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Editorial 

Zu Hochschulen geMren Studentlnnen Gehoren zu gewandelten Hochschulen auch 
gewandelte Studentlnnen? Ging gar etwas aus von den Studierenden, das den 

Wandel befordef1e? Die Rolle der DDR-Studentlnnenschaft 1989/90 wurde hSufig 
verghchen mtl zwe1 Situationen. die recht verschieden waren von derjenigen in der 
DOR Zum emen mit den AbltJufen in der Tschechoslowakei und Rumtmien. wo die 

Studierenden aktive Faktoren beim Systemzusammenbruch waren. Zurn anderen mit 
der 6Ber Bewegung in der Bundesrepublik Wir versuchen, mit drei BeitrSgen zum 

Thema "DDR-Studierende 1989190" darzustellen, was in dieser BeZiehung nun 
tats$ch/1ch an Bewegung und Entwick/ung zu verzeichnen war ErgSnzt werden die 

BeitrSge durch Zeitdokumente 

Die Humboldt-Umversitat zu Berlin hat am 9. Juli 1992 gewShlt: Far viele Au/3enstehen
lde sehr uberraschend nicht Peter Giotz. SPD-MdB und in fruheren Jahren auch schon 
emmal westbertmer Wissenschaftssenator, sondern Martis Darkop. bislang Soziologie
protessorin ,n West-Berlin und wissenschaftspo.itische Sprecherin der AUBandnis 90/ 
Grune-Frakt1on rm Berliner Abgeordnetenhaus "hochschu/e ost " sprach am 23. Juli m,t 

der neugewSh/ten PrSsidentin. 

Es hat aufgehon als sch1ck zu gelten. von der ehemliigen OOR-vVissenschaftsland
schaft als emer "Wuste" zu sprechen. Der dahinter vermutbare Einstellungswandel war 
fre,Jich nrcht ubera/1 so nachhaltig. wie es den Anschein macht. Hiffreit:h zur Objektivie
ung der Debatte smd in so/chem Zusammenhang entsprechende unvoreingenommenE 
Untersuchungen Der Stifterverband fur die Deutsche Wissenschaft und der vVissen
schaftsrat l1ef3en srch im vergangenen Jahr eine bibfometrische Studie erstel/en, die 

den Publrkat,ons-Output und die ZtationshSufigkeit von DDR-vVissenschatr/er/nnen aus 
dam naturwissenschaftlich-medizinischen Bereich in nationalen und intemstionalen 
Facnze,tschnften analys,ert Wir dokumentieren wesentliche Ausschnitte aus dem 

Textteil de; Siudie. 

Im Zusammenhang mil den anstehenden Massenk0ndigungen "mangels Bedarf" do
kument1eren w,r zwererle, Zurn einen das Protokoll der Bundestags-Beratung und 

-Beschluf3 fassung des Gesetzentwurfs zur Vertsngerung der K0ndigungsm6glichkeiten 
im offentJ,chen Dienst - em beemdruckendes Zeugnis psrlamentsrischer Emsthatrig

ke,t das uns emmal mehr die Erkennfnis aufdrSngt, wie unbegriJndet doch die sog. 
Politrkverdrossenheit ist Zurn anderen dokumentieren wir in diesem Zusammenhang 

den s l/geme,nen Te# aus einem Rechtsgutachten von Prof. Peter Hanau, K6/n, tar das 
sachsische Wissenschaftsministerium zu "arbei!srechtlichen Fragen der 

Hochschulerneuerung" 
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THEMA: Wissenschaft Ost 
1989/90 Teil IV 

Christian Fuller (Berlin): 

Uber Bedingungen politischer Emanzipation: 
Die Demokratiserungsimpulse aus der DDR-Studentlnnenschaft 1989/90 

Es sche1nt Konsens dan.iber zu herrschen 
In der deutschen JOurnal1stischen und wIs
senschaftllchen Publlz1stik, daf!, die "Stu
denten in der DOR keineswegs die Speer
sp1tze der Revolte ' gewesen sind ( 1) Als irn 
Jun1 1990 Tausende von Studentlnnen vor 
derVolkskammer In Berlin flJ rd1e ErhOhung 
Ihrer St1pend1en und den Erhalt des eltern
unabhang1gen Berechnungsverfahrens de
monstrierten h1ef1 es in der FAZ "Das bot 
den Passanten erstmals se1t langem Gele
genhe1t. Student en in grof!erer Zahl aus der 
Naheanzuschauen lmvergangenen Herbst 
und auch In den unruh1gen Monaten danach 
l1ef1en s1es1ch kaum bl1cken aufden Stral5en 
der DOR " 12 J E1n ha I bes Jahr spater t1telte 
die taz einen Art1kel Ober die aufke1menden 
Proteste gegen die sogenannteAbw1cklung, 
daf1 dIe "Studentlnnen in der Ex-DOR auf
gewacht seIen - "re1chlich spat", wie die 
Schre1benn auf den ersten Ze1len h1nzufugte 
(3) 

D1eser Konsens muf1 m1t eIner d1fferenz1er
teren Bewertung der pol1t1schen Rolle der 
Stud1erenden durchbrochen werden Er 
kommt zustande, well die Urteile auf einer 
schwachen (oder gar keiner!) emp1nschen 
Basis gefallt werden und we1I begrifflich 
unsauber argumentIert w1rd Wah rend s1ch 

etwa breite Teile der Forschungsnation mit 
all' ihrenAnalysemethoden uber"dieWende 
in der DOR" hermachen und um einen ada
quaten Begriff fOr die in 0eutschland ablau
fenden "Transformationsprozesse" ring en, 
weif1 Lepenies, daf!es eine Revoltewar. lch 
will versuchen, das widerspruchliche En
gagement von Studierenden im DDR-Um
bruch anhandmir vorliegenden empirischen 
Materials differenzierter zu beleuchten. 

Meine Thesen lauten. daB die Studierenden 
den gesellschaftlichen lmpulszur 0emokra
tisierung in den Universitaten aufgenommen 
haben. Sie erstritten gegen den Alleinver
tretungsanspruch der FDJ eine demokrati
sche, unabhangige Form der Selbstorgani
sation: den Studenten rat ( Stu Ra). Im Stu Ra 
strebten engagierte Studierende mit dem 
Anspruch der politischen Selbstbestimmung 
weitergehende Reforrnen in den Universita
ten an. lhre intendierten Ziele erreichten die 
StuRas dabei nicht, weil sie massenhaften 
Ruckhalt bei den Studierenden nicht erlan
gen konnten und weil deren basisdemokra
tischeKonstruktion problematischwar. Hin
zu kommt, daf! die staatliche Angliederung 
der DOR erhebliche systemische Anpas
sungszwange ausubte, die eigene Entwurfe 
der Menschen als polrt1sche Subjekte nicht 
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zultel1. Der student1sche Emanzipations
schub scheiterte var allem an den Profes
sorlnnen. die im Umbruch an den Unis die 
Rolle der Agenten des vorauseilenden 
Gehorsams sp1elten Die "Abvvicklung" zielte 
auf die Professorlnnen. 

Die Stud1erenden, das seI van vornehere1n 
gesag!, gibtes n1cht. DieAusdifferenzierung 
rn dieser Population lam einfache Schema
t1sierungen nicht zu. Sie waren zu 95 % In 
der FDJ organisiert und sie erhielten alle 
eine Stipendium - und dennoch haben sie 
sich Im Umbruch ganz unterschiedlich ver
hatten. Der Satz. "Bel der Revolution hietten 
s1ch die Hoch- und Fachschuler auffallend 
zuruck"( 4 ). erzum Beispiel stimmt ebenso
wenig, wie die Aussage Uli Heubleins die 
ganze Wirklichkeit trifft: "Jeder Student hat 
im Durchschnitt an vier Demonstrationen 
teilgenommen. jeder Funfte sogaran sechs 
und mehr. "(5) Gen au betrachtet war es so. 
dar.. 48 % der Studentlnnen in der Umfrage 
"Student 90" antworteten, sie hatten an bis 
zu zwei Demos teilgenommen. Knapp 20 % 
waren Ofter als filnfmal auf der Strar..e 
gewesen. sagten s,e.(6) Undw1e kann man 
nun verallgeme1nern? Oar.. die Studis sich 
zuruckgehalten hatten oder dar.. sie denn 
doch die aktivsten Demonstrantlnnen wah
rend des Umbruchs waren? 

Die Wahrheit hegt nicht in der Mrtte, sondem 
sie ist anders. Um sie zu beschreiben. 
komgiereich drei Behauptungen Lepenies· 

I. "Weder Kunstler noch W 1ssen
schaftler, Weder Studenten noch Professo
ren agierten - von wenigen Ausnahmen 
abgesehen - als die Vordenker oder 
Vorlaufer der deutschen Novemberrevo
lut1on "(7) 

Dazu ist zu sagen, dar.. gerade Le1pz19 das 
schlagende Gegenberspiel dafur ,st. W,e 
vielle1cht nirgendwo sonst in der DOR la~t 
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srch rn der Ple,r..estadt uber Jahre hinweg 
die Spur rntellektuellen Protestes verfolgen. 
der auch van Studierenden 1nrt11ert und ge
tragen wurde Dies geht bis hrn zu den Mon
tagsdemonstrat,onen dre wohl unschwer 
als die entscherdenden Auflrrtte der Men
schen wahrend des DDR-Umbruches er
kannt warden konnen Anders als Lepen,es 
es fur Osteuropa konstat ,ert. kann man in 

Le, pzrg a ber kernesweg s des I nte llektu el len 
"heroisches Comeback auf der polrtischen 
Buhne" (8) bestaunen Den lntellektuellen 
grbt es schon rn westdeutschen Landen 
kaum, rm ersten deutschen Arbeiter- und 
Bau ernstaat hatte er er nen noch schwereren 
Stand Hrerwollte man e,ne soz1al1st1sche 
lntell19enz", und es 1st ke,n Wunder. dar.. s,e 
rn den Un1vers1taten wo s,e erzogen und 
ausgebrldetwurde. ganz besonders repres
sive Bedingungen zu gewart,gen hatte 

Wer die Benchterstattung uberd,e Entw1ck
lung der DOR Im Jahre 1989 verfolgte der 
sah auch vom Westen aus dar.. s,ch ,n 
Le1pz1g etwas tat Am 9 Ma, 89 berrchtete 
etwa dre Siiddeutsc/Je Ze,tung von e,nem 
Protestautzug ,n Le,pz,g. be, dem " 120 Te,I
nehmer mrndestens vorubergehend festge
nommen•· word en se,en (9) Ernen Tag spat er 
stand an gleicher Stellezu lesen unter 'den 
am Montag Festgenommenen s1nd auch 
ernige namentlrch bekannte Theolog1estu
denten "( 10) Das war die Au/lenperspekt,ve 
Was mur..te da erst an W1derstand1gke1t an 
Protestbereitschaft an Erneuerungswrllen 
zu entdecken sern, wenn man es aus der 
Nahe betrachtete? 

Im nachhrne1n stelll s1ch die Le1pz1ger 
Situation so dar dal?, s,ch bererts uber Jah
re hrnweg e,n krrtrsches M1l1eu geb,ldet hatte 
Das Jahr 1989 brachte fur Le1pz1g eIne gan
ze Kette von Ere1gnrssen und Oaten an de
n en s1ch das aufgestaute Protestpotent,al 
entladen undzugle1chw1ederneu entzunden 
konnte Dazu zahlen die Demonstrat ,on 

zum Gedenken an Rosa Luxemburg und 
Karl L1ebknecht am 15 Januar, die mehrere 
T age wahrenden Proteste nach der Kommu
nalwahl am 7 Ma, fur deren systemat1sche 
Uberprufung ,n Le,pz,gs burgerbe-.vegten 
Gruppen erne 'monatelange Kampagne" 
gel au fen war ( 11 J Ab "8 Mai begann das 
allmontaglrche Szenano erner gror..en Po
l1ze1prasenz be, den Fr,edensgebeten rn der 
N1kola1krrche ( 12 l der Pleir..egedenk
marsch zum Weltumwelttag im Mai· das 
Strar..enmus1kfest1val am 1 0 Juni, eine un
politrsche Veranstaltung, bei deresdennoch 
zu Festnahmen kam und gle,chermar..en zu 
Sol1darrs1erungen durch die Bevolkerung: 
der sachs1sche evangelische Kirchentag 
am 8 und 9 Jul, der e,n krrt,sches Forum 
per se darstellte ohnedaB es zu Demonstra
t ,onen kommen mur..te 

D,e wesenthchen daraus zu zrehenden 
Schlusse srnd Der Protest tragt deutlrche 
Zuge 111 /e/lektual/er Kntik ( 13) Er wrrd 
hauptsachhch getragen von Jungen Men
schen darunter Stud1erende Se,ne W irk
krafl entfaltet d1ese Art Protest erst dann 
v;enn es e1n Publ1hum g;bt, an das eradres
srert werden kann und das bereit isl, sich mrt 
den Kntrkubenden zu sohdansieren. 

Die Montagsdemonstrat,onen selbstwaren. 
so gesehen nurd,e log,scheFolge dessen 
was s1ch ,n Le1pz1g angebahnt hatte Fur 
uns h1er von Bedeutung 1st momentan nur. 
dar.. es Junge Leute waren. die " nrcht mehr 
angepa/11 nach aur?,en leben, sondern drese 
Entfremdung beenden wollten, w,e Fried
rich Mag,rrus schre1bt ( 14) Und aus der Per
spektrve de; Augenzeugen der erst en Mon
tagsdemonstrat1on m,t massenhafter Bete1-
l1gung am 25 September 1989 kar,n man 
s1ch vorstellen. w,e der Bann der repress,ven 
Krafte rn Le1pz1g gebrochen wurde und wer 
dafurverantwortlrch war "Ungehindert konn
ten s1ch die Jungen Leute vrele Studenten 
darunter rm ganzen wohl 2000. zum Pro-

testzug form,eren, sich unterhaken oder 
handeklatschend nun endlich ihr politisches 
Anliegen skandieren, das in derKirche nicht 
erklingen durfte:·Neues Forum zulassen·" 
( 15) 

EinAspek1 derentscheidenden Montagsde
monstration war der sogenannte "Aufruf 
der Sechs". Drei Pers0nlichkeiten des 0f
fentlichen Lebens und drei SED-Funktionare 
mahnten in der hochbrisanten Situation 
des 9. Oktober - auf der einen Seite Zehn
tausende, die nicht mehr wollten; auf der 
anderen Seite ein hochgerasteter Sicher
heitsapparat. van dem keineswegsklarwar, 
dall ernicht mehrkonne - zur Besonnenheit. 
An dieser Stelle zeigt sich, wie unterschied
hch das Verstandnis von lntellektuellen und 
lntelhgenz in den Systemen ist. Nat0rlich 
trug der auf Betreiben des Gewandhaus
kapellmeisters Kurt Masurzustandegekom
mene Appell jenes emphatische Moment 
des " m~ler directement aux affaires de la 
cite" (16) Kunstler, Schriftsteller, Wissen
schaftler lassen ihrWerk sinken, um sich -
w ie einst Emile Zola um der Gerechtigkeit 
~Nil fen - mitdem kritischen \AJort an das grc-
11,e Publtkum zu wenden. Aber im Grunde 
kommenwir mitdem westlichen Begriffdes 
lntellektuellen nicht welter, wenn vvir die 
"normale S1tuat1on" der lntelligenz in der 
sozial istischen Gesellschaft analysieren 
wollen. 

Die lntelligenz hatte sich, dem ideologischen 
Verstandnis des Marxismus/Leninismus 
nach, fest an der Seite der Arbeiterklasse 
aufzuhalten.(17) Die politische Macht zag 
sich seit der Grundung der Arbeiter- und 
Bauernfakultaten eine eigene, sozialistisch 
orientierte lntelligenz gron. Sie wachte mit 
einem weiten Feld subtiler bis knallharter 
Sanktionrerungsmal?,nahmen dan'.iber, daB 
drejenigen, dre mit dem gesprochenen und 
geschriebenen Wort umgingen, es nicht 
zur Kntrk der bestehenden Verhaltnisse 
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oder der herrschenden ldeolog1e "mi~
brauchten". Eineunabhangige, eine "sozial 
freischwebende lnteHigenz"(1 8), um das 
klassische Wort Mannheim/Webers aufzu
nehmen, war nicht vorgesehen 

NatOrlich auch nicht an den Univers1taten, 
jenen Orten, an denen die "sozialistisch 
orientierte" lntelligenz ausgebildet wurde. 
Dort sorgte ein engmaschiges Sicherungs
netz darur, dall keineR vom rechten Weg 
des Marxismus/Leninismus abkam. Zu ihm 
gehorten, als die bestimmenden lnstitutio
nen, die Kteisleitung der SEO an der Uni, 
deren Chef mehr zu sagen hatte als der 
Rektor; der FOJ-Kreis mit seinen vielen 
Grundorganisationen in den Sektionen bis 
hinunter in die FDJ-Seminargruppe: die 
Stasi an der Uni. Ein Student berichtete in 
einem GruppeninterviewObereine Initiative 
zur Grondung einer eigenen Zeitschrift an 
der KMU. Es habe alles abgesegnet sein 
mOssen, sonstwaren die"Oblichen Schwi~ 
ngkeiten" mit der Staatssicherheit entstan
den: "Und davor hattenwir natOrlichein bir..
chen Angst. Denn wir wollten ja alleweiter
studi@ren und ,-varen insofern in unserern 
Protest ziemlich gebremst."( 19) 

!ch will mich hierals Wessi nicht ergehen in 
der Schilderung von Zustanden, dte die 
Kommilitonlnnen aus der DOR viel besser 
kennen. Aber ich darf kenntlich machen, 
da~ ich noch Monate nach der Wende, als 
ich mich in Leipzig und Ost-Berlinzu einem 
Gaststudium einschrieb, eine groteske At
mosphareder Verhinderung meiner Studien
freiheiten empfand. Marginalien im Grunde. 
Etwa der Hinweis an der Pfortedes Leipziger 
"Weisheitszahns" auf das obligate VorzeI
gen des Studentenausweises. Oder die 
Unmoglichkeit in der Bibliothekein Schlie~ 
fach zu bekommen, ohne registriert zu 
werden. Summa summarum ein Eindruck 
der Oberwachung , der Ur,freiheit, der 
UnmOndigkeit. 
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lch glaube. d1ese pers6nllchen E1ndrucke 
verbinden zu di.irfen mil einem objektiven 
Befund Die ldeologische Einb1ndung In 
FDJ und SEO - so wenI9 sIe bei den 
einzelnenverfing -, d1esoz1aleAbsicherung 
durch Stipendium, Wohnhe1mplatz und -
auf die Zukunft gerechnet - durch die Ab
solventenverm1ttlung, die Auss1cht auf Re
legation bei unbotmat11gem Verhalten, die 
kle1nen universitaren Abart1gke1ten des 
vormundschaftlichen Staates - dies alles 
hat insgesamt Kritik erhebl1ch erschwert 
und zum anderen korrump1erende Effekte 
ausgeObt. Der Stud1erende hatte als junger 
lntellektueNer seinen Platz nicht an der 
Universitat. Alles dies war dort n1chl '·Es 1st 
die Freiheit, d1ese Unabhang1gke1t. d1ese 
Chance fi.ir die Wahrhe1t des Ganzen, fur 
die Kntik des Weges, den die Gesellschaft 
geht, und fur den Entwurf des Weges. den 
die Gesellschaft gehen sollte (20) 

Von daher ist es umso bemerkenswerter, 
was Studierende In 1hren Un1vers1taten 
erre1cht haben 

II " Im Geaensatz zur Tschechoslowake1 
waren K~~;tler und Studenten in der DOR 
keineswegs die Speersp,tze der Revol
te "(21) 

Was Lepen1es hemdsarmel1g eIne "Speer
spitze der Revolte" nennt. wurde 1ch unter 
den Begriff der soz1alen Innovation fassen 
wollen DerenAkteure bnngen neue Themen 
oder Ans1chten aufdie Tagesordnung, schaf
fen dem freien Wort einen Raum der Aus
einandersetzung und organsIsIeren schlief1.. 
lich d1esen Raum. um das Neue oder die 
Kntik am Alten umzusetzen 

Haben Stud1erende In Le1pz1g so ag1ert? 

Am 5 Oktober 1989 formul 1erten Studenten 
eine Stellungnahme 'uber die Ere1gnisse 
der letzten Wochen · Eine pohfo;che Losung 

bedurfe · Mog1tchke1ten der Offentlichen 
Me1nungsaul1erung fur alle bete1hgten Se1-
ten" es seI umfassende Information Liber 
die Ere1gnisse der letz1en Zeit notig" Neue 
Themen w1rd man vergeblich such en. Das 
polit1sche System in derDDR warzu diesem 
Zeitpunkt bere1ts vollkommen gelahmt. Es 
ag,erte nurmehr als repressIver Apparat der 
D1alogunterdruckung Die Stud1erenden for
derten. d1esen "blol1en Einsatz von Pollze1-
gewalt und die Knminalisierung der Demon
stranten in den Med1en" zu beenden "Ohne 
Demokrat1s1erung des Offentlichen Lebens, 
das he111t Dialog m1t alien Burgern auf einer 
neuen Ebene. wird eIne Gesundung und ein 
Fortschntt unseres soz1alistischen Staates 
nicht moglich seIn "(23) 

Wen1ge Tage spater, genau. am Tag nach 
derMontagsdemonstrat1on vom 9. Oktober, 
wandten s1ch die Med1z1nstudierenden in 
e,nem Appell an 1hre Professoren. " wen
den wir uns an S1e und fordern Sie auf. ihrer 
Pfi1cht als Hochschullehrer und W1ssen
schaftler gerecht zu werden und zum der
ze1t1gen gesellschaftl1chenZustand Stellung 
zu nehmen ''(24) 

Das sind Zeugn1sse intellektuellen Engage
ments, die zugle1ch zeIgen, w,e grotesk 
vernegelt das pol1t1sche System und wie 
verfahren die S1tuat1on bere1ts war Es gIng 
alle1n um die Verh1nderung schierer Gewalt 
und den Wunsch uberhaupt ins Reden zu 
kommen 

E1ner der Autoren au11erte s1ch zum Zustan
dekommen d1eser Briefe Nach den Som
merfenen wahrend derer Zehntausende 
vor den pol1t-;chen Verhaltn1ssen davonl1e
fen , hatte er mIt eInigen Kommiliton lnnen 
begonnen zu uberlegen. "Ohne Liberhaupt 
irgendeine Grundlage zu haben, was man 
i.iberhaupt machen kOnnte", hatten sIe "dann 
al~o angefangen, irgendwelche D1nge zu 
schre1ben " Dabe1 se, Jed es Wort stunden-

tang d1skutiert worden. "Und dann haben 
wir angefangen, Versammlungen zu ma
chen. Ganz schuchtern eigentlich und auch 
nicht in der Hoffnung, daBes irgendwiewas 
bringen wurde." Dazu seien dann schnell 
200-300 Leute gekommen. "Es war noch 
kein Rezept da, es wurdeeinfach gejammert; 
es wurde kritisiert. Und dannwurdediskutiert 
. . Gagen die FDJ. Wir mos sen was machen, 

weil wir gegen die FDJ sind . Es wurde keine 
eigene Unie entwickelt, sondern es wurde 
aus Opposition gegen dieseAlleinvertretung 
[agiert, cif]. ''(25) 

Die MOglichkeiten (und auch der Mut), eige
ne Veranstaltungen durchzufQhren, entstan
den erst nach der entscheidenden Montags
demonstration. Eine Woche darauf disku
tierten Studierende in der Sektion Psycho
logie Ober die Frage: "Wie verhalten sich 
die Studenten bei der Montagsdemon
stration?" Bei den Theologen fand, ebenfalls 
am 17. Oktober, ein Treffen von Studenten 
verschledener Sektionen statt. Gemeinsam 
war diesen Veranstaltungen, dal1sich relativ 
schnell herausstellte: Die FDJ ist nicht mehr 
tragbar; es mu~ eine eigene, unabhangige 
Studentenvertretung geben. 

ZurKomplettierung des historischen Prozes
ses sei noch gesagt, da!1 es eine Reihewei
terer Treffen gab. So am 18. Oktober bei 
den Wirtschaftswissenschaftlem, woes um 
den "Sozialismusbegriff' gehen sollte, tat
sachlich dann aber ebenfalls Studenten
vertretung das Thema war. Bei diesem 
T reffen wurde eine''Koordinierungsgruppe" 
eingesetzt. Am 24. Oktobertrafen sich Stu
dierendeerneutbei den Theologlnnen. Dort 
wurden Modelle fi.ir eine Studentenvertre
tung aul1erhalb der FDJ diskutiert. Abge
stimmtwurde einvorlaufiges Mo dell am 26. 
Oktober; die eigentliche Konstituierung des 
Stu Ra erfolgte am 9. November, einem al
so auch fur Leipzig "h1storischen" Datum. 
Kurz danach verzog sich der StuRa zu 
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einem Arbeitswochenende in eine Jugend
herberge, "um denStuRa-Satzungsentwurf 
zu schreiben."(26) 

Wesentlich erscheint mir, einige Aspekte 
der GrOndungsphasedes StuRa herauszu
heben. DieMassederStudenten interessier
te sich von An fang an kaum fur den Stu Ra. 
Das Modetl zeigte in seiner "Verfassungs
wirld ichkeit" schnell AbschlieBu ngserschei
nungen. Seine Bildung war begleitet von 
gescMftsordnungsmaBigen Kleinkariert
heiten. 

Auch wenn an den jeweiligen Treffen Hun
dertevon Studierenden teilnahmen. Die po
litisch lnteressierten blieben bei diesen Tref
f en mehroderweniger untersich. Umfrage
ergebnisse des Leipzig er Zentralinstitutsfur 
Jugendforschung (ZIJ) bestatigen diesen 
tor die Uni selbst nur schwer quantifizier
baren Befund. Zwar sprachen sich 97 Pro
zent der Studierenden tor den Stu Ra als Or
ganisationsmodell aus. Aber nur30 Prozent 
zeigten sich an einer Mitarbeit uberhaupt 
interessiert. Tatsachlich arbeiteten weniger 
als 1 o Prozent im Stu Ra mit.(27) 

Der Kem derBewegung fureine unabMngi
ge Studentenvertretung zeigte sehr schnell 
die Tendenz, sich von den anderen Studie
renden abzuschliel!.en. 

Das am 24. Oktober bei den Theologlnnen 
favorisierte Model I zeichnete sich durch ein 
deutliches "legislatives" Obergewicht und 
seine Offenheit aus. Der Studentenrat sei 
die Versammlung der Sektionssprecher der 
KMU. Er verhandle erstinstanzlich die ln
teressen derStudierenden. Von Sprechern 
des Stu Ra war erst im sechsten von sieben 
Punkten die Rede. lhre Vereinbarungen mit 
anderen lnstanzen erlangten erst dann 
Goltigkeit, "wenn ein entsprechender Be
schluB von StudentenratoderVollversamm
lung oder perUrabstimmung angenommen 
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worden 1st." (28) Prinz1p des StuRa solle 
sein, so heiBt es In dem Entwurf. dar.. er 
"keine administrative Gewalt gegenober 
der Studentenschaft" habe. Aur..erdem wur
de den Studierenden in den Sektionen eIn 
scharfes Kontrollrecht in die Hand gegeben. 
Jeder Sprecher sei "Jederze1t abwahlbar/ 
ersetzbar" .(29) 

Dieauf demArbe1tswochenende erarbeitete 
Satzung starkte das exekutive, administra
tive Moment im StuRa Es wurde eIne soge
nannte "Koordinierunsgruppe·· In die Sat
zung aufgenommen. d1eauszwe1 Spreche
rlnnen und dre1 Koordinatorlnnen bestehen 
sollte. Man kann aus d1esem der Studenten
schaftzur Diskussion vorgelegten Satzungs
entwurfdeutlich das Unbehagen uberd1eses 
Moment herauslesen · Die Korrd1nIerungs
gruppe hat led1glich die Aufgabe, die Arbe1t 
des Studentlnnenrateszu orgarnsIeren. S1e 
hat keine inhaltliche R1cht lin1enkompe
tenz"(30), wurde die Pos1t1on der Sprecher 
in dem Satzungsvorschlag relat1viert 

Freilich handelt es s1ch dabe1 nur um Nuan
c,erungen auf der normativen Ebene. die 
fur die Verfassungsw1rk/tchke11 n1cht vIel 
aussagen mOssen. lndes war es bereits be1 
der 81ldung des StuRa Usus geworden. 
"Koordinierungsgruppen•· e1nzusetzen Dies 
mag den Betedigten fur den Fortgang der 
Dinge In der te1lweise unubersicht11chen Si
tuation, bei den vielen hekt1schen Oebatten 
usw 31s nicht anders machbar erschienen 
seIn. Die Einsetzung solcher Gruppen kon
terkariert allerdings erheblich die In der Sat
zung betonte Offenhe1t 

Wenn etwa dieerste. am 18 10 89 ge,vahlte 
Koordinierungsgruppe da ru ber In form1erte. 
daB s,efur die Vollversammlung der Semi
nargruppensprecher den Rektor eingeladen 
habe: dar!.sie eIn Telegramm an den LDPD
Politiker Manfred Gerlach gesandt habe, 
dal! sIe "vorlaufig .. die Bildung von Arbeits-

gruppen zu best1mmten Themat1ken "be
schlossen" habe - dann macht das nach 
aur..en hin den E1ndruck. da werkelten ein 
paar Leutevor sIch hIn W1e e1neAusschlie
r..ung muf1 es fre1lich wirken, wenn dann 
auch noch buchstablichvon einem "Einlaf1.
d1enst" die Rede 1st. dergewahrleisten wer
de, "daf11n der Ratsversammlung tatsach
l1ch nurdIe Studentenvertreter der Seminar
gruppen s1tzen "\31) lch bin mir bewur..t, 
daf1 dies auch eIn Reflex auf die Legitima
t1onsdebatten und die Geschaftsordnungs
sp1elchen der FDJ und 1hres Umkre1ses 
war Mot1vat1onsschube auf die eh unpoliti
sche Stud1erendenschaft konnten davon 
allerdings schwerhch ausgehen 

Uberhauptsche1nt derKampf umeinedemo
krat1sche Studentenvertretung sehr schnell 
alles andere als mitre1f1end gewesen zu 
seIn D,e eben 21t1erte Information trug in 

Klammern am Fuf1endeden Vermerk: "Laut 
Aushang-Ordnung der Uni wurde d1eses 
Schre1ben der FDJ-KL zur Kenntnisnahme 
vorgelegt Als nach mehrwOchIger Debatte 
uber die Art der SelbstorgarnsatIon die kon
st1tu:erende S1tzung des StuRa stattfandl 
passIerte laut Protokol l folgendes. "Unter 
Umgehung der Tagesordnung wurde ein 
Katalog von Sofortforderungen van einem 
StuRa-M 1tgl1ed verlesen Diskussion und 
Beschluf1fassung daruber wurden in den 
entsprechenden Tagesordnungspunkt 
verwIesen "(32 ) 

Die Junge Studentenbewegung lahmtesich 
mIt 1hrem e,genen aber mir!.verstandenen 
Z iel eInem pedant1schen Anspruch an De
mokratie Es seI zu Beg1nn der 88'Negung 
rncht um den Sturz des Systems gegangen, 
meInte eIner der Te1lnehmer der Gruppen
gesprache sondern um seine Reformierung, 
darum, da f1 man in erster L1nie "demokra
t1sche Stru kturen" herein brachte. "Oa wollte 
man das vonAnfang ansoncht1g schOn de
mokrat1sch machen Es wurde standig ver-

sucht. das in alien Handlungen durchzu
halten. "(33) Das war ein hoher Anspruch, 
der hier nicnt geringgeschatzt werden soil. 
MeineAntwortsoll ein anderer Stu di geben, 
zitiert nach einer der Gruppendiskussionen: 
Sind wirdenn legitimiert, tor irgendjemanden 
zu sprechen? Das sei auf jeder"blOden Ver
sammlung" das Thema gewesen. "Das 
war eigentlich eklig." Warum? "Weil es in 
dem Moment nicht so sehr darauf ankam. 
eine Legitimation tor sich selbst zu finden, 
sondern was zu bewegen."(34) 

Die j unge Studentenbewegung wurde na
tOrlich auch mitdiesen, ihren eigenen Mitteln 
geschlagen. Die Verachter des Parlamen
tarismus kennen seine Spielregeln sehr ge
n au, wenn sie ihn blockieren wollen. In einer 
Streitschrift stellte ein gewisser "Florian'' 
(u a.) zu der oben zitierten Abwahlbarke1t 
der Sektionssprecher die Frage. "aufwessen 
Antrag, inwelcherForm. mitwelcherMehr
heit dies geschehen kann. lch verm1sse 
auch hier", fuhrer fort, "verehrte Mitglieder 
der Koordinierungsgruppe, Eurevielgeprie
senen Mechanismen zur Verhinderung der 
Machtku!minienmg ... "(35) 

Die Organsiationsfrage war zu Beg inn be
deutsam, aber siewirkte gewiBnicht motivie
rend. lhre Kehrseitewar die Themenlosigkeit 
der ersten Versammlungen. Die Formal
und Strukturdebatten selbstseien inhaltliche 
Debatten gewesen, meinte einer, der von 
Anfang an dabei war. "Das muB man schon 
mal sehen, dar!.das SpaBmacht, ... sich da
rober strelten zu kOnnen, wie tatsachlich 
demokrat1scheStrukturen aussehen." Dem 
sei hier nichtwidersprochen. Aberwowaren 
die anderen Themen? 

Bei Themen denke ich vor allem - neben 
anderen Lehr- und Lernformen, in denen 
mehrSelbstbestimmung moglichist; neben 
neuen Lehrinhalten; neben der Frage, wem 
und wozu Forschung d1enen solle: neben 

11 



der Frage nach der Rolle der Uni in der Ge
sellschaft - an die Professorlnnen, an die 
Autarbeitung ihrer Rolle. Die Protessorlnnen 
wirktensichm.E. indoppelterWeisenegat,v 
auf die studentische Politik an der Uni aus 
Und damit waren wir bei Lepenies' dritter 
These. 

Ill. Die studentlnnen wOrden, wie die kunst
lerische und wissenschattliche lntelligenz. 
aut dem Gebiet der ehemaligen DOR "fOr 
den poNlischenWiederautbauzunachst kei
ne entscheidende Rolle spielen."(37) 

Aus der Sic ht der Studentlnnen ist die F rage 
der politischen Rolle ohne den Faktor Pro
fessorlnnen (im folgenden: Profs) nicht be
antv.iortbar. An den Profs scheiterten die 
Stud1erenden. Die Profs verschafften der 
s1ch ank0ndigenden Ubermachtigung durch 
die Bundesrepublik eine fruhe Wirkung 
Letztlich wegen der Profs wurden die Univer
sitaten bzw. Teile von ihnen abgewickelt 

Bereits vorzweiJahren hattesich abgezeich
net, was nun erstz0gerhch stattfindet. Eine 
konsaquente Aufarbeitung der professora
len Vergangenheit "Befragen sie ihre Leh
rer'', ermahnte Konrad WeiG in einer Rede 
die Erstimmatrikulierten der Humboldt-Uni
versitat im Oktober 1990. "Lassen sie sich 
nichts von Leuten einreden, die sIe vor 
einem Jahr tor das, was sie nun selbst leh
ren, exmatrikuliertoder an den staatssicher
heitsdienst verraten hatten. Sie haben das 
Recht, von ihren Lehrern Rechenschaft zu 
verlangen: nehmen sie es wahr. "(38) lch 
f0rchte, das ist nicht geschehen. Und so 
bewahrheitete sich der Satzvon Carola Rit
ter, gerichtet an die Adresse der Studieren
den auf der gleichen Veranstaltung. Die 
"Aufarbeitung wird nur so konsequent ge
f0hrt werden. wie ihr sIe einfordert. "(39) 

Die paritatische Mitbestimmung in den 
Gremien der Universitat stand allenthalben 
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aufden Forderungskatalogen der Stud1eren
den Dagegen vot1erten die Profs frei nach 
dem Motto. Warten auf das Hochschulrah
mengesetz, warten auf die per Vertas
sungsgenchtsurteil garant,erte Mehrhe,ts
position in den Un1-Grem1en ·•Eine nur 
formale Ubernahme vorhandener Madelle 
aus der Bundesrepubhk' verlautbarte die 
Senatskommiss1on "Autonom1e 1 ind Demo
kratie an der Universitat" Le1pz1g. " 1st n,cht 
zu befllrworten " ( 40) Und sch lug vor. in den 
Fakultaten eine Art Drittelpantat e,nzunch
ten. Aber ,m Sena! sollte gelten - das HRG 
lar:!.tgruQ.en - 6 2 2 1 Dawar s,ew,eder. die 
entscheidende St,mme Professorenmehr
he,t 

Die sollte aber auf ke1nen Fall den nach 
altem DOR-Recht ernannten Hochschul
lehrern" zugute kommen So schamhaft 
umschneb die in Berlin tagende "Stand1ge 
Konferenz der Kultusm1n1ster die Professo
rlnnenschaft der DOR Ganz richt1g vermu
tete man In 1hren Re1hen Professoren m1t 
mehr 1deolog1scher als w1s5enschaftl1cher 
Kompetenz. solche. die fur pol1t1sche Re
legationen verantwortl1ch war en und andere 
Aber fur eIne d1fferenz1e11e Aufarbe1tung 
aus den Univers1taten heraus sahen die 
Kultusm1n1ster und deren Burokraten eben
sowenig eine Chance, wIe s,e Lust darauf 
hatten, "dar.. die noch nach a Item Recht er
nannten Hochschullehrer [in den Organen 
der Hochschulen] uber die Mehrhe1t verfu
gen " ( 41) Also. so die Empfehlung . sollten 
dieBundeslander von der Abw1cklungsalter
natIve vorsorglich Gebrauch machen [Her
vorhebung, cif] "( 42) 

Verkurztgesagt. he1r:!.tdas O1eStud1erenden 
hatten s1ch m il eIner konsequenten Poht1k 
der Vergangenhe1tsbewalt1gung vor allem 
in den Re,hen der Professorlnnen 1hre po
lrtische Handlungsfah1gke1t erhalten konnen 
V1elle1cht So aberwurde d1eAbw1cklung In 
Gang gesetzt, vor allem wegen der Profs. 

wenn man die nicht0ffentl1che Kultusmin1-
sterempfehlung fur bare Munze nehmen 
dart D,e Abw1cklung aber 1st die Holzfaller
methode gegen das bestehende polltische 
System Es w1rd durch die dominierende 
Gesellschaft aufgesogen' (43) In dieser 
dann systern1sch dom1nierten Transforma
tion ble1bt fur die lnd1v1duen fur das pol,ti
sche SubJekt Mensch kein Sp1elraum mehr 
Wenn man abs,eht vom wutenden bis ver-

Anmerkungen : 

zwe1felten Protest, wie er Ja auch in Leipzig 
stattfand 

Chn'stisn Fuller. Politikwissenschaft/er und 
Journalist in Westberlin. hat 1991 am Otto
Suhr-lnstitut der FU Berlin mi einer Arbeit 
zum Thema "Die Rolle der Studierenden 
beim Umbruch in den DDR-UniversitlJten 
1989-1990" diplomiert 

( 1 J Wolf Lepenies Fall und Aufst1eg der lntellektuellen in Europa", Neue Rundschsu, 102 
(1991) H 1 S 13 

(2) Monika Zimmermann "Studenten unterm Hammer", FAZ., Nr. 131, 8.6.90, S 4 

(3) Ve[ra Gaserow] Studentlnnen In derEx-DDR aufge'Nacht", cietageszeitung, 12.12.90, 
S 6 

(4 1 Zimmermann · unterm Hammer", S 4 

(5) Ulrich Heublein "He11'1er Herbst an den Hochschulen?''. Das Parlament. Nr. 38, 14.9.90, 
S 10 

(61 Das s1nd Ergebnisse der vom Le1pziger Zentrahnst,tut fur Jugendforschung (ZIJ) 
durchgefuhrten Stud1e "Student 90" lch bedanke mich bei Ulrich Heublein und seinen 
Ko!!egen dal'1 s1e m1r die Grundauszah!ung von Student 90 zur Vertogung stellten. 

( 7l Wolf Lepen1es ·wir sind kein bes1egtes Land", Die Zeit, Nr. 48, 23.11.90, S 77 

(81 Lepen,es Fa ll und Aufsheg " , Neue Rundschau, S 12 

(9) Fastalle Demonstranten in Le1pz1gw1ederfrei", SOddeutscheZeitung, Nr. 105, 9.5.89, 
S 1 

(101 Wieder Protestzug ,n Le1pz1g''. SZ, Nr 106. 10.5.89, S. 1 

( 11) Fania Carlsson u a . "Aufbruch ins e1gene Land", Die Zeit, Nr. 40, 29.9 89, S 19 (17-
20) 
(12) Albrecht Dehnert und Paulus Rummel, "Die Leipziger Montagsdemonstrat::inen", 
Le1pz1g ,rn Oktober Kirchen- und alternative Gruppen im Umbruch der DOR. Analysen zur 
Wende, hg Wolf-Jurgen Grabner u a. (berlin: Wichern, 1990), S. 148 

(13J Im thL-oret,schen Te,I meiner D1plomarbe1t habe ich "me,nen" lntellektuellenbegiff 
ausgefuhrt. was h,er nicht geschehen kann. Dort finden sich auch die Belege fur die ver
wendeten Autorlnnen Folgende Asf.,ekte sche1nen mirwesentlich Die Figur des lntellek
tuellen 1st bestImmt durch sein krit1sches Emgreifen, das eine polit1sche Wirkung entfaltet. 
lntellektuelle knt1s1eren m,t dem geschriebenen oder gesprochenen Wort lhreKritik ist "in
kompetent" oder "kompetenzfrei'' Oas krit1sche Eingreifen des lntellektuellen nimmt Be
zug auf allgeme,ne Werte und nchtet sIch an ein Publ1kum Durch Krit1k entsteht Offent-
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lichkeit. E1ne "soz1al fre1schwebende" Stellung und 81ldung begunstigen intellektuelle Kri
t ik Christian FOiier. "Die Rolle der Studierenden berm Umbruch ,n den DDR-Un1vers1taten 
1989-1990", (Oiplomarbeit FU Berlin. 1991 ). S 10-43, S 96-98 

(14) Friedrich Magirius, "Wiege der Wende". Leipziger Demontagebuch Demo - Montag 
- Tegebuch. Demontage, 3. Auflage (Leipzig und Weimar: Gustav Krepenheuer. 1991 ). 

S.10 

(15) Jochen steinmayr, "·Unglaubliches ist geschehen· Zurn ersten Mal beh1nderte dre 
Polizei einen Protestzug nicht", ae Zeit, Nr 40. 29 9 89, S 7 
(16) Oi~ses direkteEingreifen in dieAngelegenheiten der Stadt. der Gesellschaft, ohne da
fOrformal zustandigzu sein, ist eine Besonderhert des franzosischen lntellektuell~nbegrrffes 
Bernhard-Henri Levy nennt sie "autoproclamation", "mandat sans electron" Bernhard
Henri Levy et Jean Lacouture, "Etlesiecleinventa les 1ntellectuels" , Le Nouvel Observateur 
14.-20. Mars 1991, S. 133. Masur habe sich geweigert, m1t dem Gewandha usorchester zu 
proben, wahrend drauQ.en ein Massakerstattfinden konne. Alexander Smoltczyk · Feuert s 
Magazin leer bis zur letzten Mumpel!'", die tageszeitung, 24.10 89 

(17) Manfred Ultsch, "Zur Entwicklung der lntellrgenz ,n der Oeutschen Demokrat1schen 
Republik", Die lntelligenz in der sozialistischen Gesellschafl. Autorenkollektrv ( Berlin Dietz. 

1980), S. 9 

(18) Karl Mannheimverweistdarauf, derBegriff stammeaus "AlfredWebers Term1nolog1e · 
ldeologie und Utopi&. 7. A (Frankfurt/M: Klostermann. 1985), S 136 

(19) Aus einer Gruppendiskussion mit Leipziger Studentlnnen aus dem StuRa . die 
Abschriften der Gesprache sind dokumentiert rm An hang meiner am Otto-Suhr-I nst1tut der 
FU Berlin vorgelegten Diplomarbeit. FOiier, " Die Rolle der Sludrerenden be1m U mbruch 1n 
den DDR-Universitaten 1989-1990". Berlin 1991 , Anhang II GrD1skL1 S 5 

(20) Walter Dlr!<'s, "Die Verantwortung desStudenten fur Volk und Sta at o,e verantvvortung 
der Universi/111 (Wurzburg: Werkbund, 1954 ), S 56 

(21) Lepenies, " Fall und Aufstieg ... ", Neue Rundschau, S _13 

(22) "Stellungnahme", Brief an Zentralrat der FDJ u a., Le1pz19, den 5 10 89, 'Die 
Studenten des 4. Studienjahres am Bereich Mediz1n der KMU" [Orig,naldoku ment aus der 
"Wendezeit" , das bislang in keiner Ver6ffentl1chung erscheint, e1gene Recherchen c1f] 

(23) ebd. 

(24) ''Brief an die Hochschullehrer ... , Leipzig, den 10 10 1989 Die Studenten des 4 
Studienjahres am Bereich Medizin der Karl-Marx-Un1vers1tat Le1pz19" [Or1ginaldokument 
aus der'Wendezeit", das bi slang in keinerVer6ffentlichung ersche1nt, e,gene Recherchen 

cif] 

(25) Aus einem Gruppengesprach mit Leipz1ger Studenten GrD1skL2 S 2 

(26) Eine Uniwendet sich: Die (Karl-Marx-)Uni Leipzig zwischen Harb st 89 und Abw,cklung 
textsammlung, unkommentiert, hg Studentlnnenrat der Uni Le1pz1g, Le1pz1g 1991, S 3 

(27) diese Zahlen stammen aus der Untersuchung Student 90. Vgl Anmerkung 6 

(28) "Koordin ierungsgruppe zur GrOndung e1ner Studentenvere1nigung an der KMU 
Leipzig. Leipzig, den 25.10.1989", zit nach Eine Uniwende/ s1ch S 13 
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(29) ebd 

(30) "Satzung des StuRa der KMU le1pz1g", Ohne Filter : Studentenzertung, Nr. 5, [Be1lage 
der UZ] Un1vers1tatsze1tung Karl-Marx-Univers1tat, Nr. 46, 15.12.89, S. 4 
(31 J " lnformat,on uber die Arbeit der Koordinierungsgruppe" vom 23.10.89 

( 32) Pee:r Pasternack Konst itu1erende Tagung des Studentenrates der KMU am 9 11 .89, 
Wandze:1tungsart1kel Zit nach Eine Un, wendet sich .. . S 16. 

(33) GrD1skl1 . S 12 

(34) GrD1skL2. S 3 

(35) "Pro und Contra Stre,tschnft fur Studenten der Karl-Marx-Universitat Leipzig, 
Erstausgabe von Freitag, dem 27 10 89. Florian", S. 3 

(36) GrD1skL21 S 12 

('37/ Lepen1es, kern bes1egtes Land", Die Zeit, Nr. 48, 23.11.90, S._77 

(38) Konrad We1!1 auf dem Festakt fur d,e Neu,mmatrukulierten am 17 10.90, zit. nach: 
UnAufgeforde1t, Nr 16, 31 10.90, S 4 

(39) Carola Ritter ebd zit nach UnAufgefordert, Nr 16 31 10.90, S._3 

( 40) Entwurf der Senatskommiss1on Autonomie/Demokratie [ der Karl-Marx-Universitat), 
S 3 

( 41 ) Entwurf fur e1nen Beschlul1 der Kultusm1nisterkonferenz, zit. nach: die tageszeitung, 
12191 , S5 

(42) ebd 

(43) Gert-Joachim Glael1ner, Referat auf dem "Bremer Symposium Ober DOR- und 
Deutschlandforschung" zit nach: Deutschland-Archiv. 23 (1990), 1867 

(44) s1ehe "Reader zur Abw1ck/ung und den studentischen Protesten Dez '90/Jan '91 in 
Leipzig, hrsg von den roten studenten, dre rhre roten professoren an ihrer roten uni retten 
wollen (le1p21g se1lschaftenverlag, 1991 )" (src!) 
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Uta Starke (Leipzig): 

Ostdeutsche Studenten zwischen Wende und deutscher Einheit 

Den Studentlnnen in der ehemaligen DOR 
wurde und wird verschiedenllich vorgewor
fen, sich nicht fur die Umgestaltung enga
giert, sich zuruckgehalten zu haben. Sie 
seien eher konservativ gewesen, sozusagen 
dem alten Regimeverlallen. Aufder StraQ.e 
jedenfalls, bei dengro~n Demonstration en 
im F ruhherbst 1989, hatte man sie jedenfalls 
nicht gesehen. 

lch glaube, daQ. man mit einem solchen 
Urteil oder besser Vorurteil der Studen
tenschaft nicht gerecht wird.Die Situation 
der Studierenden war weit vielschichtiger 
und verdient eine differenziertere Betrach
tung. Unsere Untersuchungen unter Studen
tlnnen seit Mitte der achtziger jahre (insbe
sondereSTUOENT 89)(1] bilden diedama
lige ungeheuere politische Sensibilitat der 
DOR..Studentenschaft ab, ihre sich rapide 
verandemden politischen Einstellungen und 
die eindeutige Kritik der Studentlnnen an 
der politischen Machtausubung in der DOR 
Die einschrankungslose Verbundenheit mit 
der SEO (im Jahre 1977 noch 32 %) war 
1989 auf 7% gefallen, die mit der FDJ auf 
2% (1977: 36 %). Die gror.!.e Skepsis Stu
dierender gegenOber den Herrschenden 
kam wohl auch in der Beteiligung einiger 
(weniger) Studentlnnen am Versuch einer 
Wahlkontrolle im Mai 1989 zum Ausdruck, 
derzum Teilo noch Restriktionen und Ver
fahren gegen sie zur Falge hatte. 

Man hatte - insbesondere nach cJer brutal en 
Niederschlagung der Studentenaufstande 
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in China - e1nerse1ts Angst. andererseIts 
herrschte eine grof.!e Ubereinstimmung 
darln. daf.! es so wIe bis her 1n der DOR n1cht 
weitergehen konne 

In unseren damaligen emp1nschen Analysen 
notierten die Studentlnnen eine Fulle von 
Vorschlagen und Wunschen zur Verande
rung der Situation in der DOR S1e bezogen 
die durch Glasnost und Perestroika in der 
Sowjetunion erreichten Ergebn1sse auf 1hr 
Land undknupften darand1e Folgerung --w1r 
brauchen Perestroika und Glasnos I fur die 
DOR'' 

Ein Philosoph1e-Student schrieb Anfang 
1989 in einer unserer Untersuchungen "Die 
DOR verlSRt. Veranderungen sind dringend 
notig. ehe weiteres kaputt geht und das 
Verlrauen ganz versp1elt w,rd Oder smd vvir 
dazu gar nicht mehr ftihig? Ein Medizin
student schrieb bezogen auf Gorbatschow 
"Gott schenke 1hm ein langes Leben und 
amen Bruder in der DOR 

Spatestens seit M1tteder 80er Jahre belegen 
emp1rische Analysen unter DDR-Jugendh
chen einen tiefgreifenden Wandlungspro
zesse. einen "Mental1tatswandel der Jugend" 
(2]. Bei Student I nnen vollzog s1ch der ge1st1ge 
Umschlag etwas spat er bzw etv,.,as sanfter 
dramatisch allerdingsdann Im Verlaufe des 
Jahres 1988. under erh1elt mrt dem "Sput
nik"-Verbot den entsche,denden lmpuls 
Spatestens h1er wurde den me,sten Stu
dentl nnen schlagart,g klar daf:l. man sich 

mIt dIesem polit1schen System und seinen 
absolut1stischen Reprasentanten nicht iden
t1f1z1eren kann 

Der Tatbestand. da Studentlnnen sich etwas 
spater vom stalin1stischen System der 
Machtausubung In der DOR verabschiede
ten , als die ubngen Jugendl1chen ( etv,.,a 
Schuler Lehrlinge. Junge Facharbeiter), 
hangt m,t m1ndestens drei Faktoren zusam
men 
a) e1nem selekt1ven Moment 
Student In nen bildeten den le1stungs
starksten , pol1t1sch-1deologisch --positiv
sten", gesellschaftlich engagiertesten Teil 
der Jewe1l1genJugendl1chen eines Jahrgan
ges 
b) e1nem adapt1ven Moment 
Studentlnnen dachten und wunschten Ver
anderung en innerhalb e1ner ( sozialistischen) 
DOR 1nnerhalbderersie in all er Regel auch 
1hre persOnilche Entwicklung planten tor 
deren kunft1ge bessere Gestaltung sie sich 
e1nbnngen wollten 
c) eInem 1dent1fikatonschen Moment 
Aus den oben genannten Faktoren erklart 

s1ch das Bestreben der Studentlnnen nach 
Reformen. nach einer wohl eher evolutio
naren gewOnschten Entwicklung denn "Stra
f.!enkampf'. Zunehmend aufder Stra~e ak
tivwurden Studentlnnen Ende 1989/Anfang 
1990 und dabei meist gegen ''rechts". 

Der Wunsch nach eher behutsameren Ver
anderungen schlieClt jedoch nicht aus, daB 
die DDR-Studentlnnen die stalinistische 
MachtausObung ablehnten, politische und 
gesellschaftliche Veranderungen dringend 
wunschten und sich tor sie engagierten. 
zum Beispiel indem sie die sozialistische 
Utopie "beim Worf' nahmen. Fast alle Stu
d1erenden (95 %)wollten sich im November 
1989 mit aller Kraft tor die Erneuerung der 
DDR-Gesellschaft einsetzen, und die mei
sten von ihnen hatten auch dieHoffnung, 
da(l. die Erneuerung gelingt. Die Oberwie
gende Mehrzahl der Studentlnnen war sich 
damals auch sicher, weiterhin in der DOR 
zu leben, das Land nicht zu verlassen. 70 % 
waren sich dessen ganz sicher, und ein wei
teres Viertel wollte wahrscheinlich bleiben 
(vgl. Tab. 1 ). 

Tabelle 1 Beabs,chter Verbleib von Studentlnnen in der DOR 

Frage Werden S1e we1terhin in der DOR leben 
1 lch ble1be auf Jeden Fall hier 
2 lch werde wahrscheinlich hier bleiben 
3 lch werde wahrscheinlich ausreisen 
4 lch werde auf jeden Fall ausreisen 

% 
November 1989 
Februar 1 %0 
MaI 1990 

70 
43 
41 

2 
27 
54 
56 

Die Studentlnnen nahmen eine knt1sche 
aber dennoch d1fferenz1erte Bewertung des 
in derDDR Geschaffenen vor Das druckte 
sich 1nsbesondere In der Achtung vor den 
Le1stungen der i:ilteren Generation und in 

hochs,huk '"r nth'. I •Nl 

3 
2 
2 
2 

4 
1 
1 
1 

der Hoffnung auf eine DOR-Perestroika 
aus. Die Studentlnnen wolten grundlegende 
Veranderungen, und sie wollten an diesen 
mitwirken. freiwillig, auseigenem Entschlu, 
unter niemandes Diktat. 
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Ein Student der T1erprodukt1on antwortet 
Mitte Oktober 1989 auf die Frage· 'Wenn 
Siean die gegenwartige Situation in unserem 
Land denken, was bewegt Sie da?" 
gleichsam exemplarisch: 

"Tatendrang. /ch will mitwirken an den 
nolwendigen Ver~nderungen. Wut Ober die 
lgnoranz in den "oberen Partei- und 
Staatsorganen ". Bestorzung Ober den nicht 
endenden Ruchtwllen vie/er Menschen. 
Emp6rung Ober den Versuch der weiteren 
BnschrSnkung der Freiheit der Leute, die 
noch hier bleiben und hier arbeiten wol/en 
(Schli613ung der Grenze zur CSSR - wo 
doch sowieso jeder rauskommt. der wil) 
Hoffnung." 

Ein anderer Student schreibt: 

··ratendrang, Unsicherheit, Optimisrnus. 
Ungeduld. UnverstSndnis, VerSnderungs
wilen, mitwirken wollen, Betroffenheit . .. 

Gleichzeitig bekundeten die Studierenden 
allerdings auch Angst. Angst. daB die Er
neuerung in den Anfangen steckenbieibt. 
Angst vor einer eventuellen "chinesischen 
LOsung", Angst vor zunehmendem Rechts
radikalismus und zunehmender Gewalt. 
Angstvor demwirtschaftlichen Zusammen
bruch und einer sozialen Katastrophe 

Die durch die Studentlnnen zur Zeit der 
Wende angestrebten Veranderungen, fur 
die man sich in besonderem MaBeengagier
te, betrafen in erster Linieglobale Probleme 
(Frieden, Umwelt, Not in den Ll!ndem der 
dritten Welt) und gesamtgesellschaftliche 
Probleme der DOR (etwa: die lnformations
politik; den eingeschrankten Reiseverkehr; 
den Mangel an Demokratie, Offenheit und 
T oleranz; die Bevormundung der Burger 
und deren Unmundigkeit; Warenangebot 
und Warenverteilung SOWie Dienstleistungs
sektor; Preispolitik; Burokratismus ein-
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schheP..hch Beamtenw1llkur, Mangel an Fle
x1bil1tat in Wirtschaft und Gesell sch aft. Sta at 
und Politik. Struktur. Aufbau und mangelnde 
Etfekt1vrtat der W,rtschaft. E1genlob der 
DOR, Verschle,erung von Problem en, Plan
man1p11lat1onen, Knt1klostgke1t keine MOg
l1chkett zur freten MeinungsauBerung. ge
nnges Verantwortungsbewur..tse,n. Passtvi
tat und mangelnde Arbe1tsd1sz,phn v1eler 
Burger u a m ). 

D1ebis zurWende und danach nachwe1sba
re starke DDR-ldentitat von Studentlnnen 
(noch tm Sommer 1990 fuhlten s1ch 60 
%der Studierenden in der DOR m,t 1hrem 
ntcht mehr lange bestehenden Staat 
verbunden, das waren nur 8 % weniger als 
im FrOhJahr 1989) war fur ste ke1ne Farce 
sondern Resultat der e,genen Soz1al1sat1on 
in d1esem Land. dessen effekt,vere. demo
krattsche Gestaltung s1e herbe1wunschten 
und mtt bew1rken wollten. gegen dessen 
Engeund Bornterthe1t seines Machtsystems 
s1e zwar zunehmend opponIerten, das s,e 
aber ntcht ganzlich Ober Bordwerfen wollten. 
sondern dessen etfekt,vtere. demokrat,sche 
Gesta!tung sie herbe,wunschten u nd m1t zu 
bewtrken hofften 

lhre Haltungzurgesellschaftlichen Erneue
rung haben die Stud,erenden v,ele Mon ate 
Ober die Wirren der Ze1t bewahrt Das hat 
wesentl1ch ihren Be,trag am gesellschaftlt
chen Umbruch besltmmt und druckte sIch 
relativ lange 1n einem klaren Pladoyer fur 
eIne eigenstand,ge. demokrat,sche DOR 
aus Zurn Ende des Jahres 1989 war die 
Mehrzah.l von 1hnen stnkt gegen e1ne W1e
dervere1n1gung als blol1e Angl1ederung an 
die BRO, als - w1e es s,ch ,n eIner Antwort 
auf die oben genannte Frage ilest - "b1lltge 
Vere1nnahmung" 

Das Verhaltnis der beiden deutschen Staaten 
bewegtefre1ltch d1eStudentlnnen 1nsbeson
dere mil Beg1nn des Jahres 1990 stark und 

auf andere Art als fruher Man konnte s1ch 
nun schon e,n Zusammenwachsen vorstel
len Mehr und mehr sahen die Stud1erenden 
die Zukunft der betden deutschen Staaten 
1n eInem fnedltchen europa,schen Haus 
vorbere1tet durch enge gle1chberecht1gte 
Bez1ehungen der be1den deutschen Staaten 

Im Februarhattes1ch d1eHaltungder Studen
tlnnen schon deut11ch im genannten S1nne 

verandert, etwas mehr als die Halfte(52 % ) 
pladierten fur einen Staatenbund, tn dem 
die DOR und die BRO eng zusammenar
betten,aber politisch selbstandig sind (Kon
fOderation).Zwei Drittel (65 %) schlossen 
eine "sofortige" Vereinigung von DOR und 
BRO aus Nach und nach zerschlug s1ch bei 
den Studlerenden auch diese Illusion. Und 
im Mai 1990 bekundeten nur noch 6% ener
gisch, gegen die Wiedervereinigungzu sein 
(vgl Tabelle 2). 

Tabelle 2 E,nstellung zur Verein1gung von DOR und BRO 

Frage W1e stehen Ste zu einer Vereinigung von DOR und BRO? 
1 lch bin senr dafur 
2 lch bin eher dafOr als dagegen 
3 lch btn eher dagegen als dafi.Jr 
4 lch b,n sehr dagege1, 

% 
November 1989 
Februar 1990 
Mat 1990 

4 
25 
34 

Das vorgelegte Tempo derVereintgung war 
allerdtngs den me,sten auch Jetzt noch zu 
schnell (62%) nur eIn knappes V1ertel hielt 
es fur gerade nchttg" (23%) Dte E1nhe1t 
wunschte man s1ch bis Ende 1991 (27%). 
bis Ende 1992 (21 o/o)odererstspater (31 %) 
Viele Stud,erende ahnten wohl, daB die 
Vere1nigung zwe,er so unterschtedltcher ge
sellschaftltcher Systeme dramatische Kon
sequenzen haben wurde, befOrchteten 
Schwtengke,ten ,ind Konfl1kte etner schnel
len Verein,gung ohne zu wIssen, w1e man 
1hnen begegnen konnte 

Im Herbst 1990 wen,ge Tage nach dem 
Be,tntt der DOR ,n die Bundesrepubltk 
Deutschland, schre1bt eine Mathemat1kstu
dent1nauf unsere schon genannte und erneut 
gestellte F rage Wenn Ste an die gegenwart,-

2 
16 
40 
34 

3 
30 
22 
26 

4 
50 
13 
6 

ge Situation in unserem land denken, was 
bew-egt Sie da?: 

"Esist vielgeschehen Deutsch/and isl wieder 
eins, und vie/es, was noch vor 18 Monaten 
une"eichbar schien, ist erreicht. Wir sind 
den Weg von einer Diktatur zu einer De
mokratie gegangen. /ch denke, dies wird im 
Moment zu oft vergessen. Andererseits 
sind Hoffnungen unerfOllt, die Vereinigung 
wurde Oberf1astet vo/lzogen und soziaJe 
Prob/eme nehmen zu. Die Konsum- und 
Leistungsgesellschaft hat uns praklisch 
Vberrollt " 

Und ein anderer Mathematikstudent for
mul1ert 1m Oktober 1990: 

· Mich bewegt die lgnoranz vie/er Leute. die 
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3 E1nzelfragen 

In Bezug auf die Kund1gungsfristen 1st unstreItIg da~ be1 Kund,gungen aufgrund des 
E1nigungsvertrages nur § 55 AGB 911t, langere emzel- oder kollekt,wertragliche Kund1-
gungsfnsten also nicht mal1gebhch smd ( F ensk1/Llnck. NZA 1992 34 7 Kor1nth NZA 1992 
355, Fr6kich AuA 1991, 192). 

Zu der F rageeines Anspruchs auf Werterbeschaft,gung wahrend des Kund1gungsschutzpro
zesses erg1bt s,ch eIn negatIver Hmwe,s daraus. dafl. die entsprechende Regelung des§ 
79 II NPersVG im Beitnttsgebiet nach der dort geltenden Fassung des Gesetzes ke,ne 
AnwPndung findet Es w1rd aber die Auffassung vertreten. dafl. der aufgrund der Recht
sprechung des BAG bestehende allgemeine Werterbeschaft1gungsanspruch nach e1nem 
obs1egenden Urte,I 1. lnstanz oder offens1chtl1ch unbegrundeter Kund1gung bestehe 
(Oetker a.a.0 . Rdz. 902, Kori nth, NZA 1992, 353 ) wenn d1eb1sher1ge Beschaft1gungsstelle 
uberhaupt noch exist,ere 

Die Abfindungsregelung des § ~ KSchG 9111 fur Kund,gungen aufgrund des 
Einigungsvertrages Jedenfalls dann n1cht. wenn man h1er eIne Sonderregelung gegenuber 
dem allgemeinen KOndigungsschutzrecht ann,mmt(LAG Potsdam 12 09 1991 Personal rat 
1991 , 123). Dies ist praktisch fre1hchwenig bedeutsam, da ,n der Praxis d1ewe,taus me1sten 
Abfindungsregelungen nicht durch gericht11che Entsche1dung aufgrund oer §§ 9 10 KSchG 
zustandel<ommen. sondern durch gerichtlichen Vergle1ch 

Dagegen kommt es for die Anwendung der Vorschnften uber die MassenEntlassung ,n §§ 
17ff KSchG nicht auf das grundsatzliche VerhMn1s von E1n1gungsvertrag .1nd KSchG an 
da die Vorschriften Ober die Massenentlassung nur fur solche Betnebe der offentl,chen 
Hand gelten, die w1rtschaftliche Zwecke verfolgen (ArbG Berlin ]6 01 1992 77 A 17390/ 
91 ; Gemeinschaftskommentar zum KOnd1gungsrecht/Rost § 1 , Rdz 25 eben dort Bek-

ker, § 23 Rdz 35) 

IV. Der besondere KUndigungsschutz 

1 Uberblick 

Besondere KOndigungsschutzbestImmungen bestehen 1nsbesondere fur werdende und 
gewordene Mutter. Schwerbehinderte und Personalratsm1tglieder Ferner enthal\ das 
BPersVG auch ,n der im Be1tnttsgeb1et geltenden Fassung besondere Vorschr1ften uber 
die M1twirkung des Personalrats bei Kund1gungen 

2. Verh~ltn,s zu den Kundigungsschutzregelungen des E.1nigungsvertrages 

In Bezug auf den Mutterschutz erg,bt sich aus der ooen (I ) dargestellten Rechtsprechung 
des BVerfG, da~ d ie KOndigungsschutzbest,mmungen auch ,m Rahmen des 
E1nigungsvertrages Vorrang haben Dies durfte s,ch auch auf den t\und1gungsschutz 
wahrend des Erziehungsurlaubes bez1ehen. O,e ganz herrschende Me1nung geht auch 
dahin, dall der KOnd1gungsschutzvon Schwerbeh,nderten und die Bete1l,gungsrechte des 
Personalrats Im Rahmen des E1nigungsvertrages zu beachten sind 1LAG Brandenburg 
12 09.1991 Personalrat 1992. 123; Arbe1tsgrecht Berlin 02 09 1991 EzA Art 20 E1n1-
gungsvertrag Nr. 6, Fensk1/Linck, NZA 1992, 342 m w N ) Problemat,sch 1st 1nsov1e1t wohl 
nur der besondere KOndigungsschutz von Personalratsm1tgl1edern nach § 15 KSchG Wer 
das KSchG ohnehin neben dem E1nigungsvertrag anwendet. bez,eht dies naturhch auch 
auf § 15 (Sacker/Oettker, a.a.O Rdz. 995) Aber selbst wenn man das KSchG fur an
wendbar halt. konnte sich die Anwendung des§ 15 aus den allgeme1nen Grundsatzen des 
Personalvertretungsrechts ergeben. das Ja ,m Be1trittsgeb1et zweil1:-llos anv,endbar 1st Die 
Frage mur.. als offen betrachtet werden 
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V. Uberle1tungsrecht 

Durch den E1nigungsvertrag 1st folgender§ 75a in das Hochschulrahmengesetz eingefOgt 
word en 

"Uberle,tungsregelungen aus AnlaB der Herstellung der Einheit Deutschlands. Die Ober
nahme des w,ssenschafthchen und kunstlerrschen Personal s der Hochschulen in die nach 
d1esem Gesetz vorgesehenen Rechtsverhaltnisse ist in dem nach § 72 Abs. 1 s 3 erlas
senen Gesetz zu regeln O,e Grundsatze _des§ 75 Abs. 3,4,6 und 8 sind entsprechend an
zuwenden die allgemeinen Regelungen In den Vorschriften des Einigungsvertra es Ober 
den offentlichen Dienst ble1ben unberu_hrt (?1e mitgliedschaftliche Stellun dir·eni en 
Beamten und Angestellten, die ,n 1hrem brshengen Rechtsverhaltnis verbleibe~ wir~ du~ch 
Landesrecht best,mmt " · 

D~e h1ernach entsprechend anzuwendenden Grundsatze des§ 75 HRG lauten wie folgt· 
dc:1be1 1st fur die entsprechende Anwendung im Beitrittsgebiet cfavon auszugehen daB die 
Grundsatze auch fur Angestellte des w1ssenschaftlichen Personals gelten ' 

§ 75 Ill HRG Beamte die an einer Hochschule hauptamtlich ausschlielllich oder 
uberw,egend Aufgaben ,m s,nne des§ 431 (das sind Professorenaufgaben) wahrnehmen 
und die E1nstellungsvoraussetzungen erfulleri, werden innerhalb von zwei Jahren nach 
Mallgabe 1hrer Qual1f1kat1on, des _Bedarfs in den jeweiligen Fachern und nach Mall abe 
der Landerhaushalte m,t Ihrem Ernverstandnis afs beamtete Professoren Obernom~en· 
e,n Rechtsanspruch auf Ubernahme besteht nicht W erden sie nicht als beamtete Pro: 
fessoren oder In e,n anderes Amt ubernommen, so verbleiben sIe in ihrem bisherigen 
D,enstverhaltnis 

§ 75 Abs 4 betrifft Fachhochschulen und Gesamthochschulen und kann hier nicht 
behandelt werden 

Bea~~: ... d~: •. ..a ... n_eI
1
~e~-~~c_:hsc~-u~e h~upt~m~\ch A~fgaben im Sinne von § 43 1 wahrneh

me,, ':'"u ,11,.,1, u,1:: vo,_c:1 u::.:.e'!fu11~en rur die t:inste11ung ais Professor erfuiien, sowIe die 
sonstrgen Beamten, d,e an einer Ho~h~chule t~tig sind, verbleiben, wenn sie nicht in ein 
anderes Amt ubernommen werden, In 1hrem b1shengen Dienstverhaltnis. 

§ 75 Abs 8 Beamte auf Lebenszeit oder auf Probe, die Oberwiegend Aufgaben nach § 53 
(betrittt w1ssenschaftliche und kunstlerische Mitarbeiter) wahrnehmen sollen sind unter 
Wah rung des Bes,tzstandes rn Amter als w issenschaftliche oder kOnstlerische' Mitarbeiter 
zu ubernehmen 

Eine Anderung der kund,gungsrechthchen Situation ergibt sich aus diesen Vorschriften 
n,cht. da die alfgemeinen ~egelu~gen in den Vorschriften des Einigungsvertrages Ober den 
offent11chen Dienst unberuhrt ble1ben sollen. Man wird sogar annehmen mussen daB die 
Uberle1tungsvorschnften des HRG aufgrund des KSchG gegebene allgemei'ne Kun
driungsmOgltchke1ten n,cht einschranken sollt~n. Trotzdem sind die Oberleitungsvor
sc nften auch 1m vorl,egenden Zusammenhang 1nteressant Siezeigen namlich daB bei 
den we,terbescnaft,gten Professoren eIne dienstrechtliche Alternative besteht: Entweder 
Ubernahrne in die Personalstruktur nach dem HRG und darn it verbundene Einstufung in 
die Besoldungsgruppe Coder Verble1ben Im bisherigen Dienstverhaltnis eines nunmehr 
nach BAT e,ngestuften An!::,eslellten Be, w1ssenschaftl1chen MitarbeItern ist eine solche 
Alternative Im HRG nicht vorgesehen Dies durfte darauf beruhen dall sich hier auch im 
Rahmen des HRG eIne entsprechende Alternative 6ffnet, namiich Beschaftigung als 
Beamter oder als Angestellter 
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Peer Pasternack (Leipzig): 

Studentisches Bewegtsein in der DOR/ in Ostdeutschland 1989/90 

0. Elnleitung 

studentisches Bewegtsein in Ostdeutsch
land war in dem Zeitraum vom Herbst 1989 
bis heutevorrangig gepr!gt durch folgende 

Entwicklungen: 
ZunachstdieEmanzipationvon den Wert

vorstellungen und lnstitutionen des surreal
sozialistischen Systems. Dieser Prozell war 
naturgemal?. such gepragt durch Verhal
tensformen und Affinitaten, die zu dem ge-
h6rten, von dem es sich zu emanzipieren 

gait. 
Dann konstituierte sich die Studierenden

schaft sukzessive als soziale Gruppe. Als 
Gruppe, dieAnsprOche an die Gesellschaft 
hatte, dieseformulierte und deren ErfOllung 
von der Gesellschaft einforderte. D.h. es 
bildete slch erstmals ein Eigenbewulltsein 
der Studierenden von sich selbst als Grup
pe mit gemeinsamen lnteressen, die ge-
meinsam zu vertreten war en. Dies geschah 
im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 
Verteilungskampfen - war insofern zu
nachst auch fremdverursacht - und blieb 
von daher weitgehend beschrankt auf so
ziale lnteressen. 

Schlielllich geschah dies alles im Umfeld 

eines rasanten und nicht 1n Jedem Falle 
nachvollziehbaren Struktur-und Werte--Nan

dels 
Dabei entw1ckelten diestudent1schen Ver

tretungs"eliten" in kurzester Ze1t eine z T 
bemerkenswerte Sachkompetenz und ze1g
ten sich in diesem Pun kt wesentllchen Ta
len der Professor! nnenschafl gegenuber 

Oberlegen 
Das anfangs hoffnungsvoll stark bas1sge

tragene studentische Bewegtse1n fand 1n 
dies en Ablaufen relat1v schnel l zu westdeut
scher Norma!ltat Bete11igung an der I nteres
senvertretung ist mittlerweile Sache einiger 
weniger 

Durchbrochen wurde und w1rd dies aller
dings durch e1ne 1mmerw1ederzu beobach
tende Selbstmobilis1erungsfah1gke1t gr0!1e
rer Teile der Stud1erendenschaft zu hoch
schulweiten Protestakt1onen lhren Anlaf1 
fan den d1ese jedesmal 1n d1versen Umstruk
turierungsma~nahmen und allzu deutlichen 
Eingriffen in die Hochschulautonom1e, die 
den Hochschulen durch e1ne 1nkompetent 
agierende M1nistenalburokrat1e verordnet 

werden 

I. Studentlnnen im Herbst 

In der Kernphase des Umbruchs 1n der 
DDR verhielten sich die Studierenden 
wie die Wissenschaftlerlnnen und die 
Hochschulen insgesamt sowohl d1fferen-
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21ert als auch w1derspruchl1ch Untersch1e
den werden mu(l, zw1schen dem Verhalten 
der lnstitutionen von Gruppen und der 

lnd1v1duen 

Die w1ssenschaftl1chen lnstitutionen ein

schlief11ich der Hochschulen glanzten - ob
wohl es auch 1n 1hnen garte • wahrend des 
Umbruchs var allem durch 01sziplinierungs
versuche gegenuber ihren AngehOrigen 
Erst relativ spat schalteten s,e sich in den 
sog Dialog e1n Tre1bende Impulse gingen 
von den lnst1tut1onen als solchen kaum 
aus 

Die Gruppen an Hochschulen und lnstitu
ten wurden als Gruppen wahrend der 
Anfangsphase des Umbruchs kaum aktiv 
Das Verhalten der rne,sten Professorlnnen 
war vor allem durch Angstl ichkeit gepragt. 
Die Studierenden durchbrachen als erste 
Gruppe an den Hochschulen tradierte Mu
ster Siegnffen das herrschaftlich angemaf1-
te Vertretungsmonopol der Freien Deut
schen Jugend (FOJ) an. organisierten die 
81ldung e1genstandiger studentischer ln
teressenvertretungen (StudentlnnenRate) 
setzten d1ese durch 

l11d1V1due/lbete11igten s1ch mehrHochschul-

angehOrige an den zusammenbruchsfOr
dernden Demonstrationen, als dies ubliche 
Kl ischees vermitteln. So waren z .B. zirka 
d reif1ig Prozent der Lelpziger Studierenden 
an wenigstens einer Leipziger Montags
demo in der Kem phase des Umbruchs be
teiligt, ohne daBsiedort Bis Grupp(j der Stu
dentlnnen aufgetreten waren. 

Gepragt waren die Verhaltensweisen von 
HochschulangehOrigen und die Diskussio
nen an den Hochschulen in dieser Zeit be
sonders stark von dem damals vorherr
schenden gesellschaftlichen Grundkon
sens· Das, was angestrebt wurde, sollte in 
irgendeinerWeiseeinesolidarischeGesell
schaft werden, eine wirkliche Alternative 
zum kapitaldominierten Gesellschaftsmo
dell des entwickelten Westens des Nor
dens. In den vorhandenen Grundstrukturen 
der DDR-Gesellschaft, insbesondere in der 
Dominanz des (formal) vergesellschafteten 
E1gentums wurde eine strukturelle Aus
gangsbedingung fur einetatsachlich eman
zipatorische Entwicklung gesehen. 

II. Die Diskussionen um ein studentisches Vertretungsmodell und dessen 
Ourchsetzung 

In der vorherbstllchen DDR hatte das stu
dent1sche Vertretungsmonopol die Freie 
Deutsche Jugend (FDJ) Das hief1zunachst: 
hauptamtl1che Fukt1onarlnnen. Zwar orga
nisierte die FOJ als Staatsjugendorganisa
t1on, basierend auf dem Prinzip der lndivi
dualm1tgl1edschaft den grOBten Teil der 
DDR-Jugend . so auch 95 % der Studieren
den Dach ging deren Vertretung durch die 
hauptamtl,chen Funktionarlnnen oft genug 
an den tatsachlichen lnteressenlagei1 der 
Studentlnnen vorbe1 Siewargepragt durch 
politische und 1deologische Vorgaben, durch 
das Streben nach Einvernehmen mit den 
jevveiligen Hochschulparteileitungen sow1e 
Rektoraten Und s,e konnte infolgedessen -

hudis,huk ,,-1 aug I -,1-; 2 

selbst bei auch vorhandenem guten Willen 
einzelner Funktionarlnnen - den admini
strativ und durch das Selbstverstandnis als 
"Kampfreserve der Partei" gesetzten Rah
men kaum durchbrechen. 

Folglich bestimmte die Negation zunachst 
diePositionen: GrundungskonzeptefOreine 
neue studentische lnteressenvertretung 
wurden vor allem in dezidierter Abgrenzung 
von der FDJ formuliert. 

Ein anfanglicherDiskussionspunkt bestand 
darin, ob ein neuerVerband tor Studierende 
bzw. neue Verbande zu grOnden seien, 
oder ob ein Rlltemodell zu favorisieren sei. 
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Zugleich bestand ein wesentlicher Kritik
punkt an der FDJ in folgender Tatsache: 
Diese FDJ geb immer alle Studierenden -
unabhAngig von weltenschauiicher und 
politischer Orientierung - zu vertreten vor. 
Sie vertrat jedoch gleichzeitig immer nur 
eine ganz bestimmte politische Linie. die 
der jeweiligen Partei- und StaatsfOhrung. 
Derartig?s sollte tor die Zukunft ausge
schlossenwerden. Desweiteren ging es da
rum, ein Studentlnnenvertretungsmodell zu 
entwickeln, das bel den Studierenden 0ber
wiegendeAkzeptanzerfAhrt Das hattezwei

erlei zur Falge. 

entstandene "Student1sche Linke". Ein gro
r..erer Teti von Studierenden geh6rtezu den 
Grllnderlnnen und Akt1vistlnnen des "Marxi
stischen Jugendverbandes · Junge Linke···. 
der m1ttierweile mit den westdeutschen 
Jungdemokraten fusioniert 1st 

Zum einen setzte sich das RAtemodell ais 
vorzuschlagende Basisstruktur studenti
scher Vertretung durch. Studentische Ver
bandewurden als nichtkonkurrierende Struk
turen einer anderen Ebene betrachtet. Zurn 
ande<en gab es aufgrund der AkZeptanztrage 
Diskussionen um die Selbstdefinition der 
Stu Ra als "gewerkschaftlich", "unpolitisch". 
" quasigewerkschaftlich", "ausschlieBl1ch 
soziale lnteressen vertretend" und dgl. Die
se Diskussionen spieien bis heute elne 
Rolle. An den einzeinen Hochschulen wird 
dabei zu unterschiedllchen Ergebnissen 
gelangt. Die gesellschaftlichen Entwicklun
gen freilich zwangen in der Folgezeit oft
mals auch den sich eher "quasigewerk
schaftlich" verstehenden StuRa eine ge
wisse Politisierung ihres Handelns auf. 

Kurze Erwahnung soil finden. dar.. sich 
auch einige studentische Verbande bilde
ten, die allerdings meist lokal beschrankte 
Gruppen blieben (z.T. auch nicht mehr sein 
wollten). So grundete sich in Leipzig der 
"Studentenbund Leipzig", dessen Aktivita
ten sich in zwei Presseerklarungen erschOpf
ten. In Halle/S. wurde der "Bund Soziaide
mokratischer Studenten" gebildet, der spa
ter in den Juso-Hochschulgruppen aufging. 
Noch heute existiert in Jena die seinerzeit 
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Eine Besonderheit der d1esbezugl1chen Ent
w1cklungen stellten Versuche dar. inner
halb der FDJ einen Stud1erenderwerband 
zu bilden. Anfangs war dies das e1nz1ge. 
woruberdie FDJ 0berhaupt d1skutieren woll
te Dann schlug sie eine Struktur vor, in der 
die StudentlnnenRate 1ntegriert sein soll
ten. 1hr praktisches Hauptproblem dabe1 
war allerdings, dar.. es kaum iemanden 
gab, der mit ihr daruber d1skut1eren wollte 
Sch lier.Ji ch favoris1erten eIn1ge FDJ-Funktio
narlnnen die Bildung eines neuen Verban
des aul1erhalb der FDJ Dies wurde auch 
realisiert: in Berlin grundete s1ch der Soz1a
hstische Studentenbund (SSB) der dann 
aber auf Berlin beschrankt blieb 

Im Laufe des Jahres 1990 gab es schher..
bch auch Versuchewestdeutscher parte1po
litischer Studierendenverbande, an den ost
deutschen Hochschulen Fur.. zu fassen 
Das kann im wesenthchen als fehigeschla
gen bezeichnet werden Die Ursachen da
fur freilich sind pnmar dieselben, die auch 
zum Abfiauen der Mitarbe1t In den StuRas 
fOhrten· R0ckzug aus politischen Zusam
menhangen. individuahs1erung und vorran
gIge Orientierung auf Herstellung pers0nli
cher Arbeitsmarktfah1gke1t 

Die FDJ-Leitungen an den Hochschulen 
ben0t1gten bis Dezember 1989/Januar 1990. 
um zu begreifen. dar.. 1hre Ze1t abgeiaufen 
ist. Dann beschM19ten sIe sich m1t 1hrer 
eigenen Abwicklung Es dauerte gror:i.te1ls 
noch bis Februar 1990oder IMger. ehe s1ch 
die FDJ-Strukturen an den Hochschulen 

aufgelost hatten 

Die StudentlnnenRate kampften wahrend
dessen intensiv um ihre Anerkennung als 
leg1t1m1erte lnteressenvertretungen Es gab 
dabe1 sowohl vorbehaltlose Anerkennun
gen seItens einzelner Sekt1ons(Fachbe
re1chs-)D1rektorlnnen w1e auch z0gerhche 
Haltungen vor allem be1 Hochschulle1tun
gen- Letztere benefen sich dabei auf die un
geklarte Rechtslage An fang Dezember legte 
das M1n1stenum fur Bildung der DOR einen 
Verordnungsentwurf "Demokrat1sche Mit
best1mmung derStudenten" vor. In d1esem 
wurden Regelu ngen tor d1 e Arbeit der Stu Ra 
formuhert Zurn Erlar.. einersolchen Verord
nung kam es dann 1nfolge der sich 1990 
uberschlagenden Ere,gnisse nicht mehr 
Die Stu Ra setzten s1ch naturwuchsig durch 

Hatte s1ch der erste StudentlnnenRat an 
der Karl-Marx-Universitat Leipzig bzw an 
der Humboldt-Universitat zu Berlin Im Ok
tober bzw November 1989 gegr0ndet (es 
g1bt untersch1edl1cheAuffassungen daruber, 
ob d,e spontane Bildung eines Vorlaufigen 
Rates oder die Konstituierung eines uniweit 
gewahlten Rates den Anspruch auf die 
Ehre des Ersten begrUndet) S" c.ntct~nnon 

in der Folgeze,t bis etwa F~b;u;·;·;g"'gct;~ 
nahezu alien DDR-Hochschulen StuRa. 

E,ne Besonderhe1t stelite in der DOR die 
Ex1stenz von rund 250 Fachschulen dar (in 
Westdeutschlandwaren ausahnlichen Ein
nchtungen zum Ende der 60er Jahre die 
ersten Fachhochschulen entstanden). Fur 
Ihren Besuch war kein Abitur, meistjedoch 
eine BerufsBusbildung erforderlich. Ein Stu
d1um dort dauerte ,m Regelfall drei Jahre. 
Vern Status her waren die dort Lemenden 
gle,chfalls Stud,erende. An den Fachschu
len h1elt s1ch die FDJ besonders renitent 
und verte1d1gte 1hre beha, ,ptete lnteressen
vertretungsrolle Es dauerte dort folglich re
lat1v lange ehe s1ch StudentlnnenRate 
durchgesetzt hatten - zum n,cht geringen 

hochs.-huk ,,,r a11,: I '/'/2 

Teil schlieQ.lich auch nur durch Metarmor
phosen der bisherigen FDJ-Leitungen. 

lnteressanterweise waren "E-Nar die Verbin
dungen zwischen den Studentlnnenschaf
ten der verschiedenen Hochschulen in die
ser Aufbruchphase eher lose, doch wurden 
liberal! sich ahnelnde Strukturmodelle tor 
die Stu Ra entwickelt. Sie gingen alle einer
seits von der Fachschaftsverankerung aus 
und versuchten andererseits einen Kom
promir.. zwischen reprasentativ- und basis
demokratischem Modell. DieFachschaften 
wahlen auf Vollversammlungen ihre Spre
cherlnnen, die sie im StuRa - mit einem 
imperativen Mandat ausgestattet - vertre
ten. Es finden also Personen- und keine 
Listenwahlen statt. Neben dieser Spreche
rlnnenversammlung sind in den Strukturen 
nebengeordneteArbeitsgruppen (vergleich
bar etwa mitAutonomen Referaten) vorge
sehen Diese kann jede/r Studentln bilden 
um zu einem bestimmten Pro j ekt oder The~ 
mazu arbeiten und daruberggf. EinfluGauf 
die StuRa-Tatigkeit zu nehmen. Daneben 
haben Urabstimmungen als hOchste Ent
scheidungsinstanzen der 5t1trlontlnn.:.n_ 

schaften einen gror..en Stellen~"ert~,~~~~
dest in den Satzungen Mittlerweile gibt es 
in Auswertung gesammelter Erfahrungen 
vorOrt an einigen Hochschulen modif12ierte 
Strukturen. 

Die Konstituierungsprozesse der StuRa 
banden erhebliche Krafte der Aktiven. Ge
leistet werden muGte freilich mehr. Zusam
mengefar..t k0nnen fCmf Dinge genannt 
werden, d ie parallel zu bewaltigenwaren: 1. 
die Klan.mg der Struktur und Arbeitsweise 
der StuRa, 2. die lnteressenvertretung der 
Studierendenschaften, 3. die Durchsetzung 
der AkZeptanzderStuRa bei den Hochschul
l~itungen (und das hiell zuvorderst gegen 
d,~ FDJ), 4. die Erarbeitung der Akzeptanz 
be1 den jeweiligen Studierendenschaften 
sowie 5. die Herstellung und Wahrnahme 
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lokaler und uberregionaler Kontakte und 
Koordinierungen - die zahllosen Einladun
gen an westdeutsche Hochschulen etwa 
waren in den ersten Monaten schlicht nicht 
mehr bewaltigbar. 

Die AuBenwirkung der Studierendenschaf
ten wurde als sehr wichtig angesehen . Ei n 
erster H6hepunkt in dieser Beziehung war 
die Studentlnnendemo am 17. November 
1992. 1:;twa 4000 Studierende von zahlrei
chen DOR-Hoch• und Fachschulen forder
ten dort Mltbestimmungsrechte fOr die sich 
bildenden StudentlnnenRate und eine 
grundlegende Studienreform. 

Zwei wesentliche Ereignisse waren auch 
die beiden DDR-BRD-Studentlnnenkon-

gresse. Der erste fand im Januar 1990 an 
der Heinrich-Heine-Uni DUsseldorf statt. 
veranstaltet von den As ten der Unis DOssel
dorf und Bonn und dem StuRa der KMU 
Leipzig. Das Them a: "Wider die Vereini
gung • unser Haus heir!t Europa". Dort 
waren etwa 200 T ei lnehmerlnnen zu ver
zeichnen. Der zwe,te wurde vom Stu Ra der 
Karl-Marx-Uni Leipzig m,t Unterstutzung 
der Uni-Asten aus Frankfurt/M , Dusseldorf 
und Bonn in Leipzig durchgefuhrt Das 
Thema dort • schon Reflex auf die politi
schen Entwicklungen •. "Grenzen - lose 
Zukunft statt nationaler Vere,nnahmung" 
Mit 800 Teilnehmerlnnen, davon 600 aus 
der Bundesrepublik. eine durchaus gror!e. 
inhaltlich '7JN8r recht hllflose, jedoch unterm 
Happening-Gesichtspunkt ganz amusante 
Veranstaltung. 

Ill. Die Volkskammerwahlen vom 18. M~rz 1990 und ihre Auswirkungen auf 
studentlsche lnteressenvertretungsarbeit 

Die eigenstandigeAbschaffung der Fremd• 
verwaltung der Studierenden und die Durch• 
seizung ihrer Selbstveiwaltung duich die 
Bildung unabMngiger StudentlnnenRate 
war originarer Bestandteil des demokrati
schen Aufbruchs im Lande. Der Nieder
gang der von einer breiten Basis getrage
nen emanzipatorischen Bewegung in der 
DDR mit den damit einhergehenden Des
illusionierungen spiegelte sich dann auch 
an den Hochschulen und innerhalb der Stu
dierendenschaft des Landes: 

Die Regierung begann dieverwaltungstech
nischen Voraussetzungen tor den DDR
AnschluB an die Bundesrepublik zu schaf
fen. An den Hochschulen wurde ( unter dem 
Stichwort der DeutschlandkompstibilitSt der 
notwendigen Veranderungen)versucht, die 
Ordinarienmajoritatdurchzuboxen. - West
deutsche Ratschlage und Berater begleite-
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ten bereitsjede Ents che,dungsvorbereitung 
der DDR-Politkerlnnen Zur gle1chen Zeit 
eimahnte atvv'a der \AJRK-Pras1d@nt Seide! 
(Hannover) den Senat der Karl-Marx-Un, 
Leipzig : Man solle be, derGestaltung neuer 
Universitatsstrukturen "n1cht 1n Uberdemo
kratisierung zu verfallen"" - D,e DDR
Gesellschaft ging jeglichen Selbstbewuf1t
seins verlust,g Auch die Stud1erenden
schaft war dann, in ihrer Gesamtheit be
trachtet. durchaus reif fur den Anschlur! 
lnsofern, als sie s1ch van der Masse ihrer 
westd~utschen Kommilitonlnnen in der 
(Nicht-)Wahrnehmung eines gesellschaft
lichen Mandats nicht mehr untersch,ed. -
Die ganze Gesellschaft ersch,en in der slch 
selbst reflektierenden Retrosprekt1ve als 
ein einziges Widerstandsnest ,m stalinist,
schen Sum pf. An den Hochschulen wur!ten 
plotzlich eineganze Re,hevon Dozentlnnen 
und Professorlnnen von 1hren Konfl ikten 
mit der alten Macht zu benchten Doch die 

h•1'-h-.-. huh:- ,, ... , ,tt1t! 11,vl 

wol lten so gar n,cht zu studentischen Erin
nerungen an deren vorauseilenden Gehor
sam passen • In der Gesellschaft sahen 
s,ch die lmpulsgeber und Trager des Auf
bruchs '89an den polit,schen Minoritatsrand 
verdrangt An den Un1versitaten waren die 
wen,gen auch fri.Jher schon konfliktfah,gen 
Hochschul lehrerlnnen die einzigen ihrer 
Gruppe, denen e,n demokratisches Wis
senschaftsverstandn1s unvereinbar sch1en 
m,t professoralen Gremienmehrheiten. -
O,e Gesellschaft verdrangte ihren struktu
rellen Opportunismus der Vergangenheit 
m,t postparano1dem Stas,-Haf! An den 
Hochschulen triebder proJ1z1erte Selbsthar! 
ob des e1genen M,tgemachthabenszahlrei
che Naturw1ssenschaftlerlnnenzudem Vor
wurf and ,e Gesellschaftsw,ssenschaftlerln
nen d1ese se,en d1e ·ge1st1ge Stas," gewe
sen • Verm,edene Parte,mitgliedschaft 
wurde allerorten zum Zeugnis des Wider
standskampfertums Fruher politisch un
auffallige Mathemat,k-Professoren in Leip
zig• so unauffalllg. dar! ihrBere,ch niemals 
zum "ideolog,schen Schwerpunkt" erkl3rt 
wurde. wie den Parte,-Akten zu entnehmen 
,st • beforderte die FA Z. plOtzlich zum 
"Unruheherd" der Le,pz,ger Uni - Der E li
tenwechsel spulte ,n Gror!enordnun.9en 
M1ttelmaf1 und lnkompetenz auf die Spit
zenplatze der Gesellschaft (sofern und 
solange noch kein Westdeutscher zur Ver
fugung stand ) Quahfiz,ert w ar dieses Per
sonal 1n der Regel durch BLOCKendes En
gagement be,m Aufbau des Sozialismus. 
Auch an den Hochschulen setzte die Inva
sion der Grauen Mause auf die Chefsessel 
e,n Dort s,tzen s,e nun als ideenlose Prag
mat,ker Durch n1chts anderes qual,fiziert, 
denn durch S1ch-aus-allem-Heraushalten 
,n der alten DOR M,t a,1deren Worten· 
Durch einen wirksamen Beitrag zur Perver
tierung der damaligen Verhaltnisse • Im 
Obngen gait ,n der Gesellschaft w,e an den 
Hochschulen sehr fruhze,t,g Das beste M,t
tel , den d1versen Abw1cklungen zu entge-

hen, ist. bei denJenigen zu sein, die s,e an
ordnen. (Ausnahmen bei a ll dem seien im 
mer zugestanden und mOr!ten das Bild 
komplettieren. Siei:lnderten abernichts am 
Kern der Diagnose). 

D,e Volkskammerwahl vom 18. Marz 1990 
mit dem Oberwaltigenden Wahlsieg der die 
schnelle deutsche Vereinigung anstreben
den vorma ligen Blockpartei CDU markierte 
bei der Desillusionierung eineentscheiden
de Zasur. Deutlicher, meinten viele, kOnne 
das Streben nach selbstbestimmter gesell
schaftlicher Entwicklung nicht torpediert 
werden. Der resignative Ruckzug vieler po
litischer Aktivistlnnen war die Folge. Das 
bekamen auch die StudentlnnenRate zu 
sporen 

Die Verbleibenden freilich versuchten, sich 
in ihrer Arbeitsituationsadaquatzu orientie
ren. Das hatte zwei GrOnde: Zurn ei nen soll
te dem sich verbreiternden Desinteresse 
relevanterT eileder Studierendenschaft ent
gegengewirkt werden. Zum anderen war 
die Situation durch dieallgegenwartigeGe
fahr einer Paralyse des gesellschaftl ichen 
Lebens gekennzeichnet. Oas beschwor ins
besondere bei sozial schwachen bzw. we
nig sozialmachtigen Gruppen existentielle 
Verunsicherungen herauf. Dem gegenzu
steuem wurde durch eine verstarkte Orien
tierung auf die unmittelbaren sozlalen lnter
essen der Studierendenschaftversucht. An 
za hlreichen Hochschulen gab es Aktionsta
ge fur die Fortsetzung und Verbesserung 
der sozialen Absicherung der Studieren
den. 

Der HOhepunkt dessen war die groBe stu
dentische Protestaktion, die die Volkskam
mersitzung am 7. Juni 1990 begleitete. Auf 
d1eser sollte • die nahende Wahrungs
umstellung warf ,hre Schatten voraus • ein 
Stipend,um unterhalb des Existenzmini
mums und die Aufhebung seiner Elternun-
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abhang1gkeit beschlossen werden. Mehre
re tausend Studentlnnen durchbrachen die 
Bannmeile um den Tagungsort, erzwangen 
die Verlesung einer Erkllrung der Studie
renden vor dem Plenum durch den vorsit2-
fi.ihrenden Volkskammer-Vizeprasidenten. 
ein Gesprach mit dies em und Bildungsmini
ster Meyer und setzten dieAktion mit einem 
anschlieBenden einwochlgen Hungerstrelk 
fort. Sie konnten einiges von den politi
schen Strukturen begreifen, als am Ende 
dieser Woche ein nur geringfOgig h/:iherer 
Stipendiensatz als der ursprOnglich vorge
sehene beschlossen wurde. 

Die studentische Beteiligung an den hoch
schulpolitischenAuseinandersetzungen war 
in dieser Zeit Sache einiger weniger. Diese 
freilich hatten sich unter dem Druck der 
Umstande zu Expertlnnen entwickelt. Es 
gab durchaus vielfaltlge innerhochschuli
sche Reformbestrebungen. Sie bezogen 
sich sowohl auf inhaltliche wie strukturelle 
wie personelle Emeuerungen. Die Aktivita
ten verzeichneten auch durchaus Erfolge. 
NeueFachbereichsstrukturen, durch Origi
naiitat ausge2eichnata Studienprcgramme 
sowie interdisziplinAre Struktur- und inhalt
liche Vorstellungen wurden entwickelt. Der 
(Wieder-)Organisation einer akademischen 
Selbstverwaltung eignete vielfach eine an 
deutschen Universitaten ungekannte demo
kratische Substanz. Ehren-und Rehabilitie
rungskommissionen nahmen an den Hoch
schulen ihre Arbeit auf. Funktionstra
gerlnnen wurden verpflichtet, gegenOber 
Mitarbeiterlnnen und Studierenden die 
Vertrauensfrage zu stellen. Die Hochschul
Verfassungsdiskussionen waren uber we1-
te Strecken durchaus emanzipatorisch ge
pragt und zeichneten sich z.T. durch eine 
bemerkenswerte Originalitat aus 

Zugleich gab es gegenlaufige Tendenzen 
StrukturelleErneuerungwurde - professoral 
dominiert-vielfach als konservative Moder-
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nis1erung betn'!ben lnhaltliche Neuorien
t1erungen trugen ortmals e1nerseits zum 
n1chtgeringen Te1I den Ballast trad1erter Be
fangenheiten in sich. Oder s1ewaren ande
rerseits lediglich auf moglichst vollkomme
ne Anpassung an die in Westdeutschland 
dominierenden Trends genchtet Die perso
nelleSelbstreinigung der Hochschulen wur
de von untersch1edhchen Se,ten hintertne
ben Als tre1bende Motive bzw Ursachen 
kOnnen ausgemacht werden sowohl so
ziale Besitzstandswahrung der Betroffenen 
w1e die Angst der Reg1erenden vor allzu 
gro~er Nachg1eb1gke1t gegenuber e1ner -
dann wieder schwer zu zugelnden - Ba
sisbewegung wie auch die Protekt1on alter 
Funktionstragerlnnen durch westdeutsche 
Wlssenschaftsgrem1en 

Letzthch ze1gte s1ch bere1ts damals. was 
auch westdeutsche Erfahrung 1st Hoch
schulen sind zu sehrin s1ch selbstverankert. 
als daf1 sie s1ch aus s1ch selbst heraus er
neuern kOnnten Ohne das Zusammentref
fen von innerhochschuhschen und aul'1er
hochschul1schen Erneuerungs1mpu lsen 
mul:b das Unterfangen notwend19 in Ansat
zen steckenble1ben Se1tens der poht1schen 
Adm1n1strat1on gab es ke1n tatsachl1ches 
lnteresse an einer Erneuerung der vorhan
denen Hochschulen D1eses nicht vorhan
dene lnteresse verwe1sl auf e1n Charakte
nstikum der S1tuat1on 

Der Versuch einer e1genstcind1gen Erneue
rung an den Hochschulen und lnstituten 
stellte anges1chts der gesellschafthchen 
Rahmenbedingungen zuvorderst einen 
Anachronismus dar D1eser Versuch hatte 
nur gehngen kOnnen wenn er m1t einer 
Aufarbeitung e1gener Vergangenhe1t und 
offener-Offentlicher Selbstbefragung ver
bunden gewesenware Oafur gab es weder 
ein gesellschafthches lnteresse noch ein 
entsprechendes soz1alatmosph arisches 
Umfeld D1eses war v1elmehr durch Ver-

drangung und Abrechnung gepragt Ver
wunderl,ch ware gewesen. wenn s1ch aus
gerechnet die Hochschulen d1esem s1tua
t1ven Druck hatten entz1ehen kOnnen 

ble1ben Eine beeindruckend auffall1ge Ko
alit ion von altlastigen Profs und neude
mokratischer MinisterialbOrokratie peitsch
te diefruhzeitige Orientierung aufwestdeut-
sche Hochschulstrukturen und das west-

In solchem Zusammenhang muBten die deutscheHochschulrahmenrechtdurch. Bei 
Ergebn1sse hochschulpol1t1scher Arbeit der der UmgestaltungderHochschulstrukturen 
student1schenAkt1v1stlnnen unbefnedigend setzt sich dies bis in die Gegenwart fort. 

IV. Uberreg,onale Zusammenarbeit der Studierendenschaft in der 
DOR/in Ostdeutschland 

An d1eser Stelle e1n Schnitt 1n der Chrono
log1e Wahrend der zuletzt gesch1ldeterten 
Ablaufe war bere1ts e1n landeswertes (was 
damals h1el'1 DDR-bezogenes) Koordinie
rungsgrem1um sehr aktiv der Republlk
sprecherrat der Konferenz der Studentenrate 
der DOR - W1e war es zu dessen Blidung 
gekommen? 

Bere1ts 1m November 1989 gab es den 
ersten Versuch die bis dah1n gebildeten 
StudentlnnenRate m1te1nander zu vernet
zen Zwolf E1nzelpersonen von versch1ede
nen Hochschulen vertar..ten 1n Berlin einen 
Aufruf zur Bildung e1ner "Autonomen Stu
dente:nunion (ASU) Der Aufruf war ver
bunden m 1t einer E1nladung zu einem Tref
f en am 11 November 1989 m1t dem Ziel der 
B1ldung d1eser ASU In den StuRa an den 
Hochschulen wurde das zum einen als pro
fil1erungsneurot1scher AusfluBgewertet und 
zum anderen abgelehnt, da mensch au
genbl1cklich genug an der Jeweiligen Hoch
schule zu tun habe 

Im Dezember trafe:n s1ch Vetreterlnnen von 
60 Hoch- und Fachschulen 1n Berlin, um 
den vom M1n1sterrum fur Bildung vorgeleg
ten Verordnungsentwurf zur "Demokrat1-
schen M1tbest1mmung der Studenten'' zu 
d1skut1eren In 1hrer Stellungnahme forder
ten s1e vom M1n1ster1um fur 81ldung ( 11 u a 
e1ne student1sche lnteressenvertretung auf 
Republiksebene die be1m M1nisterium fur 
B1ldung anges1edelt se1n solle 

hod1schuk ,.,1 • Ill! l•N: 

For das erste Februar-Wochenende 1990 
lud der StuRa der Humboldt-Uni zu einem 
"Landesweiten Arbeitskreis 'lnteressenver
tretung von Studenten im neuen Hochschul
gesetz"' nach Berlin ein. Vertreterlnnen von 
27 Univers1taten und Hochschulen reisten 
dazu an. Sie erklarten ihr prinzipielles 
N1chteinverstandnis mit dem ministeriellen 
Papier zur ''Demokratischen Mitbestim
mung der Studenten". erarbeiteten einen 
"Entwurfzu einer Verordnung Ober Studen
tenrate", schickten diesesan Bildungsmini
ster Emons und wahlten "als legitimierten 
Partner fur 1hr Ministerium" einen sechs
kopfigen "Arbeitsausschur.. Hochschul recht 
der DDR-Studentenrate" (der sich u.a. mit 
folgendem Satzvorstellte: "Der Arbeitsaus
schur.. behalt sich vor, weitere Mitglieder zu 
kooptieren'') 

Im Marz 1990 schliel3lich kam es dann zur 
ersten "Nationalen StudentlnnenRatekon
ferenz" an der TU Karl-Marx-Stadt. Es ver
sammelten sich Vertreterlnnenvon 31 Stu
Ra. Dort wurden Forderungspapiere zu 
verschiedenen Bereichen erarbeitet, eir vor
laufiger achtkOpfiger Republiksprecherrat 
gewahlt und die Absicherung von dessen 
Arbeit durch das Ministerium tor 81ldung 
gefordert (u. a. durch Zurverfugungstellung 
von 160.000 Mati< pro Jahr. 2 Computern, 
2 Kopiergeraten, 3 elektronischen Schreib
maschinen, 4 Telefonen. 2mal BOromobiliar. 
Je emem Buro in Berlin und Leipzig sowie 6 
Unterkunften in Berlin) Der Hintergrund 
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dafor war, dal'J. das Min1sterium einen von 
der FDJ Obernommenen Zentralen Studen
tenfond mit erhebl1chen finanziellen M1tteln 

verwaltete. 

Einen Monat darauf, 1m April , fand an der 
TU Dresden unter Beteiligung van 124 Stu
dierendenvertreterlnnen die zwelte StuRi!
Konferenz statt. Es wurden die Konferenz 
der Studentenrate der DOR konstituiert, 
eine Satzung verabschiedet, eine ··sozial
charta der Studenten'' erarbeitet, die finan
zielien Forderungen an das Ministerium fur 
Bildung zur Alimentierung der Konferenz 
prazisiert, ein sechskOpfiger Republ1k
sprecherrat (RSR) gewahlt u.a.m. 

Die Satzung der Konferenz wies dem Re
publiksprecherrat weitgehende Kompeten
zen zu. Oas entsprach der in der Stud,eren
denschaft durchaus noch recht starkvorhan
denen Orientierung auf genau abgestufte 
Kompetenzhierarchien. infolgedessen wur
de die Rolle des RSR in der Folgezeit recht 
dominant innerhalb der Konferenz. Der RSR 
arbeitetez1emlich schonungslos sich selbst 
gegenuber. Die Tatigkeit war weitgehend 
pragmatisch und auf "Beeinflussung van 
Regierungspolitik" orientiert lnhaltlich war 
sie vor all em auf eines gerichtet· fur die Stu
dierenden so viel als m6glich zu retten an 
sozialer und Studiensicherheit 1n den sich 
expanentiell beschleunigenden Prozessen 
hin zum Ende de< deutschen Zweistaat
hchkeit. Konzeptianelle Varstellungen wur
den insbesondere zur elternunabhangigen 
Studienfinanzierung und zurn Hochschul
recht e11twickelt. Westlicherseits bemohten 
sich insanderheitdieJusos um - neutral ge
sagt - gute Beziehungen zum RSR ~ie 
( unterschiedlich interpretierte und van ein1-
gen StudentlnnenRaten scharf kritisierte) 
Unterschrift des RSR unter die Grundungs
erklarung des noch recht unscharfen Pro
jekts BAS war dann eine Falge davon 

Seit dem Sommer 1990 gab es neben der 
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DDR-StuR!i-Konferenz versch1ed ene lnit1a
t1ven auf Landerebene S1e waren darauf 
gerichtet, die W 1ederb!ldung der Lander m1t 
dem entsprechendem Ubergang der kul
tushahe1tlichen Kompetenzen durch ada
quate student1sche Vertretungsstrukturen 
zu begle1ten. Im Laure des Jahres 1990 
wurden dann In alien ostdeutschen Lan
dern untersch1edl1ch intens1v arbe1tende 
Landesprecherlnnenrate bzw StuRa-Lan
deskonferenzen gebildet 

Ende Ok1ober 1990 fand an der Karl-Marx
Uni Leipzig die 3 MV der Konferenz der Stu
dentenrate der DOR statt Der Name war 
durch den zum 3 Oktober vcllzogenen Be1-
tntt der DOR zur Bundesrepubl1k anachra
n,st,sch geworden Desha lb wurde die Na
mensanderung in "Konferenz der Studentln
nenschaften (KdS)' beschlossen 

D,e Neutralitat des Namens hatte fre1l1ch 
noch einen anderen Grund Nach kontrover
ser Oebatte war m,t uberwalt1gender Mehr
heIt beschlossen warden. die Konferenz fur 
westdeutscheStudent lnnenvertretungen zu 
Offnen Das fuhrte angesichts der gerade 
sehr 1ntens1ven Oachverbandsdebatte 1m 
W esten zu w1derspruchl1chen Reaktionen 
Nach dem Bundes-Aster-und-Studentln
nenRatetreffen (BAST J Im November 1990 
in Bremenwurded1e6ffnung dann als "fa1J 

lerTnck" denunz1ert Wer 51cr> um eine s1tu
at1onsgerechte BetrachtungsweIse bem u hi 
kann freilich festslellen Die Offnung der 
KdS fur westdeutsche Stud1erendenver
tretungen bezag 1hr deutl1ches Abstim
mungsergebnIs vor allem aus e1n erfurOst
deutsche durchaus selbstwertgefuhlstei
gernden Fasz1nat1on das Be1tr1ttsgeb1et 
konnte dam1t umgekehrt werden Zudem 
sp1elte eIne wesentllche Rolle das ostdeut
sche Unverstandnis gegenuber den west
deutschen Stre1t1gkeiten und Empfindl1ch
ke1ten. die beI den Oachverbandsd1skus
sIonen eine ubermacht1ge Rolle sp1elten 
und sp,elen Dies 'N1eder 1 1m 1st durch den 
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ganzI1ch anoe:ren Erfahru ngshIntergrund der 
ostdeut sch en Stud1erendenvertreter In nen 
begrundet 

Die folgende MV der KdS Im Dezember 
1990 In Halle nahm den Offnungsbeschluf1 
- aufgrund der durch Ihn ausgelosten 01s-

kuss1onen und wegen fehlender pos1tIver 
Reaktianen inform van Aufnahmeantragen 
- wieder zuruck. Damit bewies die KdS e1ne 
unterbundesdeutschen Studierendenvertre
tungen nicht all~gliche Flexibilitat 

Damit s1nd w,r wieder in der Chronolagie 
angelangt. 

V. Abwicklungen 

M1tte Dezember 1990 karnen die sog Ab
w,cklungsbeschlusse uberd,e ostdeutschen 
Hochschulen varlaufig var allem uber de
ren saz1al- und ge1stesw1ssenschaftliche 
Fachbere,che Die Reakt1onen unter den 
Stud1erenden waren spontan und unter
sch1edl1ch S1e re1chten von euphonscher 
Begruf1ung I ostdeutsche Evangel1sche Stu
oentengeme1nden I uber btll19ende lnkauf
nahme (vor allem an Technischen Hoch
schulen I bis h1n zu massIvem Protest (zu
erst In Ros tock dann vor allem In Le1pz1g, 
Berlin und Halli:,, 

Der Protest hat1e primar dre1 Ursachen 
Zurn eInen war er hervorgeru fen durch 
bee,hdrucl\ende Ungesch1cklichke1ten der 
pol1t1schen Adrn1n1strat1onen Zurn ande
ren war er eIne Falge der m1ttlerwede ziem
l1ch deutl1chen aversIven Grundst1mmung 
1m Land gegenuber der allgeme,nen Ent
rnund,gungstendenz Und zurn dntten sa
hen v,ele Stud,erende unm,ttelbar den 
Fortgang 1hres Stud1ums getahrdet 

Die Protestakt1onen zum Jahreswechsel 
1990/91 brachten die Stud1erenden und die 
Hochschulen wochenlang In die Med,en Je 
naher die Jewe1l1gen Redakt1onen an den 
Ort ender Geschn1ssewaren. des to differ en-

z1erter wurde ,m Regelfall berichtet. Wer 
weiter war, me,nte nur, uber die "roten 
Studenten, die ihre roten Professoren an 
1hrer roten Uni" retten wollten, benchten zu 
konnen 

Die Gemeinsamkeit des Handelns ostdeut
scher Stud1erender erre,chte eine bislang 
ungekannte lntensitat Deutlichster Aus
druck dafur waren der s1ebentagige Ful'J.
marsch gegen die Abwicklung von Berlin 
nach Le1pz19 und die funftagige Fahrradde
mo van Le1pz1g nach Berlin Erreicht wur
den emige - fur die einzelnen Studierenden 
nicht unwichtige - Vereinbarungen rnit den 
Min,stnalburokraten 

Im Ga nzen fre1 lich wurden die ostdeutschen 
Hochschulen mitdenAbwicklungen endgOl
tI9 zum Objekt ihrer eigenen Entwicklung. 
Der Vorgang kennzeichnete fUr den Hoch
schulbereich, was andernorts bereits erle
digt war. das Scheitern der urspronglichen 
lntentionen der Demokratiebewegung in 
der DOR 

Peer Pasternack, Politikwissenschaftsstu
dent in Leipzig, war 199CV91 Studierenden
sprecher der UniversitSt Leipzjg 

Anmerkung : Auf Ouellenverweise wurde in d,esem Aufsatz verzichtet, da s,e sich fast 
ausschl1el'J.l1ch auf Ungedrucktes bezogen hatten Die Belegefinden sich alle im Archiv des 
Verfassers Bezugl1ch des wen,gen zum Thema Publizierten sei auf die Anmerkungen in 
der DA von Chr Fuller ver-v1esen (vgl Ids H S. 14, Anm 13) Fur Anfang 1993 isl auch 
e,n Buch unter dem (Arbe1ts-)T1tel "DDR-Studenten im Aufbruch" von M Sieber/R. Freytag 
(Berlin ) angekund1gt 1nIt dem e,nige oer Ouellen erstmals gedruckt vorliegen werden 
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DOKUMENTATION 

Im MSrz/April 1990 legte das Zentraltnsr,tut fu, Hochsc/lul
bildung Berlin zwe, Pap1ere vor w elche die E,gebmsse von 
Befragungen unter Studierenden bzw Stud1erendenvertrete
rlnnen verdichtelen o,ese dokument1eren wtr zunachst S1e 
stnd. nebenbe1bemerk1. euch DDR-w1ssenschaftsgeschrct1/
lich inleressant Die d1dak11sche Dik11on uberformc mttunte1 
deutlich dasAnalytische lmAnschlu/3 folgt de, Rect;enschafts
barichl des student1schen Repub//ksprechen-ates an die M1t
gliederverssmmlung der Konferenz der StudentenRate vom 
Oktober 1990 lnteressant aus heut1ger S1cht ,st d1eser Be
n'cht vor el/em wegen des behandelten Ze111aumes Es 1st die 
Zeit vom April bts Oktober 1990. also die Kem phase der Vor
bereitung des DDR-Beitntts zur Bundesrepub/lk Deutsch/and 

Anita Sternitzky I Elke Muller (Berlin): 

Hochschulalltag zwischen "Wende" und Einheit [1990] 

Die Projektgruppe "Arbeits- und Lebensbed1ngungen von Studenten am Zentralinslltut 
fur Hochschulbildung fuhrtevonNovember 1989 bis Februar 1990 an funf Hochschulen der 
DOR (Humboldt-Universitat zu Berlin, Hochschule fur Okonom,e Berlin Hochschule fur 
Schauspielkunst, Berlin, Technische Univers,tat Magdeburg, Hochschule fur Arch1tektur 
und Bauwesen Weimar) eine Erkundungsuntersuchung durch deren Ziel dann bestand 
aktuelleProbleme, lnteressen, Bedurfnisse und Akt1v1t1!ten derStudenten be, der Gestaltung 
ihrer Studienbedingungenaufzuzeigen. Unser Problemaufnr.. bas1ert auf Gruppend1skuss1a
nen zu ausgeWc!hlten Schwerpunkten (Stipend1en und Wahnbed1ngungen) Gesprachen 
mtt einzelnen studentenvertretern, einer standardisierten schriftlichen Befragung von Te1l
nehmern emes Arbeitstreffens bzw anderer Beratungen von Studentenvertretern 

"Die Euphorie des Herbstes ist e1ner 
Resignation gewichen." So beschrieb im 
Februar ein Studentenvertreter d,e gegen
wartige psychische Verlassung des gror..ten 
T eils der Oirektstudenten seiner Hachschu
le Wenngleich die Ergebn1sse unserer Ana
lyseeIn differenzierteres Bild st1Jdent1scher 
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Befmdltchke1ten und Akt1v1taten l1efern 1st 
Jedoch der Trendzum "Abwarten und "S1ch
Zuruckz1ehen unverkennbar M1t der nach
folgenden Oarstellung der w1cht1gsten 
Ergebn1sse unserer sa21olog1schen Unter
suchung wollen wIr auf wesent.1che Pra
blemfelder aufmerksam mac hen die in der 

kunft1gen Hochschulpollt1k Berucks1cht1-
gung finder mussen und zugle,ch einen 
E1nbl1ck In den gegenwart,gen Alltag der 
Studenten liefern 

1. Demokrat,e und Studienalltag 

Die relat,v schnelle Oampfung des demo
krat,schen Aufbruchs der Studenten ihres 
lnteresses an der 1nhaltl1chen und struk
turellen Ausgestaltung und W ahrnehmung 
demokrat,scher Verantwortung an der 
Hochschule 1st auf e,n Geflecht subJekt,ver 
und obJekt,ver Ursachen zuruckzufuhren 
und n1cht von der gesamtgesellschafth
chen pol1t1schen S,tuat1an und Stimmung 
zu trennen Nach E1nschatzung der In den 
Studentenraten ak11ven Vertreter hangt 
d1eser umschwung var allem dam,t zu
sammen da(]. nunmehr konkrete, oft ze1t
und kraftaufwend1;ie ln1t1at1ven vonnoten 
s1nd wavor e1n Gro(].teil der Studenten 
zuruc1<.schreckt 

Nach unseren Erkenntnissen sind die 
derze1tz B In den Rat en akt,ven Stud en ten 
in erster llnie d1eJen1gen die bere,ts var 
dem Oktober 1989 1hre knt1sche Haltung 
1n Handlungen umzusetzen suchten ( darun
te1 f1nden s,ch auch v1ele engagierte ehe
malige FDJ-Funkt,onare) und dabe, nega
t ive Erfahrungen m1t den verkrusteten Hoch
schul- und Gesellschaftsstrukturen mach
ten D1ese Studenten reagIer1en nach e,ge
nen Angaben besanders sens1bel auf die 
Verur1e1lung zur pol1t1schen E1nhe1tsme1-
nung ,.ind zur Unmund1gke1t.auf das Be
feh lssystern In der Stud1enorganisat1an 
(z B zentraI1= Stud1enplane obl1gatonsche 
und stud1enferne Arbe1tseinsatze) auf 
die wlllkurlicheUmbelegung Im Wohnhe,m 
und den zwangswe,sen Auszug aus den 
lnternaten auf dIe stark pal1t1sch grund1er
ten Knterien der Stud,enzulassung und 
z T bet der VergabE von Sender- und Lei-

stungsst1pend1en Oemzufolge 1st das Be
durfnis d1eser Studenten nach einer durch 
Strukturenabgesicherten Vertretung studen
t1scher lnteressen sehr gror.. 

Oen allgemeinen Tendenzen folgend, arien
t1eren sich auch diese Studenten in ihren 
D1skuss1onen um Madelle zunehmend an 
bundesdeutschen Beisp1elen. Noch ,m No
vember waren die Studierenden von der 
Moglichke,t einer Reform im Rahmen be
stehender Strukturen ausgegangen, akzep
t1erten sie z B die Sektionen als Grundein
he,ten der Hochschule. Ende Januar hin
gegen dam1n1erten die F akultaten, Fachbe
re1che und Institute in 1hren Vorstellungen 
als klinft1ge Strukturvananten. 

Die ex1st1erenden BRO-Muster werden von 
den Studenten relativ unkrit1sch, wenig 
kenntnisreich und te1lwe1se undifferenziert 
reflekt1ert Hier offenbaren sich lnformati
onsdefiz1te Ober histonsche Ursachen und 
Entstehungsbedtngungen des status quo 
bundesdeutscher Hochschulen bzw. daro
ber, w1e v1elfalt1g diese Hochschulreahtat 
tatsachlich 1st und w1rkt 

D1ese z T verklirzten S1chtwe1sen und 
Schlur!.folgerungen, die zweifellos n1cht 
den Sludenten anzulasten sind, sp1egeln 
s1ch auch In 1hren Diskussionen Ober die 
Autonom,e der Hochschulen wider S1e se
hen e,ne solche Autonam1e in erster L1nie 
unter dem Aspekt ihrer Mttbestimmung 
(z. 8. be1m freien Zugang bzw der Ent
sche1dung i.Jberdie Zulassung in eventu
ellen Numerus-clausus-Fachern. be, der 
e1genverantwortltchen Festlegung von Stu
d1eninhalten, der Auswahl und E1nschat
zung der Hochschullehrer). Nach 1hrer Auf
fassung mussen Studenten 1n alien Ent
sche1dungsgrem1en vertreten sein (z B 
auch in der O,enstberatung des Rektors) 
Die entsprechend natwend1geKompetenz 
w1rd dabe, selten m,tgesehen und d1skut1ert 
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StaathcheEntscheidungen und Verantwor
tung wird Oberall dort zugelassen und ge
fordert, wo es um die materielle und finan
z1elle Abs1cherung der Studien- und Lebens
bedingungen geht (z.B bei der Regelung 
der Stipendien. der Wohnheimfrage und 
der Mensaversorgung). Hier f1nden L6-
sungsvarianten. wie sie in der Bundes
republik existieren (z.B. Studentenwerk), 
wahrscheinlich aus Unkenntnis kaum Be
achtunn . Gerade hinsichtllch 1hrer sozialen 
lnteressen werden die Studenten zukOnftig 
lernen mossen, sich selbst fur materiellen 
und finanziellen Belange einzusetzen. 

lnsgesamt spielen In den studentischen 
Oberlegungen Konsequenzen, d1esich aus 
der Veranderung der politischen Macht
verhattnisse im allgemeinen und der Stu
dienbedmgungen im besonderen ergeben 
(z. B. durch den freien Zugang), so gutwie 
keine Rolle. Gezielte Informations- und 
Beratungsabgebote sollten zukunftig dazu 
beitragen, bei den Studenten die Pro
blemsicht zu vertiefen und sie somit be1m 
Aufbau demokratischer Strukturen an den 
Hochschulen und Unive;sitatenzu unterstOt-
zen 

2. Materielle Arbeits- und 
Lebensbedingungen 

Als zentrates Problem in diesem Bere1ch 
erweisen sich ( und das ist so neu nicht) die 
finanzielle Absicherung des Studiums, die 
Situation in den Wohnheimen und die 
materiell-techn ische Ausstattung der Stu
dieneinrichtungen. Oesweiteren wird die 
Versorgungssituation in den Mensen kritisch 
reftektiert. 

Bei den St1pendien geht es den Studenten 
vor allem um die Bewahrung finanzieller 
Sicherheit wahrend des Stud1ums E1ne 
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Vollkred1tierung des St1pend1ums. die In 
Abhan91gke1t vom Verd1enst der Eltern 
erfolgt. lehnen die Studenten rigoros ab 
S1e wollen auch In d1eser H1ns1cht selb
stand1g und unabhang1g seIn und pl/.ld1eren 
fur eIn nichtruckzahlpflicht1ges Grundst1-
pend1um, welches s1ch f lex,bel an der Pre1s
entw1cklung onent1eren mu[!, 

Die Zustande in den Studentenwohnhe1-
men (Uberbelegung. zwangsweIse Um
und Auszuge, heruntergekommeneAusstat
tung) s1nd den Studenten seIt Jahren eIn 
Argern,s Sie fordern h1erfur entsche1dende 
Verbesserungen S1e setzen s1ch dafur ein 
auch In dieser Hins1cht als mund1ge Burger 
behandelt zu werden. 1ndem s,e be1sp1els
weIse eInen Antrag auf Wohnraum 111 den 
Kommunen stellen k6nnen Oadurch konn
ten Altbauten fur Wohnzweck~ e1halten 
und die Wohnhe1msItuat1on konnte ent
sch/.lrft werden 

lnsbesondere Studenten naturwIssen
schaftl1cher und techn,scher Sekt1onen 
s1nd uber den teilwe1sen katastrophalen 
Zustand der Labore und \A/erkstatten be
sorgt Abgesehen von der nichtselten man
gelhaften Ausstattung m1t moderner Re
chentechnik, benot1gten d1ese Sek11onen 
unbedingt e,ne am Weltn1veau or,ent,erte 
Labor-und Werkstattechn1k 

An den Bibliotheken w,rd generell knt1s1ert 
dafl die notwendIge Fachllteratur nicht In 
ausreichendem Umfang vorhanden 1st 
nach Ersche,nen n1cht schnell genug In die 
Bestande aufgenommen v11rd und dar?, 
zahlre1che Ze,tschriften und Monograph1en 
westl,cher Herkunft b1sher nur den lehr
kraften zugangl1ch waren D1ese S1tuat1on 
droht s1ch anges1chts des ste1genden Be
darfs derStudenten nach umfassender W 1s
sensaneIgnung. vor al lem auch auf 1hnen 
b1slang vorenthaltenen Geb1eten . zu ver
sch lechtern 

11 Ii • h•1 t I 111,• I 'J: 

Unbed,ngt verbesserungswurd19 sInd aus 
student,scher S,cht auch da Mensaessen 
und die Pausenversorgung Ihnen geht es 
dabe1 n1cht nur um die Qual1tat des Essens 
sondem auch um die V1elfalt des Angebots 
Schon die Uberfullung der Versorgungs
eInnchtungen lal1t v1elen Studenten den 
Appet1t buchstabhch vergehen S1e wOn
schen s1ch in den Wohnhe1men starker als 
b1sher Mogl1chke1ten der Kommunikation 
und Entspannung z 8 ,n kleinen Cates 
oder Clubs m,t Spe,senangebot 

Zu sammenfassung 

Unsere Untersuchung verw,es auf ein sehr 
bre1tes Problemspeklrum Viele der aufge
uhrten Sachverhalte und Knt1kpunkle be
w"'gen die Studenten und Lehrkrafte se1t 
Jahren tz B die S1tuat1on In den W ohn
he1men die matenell-technische Aus
stattung der Hochscnulen) Be1 der Studen
tenschaft offenbart sIch ein Zw,espalt 
zw1schen dem Bedurfn1s nach offiz1eller 
M1tsprache und Gehortwerden und der tat-

Klaus Gebuhr (Berlin): 

sachl1chen Ausdauer und Beharrlichkeit 
be, der Obernahme persOnlicher Verant
wortung fur eigene und gemeinschaftliche 
(allgemein student1sche) Belange 

Nach unseren Erkenntnissen mussen 
s,ch staathche Grem1en gegenwart,g fol
genden Aufgaben besonders zuwenden: 
- Erarbeitung von Rahmenrichtlinien zur fi
nanz,ellen Absicherung des Studiums (mog
l1chst in R1chtung der Beibehaltung bzw 
des Ausbaus studentischer Selbstandigkeit 
und Unabhangigkeit). 
-Schaff en und F estschreiben sozia I sicherer 
und finanz,ell ertraglicher, 1nsgesamt tor 
d,e Studenten zumutbarer Wohnbedingun
gen inner- und aur..erhalb von lntematen. 
- Gewahrleisten der gleichberechtigten Be
te1hgung von Studenten an al ien sie unmittel
bar betreffenden Entscheidungen 

Anita Stern,tzky. Or paed., und Elke MOiier, 
Dip/ -Phil .. waren Wissenschaftfiche Mitar
beiterinnen am Zentralinstitut fur Hochschul
blfdung Berb·n 

Politik, Zulassungen und Stipendien 
Etne Befragung unter Studentenvertretern (1990] 

Am Rande des Treff ens von Studentenvertretern der DOR das am 3 und 4 F ebruar 1990 
an der Humboldt-Un1vers1tat stattfand, wurden 43 Te,lnehmer nach 
1 1hrem Urte1I uber einIge aktuelle Prozesse in der DOR, 
2 Ihren Vorstellungen uber die Zulassung zum Stud1um, 
3 lhrer Me,nung uber die Vergabe von St1pend1en, Darlehen u. dgl befragt 

Teilnehmer d1eser Beratung kamen aus 26 Hochschulen. 5 Un1versitaten. ausgenommen 
die Ksirl-Marx-Un1vers1tat Le1pz1g 3 Techn1schen Univers1taten. 11 Technischen Hochschulen 
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bzw lngenieurhochschulen sowIe 4 anderen E1nr1chtungen (padagog1sche kunstlerische 

und rnediz1n1sche Hochschulen). 

1. Meinungen Uber aktuelle 
politische Prozesse 

- Die Studentenvertreter haben wenIg Ver
trauen m die Zukunft unseres Landes Mehr 
als die Halfte der Befragten beurte1lt die 
kOnftige Entwicklung uberwiegend pessim1-
stisch (54 %); fast ein Drittel bewertet sIe 
dagegen Oberwiegend optim1stisch (30%), 
16 % waren nicht in der Lage, dies einzu

schatzen. 

- Von den gegenw artig in der DDR eX1s!1e
renden Parteien und politischen Grupp1erun
gen sehen sich die Studenten unzure1chend 
vertreten. Drei Viertel der Befragten sind 
der Ansicht, daf?. keine der Parteien bzw 
pol1t1schen Grupp1erungen Probleme der 
Studenten in 1hren Programmen ausreI
chend berucksichtigt. Wenn uberhaupl 
Parteien/Grupp1erungen genannt werden. 
smd sle eher dem "linken" Spektrum zuzu
ordnen (SPO. Grune, !nitJat1ve Vereinigte 
Linke. Neues Forum, DemokratIe jetzt 

PDS) 

- Der poiltische Standortder Studentenschaft 
wird von den Studentenvertretern als zur 
"Mitte"tendierend eingescMtzt (50%) Mehr 
als ein Drittel ordnen sie als "llnke" und nur 
S % ins " rechte'' Spektrum ein Diesen 
Sachverhalt einzuschatzen sahen sich 8% 
der Befragten auf?.erstande. 

2. Vorstellungen Uber die Zulassung 
zum Studium 

- Die meisten der befragten St udentenver
treter (68%) sprechen sich dafur aus, die 
Zahl der Zulassungen led1gl1ch von der 
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f<apaz1tat der Hochschule1nrichtungen ab
hangIg zu machen allerd1ngs n1chtzu Last en 
der -::l ualitat de< Ausbildung I dagegen sind 
nur 12%) 

- Eine AufnahmeprufLing bzv, eInen E1g
nungstest als Zulassungshritenen akZeptIe-
ren d1eBefragten In betrachtlIchem Um fang 
(59% Zust1mmung, 17''~ Ablehnung) 

- Umstnttener 1ste1ne Regelung die fa"-1Isch 
Jeden Bewerber m1t Hochschulre1fe zular..t 
be1 der aber auch Im ersten und zweIten 
Stud1enj ahr durch "Rausprufen· selekt1ert 
w1rd (31% dafur. 48% dagegenl 

- Die Ab1turnoten als Zulassungskr1ter1um 
werden von den Befragten nur 111 genngem 
Ma'1e akzept1ert Fur eIne Zulassung auf 
Grundlage der Ab1turnoten 111 den fur die 
gewunschte Stud1enr,chtung 'N1cht1gsten 
Fachern smd nur 20% der befragten Stu
dentenvertreter 58% teiler d1ese Me1nung 
n1cht 

- Die b1sher1ge Zulassungsp1 ax,s Ivor d~r 
Wende) wird von den Probanden e1ndeut1g 
abgelehnt (nur 3% dafur ;iber 88% dage

gen) 

- Erganzend bemerkten emIge Probanden 
da/1 eine Komb1nat1on der ersten dre1 Kn
terien furd1e kunft1ge Zulassungsprax1s von 
Vorte1I ware E1ne Verbesserur1g der Infor
mation fur Stud1enbewerber halten sIe 
au/1erdem fur notwend,g 

lnsgesamt 1st der Trend ZIJ erkennen . dar.. 
die Studenten 1hreE1gnung fur eIn Stud1um 
nachwe1sen wollen allerd1ngs s1nd die 
Ab1turnoten derBefragten dafur ke,ne Basis 

3. St1pend1engewahrung 

- Die Mehrzahl der Probanden 17 4%) spricht 
s1ch fur eine finanz1elle Abs1cherung des 
Stud1ums durch staat11ch gewahrte Stipen
d1en aus ( 7% dagegen I In Korrespondenz 
dazu w,rd die Selbstf1nanz1erung des Stu
d1ums durch den Studenten abgelehnt (93 
% Ablehnung 2% Befurwortung) 

- Furd1e F1nanz1erung des Stud1ums m1t Hil
le eInes staat11chen Kred1ts (Darlehens) 
spree hen s1ch 26% der Befragten aus 45 % 
s1nd dagegen 

-Einer Variante die e1netedwe1sef1nanz1elle 
Zuwendung zu den Lebenskosten durch 
den Staal In Abhang1gke1t von der Hohe des 
E1nkornmens der E!tern vors1eht, stehen 
10°/r; der Studentenvertreter zust1mmend 
gegenuber Jedoch lehnen sIe 71 % ab 
Es 1st auffa!l1g daf:I die Studenten eher eI
nen Vol lkred,t bevorzugen als von 1hren El
teI n f1nanz1.;II abhang19 zu sein 

- Eine Kornb1nat1onversch1edenerVananten 
vu11F111c:,11L1t:1u11~~111u~ln ... hh.1::1tt:'11 fu, t::111 Stu
d1um - etvva In der Art der Gewahrung In der 
Art eines staatlichen Grundst1pend1ums und 
der Mogl1ch"e1t zusatzlicher Kreditaufnahme 
- w1rd gle1chermal1en abgelehnt (Jewe1ls 
39%) 

In den Antv.'orten der Studentenvertreter 
ze,gt s1ch eInersfcIts der Wunsch nach sI
cherer flnanz1eller Ex1stenzgrundlage wah-

rend des Studiums. andererseits die Ein
sicht, da/1 die Okonomischen Veranderun
gen in unserem Lande auch Modifikation in 
der Studienfinanzierung nach sich ziehen 
w erden Deutlich w ird auch, da/1 bei Veran
derungen in der Stipendiengewahrung eher 
sole he bevorzugtwerden, die die Studenten 
nicht in diefinanzielleAbha ng igkeitvon den 
Eltern bringen. 

Daruber hinaus bewegen dieStudentenver
treter Probleme, die vor allem mit ihrem 
personl ichen Leben und ihrer beruflichen 
Perspektivezusammenhangen. Ein Drittel 
der hierzu getroffenen Aussagen !assen 
Existenzangste erkennen, i nsbesondere die 
BefOrchtung, nach dem Studium arbeitslos 
zu sein. Aul1erdem sind die Studentenvertre
ter besorgt Oberzunehmende gesellschaftli
che Passivitat. unter Desinteresse an stu
dentischen Belangen unter der Studenten
schaft ( 18% der genannten Probleme). Des
weiteren werden Bedenken in bezug auf die 
f1nanz1elle Absicherung des Stud1ums, vor 
all em ( 14% ). auf die Unterbri ngung, in erster 
Lin1e Wohnheim ( 11 %), sowie in bezug auf 
rC,o u,o;+oro C:vir♦on"T rto,- C'.' "3,..hr1l"h♦1 inn .,. T 
\.,,l\'C' WVC:::::llCIC: t,..J\l;)lt;l"UCI I Q\,,,llll \,,, lll'-'1 1~1 '-• I 

sogar der Hochschule ( 12%), artikuliert. 

Klaus Gabuhr. Dr. oec , warWissenschaftfi
char Mitarbetarund Projaktlaiter am Zentr~ 
institut fur Hochschufbildung. Ander Bafra
gung wirktanzudem mil: Or. G. Bothin, Dr. 
P Heilmann, Dr. A. Stemitzky, Dr. R 
Wunsch (al/a ZHB} und M. Scheunemann 
(Charita HUB) 
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Tatigkeitsberichts des Republiksprecherrates (RSR) der Konferenz der 
Studentenrllte der DOR fUr die Zeit vom 22. April bis 25. Oktober 1990 

Der Republiksprecherrat der Konferenz 
der Studentenrate (RSR) erhielt am 22 
April 1990 aufdem2 Studentenratetreffen 
in Dresden des Mandat zur Vertretung 
der beigetretenen Einrichtungen. Das Ver
trauen ausgesprochen wurde JOrg Augs
burg (TU Chemn1tz), StetTen Bohm (HU ZU 

Berlin), Grit Friedrich (FSU Jena). Tom 
Maercker (Uni Restock). Erich Reschke 
(HN Dresden) und Guido Tuschke (HU zu 
Berlin). Die Aufgabe des RSR bestand im 
Wesentlichen darin,die lnteressen der Stu
dierenden der beigetretenen Einrichtungen 
entsprechende der Beschlusse von Dres
den zu vertreten. Kontaktezu mit Bildungs
fragen befal:!.ten Gremien aufzunehmen und 
die Studentenrate der beigetretenen E1n
richtungen Ober die laufenden Aktivitaten 
zu informieren 

Dabei sahen s1ch die Vertreter des RSR 
mit dem Problem konfrontiert, dal:!. sich die 
Rahmenbedingungen im Land in kurzester 

Ze1t grundlegend anderten es b is Ende 
Sentember ke1ne rechtliche Grundlage fur 
die Ex1stenz des RSR gab und die mat~ 
riell-technische lnfrastruktur vol lig fehlte 
Alles in allem gait es also P1on•erarbe1t auf 
alien Gebieten zu leIsten. d h die eIgenen 
Arbeitsf/!higke1t he<zustellen wen1gstens 
formell die Anerkennung als Vertreteror
gan zu erlangen, die lnformat1onsstruktur 
zu entwickeln. konzeptlonell we,ter zu ar
be,ten und auf die s,ch verandernde aktu
ell-politische Lage schnell ,m Rahmen der 
Dresdener Beschlusse zu reagIeren 

Gehen wIr also chronolog,sch In den ein
zelnen Sachgeb1eten vor D,e folgenden 
Ausfuhrungen sollen einen Uber bl,ck uber 
d1e Akt1v1taten des RSR geben Auf eIne in
haltl,che D1skuss1on w1rd we,tgehend ver-
2,chtet. da den e,nzelnen Studentenraten 
die nOt1gen Unt@r!agen. Stellungn ahnien 
und E1nschatzungen des RSR vorilegen 
mu men 

O. Zur eigenen Situation des RSR 

Zur Zeit gehoren folgende Studentenrate 
der Konferenz der Studentenrate an 

Stu Ra Humboldt-Universitatzu Berlin, Stu
Ra HS fur Schauspielkuns Berlin. StuRa 
HS for Musik Berlin, StuRa HS fur Land
und Nahrungsgoterwirtschaft Bernburg, 
StuRa TU Chemnitz. StuRa Pad FS fur 
KiG/! Chemnitz, StuRa HS fOr Bauwesen 
Cottbus,StuRa TU Dresden. StuRa HS fur 
Verkehrswesen,StuRa FS fur Verkehrswe
sen Dresden, StuRa HS fur Bildene Kunst 
Dresden. StuRa PH Dresden, StuRa Med 
Akademie Dresden, Stu Ra PH Erfurt. Stu Ra 
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Med AkademIe Erfurt Stu Ra 8ergakadern,e 
Fre,berg,StuRa Med FS Gorlttz StuRa IS 
G6rlItz StuRa Ernst-Mor1tz-Arndt-UniversI
tat. Stu Ra Martin-Luther-Un1vers1tat. Stu Ra 
PH Halle. Stu Ra HS fur ind Design Burg 
G1eb1chensteIn Halle StuRa F riedr1ch-Sch1l
ler-Un1vers1ta Jena StuRa IHS f\othen Stu
Ra Karl-Marx-Univers,tat PSF 920. StuRa 
PH Le1pz19. StuRa TH Le1pz1g Stu Ra Han
dels-HS Le1pzIg StuRa TU Magdeburg 
StuRa PH Magdeburg StuRa IS Me1(),en 
StuRa FS fur Kluble,ter Me,~en S1ebene1-
chen StuRa TH Leuna-Merseburg StuRa 
IHS M1ttv1e1da StuPa PH Nel1brandenburg 

StuRa PH Potsdam/Brandenburg1sche 
Landes-HS Potsdam StuRa HS fur Film 
und Fernsehen Potsdam-Babel sberg Stu
Ra HS fur Recht und Verwaltung Potsdam. 
Stu Ra Uni Rostock Stu Ra FS fur angewand
te Kunst Schneeberg StuRa HS fur See
fahrt Warnemunde. StuRa HS fur Mus,k 
W eimar Stu Ra IS Wilda u StuRa TH W is
mar StuRa TH Z1ttau StuRa PH Zw1ckau. 
Vertretung der ostdeutschen Stud1erenden 
In der CSFR 

Es seI angemerkt da~ der Studentenrat 
der TH Zw,ckau am 09 Oktober 1990 we
gen · In letzter Ze1t unkonstrukt1ver Arbe,t 
desRSR ' sow,edes " Pnmats der Tat1gke1t 
auf Landerebene aus der Konferenz aus
getreten 1st 

Fur die Arbe,t Im RSR haben Jorg Augsburg 
Grit F nedr1ch und Tom Maercker ihr Stud1um 
fur die Wahlpenode unterbrochen Bei den 
anderen Sprechern erwres s,ch d1eser Schntt 
als nicht notweno,g da der Stud1enablauf 
genugend Frelfaum lie(), Hinwe,sen mochte 
,ch allerd,ngs darauf da(), s1ch Erich Resch
ke nach seinem Sommerurlaub rncht be,m 
RSR zu ruc1'gemeldet hat d h wIewir kurz
lIch erfuhren sein Stud1um beI einer west
deutschen F1rma ohneRucksprachew1eder 
aufgenomrnen hat 

D,e Arbe,t be,m RSR begann mil der Kon
taktaufnahme zum Min is ten um fur B1ldung 
und Wrssenschaft ( Im folgenden MfBW). 
konkret Minister Meyer W1r 0bergaben die 
Dresdener Beschlusse und erh1elten die 
Zusage fu r eIne angemessene Betei11gung 
in alien Aroe,tsgruppen des MfBW zum 
Thema Stud um 

Um unsere Arbe1tsfah1gke1t herzustellen 
benot1gen w,r u a Unterkunfte In Berlin. 
BLiroraume mIt E1nnchtung und Telefonan
schlu(), sowIe finanz,elle M,ttel fur d,e lau-

fende Tat1gke1t Die Humboldt-Uni Berlin 
stellte uns dazu zunachst Unterk0nfte zur 
Verfugung Der Studentenrat der HUB to
lerierte die Mitnutzung seines Boros incl 
Technik, Materialien undAdresse Weitere 
Studentenrate (z.B. StuRa Uni Restock, 
StuRa TU Chemnitz) ubernahmen Teile 
der Reisekosten und untersti.itzten uns mit 
Buromatenal. Fi.ir lnformationsaufenthalte 
im westdeutschen Raum i.ibernahmen zum 
uberwiegenden Teil die Einladenden die 
Kosten. Besonders erwi:ihnt sei dabei das 
Deutsche Studentenwerk (DSW) in Bonn, 
das uns zusatzlich noch durch die Vermitt
lung von Kontakten und Information en sowie 
Bereitstellung von B0romaterial unterst0tzte. 
Som it war es uns m6glich, zum indest in 
gewissem Umfang arbeitsfahig zu werden 
und den Studentenraten lnformationen 
uber unsere Tatigkeitzukommenzu !assen 

Der "St,fterverband tor die deutsche Wis
senschaft'' stellte uns k0rzlich Ober das 
DSW St,ftu ngsmittel in HO he von 20. 000, -
fur eine BLiroausstattung zur Verf0gung 
und die Humboldt-Universitat entschred 
pos1tiv Ober die Bere1tstellung eInes Rau mes. 
Das MfBW stellte dem RSR zudem noch 
Haushaltsmittel bis zum Ende des Jahres 
in H0he von 50.000,- zur Verf0gung, so 
daB der RSR somit seine voile Arbeitsfa
h1gke1t hergestellt hat. 

Zur Effektivierung seiner Tatigkeit gri.indete 
der RSR zwei Arbeitsaussch0sse (AA 
"Recht" unter Leitung von R. Z ieg ler(HUB) 
und AA "Soz1ales" unter Leitung von Th. 
Bethke (Uni Restock)). Eine zielgerichtete, 
konzept1onelle Arbeit dieser Ausschosse 
kam aber nach unserer Einschatzung aus 
verschiedenen Gr0nden nichtzustande, so 
dal:!. led1gl ich Absprachen zu aktuellen 
Problemen und dem weiteren Vorgehen 
getroffen wurden Dies ist mehr oder 
wen,ger der Init iative von E1nzelpersonen 
zu verdanken 
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M1t der Entstehung der neuen Budeslander 
wird s1ch der Gror..te1I der anfallenden Ar
beit auf diese Ebene verlagern, so dar.. der 
RSR die Bildung von Landessprecherraten 
·(LSR) begrur..t, Nachholebedarfbesteht un
seren lnformationen zufolge vor allem 1n 
Thuringen. Ein erstes Treffen von RSR und 
LSR fanden bereits statt (02. August 1990) 

Aufgrund der rasanten politischen Entwick
lung und den daraus resultierenden Veran
derungen fur Studierende entschlof1 sich 
der RSR, mit Beginn des neuen Semesters 
eine lnformationsbroschure herauszugeben 
(Auflage: 30.000). Leider verzogerte sich 
der Termin des Erscheinenes wegen der 
ungeklarten Finanzierung. Wir hoffen, dar.. 
die Semesterbroschuren Anfang Novem
ber 1990 spatestens an den e1nzelnen 
Bildungseinnchtungen sind. 

Spatestens seit den Stipend1enaktIonen 
im Jun1 d1eses Jahres wurden wir uns der 
Tatsachebewur..t, dar..Problemedieser Art 
nur Im gesamtdeutschen Rah men zu bewal
tigen sind. Deshalbvvurden auch recht fruh 
Kontakte zu V✓estdeutschen !nstitutiorien, 
Organisationen und Verb!!nden geknuptt, 
vornehmlich um lnformationen zu erhalten 
Aul1erdem wurde gemeinsam mit dem 
Bundesausschul1 tor Studentinnen und 
Studenten (BASS) der Gewerkschaft fur 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) e1n 
Papierzu Vorstellungen der Studierenden 
in beiden deutschen Staaten erarbeitet. 
spatermit weiteren Studentenvertretungen 
(meistens Verbande)modifiziert und ge
meinsam der Offentl1chkeit vorgestellt 
(18. Juni 1990 in Bonn). 

Das Problem des Ansprechpartners auf 
zentraler Ebene blieb aber bestehen W1r 
erlebten den Niedergang der Vereinigten 
Deutschen Studentlnnenschaften (vds) in 
Boch um (23 -25 Marz 1990) und Trier (25 -
27 April 1990), fuhrten Verbandegesprache 
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mil den Juso-Hochschulgruppen dem 
RCDS. dem Soz1allst1schen Hochschul
bund (SHB), dem BASS der GEW und 
Vertretem v1eler ASten Deuthch wurde da
be11mmerw1eder die Zerstr1ttenheIt dere1n
zelnen Grupp1erungen und e,n sehr t1ef sIt
zendes M1!1trauen gegenuber allem Uber
regionalen. Das Fehlen eInes solchen legItI
m1erten Ansprechpa11ners machte es uns 
schw1erig, inhalthch auf gesamtdeutscher 
Ebene we1terzuarbe1ten Aufln1tIatIve e1nzel
ner Asten wurden versch1edene Versuche 
gestartet. bundeswe1te Zusammenhange 
anzuregen, wobe1 am 09 Oktober 1990 
das Buroder As ten und Studentenrate {BAS) 
gegrundet wurde. um led1gllch lnformat10-
nenzu verte1len (derRSR hat d1eGrundungs
erklarungzwar unterschnehen M1tgl1ed wer
den konnen aber nur AS ten. USten und St 1-

dentenrate) Groll,e Hoffnungen werden 
auch an das Bundesasten- und Studenten
ratetreffen (BAST) vorn 15 - 18 November 
1990 in Bremen geset.:t Vorab hat der 
RSR Studentenvertreter a•JS Ost und West 
zu eInern Rundt1schgesprach engeladen 
Neben eInem Informations- und Me1nungs
austausch sollten auch scnon e1nmal mog
l1che Modelle eIner uberreg1onalen Arbe1t 
and1skutiert werJen Es ble1b aber be1 
Grundsatzerklarungen 1ed1gllch der 
Wunsch nach Mehr lnfornat1onen uber 
die Verhf!ltnisse Im Osten wurde ausge
druckt (eIn entsprechender Ber1cht wurde 
vom RSR am 12 Oktober 1990 an die 
westdeutschen I nteressenvertretungen 
geschickt) So w1rd die Chance eIner 
gez1elten Einflur..nahme auf die Reg1erungs
politikimmer w1eder durch die Stud1erenden 
selbst vernngert und Minister Mollemann 
kann durchaus zufr1eden sein 

Es steht uns wohl nicht zu oaruber zu 
entsche1den, wIe gut oder schlecht wIr nun 
wirklich gearbe1tet haben ncht1g 1st s1cher, 
dall, wIr uberhaupt gearbe1tet haben und 
dall, dabe1 etwas herausgekommen 1st 

I I I, 

wIe wIr me,nen Unsere StartbedIngungen 
waren bestImmt n1cht allzu rosI9, es man
gelte zum Ted an Innerer Koordinat1on der 
eIgenen Arbeit regelmar..1ge S1tzungen 
mIt Tagesordnung und Protokoll wurden 
Immer seltener von festen Ansprechze1ten 
kann man wohl kaum noch sprechen Die 
Mangel s1nd u E auf d1ehek11sche pol1t1sche 
S1tuat1on zuruckzufuhren . sodar.. dieWahr
nehmung von Terminen oft zufalhg noch 
rechtze1t19 geschah und zu e1ner Uberbela
stung e1nzelner RSR-Sprecher fuhrte, das 
N1chtvorhandensein eInes eIgenen Bures 
und den feh lenden Rucklauf von den Stu
dentenraten 81s heute fehlen uns nicht nur 
elementare Angaben wIe z B. Telefonnum
meI n und Ansprechze1ten mehrerer Mitgh&
der der Konferenz sondern - von Ausnah
men e1nmal abgesehen - Jeghche Art von 
Me1nungsaull,erung zu unserer Arbe1t, Stel
lungnahmen zu Problemen an den E1nnch
tungen oder lnteresse an eIner kont1nu1er
lIchen, konzept1onellen ArbeIt uberhaupt 
W1r konnten nur aus unseren 'He1matstu
dentenraten h1n und w1eder erfahren , wIe 
die St1rnmung 1st oder was w1rweIterhin tun 
mLJf3.ten In Gesp1achen m1t StLJcherenden 
verschIedener Hochschulsladte bestat1gte 
s1ch Immer hauf1ger der Verdacht. dais bis 
heute kaum Jemand von der Ex1stenz eIner 
uberreg1onalen Struktur bzw von unseren 
Akt1v1taten W€:1fs daf1 von uns versch1ckte 
Materiallen nur in seltenen Fallen wIrksam 
publ1 k gemacht werden und oft nicht ein
mal die Vertreter der Studentenrate ge
nugend unternchtet sind (dies 1st auch eIn 
Grund fur die Hera usgabe der Semesterbro
schu re des ~SR) Die dazu notIgen I nforma
t1 on en se1tens es RSR l1egen trotz al ler Pro
bleme uns<!rerse1ts alien Studentenraten 
vor wIr haben die Unterlagen In den meIsten 
Fallen sogar ohne Rucks1cht auf M1tghed
schaft In der Konferenz der Studentenrate 
Jeweds an uber 60E1nrichtungen versch1ckt. 
Es sche1nt wohl unnot1g , oarauf h1nzuwe1-
sen, da/!wir Jetzt noch nach alten Sp1elregeln 

stud1eren, dIe "harten Zeiten'' gerade Im 
Soz1albere1ch und nach der Hochschulre
form erst ab 01 . Januar 1991 durch Weg
fall aller staathchen Subvent1onen und der 
Uberpriifung der einzelnen staatlichen Ein
richtungen auf ihr Oberleben kommen wer
den Solltenwir bisdahin nicht arbeitsfahige 
Strukturen entwickelt und die Studierenden 
fur ihre eIgenen Probleme sensibilisiert 
haben , werden wir der Geschichte ostdeut
scher Studentenmentalitat noch e1nige 
trostlose Kap1tel hinzufQgen 

Was haben wir nun aber konkret erreicht: 

1, Studentische lnteressenvertretung 

Die Aufgabe des RSR bestand dabei in 
erster Linie in der juristischen Festschrei
bung der lnteressenvertretung, d. h. im ein
zelnen Onentierung am Prinzip des Rate
modells. Formuherung konkreter Rechte 
und Pflichten sowie Ausarbeitung von Fi
nanzierungsvarianten. Erste Konzeptewur
den dabe1 bereits d urch den AA "Hochschul
recht" Im Marz 1990 erarbeitet und sowohl 
aufden M1tg!iederversamm!ungen in Kar!
Marx-Stadt w ie auch in Dresden diskutiert. 

Nach erfolgter Kontaktaufnahme mit dem 
MfBWentwickelte sich eine konstruktive Zu
sammenarbe1t innerhalb der vom MfBW 
eIngesetzten Arbeitsgruppe "Studentische 
I nteressenvertretung" unter Leitung von Dr. 
Opel (MfBW), in der eIn Vertreter des RSR 
Sitz und St1mme erhielt (Mai 1990). Der in 
dieser AG erarbeitete Verordnungsentwurf 
Ober die studentische lnteressenvertretung 
uberforderte jedoch offenesichtlich die 
Entscheidungstragerim MfBW. Dies doku
ment1ert sich vor allem in der ersten Fassung 
e1nerHochschulverordnung, die entgegen 
der anderen Unterlagen die vollstandige 
Ubernahme der Passagen des west
deutschen Hochschulrahmengesetzes 
(HRG) vorsah (der RSR forderte vor der 
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Sommerpause alle Studentenratezu schrift
lichen Protesten gegen das MfBW auf). 

Einen Schritt weiter kamen w ir erst nach 
einer direkten Intervention bei Minister Mey
er, der dem Studentenratsmodell von An
fang an aufgeschlossen gegenuberstand 
Der Verordn ungsentwurf Ober eine studen
tische lnteressenvertretung wurde noch 
einn1a: Oberarbeitet und dabei stark "ver
wassert" (Anfang September 1990). lag 
aber in seiner Aussagekraft weit Ober dem 
derzeitigen "Weststandard". Die Hocbschul
verordnung wurde in den betreffenden Pas
sagen ebenfalls uberarbeitet, so daf'.!. beide 
Papiere in Einklang miteinander standen 
Damitwar eine Festschreibungderverfaf'.!.ten 
Studentenschaft, die sich nach dem Rate
modell organisiert, gesichert. Beide Verord
nungen wurden am 24. September 1990 
vom Ministerrat der DOR verabsch1edet, 
anschlief'.!.end aber in Bonn noch einmal 
etwas "modifiziert". Die VO Ober die stu
dentische lnteressenvertretung wurde dabei 
vom Tisch gefegt, als hatte es sie nie ge
geben, der§ 92 der Hochschul-VO erwagt 
die Einfuhrung einer verfa~ten Stuoenien
schaft als Kann-Bestimmung fOr die Hoch
schulgrundordnung. Am Rateprinz1p wird 
allerdings festgehalten, die Konferenz der 
Studentenrate ist vorgesehen, also ein er
ster Schritt OberdasHRG hinaus. Die Hoch
schul-VO gilt allerdings nur bis zum 
lnkrafttreten von Landeshochschulgeset
zen, und die durften bereil'S in Arbeit sein . 
Wenn sich somit die Sicherung einer 
studentischen lnteressenvertretung auch 
auf die Landerebene ver1agert. liegt die 
eigentliche Ursache doch im HRG be
grundet. Dort mussen die Hebel angesetzt 
werden - je mehr desto besser. 

2. Sozialbereich 

Aufgrund der absehbaren polrtischen Ent
wicklung und derunterschiedlichen sozIa-
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len Betreuungssysteme In Ost (Ober die 
Bildungseinrichtungen) und West (Ober 
Studentenwerke), nahm der RSR bere1ts 
im Marz 1990 Kontakt zum Dachverband 
der 50 westdeutschen Studentenwerke -
dem Deutschen Studentenwerk In Bonn 
(1mw01teren DSW)- auf Nache1ngehender 
Information Ober Struktur Aufgaben. 
Rechtsetzung. Finanz1erung und Mitbe
st1mmungsmOgllchke1te11 fur Stud1erende 
wurde eine lnformat1onsbroschure Ober 
Studentenwerke erstellt ( 31 Marz 1990). 
ein erstes Konzeptpap1er zu deren Aufbau 
erarbeitet (OS April 1990) und auf der Dres
den er Studentenratekonferenz mIt der So-
21alcharta die Vorstellungen der M1t
gliedsstudentenrateverabsch1edet ( 22 April 
1990) Der RSR und der AA ·soz1ales·· ver
fa~ten dann eIn Konzept fur die Erha ltung 
der Studentenclubs {07 Ma, 1190) 

Es folgten dre1 Informations- und Schu
lungsveranstaltungen des OSW In G6tt1n
gen. Kiel und Wurzburg. zu der auch Stu
d1erende versch1edener Hochschulen eIn
geladefi wurden. um die Arbe1tswe1se und 
auch Schwachen der Studentenwerke vor 
Ort kennenzulernen 

Am 2 Mai 1990 fand dann In Potsdam e,ne 
Veranstaltung das DSW fur die westdeut
schen GeschaftsfOhrer der Studentenwerke 
und Vertreter ostdeutscher Soz1ale1nrichtun
gen an den Hochschulen stat! zu der auch 
Vertreter des RSR und Bildungsminister 
Meyergeladen waren Tom Maercker h1elt 
dort eine Rede zur so21alen Lage und den 
Zukunftsvorstellungen der Stud1erenden 
die heft1ge D1skuss1onen gerade unter den 
Gesch/:lftsfuhren der Studentenwerke aus
I6ste 

Vertreter des RSR nahmen als Beobachter 
an Sitzungen des " lnteressenverbandes 
Wohnhe1me .. In Le1p21g teil , 18 Juli 1990 

und 30 Ma, 1990 ) Allzu Spannendes 
ereIgnete s1ch dort allerdIngs nIcht 

Am 30 Mai 1990 nahm eIne vom MfBW 
eIngesetzte Arbe1tsgruppe ··studentenwer
ke · unter Le1tung von Herrn Gruhn (MfBW) 
auf ,n derVertreter des RSR Sitz und Stirn
me erh1elten Am 12 Jun, 1990Iegten RSR 
und AA ·s021ales eIn umfangre1ches Kon
zept zu Fragen der E1nfuhrung von Studen
lenwerken vor We1tere SItzungen der AG 
·studentenwerke folgten am 13 Juli 1990 
und 06 August 1990, wobei bere1ts erste 
rechtliche Entwurfe (Verordnung und An
ordnung) beratschlagt wurden Die ge
nerelle Bildung von Landesstudentenwer
ken In alien funf Bundeslandern wurde 
abgelehnt konkrete Ma~nahmen zur An
schubfinanz1erung undwe1tereVeranderun
gen gefordert IStellungnahme des RSR 
vom 19 Juli 19901 

Zur Klarung de, Detailfragen nahmen Ver
treter des RSR unde1nzelnerStudentenrate 
dre1 lnforrnat1onsaufen1halte be1m DSW in 
Bunr vvahr 

In den zu b1idenden Landern kam es ,m 
Sommer Z li eIner Reihe L1ntersch1edlicher 
ZL1sarnrnenkunfte von Vertretern der So
zIale1nnchtungen und der Studentenrate 
einzo::lner Hochschulen auf denen eine kon
krete Vorgehenswe1se beratschlagt wurde, 
wobe1 es bel den Standorten und dem Ar
be1tsbeg1nn zu Unst1mm1gke1ten kam An 
einIgen dIeser Veranstaltungen nahmen 
Vecnreter d.;,s RSR als Beobachter tell In 
d1esem Zusammenhang wurden Thomas 
Bethkevom LSR Sachsen mangelnde ln
format1onswe1tergabe Kompetenzuber
schreitung und unabgest1mmte Aktionen 
vorgeworfen daraufhin das Vertrauen ent
zogen E1ne Klarung des Sachverhalts steht 
b1slang aus 

Der Studentenrat der TU Chemnitz au
~erte Bedenken Ober die EmfOhrung von 
Studentenwerken und schlug eine abwar
tende Haltung bis zur Klarung der Finan
zIerung und weiterer oftener Fragen vor 
(Schreiben von Andreas Schroth vom 22. 
Juli 1990). Daraufhin hatderRSR in einem 
Schreiben an den Finanzminister Romberg 
die Klarung der Anschubfinanzierung auf 
zentraler Ebene angemahnt Das Ministeri
um antwortete, da~ vor einer konkreten 
Veranschlagung der ben6tigten Mittel in 
den einzelnen Studentenwerken keine Kia
rung dieses Sachverhaltes erfolgen kann. 

E1n Gesetzesentwurf zur Errichtung von 
Stu-dentenwerken mit einer Anordnung 
uber deren Standorte (16. August 1990) 
wurdevom RSR durch eine Stellungnahme 
mod1-fiziert (21 August 1990). Leider karn 
es aufgrund der politischen Verhaltnisse 
nicht mehr zu einer Verabschiedung des 
Gesetzesentwurfes durch die Volkskam
mer, soda~ daraus eine Verordnung ent
stand, die nach Verabschiedung durch den 
M1nisterrat im Bundesministerium fur Bil
dung und Wissenschaft (!m weiteren: 
BMBW) "Oberarbeitet" wurde mit dem Re
sultat, da~ Aufgaben und Zusammen
setzung der Organe der Studentenwerke 
wie auch die Standorte in den Landern ge
klart werden mus sen. Die jetzt goltige Ver
ordnung vom 24 . September1990wirdim 
GBI I Nr. 63/1990 ver6ffentlicht. Auf einer 
weiteren Sitzung der AG "studentenwerke" 
am 02. Oktober 1990 wurden die in Bonn 
herausgestrichenen Passagen jetzt als 
Empfehlung fur Satzungen bzw. Landes
gesetze zu Studentenwerken vom MFBW 
herausgegeben 

Es w1rd zwar auf zentraler Ebene weitere 
Aktiv1taten geben, die maf½leblichen Ent
sche1dungen aber werden auf regionaler 
Ebene fallen Je eher die entsprechenden 
Studentenvertretungen s1ch dabei auf ein 
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gemeInsames und abgestimmtes Vorgehen 
einigen und in die Entscheidungsprozesse 
einkl inken, desto gror..erwerden die Chan
cen sein, eigene Vorstellungen durchzu
setzen. Der Prasident des OSW, Prof. van 
Mutius, ermutigte die Studentenrate und 
den RSR eindringlich, alle M0glichkeiten 
zur Ourchsetzung unserer Vorstellungen 
auszusch0pfen und sicherte dabei Htlfe 
und Unterstotzung zu (Schreiben vom 11 . 

Oktober 1990). 

3. Ausbildungsf()rderung 

Auf der 2.Studentenrl!tekonferenz in Dres
den wurden mit der Sozialcharta, auch 
Grundsatze zur Frage der Ausbildungsf0r
derung festgeschrieben und anschlier..end 
dem Mf8W zugeleitet (Brief an Minister 
Meyer am 25. April 1990 abgeschickt). 

Am 15. Mai 1990 erfolgte eine erste Zusam
menkunft mit Bildungsminister Meyer, wo
bei ihm ein Schreiben des RSR zu Fragen 
der Regelungen der Stipendienzahlung 
nach dem ersten Staatsvertrag Obergeben 
wurde. Ein ahnliches Sct",ieiben ging an ~.~1 .. 

nisterprl!sident de Maizi6re und Finanz
m1nister Romberg. Als Antwort darauf er
h1elten wir ein Schreiben des MfBW, die 
Stipendienauf OM 350,- zu erhOhen so
wie Subventionsausgleichszahlungen vor
nehmen zu wollen (24. Mai 1990). Oiese 
Vorstellungen wurden aber aufgrund der 
politischen Entwicklung w ie eine heir..e 
Kartoffel fallengelassen. 

Wl!hrend eines lnformationsbesuches 
beim DSW in Bonn nahmen Vertreterdes 
RSR einen Termin beim BMBW wahr, um 
AuskOnfte Ober Vorstellungen zu Fragen 
der Ausbildungstorderung zu erhalten und 
die eigenen Standpunktezu erlautern (Ge
sprl!ch mit dem parlamentarischen Staats
sekretar Lammert und Herrn Schuler 1m 

Juni 1990) 
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Da staatl1cherseits das Ex1stenzmInIm um 
bereIts auf DM 495.-festgelegt wurde. das 
DSW bere1ts 1987 OM 67 4,- plus Wohn
kosten fur Stud1erende als M1n1malbetrag 
erm1ttelt hatten und bere1ts BAfoG-ahnilche 
Regelungen Im MfBW erarbe1tet wurden 
entschlor.. sich der RSR In eInem Schre1-
ben an be1de deutsche81ldungsm1nistenen 
(29. Mat 1990), eine gemeInsame Arbe1ts
gruppe zu Fragen der Ausbildungsforde
rung unter Bete1l1gung van Studenlenver
treternausOst und W est zu fordern. gle1ch
zeit ig aber zu Protestakt1onen In der ge
samten DDR aber In Berlin am 07 Jun1 
1990 autzurufen (die ln1t1at1ve ging gle1ch
ze1tIg van m ehreren Studentenraten, z B 
StuRa TH Zw1ckau und StuRa HUB aus ) 

Am 06 Juni 1990 fand m MfBW die erste 
Sitzung der Arbeitsgruppe Ausb1ldungsfor
derun_g .. unterleItung van Dr Opel (MfBW ) 
statt. an der gegen den Willen der westdeut
schen Delegation eIn Vertrete1 des RSR 
te1lnahm (Stellungnahrne des RSR vorn 
04 JunI 1990) und etn erster Verord
nungsentwurf ( elternabhang1ge F orderung) 

behandelt wurde 

Mrt enormer organ1sator1scher Unter
stutzung desStudentenratesder Humboldt
Univers1tat zu Berlin wurde dies er Protesttag 
und die darauffolgende Mahnwache e1n 
Erfolg, zumindest In Sachen Solldantat 
der Stud1erenden untere1nander Im Ver
lauf der Ause1nanderset.2ung kam es zu 
Diskussionsrunden m1t Pollt1kern a\ler Frak
t1onen. Min1stern und Abgeordneten In der 
Volkskammer wurde eIne Erklarung des 
RSR durch 1hren stelL,ertretenden Pras1-
denten Hoppner verlesen die eIne zv,e1-
stund1ge. kontroverseD1skuss1on ausloste 
Spontan schlossen s1ch u a die Rekto
renkonferenz der DOR die Landesrek
torenkonferenz Sachsen-Anhalt die Ge
werkschaft Erz1ehung und W1ssenschaft . 
die M1tarbe1teI der Humholdt-L1n1vers1tat 
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der Demokrat1sche Jugendbund (DJB) 
der Soz1altst1sche Studentenbund (SSB) 
unseren Forderungen an Der Ministerrat 
der DDR beschlol1 am 13 Juni 1990 al
lerd1ngs eIne elterne1nkommensabhang1-
ge Ubergangsregelung 

Um den drohenden Ruckfall ,n die Eltern
abhang1gke1t zu verhindern, wurde vom 
RSR fur den 21 JunI 1990 eIne auf!er
ordentliche Arbe1tstagung der Konferenz 
der Studentenrate e1nberufen, e1nerseits 
zur Auswertung der Akt ion andererseits 
zur Erarbe1tung neuer Konzepte Das dar
aus result1erende 'Berliner Model!" wurde 
dern Btldungsmin1ster am 26 Jun, 1990 
unterbreItet zwar als "1nteressant" bezeich
net dennocn als .. zu spat" abgelehnt Das 
"buro fur auf3.ergewohnI1che Mal1nahmen" 
(b a m ) grundetes1ch als lnit1ativee1nzelner 
Stud1erender rnIt dem Ziel der Vorbereitung 
und Durchfuhrung verschIedener Aktionen, 
um die student1schen Forderungen 0tfent
l1chke1tsw1rksam wahrend der Sommerpau
se zu vertreten Aul3erdem nahmen Vertre
ter des b a rn Kontakt zu versch1edenen 
Volkskamrnerfrakt1onen und dem .. Runden 
Tisch van unten auf Zu eIner abge
stImmten Zusammenarbe1t mIt dem RSR 
kam es al lerd1ngs n1cht. wenngleich d1eser 
Fakt ke1ne Ruckschlusse auf die Qualitat 
und den E rfo lg der Tat1gkeit d1eser vom 
RSR unabhang1gen Gruppe zulaf!t 

Aus Anlaf! eInes lnformationsaufenthaltes 
be1m OSW ,n Bonn nutzten wirzwei Term,ne 
be1 den Bundestagsfraktionen der Grunen 
und der SPD wegen des Austausches van 
Vorstellungen und lnformationen uber die 
Moglichke1'en eIner Gesetzesnovellierung 
des BAfoG wobe1 die GrL.inen In Richtung 
eIner gesamtgesellschattl1chen Grunds1-
cherung gehen (Gesprach m1t Herrn Wet
zel), die SPD zum1ndest ft..ir die ··sockel
vanante" empfanglich 1st (Gesprach mIt 
Frau Odendahl) 

Daraufh1n wurde vom RSR eIne ''Argu
m entation zu einem Ausbildungsforde
rungsmodell im gesamtdeutschen Rah
men" erarbeitet, welche unsere Vorstel
lungen Ober eineelternunabhangige F6r
derung rechtlich untermauert. Dieses Kon
zeptpapier wurde den Vertretern der 2. 
Tagung der Arbeitsg ruppe "Ausbildungs
f0rderung" unter Leitung van Or. Blanke 
(BMBW!!) vorge\egt. Auch hier bezeich
nete man unsere Vorstellungen als " in
teressant", aber derzeit politisch und fi
nanziell als nicht durchsetzbar. Stattdessen 
wurde weiter an einer st reng am BAfOG 
onent iertes Ubergangsregelung gefeilt. Das 
Resultat sind zwei Anordnungen, die am 
29 Juni 1990 (GBl. l/53) und17. August 
1990 ver6ffentl ichtwurden. Erganzend dazu 
s1nd zwei weitere Papiere (Hirr.veise sowie 
Erlauterungen) vom MfBW am 19. Septem
ber 1990 an alle Einrichtungen verschickt 
warden, um verschiedenen Auslegungen 
der Anordnungen vorzubeugen und Be
rechnungsbeispiele zu geben 

Bereits Mitte Jyli 1990 w urden Geroc:hte 
laut, dar!zwar BAf0G in der DOR eingefUhrt 
werden soll. aber erstab A pri l 1991 undmit 
starken Modifiz ierungen zuungunsten der 
DDR-Studenten. Daher wurde vom RSR 
ein Brief an die Kultusminister aller west
deutschen Bundeslander verfal1t, in dem 
wir auf d ie Notwendigkeit h inwiesen. in 
einer neuen Diskussion Ober elternun
abhangigeAusbildungsforderung einzustei
gen und zweites forderten, dar.., wenn BA
foGgegen unsere W illen eingefOhrtwerden. 
dann ab 01 Januar und zu gleichen Kon
d1t1onen wie im Westen 0blich. Schliel! lich 
wurde m It dem Beitritt der DDRzur Bundes
republik der Einigungsvertrag wirksam , in 

dessen Anlagen s1ch die Anderungen des 
BAfoG bef inden Die Materialien wurden 
auf der 2 au~erordentlichen Arbeitstagung 
der Konferenz der Studentenrate am 18 
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September 1990 kurz besprochen und ver
te1lt. 

Als Z1elstellung fur die Arbe1t wahrend 
der 3 Studentenratekonferenz schlagen 
w1r vor, die "Argumentation fur e1n Aus
b1ldungsfOrderungmodell 1m gesamtdeut
schen Rahman" zu uberarbeiten und unse
re Forderungen dahingehend zu spez1fazie
ren, daB i<onkrete Zwischenschntte benannt 
werden 

4. Studlenorganlsation und Ablauf 

Da dieser Bereich vor allem auf Hochschul
und U!nderebene geregeltw1rd, konnteder 
RSR auf diesem Gebiet weniger w1rksam 
werden. Das Vorhaben des MtBW. em e1-
genesHochschulrahmengesetzzu erstellen. 
wurde fallengelassen. da sich die politische 
Situation anders entwickelte. Lediglich eine 
Hochschulverordnung wurde erarbe1tet Da
zu wurde der Hochschulrat ins Leben ge
rufen. in dem Vertreter des RSR Sitz und 
Stimme erh1elten Aus der Hochschul-VO 
wurden b1slang nur die Passagen uber die 
verfaQ.te Studentenschaft (§92) versch1ckt 
Das gesamt Papier erscheint als Gesetz
blatt. 

Alie uns zuganglich gemachten Unterlagen 
Ober die Veranderungen im Lehrerstudium 
habenwir an die Einnchtungen we1tergele1-
tet. wo Padagogenstudiengange ex,st1eren 

Wahrend lnformationsaufenthalten bei 
DSW in Bonn nutzten Vertreter des RSR 
Kontakte zum Deutschen lndustne- und 
Handelstag (OIHT), um Sommerprakt1ka 
fur ODR-Studierende in westdeutschen 
Unternehmen zu organis,eren 

Ebenso inform,erten wir uns uber die 
Mogltchkeiten der Ausbildung 1m Ausland . 
wobe1 unser Ansprechpartnerder Deutsche 
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Akadem,sche Austauschd1enst ( DAAD) war 
Nahe<es In der Semesterbroschure 

E,n Vertreter des RSR nahm an den S1t
zungen des HochschulsportVerbandes let! 
und wurde dort zum V1z epras1denten 
gewahll 

5. Internationale Kontakte 

Aufgrund der v1elen ungelosten Probleme 
und standigen Veranderungen ,m etgenen 
Land gab es kaum Mogl1chke1ten e1ner in

ternationalen Kontaktaufnahme Led1gl1ch 
mil der 6sterre1ch1schen Hochschuler
schaft (OH) haben Vertreter des RSR und 
einzelner Studentenrate erste Bez1ehungen 
geknupft Dabe, ging es in erster L,nie um 
einen lnformat,onsaustausch uber Aufbau. 
Organisation, Finanz1erung Arbe1tswe1se 
etc der jewe1ls anderen Studentenvertre
tung Allerd1ngs ,st d,e OH em ;:war parla
mentansch struktunertes aber sehr effeknv 
arbe1tendes Grem1um bis h1nzum Dachver
band 

6. Weitere A kt1v 1taten 

Kontakt aufgenommen haben wir zu zwe1 
Reiseunternehrnen die vornehmlich die 
Stud1erenden als Z1elgrupp1:- haben Auf 
ostdeutscher Se1te 1st das der Sludenlenre1-
seservice (SRS) auf westdeutscher der 
Council Travel Service (CTS I der eng mIt 
dem DSW 2usammenarbe1tet E1ne m,t 
dem CTS geplanten Umf1 age uber Re1se
wunsche etc von Stud,erenden ,m Osten 
fand b1slang nichl stat! Naheres In der 
Semesterbroschure 

Die St,ftung Demokral1sche Jugend b1e
let ab Juli 1990 St1 ftungsm1ttel fur ge
me1nnutzigeJugendarbe1I an Zur Herstel
lung einer geme1nsamen Informations- und 
Kommunikationsarbe1t wollen wrr das Bu
ro der ASten u'ldSt 1dentPnrate l BAS1 mIt 
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St1ftungsm1tteIn 1n Berlin e1nnchten tneben 
d1ese Entw1cklung aber n1cht weiter voran 
nachdem w1r gesehen hatten. w,e zah und 
langw1eng s1ch die Verhandlungen uber 
das BAS gestalleten 

Wahrend eInes Bonn-Aufenthaltes hatten 
Vertreter des RSR Konlakt mIt einer Ver
treterin des Bundesm,nistenums fur Arbeit 
und Soz1alordnung Dabe1 ging es um 
die Moghchke1te'1 derWe1terb1ldung bzw 
A.rbe1tsa~1fnahmen fur DDR-Absolventen 
Im Westen Nahere lnformat,onen dazu in 
der Semesterbroschure 

M1t Bille um Zusendung stat,st,scher Mate
nahen etc nahmen w1rVerbindung m1tdem 
Zentrahnst,tut fur Hochschulb1ldung a. 
Berlin und dem Zentralinst1tut fur Jugend
forschung Le1pz1g auf Es 1st allerd1ngs un
geklart ob und wIe lange d1ese Institute 
noch bestehen 

Noch ein,ge abschlieBtmde 
Bemerkungen. 

in dem oere,is erwahnten Sch re1ben an du~ 
bundesdeutschen ASten und USten uber 
die Lageder Oststud1erenden wurden eIn1-
ge Themenbere1che fur die we1tere Arbe,t 
vorgesch lagen bzw schon konkretere Vor
stellungen dargelegt D,ese als Abschlurl. 
fur d1ewe1tere Arbe1t wahrend der Konferenz 

Die folgenden Vorstellungen sollen ledig-
1,ch einen bre1ten 01skussionsprozerl. 1n Ost 
(3 Studentenratekonferenz am 27 /28 10 
1990 in Le1pz1g) und West (Bundesasten
und Studentenratetreffen vom 15 -1 8 11 
1990 in Bremen) neu beleben und evtl 
verkrustete Denkstrukturen a ufbrechen O,e 
Re1henfolge der nachsten Abs/Hze stellt 
ke1ne Rangfolge dar 

0 Verfassungsd,skuss,011 
Durch den Be1tritt oer Ostrepubl1k zur 

Westrepubhk 1std1eMogltchke1t. eine neue 
gesamtdeutsche Verfassung auszuarbe1ten 
und in Kraft zu setzen , verspielt warden 
T rotzdem scheinen Anderungen des Grund
gesetzes nicht nur WOnschenswert sondern 
auch dringend notwendig, wenn ~rnsthaft 
daruber nachgedacht wird, wie der Demo
krat1sierungsprozef1 weiterentwickelt und 
eIneneue deutsche Verfassung den Veran
derungen in der Bundesrepublikund Europa 
gerecht werden kann 
Da mehr und mehr auch bei den politisch 
Verantwortlichen eine Ubereinstimmung zur 
Neubeschre1bung einer Verfassung besteht, 
sollten die Studierenden in Ost und West 
sich gemeinsam in den Meinungsbtldungs
und Entscheidungsprozerl. einbringen und 
dazu Konzepte erarbe,ten Den Rahmen 
kOnnen die folgenden funf Bereiche 
abstecken 

1 allgemempol1tische Vorste/lungen 
- Verantwortung der wissenschaftlichen 
I ntelhgenz fur Frieden und Abrustung sowie 
Umwelterhattung 
Themengeb,ete Technik und Wirtschafts
entwicklung, GenfoiSchung, Technologie
folgeabschatzung, Energieerzeugung, Roh
stoffverwertung, Recycling, Abfallagerung, 
Schadstoffbese,tigung, Verkehrsentwick
lung. Problematik des Wehr- und Wehrer
satzd1enstes. Haltungzu Rassismus. Fa
sch1smus und Auslanderfe1ndhchke1t, ge
samtgesellschaftliche Grundsicherung etc. 
- Verantwortung der hochentwickelten ln
dustrienationen zur Dritten Welt 
Themengeb1ete· Hilfsprojekte, BevOlke
rungswachstum, Unterstutzung bei der Aus
b1ldung von Fachleuten etc. 
- Stellung der Frau in der Gesellschaft 
Themengeb,ete· Abtreibung. Gleichberech
t,gung In Lehre und Beruf, Stellung der Frau 
in der Fam1he etc 

2 Student1sche lnteressenver1retung 
· HRG-Anderung m1t dem Ziel der Fest-
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schre1bung der verfat1ten Studierenden
schaft fur alle Bundeslander, der Schaffung 
derMoglichkert i.iberregionaler Zusammen
schlusse und des Erhalts des politischen 
Mandats: 
- drittel- bzw. viertelparitatische Mitbeslim
mung in den Kollegialorganen der Hoch
schulen, zumindest aber einen wirksamen 
Minderheitenschutz: 

3. Ausbildungsforderung 
- Zahlung einer eltemunabhangigen Aus
bildungsforderung in HOhe des studenti
schen Lebensbedarfs (mOgliche Zwischen
schritte kOnnen sein: sofortige Anhebung 
des ostdeutschen HOchstsatzes aufwest
deutsches Niveau: Wiedereinslieg in die 
Zuschut1f0rderung und Ermittlung des rea
len Lebensbedarfs der Studierenden: Ein
fuhrung eines gleichen. elternunabhan
gigen Sockelbetrages fOr alle Studierenden 
durch Zusamrnenfassung der staatlichen 
"T ransferleistungen". die derzeit vor allern 
den Eltern zugute kommen, und der einge
sparten Verwaltungskosten; Zahlung einer 
zusatzlichen Aufstockung je nach eigener 
sozialer Lage und Schaffung einer Mog
lichkeit einer freiwilligen. zinslosen Kredit
aufnahme bis zur HOhe des studentischen 
Bedarfs); 
- langfristige Einfuhrung einer gesamtge
sellschaftlichen Grundsicherung: 

4. soziale Situation 
- Wahmahmedersozialen, wirtschaftlichen, 
kulturellen, sportlichen und gesundheitli
chen lnteressen der Studierenden durch 
Studentenwerke auch in den ostdeutschen 
Landem (Schwerpunkte: 50prozentige Mit
bestimmung in alien Entscheidungsgre
mien, wobei die studentischen Vertreter 
vom StudentenraUStudentenparlament ge-
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wahlt werden und d1esem rechenschafts
pfllchtig s1nd. Erhalt und Ausbau der Kin
dertagesstatten. We1terarbe1t der Studen
tenclubs zu bishengen Kond1t1onen 
besondere Vergunst1gungen fur Stud1erende 
m1t K1nd ern, W1edere1nst1eg des Bundes 
und der Lander in e,n Wohnhe1rnl Soz1al
wohnungsbauprograrnrn (ntcht nur)fur Stu
d1erende, wobe1 die M,eten der Ausbll
dungsforderung angepa r..t werden Arbett 
der Mensen nach dem Boch urn er Mensa
plan·•. behindertengerechter Umbau al ler 
Einrichtungen. ausre1chende Anschubfi
nanz,erung der ostdeutschen Studenten
werke nach erfolgter Eroffnungsb,lanz etc ) 

5 Forschung und Lehre 
- Uberprufung und (wenn not,g) Reform der 
Stud1enplane. 
- W1edere1nst1eg von Sund und Landern 1n 
das Hochschulbauprogramrn urn Uberlast 
abzubauen oder zu verme1den 
- Bere1tstellung zusatzl,cher M1ttel fur mehr 
Lehrkrafte und bes sere technische Ausstat

tung. 
- Gle1chstellung der Frau 1n Lehre Ausb ,1-
dung und Forschung, 
- Unterstutzung von ausland1schen Siud ,e
renden bei der Ausb1ldung 
- Schaffung von Umschulungsprogramrnen 
fur ostdeutsche Absolventen 
-E1nsetzungvon Kontrollorganen des Sena ts 
derHochschule fur ForschungsproJekte un
terw1rksamer studentischer Bete,hgung und 
EinfOhrung einer vorhengen Technolog,e
folgeabschatzung, 
- Veroffentllchung aller Forschungsergeb
nisse unter dem Na men 1hrer tatsachl1chen 
Bearbe,ter, 
- Realls1erung e1ner angernessenen Bete1-
llgung von Stud,erenden an Vorbere,tung 
und Durchfi.ihrung der Forschungspro1ekte 

REAKTION 

Torsten Bultmann (Bonn): 

"Europa-Universitaten" - eingehegte ordinariale Biotope 

lch wundere m1ch I t1ab m1ch auch schon uber das April-Heft gewundert), be1 Euch die 
Marketing- und Publ1c-Relat1ons-Konzepte d1verser ''Europa-Univers,taten" derartig breit 
auf kostbarem Pap,er e,ner so kostbaren Zeitschrift (ideel und nicht finanz,ell gemeint) 
w,edergegeben zu se,hen Und mittlerwe1le kann man auch kaum noch eine pol itische Zeit
schnft aufschlagen ( m1t Ausnahme von Arbe1terkampf. Konkret und Forum Wissenschaft), 
ohne auf d,e Red en Richard von We1zsackers zu stof1en, der uns auch diesmal wieder mit 
a nalyt,scher T ,efenscharfe dan.iber unternchtet, daf1 Deutschland in der Mitte Europas I age 
(und Erfurt ,n der M,tte Deutschlands usw usf. ) Besonders ekelerregend 1st, wenn fur 
die Grundungs1nit1at1ve "Europa1sche Un,versitat Erfurt" eine besondereostdeutsche lden
t1tat bemuhtw,rd nach dem Motto, man moge doch mal etwas anders machen als im We
sten namlich El,te-Hochschulen grunden (vor alien Din gen, wenn man weif1, daf1der Deut
sche Hochschulverband als Haupttrommler fur die Uni Erfurt die personelle Erneuerung 
ostdeutscho::r Hochschulen am l1ebsten als flachendeckende Polizeiaktion gehabt hatte). 
Alle1n so ein sche1nobJekt1ver und pseudo-stat1st1scher Satz w1e "in Deutschland drSngen 
s1ch 1 7 Mio Studenten auf 900 Tsd Stud,enplatzen" (S 11) ,st in dem Kontext durch und 
durch demagog1sch wenn die Funkttonsknse der Hochschulen primar als Problem der 
"gror..en Masse" dt:f1n1ert w,rd. um anschlier..end aus der denunziatorischen Gegenuber
stellung zu, westdeutschen "Massenun1versitat" die Notwendigkeit kleiner Elite-Kader
schm,eden zu folgern, rn,t denen s,ch pnmar westdeutsche Ord1narien offenbar ihre einge
hegten Biotope scr.atten wollen. da sie etwa auch von der lndustrie zunehmend aufgrund 
der zu genngen Markteffiz1enz 1hres Hochschullenkungsmonopols bedrangt werden. Man 
kann v1el am okonom1sch-redukt1onist1schen Hochschulkonzept des Wissenschaftsrates 
kr1t1s1eren Herr Simon wuf1te allerd1ngs sehr gen au, war um er dem "Bund Freiheit derWis
senschaft" und dem DHV Herrn Sch1edermairs deren Lieblingsspielzeug "Univers1tat Er
furr· vorerst aus der Hand schlug Das war eine seiner klugeren Entscheidungen. 

Oas ,st wohlgemerkt ke1ne Knt,k am Konzept der Zeitschnft. lch kann mir auch kaum vor
stellen. dar.. 1hr an derart1gen Elitehochschulen etwas positiv findet. Das ganze 1am sich 
s1cher auf die Konten "umfassende und obJekt1ve Dokumentation ostdeutscher Hoch
schulkonzepte" und "JedeR Leserln soll s1ch selbsteine Metnung bilden"verbuchen lch pla
d1ere nur dafur a 1 den s1ch 1mmer und 1mmer wiederholenden breiten Quark regie
rungsoffiz1e'ler ( und -off1z1oser) bi ldungspollt1scher Pos,tionsdarstellungen v,elleicht etwas 
zu reduz,eren u11d bl vermehrt kr1t1sche Kommentare und Kontroversen zu derartigen 
Hochsch,Jlstrukturvorstel lungen zu bringen 

Torsren Bultmann isl BundesgeschaftsfDhrer des 
Sundes demokrat,scher Wissenschaft/erinnen und W1ssenschaft/er 
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INTERVIEW 

" Die Aufmupfigkeit, die hier noch ist, hat mich in das Amt gebracht" 

Die Humboldt-Umversitat Berlin hat am g Juli 1992 e,ne Pras,dentin gewahlt 
Marlis O0rkop 

Mit ihr unterhielt sich am 23.7. in Berlin Peer Pasternack 

k F D·· rkop "hochschule ost" gratul,ert lhnenzu d1eserWahl 1st Ost-Berlin Pasternac : rau u , . ? H ,
1 

s o 
fur Sie ein relativ neues W lrkungsfeld oder kennen S1e es bere,ts langer a, en 1e v r 
1989 schon Beziehungen oder Kontakte in d1ese Stadt oder ,n die DOR ? 

OUrkop: lch hatte keine besondere .B~ie
hung hierzum Ostteil der Stadt. well ,ch 'n:1· 
mer gependelt bin zwischen W estber.hn 
und Westdeutschland lch hab das h1er 
nicht ausgehalten in dieser eingemauert~n 
westberliner City und war nach Ost-Berlin 
eigentlich ,mmer nur als Touristin gekom-

men. Da b,n ich dann h1er Unter den Linden 
auf-und abmarsch1ert und habe manchmal 
doch mehr oder wen1ger sehnsuchlrg ge
dacht, ,ch wurde so schreckl,ch gerne mal 
in die Humboldt-Un1vers1tilt gehen Aber 
das ging ja nicht damals 

Pasternack· Nun hat es geklappt. 1hr W ahlergebn,s bee1nd1uckt vor allem wenn es 1m 
Verhaltnis zu· einem anderen Stimmenanteil gesehen wird Peter Glotz der selbsts1chere 
Politprofi und vor dem Wahlkonzil allgemein als Favont geltend. war schon beu;uhigt 

ewesen als es Anzeichen gab, dafl die Abstrmmung knapp werden konnte Fur ,esen 
iall mos~e er es sich wohl noch einmal 0berlegen, hell er verlauten Schliefll1ch lan~ete 
er weit abgeschlagen hinter Ihnen. Mit einem rn gewisser Weise fur einen Peter Glotz ast 
blamablen Stimmenanteil. M,t welchen Worten hat er gratulrert? 

t vielle,cht e,n Anlafl zum Umdenken Es OUrkop: Er hat mir sehr freundlich gra u-
liert, sehr schnell, mit einem Telegramm, geht naturlich auch um Personen be, einer 
hat mir alles Gute gewunscht und auch der solchen Wahl Doch rch denke rnan mu ate 
Humboldt-Universitat. Und ob sein Ergeb- es v,elmehr auch als Ze1chen nehmen dafl 
n,s blamabel isl, weiB ich gar nicht Es ist s1ch andere lnteressen durchsetzen 

Pasternack: Auch andere Formen der Auseinandersetzung zvv1schen versch,edenen 
lnteressen? 

OUrkop: Ja, vielle,cht eine direktere Form 
Oas ,st meine Erfahrung auch in der poht,
schen Arbeit hier im Ostteil, die ich von der 
Frakt,on her gemacht habe, dar.. die e,nge-
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fa hrenen polit1schen Ause1na ndersetzungs
formen h1er nrcht gut ankommen daQ. man 
s1ch mehr e1n lassen m1Jfl auf die D1nge 
wenn man wirklrch Ptwas durchsetzen will 

Und 1111t d1esem Gian en was v1elle1cht v1ele 
an Herrn Glotz bemangelt haben kann 

man h1er mcht v1el erre,chen , glaube 1ch 
Jedenfalls 

Pastern ack: Zum,ndest ze,gte die Wahl, daB die Humboldt-Um 1mmer fur e,ne Uberra
schung gut ,st B1slang bestanden d1e Uberraschungen meist dann, daBdie HUB nicht ganz 
so bere1tvJill1g kuschte w,e die anderen ostdeutschen Hochschulen Sie hatte also das 
vrelle1cht e1nz1ge gelernt was fur Unis aus der DOR zu lernen war. Dal! e,n Mindestmaf.! 
an Renitenz gegenuber auBerw,ssenschaftlichen EingnHen den wesentlichen Untersch,ed 
ausmachtzw,schen e1ner Univers,tat und einer Kader- bzw Funktionselitenschm,ede Oas 
war aber nur die e1ne Se,te Die andere war die angestrebte "Erneuerung m1t den vor
handenen Leu ten D,e Fr age an S,e - n1cht zuletzt als Jemand, die wesentlich ,m Umfeld 
von 1968 pol1t1sch soz,alls,ert wurde Konnen s1ch Hochschulen 0berhaupt aus sich selbst 
neraus erneuern? 

Du rkop : Man mur.. da wohl einen Unter
sch,ed machen zw,schen den Westhoch
schulen wo ,ch me1ne Zweifel habe, ob das 
wohl noch mogl1ch ,st und der spez,ellen 
polrt,schen Situation h1er Dre Unterstellung 
von vornhere,n es se1 llberhaupt mcht 
mogl,ch daB e:ne Ost-Hochschule s,ch 
auch m,t Kraften von ,nnen heraus erneu
ern kann habe ,ch 1mmer an:naBend ge
funden Denn d1ese Person en. die h1er tatig 
s,nd kann man Ja zunachst mcht alle uber 

einen Kamm scheren. Hier 91bt es sicher
lrch v1ele. die nicht mehrimstande sind und 
auch nicht mehr bereit sind, andere Wege 
zu beschre,ten Aber es g1bt auch unglaub-
1,ch v1ele. die endlich gerne mal etwas an
deres machen ml:ichten. Oieser Ausspruch 
"Erneuerung von innen" hats,ch nach me,
nem Verstandn,s immer auf die be.zogen, 
die gerne auch wrrklich anders arbe,ten 
mochten Da gibt es h,er ein groBes Poten
tial 

Pasternack : Peti:,1 Gietz hattesrch unter anderem dabe1 vertan, a Iser - fur den Fall seiner 
Wahl - be, den v,zepras1dentenbesetzungen alle hochschulpolit,schen Stromungen an der 
Un, zu berucks1cht1gen versprach O,e aber g1bt es so ncht,g gar nicht Gleichwohl haben 
Listen kand1d1ert und sitzen nun in den Grem,en "Neue Univers1Uit", ·v,vat Charite" und 
· Humboldt-Forum haben einen Arbe,tskre,s "Neue Humboldt-Universitat'· geb,ldet 
Dessen Grundungsaufruf1stoffensichtl1chdas Manifestder"Anti-F,nkianer''. "Pro Humboldt", 
woher 1hr erster V1zepras1dent Bernd Bank kommt. kann wohl als ZPSK [Zentrale Personal
und Struktur-komm1ss1on] und deren Umfeld 1dent1f121ert werden. Wie stehen s,e nun als 
Pras1dent1n zu den Listen? Schein! ein Ausgle,ch etwa zwischen "Finkianern" und "Anti
Frnk1anern moglrch - oder auch uberhaupt not,g? H,er ,n Ost-Berlin wird gesagt, die 
Grem,en se1en 1n 1hrer Ausstrahlung para lys,ert - wegen der Polarisierungen An anderen 
ostdeutsc'ien Hochschulen s1nd d1eGrem1en lahmgelegt, we,I s1ch alle furchtbar einig s1nd, 
woraus naturl,ch ;11chts Produktives entstehen kann, well keine Diskussion stattfindet. 
Also Welches Mar! an ,nternem Grundkonsens und interner Streitfahigke,t braucht die 
Humboldt-Univers,tat? 1st e,n Ausgle,ch wlinschenswert und mOglich? 

Dl..lrkop: lch sehe ietzt nach v1erzehn Ta
gen daf1 ansche,nenct e,ne gev,11sse Lah
mung eingetreten war durch zwe,erle, 
E1nmal die Fuhrungslos1gke1t der Un1vers1-
tat 1nnerhalb des letzten halben Jahres Das 

hat s,ch nicht gut ausgewirkt Es gab zwar 
e,nen amt,erenden Rektor, aber das waren 
rm mer e,ngeschrankte Vertretungsmogl,ch
keiten Zurn zwe,ten die Aufspaltung der 
Fachbere1che durch dre Struktur- und Be-
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rufungskommissionen und die Fachbe
re1chsgremIen. Da ist das Kern problem das 
der St1llegung von Aktivitaten 

m,t Professoren verstand1gen konnen Ober 
Sachfragen, wo mIr dann der o,ssenz auch 
gar nicht mehr klar war Es 91bt s1cherl1ch 
Oauerfronten zw1schen denienIgen die sa-

Was die politischen Stromungen angeht gen hierwerden nichtgenug rausgeschm,s-
Hier geht a lies quer durcheinander Es ha- sen. und denjenigen. die meinen h1er mus-
ben auch von verschiedenen Listen Leute sen zu v1ele gehen Oas 1st s1cherlich e,n 
mich gem hit und and ere mich nicht ge- Oauerkonflikt, der abervermutl1ch auch nur 
wahlt. soweit man das weil1 lch kann zu mit der Ze,t abgebaut werden kann . 1ndem 
meiner Position sagen: \ch werde auf alle die Kontrahenten ins Rentenalter gelan-
Gruppierungen zugehen. Einige sind auch gen Das kann man wohl n,cht verm1tteln 
schon auf m ich zugekommen lch suche Eine wichtige wertere Stre,tfront kann s1ch 
natOrlich das Gesprach, das 1nteress1ert mogllcherwe1se ergeben durch die man-
mich ja auch wirklich. Also was z.8. dieser gelndelntegralion derneuberufenen Profes-
neugebildeteArbeitskreis fOrVorstellungen soren durchd1e Vorgaben des ErgMzungs-
hat von Erneuerung Denn das, was ich da gesetzes [zum Berliner Hochschulgesetz] 
in der Zeitung gelesen habe, untersche1det Sie s1nd ja 1m Moment we,tgehend ausge-
sich nur in wenigen Punkten von dem, was spa rt von Entscheidungsprozessen so w1e 
,ch auch immer gesagt habe. lnsofern wur- d1ealten Humboldt-Angehongen auch Aber 
de ich mich schon gern intensiver ausein- sie sind naturlich von Hause aus andere 
andersetzen, um vielleicht auf die tatsach- Strukturen gewohnt und verm1ssen die 
lichen Differenzen zu kommen. lmvernunf- Ourchsetzungsfahigke,t noch starker als 
t igen Gesprach habe ich mich hier schon d,e Humboldt-Angehbrigen 

Pasternack: Das spieltjetztauf diegenerelle E1nschrankun9von Selbstverwaltungsfunkt,o

nen f(lr die Humboldt-Universitat an? 

OUrkop: Ja. zunachst die Einschrankung 
von Selbstverwaltung Aber dann s1nd die 
Vorgaben ja auch so: Durch die Struktur
und Berufungskommissionen dieaufgrund 
des Erganzungsgesetzes jetztarbeiten, sind 
die Funktionen der Fachbereiche weitge
hend aur..er Kraftgesetzt. Die Struktur-und 
Berufungskommissionen s1nd besetzt mit 
Je drei Mitgliedern aus dem Westen und 
dem Osten, und die jetzt neu dazu kom-

men. haben prakt,sch ke,ne Mogiichke1ien. 
s1ch auch einzubnngen Oa entstehen also 
neue Konfliktherde in den Fachbere,chen 
Also die Konflilcte s1nd h1erweniger w1e das 
an den West-Hochschulen der Fa II 1st, on
ent,ert an bestimmten MItte- Links- oder 
was we,r.. 1ch fur Schemata Sondern s,e 
sind onent,ert an dem Umgang m1t be
stimmten Fragen. an deren Bewait,gung 

Pasternack: Das 6ffentliche Bild der Humboldt-Un1vers1tat 1st best,mmt durch zwe, Kon
flikte. Oas ist einmal der Konflikt zwischen Univers1Ult und Senatsverwaltung fu r W1ssen
schaft. Und das ist intern der Konflikt zwischen ostber\iner und westdeutschen w,ssen
schaftlennnen und Wissenschaftlern Zu dem ersten Konf11kt Welche Vorstellungen zur 
Beendigung des Grabenkrieges m,t der Senatsverwaltung ohne klein be, zu geben haben 

s,e? 

OUrkop: \ch setze da auf Vernunft, denn 
durch die b1sherige Polttik des W1ssen-
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schaftssenators s1nd wIr In e,ne z1eml1ch 
prekare S1tuat1on g~komrnen WIr haben 

,111\' I ' 1'1~ 

bere1ts e,ne z,eml1ch grof3.e Deckungslucke 
Im Haushalt durch best,mmtefehlende Vor
gaben aber auch durch die O,skrepanz von 
Neuberufungen und vorhandenem Perso
nal Es wIrd abzusehen sein dar.iw,r h1er so 
n1cht mehr we,termachen konnen Diese 
S1tuat1on murJ. e,gentlich alien Beteiligten 
klar se,n so w,e s,e mIr als Abgeordnete 
aucr1 Immer klar war lch glaube, wIr kon
nen uns annahern an dem Pun kt, dal1 wIr 
uns Jetzt e1nfach rnal um e,ne realist,sche 
Hausha\ts - Einstellungs- und Berufungs
pol111k bemuhen mussen Im ubngen l1egen 
mIr Ja solche Grabenkampfe uberhaupt 
n1cht Wed Ich solche verdeckten, n1cht of
f en en Ause,nandersetzungen n1cht mag 
\ch beobachte sov,1ohl auf seiten der Se
natsverwaltung als auch h1er in der Hum
boldt-Un1vers,tat eInen Wust von VorL1rte1-
\en Da w,rd auf be,den Se1ten sofort immer 
1rgende1ne bose Tat gew1ttert , wenn etwas 
nicht klappt Da muf3. e,n b1(l,chen Rationalitat 
t inz1ehen Hier haba 1ch wohl e,ne ganz 

gute Funkt,on, weil ich mrch da nicht ,mmer 
gle1ch so scheu machen lasse, sondern 
nachfrage, was eigentlich der Hintergrund 
war, und manchmal istJa nur ein Briefnicht 
rechtzeitig angekommen. Es ist da sehr viel 
an gegenseitigen Ressenti ments aufgeba ut 
undzu so einer ArtZweikampfhochstilisiert 
warden, als wenn sich zwei Kampfhunde 
gegenuber stehen. Also damit mache ich 
wirkhch Feierabend, das lauft nicht weiter. 
Herr Ehrhardt hat mir auch heute in dem 
Bestellungsschreiben noch einmal sehr 
freundlich seine konstruktive Zusammen
arbeit angeboten . Der Staatssekretar hat 
einen Brief a us seinem Urlaubsort geschne
ben Er sei aufgeschlossen fu r alles, was 
vernunftig ist. Also, ich denke, es wird sich 
e,n Weg find en I assen. Es haben wohl auch 
alle irgendwie die Nase voll von dies en Aus
einandersetzungen. Leute, dieKonfliktees
kalieren, konnen wir im Augenbl1ck nicht so 
gebrauchen. Das heir1t aber auch nicht, das 
w,r etwa klein beigeben! 

Pasternack : Das Problem welches dahinter steckt, 1st doch· Es gab eigentlich nur zwei 
W ege die ostdeutsche Hochschulen gegangen sind Der eine war der sozusagen berliner 
Weg daward1eHUBJad1eeinz1ge die,hngegangenist - undderfuhrteindiesen Konflikt, 
auch In d1ese l~ampfhundestellung Der andere Weg war die nahezu bedingungslose An
passung an die Vor stellungen derWissenschaftsadministrationen in denlander, geboren 
aus e,ner obngkE-1tsfix1erten Onentierung Aus meiner Sicht ist es problematisch, wenn nun 
,m Nachh1nein der ber\1ner Weg quasi denunz1ert w,rd und damit der andere Weg rehabi
l1t1ert w1rd Es war en zwe, versch iedene Wege, von denen wohl keiner als ders1tuations
adaquate beze1chnet werden kann Desha lb werden auch die letztlichen Ergebnisse beider 
W ege z1em lich ahnl1ch seIn Der grof1e Unterschied wird bleiben: Die einen hatten ein 
Selbstwertbewuf3.tse,n entw,ckelt und haben versucht, s1ch dieses zu erhalten. Die anderen 
haben s,ch das Erlebnis dIeser Erfahrung versagt 

Du rkop: N1=1n 1ch v11II da nic hts denunz,eren, 
so mochte 1ch nicht versta nden werden lch 
habe das auf der person\ichen Ebene ge
meInt Was die ernzelnen Schntte angeht 
die h1er gegangen warden s1nd, fand und 
finde 1ch die ganzw1cht1g Wenn das anders 
gewesen ware hatte 1ch m,ch hrer auch nie 
beworben \ch wurde auf ke1nen Fall ,rgend
eine Klage zuruckz1ehen lch rnene nur 
was daraus an personl,chem Klima ent-

standen 1st, das wOrde ich gern voneinan
der trennen Man kann sich ja auch mit 
rechtsstaatl1chen Mittelnwehren, ohnedal1 
dies In solche schrecklichen menschlichen 
Polansierungen hineingerat Das war da
ma\s n,cht m6glich anders. das sehe ,ch 
auch lch habe das ja aus der Abgeordne
tenperspekt1ve verfolgt Aber 1ch denke, es 
1st jetzt v1elleicht e,ne Mbglichkeit. um es in 
andere W ege zu bringen. und die Ausein-
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andersetzungen, die h1er laufend we,terge
hen. auch auf anderen Ebenen fOhren zu 
kOnnen. lch vermute. aus der bestimmten 
Haltung dieser Univers,ti!t heraus bin ich 
auch gewahlt worden Die Aufmupf1gke11 

die hIer noch 1st. nat m,ch wohl ,n das Amt 
gebracht. das sehe 1ch schon sehr deuthch 
Leute m1tanderen Erfahrungen hcittenwahr
scheinlIch gar n1cht den Mut gehabt, mach 
zu wahlen 

Pasternack: Zu dem internen Konf11kt an der Humboldt-Un, Es steht fast zu erwarten dar.. 
er nachhaltig gr61?,erwird, Je mehrwestdeutsche W,ssenschaftlennnen und W1ssenschafl
ler Rufe annehmen an die HUB - sofern diesem Konfl1kt n1cht In 1rgende1ner Weise gegen
gearbeitet w1rd. Die Westdeutschen werden von den vorhandenen Kolleg,nne'1 und Kol
legen als Konkurrenten und zwar domm1erende Konkurrenten empfunden W1e kann 
diesem Konflikt gegengearbe1tet werden? Und w1e stehen S1e In d,esem Zusamrnenhang 
zu den Bedingungen. die mitunter zur Voraussetzung e,ner Rufannahme gemacht werden 
- etwa ein Dienstzimmer mit Blick auf Unter den Linden? 

DUrkop: lch bin machmal ein bmchen be
schi!mt darober. Aber das sind d1ewestdeut
schen Berufungssrtten, die hiereinfach fort
gesetzt werden. Und unsere W,ssenschaft
lerkollegen. wen,ger die -kolleginnen sind 
eben an d1ese jedesmaligen HOherstufun
gen durch neue Rufe gewohnt Es wird nicht 
gellngen, h1er sehr gut ausgew,esene Wis
senschaftler herzubekommen. wenn man 
dieses Spiel nicht m1tmacht Nur, fur uns 
smd jetzt fre,lich langsam Grenzen gesetzt 
Wir haben kaum noch Raume w,r haben 
auch kaum noch Personal. Solche Forde
rungen gehoren Ja auch immer m,t dazu 
Wir hatten h1er jetzt schon die Praxis. dar.. 
in den Personalforderungen auch Immer 
ein Anteil von Humboldt-Angehorigen drin 
se,n mur..te. Das schien mir eine sehr gute 
Verhandlungsbas1s des Kanzlers. Aberw,e 
sich das entwickeln wird - vermuthch wer
den wir m it den Berufungen erstmal eme 
Weile aussetzen mussen, da Geld und 
Raume nicht ausreichen. 

Was s1ch da an einzelnen Fachbere1chen 
entw1ckeln w,rd an D1skrepan;:en zw1schen 
Professoren und Professorinnen die keine 
neue Professur bekommen hat.en und aus 
dem Uberhang f1nanz1ert ·.·,er den mussen 
lar..t sich Jetzt schwer beurterlen Abhang1g 
sein wird das Verhallnis seh• stark davon 
welche fachhchen Verb1ndungen 31ch her
stellen und welche 111enschl1,:hen Oualita
ten die Betreffenden m,tbringen Und natur
l1ch gehort auch die Bere,tschatt von den 
Humboldt-Angehorigen se bst dazu d1eJe
nIgen anzunehmen Nun s1nd Ja die Men
schen h1er ,m Osttetl und Ir der ehemailgen 
DOR schon so strapaz1ert ,n dem was sIe 
neu annehmen musser. - das kann 1ch nc11 
sehr schlecht beurte1len w,ewe,t da noch 
Bere,tschaft vorhanden 1st Es grbt au.:h 
schon v1ele vernunf11ge Arbe1tskontakte 
auch in Berlin zw,schen den versch1edenen 
Univers1taten Da w1rd so e,ri Normalis,e
rungsprozer.i erntreten 

Pasternack: Es gibt intensive Kontalcte zu den anderen berhner Univers,:atPn-, DIE ZEIT 
schrieb, einewichtigeAufgabeder neuen Pras1dentin seI das JetzIge N,cbt-Verhdltn,s der 
Humboldt-Uni zu den beiden westberliner Un1versItaten abzubauen In d1esem Zusam
menhang noch e,ne we1tere Frage Was halten S1e von der ldee des Geme,nsamen Ku

ratonums der dre1 Un,s? 

DUrkop: Ja, das "Nicht-Verhaltnrs" habe 
1ch auch nicht ganz verstanden was der 
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Herr Zimmer da in der ZEIT gerne1nt hat 
Das Verhaltn1s 1st n,cht gut Gerade Ietzt 

wowIr rn Berlin so sparen mussen w,rd Jede 
Sparmar.inahrne an den Univers1taten hau
tag als direkte Konsequenz der hrnzugetre
tenen Hochschulen gesehen vtas naturl,ch 
nicht st,mmt D,e Stadt 1st e1nfach eIn Drrttel 
gror..er geworden und auch der Etat 1st grO
l'!er geworden und die ganze Stadt mur.. 
sparen Zudemg1bt es auch sehr v1el an Vor
urterlen rn ernzelnen Fachern gegenuber 
Humboldt-Angehor1gen Aber es gIbt auch 
schone1ne MengeArbe1tsbezrehungen Das 
habe 1ch Im Prozer~ der D,skussron um das 
Fus1onsgesetz Jetzt auch erlebt wo 1ch 
m 1ch Ja sehr emgesetzt hatte, um da auch 
paritatrsche Be.z1ehungen zu 1nstall1eren zwI
schen Ost- und Westhochschulen Drese 
auch vorhandenen guten Bez1ehungen sind 
aber in d1esem Gesetzgebungsverfahren 
meIner Ans1cht nach uberhaupt nicht h1nre1-
chend berucksrcht,gt worden Die Pol1t1ker, 
die d1eses Gesetz z B gemacht haben 
konnen sIcn 'l:ohl gar nrcht vorstellen dal'! 
s,ch Menschen untere1nander e,nigen kon
nen wenn man 1hnen nicht knebelnde Vor
gaben 91bt und wenn man 1hnen genugend 
Zert lar!t lch habe d ese Vorstellung Immer 
noch il .;enn man S1Ch vernunft:ge Fnst@n 
setzt dar.. man dann auch zu e,nem ge
me,nsamen Vorgehen kommt lch habe 
von fruher her auch e1neMenge Verbrndun
gen In die Techn1sche Univers,tat und die 
F re,e Univers1ta1 lch hoffe wenn 1ch da Ent
gegenl-.ommen zeIge und m1ch nicht darum 
bemuhe dar.. dre Humboldt-Univers1tat das 
Flaggsch1ff in Berlin werden soil - das Wort 
hatia h1er 1mmerdreRundegemacht -. son
dern dal'! das sozusagen mehrere Schlffe 
s1nd dre h,er gemeInsam entlang fahren , 
dal'! das auch als Erlerchterung e,nes ver
nunft,gen Verhaltn1sses aufgenommenw1rd 
D1ese Ehte,,orstellung ,mt den reduz,erten 
Studentenzahlen hat s1cherl1ch auch v1el 
dazu bergetragen um dae Anirnos,taten zu 
schuren Zurn Geme1nsa, nen Kuratonurn 

Da bin ,ch ganz und gar dagegen lch habe 
auch noch als eine meiner letzten Handlun
gen d1esbezughch lnitiativen auf den Weg 
gebracht D1ese Kuratorien werden im Mo
ment doch sehr einseit1g aus der S1cht der 
Ze,tersparnis der Verwaltung gesehen 
Nat Orlich ist es schwierig fur die Verwaltung 
und auch fur die Abgeordneten, s1ch in die
se ganzen Kuratorien zu begeben tch bin 
rm Moment auch in fOnf Kuratorien noch 
M1tgl1ed Auf der anderen Seite habe ich 
auch erfahren, dal'! man eben doch sehrviel 
erfahrt, und dar.. d ie Hochschulen schlecht 
beraten war en. wenn sie dies en Kontakt so
wohl in die Polit1k als auch in die Offentlich
kert aufgeben. Zudem lch denke, diejenigen, 
die zur Abschaftung der Einzelkuratorien 
tend1eren, vergessen def! die Hochschu
len auch gegenOber der Offentlichkeit re
chenschaftspfhchtig sind. Oar.. sie das 
Kuratorium nicht nur als sozusagen unser 
Grem1um betrachten, sondern als Verbin
dungsgrem1um zwischen Urnvers1tat, Ver
waltung und Offentlichkeit. Das empfinde 
,ch als eIne gute Kombination. lch denke. 
daf! es auch den Un1versitaten viel nutzt 
Dagegen'.a-1urde\voh! ein gro~es Kuratcrium, 
dem dann vrelle1cht Eberhard Diepgen vor
sitztzwischenzwei anderen Term1nen, uber
haupt rnchts bringen Die Arbeit im Detail 
nur bringt dort etwas. Ansonsten kann man 
sIch das Oberhaupt sparen. Ein weiterer 
Pun kt in dies em Zusammenhang ist der: In 
allen anderen Bere1chen der Offentlichen 
Verwaltung laufen die Reformvorschlage 
aufeine Dezentralisierung hinaus Da ist es 
doch unsinnig, wenn man jetzt gerade im 
Un iversitatsbereich, wo dringend auch neue 
Formen des Managements und des Um
gangs mitVerwaltung und Strukturen ange
sagt sind, in Modelle verfallt, dieandernorts 
langst totgesagt s1nd lch weir! gar n,cht, 
was das tor Organisationssoziologen sind. 
die s1ch solche Sachen ausdenken 

Pasternack: Ber den ganzen D1skuss1onen 1st Immer eIn wesenthcher Punkt dar.. auch 
aufgrund der Vergrol'!erung oer Stadt um eIn Dr1ttel und des Hinzukommens eIn~rwe1teren 
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Univers1tat Strukturen verandert werden sollten Es scheint so. als ob dabe1 vor allem die 
Humboldt-Univers1tat Federn lessen soil, sIe also etwa die Zahnmed1z1n abgeben soil so 
daB universiU!reZahnmedizin 3US Ost-Berhnvohg verschw1ndet Sehen S1eda Chan
cen. etwas beeinflussen zu k0nnen? 

OUrkopp: Die Humboldt-Uni hat Federn 
gelassen. Ganz entsche1dend und ganz 
schmerzhaftwird von v1elen Univers1t::itsan
geh6rigen diese, wenn auch auf fOnf Jahre 
gestreckte Verlagerung der Vetennarme
dizin an die FU empfunden. Gerade be1m 
Beispiel der Veterinarmed1ziner hebe ich 
gesehen. daB hier an der Humboldt-Uni 
doch noch ein anderer Begriffvon Universi
tat und von Zusammenhang von Fachern 
besteht, als das im Westen der Fall 1st Auf 
der anderen Seite ist sicher auch ganz 
vernunftig, bestimmte Facher zu konzen
tneren. Nur muB man dann auch Jeweils 
eInen Obergangszeitraum - fOnf Jahre 
waren immer gefordert - !assen, in dem 
s1ch die W issenschaftlennnen und Wissen
schaftler und Student1nnen und Studenten 
zusammenfinden kc'.innen. lch finde auch. 
daB man Dinge durchaus verandern kann 
Es muB n1cht auf alle Zeiten so sein wIe es 
ma! vor hundert Jahren war oder auch vor 
dreiB1g oder zehn. Gerade eine gewisse 
Flex1bilitat ermoglicht JS auch. mal wieder 
etwas zu zu machen, was s1ch erubngt hat 
Mein Begriff von Wissenschaft ist 1mmer 
noch der, dar.. man dann auch erkennen 
mur.., wenn etwas beendet 1st, wen n etwas 
Neues getan warden muB In manchen Fa
chern steht durchaus gut an zu sag en. jetzt 
machen wir da mal etwas anders, Jetzt 
schlieBen wir uns etwa mit anderen zusam
men Das emfinde 1ch nicht grundsatzl ich 
als Ungluck. Nur darf es nicht nur dikt1ert 
sein von Sparzwangen, die schlecht umge
setzt werden und letztl1ch viel mehr kosten 

als vorher Oar.. s1ch d1ese Stadt neu onen
t1eren mu(!, mil 1hren inzw1schen funfzehn 
Hochschulen. das 1st ganz klar Nur, m1r 
fehlt eben eIne vernunft1ge Hochschulent
w1cklungsplanung 1nd1esem Land. d,eauch 
Zukunftsprognosen mil e1nbez1eht Im Mo
ment 1st es j a so. dar.. lauter E1nzelexperten 
fur die Einzelfacher Einzelempfehlungen 
erarbe1ten Man kommt kaum dazu die ab
zuheften Aber es g1bt ke1n Gesamtkonzept 
furd1ese Stadt Also In dem z B d,e Entw1ck
lung der Studenten- und Studentlnnenzah
len in den neuen U!ndern e1ne Rolle sp1elt 
was e1genthch schon e1nbezogen werden 
muQ.te. wenn Jetzt das w1ssenschaftl1che 
Personal abgebaut w1rd Jet!'.! , erschle,1-
dern w1r d,eses w1ssenschaftl1che Pei sonal 
und mussen es uns dann v11eder teuer her
anz1ehen um die student,sche Nachf1 age 
in zehn Jahren bewalt1gen zu konnen Sol
che Sachen s1nd 1n derGesamtplanung gar 
nicht dnn Oder auch Konzepte w1e die 
Hochschulen d1esem Immer mehr verar
menden Raum Berlin eineri s,nnvollen 
Dienst erweIsen konnen W1r werden da 
Jetzt te1lwe1se nach Adlershof verlagert dam1t 
die W1rtschaft das attrakt1ver findet Das 1st 
alles e1n biBchen s1mpel so handgestnckt 
lch wunsche m,r eine qL1ahf,z1erte Hoch
schulplanung Dann wurden auch solche 
Herausbrechere1en n,cht vorgenommen 
werden Zum1ndest fur die Zahnmed121n 1st 
es Ja aber m1ttlerwe1le gestoppi Es w1rd 
statt dessen eine Kurzung 1ri alien dre1 
Zahnkhniken geben 

Pasternack: Viele Mitarberterinnen und M1tarbe1ter haben den Kopf nrcht fre1 fur Hoch
schulentwicklungsplanung unc sonst1ge Konzepte, well sIe e)(1stent1ell veruns1chert s1nd 
S1e konnen sich ihres Arbe1tsplatzes nicht s1cher sein Spuren S1e eIne Last von unerfull
baren Anspruchen. die mancher v1elle1cht m,t der St1mmabgabe tu S1e verbunden hat? 
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Durkop: Schon rm vongen Jahr hat die 
Zentrale Personal-und Strukturkomm1ss1on 
Herrn Ehrhardt vorgeschlagen, einen 
sukzess1ven Abba u 1nnerhalb von fl.inf Jah
r en vorzunehmen Denn dann 1st eme An
naherung an die Zahlen. die der Senat 1m 
vorigen Oktober vorgegeben hat, m,t dem. 
was dann e-rre1cht sein kann, sow1eso da 
durch Altersabbau durch polit1sch bed1ng
te Ent lassungen durch Ki.Jnd1gungen auf
grund fehlender fachl,cher Qual1fikat1on 
So daB gar n1cht so brachia! vorgegangen 
werden mur3 sondern m1t emem Uber
gangskonzept die Annaherung erre1chtwird 
M1t Uberraschung habe 1ch Jetzt auch ent
deckt daQ. 1n d1esem Jahr ,n dem w1r 900 
Stellen abbauen mussen nur noch 206 zu 
klaren sInd Wobe1 naturhch 1n besonderem 
Mar!e das ,st unser Problemfall , der w1s
senschaftl1cne M1ttelbau betroffen 1st Da 
sInd wIr Jetztam uberlegen was wir dort tun 
konnen Jeder Fachbere1ch reag1ert h1er 
auch anders n ,e Phys1ker wollen z 8 m1t 
Zwe,dnttelstellen arbe1ten al$O wIe das 

Lehrermodell ,n Brandenburg, dar..s,ch dre, 
Leutezwe1 Stellen teilen So etwas geht na
turlich nur auf freiw illiger Basis. Verordnen 
wurde ich da nichts wollen und konnen So 
etwas kann natorlich auch nur befristet 
sein Aber es k0nnten derart eine bestimm
teAnzahl von Leuten an der Universitat und 
in einer Forschergruppe gehalten werden. 
Also es g1bt da durchaus auch Phantasie im 
M,ttelbau Aber einige werden wir sicher 
entlassen mussen. Gelungen ist uns jetzt -
das war bis her noch nicht - diese T rennung 
zwischen Struktur und Personal herbeizu
fuhren Es war immer noch so eine Verbin
dung da zwischen Stelle und Mensch Wir 
s1nd jetzt so we1t in den meisten Fachberei
chen. daa es Strukturvorschlage gibt und 
dafl Jetzt gefragtwerden kann, welche Men
sch en sind fur welche Strukturen da Das 
erm0glicht uns auch, nicht so bilndlings 
vorzugehen, auch bestimmte Strukturen zu 
erhalten und v1elleicht auch abzufedem 
Also ich habe es mir durchaus noch schlim
mer vorgestellt, als es Jetzt 1st. 

Pasternac k: Es 91bt Innerhalb der Humboldt-Uni best1mmte interessante Strukturvor
stellungen s1e waren auch z T sch on real,s,ert Fur manches ins Auge GefaBte isl die Re
afls1erung ungew1a man ch es Bestehende 1st gef3hrdet oder auch schon abgewickelt Etwa 
das lnterd1sz1pl1nare Zentrum fur Friedens- und Konfliktforschung oder auch die ldee, das 
alte H1rschfeld-lnst1tut neu 2u begrunden Haben Sie den Wunsch und sehen Siebei d1esen 
D,ngen fur s1ch Mogl1chkerten. 1n1t11erend oder 1mpulsgebend einzugre1fen? 

Durk op: Nun Pras1denten oder Pras1den
t1nnen haben !a zunachst wenigerMacht als 
gemeInhin so gedacht wIrd von auaen 
Aber rch denke sch on dar3 man das ein b,13-
chen steuern kann wenn v1elle1chtauch auf 
andere Weise Im Moment 1st Ja z 8 die 
D1skuss1on um Herrn Bahro mIt seiner So
z,alokolog1e der 1ch sehr aufgeschlossen 
gegenuber stehe Nur Herr Bahro macht 
sozusagen eine Pol1t1k die am Kern des 
Problems vorbe1geht Die Schw1errgke1t 1st 
dar3 er nrrgendwo w,e alle anderen h1er 
evalu1ert wurde und dar! Jetzt eine Kom
m,ssion gefunden werder mun. die rhn 
evalu1ert Er meInt da nun scnon er solle 

abg8'Nickelt werden Also, manchmal ist 
auch das klarende Gespr3ch schon eine 
prasidiale Handlung Dar.. man den Betref
fenden klar macht, daB es n,cht darum geht 
sIe Jetzt abzuschaffen. sondern die norma
len Univers1tatsprozesse e,nzuleiten 

Was das Magnus-H1rschfeld-lnstitut an
geht, da hates Ja hier relat,v heftigeAusein
andersetzungen gegeben wobei die Kolle
gen aus dem Westen s1ch auch nicht gera
de gesch1ckt verhalten haben, die s1ch h1er 
gern m1t emem lnstitut fur Geschlechterfor
schung unterbringen m0chten lch habe 
letzte Woche e1ne Tagung von Sexualw1s-
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senschaftlern eroffnet, die die andere Se1te 
bilden. und ich werde mal versuchen, hier 
zu vermitteln. Ob das gelingt, weil!. ich nicht 
Im ubrigen finde ich die Auseinanderset
zungen, die hierlaufen, auch nicht schlimm 
Denn die Auseinandersetzung zw,schen 
biolog1stisch oder biologisch Onentierten 
und soziologisch Orientierten ist mal langst 
ube1allig. Es wird mir Freude machen, das 
noch weiter voranzutreiben. lch finde, das 
ist eine Auseinandersetzung der Zukunft. 
Oas ist eine genuin wissenschaftliche Auf
gabe, da() sich die Leute dar0ber auch mal 
richtig fetzen. lch habe ein Wissenschafts
verstandnis, das diese Bere1che integriert, 
und darum ist das fur mich spannend 

Im ganzen denke ,ch. w1rhaben auch eInen 
gewIssen Sp1elraum. um spez1elle un1versi
tare Schwerpunkte zu setzen Das ist auch 
n0tI9. we1I in den emzelnen Fachbereichen 
durch die zugere1sten Slruktur- und Beru
fungskomm1ss1onsvors1tzenden sehr hete
rogene und kaum aufe1nander bezogene 
Themenstellungen enl\-v1ckelt wurden Es 
91bt wenig lnlerd1sz1plinares dadurch. dar.. 
die Komm1ss1onen Immer fur s1ch in den 
emzelnen Fachbere1chen arbe1teten Das. 
was es da gab. ,stdurch den Rost gefallen 
weil es nicht vorgesehen war Hier sehe 1ch 
eIne w1chtige Aufgabe ubergre1fende Zu
sammenhange unter best1mmten Themen 
zu etablieren. 

Pasternack: Das war die eigentlich gror..e Chance gewesen. die es h1er ,m Osten be1m 
W issenschaftsumbau hatte geben konnen. und die nun derart grundl1ch vertan word en 1st 

DUrkop: Wir m0ssen da schon versuchen 
zu reparieren. E1n Thema , das mIr sehr 
wichtig ware, ist die Bearbe,tung der 
deutsch-deutschen Enl\-vicklung In den ein
zelnen Fachern Oa wurde ich mir einen in-

terd1sziplinaren Zusammenhang wunschen. 
wo daruber gearbe1tel Wlfd wIe s1ch das 
entfaltet In dem Verhaltn1s von Vergangen
he1t und Zukunft 

Mar/is OOrkop, 48, war bislsng Soziologieprofossorin an der Fachhochscl1u/e fur Soz1a!
wissenschaften und Sozialplidagogik Berlin. von 1986 bis 1990 Rektonn dieser Hochschu
le, und seit 1991 wissenschaftspofltische Sprecherm der AU Bund111s 90/Grunp-Fr akt1011 1m 
Berliner Abgeordnetenhaus 
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DOKUMENTATION 

Es hat sufgehort a/s schtck zu gelten. vonderDDR-Wissenschsffslsnd
schsft sis einer ·waste" zusprechen. Der dshinter vermutbsre Ein
srelu~gswsndel war freiich nicht Obers/1 so nschhsltig, wie es den An
s chem macht Hilfreich zur Objekfivierung der Debstte sind in so/chem 
Zussmmenhang entsprechende unvoreingenommene Untersuchun
gen Der Slifterverband for die Deutsche Wissenschsft und der Wis
senschaftsrat lief3en sich 1m vergsngenen Jahr eine bibliometrische 
Studie erst el/en, die den Publikations-Output unddie ZitstionshSufigkeft 
von DDR-Wissenschaftlerlnnen sus dam naturwissenschaff/ich-me
d1z,mschen Bere,ch in nations/en und intemationalen Fachzeitschriften 
analysiert Wir dokument,eren im folgenden wesentliche Ausschnitte 
des Textteils der Studie Die dszugehOrigen TsbeKen. Grsfiken und 
Dlagrar~me kOnnen au! Wunsch zur VerfOgung gesteHt warden. 
Hmgew,esen se, noch auf ein besonders bemerkenswertes Ergebnis 
Der gebetsmuhlenart,g w,ederholten Behauptung, die DDR-Hoch
schu/en seien zu reinen Lehranstslten degradiert gewesen, steht ein 
Ergebms der Untersuchung deutlich entgegen. Ermitte/t wurde mfthilfe 
des SC1ence Citation Index. da(!, 54, 7 % der dort verzeichneten 
Veroffen//1chungen aus dam Hochschu/bereich stsmmten. dagegen 
nur 32 6 % aus den w1s senschafflichen Aksdemien (Beispieljahr 1984) 
{vgl Tab S 66 f] 

Peter Weingart I Jorg Strate/ Matthias Wlnterhager {Bielefeld): 

Bibliometrisches Profil der DOR 

1 Vorbemerkung 

Die folgende Untersuchung uber die Forschungsleistungen der Wissenschaft in der 
ehemaligen DOR wurde vom W1ssenschaftsrat In Verb1ndung mit dem Stifterverband der 
deutschen W 1ssenschaft ,n Auftrag gegtben S1e steht Im Zusammenhang mit einer Viel
Zahl von Evalu1erungsbemuhungen, d1e·1n der Folge der Vereinigung der Bundesrepublik 
m,t der ehemahgen DOR und der sIch daraus ergebenden Notwendigkert einer Neuordnung 
des Wissenschaftssystems angestrengt word en sInd Alie dteJenigen, die in der einen oder 
anderen Weise an d1esen l:3emuhungen bete1hgt s1nd, haben die Erfahrung machen mus
sen wie schw1erig e1n solches Unternehmen 1st 1m Hinbl1ck auf die anzustrebende ObJel<
tivrtat bzw Unpar1e1hchke1t und deren Umsetzung in konkrete Vorschlage ebenso wie hin-
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sichtlich der involv1erten politischen Urte1le und schl1el1lich der hinter alien_ Entsche1dungen 
stehenden mensch lichen Schicksale. Be-.Nertungen, die Anspruch auf ObJekt1v1tat erheben 
oder auch nur auf 'Gerechtigkeit', kann es in d1eser Situation n1cht geben Oeshalb 1st es 
umsowichtiger, dal1 der Prozel1der Bewertung m6glichst v1ele untersch1edl1che Methoden 
und Verfahren umfal1t und uberd1es fur alle Betroffenen sow,e fur die po\1t1sche Offentl1ch
keit durchschaubar ist. Nur so kann zum,ndest eIne verfahrensbegrundete Leg1t1m1tat 
erzeugt werden, die angesichts der TragweIte der 1nvolv1erten Entsche1dungen dnngend 
geboten ist undvermeiden hilft, dal1ausgerechnet in derW1ssenschaft die Asymm etne der 

politischen Macht die Neuordnung bestimmt 

Die folgende Untersuchung stotzt sich au_sschhe'11ich a~f eIne Analyse der Forschungs
leistungen der ehemaligen DDR im Spiegel der Pub\1kat1onen In w1ssenschaftl1chen 
Zeitschriften (sowohl der DDR a\s auch und vornehml ich der westlichen Sta at en) Grund
lage ist im wesentlichen die grol1e mulbdiszip\Inare Datenbank Science Citation Index 
(SCI) und davon abgeleitete Datenbasen. Die zu deren Auswertung verwendeten Metho
den sind bekannte Verfahren dersogenannten 'Bibliometrie' [ 1] Sowohl die OatenbasIs als 
auch die zu ihrer Auswertung ange-.Nandten Verfahren unterliegen spez1f1schen Beschran
kungen. Oas bedeutet, dar.. sich hieraus ein ebenso spezifisch es Bild der w,ssenschaft 
ergibt. Es ist w ichtig, diesen Umstand bei der_ Be_trachtung ,m Auge z.u behalten und die 
Ergebnissenichtzuverabsolutieren, sondern s1evielmehr Im Zusammenhang mil anderen 

Ergebnissen zu sehen. 

Im Fall der Forschung in der ehemaligen DOR sowie In den ehemal,gen soz1al1st1schen 
Landern gelten zusatzlich besondere Bedingungen , die zu dem Einwand Anlaf1 gegeben 
haben, scientometrischeAnalysen k6nnten aufdiesen Bere1ch uberhaupt n1chl angewandl 
werden. So wird z.B angefuhrt, dar.. in alien Bere,chen der ODR-W1ssenschaft Pub\1ka
t ionsverbote odei -beschrankungen gego!ten Mtten, die e1ne w,edergabe der tatsachh
chen Leistungsfahigkeit der Forschung dort unmoghch mache Ein and er er ahnlicher Ein
wand ist, dal1 die Forschung unter materiel\ erschwerten Bedingungen habe durchgefuhrt 
werden mussen. Allediese und v erglelchbareArgumentewerden h1er nIcht bestr,tten son
dern vorausgesetzt. Es geht nicht um die Oarstellung ~er "e1gentl1chen· Le1stlingen oder 
Potent,ale der Forschung in der DOR und schon gar nicht darum was e1nzelne W1ssen
schaftler hatten tuen konnen, wenn sIe die MOglichkeit dazu gehabt Mtten sondern um 
die Oarstellung der DDR-Forschung, so wie s,esich ,n der international wahrgenommenen 
wissenschaftlichen Literatur darste\\t. Dazu gehort eben auch. daf1d1e Forschung der DOR 
aus politischen und aus we\chen GrOnden auch immer international relat,v 1sol1ert war Hier 
interessiert dann das Ausmal!. d1eser lsol1erung, 1n welchen Geb1eten s1e grol1er war als 
in welchen anderen Die Erforschung der Ursachen 1st m il den h1er angewandten M1tteln 
weder moglich noch intendiert Das Ergebnis der Untersuchung 1st also e1n hochaggreg1ertes 
makrostrukturel\es Bild derEntwicklung derForschung in der ehema\1gen DOR dargestellt 
anhand einer Reihe von publikationsbezogenen lndikatoren Es sollte als Ausgansbas1s 
furweitergehende Oetailuntersuchungen a lier solcher F alle d1e11en die aus d@r Perspektive 
dieser Oaten auffa llig und deshalb interessant s1nd 

( ) 
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2 Publikat1onsakt1vitat der DOR im Vergleich zur (alten) Bundesrepublik 

Zur Best,mrnung des DDR-Anteils am we\tweiten Publikat1onsaufkommen wurden die 
Jah1gange 1974-1 990 der multid1sz1pl inaren Datenbank SCISEARCH (Science Citation 
Index - SCI) ausgev1ertet (Stand 3 1 12 90) Es wurden al le Publrkat,onen· gezahlt, bei 
den en m1ndestens e,n Autor eine inst1tut1onelle DOR-Adresse angab. In die Suche einbe
zogen wurden also neben den Erstautoren auch a\le jeweiligen Zweitautoren. Vor allem in 
fruheren Jahrgangen wird d1 e DOR in der Datenbank mit einer ganzen Reihe verschiedener 
Var1anten Im Landerkennungsfeld gefuhrt - diese wurden a\\e berucksicht igt. Es wurden 
grundsatzl1ch alle Publikat1onstypen mitgezahlt; eine Kontro\lanalyse mit Zahlung nur der 
dre1 Haupttypen [Article Note Rev1ew)ergab jeweils um ca. 5% niedrigereWerte, liel1 aber 
ke1ne 1nhalt llchen Versch,ebungen erkennen. Zurn Vergleich wurden auf analoge Weise 
die W erte fur die falte ) Bundesrepubl1k erm1ttelt und gegenubergestellt. 

W1e das Ergebn1s In Ta belle 2 1 ze1gt ble,bt der Anteil der DDR-Forschung am weltweiten 
Publlkat,onsaufl<ommen se1t M1tte der 70er Jahre im wesentlichen stabil, etwa 0,9% a\ler 
w1ssenschaftlichen Veroffent\1chungen wurden von DOR-Autoren verfaf.lt bzw. mitverfaBt 
Der Publikat1onsoutput der Bundesrepubl1kbetragt demgegenOber mehr a\s das sechsfache 
I ebenfa lls konstant se,t M,tte der 70er Jahre)· rund 6, 1 % der verOffentlichten Arbeiten 
wurden von Autoren aus der Bundesrepubhk verfal!.t bzw mitverfaat. 

Fur die Phys1k wurde zusatzhch eIne Auswertung der Datenbank PHYS (Physics Briefs) 
vorgenommen ebenfalls unter Berucks1cht1gung der institutionellen Adressen aller Erst
und Zwe1tautoren Oabe1 muf!ite beachtet werden, dal1 die korrekte Bestimmung der 
Pub\1kat1onsmenge fur e1nzelne Lander In der Oatenbasis Physics Briefs nlcht ohne 
we,teres mogl,ch ,st Erst seIt Mine der 80er Jahre werden die Landerbezeichnungen der 
uberw1egend e1nhe1tl1ch vergeben, davor exist,eren jewei!s zah!reiche Varianten dieser 
Landerbeze1chnungen tellwe1se ,st sogar nur der Name der Stadt verfugbar. ( ... ) Die 
tatsachl1chen Werte (be1 Berucksicht1gung samtlicher Schreibweisen sowie der einschla
g1gen Dokumente ohne Landerbeze1chnung l konnen geringfugig abweichen. Stichproben 
fur 1:e1nzelne Standorte ergaben Abwe1chungen der Werte um weniger als +0.8% fur die 
Bundesrepubl1k und die DDR ,n den Jahren ab 1985 

Das Ergebnis in Tabe\le 2 2 zeigt, dar.. der Anteil der DDR-Forschung am weltweiten 
Publ1kat1onsaufkommen 1n der Phys1k im Laufe der 80er Jahre 1m wesent\ichen stabil ge
bl1eben ,st etwa 1 3% aller physikalischen Veroffentlichungen wurden von DDR-Autoren 
verfaf!it bzw m1tverfaf!it Der Pubhkat1onsoutput der Bundesrepublik betragt demgegenuber 
mehr a\s das achtfache ( ebenfalls konstant Ober die 80er Jahre)" rund 10,7% der 
veroffenthchten Arbe,ten a uf dem Geb1et der Phys1k wurden von Autoren aus der 
Bundesrepubl ik verfa f1t bzw mitvertam 

Da der Science C1tat1on Index Zeitverlaufsanalysen auch in monatlichen Abstanden zulaBt, 
wurde fur die Jahrgange 1989 und 1990 die Aufnahme von wissenschaft\ichen Veroffent
l1chungen aus der DOR und der (alten) Bundesrepub\1k in den SCI pro Monat protokolliert. 
Tabelle 2.3 ze1gt daf1 s1ch bis zum Jahresende 1990 in der Quantitat der Produktion 
w1ssenschaftl1cher L1teratur durch die Forscher an DDR-lnstituten praktisch noch keine 
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A swirkun en der polit,schen "Wende" erkennen lassen Dabe, muf! allerd1ngs beruck
s,~ht, 1 we;den. daf! zwischen der e,gentlichen Produkt1on einer w1ssenschaftltchen Arbe1t 
und d~m Erscheinen In einer ze,tschrift z.T erhebl1che Zertspannen ltegen Vorlaufze1ten 
von 10-12 Monaten sind In dIesem Zusammenhang nicht ungewohnl1ch 

3.Disziplin:lre Verteilung der Publikationen und Zitationen der DOR 

3.1 Beschreibung der Datenbasis 

Be, derin dies em Abschnitt verwendeten Datenbas,s handelt es s1ch um die von.., Computer 
H · s Inc " (CHI) entwickelten 'Science Literature Indicators SP2 (Sli SP, ) die auch 
al~r~zt:nba~is tor die vom amerikanischen "National Science Board . penod1sch heraus-

s · 1 d·cators' Sande verwendet werden Im SU SP2 werden Ze1tre1hen 
gegebenen . c1ence n , . d d 100 S bf Ids fur 
fur die Publikations- und Zrtationsdaten fur 173 Lander in 8 F1el s un u Ie 
d ie Jahre 1981-1986 gebildet. Grundlage tor d1ese Ze1tre1hen 1st ein festes Set von 
zertschriften die 1981 vom ·science C1tat1on Index· (SCI) des ebenfalls in den USA 
ansassigen :'Institute for Scientific Information" erfaf1t wurden D1eses fixed Journal set 
1981, umfan.t ca 3.200 wissenschaftl1che Ze1tschnften und w,rd obwoht ,m Laufe der 
Zertspanne 1981-86 ze,tschriften neu ersch1enen oder auch e1ngestellt wurden aus 
GrOnden der Kontinuitat der Analysee1nhe1ten konstant gehalten 

( .) 

3.2. Ergebnisse der Zeitreihenanalyse 

( . ) 

Es ,st hinsichtlich der Anzahl der Pubhkallonen und auch der Z1tat1onen eIne grof!e 
Diskrepanzzwischen den einzelnen Fields festzustellen Die Spannbre,te re1cht von J3hrl,ch 
knapp 1000 Publikat,onen der DDR im Field 'Chemistry bis zu etwa 40 Publ1kat1onen Im 
Field ·Mathematics'. 

Abbildung 3.1 zeigt die disziplinspezif1sche Verteliung der Pubhkat,onen 1111 CHI-Datensatz 
in Prozentwerten _ und z:war Jeweils weltwe1t und fur die DDR ,m Durchschn1tt der Jahre 

1981_86 Deutlich ist zu erkennen . daf1 W1ssenschaftler m,t der 1nst1tut1onellen Adresse 
'Deutsche Demokratische Repubhk' starker Im Field Chemistry pubtiz,eren als das 

weltweit der Fall ist (25,8% gegenOber 14, 3%weltwe1t) ~,cht ga_nz s~~eutl1ch. Jed~ch u ~er 
dem weltweiten Ante1I, verh31t es s1ch im Field Biology (DDR - 11 11/n. wel:Weit - 9.31/n) 
In den Fields 'Physics· (DDR = 13,7% vs weltwe1t = 13.4% ). Engineering & Tec~olo~y 

ltw ·t 6 9%) und 'Mathematics· (DDR = 2 9% vs wettwe1t - 2. 4 1/o) (DOR= 7 4% vs. we et · , t h lb d 
entsprech~n die Werte fur die DOR nahezu den weltweIten Werten Un er a rth e; 
w eltweiten Publikat1onsaufl<ommens hegen die W erte der DOR in den F1e~ds5E5\ 
S S · es· (DDR - 2 7% vs 4 7 %) und 'B1omed1cal Research tDDR - 1 ° vs 

pace c1enc - , · · p bl k t aufl<omrnen 
16 6 %) Im Field 'Clinical Medicine' isl der Antell am gesamten u I a ions 
de~ DOR tor die Jahre 1981-86 um mehr als em Dnttel n,ednger als das weltwe1t deI Fall 
1st (DDR = 20.4% vs weltwe1t = 32,5%) 
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Die Abb1ldung 3 2 g1bt die dIsz1plinspez1f1sche Verte1lung der Zitationen wIeder, die 
Pubhkat,onen in den Jahren 1981-84 enth1elten W iederum sind die weltweiten und die 
Antetle der DOR getrennt dargestellt 

Betrachtet man zuerst nur d ie weltwe,ten Anteile, so 1st auffallig, daB der Zitationsanteil im 
F ield 'B1omed1 ca1 Research' deuthch uber dem Anteil am Publikationsaufkommen liegt 
(Pub%= 16.6% vs Zit% = 28,5%) D1ese Ergebnis, daB Arbeiten aus dem Bereich der 
b1omed1z1nischen Forschung we1taus haufiger und oftmals mit einer hOheren Geschwin
d1gke1t z1t1ert werden als Arberten aus anderen Gebieten, wurde bereits mehrfach fest
gestellt und sp,egelt das disziplinspez1fische Z1tationsmuster w ider. 

Das G egenteil tntt ,n Fields wIe 'Chemistry' 'Bio logy', 'Engineering & Technology' und 
'Mathemat1cs· auf Nur in den Fields 'Clinica l Medicine·, 'Physics', und 'Earth & Space 
Sciences entspricht der weltweite Antell am Publikationsaufkommen in etwa auch dem 
Ante11 an den weltweiten Z1tat1onen Im direkten Vergleich der weltweiten gegenober der 
d1sz1plinspez1fisch Verte,lung der Z1tationen fur Publikabonen m1t der institutionellen 
Adresse 'Deutsche Demokratische Republtk' fallen besonders die Fields 'Chemistry' und 
'Physics· auf Ebenfalls hOher sind d,e Werte der DOR in den Fields 'Biology', Engineering 
& Technology· und Mathematics· Stark unter der weltweiten Verteilung liegen die Werte 
der DDR in den Fields 'Earth & Space Sciences·, 'Biomedical Research' und 'Clinical 
Med1c1ne 

Betrachten w1r die 1n den Abbildungen 3.1 und 3 2 dargestellten Verteilungen als erste 
Naherung an eine deta11l1ertere Beschreibung des Publikations- und Zitat1onsgeschehens 
der DDR-W1ssenschaft auf den folgenden Se,ten, so bleibt schon jetzt festzuhalten , daB 
• W,ssenschartler aus der DOR Oberdurchschn,ttlich stark im Field 'Chemistry' publizieren 
und hier aucr. am ielatrv h~uf;gsten zitrert Weiden, 
- ,m Field 'Physics n1cht Oberdurchschnittl1ch viel pubhziert wird. jedoch scheinen diese 
Arbe1ten 1n der scIent1f1c community' relat,v gut rezipiert zu werden: 

- Arbe1ten von W1ssenschaftlern aus der DDR in den Fields 'Clinical Medicine' und 
·s1omed1cal Research nur unterdurchschn1tthch zrtiert werden. 

Die Tabellen 3 3 - 3 5 zeIgen die relat1ven Ante1le der Publikationen und Zitationen des 
W,ssenschafts systems der DOR am Gesamtdatensatz. Die durchschn1ttliche Publikations
rate l1egt be, etwa O 9% d1fferiert Jedoch stark zwischen den F ields. Die Spannbreite reicht 
von ca O 6% in den Fields 'Earth & Space Sciences' und'Clinical Medicine' biszuetwa 1, 7% 
1m Field 'Chemistry· Uber die Zeitre,he hinweg w are es zwar Obertrieben, von einem Trend 
zu sprechen Jedoch scheinen die Pubhkat1onsante1lederDDR, speziell im Jahr 1986, leicht 
abzufa llen 

Die Dalen fu r den Akt1v1tatsindex unterstre1chen die sch on tor die Abbtldung 3.1 gemachte 
Aussage namhch die hohe Akt,vitat Im Bere,ch 'Chemistry' und eine unterdurchscnittliche 
Akt1v1tat 1m Bere,ch der F,dds 'Clinical Med1c1ne· und 'Earth & Space Sciences'. Der durch
schn1ttl1che Relative Z1tat1oi1sindex Ober alle Fields liegt bei etwa 0,4% und bleibt damit 
etwa 60% unter dem Erwartungswert Besonders stark unterdem Erwartungswert bleiben 
die W erte 1n den Fields Earth & Space Sciences·. 'Clinical Medicine' und 'Biomedical 
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Research' lnsgesamt erre1chen 1n keinem Field die Werte fur den Relat1ven Z1tat1onsindex 

auch nur annilhernd den Erwartungwert von 1,0 

Zurn Vergleich mit den Publikat1ons- und Z1tat1onsdaten der DOR s1nd 1n den Abbildungen 
3.3 und 3.4 diedisz1plinspe2ifische Verteliung der Publikat1onen und Z1tat1onen fur die Bun
desrepublik Deutschland aufgefOhrt In den Tabellen 3 6 - 3 8 sind die Publ1kat1onsraten. 
Aktivitatsindex und relativer Zitationsindex fur die Bundesrepublik zu finden Sowohl was 
die disziplinspezifische Verteilung der Publikat1onen als auch die der Z1tat1onen betrifft 
unterscheiden sich auchdieWerte der Bundesrepublik 1n einigen Fields von der weltvJe1ten 
Verteilung. in den Fields 'Chemistry', 'Physics· und 'Engineering & Technology 1m pos1t1ven 
Sinn. In den Fields 'Clinical Medicine' (besonders be1 den Zitat1onen \ und Biology· 1m 

negativen Sinn. 

Auch bei der Betrachtung der Tabellen 3 6 - 3 8 1st auftaltig. da~ sowohl was die Akt1v1tat 
in Form von Publikationen als auch die Re2ept1on 1n Form von Z1tat1onen anbelangt, es be1 
der Bundesrepublik Starken und Schwachen gibt Besonders deutl1ch werden d1ese be1 den 
normierten Werten Aktivitatsindex und Relat1ver Zitationsindex So 1st der Akt1v1tMsindex 
der Bundesrepublik in den Fields ·s1omed1cal Research', 'Biology und 'Earth & Space 
Sciences' unterdurchschnittlich und in den Fields 'Physics·. ·Engineering & Technology 
und 'Mathematics' uberdurchschnittlich. Oberdurchschn1ttl1che Z1tat1onsraten s1nd 1n den 
Fields 'Chemistry' und 'Physics·, wahrend unterdurchscnittliche 1m Field Cl1n1cal Medicine 
zuverzeichnen sind. ZurVeranschaul 1chung derTabellen 3 3- 3 9 s1nd 1n den Abbildungen 
3.5 und 3.6 fOrbeide Lander die Wertedes Relat1ven Z1tat1ons1ndex und des Akt1v1tats1ndex 
aller Fields nochmals in graphischer Form zue1nander in Bezug gesetzt 

Im Vergleich zu den Dalen fur die DOR mu~ jedoch festgehalten werden da~ der 
Produktionsanteil der Bundesrepub!ik mit etwa 6% erheb!ich ho her 1st als der der DOR m1t 
etwa 1%. Auch bei der Berucksichtigung der unterschiedl1chen Gro~e der be1den Lander 
publizieren DDR-Wissenschaftler unerwartetwenig Auch 1st be1 der BL1ndesrepubl1k ke1ne 
so starke Konzentration auf wenige Fields festzustellen wie dies be1 der DOR der Fall 1st 
So sind auch die niedrigen Werte des Relativen Zitat1onsindex 1m Field B1olog1cal Re
search' fur die Bundesrepublik auf etwa dem gleichen N1veau der hochsten We rte der DOR 

im Field 'Physics'. 

Tabelle 3.9 
Zeitschriften der DDR im CHI Zeitschriftenset 1981 
1. Acta Histochemica 11 Crystal Research and Technology 
2. Acta Hydrochimica et Hydrobiolog1ca 12 Experimental Pathology 
3. Anatomischer Anzeiger 13 Flora 
4. Annalen der Physik 14 Fortschntte der Phys1~ 
5. Archiv fOr Geschwulstforschung 15. lsotopenprax1s 
6 Archiv fur Protistenkunde 16. Journal fur Prakt1sche Chemie 
7 Archiv tor Tierernahrung 17 Kernernerg1e 
8. Biochemie und Physiologie der Pflanzen 18 Lebensm1ttel lndustr1e 
9. Biologisches Zentralblatt 19 Mathemat1sche Nachrichten 
10. Chemische Technik 20 Monatshefte fur Veter1narmed1z1n 
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21 Nahr,Jn':J 
22 Pedob1olog1a 
23 Pharmaz1e 
24 Phys1ca Status Sol1d1 A - Applied 
Research 
25 Phys1ca Status Sol1d1 B- Basic Research 
26 Stud1a 81ophys1ca 
27 Ze1tschr1ft fur anorgan1sche und allge
me1ne Chem,e 
28 Ze1tschrift fur Chemie 

29. Ze1tschnft fur mathemat1sche Logik und 
Grundlagen der Mathematik 
30 Ze1tschrift fur Meteorolog1e 
31 . Zeitschrift fur mikroskopisch-anatom1-
sche Forschung 
32. Zeitschnft fur physikahsche Chemie -
Leipzig 
33. Ze1tschrift rur Versuchstierkunde 
34 Zel lstoft und Papier 
35. Zoolog1scher Anzeiger 

4 lnst1tut1onelle Konzentration der Publikationsaktivitat der DOR 

( ) 

Es mu~ h1er deutl,ch betont werden. dal1 die in der Tabelle 4 2 aufgefuhrten Werte s1ch in 
ke1nem Fall fur ein ranking der Forschungsinslltutionen der DOR eignen. Zu vielfaltig sind 
die Faktoren die 1111 e1nzelnen auf d1ese Werte Einfluf.!. haben kOnnen. Unterschiedliche 
d1sz1pl1nare Ausr:chtung der lnst1tut1onen und verschieden starke Fokussierung von 
grundlagen- ,s anwendungsbezogener Forschung fuhren ohne Zweifel zu gravierenden 
D1fferenzen schon 1m Abdeckungsgrad solcher Einrichtungen im SCI. 

Tabelle 4 2 
Prozentantelle am Publikationsaufkommen der DDR-Forschung gemaB ausge
w1esenen institutionellen Adressen im SCI 1984 

Un1vers1taten und Technisch e Hochschulen 

Humboldl-Un1vers1tat zu Berlin 
Hochschule fur Verkehrswesen Dresden 
TU Dresden 
E -M -Arndt-Un1vers1tat Gre1fswald 
M -Luther-LJn1vers1tM Halle-W1ttenoerg 
F -Sch1ller-Un1vers1tat Jena 
TLJ Karl-Marx-Stadt 
K -Marx-Un1vers1tat Le1pz1g 
TH Le1p;:1g 
TH Leuna-Merseburg 
W -P1eck-Un1vers1tat Restock 
Bergakadern1e Freiberg 

Med1z1nische Akadern1en 

MedAk Dresaen 
MedAk Erfurt 
MedAk Magdeburg 

10.3 % 
0,3 % 
3,6 % 
2,6% 
5,4 % 
7,7 % 
1.1% 

11 ,3 % 
0,2 % 
2,5 % 
2,7 % 
1,5 % 

0 7 % 
1,6 % 
1,4 % 
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P/:ldago91sche Hochschulen 

Sonstige 

Hohschulen insgesamt: 54 .7 % 

Akademien 

Akademie der Wissenschaften 
Akademie der Landw1rtschaftsw1ssenschaften 

Akademien 1nsgesamt. 32.6 % 

Kl1nIken (ohne Universiti:ltskrankenhauser) 

lndustrie 

Sonstige 

1 5 % 

03% 

30.6% 
20 % 

2 4 % 

2,8% 

7,5 % 

redsktionelle Anm.: in der Tab. 4.2 wurden Zuordnungsfeh/er bere,mgt (, B 1st dte 
Bergakademie nichl. wie im Original der Anefyse eingeordnet. eme w1sse115c/1aftliche 

Akademie, sondern eine Technische Hochsctwle) 

5 Internationale Kooperation der Forschung der DOR 

oa im SCI die 1nstitutionellen Adressen n,cht nur der Erstautoren sondern auch alle, 
• • - , I • • , --- n• ___ _, ,_..,_...,_ ... ,...,1,,,. ,,_;. k,hl1f"\1""nOt ric.t""hon f\,1~thnrlPn 

Zweitautoren Jeder 1-'UOlIKatIon ena,~l SIIIU , Id!>"'" " ,:,11..,11 '"" u , u .. v , .. ~, .. J ~ ·~" · · · - ·-- - - -

Fragen nach dem Ausmar.. wissenschaftlicher KooperatIon beantworten - so w,e es s1ch 
durch Koautorenschaft in den Publikationen niederschlagt Im vorliegenden Fall g,ng es 
um die Kooperationsbeziehungen der DDR-Forschung 1nsgesamt mit lnst1tut1onen ande
rer Staaten. Furzwei Stichjahrewurden alle Publ1kat1onen von DDR-Forschern ausgev.ier
tet die in den vom Science Citation Index ( SCI) erfar..ten Ze1tschriften ersch,enen Be, der 
An.alyse der Ergebnisse isl zu berucksichtigen. daf!. die Rangfolge der erm1ttelten 
kooperierenden Lander durch die Gror..e des W issenschaftssystems der Jev.ieil1gen N_at,on 
beeinflur..t wird. eine ·•grol1e" Nation m it vielen Pubilkationen hat entsprechend gror..ere 
Chancen. auf einenhohen Koautorenschaftsrang zu gelangen Wegen der 1nsgesarnt noch 
uberschaubaren Menge wurde aber auf eine NormalIs1erung verzu::htet 

Als erstes Ergebnis konnte festgestelll werden dal3 die 1n Koautorenschaften s1ch 
niederschlagende Internationale Kooperation der DDR-Forschung 1983 n1cht besonders 
hoch ist: rund 90% der VerOffentlichungen s1nd reine lnlandsprodukt,on (Bundesrepubllk 
knapp 87% ). nur 10% sind gemeinsam mIt W1ssenschaftlern aus anderen Staaten vertar..t 

(Bundesrepublik: 13%) 

1988 hat die Kooperation der DOR gegenuber 1983 le1cht zugenommeri das gle1che gilt 
jedoch auch fur die Bundesrepubltk 14% der DDR-Veroffentl ,rhurigen s,nd gemeinsam 
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m1tW1ssenschaftlern aus anderen Staaten verfafl,t(Bundesrepubhk· fast 18%), knapp 86% 
s1nd reIne lnlana,;produktion (Bundesrepublik 82%) 

Tabelle 5 1 ze1gt das Ergebn1s fur den Pubhkat1onsjahrgang 1983 Unter den 10 Landern 
m1t der starksten Koautorenschaftsbeziehungen zur DOR s1nd die Halfte westliche 
lndustrienat1onen die andere Halfte Ostblockstaaten Die Bundesrepublik belegt Rang 7 
In Bezug auf die Koautorenschaft m1t DDR-Forschern: nur 35 Publikationen wurden 
gemeinsam van Autoren aus be1den deutschen Staaten verfaBt 

Tabetle 5 2 ze1gt das Ergebn1s fur den Pubhkationsjahrgang 1988. Unter den 10 Landern 
rn1t den starksten Koautorenschaftsbeziehungen zur DOR f1nden sich ,mmerhin sechs 
westl1che lndustr1enat1onen gegenut;.:,r nur vier Ostblockstaaten Die Bundesrepublik 
belegt nach der SowJetunion und der Tschechoslowake1 den dritten Platz in Bezug auf die 
Koautorenschaft rrnt DDR-Forschern Gegenuber 1983 ist hier ein deutl icher Anstieg zu 
verze1chnen die Zahl der In deutsch-deutscher Zusammenarbeit verfar..ten Publikationen 
hat s1ch mehr als verdre1facht 

6 Zusammenfassung 

Das h1er w1edergegebene B ild derW1ssenschaft der ehernalIgen DOR In der operat1onalen 
Def1nrt 1on der Publ1kat1onen und Z1tationen 1st. wIe ersichthch. sehr grobkOrnig. Dennoch 
lassen sIcn e,ne Reihe vors,chtIger lnterpretationen darauf grGnden 

Zunachst fa ll! auf da fl.. der Pubilkationsante1I der DOR am internationalen Publikat1ons
aufkommen ver91tchen m It dem der Bundesrepublik. geringer als aufgrund derGror..e des 
Landes ert1artbar ausfa l!t Schon h1erschlagen selbstverfUgte Isolation durch Me1dung der 
internat1onalen Fachze1tschnften und Publikat1onsh1ndernisse aller Art durch Selbst ein 
Fach wIe aIe Phys,il lIegt nur unwesent l1ch hOher, wobei s1ch der Vergleich zur Bundesre
publik noch schlechter darstellt 

D,e On «=:nt1erung der 1nternat1onalen w1ssenschafthchen KooperatIon nach Osten Liber
rascht n,ci11 fl uffallig ,st h ,er eher. dar.. zwIschen 1983 und 1988 eine autfallige Anderung 
zugunsten der deutsch-deutschen W 1ssenschaftskooperat1on erfolgt ist. Soweit die Zahlen 
dies verlar..hch w1dersp1egeln 1st dar,n der Etfekt der zunehmenden Offnung der DOR ge
genuber aer Bundesrepubllk wahrend der 80er Jahre zu sehen. 

Die Bet,achtung der Publ1kat1onsantede e1nzelner Geb1ete (in der operational en Def1n1t1on 
des CHI )zeIgt fur den Ze1traumzw1schen 1981 und 1986u a .. daBdieForschungslandschaft 
der DOR durch e,nen aur..erordentllch hohen Ante1I der Chemie gekennze1chnet ist. der 
prozentual auch erhebl1ch uber dem der Bundesrepubhk lIegt Man kann dies m1t ein1ger 
Vors,cht ats ein Res,duurr, der uberkommenen W1ssenschaftsstruktur interpretieren, der 
gegenuber d,e "Earth & Space Sciences .. oder "B1omed1cal Research" als die moderneren 
Forschungsgeb,ete eIne relatIv genngere Rolle spIelen Umso Oberraschender 1st dann 
Jedoch da~ " B1omed1cal Research" eIne relat,v gute Beachtung erfahrt. neben der Phys1k, 
deren Antell an Z1tat1one,n ebenfalls uber dem Pubhkat,onsanteil l1egt 
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lnsgesamt aussagekraftiger ist allerd1n~s der Relative Z1tat1ons1ndex Hier ze1gt s1ch nun 
das Bild, das auch die nicht quant1tat1ven E1nschatzungen best1mmt Zw~r l1egen die 
Gebiete von Chemie. Physik, Biolog1e und "Engineering & Technology relat1v am 
h6chsten hinsichtl ich 1hrer internationalen Wahrnehmung Im Vergle1ch zur Bundesrepu
blik hegen die Werte jedoch erhebl ich unter dem Erwartungswe::t In d1esen Zahlen die fur 
den gesamten betrachteten Zeitraumwe1tgehend stab1I smd. 1st der Abstand zw1schen den 
beiden deutschen Staaten im Bereich der Forschung klar erkennbar 

( ) 

Anmerkung: 

[1 J zur Beschreibung der Datenbas1s und der angew~ndten Verfahren vgl S 322-_324 in 
Winterhager, M., Weingart, P., Sehringer, R. . Die Coz1tat1onsanalyse als b1bl1ometnsches 
Verfahren zur Messung der nationalen und 1nstitut1onellen Forschungsperformanz In 
Daniel, H.-D. & Fisch, R. (Hrsg )· Evaluation von Forschung Methoden Ergebnisse 

Stellungnahmen Konstanz 1988. 319-358 
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DISKUSSION 

Michael Weber (Chemnitz): 

Alternativen studentischer Selbstvertretung• 

1 Einleitung 

Das Thema me1nes Referates und der 
anschileP..enden D1skuss1on lautet(also) "Al
ternat1ven student,scher Selbstvertretung" 
lch halte das Wort · Selbstvertretung" fur 
aussagekratt,ger als das allgemeinubhche 
· lnteressenvertretung da es wesentlich 
mehr ausdrucfs, als i enes Vor allem 1st da
rn,t sch on ein H1 nwe1s darauf gegeben. dar.. 
Stud1erende1hre lnteressen an besten selbst 

vertreten und sich nicht auf andere soge
nannte "lnteressenvertreterinnen und-ver
treter'' verlassen kOnnen. Das Ziel (auch 
der heutigen Diskussionsrunde) sehe ich 
1m Aufdecken der Ursachen fur die nachlas
sende Ante,lnahme von Studierenden an 
der Formulierung und Vertretung ihrer ln
teressen. Im folgendenwerde ich eineAna
lyse der gegenwart,gen Lage versuchen. 

2 Analyse der gegenwartigen Zustande studentischer 
''I nteressenvertretung" 

Bekanntestes Instrument studentischer 
I nteressenvertretung 1st die verfar..te Stu
d1erendenscnaft bez1ehungswe1se, wo d1ese 
feh lt (w1e in Bayern und Baden-Wurnem
berg) ahnltch organis,ertestudent,sche Gre
m,en Die wesent11chen Untersch1ede best e
hen dar1n. daf1d1e Stud1erendenvertretungen 
1n Bayern und Baden-Wurttemb erg ke1ne 
led1gl1ch der Rechtsaufs,cht durch den Rektor 
unterltegende E1genstand1gke1t in ihrer Arbeit 
haben, sondern ,n deren inhaltliche Gestal
tung we1t mt.hr von auf1en e1ngegnffen wer
den kann. und daf1 s,e ke1ne Be1tragshohe1t 
haben. daf1 he1m keineZwangsbe,trage von 
der Stud1erendenschaft erheben konnen 
Aur..erdem s1nd s1e 1n derWahrnehmung e,
nes anderen als des bekannten "hochschul
pol1t1schen" Mandates - des "allgeme,npo-

litischen" Mandates" - von aur..en ( namlich 
durch die j eweil ige Landesregierung) leich
terzu beschranken. In den ubrlgen Bundes
landern der ehemal1gen BRO ist die Wahr
nehmung dieses umstrittenen Mandates 
jedoch, meinem Eindruck nach, in den letz
ten Jahren zuruckgegangen. Dazu pa~t 
zum Beispiel das Ergebnis der letzten Stu
d1erendenparlamentswahlen derTU Berlin, 
wo linkeGruppen Sitze nichtan konservati
ve, sondern an eher unpolitische Gruppie
rungen verloren haben.[1 J 

Im Anschluf1gebiet wa r dieses "allgemein
pol1t1sche" Mandat auch unter den Studie
rendenvertreterinnen und -vertretern von 
Jeher strittig und unterlag beziehungsweise 
unterliegt einer gewissen Selbstbeschran-
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kung. da die Stu Ra nachwievor den hehren 
Anspruch haben. alle Studierenden 1hrer 
Uni vertreten zu wollen.[2] Durch die grund
satzl1ch andere Struktur der studentischen 
Gremien in den West-Unis, wo vor allem 
(zumindest in derVergangenheit ) polit ische 
Gruppierungen um Mehrheiten buhlen. ha
ben die AST en vom Selbstverstandnis her 
wen,ger Probleme mit der Wahrnehmung 
des " allgemeinpolitischen·· Mandates. Trotz
demist an den West-Unis der Trend hin zu 
Fachschaftslisten beziehungswe,se zur 
Starkung der F achschaftsinteressen gegen
uber dem jeweiligen AST A spurba r Solange 
dam it eine "Funktionarskaste'' 1nfrage ge
stellt wird. ist dagegen s1cher nichts ein
zuwenden Wenn sich aber die Forderun
gen sogenannter "unpol itischer·: Gruppen 
auf ··mehr Kopierer" und ahnltches be
schranken, ist ihrWirken als sehrzweifelhaft 
(um nichtzu sagen reaktionar) einzustufen 
SolcheGruppierungen und Listen reag1eren 
nur noch auf die Auswirkungen der Polttik 
Sie unternehmen nicht einmal den Versuch 
einer Ursachenfoschung. wie es zu den ge
genwartigen Zustanden kommen konnte 
lnsofein sind sienatOrlich konsequent. wetl 
sie s1ch die scheinbaren Basis1nteressen zu 
eigen machen. Die anderen (die mit dem 
weitergefar..ten Anspruch) reag ,eren auch 
nur noch. Offensichtl1ch fehlen denen die 

Leute 

Die Stu Ra im Osten Deutsch lands ersch1e
nenzum Endeder DOR als Wendeprodukte 
in den Universitaten und Hochschulen. Fur 
zirka ein Jahr hatten die Studierenden 1n der 
DOR ein starkes (weil auch politisches ) 
Gremium, welches 1hretatsachlichen lnter
essen nach Umgestaltung und Erneuerung 
in den Unis sowie nach sozialer Sicherung 
vertrat. Die Opposition zum Anspruch der 
FDJ als Kaderschm1ede der SEO und die 
stnkte basisdemokratische Struktur der 
StuRa verhinderten einerse1ts den offenen 
Ausbruch von lnteressenkonfhkten NJI-
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schen den Frakt1onen, konnten aber ande
rerseits den allgemeinen gesellschaftltchen 
Trend n1cht auO,alten [3] 1W1r brauchen Ja 
nur zu schauen, welchen Stellenwert polit1-
sche Ere1gnisse. Wahlen oder gar e1gene 
Beteil1gungan der Polit1k 1n derBevolkerung 
haben ) Mirscheint d1ese f\riseeng m1t dem 
N1edergang dP.r L1nken verbunden zu se1n 
Meines Erachtens fehlt es an mass1ver ra
d1kaler Krit1k der besteh~nden gesel l
schaftlichen Zustande W er wenn n1cht 
L inke. soil d1esen Part ubernehmen 

0am1t w1rd das dargestellte Problemfeld 
zurn gesamtgesellschaftl1chenProblem o,e 
Lage der Stud1erenden und 1hrer lnterssen
vertretungen 1st nur e1n Sp1egelbild dieser 
Probleme. da e1n1ge Zwange und Tnebkrafte 
an den Un1s wegfallen und som1t gesell
schaftliche Kn sen deutltcher z1J\age treten 

Geht die Tendenz etwa h,n ::u Piner 'l nteres
sen-Stellvertretungs-Polit1k fur die konsu
m1erende Masse rw1e es der Stu Rader TU 
Dresden verfolgt[ 4 ] l.., wer:Jen w1r 111 e1n1gen 
Jahren nur noch e1ne Standevertretung 
i/!hnl1ch der Handwerkskamrner haben die 
pnnz1p1ell auf polt\1sche Forderungen ver

z1chtet? 

lch versuchemal e1ne Verb1ndung ;:w1schen 
i:we1 offens1chtl1chen Ersche1nungen ge
genwart1ger student1scher und allge111e1ner 

Polrtrk 

1.These: 
Ore "Entpofltrsrerung der studentrsc/Jen 
ve,tretungen bew,rkt e111 nachlassendes 
/ntarasse der Stud,erenrten an river Ve11re

tung 

Ein w e1terer Gegenstand der Betrachtung 
mur.. die Struktur und Kontinu1tat student1-
scherVertretungen se1n Durch die naturl1che 
Fluk\uat1on an den Un1vers1taten und dam1\ 
auch 1n den SturJ ,erendenvertretungen 

h I i11I I • 1 ,111 1' 1 ' I' , ~ 

kommt eszu Ersctie1nungenw1e Stagnation 
W1ederaufnahrne I angst abgeschlossen ge
glaubter 01skuss1onen und so weiter Ubrrg 
ble1bt die sympath1sche lnkompetenz der 
Neuen 1n den Stud1erendenvertretungen 
Nur Aus nahmen sozusagen "Berufsstu
d1erende bez1ehungswe1se Stud1-Funkt10-
narinnen und -Funkt1onare, erreichen eine 
ge:w1sse Kontrnu,tat rn der Arbe1t S1e erkau
fen d1es aber m1t der Entfernung von der Ba
sis Dre Lo!;ung d1eses Di lemmas kann 
m eines Erachtens n,cht in einer lnstrumen
ta11s1erung d1eser Ausnahmen (bez1ehungs
we1se durch d1ese1 l1egen sondern eher 1n 
der Er1e,chterung des Zugangs fur Studreren
de zu Vertretungen Aufjeden Fall 1st dafur 
unburokratisches Herangehen notwend19. 
Wir sollten stand1g darauf bedacht se1n. 
neue Leute in dre Arbe1t einzubeziehen Die 
Dauer der Funkt,onsausubuna sol lte be
grenzt ble1ben Darn1t vera nkern w1r 1m ge
w,ssen Ma roe dre Unbedarfthert, stehen m1t 
sol ch e1ner unverkrar npften Struktur Jedoch 
Innovation und Flex1b11ttat gegenuber Die 
Fachschaften zum Be1sp1el konnen be, uns 
gegenwart,g nur auf d1eser Basis uberhaupt 

arbe1ten. lch sehe darin gewissermaBen 
e1ne Chance zur Anderung, 

M1t der "Zusammenarbeit in Sachfragen" 
leg1tim1ert s1ch studentische lnteressenver
tretung ausre1chend ohne nach zu bezwei
felndeen gesetzlichen Grundlagenzu fragen. 
Leider sreht das gegenwartige starre politi
sche System eine solche politische Flexibi
htat nichtvor. Offens1chtlich benot1gen Poli
t1kerinnen und Politiker feste Ansprechpart
nerinnen und -partner. (Um etwa ihreeigene 
Legitimation dadurch zu bestatigen?) lch 
denke, wir benotigen ganz einfach neue Po
ht1kansatze, vor allem solche, die das ge
genwart1ge System 1nfrage stellen. Aller
dings kOnnen wir auf kelnen Fall mit der Hil
fe etabherter Poht1kerinnen und Politiker 
rechnen Denn 

2.These: 
Die Ministeria/btlrokratie und das Stel/Ver
tretennnen-und -vertreter-System der par
lamentarischen Demokratie verhindert 
gle1chberecht1gte Forman der Wahrneh
mung von lnteressen durch dre Basis selbst 

3 Ausblick 

W enn 1ch dre Trends zusammenfassen 
sollte d ie ,ch h1er aufgeze19\ habe. kann 
festgeste llt werden dar!, von der Basis we1t 
entfernte Stuo rerendenvertretungen ("die 
von oben J out s1nd lch brn davon (Jberzeugt. 
daf! kunft1ge Stud1erendenvertretungen ba
s1sorrent1erte, s1nd und s1ch starker auf die 
Arbe1t 1n den Fachschaften stutzen werden 
lnsofern 1st das Model I' StuRa'· einegunst1ge 
Ausga ngapos1t1on und e1n hoffnungsvoller 
Ansatz fur kunfl1ge student1sche Poht1k 
( lch will die Aufiosungserscheinungen an 
e1111gen StuRa 1n d1esem Z usammenhang 
nicht unter den Tisch fallen lassen Solche 
D1ngeunterstre1chen hochstens. w1eschw1e-

rig der Prozer.., neue Formen der Selbstver
tretung zu linden, se1n wird ) 

Das StuRa-Modell 1st allerd1ngs (wie sein 
westdeutsches Pendant) auch in die poli
t1sche Strukturder Lander und Universitaten 
e1ngebunden. wie es letztlich der Rostocker 
Stre1k als quasr von unten organisierter ge
ze1gt hat Es wird dam it unausble1blich sein, 
dar.. s1ch parallel zum StuRa (oder zu den 
AST en) inoff121elle Strukturen herausbilden, 
die naher an den Problemen sind. Solch 
e1ne Entw1cklung kann nur im lnteresse der 
Studierenden sein und rnur.. die vorurteils
fre1e bed1ngungslose Unterstutzung der 

71 



Jewe1ilgen Studierendenvertretung haben. 
ohne daf.l, sie s1ch in die Entw,cklung e,n

mischt 

lch hoffe, dar.. die 

3.These: 
Die Selbstvertretung w,rd in Zukunft durch 
die Bssis Obernommen 

stimmt. Bis es sowe1tist. dar..d1e8as1s Ob~r 
entsprechende Sachfragen selbst entsche,
det, fungieren die gegenwartigen student1-
schen Gremien als vorubergehende Struk
tur- und Platzhalter 

Michse/Weber, lnformatikstudentin Chem
nitz. war 1991/92 Studentlnnensprec/Jer 
der TU Chemnitz 
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Anmerkungen: 

• Referat zur D1skuss1on der Arbe1tsgruppe 
HochschulpoiltIk des StuRa TU Chemn,tz 
am 30 Juni 1992 

[ 1 J vgl Neu es Deutsch land 19 06 92, S 11 

[2] vgl Peer Pasternack Studentisches 
Bewegtsein ,n Ostdeutschland vom Herbst 
1989 bIs M,tte 1992 . Referal zum Runden 
Tisch der Stud1erendenscha ften Manu
sknptdruck Berlin. S 5 Mai 1992 

[3]vgl. "DerUmbruch 1m Osten ·. ArbeIts
gruppenbencht vom Juso-HSG-Kongre~ 
"Wissenschaftslandschaft 1111 Umbruch 
In hochschule ost 4/92 S 55 f 

[4]vgl "Zuwen19FeueruntermH1ntern . in 

Wochenpost / Nr 18 23 04 g2 S 27 f 

DOKUMENTATION 

Bremer Erkllrung 

der Wissenschaftlichen Komm,ssion des Wissenschaftsrates 
zur Umsetzung der Empfehlungen des Wissenschaftsrates an den 

Hochschulen der neuen Under 

DEc1 W ,ssenschaftsrat hat wa hrend seiner 
Jul1-S1tzungen uber den Stand der Umset
zung seiner Empfehlungenzur Neuordnung 
von W1ssenschaft und Forschung ,n den 
neuen Lander n beraten Dabe, wurden auch 
Schw1erigke1ten be, der Umsetzung seiner 
Empfehlungen zu den au r..erunivers1t3ren 
F orschungse,nrichtungen angesprochen: 
Im Vordergrund stand Jedoch die derze,t1ge 
S1tuat,on In den Hochschulen 

8e1 der Vorbere1tung der Empfehlungen fur 
d1eNeustrukturierung der Hochschulen hatte 
s,cr1 deiV-J,ssenschaftsrat u a von foigenden 
Ges1chtspunkten le1ten lassen 

1 Die: Forschung ,n den Hochschulen sollte 
durch Integration von ca 2000 vormals in 
auf1erun1ve, s,taren lnst,tuten beschaft,gten. 
bEcsonders pos,t ,v evalu,erten Personen ge
starkt werden 

2 Hochschulen und aur1erunivers,tare For
schungse,nrichtungen sollten m6gl1chst eng 
koopeneren undz 6 auchdurch geme,nsa
me Berufunyen m1te1nanderverbunden wer
den 

3 Die Erneuerung bzw Konsol1d1erung be
stehender E,nnchtungen sollte -nichtzuletzt 
auf Grund des erhebl,chen 1nvestit,onsbe
darfs und des begrentten Potentials an 
berufungsfah ,gen W,ssen schaft lern 

hni..h,"hulc..· i •,I , 111,1 l 'N~ 

Vorrang vor der GrOndung neuer Universit3-
ten haben . 

4 Seim Neuaufbau einzelner Disziplinen, 
w,e er 1nsbesonderefOrd1e Rechts-, Sozial
und Wirtschaftswissenschaften und einige 
Geisteswissenschaften erforderlich is~ sollte 
darauf geachtet werden, daf1 im lnteresse 
der Sicherung eines angemessenen Lehran
gebots dem Aufbau leistungsfahiger Fach
bereiche an wenigen Hochschulorten Vor
rang gegenOber einem parallelen Neuauf
bau an vielen Universitaten eingeraumt 
wird 

5. Die Konsolidierung vorhandener Facher 
und derWiederautbau nahezu v6llig aufge
Joster Disziplinen sol It en Prioritat haben ge
genOber einer Erweiterung des Facherka
nons durch vere1nzelte, unvollstandig ausge
stattete und daher kaum zur Arbeitsfahigkeit 
gelangende Professuren. 

Die notwend1ge personelle und strukturelle 
Erneuerung der Hochschulen leidet derzeit 
vor all em darunter, daO. dieAuf16sung Ober
kommener Strukturen vi elf a ch nicht in ange
messener Weise mit einem qualitatsorien
tierten Neuaufbau verknOpftworden ist. Die 
Umsetzung der Em pfehlungen des Wissen
schaftsrates und derjeweiligen Landeshoch
schulstrukturkommission kommt dadurch 
nur langsam voran DarOber hinaus werden 
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sie in einigen Fallen durch unsachgemar..e 
Entscheidungen und unbefriedigendeKom
promisse beeintrachtigt. Nach Auffassung 
derWissenschaftlichen Kommission mus
sen insbesondere folgende Defiz1te rasch 
behoben werden: 

1. Oas Hochschulerneuerungsprogramm 
(HEP), das in einigen Bereichen eine So
forthilfc fur Forschung und Lehre in den 
Hochschulen der neuen Lander ermOglicht 
hat, muB in seinem Finanzvolumen ent
scheidend erhOhtwerden. In einemzentralen 
Teil, dem Wissenschaftler-I ntegrationspro
gramm (WIP), das den Transfervon gut be
werteten Beschaftigten dervormals auaer
universitaren Institute in die Hochschulen 
ermOglichen sollte, besteht sogar die Ge
fahr, daB dieser Transfer nicht zustande
kommt. Wie die Wissenschaftliche Kom
misssion bereits Im Juli 1991 erklart hat, 
wird es hier besonders dringlich sein, den 
lntegrationsprozel!.auf fOnf Jahre auszuwei
ten und den uber dieses Programm gefOr
derten Person en eineadaquate Ausstattung 
zu gewahren. damit ihre Eingltederung ln 
die jeweilige Hochschule wirksam unter
stutztwerden kann. Wegen der besonderen 
Konzentration des wissenschaftlichen Po
tentials der ehemaligen Institute der DDR
Akademie in Berlin wird es darOber hinaus 
erforder1ich sein, dal!. derTransfer (undggf 
auch in mitden Hochschuleneng verbunde
ne auaeruniversitareEinrichtungen) sowohl 
der neuen als auch der alten Lander durch 
entsprechende organisatorische Mal!.nah
men sichergestelltwird. Bei einem Scheitern 
des WIP waren insbesondere die Geistes
und Sozialwissenschaften, tor die der W is
senschaftsrat nur in geringem Umfang au-
1!.eruniversitare Forschungseinrichtungen 
empfohlen hat, negativ betroffen, d.h sie 
wOrden im Vergleich zu natur• und inge
nieurwissenschaftlichen Fachern weiter an 
Gewicht v erlieren 
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2 Fur die Berufung von Professoren an die 
Hochschulen und van leitenden Wissen
schaftlern an die neuen aul!.erun1versitaren 
Forschungseinnchtungen stellt der Mangel 
an geetgnetem Wohnraum ein ents che1den• 
des Hindem1s dar Die von der Wissenschaft
lichen Kommiss1on Im Januar 1992 empfoh
lenen rd. 200 Millionen OM fur die Renov1e
rung von Gastehausern und den Bau von 
lnternationalen Begegnungszentren mus
sen in Anbetracht des d1 ingenden Bedarfs 
unverzuglich in der genannten Hohe zur 
Verfugung gestellt werden 

3 Fur die mOglichst enge Verflechtung von 
aul!.eruniversitaren Forschungseinnchtun
gen und Hochschulen ist es unerlal!.lich 
dar.. die leitenden Wissenschaftler gemeIn
sam berufen werden Hier 1st es zwar zu 
begrur..en, dar.. in e1nigen Fall en entspre
chende C4- oder C3-Stellen geschaffen 
wurden, es 1stjedoch dnngltch, dar:\ dies fllr 
mOglichst alle neu gegrundeten Institute 
realisiert und die jewe1l1ge Hochschule am 
Berufungsverfahren angemessen beteil1gt 
w1rd 

4 Die personelle Erneuerung insbesondere 
In Fachem. die grundlegend neu aufgebaut 
werden mOssen, kommt nur schleppend 
voran Dies betriffi vor allem die Rechts
und W1rtschaftsw1ssenschaften Zwar konn
ten in einigen Fallen die Berufungsverfahren 
erfolgreich abgeschlossen werden, insge
samt zeigt sich Jedoch daQ. es 1\uQ.erst 
schwieng 1st. qual1fiz1erte Bewerber fu r die 
zu besetzenden Professuren zu gewinnen 
Da gerade in den genannten Fachern die 
Studentenzahlen in den Hochschulen der 
neuen Lander schneller als erwartet ange
st1egen s1nd, mur.. durch Konzentration der 
M1ttel und konsequente Umsetzung der 
Empfehlungen der Gefahr vorgebeugt wer
den, dar.. auch auf m1ttlere Sic ht ke1 ne ange
messenefachwissenscha ftliche Betreuung 
der Studenten gewahrle1stet werden kann 

Ansonsten werden die Studenten d1eser 
Fae her in gror.,er Zahl an die Hochschulen 
der alten Landerwechseln In d1eser H1ns1cht 
g1bt es bereits alarm1erende AnzeIchen 

5 Die Grundung we1terer Univers1taten soltte 
moglIchst zuruckgestelltwerden AhnI1ches 
gilt fur den Neuaufbau von D1sz1plinen. die 
b1sher nicht zum F acherkanon einer beste
henden Hochschule gehOrten Wenn sich 

ab Mitte der 9oer Jahre neue finanzielle 
Spielraume ergeben sollten, kOnnten auch 
e1n weiterer Ausbau und zusatzliche Neu
grundungen die Hochschullandschaft der 
neuen Lander bereichern. Derze1t mur.. 
jedoch alles getan werden, um die Kon
solidierung dervorhandenen Einrichtungen 
zu gewahrle1sten 

KOln. den 3 Juli 1992 

Naturwissenschaften in den neuen Landero: 
Vorhandene Starken entwickeln und erganzen! 

Pressem,tteilung des W1ssenschaftsrates 

Der W1ssenschaftsrat hat Jetzt Empfehlun
gen zu den mathemat1sch-naturw1ssen
schafthchen Fachbere1chen an den UnIversI-
!aten der neuen Lander verabsch1edet. Ein
bezogen sind d,e F acher Mathematik lnfor
mat1k Phys1k Chemie B1olog1e, Geowis
S<=nschaften und Geograph1e 

Be1 5e1nen Empf,:;hlungen hat sich der 
W,ssenschaftsrat ✓On folgenden Grundsat
zen li:::,1len !assen 

- 1,onso11d1o2rung und Ausbau bestehender 
le1stungsfan1ger Fachbere,che naben Vor
rang vor dem Neuaufbau von Kapaz1taten, 

- nicht 1n Jedem Fall 1st es sInnvol1, einen 
e1genstand1gen d,sz1plinaren Stud1engang 
fur Jedes e,nger1chtele naturw1ssenscha~
l1cne Fach \Orzusehen 

- fast 1mmer mur.. das fachhche Spektrum 
der Fachbere1che Im lnteressee1ner fund1er
ten Ausb1ldung erweItert werden. ohne die 
Balance m1t der forschungsbezogenen 
Schwerpunktb1ldung zu verheren 

-Ansatze zu Interd1sz,plinaren Arbe1ts- und 
Organisat1onsformen solle 'l 1nsbesondere 

1n den Material- und Biow1ssenschaften ge
starkt bzw 1niti1ert werden; 

• die E1nnchtung von F achern und fachlichen 
Schwerpunkten soll zwischen den Un1versi
taten abgestimmt werden 

Um diese Z:e!e zu err@:chen. hat d2r \"Jis
senschaftsrat tor die einzelnen Facher per
son el le Mindestausstattungen empfohlen, 
die for den Betrieb von in Lehre und For
schung le1stungs fa higen F achbereichen er
forderhch sind. Weiterhin sind betrachtliche 
lnvestit1onen zur Sanierung bzw. zum Aus
bau der b1slang aufkleine Studentenzahlen 
ausgelegten mathematisch-naturwissen
schaftlichen Fachbereiche notwendig, die 
fur die nachsten funf Jahre auf 300 bis 350 
Mio OM p a geschatzt werden. Kurzfnstig 
werden schon 1993 in der B1olog1e und 
Chemie zur Einhaltung der Arbe1ts- und 
Emissionsschutzbest1mrnungen standortsi
chere Mar..nahmen erforderlich. 

Fur die Mathematik sindan alien Universi
taten eIgenstandige Fachbere1che mit Oi-
plom-St ud Iengangen vorg esehen 
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Anges1chts der grundleg~nde~ Bedeutung 
der Mathematik und derv1eltalt1gen , lehrbe
zogenen Vertlechtungen dieses Faches halt 
der Wissenschaftsrat dies fOr notwend19 
und angemessen. In Freiberg . Gre1fswald 
und llmenau ist die derze1t vorgesehene 
Personalausstattung nur knapp ausre1chend 
und bedarf m ittelfrist19 der_Erwe1terung. Die 
leistungstahigen und n1veaupragenden 

an der Un1verstat Le1pz19 sollten die Fach
bere1che rasch we1ter ausgebaut werden. 
um die bereIts aufgenommene Ausbtldung 
van D1plom-lnformatIkern quahf1z1ert durch

fuhren zu konnen 

F achbereiche In Leipzig ( insbesondere ma
themalische Method ender Phys11< und Steu
erungstheorie). Jena (Funkt1onsanalys1s 

nd Stochastik) und in der Humboldt-Uni
~ersitat sollten auch kGnftig als besondere 
Schwerpunkte der mathemat_1schen For
schung gefordertwerden. F Or die Mathema
t ik an den Techn1schen Un1ve_rs1taten em
pf1ehlt der Wissenschaftsrat ein betont an
wendungsorientiertes Prof1I 

Ein Diplomstudiengang l~formatik wurde 
bis 1989 nur an den T echnischen Univers1ta
ten Chemnitz. Dresden und Magdeburg so
wie an der Universitat Restock angeboten 
Seit 1989/90 haben mehrere Unive~s1taten 
Studiengange fOr lnformatik e1n_~e~hrt'. a:~ 
dere planen dies. Die person~ne tsas1s iu1 
die neu eingerichteten Stud1engange ist 
vielfach nicht ausreichend. Der W 1ssen
schaftsrat unterstotzt zwar d_1e Bestrebun-

en. langerfristig an alien Univers1taten die 
rnformatik zumindest als Nebe_nfach anzu
bieten Der Aufbau eigenstand1~er 01plom
Sludiengange sollte jedoch . nich_t an all~ 
Hochschulen parallel und m1t gle1cher .Pn
oritat erfolgen, weil hierfOrdas erforderhche 
Potential an berufsfahigen Wissenschaftlern 
fehlt Im Fordergrund steht zunachst die 
Konsolidierung der F achbereiche, die sch on 
!anger lnformatik ausbilden Dresden, d_as 
bisherige Zentrum der lnfo rmat1k~ 
Forschung, sollte weiter gefOrdert werde~. 
in Jena und an der Humboldt-Univers1tat 
bestehen in der theoretisch~n lnform~t1k 
Kristallisationskeime fOr eIne le1stungsfah1ge 
Forschung An diesen Univerc;1taten sow1e 
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Der W1ssenschaftsrat verwe1st auf seine 
Empfehlungen fur ein besonderes. lnforma
t1k-Programm" fur die neuen Lander. das 
den Aufbau der lnforrnat1k gez1elt fordert. 
wIe dies in den 7oer Jahren in den alien Urn
dern geschah Er b1ttet erneut d: n Bund, 
das fur die alten Lander Ende der , Oer Jah
re ausgelaufene Prograrnm in den neuen 
Landern fur fl.i nf bis sechs Jahre w1eder 

aufzulegen 

Seh r untersch1edl1ch stellt s1ch die S1tuat1on 
des Fachs Physik an den versch1edenen 
Standorten dar An den Un1vers1taten 1n 
Jena und LeIpz1g bef1nden s1ch le1stungs
starke Fachbere1che, derE-n dr1ngend em
pfohlene Konsohd1erung eInen vergle1chs
weIse genngen Aufwand erfor rlert Gr6f1ere 
Anstrengungen s1nd an der TU Dresden 
und an den Un1vers1taten ,n Halle und Ro
_, __ ,, Arf~r,l o rl,rh 11m rlurch Umst ruktur1e-
!:,lU\.." C II U IU"-" '.._, , , .... --

rung und/oder Ausbau das fachl1che Spek
trum so zu erwe1tern. daf1 dadurch die volle 
Le1stungsfah1gke1t in Forschung und Lehre 
hergestellt w1rd Ander Un1vers1tat Gre1fs
wald ist die fur den Fachbere,ch Phys1k vor
gesehene Ausstattung mil Professuren zu 
knapp bemessen auch die empfohlene 
Zusammenarbe1t m1t der Univers1tat Ro
stock kann ied1ghch fur eine Ubergangs
periode die Fortsetzung eInes e1genen D1-
plomstudiengangs ermogltchen 

Der W 1ssenschaftsrat empf1ehlt. an den 
Technischen Univers1taten in Freiberg und 
llmenau D1plomstud1engange Phys1k var
erst nicht e1nzunchten und in Chemn1tz so
wie Magdeburg Uewetls m1t ex1st1erenden 
D1plomstud1engangen) einen Ausbau der 
Phys1k nicht vorzunehmen Kurzfr1st1g soil-

Ii I, 1 ... 1 

ten s,ch die an aIesen Technischen Uni
versiti!ten tatIgen Phys1ker darauf konzen
tr1eren durch 1hre Forschung die ingenieur
w1sseschaflilchen Schwerpunktezu starken 
Aufbauend auf gewachsenen Starken an 
den e1nzelnen Standorten 1st eIne regional 
abgest,m mte B1ldung von Forschungs
schwerpunl<.ten mogl1ch. die durch die In 
der Phys1k besonderszahlre1chen aur..erun1-
vers1taren Institute unterstutztwerden kann. 

Auch furd1eChem1e empfiehltderWissen
schaftsrat led1gl1ch an den klass1schen Uni
vers11aten und der TU Dresden die Konsoh
dIerung bz1r1 den W 1ederaufbau voll aus
gestatteter Chern1e-F achberE:1che m 1t eInem 
eIgenen D1plom-Stud1engang E1nen Son
derfall stellt de1 Fachbere1ch Chemie der 
Bergakadern1e F reIoerg dar dessen Arbe1ts
felder eng rnIt den1en1gen der Geow1ssen
schaften und der W erkstoffw1ssenschaften 
verknupft werden aufgrund des vorhande
nen Potentials wIrd die Fortfuhrung des D1-
plorn-Stud1engangs an d1eser Hochschule 
bd urwortet An de, TU Chemn1tz sollte le
d1~1tch e,n eng begI enzter Ausbau der Che-
1n Ie vorgesehen werden der s,ch In den In
genieL1w,ssenschaftl1chen Schwerpunkten 
der Hochschule ( 1nsbesondere W erkstoff
w,ssenschaft I orient1ert Fur die TH llmenau 
und die TU Magdeburg halt der Wissen
schafts1at eine auf die Bedurfn1sse der ln
genieurw1ssenschaften in der Grundlagen
ausbildung begrenzte Chemie fur ausreI
chend Den Fachvertretern sollte hier eine 
Zwe1tm1tg l1edschaft In voll ausgebauten 
Chem1e-Fachbere1chen benachbarter 
Hochschulen eIngeraumt werden Die an 
den Hochscl Lilen entstandenen besonders 
le1stungsfah1gen Schwerpunkte chern1sr:her 
Forschung, an der TU Dresden die Polymer
chemie und an der Univers,ta t Halle ( unter 
Aufnahme Merseburger Akt1v1taten) in der 
phys,kal1sch-chem1schen Fluss1gknstall
forschung und In der Polyrnerchem1e. soilten 
weIter gefordert werden 

Fachbereiche Biologie miteigenstand1gen 
Studiengangen gibt es b1slang in den neuen 
Landern an den Universi~ten in Berlin (HU). 
Greifswald, Halle, Jena, Leipzig und Re
stock. Diese sollten zunachst konsolidiert 
und, angesichts der erst schwach vertrete
nen zell- und molekularobiologischen Ar
beitseinrichtungen. gezielt ausgebaut wer
den. Fur die Technischen Universitaten 
Dresden und Magdeburg empfieh It derWis
senschaftsrat, die Biologie zunachstauf die 
Bedurfnisse der an diesen Hochschulen 
aufzubauenden Medizinischen Fakultaten 
zu begrenzen und von eIgenen Studiengan
gen ,n B10l091e abzusehen. Erhaltenswerte 
und we1ter zu entwickelnde Forschungs
schwerpunkte bestehenan den beiden Ost
see gelegenen Universitaten hinsichtlich 
der Meeres- und KustenOkologie, in Halle in 
den pflanzenbezogenen Disziplinen (insbe
sondere Biochemie und Genetik), an der 
Universitat Leipzig in der Neurobiologie und 
an der Un1vers1tat Jena in der Mikrobiologie 
sow,e der W ,rkstoff- und Naturstoffor
schung lnsbesondere In Halle und Jena 
bestehen betrachtliche Kapazitaten in au
f1eruniversit~ren Forschuno!s1ni.tit11tAn riiP -- - - - --- - · - --· - ··;,-···-···-·-· ·, -·-
d1e genannten Schwerpunktsetzungen un
terstutzen kOnnen. Der W issenschaftsrat 
regt fur die Universitaten Halle, Jena und 
Leipzig an, dieeinschlagigen biochemischen 
und molekularbiologischen Arbeitsgruppen 
aus der Biolog ie, der Chemie, de r Medizin 
und der Veterinarmedizin in einem Biozen
trumzusammenzutohren, umderwachsen
den Notwendigke1t zu enger fachubergrei
fender Kooperation in der Forschung durch 
Abbau der institutionellen Schranke,1 zu 
entsprechen Biozentren kOnnten sich zu 
le1stungsstarken Kooperationspartnern 
a ur..erunivers1tc!rer F orschungseinrichtun
gen entwickeln 

D,e Geowissenschaften und die Geo
graphie warennur an einigen Universitaten 
der neuen Lander vertreten Der Wis-
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senschaftsrat unterstutzt dte Konsoltd1erung 
der Geowissenschaften an der Un1vers1tat 
Greifswald(Geographie, Geolog1e, M1~era
logie) und an der Bergakademte Freiberg 
(Geologie. Geophysik, Mineralogte/Geo_che
mie). An den Universitaten Halle und Let pzIg 
sollen. autbauend aufvorhandenen geolog1-
schen Kapazitaten innerhalbderGeograph1e 
(Halle) und der Geophysik. _die der Sekt1on 
Physik zugeordnet war (Le1pz1g), die Geo
wisse:ischaften in enger Abst1mmung und 
mit komplementaren Schwerpunkten w1e
dererrichtet werden In Leipzig erschetnt 
weiterhin die Wiedereinrichtung der Met~
rologie in Verbindung mit dem neugegron
deten Blaueliste-lnstiM fur T ropospharen
forschung sinnvoll. For die TU Dresden 
wird die Erganzung der auf die Geodas1e 
beschrankten Geowissenschafte~ um die 
Geographiegutgehei~n. sofern eIneenge 
Abst1mmung mit dem Fachbere1ch Geow1s
senschaften der Bergakademie Freiberg 
erfolgt. Einen Neuaufbau stellt die Einnch
tung von Studiengangen fur Geogrnph1e, 
Geologie. Mineralog1e und Geophys1k an 

der UnIvers1tllt Jena dar die s1ch Jedoch 
teilweise auf das Potential eInes frOheren 
Akadem1e1nst1tuts stutzen kann 

Am Aufbau bzw an derWe1terentw1cklung 
der Materialwissenschaften Chemnitz. 
Dresden und Halle w irken unvers1tare Ar
be1tsgruppen aus der Chemie. Phys1k und 
den lngen1eurw1ssenschaften m It aur..erun1-
vers1taren Forschungse1nrtLhtungen zu
sammen Der Wissenscnaftsrat bereItet 
der2e1t e1ne Stellungnahme zur kunft1gen 
Entwicklung der Materialw1ssenschaften an 
den Un1versitllten tn den alten und den neu
en Landern vor 

f<-Oln 3 .lult 1992 

Der vollst8ndIge Te)(/ de, Empfehltmgen 
(Oers 805192 ca 180Se1ten) kann be1de1 
GeschMsslelle des w ,ssenschaffsrates 
angeforderl werden Bttte ,wr schnff//che 
Beste6ungen z H von Ftau Haaf 

Neue Strukturen fUr die Geisteswissenschaften 
Pressemitte1lung des W 1ssenschaftsrates 

Der Wissenschaftsrat hat soeben Empfeh
lungen zu den Geisteswissenschaften an 
den Universitaten der neuen Lander verab
schiedet. 

Die Geisteswissenschaften - dieser Be~riff 
wurde wegen seiner bOrgerlich-1deal1st1-
schen Wurzeln im offiziellen Spra9hge
brauch der DDR verm1eden - waren in der 
DDR an den lnstituten der Akadem1e der 
Wissenschaften und an den Hochschulen 
led1glich an den bereits v~r 1949 bestehen
den traditionsreichen Untvers1taten in Ber
lin, Gre1fswald, Halle, Jena, Leipzig und 
Restock vertreten Das Gew1cht. das den 
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verschiedenen Oiszipltnen staatltcherse1ts 
zugemessen wurde rtchli,te s1ch nach Po
l1t1knahe und Gegenwartsbezug, so dar1 
be1sp1elswe1sed1e Gesch1chtsw1ssenschaf
ten z:.var quant itativ erhebl1ch ausgebaut 
wurden aber v,elfach nur sehr e1nse1t19 be
tnebenwerden konnten Es dom1n1erten die 
Geb1etederGesch1chteder DDR des Soz1a
lismus und der Arbe1terbewegung Der Ta
gespolit1k ferner stehende Facher dagegen 
wurden v1elfach stark reduz1ert konnten Je
doch ihre w1ssenschaf!lii::he Substanz oft 
be1Nahren und we1terenr✓J1ckeln So konn
ten s:ch z B in Halle versch,edene Facher 
zu e,ner Sekt,on 0nentarchaolog1e zu-

sammenschl1el'!en und herausragende Be1-
trage zur Kunstg i,sch1chte des Orients l ie
fern 

genommen werden, wenn von Beginn an 
e1ne Mmdestausttattung gesichert ist, die 
vom WissenschaftsratfOr dieeinzelnen Fa
e her umrissen wird. Jedes Hauptfach sollte 
1m lnteresse eines Mindestmal'!es an Plu
ralitat mitwen1gstenszwei Professuren aus
gestattet werden. 

Nachdem der W1ssenschartsrat Im Juli 1991 
EmpfehiLtngen zu den geIstesw1ssenschaft
l1chen Akadem1e-lns1tuten verabsch1edet 
hat legt er nunmehr Empfehlungen fur den 
Neuaufbau der Ge1stesw1ssenschaften an 
den Un1vers1taten vor die d1esen 1n der Ver
gangenhe1t an den Hochschulen vernachlas
s1gten Fachern zu e1ner 1hnen gebuhrenden 
Stellung verhelfen sollen 

Besondere Aufmerksamkett verdienen die 
Studienbedingungen an den Univers1taten 
der neuen Lander. Wl!hrend das geisteswis
senschaftl1che Studium an den Hochschu
len der alten Lander vielfach an zu langen 
Stud1enze1ten. vergleichswe1se niedrigen 
Erfolgsquoten und einer 1n der Regel zu eng 
gefal'!ten Fachorientierungder Ausbildungs
ziele le1det, erkennt der W issenschaftsrat 
gute M6glichkeiten. diesen Problemen im 
Zuge der Neuordnung der Studiengange an 
den Univers,taten der Neuen Lander von 
vornherein entgegenzuwirken. In diesem 
Zusammenhang empfiehlt der Wissen
schaftsrat den neuen U!ndern, for eine 
Obergangsphase von fOnf Jahren von einer 
Berechnung der Zulassungszahlen nach 
Hochst:astbsdingungen abzusehen, um 
sowohl den Auf- und Ausbau der einzelnen 
Fllcher unabhangig von den Studentenzah
len gestalten zu kOnnen als auch die gonsli
gen Betreuungsrelationen so weitwie mOg
ltch zu erhalten 

Se,t der Vere1n1gung Deutschlands ist die 
Gestaltung der Hochschullandschaft In die 
Verantwortung der eInzelnen Lander uber
gegangen 01ese haben entsprechend fru
heren Empfehlungen des W 1ssenschafts
rates Hochschulstrukturkomm1ssionen eIn
gesetzt und m,t de, Aufga be belraut. Vor
schlagezur U1n- und Neustruktunerung der 
Hochsch ulen zu erarbe1ten Hauptanl1egen 
der Jetzt vorn W1ssenschaftsrat verabsch1e
deten Empfehlungen zu den Ge1stesw1s
senschaften an den Un1vers1taten der neu-
en Lander ist es d:e Arbeit der Hochschul-
strukturtrnmm1ss1onen zu untersli.itzen und 
zu e1ner Abst,mmung aus uberregionaler 
Perspekt1ve be1zutragen 

Ge,stesw1ssenschaftl1che Forschung und 
Lehre ertordern e1nen Verbund aufe1nander 
bezogener D1sz1pl1nen d1edurch eine h1nre1-
chende Zahl von Protessuren vertreten se1n 
mussen o~r W1ssenschaflsrat empfiehlt 
daher der Erneuerung und Konsoltdterung 
der an den einzefnE-n Un1vers1taten vorhan
denen Facher sov11e dem Wtederaufbau 
von nahezu aufgE-losten Fachern den Vor
rang emzuraumen vor einem Bestreben 
nach Komplett1erung des Facherkanons 
durch vereinzelte unvollstand1g ausgestat
tete und deswegen kaum zur Arbe1tsfah1g
ke1t gelangende Professuren Die E1nnch
tung neuer Facher sollte riu0 dann 1n Angrtff 

Zw,schen Lehramts- und Magisterstudien
gangen sollten ein HOchstmaa an Durchlas
s1gkeit bestehen. Aul'!erdem sollte es Ma
g1sterstudiengange geben, die eine Crf
nung gegenuber anderen Fachern wie z.B. 
W 1rtschaftsw1ssenschaften, Soz1alw1ssen
schaften oder lnformatik im Sinne von 
" Kombinat1onstudiengangen" vorsehen. 
Ferner sollten die posit1ven Erfahrungen 
genutzt werden, die in der DOR mit dem 
dort verfolgten Ansatz kulturwissenschaft
ltcher Stud1engange gesammelt werden 
konnten 
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Be1m Auf- und Ausbau der e1nzelnen Fa
cher so lite darauf geachtet werden, da/1 so
wohl die Grunderfordernisse des jewe1hgen 
Faches abgedeckt sind als auch dessen 
Weiterentwicklungsm6glichke1ten Rech
nung getragen wird. Dazu regt derW,ssen
schaftsrat unterschiedlicheSchwerpunktb1l
dungen an den verschiedenen Hochschul
standorten an. so z B .. 

Berlin: Wissenschaftsgesch,chte "Alte Welt" 

Potsdam: Zeitgeschichte (besonders Ge
schichte der ehemaligen DOR) 

Greifswa ld: lnterdisziplinares Zentrum fur 
Nordistik/Baltistik 

Restock: lnterdisziplinares Zentrum zur Er
forschung der indigenen Kulturen Ameri
kas 

Leipzig: Geschichte und Kultur Ost-/Mittel
europas. Afrika, Zentralasien 

Halle: Aufklarungsforschung, Orientarchao
logie 

Jena: Weimarer Klassik und Deutscher 
ldealismus 

Bei der Einrichtung solcher Schwerpunkte 
sollten verschiedene Kooperationsformen 
erprobtwerden, soz.B . Graduiertenkollegs 
oderSonderforschungsbereiche. lnsbeson
dere empfiehlt sich. wo immer mOglich. 
eine enge Zusammenarbeit mit den neu 
gegrondeten Geisteswissenschaftlichen 
Zentren, die sowohl die Schwerpunktbil
dungen an der jeweiligen Universitat unter
stotzen als auch zur interun,versitaren Ko
ordinat,on beitragen sollen. 

For die neu gegrOndeteUniversitat Potsdam 
beispielsweise heiBtdies, daB sich im Rah
mender dort geplanten Schwerpu nktbildung 
in der Erforschung der Zeitgeschichte eine 
enge Zusammenarbeit mit dem neuen Zen
trum f0r zeithistorische Studien empfiehlt. 
Formen dieser Zusammenarre,t sollen ge-
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me,nsame Berufungen auf Professuren und 
die E1nb1ndung der am Zentrum tatigen 
W1ssenschaftler In die Lehre an der Un1ver
sIt~t e,n 

E1n Be1sp1el tor eInewe1tere - InneruniversI
tare - Kooperalionsform be1 der der Syn
erg1e-Effekt emer gro/1en V1elfalt kooperie
render Facher zum Tragen kornrnen soil . 1st 
die vom W1ssenschaflsrat angeregte Bil
dung emes " lnterd1sz1phnaren Zentrums fur 
die Vergle1chende Rel191onsw1ssenschafr 
in Leipzig Hier konnten Relig1onsgesch1ch
te. Religionssoz1olog1e und Rel1g1onsphilo
soph1e altonentahsche Facher Facher des 
modernen Orients und afrikan1sche Reg10-
nalstud1en zusammenw1rken . um die spezI
f1sch relig1onsw1ssenschafthchen Aspekte 
der 1nterkulturellen Kontakte und Konfhkte 
in Gesch1chte und Gegenwart zu bearbe1-
ten 

Mehr als aufwe1tgre1fende Neuerungen. die 
v1elfach erst m1ttel- bis langfr1st1g reahs1ert 
werden kOnnen. kommt eszunachstjedoch 
darauf an. Maf1nahmen fu r eIne mogl1chst 
rasche Neugestaltung de1 geIsteswIssen
schaftl1chen Lehre und Forschung an den 
Univers1taten der neuen Lander zu ergreI 
fen Der W1ssenschaftsrat betont ausdruck
l1ch, dar.. seine Empfehlungen In d1esem 
Sinne auf die akute Umbruchs1tuat1on an 
den betreffenden Hochschulen reagIeren 
Vorrang1ges Ziel der Empfehlungen 1st die 
Schaffung von Voraussetzungen fur eIne 
gememsame We1terentw1cklung der Ge1-
steswissenschaften an den Hochschulen In 
ganz Deutschland 

K6In 3 Juli 1992 

Der volls/Sndige Tel(f der Empfehlunge11 
(195 Seiten) kann bet det GeschMss/elle 
des Wissenschaftsrates angefordett wer
den Bille nur schnftl,che Bestellungen z H 
von Frau Haaf 

DOKUMENTATION 

Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode - 100. Sitzung, Bonn, Freitag, 
den 26. Juni 1992 

Vizeprasident Helmuth Becker: 

· lch rufe nunmehr d~n Tagesordnungspunkt auf 

Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat eingebrachten Ent• 
wurfs eines Gesetzes zur Verlangerung der KUndigungsmt>glichkeiten 

in der offentlichen Verwaltung nach dem Einigungsvertrag. Druck• 
sac he 12/2794 - . 

BHatung der 8eschluf5empfehlung und des Benchts des lnnenausschusses (4.Ausschuf1) 
- Drucksache 12/2915 
Benchterstanung Abgeordnete Me1nr ad Belle. Dr Jurgen Schmieder. Fritz Rudolf Karper. 

lch e1 offne a,e Aussprache und erteile zunachst unserem Kollegen Michael St0bgen das 
Wort · 

M ichael StUbgen (CDU/CSU) 

Herr Pras1dent1 Me1ne sehr verehrten Darnen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
lch rnochte zu dem h1er ercrterten Gesetzesvorhaben zur An de rung des Einigungsvertrages 
aus der S1cht eInes Abgeordneten aus den neuen Bundeslandern und auch noch 
Kommunalpol1t1kers folgendes mit Blick auf die fortgeschrittene Uhrzeit und den nahenden 
Fer1enbeg1nn In aller Kurze bemerken 

Das Ziel der personellen Umstrukturierung der Offentlichen Verwaltungen in den neuen 
Landern wurde stets eIn uberragender Stellenwert eingeraumt. Der hierm1t verbundene 
Personalabo_,u 1st zwIngend notwend1g. um einerseits eine rechtsstaathche effiziente 
Verv..·altung auszubauen und andererse1ts die Personalkosten in den Haushalten der 
ostdeutschen Kornmunen deuthch zu vemngern D1ese Oberlegungen waren fOr die 
Bundesreg1erung mar..gebl1ch, um Im E1n1gungsvertrag 0bereinen befristetenZeitraum, bis 
zum Ablauf von i:weI Jahren nach W1rksamwerden des Beitritts, erleichtere Kundigungs
moghchke1ten zu verankern 

Abwe1chend von unseren damal1gen Einschatzungen und Erwartungen - das war, mur.. ich 
gestehen durchaus e,n lrrtum - weIsen vor alien Dmgen die neuen Lander und die 

81 



Kommunen in den neuen Ll!ndern 1mmer noch einen erheblichen Personaluberhang ~uf 
Er kann in der noch zur VerfOgung stehenden Zeit bis zum Auslaufen der So~ er

auch nicht annahernd abgebaut werden Dies gilt in beson erer 
~:i~2~:~~~~~:~en, zumal ihnen die sogenannte Warteschle1fenregelung nicht zur 
Verfugung stand insbesondere be1 den E1nr1chtungen und Betrieben d,e auf Grund ie~ 

• svertra es und des Kommunalvermogensgesetzes in kommunale Tragersc a 
~~n~~~~~ wordegn sind (bestehen) bis heute vielf'.3ch Personaluberhange bis zu 25;0 

u Diese resultieren u.a: daraus, daQ. ein erheblicher Te1I der DOR - Verv,altung d1rekt as 
.. mechanism us des SEO_ Staates e1ngesetzt wurde. w,r alle kennen d1ese 

Unte~ru~~un~g~iese Situation Solche Behorden s1nd heute Gott se1 Dani\ uber fluss1g lch 
Vorg ng d n . h das als Borger e1nes neuen Bundeslandes glu,:khch und 
kann Ihnen sagen, a.., mic 
zufrieoen rnacht .. 

Meine Darnen und Herren, die Verlangerung der M6gl1chke1t erle1chterte; Sedarfsku~d~ 
gungen istfurdieneuen Ll!ndereineExistenzfrage. Oeswege~habenz B im nnenau;s~ ~ e 

h die neuen Bundeslander ma13.geblich dazu be1get ragen a 1 

~~~i:;:;s~~~eJe:~a~sinitiative uns heute zur Abstimmung unterirerte: wo~de~~:~~~2 
betone, daf1 sich alle neuen Bundeslander dafl.ir eingesetzt haben ,ese Ne, en 

lich nicht nur van der COU regiert 

(Zun.Jf von der SPD. Mecklenburg - Vorpommern z B n1cht' l 

Ohne ei nen drastischen Personala~b~~l;:;:~ns1~~ Kd~~;~r~::::~:~t r~,:~,r i~~;t'~:::~ 
Bewegungslos1gke1t _verharre~-- ~eardezu dramat1sch ,st die S1tuat1on ,n den Kommunen 
Uinderaufca. 11_ M1ll1arden D .rn Wahlkreis die 70 bis 80% ihres Haushaltsvolumens fur 
So g1bt es Gememden ,n me~e d h eden Haushaitsm1ttei gebunden d1es1nnvo!!er und 
Personalk~sten aufwenden a utztrc w den solllen um das zu schaffen v1as w11 dort am 
besser fur 1nvest1ve Zwecke genu wer · 
notigsten brauchen, namlich Arbeitsplatze 

·t In an der re--htmM!.1gke1t des Gesetzentv1urfes rnochte ,ch 
Zu den hier geau~erten Zwe1 ~esministeri~m des lnnern und dem der Just1z vorgenom
anrnerken: da(!, e1ne ~om ~u~ daf!. gegen die beabsicht1gte Fristverlangerung ke1ne 

:~a:s~~o;~:h:1:~~e~~de~ ~onsti:::d:::r~ ~i~t:nv~~:b::h~:~:~~~~lt:;a;e::~ 

~Onar;:~;1~~r ;i~~i~[ei~~=~j:~~::~~:;i~i~:;d:~t. ~:~~:~c:e~~~i;~:~~tn~~:i':i~~e 
. . rt es die nicht so funkt1on1eren w,e es 

M6glichkeit hat. Bestimmungen des E1nigungsve rag . , 
ursprunglich gedacht war, zu andern . 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. aus den genannten Grunden vmd rne,ne 

Fraktion fur diesen Entwurf stimmen . 
lch bedanke mich fl.ir ihre Aufmerksarnke1t 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F D P ) 
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Vizeprasident Helmuth Becker: 

Me1ne Darnen und Herren der nachste Redner ist unser Kollege Dr. Uwe Kuster " 

Dr. Uwe Kuster (SPD) 

'·Herr Pras1dent' Me1ne sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Nach dem W illen der 
CDU/CSU - F D P - Mehrhe1t 1m Bundestag hatte die Bundesregierung den vorliegenden 
Gesetzentwurf zur Verlangerung der Kundlgungsm6glichkeiten in der Offentl ichen Verwal
tung nach dem E1nigungsvertrag heute 1m Schnellverfahren beschlie(!,en !assen. Ohne 
Aussprache und darn1t weitgehend unbemerkt von der Offentlichkeit sollte der Gesetzent
wurf unm1nelbar vor der Sommerpause 1m Dunkeln und heimlich Ober die parlamenta
r1sche Buhne gebracht werden 

(Zuruf von der SPD Ungeheuerl1ch') 

Es geht doch wohl nicht an he1ml1ch st il l und leise e1ne Zitterpart1e fur Hunderttausende 
von Beschaft1gten in den neuen Bundeslandern um 15 Monate zu verli!ngern. ohne sich 
dazu auch offentilch zu stellen. 

Der Gesetzentwurf beruht auf emer ln1tiat1ve des COU-gefuhrten Landes Sachsen, des sen 
M1n1sterpras1den B1edenkopf s1ch bekanntilch fur seinen E1nsatz zugunsten der Ost
deutschen gern bundeswe1t fe1ern lam Erre1cht werden soil mit dem Gesetzentwurf, dar.. 
die durch den Ein1gungsvertrag erciffnete M6glichkeit der Bedarfskundigung von 
Arbe,tnehmer, nnen u nd Arbe,tnehmern 1m offentlichen Dienst (Ost) Ober den Oktober 1992 
hinaus b15zum Ende des nachsten Jahres verlangertwird. Es bleibtzunachst festzustellen, 
daf1 rn1t d 1e5er Korrektur zum Ein,gungsvertrag erstmals eine Veranderung erfolgt. die eine 
massive Schlechlerstellung gegenuber den ursprungl1chen vereinbarungen bedeutet und 
ausschl1ef1l1ch zu Lasten van Arbe1tnehrnennnen und Arbeitnehmern in den neuen 
Bundeslandern geht So bestehen n1cht zuletzt verfassungsrechtliche Bedenken gegen 
d,esen Gesetzentwurf 

Der vorlif-gende Gesetzentwurf setzt die lnteressen der Lander an einem we1tgehend 
w11lkurllchen Abbau uber den in der Bundesrepublik geltenden KOndigungsschutz ... 

M1t welcher Begrundung propag1ert der Gesetzentwurf die angestebte Verlangerung der 
Sonderl<.und1gungsregelung? Es w1rd gesagt. da f1 bis Ende 1993 der notwendige 
Strukturwandel 1n der Verwaltung abgeschlossen setn sollte. Hierdrangt sich derVergleich 
m1t e1nern Strukturwandel w1e be1 der Gebietsreform in den westdeutschen Landern auf. 
Die darn a ls notwend1gen umstrukturierungenwaren von genngerem Ausman. undwurden 
uber einen wesentl1ch langeren Ze1traum gestreckt Es ist daher eine llusion. zu glauben, 
11n Osten konne e1ne vergle1chbare Reform bis Ende 1993 erreicht werden 

Worum es v1elmehr geht 1st die M1tw1rkungs - und Mitbest1mmungsrechte der 8eschaf
t1gten der Betriebs - und Personal rate auf Dauer au!1er Katt zu setzen 
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Nun wIrd auch gesagt. dar.. gerade der 6ffenthche Dienst. die bffentl1che Verwaltung e1ne 
Reihe von sogenannten Altlasten mIt s1ch herum lrage, die dem Aufbau einer neuen 
Struktur hinder1ich se1. Da kann 1ch den Vertretern d er Kommunen nur sagen Dann nutzt 
die noch exist1erende Zeit bis zum 2 Oktober dies es Jahres. und entlar..t eindeut1g poht1sch 
belastete oder fachlich und charakterl1ch nicht gee1gnete Pei 0nen aus dern offentlichen 
Dienst, aberwartet nicht noch einpaar Mon ate ab, bis 1hr bedarfsgerecht eine we1tere Tuppe 
schwarzer Schafe zusammengestellt habt 

OieAblehnung des vorliegenden Gesetzentwurfs 1st meInes Erachten s auch eIn Gebot der 
Gleichbehandlung .. Welche Graben zwischen den Menschen in Ost und West wollen wIr 
eigentlich noch auf Dauer bestehen !assen oder gar neu aufreir..en , Stat1 In Zusam
menarbeit van Pol1t1k und Verwaltung mIt Personalraten und Gewerkschaflen den 
notwendlgen Personalabbau nach tarifvertraghchen Regelungen vorzunehrnen wird uber 
die Menschen Im Osten verfl.igt. w1e sIe es se1t einem halben Jahrhundert gewohnt sind 

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der F D P ) 

( ... ) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fordere S1ednngend auf Belassen S1enicht durch eIne 
falsche Entscheidung Hunderttausendevon Menschen we1terh1n in Angs1 L,nd Uns1cherhe1t 
um ihren Arbeitsplatz! Verstarken Sie n1cht die zahlre1ch ex1st1erendF-n Untersch1ede 

zwischen Ost und West!" 

(Horst Gi.inther,Ouisburg, CDU/CSU. Tun wIr doch nichtI Wer tut das denn1 I 

( ) 

nr .llirnen Schmieder (F D.P )· -·· --·"-·· - -·----- -- - . ,· 

"Herr Prasident! Me1ne Darnen und Herren' Es 1st schon kurios w enn die ostdeutschen 
Kollegen der SPO im federfOhrenden lnnenausschu~ mIt der Reg,erungskoalrt,on st1rn
men, der Fnstenverl11ngerung zu1st1mmen . dann aber ke1ner d1eser 1-Zollegen h1er 
anwesend ist und wir trotzdem dIese Debatte fuhren Aber w1r s1nd naturl,ch gerne bere,t 
den WOnschen eines einzelnen Herrn nachzukommen und dernzufolge reden wir also h1er 

(Be1fall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Im Einigungsvertrag war vereinbart, dar.. In den 6ffent lichen Ver.,valtungen auf al ien 
Ebenen, also auch in den Landern und Kommunen. die M6fghchke1t geschaffen I.Vird die 
Oberdimensionalen Personalbestande abzubauen Die Frist war echt zu kurz 

(Abg. Dr. JOrgen Ri.ittgers, COU/CSU, meldet sich zu eIner zw,schenfrage 1 

Dr. JOrgen RUttgers (CDU/CSU). 

"Herr Kollege Schmieder, ist Ihnen bekannt. warum der vorhergehende Pedner Herr Dr 
Kuster, der unbedingtreden muate - weshalbwir h1er noch s1tzen - unm,ttelbar nach seiner 

Rede das Plenum verlassen hat?" 
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Dr. Jurgen Sch1eder IF DP) 

lch nehrne an daf:. er s1ch noch profilieren wollte. bevorer den Zug nimmt, um nach Hause 
zu fahren und s1ch das Fu!1ballsp1el anzusehen." 

Vizepras,dent Helmuth Becker: 

Eine Zw1schenbemerkung der Frau Koll eg1n Hammerle." 

Gerlinde Hammerle rSPD ) 

Es ware ,11ele1cht fair gewesen Herr Kollege Dr. Ruttgers, wenn S1e mich gefragt hatten. 
lch hatte Ihnen sagcn konnen dal1 Herr Dr Kuster dringend das Flugzeug erreichen mur... 
Das 1st Ihnen alien auch schon pass1ert 

(Helmut Saue1 Salzgitter CDU/CSU Dann hatte er Ja seine Rede zu Protokoll geben 
konnenI I 

D,eses 1st Ihnen alien auch schon passIert. dafur wurde 1ch meine Hand ins Feuer legen " 
( I 

Dr. Jurgen Schmieder (FD P ) 

· Aber .:Jann hatten 1•✓1r es so machen konnen. Frau Kolleg1n Hammerle, wie wir es vorhatten 
W1r hatten die Red en zu Protokoll geben konnen . Aber wir haben noch Reserven unter 
DtcCk Wenn w1r die alle noch h1er h1nbnngen. haben wIr h1er s,cher die Mehrheit 

I Be,fall be1 der F DP und der CDU/CSU.Gerl1nde Hammerle, SPD: Die Spitze der SPD . 
Bundestagsfrakt1on 1st hIer anwesend1 S1e k6nnen s1ch nicht beklagen !) ... 

W1e gesagt d,e Frist war echt zu kurz E1ne Verlangerung der Frist hilft. hier den Proze~ 
In Ruhe ablaufen zu lassen und b1etet die Chance, neben der Einzelfallprufung auch die 
soz1ale Abs,cherung fur Betroffene zu erreichen ... Da dies Wille des Gesetzgebers war, ist 
es natur11ch un S1nne des Einbnngers, die Fnst um den angegebenen Zeitraum zu 
verlangern In Art 44 des E1nigungsvertrages steht. da~ Rechte aus diesem Vertrag van 
den Lande1n geltend gem acht werden konnen Genau dies ist Ober den Bu ndesrat 
geschehen Der E1n1gungsvertrag selbst g1bt uns nach Art 45 Abs 2 das k cht,. diesen 
Punkt als eI111aches geltendes lechtzu behandeln und 1m Bundestag als dem Nachfolgeorgan 
der be1den vertragschl1er..enden Parte1en eIne Verlangereung der Fnsten zu beshher..en 
Danke schon 

(Be1fall be1 der FD P und der CDU/CSU) 

Vizeprasident Helmuth Becker: 

"Meine Darnen und Herren als letzter Redner in d1eser Runde erteile 1ch jetzt unserem 
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Kollegen Dr Gregor Gyst das Wort 

Dr. Gregor Gysi (PDS/Ltnke l tste) 

"Herr Prastdent' Me1ne Darnen und Herren' lch ftnde es beachtltch dafl h,er schon bet der 
ersten Lesung undJetztwiederbet derzwe,ten und dr1tten Les 1. 19 versucht word en 1st, d1ese 
wesentl1che E1nschrankung von Rechten von Burgerinnen und Burgern ohne 1ede Debatte 
d h. ohne Jede Aussprache, zu beschlteflen und zwar Im Dunkeln 

(Dr Jurgen Ruttgers,CDU/CSU M1t Zusltmmung der PDS' Das hatten S1P habE-n konnen 
M1t lhrer Zusttmmung!) 

Ja. bei der ersten, aber n1cht heute 

(Dr Jurgen Ruttgers.CDU/CSU Deshalb debatt1eren w,r Ja' l 

Nun sage ich Ihnen noch etwas lch finde die Le1chtfert1gke1t mtl der S1e das ang ebltche 
Jahrhundertwerk, namltch den E1n1gungsvertrag so nebenbe1 am Nachm,'tag rev1d1erPn 

(Horst Gunther, Du1sburg,CDU/CSU Das 1st doch ketne Fr age der Tag»s;:~ 1' 1 

mit erhebltchen Ausw1rkungen fur Hunderttausende von Arbe,tnehmermn,=.n und Arbe,t
nehmern im 6ffentltchen Dienst - beachtltch 

Wenn Siesagen, dafld1eSPD-M1tglteder aus den neuen Bundesl:Jnde, n11n lnnenausschur.. 
zugestimmt haben - das weir! ,ch nicht-, dann kann ,ch Ihnen nur sagen dafl ,rn Ausschufl 
fur Arbett und Soz1aies sarnii,che SPD - M1tgl;eder daJegengestnnm! "aber> tch k;:mn 
hinzufugen, dal'! stch der Gewerkschaftskongrefl der OTV tn e,ner Entscre1dung e1nst,111-
mIg dafur ausgesprochen hat, d1eses gesetz nicht anzunehmen 

(Beifall bet der PDS/Linke Lisle) 

- vtele1cht sollte man auch einmal darauf horen - und sogar m1t eIner Verfassungsl<lage 
gedroht hat 
Sie haben vorhin davon gesprochen, dar.. es darum geht, Rechtstaatltchke1t abzubauen 
um Rechtstaatlichkeit herzustellen 

(Michael Stubgen, CDU/CSU. Ste sollten uber Rechtstaatltchke,t uberhaupt n1cht reden 
Herr Gys1t Rechtstaat. das 1st doch etn Fremdwort fur S,e') 

Sie mOssen s1ch einmal Oberlegen. welche Argumente Ste benutzen 
lch werde Ihnen noch etwas sagen Es 1st doch e1nfach ungeheuerl,ch v,enn S1e h1er 
gesetzltches Kundtgungsrecht fur eInen Ze,traum von mehr als eIrem we,teren Jahr 
e1nschranken und den Arbe1tnehmerinnen und Arbe,tnehmern sagen Wartet e1nmal ab 
wann die Massenentlassung kommt'und als Begrundung angeben Sor,st mur..ten w ,r die 
Massenentlassungen Jetzt tm Sommet durchfuhren Das 1s! so ::ils ob S,e sagen S1e 
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wollten e1ne Fristverlangerung zur Abschaffung der Todesstrafe, we1I sonst ,m nachsten 
Monat zu 41ele an der Reihe waren Das sche1nt mir nun wtrklich etne absurde Argumen
tation zu se,n 

lch glaube daf1 S1e die S1tuat1on in den neuen Bundeslandern we,ter anheizen und dal'! Ste 
m1tverantwortl1ch sind wenn es dart zu sozialen Eruptionen kommt. wenn Sie mit dem 
Recht we,ter so umgehen und vor allem Hunderttausende in offentl1chen Dienst 
dE:mot1v1eren da s,e noch tatig s,nd und damit rechnen mussen, Jeden Tag ohne 
Kund1gungsschutz gekund1gt zu werden 

D,e Menschen haben stch alle darauf e,ngestellt, dal'! diese MaBnahmen am 2 Oktober 
1992 beendet s1nd Jetzt wird 1hnen gesagt Nein, w1r treiben dieses Spiel mit Euch noch 
uber ein Jahr lang wetter - und das nur weil die Lander ihre Arbe1t. die sie bis dahin Mtten 
le1sten mussen n1cht gele1stet haben Das ftnde Ich ungeheuerl1ch Prakt1kabler ist es 
naturllch 1mmer Kund1gungsschutz abzuschatfen Aber Kundigungsschutz dient nicht 
dem Ziel der Pral\t1kab tl1tat, sondern dem Ziel e,ner erhOhten Rechtssicherheit fur die 
oetroffenen 

lch sage Ihnen daf1 stch die Betroffenen das nicht bteten I assen werden Das was S1e heute 
hI1:::r verabsch eden wollen getit zu we,t 

( Be1fall be, der PDSILtnke L1ste/ 

Vtzepr astdent Helmuth Becker: 

Me,n.,. Darnen und Herrn wir stnd dam1t am Schlul'! der Aussprache 
lch tetle Ihnen m1t daf1 eine Reihe von Kollegen eine schnftl1che Erklarung gemim § 31 
unserer Geschaftsordnung zur Abst1mmung abgegeben haben. 

W,r kommen zur Ein~elberatung und Abst,mmung Ober den vom Bundesrat e,ngebrachten 
Gesetzentwurf ::ur Verlangerung der Kund1gungsmOgltchke1ten in der 6ffentl1chen Verwal
tltng nach aem E1n1gungsvertrag Drucksache 12/2794 Der lnnenausschul'! empfiehlt auf 
Drucksach.,. 12/2915 den gesetzentwuri unverandert anzunehmen. lch bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwuri zust1mmen wollen. um das Handzetchen - Wer stimmt dagegen? 
- St,mmenthaltungen'.' -

M,t den St,rnrnen der Koaltt1onsfrakt1onen 1st d1eser Gesetzentwurf tn zwe,ter Beratung 
angenommen 

W1r treten in dte dritte Beratung e,n U'ld kommen zur Schlul'!abstimmung. 
lch b1tte d1e1enigen d,e d0 rn Gesetzentwurf zust,mmen wollen s1ch zu erheben - Dte 
Gegenprobe - Stirnmenthaltungen? - ' 

M1t dem gle,chen St11nmverhaltnis 1st der Gesetzentwurf in dntter Lesung angenommen" 
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DOKUMENTATION 

'Mrdokumentieren aus nachfolgendem Gutachte11 die Abschmtte 
"Frageste/lung" und ''Bundesrecht#che Grundlagen" Der hie, 
nicht ver6ffentlichte dritte Abschn,tt "Landesrechtliclle Grund
lagen" behandelt die speziebe stJchSJsclle Rechtslage 

Arbeitsrechtliche Fragen der Hochschulerneuerung im Freistaat 

Sachsen 
Rechtsgutachten fur das sachs1sche Staatsm1nistenum fur W 1ssenschaft und Kunst 

erstattet 1992 von Professor Or jur Ores jur h c Peter Han au Koln 

A. Fragestellung 

Die Fragestellung d1eses Gutachtens knt.lpfl an§ 11 I des Gesetzes zur Struktur des Hoch
schulwesens und der Hochschulen im Fre1staat Sachsen ( Reg1erungsentwurf Druck
sache 1/1377) an, nach dem die Besetzung von Stellen fur das w1ssenschafthche Personal 
Im Rahmen der neuen Hochschulstruktur als Einzelfallentsche1dung erlolgl nach den Be
st1mmungen des sachsischen Hochschulerneuerungsgesetzes ( SEG I und nach den 
Mar:l.staben wissenschafllicher Le1stungsfah1gke1t, padagog1scher E1gnung, der G le1chbe
rechtiauna von Frau und Mann, der Ausgewogenheitder Altersstruktur sow,e unter Beruck
sichtigung sozialerGesichtspunkte Diese Regelung tohrt vor allem zu der Frage. w,e s,ch 
d1ese Regelung mit ihren Folgeregelun~en zum Kund1gungsschutzrecht und dem Erforder
nis der Sozialauswahl verhalt. Zugesp1tzt enthebt die Stellenbesetzung unter Berucks1ch
t1gung sozialer Kriterien von der Soz1alauswahl nach § 1 111 KSchG? M1t anderen W ort en 
kann der Begriff der vor der Sozialauswahl zu prufenden E1gnung so verstanden werden 
daB fur die Neubesetzung nur der bestqualifiz1erte Bewerber gee1gnet ,st samtl1che an
deren Bewerber bzw. Mitarbeiter anschlie~nd bereits mangels E1gnung a us fallen so dar:l. 
eine Sozialauswahl entbehrtich wird Diese Fragestellung soil fur alle dre, Gruppen des 
Personals derHochschulen ( Professoren, w,ssenschaftliche M1tarbe1ter. nichtw,ssenschaft
liche Mitarbeiter) gesondert geprott werden 

Weitere daran anschlier..ende Einzelfragen sind 

Erfordert das SEG eine Rangfolge bei den Stellenbesetzungen etwa In folgender Weise 
Mitarbeiter derj eweiligen Einrichtungen, Mitarbe1ter anderer E1nnchtungen Landesk1nder 
weitere Bewerbungen? 
Wann kOnnen etwaige Bedarfskund1gungen ausgesprochen werden? 
Gleich nach Wegfallseiner bishengen oder erstwenn feststeht. dar..auch e,ne anderwe1t,ge 
BeschMigung im Landesdienst nicht m0gltch w1rd? 
Wer hat die Kundigungen zu best1mmen und auszusprechen etwa der Leiter e1ner 
aufzul0senden oder emer 0bernehmenden E1nrichtung? 
Welcher Personalrat hat m itz'..lbestimmen insbesondere be, angegl1ederten bzw zusam-
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rnengelegten bzw neuen E1nrichtungen? 
Welche Kund1gungsfri sten gelten'> 
Welche Ausschre1bungen s1nd erforderlich? Verpfltchtet insbesondere § 11 IV SEG zur 
Ausschre1bung'> 

8 . Bundesrechtliche Grundlagen 

I. Die Rechtsprechung des BVerfG zu den Abwicklungstatbestanden 

W 1e be1 Jeder rechthchen Prufung mur.. man s1ch als erstes fragen, ob und ggf. welche 
verfassungsrechtl1chen Vorgaben und Schranken zu beach ten sind Das BVerfG hatte sich 
al lerd1ngs noch n1cht mIt Kundigungenzur Erneuerung der Hochschulstn.ikturim Beitrittsge
b1et zu befassen Wohl aber gibt es zwei grundsatzliche Entscheidungen des BVerfG zu 
den verfassu ngsrechthchen Grundlagen der Im E1n19ungsvertrag vorgesehenen Abwicklung 
w1ssenschafthcher Einnchtungen und der mIt 1hr verbundenen gesetzl ichen Beendigung 
von Arbe1tsverhaltnisssen Die Abw1cklung gewahrt den Bediensteten einen geringeren 
Bestandsschutz als die Kund1gung, da s,e pauschal durch Gesetz erfolgt und nicht durch 
Kund1gung 1m Einzelfall Dies gab dem BVerfG Anlall und Gelegenhe1t den verfassungs
rechtl1chen M1ndestschutz der Arbe1tnehmer des 0ffentlichen Dienstes im Be itrittsgebiet 
zu klaren D,es 1st auch fur das K0nd1Qungsrecht b~deutsam, da derverfassungsrechtliche 
Soz1alschutz be1 Kund1gungen nicht h1nterdem be, Abw1cklungen zur0ckbleiben kann Das 
LAG Berlin me,nt allerd1ngs In einer Entscheidung vom 21 10.1991 (9 Sa 38/91 , LAGE Art. 
20 Ein1gungsvertrag Nr 5 - BB 1991 . 2528), 1m Kund1gungsschutzprozer.. gehe es nicht 
w1e be1 der Abw1cklung um die Besetzung von Stell en sondern um durch den Personalabbau 
bedingte Entlas.,ungen Dies 1st in der Tat zu untersche1den, andert aber nichts daran, dar1 
es be1dema1 um verfassun gsrechtliche Grenz en tor Gesetz geht. die in Arbeitsverhaltnisse 
aus dem Be11r,ttsgeb1et erngre1fen bzw solche Eingriffe erm0glichen 

Das BVerfG hat schon In de r bekannten Entscheidung vom 24 04 1991 (BVerfG 84 133 
- EzAArt i 3 E1n1gungsvtrtrag Nr 1) ausgerOhrt dai! die besondere Lagevon Schwerb~hin
derten alteren Arbe1tnehmern, Alle1nerz1ehenden und anderen in ahnlicher Weise Betrof
fenen be1 der Besetzung von Stell en im 0ffentl ichen Dienst berucksichtigt werden m0ssen. 
Die Entlassung aus dem Arbeitsverhaltn1s und der darin hegende Eingriff in die verfas
sungsmaf119 geschutzte Berufsfre1he1t seI d1esen Personen nurzumutbar, wenn ihnen eine 
begrundete Auss1cht auf eIne neue Stelle im 0ffentlichen Dienst geboten werde. Dies 
musse be1 der Besetzung von Stellen angemessen ber0cksichtigt werden Ferner m0sse 
be1 Betroffenen denen formelle Ouallfihkat1onsnachwe1se nach nunmehr geltendem 
Recht fehlen uber 1hre E1gnung nach Ihren Fahigkeiten. Kenntnissen und Erfahrungen 
entsch1eden werden 

Noch bedeutsamer fur die Arbe1tsverhaltn1sse in den Hochschulen des Beitrittsgebiets ist 
die neue Entsche,dung des BVerfG zur Verfassungsmar..igkeit der Befristung von 
Arbe1tsverh,ltn1ssen In der Akadem1e der W,ssenschaften der DOR aufgrund des Art 38 
111 S 1 E1nigungsver1rag ( Ze1tschnft fur W1rtschaftsrecht - ZIP 1992, 514). Auch hier w,rd 
besondersauf den erforderhchen Schutz von Schwerbehinderten usw hingewiesen, doch 
w1rd der verfassungsrechtl1che Schutz des soz1alen Besitzstandesauf alle ausgedehnt(auf 
d1e vom BVerfG besonders betonte Notwend1gkeit des Mutterschutzes soil an dieser Stelle 
n1chtwe1ter e1ngegangen wc:rden ) Das BVerfG geht hiervon der auch im Hochschulbereich 
bedeutsamen S1tuat1on aus dall ein Arbe1tsverhaltnis endet, obwohl der Arbeitsplatz in 
seiner Substanz erhalten ble1bt Die darauf bezogenen Ausf0hrungen des BVerfG werden 
Im folgenden wort l1ch w1edergegeben 
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'Auch wer Jahrelang an einem bestImmten Arbe,tsplatz tat1g gewesen war, wurde auf e1ne 
Neubewerbung verwiesen, selbst_ w~nn er nur an der alten Stelle we1terarbe1ten wollte. 
Darin liegt eIn tiefgreifender E1ngnff In seInen soz1alen Bes1tzstand, der unter Umstanden 
in einem langen Berufsleben erworben wurde und seine Existenzgrundlage b1ld_ete. 
Unzumutbarwareder Eingriff, wenn dieser soz1ale Bes1tzstand beI der Entsche,dung uber 
eine Neubewerbung keinerlei Berucksicht1gung fande Zu dIesem Ergebn1s fuhre die 
angegriffene Regelung aber nicht zwingend, und so werde sIe von den anwendenden 
Wissenschaftsverwaltungenauchnichtverstanden Die1n demBeschluf].vom 19 09 1991 
festgelegten Ausschreibungsmodalitl!ten und Ein~tellungsgrundsatze tragen dem 
schutzw-urdigen Belangen der fruheren Mitarbe,ter In eIner we1se Rechnung d,e die 
Regelung insgesamt als zumutbar erscheinen lal'.\t Von besonderer Bedeutung , 1st 
insofern da!! die neuen Stellen grundsatzl1ch intern ausgeschneben werden und dam,t 1n 
erster U~ie den fri.lheren Mitarbeitern offenstehen sollen, Be1 den Stell en fur die zugle1ch 
eine exteme Ausschreibung vorgesehen ist, gesch1eht dies, um ein den Z1elen der 
angegriffenen Regelung angemessenes Bewerberangebot herbe1zufuhren Das 1st fur die 
Leitungspositionen ebenso sachlich gerechtfertigtw1e fur die Pos1t1onen. deren Arbe1ts1nhalt 
s ich wesentlich geandert hat oder for diefTOheren M1tarbe1ter nicht mehr ,n h1nre1chendem 
Mal'.\e zur VerfOgung stehen. In ahnlicher Weise w11ken s,ch die Einsteilungsgrundsatze 
aus. Die Belange der fri.lheren Mitarbeiter werden vor all~m fur den Fall gewahrt da/'.l, die 
Arbeitsinhalte im wesentlichen gleichgeblieben sind. In d1esem Fall soil die Personalaus
wahl aufBewerbungen aus dem al ten Mitarbeiterstamm beschrankt sein E1newesentliche 
Abmilderung bewirkte auch der Vorrang der fruheren_ M1tarbe1tern be, der Besetzung von 
Leitungsfunktionen eingeraumt werden soll. wenn sIe uber gle1che E1gnung und Quail· 
fikation \Nie and ere Bewerber verfugen. Die sinnvoller ~e,s_e angestrebte Durchm1schung 
des Personalbestandes mit westdeutschen und ausland1schen W1ssenschafllern w1rd 
zugunsten der fruheren Mitarbeiter begrenzt n1cht mehr als 10 von 100 der Stellen fur 
Wissenschaftler sollen mit auswartI9en Krllften besetzt werden lnsgesamt werden die 
Belange der fruheren Mitarbeiter durch d1ese Selbstb1ndung berucks,chtIgt 

Einen weitergehenden Schutz fordert das BVerfG fur · best1mmte soz1al benachte11igte 
Gruppen, namenthch Schwerbehinderte, aitere Arbe1tnehrner und - sowe,t nicht genugend 
Einrichtungen zur Kinderbetreuung zur Verfugung stehen - auch Alle1nerz1ehende Ihnen 
sei der Verlust des Arbe1tsplatzes durch die Neuordnung nur zumutbar. wenn Ihnen eine 
begrundete Aussicht auf eine neue Stelle Im offentl1chen Dienst geboten werde Auch dies 
bleibe im Beschlur.. derWiossenschaftsverwaltung vom 19 09 1991 nicht unberucks1cht1gt 
Ob die darin festgelegten Grundsiltze ausre,chen. um in alien Filllen e1nen so21al 
angemessenen lnteressenausgleich herbeizufuhren, seI vom BVerfG nicht zu entsche1-

den. 

Mit dieser Wendung lar:!.t das BVerfG erkennen. da[!. ,hm die 1nsowe1t vorgesehene 
Regelung mOglicherweise nicht ausreichend erscheint Die W1ssenschaftsverNaltungen 
haben insofern eineQuotenlosung entwickelt. nach der Schwerbeh1nderte. Alle1ner21ehende 
und Mere Arbeitnehmer in den neuen Forschungseinrichtungen rn,t derselben Quote 
beschaftigt sein sollen wie bei ihren Rechtsvorgangennnen 

Schlie!!lich erortert das BVerfG, ob der Beendigung des Arbe1tsverhaltnisses e1nes 
W issenschaftlers die Notwendigke1t entgegenstehen kann, ForschungsproJekte we1-
ter2ufuhren. lnsofern wird der Grundrechtsschutz des Art 12 GG durch den des Art. 5 Abs 
3 S.1 ergi:inzt. Allerdings mindert die generelle Gefi:ihrdung der Forschungstat1gke1t durch 
den zustand der DOR nach Auffassung des Gerichts das Gew1cht der durch das Grund
recht des Art. 5111 S.1 GG geschutzten Belange lmmerh,n verwe1st das Gencht auch 1n 
diesem zusammenhang auf Schutzregelungen Es komme nahml1ch h1nzu daf]. die 
W issenschaftsverwattungen die Harten der angegr 1ffenen Regelung auch insov;ert ab-
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gemildert hatten Dazu d1enten var allem Beschaftigungsgesellschaften und Arbeits
bescnaffungsrnar..nahmen sowIe das Programm zur Integrat ion von Wissenschaftlern in 
die Hochschulen Durch d1ese Mar..nahmen werde ausgeschiedenen Forschern die MOg
l1chke1t gegeben noch eInige Zeit in ihrern Fach weiter zu arbeiten und dabei Qualifikation 
zu erhalten und auszuweiten Mit d1esen Abrnilderungen lier:!.en sich verfassungswidrige 
Ausw1rkungen der angegrittenen Regelung vermeiden 

Es lIegt auf der Hand, dal'.\ gle1che Probleme und des ha lb auch gleiche LOsungen im Hoch
schulbereich In Betracht kommen. Dies gilt ganz unmittelbar, soweit Hochschulen oder 
einzelne Hochschule1nnchtungen im S1nne des Einigungsvertrages abgewickelt worden 
sind Die 1nsowe1t bestehende Rechtslage ist freilich nicht Gegenstand dieses Gutachtens, 
das srch nur m,t der Beend1gung von Arbeitsverhaltn,ssen durch Kundigung betaBt. Wegen 
des Sachzusammenhanges 1st es aber erforderl ich, die AusfOhrungen des BVerfG zur 
,Abw,cklung bw Befnstung von Arbeitsverhaltnissen aufgrund des Einigungs-vertrages 
be1 der Auslegung der Kund1gungsbestimmungen des Einigungsvertrages zu beachten. 
Oresewerden im folgenden dargestellt ernschliel'.\lich derBedeutung , d1edie Rechtsprechung 
des BVerfG fur sIe hat 

I. Die Kundigungstatbestande des Einigungsvertrages 

1 Kund1gung wegen mangelnder fachlicher Qualifikation oder personlicher Eignung 

Nach dem E1n1gungsvertrag , Anlage 1 Kapitel 19 Sachgeb1et A Abschnitt 11 11 Abs. 4 Nr. 
1 1st die ordentl,che Kundrgung eines Arbe1tsverhaltnisses In der 6ffentlichen Verwaltung 
auch zuli:lss1g wenn der Arbe1tnehmer wegen mangelnder fachlicher Qualifikation oder 
personlIcher E1gnung den Anforderungen nicht entspricht. DieseRegelung tritt nach Ablauf 
von zwe, Jahren nach dem W1rksamwerden des Be1tntts auf].er Karft, wenn s,e nicht 
verlangert w1rd 

Bekanntl1ch I,egen Entsche1dungen des BAG zu den Kundigungstatbestanden des 
Em,g .. mgsvertrages noch nicrit vor Die Veihandlung und wohi auch Verkundung einer 
Entsche1dung uber dIe aul'.\erordenthche Kundigung nach dem Einigungsvertrag ist fur den 
11 06 angekund1gt wahrend mit ersten Entscheidungen Ober die ordentlichen Kundigun
gen aufgrund des E1n1gungsvertrages wohl fruhestens Ende Juli zu rechnen ist. Die 
w1cht1gste Entsche1dung zur Auslegu ng der Merkmale mangelnder fachlicher Qualifikation 
oder personl1cher E,gnung stammt e,nstweilen vom LAG Berlin (28. 10 1991 9 Sa 48/91 ). 
In Bezug auf d,e fachhche Qualifikat1on heil'.\t es hier, ma!!geblich sei nicht dieformale Vor
oder Ausb 1ldung. sondern seIen die Kenntnisse und/oder F ahigkeiten, die zur Erfullung der 
arbertsvertraghchen Pflichten auf dem konkreten Arbeitsplatz notwendig sind Dabei 
musse die fachl1che Qual1fikation n,cht vollstandig fehlen. Es gen Oge, wenn die Deftzite 
aufgrund eIner Gesamtbetrachtung so schwerwiegend seien. dal'.\ der Arbeitnehmer den 
Anforderungen des konkreten Arbe1tsplatzes nrcht mehr ausreichend gerecht werde. 

Zur personllchen E1gnung wird ausgefuhrt, es gehe um Eigenschaften, die allgemein oder 
nach den besonderen Erfordern1ssen des Arbeitsplatzes zu verlangen seien. Ein Verschul
densvorwurf seI ke1neswegs erforderhch Die Ergnung umfasse nicht nur formelle Quali
f1kat1onen sondern auch charaktert1che E1genschatten, die erfordertich sind, um die uber
trageneAufgabe ordnungsgema/'1 erfullen zu konnen Ein Lehrer oder Erzieher mosse den 
1hm anvertrauten K1ndern und Jugendl1chen glaubwurdig die Grundwerte der Verfassung 
der Bundesrepubl1k vermitteln konnen In Offentlichen Schulen sollten die Kinder und 
Jugendl1chen erkennen da!! Freiheit , Oemokrat1e und soz1aler Rechtsstaat Werte sind, for 
die eInzustehen es s1ch lohne O ttenkund,g ist dies auch fur den Hochschulbereich von 
Bedeutung 
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It b t rnung auf eIne Verordnung uber 
Das Schrifttum verv.:e1st ~ur naheren lnha s et~ i:d An estellte vom 17 02 1950, die 
Mar..nahmen gegen d1ensthch ungee1gnete B~am de man ~Is Vorb1ld auch be1 der ent-
aufgrund des Artikel~ 132 IV G~-- ~~Tg1~~~~eJ..~ d~s E1nigungsvertrages gedacht habe 
sprechenden Formuherung im u . nennt var allem die Best1mmung des§ 4 
(WeiB, Personatyertretung 1991, 117f) ~~nn ihm die E1gnung fur seIn Amt in solchem 
nach der ein Bed1ensteter zu entfernen wa ' eIner Aufgaben ausgeschlossen war 
Mar..e fehlte, da~ die ordnun§sg~m:g~;~~efJ~;;h!ner Kommentar zum BGB Z1v1lrecht 
Aue~ nach Auffassung von ac er ff kann zur KonkretIs1erung des personenbezogenen 
im E1nigungsvertrag. 1991_, Riz. ~99ngLertrag auf d1ese Verordnung zugeg ritten werden 
Kund1gungstatbestande~ ,m ini~u best,mmun en zu d1eser Verordnung. nach der 
S1e verweien auch auf die DurchfOhrung~ d s d1ensth~he oder auBerd1ensthche Verhalten 
eine Uberprufung nur geboten war. ~owt . f ungen Kenntnisse oder Fah1gke1ten oder die 
des Beamten oder Angestellten. seine e1s f d . Anlar.. dazu gaben Be, der BeurteI
naheren Umsta~de der _Anstellung ~der Bi do;s ~~;~lten insowe1t zu berucks1cht1g_en als 
lung der personhchen E1~nung :a~ ana~r r..en her! die allgemein oder nach den oeson
es auf den Mangel an E1gensc a en sc ie r ~ Ein Verschulden war nicht erforder
deren Erfordernissen d~s Amtes zu verl~n~te;u7~,! Vorb1ldung oder Ausbildung sondern 
lich Fur die fachhche E1g_nung kam ~s nic K nntn,sse oder Fah1gkeIten an Saker/Oetker 
lediglhch auf die tatsachhch ~orhan e~~n ne h,nzu blof1e Mutmaf!ungen konnen e1ne 
wiederholen dies ausdr0ckhc~ und uge ~ h,erfur seI eIn konkretes Versagen ,n 
mangelnde fachliche Qual1fikat1on _n~ht Je%~rti~~ . Die fachliche Qual1fikat1on oder die 
dem Obertragenen Aufgabenbere1c e o . hlen Es re1che wenn d,e Oeftz,te aufgrund 
personliche Eignung mor..ten n1cht vollstand~ fend daB der Arbe1tnehmer den Anforderun
einer Gesamtbetrachtun~ solsctzhwerw1~[~e:r' ausre1chend gerecht werde ( a a O Rdz 
gen des konkreten Arbe1tsp a es r11c 
1000) 

b ob der Arbe1tnehmer wegen mangelnder 
Fensk1/L1nk (NZA 1992. 340) stellen darauf a ·he o,es entspreche der Bee1ntracht1gung 
Qualifikat1on nicht den Anforderungen ~n;sprec des Arbeitgebers als Voraussetzung 
betrieblicher oder w,rt~chafthcher i ; ~lr~SchG Desha!b se• noch eIne zusatzl1che 
personenbedingter K0nd1gung_en na~~r~nd der R0ckgriff auf anderwe1tIge freie Arbe1ts
lnteressenabwagung erf_orderlich. w. . rweIse eei net sei nicht in Frage kornrne 
platze, fur die der Arbe1tnehmer mogli~~: e en aaBa1eKund1gungwegenmangelnder 
Sacker/Oetker(a.a.O Rdz. 1001) me1ne g gd e· QualifikatIon fur e,nen and er en fre,en 
Quahfikat1on nicht in Betr_acht komm~ we~n~ie~ aus § 5 der genannten Verordnung, nach 
Arbe1tsplatz vorhand.en s_e,. S1etub~t~ed~igerem D1enste1nkommen auszusprechen war 
der die Verstezung_m em ArnA ~~;e personhche und fachhche E,gnung besaf1 
wenn der Beamte fur d1eses m 

. n und Qualif1kat1on als Voraussetzung des 
Die ~eweislast fur rnang~lnde E1g~u ~einen Grundsatzen den Arbe,tgeber Hat der 
Kundigungstatbestandes tnfft nach a ge"b t' und dadurch dem Arbe1tgeber die 
Arbeitnehmer aber sein~ P~rs~7takt~er b~~~~r'i~en Tat1gke1t und fachhcren Qual1fikat1on 
MOglichkeitgenommen. sic~ ein I von n s _ und Beweislast fu r ausre1chende 
zu machen, soll den Arbe1tnehme~ ~e pa;1~%u4 ~991 87 Ca i 1859/90 bestat,gt durch 
fachliche Qualifikation treffen (Arb er in . 
LAG Berlin 14 04.1991. 13 Sa 29/9) 

. . f ach den bisher vorl,egenden Erfahrungen 
Bei Professoren wird die Q~ahf1kat~onspru ~~g richke1ten in der DOR beschrl!nkt war en 
dadurch erschwert, dar.. die Pubhkat~~n~ vongPubhkat1onen auf mangelnde LP.1stung oder 
Oeshalb istnicht immerklar. obdas ~\t t beruht Dies kann zu Last en des O,enstherrri 
mangelnder Veroffentlichungsm6g ,c . ~1 t tragt Holzhauser wtl l den o ,enstherrn durch 
gehen. da er die Oarlegungs und Bewe1s as 
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d,e Annahme eines BeurteIlungssp1elraumes be, der Einschatzung der pers6nlichen 
E1gnung helfen (Neue Just1z 1991 495). doch diirfte dies mit den allgemeinen 
Bewe,slastregeln n1cht vereinbar se,n 

Die Bewe1sschw1engke1ten I assen s1ch verringern und eineobjektive Qualifikationsfeststellung 
erle1chtern wenn man beachtet. daf1d1e Feststellung mangelnder Eignung und Qualifikation, 
wIe die Jed es anderen Tatbestandes, nichtvergangenheits -. sondern zukunftsorient,ert ist. 
Entsche,dend 1st ob der Bed1enstete den Anforderungen entspricht, die heute an 1hn 
gestellt werden mussen um die zukunft1gen Aufgaben zu bewaltigen. Dabei geht es nicht 
um eIne abstrakte E1gnung fur w1ssenschaftliche Tatigkeit generell, sondern um die aus
re,chende Befah1gung zur Durchfuhrung der Aufgaben. die sich heute auf dem ieweiligen 
Arbe1tsplatz stellen Sowe,t der Bedienstete geltend macht. daB ihm fruher Publikationen 
n1cht mogllch gewesen se,en und dies auch durch die Situation vergleichbarer Wissen
schaftler bestat,gt wird w1rd vor allem auf die Wahrnehmung der seit der Wende 
gegebenen Publikat,onsmogllchke1ten abzustellen sein 

Dies fuhrt zu der Frage w1eweIt den Bed1ensteten Zeit tor nachholende Qualifikation und 
F ortb1ldung e,nzuraumen 1st. um die heute erforderliche Qualifikation erwerben und dartun 
zu konnen Fensk1/Linck (NZA 1992 341 ) meinen. daB Umschulungs - und Fort
b1ldungsrnaBnahmen Jedenfalls dann n,cht abgewartet werden m0ssten, wenn sie die 
Tat1gke1t auf e,nem anderen Arbe1tsplatzerm6glichen sollten. Andererseits hat das BVerfG 
in der bere,ts erwahnten ersten Abw1cklungsentscheidung vom 24.04.1991 (BVerfG 84, 
133 auch abgedruckt in Das Arbe1tsrecht der neuen Bundeslander, herausgegeben von 
Hanu/Langanke/Pre1s/W1dlak, 1991 1119 S 10 ) aufgefuhrt, die Entwertung ihrer bisherigen 
Quallf1kat1on seI fu r zahlre,che Betroffene besonders hart. Oiese Folge der angegriffenen 
Regelung IAbw1cklung) se, nur zumutbar, wenn den Betroffenen wirksam geholfen werde, 
1hre Lage zu me,stern Angebote fur Fortblldung und Umschulung der Entlassenen d0rften 
deshalb n1chl m,t dem Auslaufen der Arbe1tsvertage enden. Dies lehnt sich an die 
Abw,cklungsregelung des E1nigungsvertrages an, nach derder Arbeitgeber in Zusammen
arbe1t mIt der Arbe1tsverwaltung die fur eine We,terverwendung ggf. erforderl1chen 
Fortb,ldungs - oder Ur,,schu!ungsrna~nahmen zu fCrdern hatte. Di@ KOndigungsi&gelung 
des E1n1gungsvertrages nirnmt darauf aber nicht Bezug. Oen AusfOhrungen des BVerfG 
,st aber zu entnehrnen daB Notwendigkeit und F0rderung von Umschulungs - und Fort
btldungsmar..nahmen be, der rechtlichen Wiirdigung der beendigung von Arbeitsver
haltn,ssen wegen der Umstruktunerung des offentlichen Oienstes im Beitrittsgebiet nicht 
unberucks1cht1gt ble1bendurfen Oas BVerfG hataber nicht beanstandet, daBdieArbeitsver
haltnisse ,m Rahmen der Abw1cklung auch endeten, bevor eine erford~liche Umschulung 
abgeschtossen war und hat nur nachtraghche MaBnahmen verlangt. Ubertragt man dies 
auf das Kund1gungsrecht wird man die MOglichkeit, die erforderliche Qualifikation durch 
Fortb1ldungsmaBnahrnen zu erlangen. n,cht aur..er Acht !assen durfen Dies kann aber die 
begrenzte Geltungsdauer der Kund1gungsregelung nicht andern. Auch durfte die 
verfassungskonfo,me Auslegung nicht verlangen, daB dem Arbeitgeber insowei~ die 
Bewe,slast auferlegt w1rd Die Kund1gung wegen mangelnder fachlicher Qualtfikation wird 
deshalb nur dann ausgeschlossen se,n wenn deutlicheAnhaltspunkte daf0rvorliegen, daa 
die erforderliche Oualif1kat1on In absehbarer Zeit gegeben sein wird. Ein zeitlicher 
Anhaltspunkt laf1t s,ch der Abw,cklungsregelung entnehmen, die eine Umstellungsfrist von 
6 Monaten be, Arbe,tnehmern uber 50 von 9 Monaten vors1eht. 

2 Kund1gung wegen mangelnden Bedarfs 

Auch zu d1esem Tatbestandsmerkrnal l1egen b1sher nur LAG- Entscheidungen vor In der 
bere,ts erwahnten Entsche1dung des LAG Berlin vom 21 10 1991 (LAGE Art 20 Einigungs-
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vertrag Nr 5 = BB 1991. 2528) he1Bt es dazu der mangelnde Bedarf musse s1ch auf den 
Arbeitsplatz bzw Arbeitsbere1ch des zu kund1genden Arbe1tnehmers bez1ehen Die 
betnebl1chen Erfordern1sse. also der mangelnde Bedarf. muBten nicht dnngend im S11'1ne 
§ 1 II S 1 KSchG seIn, sondern es genuge. wenn der mangelnde Bedarf fur die fehlende 
Verwendungsmoglichkeit objekt,v ursachhch seI Das LAG fuhrt dann weIter aus, die 
Entscheidung eines 6ffenthchen Arbeitgebers. eInen Bere1ch nicht nur personalmlm1g 
wesentlich zu verringern, sondern mOglicherwe1se ganz aufzulOsen seI eine unternehrnen
sche Entscheidung, die einer genchtlichen Uberprufung nur begrenzt zuganghch seI 
Organ1satorische MaBnahmen des Arbeitgebers h1nsichtl1ch des Personalabbaus. um 
seinen Betrieb den veranderten Wirtschaftsbed1ngungen anzupassen seIen nicht auf 1hre 
Notwendigkeit und Zweckm3Bigke1tzu OberprOfen. es seI denn, die MaC!.nahrnen erw,esen 
sich c-ffenbar als unsachlich. unvernunft1g oder w1llkurllch wobe1 es s,ch um selten 
vorkommende Extremfalle handeln werde 

Ahnlich fOhren SAcker/Oetker, a.a.O . Rdz 1002 aus, eIne auf den rnangelnden Bedarf 
gestutzte Kund1gung sei an zwe1erle1 Voraussetzungen gebunden. d,e kurnulativ vorl,egen 
muaten: der mangelnde Bedarf mosse sich geadeauf den Arbe1tsplatz bzw Arbe1tsbere1ch 
deszu k0nd1genden Arbeitnehmers beziehen und der Arbe1tnehmer musse nicht mehr ver
wendbar sein. Auch eine Entsche1dung des LAG Berlin vom 14 08 1991 113 Sa 2991) 
verlangt, daBder bisherige Tatigke1tsbereich weggefallen sein musse A'hnl1ch Kre1sgericht 
Restock - Land vom 01 .08.1991 (BB 1991 . 2296) hege eine Organ1sat1onsentsche1dung 
vor, die die bisherige oder eine anderweitige Verwendung unmOgl1ch macht 5eI dies als 
unternehmensche Entscheidung h1nzunehmen. die nur darauf zu uberprufen se, ob d,e 
betrieblichen MaBnahmen offenbar unsachlich. unvernunft19 oder willl..url,ch s,nd 

M1t der Anknupfung an eine von den Arbe1tsgenchten nur in engen Grenzen zu uberpru
fende unternehmensche Entsche1dung nehmen d ,e vorstehend zIt1erten Entsche1dungen 
Be.zug auf die Rechtsprechung des BAG zur Anwendung des KSchG auf f\und,gungen Im 
Offentlichen Dienst. Danach liegt grundsatzl1ch eIn betriebhches Erfordern,s Im S1nne § 1 
II KSchG vor. wenn durch den Haushaltsplan best1mmte nach sachl1chen Merkmalen 
bestimmte Stel!en ftlr Betriebe oder Ve!Waltungen des Offenthchen Rechts gestrichen oder 
Im Zuge allgemeiner EinsparungsmaBnahmen organisatonsche oder technische Veran
derungen durchgefuhrt werden. E ine derart1ge Entsche1dung 1st von de:n Gerichten fur 
Arbeitssachen vorbehaltlich eIner M1Bbrauchskontrolle grundsatzhch als gegeben h1nzu
nehmen Erst die konkrete Durchfuhrung e,nes solchen Beschlusses unterl1egt in vollern 
Umfang der gerichtlichen Nachprufung Es kann daher be1sp1elswe1se uberpruft werden 
ob die Verwaltung led1glich aufgrund eines Me~z1ffernsystems schemat1sch vorgegangen 
1st, ohne festzustellen, ob bei einzelnen D1enststellen Arbe1tmangel oder eIn entsprechen
der Stellenuberhang gegeben 1st(BAG 03 05 1978AP Nr 5 § 1 KSchG 1969 Betr1ebsbed1ngte 
KOnd1gung: 06.09 1978 AP Nr. 4 § 1 KSchG 1969. Neumann. Haushaltsrechthch be
tnebsbedingte Kundigung imoffentlichen Dienst. RdA 1979. 371 Ge:me1nschaftskomrnentar 
zum Kundigungsrecht/ Becker, 3 Aufl. 1989. § 1 KSchG Rdz 334 l In e,ner neuen Ent
scheidung des LAG Baden-Wurttemberg vom 06 07 1990 l 7 Sa 17 /90. NIchtzu
lassungbeschwerde verworfen durch BeschluB des BAG vom 17 10 1990 2 AZN 379/901 
wird dies best~tigt Im 6ffentl1chen Dienst seI eIn dringendes betnebl1ches Kund1-
gungserfordernis gegeben, wenn durch den Haushalt best1mmte. nach sachl,chen Merk
malen bezeichnete Stellen gestrichen werden Dadurch werde zum Ausdruck gebracht 
daB diese Stellen fur die fragl iche D1enststelle entbehrltch se,en Dies gelte vvenn s1ch der 
Haushaltsgesetzgeber selbst mIt den Verhaltn1ssen gerade der betreffenden Verwaltung 
befaBt und festgelegt habe, daB dort best1mte Stellen nicht mehr bestehen sollen Dies seI 
durch die Genchte hinzunehmen. Dies gelte Jedoch dann n1cht. wenn der Haushaltsplan 
fur D1enststellen nur allgeme1ne E1nsparungen anordnet In d1esem Fall musse zunachst 
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eine unte:rnehm 1::r,sche Entsche1dung getroften werden, durch welche der Bedarf fur den 
E,nsatz e1nes oder m ehrerer Arbe1tnehmer entfiillt Es mosse also fur jeden einzelnen 
Arbe1tsplat2 dargelegt werden was fur 1hn durch Haushalt odersonst,ge unternehmensche 
Entsche1dung Deschlossen worden seI 

Sozwe1felhaft das Verhaltniszw1schen dem Kundigungsrecht des EinIgungsvertra es und 
dem allgememen Kund1gungsschutz ist (dazu unten II 2 ), so sicher dOrfte doch siin dar.. 
d1ese zum KSchG entw1ckelte Rechtsprechung auf die Kundigung wegen mangelnden 
Bedarfs nach dem E1nigungsvertrag z~ ubertragen ist Davon gehen, wie dargelegt, 
Rechtsprechung und Schr1fttum zum E1n19ungsvertrag wie selbstverstandlich aus da 
~i~gungsvertrag und KSchG 1nsofern uberemstimmen Daraus ergibt sich dann schon 

a die Kund1gung wegen mangelnden Bedarfs n1cht dam,t gerechtfert1gt werden kann ' 
da/1 man den Arbe,tsplatz mIt einem anderen, bessergeeigneten Bewerber besetzt habe· 
Denn der mangelnde Bedarf kann s1ch nur aus dem Wegfall des Arbe1tsplatzes ergeben 
~1cht aus dem Wunsch des Arbe1tgebers. den Arbe1tsplatz mit einem besser geeigneten 

Ecwerber zu besetzen In solchen Fallen kommt deshalb nur d1e Kundigun we en 
mangelnder fachhcher Quahfikation in Betracht Diese 1am sich aber nicht a11Jn da9mit 
rechtfert1gen daf1 ein anderer Bediensteteroder Bev,..,erber eme bessereQual1fikation habe 
Nach dem Em1gungsvertrag re1cht es aus, daB die erforderliche Qualifikation Oberhau t 
gegeben 1st daB es keinen besser Qualif1z1erten 91bt, 'Nird n1chtverlangt RechtsprechuJg 
und Schr1fttum ( oben 1 l verlangen denn auch nm. daB eIne ausreichende nicht daB eine 
opt1male Oual1fikat1on vorl1egt Das BVerfG hat In seiner oben (I ) besproch.enen Entschei
dung vom 1 O 03 1992 sogar fur den Fall der Abwicklung betont. daB die Besetzung eines 
fortbestehenden Arbe1tsplatzes m,t externen Bewerbern nur in Grenzen zulassig sei Be, 
alledem lasse:n s1ch Qualifikations - und Bedarfsfeststellung gar nicht trennen. Vielmehr 
mur.. fur JE:den fortbestehenden Arbe1tsplatz und Ar~eitsbereich gepruft werden. ob die 
b1shengen Stellen,nhaber auch unter heut1gen Verhaltn1ssen fachlich ausreichend qualifizeirt 
sind den nunmehr bestehenden Bedarfzu decken W ie diese Grundsatze im einzelnen an 
den sachs1schen Hochschulen umzusetzen smd, wird unten (C.) im einzelnen dargelegt 

Aoc-1"\ndo,.0; Q.o.::i,-.ht1 ,ng ,,or,...,o,... , ~r..n ,4 ~ ht · R h • 
_ .... -.J ..... II '-'' ..... ~{..C.n .. ,,u.11 , YCIUICI 11,. , u0 1.> ule venc,ne im I a,,,-,,e,~, "u~ F= ·,~, ..... .......... .... , .............. ____ .. ,;._ 
d KS G . . .... - " l:l""l:l"VCIUO!:jC:> VVIC 

as ch d~n Nachwe1s verlangen, dall fur die Jewellige konkrete Tatigke,t kein Bedarf 
mehr besteht de:r Jewe1l1geArbe1tsplatz also entfallen isl. DerHinweis aufgenerelle Stellen
kurzungen rei~ht also n1cht aus D1ese mussen vielmehr durch eine "unternehmerische 
Entscheidung d h durch eme haushaltsrechtliche oder hochschulrechtliche Entschei
dung so umge,setzt werden . dar.. die Vertetlung derverble1benden Stellen auf die einzelnen 
Arbe1tsbere1che und Arbe1tsplatze konkret festgelegt wird 

3 Kund1gung weg en AuflOsung oder Umstrukturierung der Beschaftigungsstelle 

Der Em1gungsvertrag lam die ordenlliche Kundigung zu, wenndie bisherige Beschaftigungs
stelle ersatzlos aufgelost wird oder be1 Verschmelzung, Eingliederung oder wesentlicher 
A~derung des Aufbaus der Beschaft1gungsstelle die bisherige oder eine anderweitige Ver
w1::ndung n1cht mehr moglich 1st Bisher ,st noch nicht recht deutlich geworden Inwiefern 
dieser Tatbestand zusatzl1che Kund1gungsmbghchkeiten eroffnet Wenn die Um~trukturie
rung e,ner Beschaft1gungsstelle die brshenge oder eIne anderwe,t1ge Verwendung aus
schlier..t durfte 1n a lier reg el auch der Bedarf fur eine weitere Tatigkeit entfallen se,n Man 
kann den zusatzl1chen Ku11d1gungstatbestand als Klarstellung auffassen dall auch die 
Umstruktunerung (Auflosung Verschmelzung, E1nghederung,wesentlicheAu°fbauanderung) 
von Beschaft1gungsstell1:1, eIne unternehmerische Entscheidung ist die von den 
Arbeitsgenchten h1nzunehmen 1st. so da~ von ihnen nur zu Oberprufen bleibt welche 
Verwendungsmogl1chke1ten bestehen geblieben smd Daruber hinaus enth~lt die Bestim-
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mung den HInweIs. dar.. eIne Kund1gung auch be1 F ortfall der b1sherigen Beschaft1gung 
unzul;!!ssig sein kann wenn eine ander.-ve1t1ge Verwendung m6ghch 1st Dazu das folgende 

4 Anderwe1tige Verwendungsm6glichke1t 

An das Merkmal der anderwe1tIgen Verwendungsmoglichke1t knupfen s1ch 11or al lem die 
folgenden Fragen: Kann eine anderweitige Verwendungsmogllchke1t auch e1ne Kund1gung 
mangels Bedarfs ausschlier..en? Welche anderwe1tigen Beschaft1gungsmoglichke1ten 
sind in Betrachtzu z iehen. in Bezug auf ihre organ1satorische und orthche Anb1ndung sow1e 
auf dieerforderliche Qualif1kation?Wie ist die Auswahl unter versch1edenen Bev✓erbern um 
eine anderwelt1ge Verwendung zu treffen? 

Oar.. auch bei der Kundigung wegen mangelnden Bedarfs anderweIt1ge Ver1✓endu ngsmog
lichkeiten in Betracht zu ziehen sind, ist wohl unstreIt1g ( LAG Berlin 21 10 1991 EzA Art 
20 Einigungsvertrag Nr. 5: sacke/Oetker, a .a.O Rdz. 1003: Fensk1/L1nck. NZA 1992. 34 1) 
DafOr spricht insbesondere. dar.. die amtliche Begrundung zu den Tatbestanden der 
ordentlichen Kundigung nach dem Ein1gungsvertrag ganz allgemein ausfuhn. es solle 
grundsMzlich versucht werden, eine anderweit1ge Verwendung de5 Arbe1tnehmers zu 
erm6glichen. Auch verlangt der fur jede KOndigung geltende Grundsatz der Verhalt
nismarl.igkeit eine KOndigung m6glichst durch anderwe1t1ge Verwendung zu ersetzen und 
entbehrlich zu machen 

Nicht ganz so klar ist der Kreis der Dienststel len. In denen eIne anderwe1t19e Ver.vendung 
In Betracht zu ziehen ist. § 1 II S.2 Nr.2b KSchG stel lt fur den Anwendun9sbere,ch d1eses 
Gesetzes darauf ab, ob der Arbeitnehmer an eInem anderen Arbe1tsplat2 ,n derselben 
Dienststelle oder in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszwe1ges an demsel
ben D1enstort einschlierl.lich seines E1nzugsgeb1etes we1terbeschafl1gt werden kann 
sacker/Oetker. a.a.0 . Rdz. 1002-1004, wollen dies auf die ordentl1che Kund1gung nach 
dem Einigungsvertrag ubertragen Etwas anderes erg1bl sich aber aus der Regelung des 
Einigungsvertrages Ober die KOndigung bei Umstruktunerung von Beschaft1gungsstellen 
Hiernach istnamiich eineanderweitige Ve;,;..1endung nur beiVerschme!zung E,rigllederung 
oder wesentlicher Veri!nderung des Aufbaus der Beschaftigungsstelle vorgesehen . n1cht 
aber bei ersatzloser Aufl6sung der bisherigen Besch/:!fligungsstelle Dies ze1gl dar.. die 
Pflichtzur anderweitigen Verwendung auf den Bereich der b1sherigen BeschcHt1gu ngsstelle 
und derjenigen Beschaftigungsstelle beschr;!!nkt sein soil. welche 1hre Funkt1onen uber
nommen haben. Ein Zugriff auf anderweitige Beschaft1gungsmoghchke1ten 1n anderen 
BeschMtigungsstellen, die keineAufgaben der bis hen gen Beschaft1gungsstelle ubernom
men haben, ist danach nicht ml\glich. For eine ge',\1Isse Beschrani-ung der Pfl,cht zu an
derweitiger Verwendung sprichtauch, darl.Abs 4 der KOnd1gungsregelung des Ein,gungs
vertrageszwar Satz 6 , nicht aber Satz4 und 5 des die Abwicklung regelnden Absatz 2 Bezug 
genommen hat, nach denen der Arbeitgeber in Zusammenarbe1t milder Arbe1tsverwaltung 
diefOreine Weiterverwendung ggf. erforderlichen Fortbildungs -und Umschulungsmar..nah
men fordert und in denen eineWeilerverwendung desArbe1tnehmers ggf ,n eineri anderen 
Verwaltungsbereich angesprochen wird. 

Man wird deshalb davon ausgehen mussen, dar.. eine ordentl1che Kundtgung nach dem 
Einigungsvertrag nur durch anderweitige Beschaftigungsmogl1chke1ten ,n der b,shengen 
Beschaft1gungsstelle oder solchen Beschafligungsslellen ausgeschlossen werden kann. 
welche eine Funktionsnachfolge nach der bisherigen BeschM1gungsstelle angetreten 
haben. Dabei geht es, wie in§ 1 II S.2 KSchG. stets nur um anderwe1tige 8eschaft1gungs
m6gllchkeiten aufgrund freier Stellen oder zur Verfugung stehender M1ttel Tl-ieoret1sche 
BeschaftigungsmOglichkeiten. tor die eine haushaltsmaf11ge Abdeckung n1r:ht zur Verfu-
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gung steht komrne:1 n1cht In Betrachl Ebensowen19 erm 6glicht diese Regelung d ie 
Verdrangung anderer 8ed1ensteter von 1hrem Arbe1tsplatz Dies kornmt nuraufgrund einer 
Soz1alauswahl ,n Betracht die Im E1nigungsvertrag nichtvorgesehen ist und sich a llenfalls 
aus entsprechender Anwendung des KSchG ergeben kann (dazu unten Ill 1.). Bei der im 
E nIgungsvertrag selbst vorgesehenen anderweitigen VerwendungsmOghchkeit kann es 
deshalb nur um c1e Verwendung auf fre1en Slellen gehen 

E s obl1egt dem Arbe,tnehmer darzulegen, wie er sich eine anderweitige Beschaftigung 
vorstellt wenn seIn b1shenger Arbe1tsplatz latsachlich weggefallen sein sollte. Erst danach 
mur.. der Arbe1tgeber e1ngehend erlautern. aus welchen GrOnden e ine Umstezung auf einen 
entsprechend fre1en Arbe1tsplatz n1cht_ mogl1ch gewesen sei ( BAG 03.02.1977 AP Nr. 4 § 
1 KSchG 1969 Betnebsbedingte Kund1gung: ebenso LAG Berlin 21 10.1991 LAGE Art. 20 
E1n1gungsvertrag Nr 5) 

Sowe1t mehrere Arbe1tnehmer fur deren bIsherige Tat1gkeit kein Bedarf mehr besteht, um 
e,nen Arbe1tsplat! konkurneren. ~om men nur gle1ch - oder geringerwertige Arbeitsplatze 
In Betracht e,n Anspruch auf Beforde~ung zur Vermeidung von KOndigungen besleht nicht 
( BAG29 03 1990EzA§ 1 KSchG Soz1aleAuswahl Nr 29) DieAuswahl unterdenverschie
denen Bewerbern 1st wIe Im offentllchen Dienst allgemein. nach den Kriteri en des Art 33 
11 GG also nach dem Grundsatz der Bestenauslese, zu treffen. Einschrankungen kOnnen 
s,ch aber aus soz1alt!n Ges1chtspunklen ergeben lmAnwendungsbereich des KSchG setzt 
s1ch mehr und •n ehr die Me1nung durch. _dar.. auch die Konkurrenz um freie Arbeitsplatze 
Im Betrieb nach den Grundsatzender Soz1alauswahlzu enlscheidenist (Herschel/L6w1sch, 
KSchG 6 Aufi ;984 § 1 Rdz 182 Geme1nschaftskommentarzum Kundigungsrecht/Bek
ker 3 Aufl 1%9 § 1 KSchG Rdz 3333333342· Kiel, Die anderweitige Beschaftigungs
moglichkeI1 Im KSchG 1990 90) Da der Ein1gungsvertrag nicht ausdrOcklich auf das 
Eriordern1s der soz,alen Auswahl Bezug nimmt. w1rd diese Frageunten ( Ill. 1.) besprochen. 
Im Rahme'l des E1rngungsvertrages isl vor allem zu bedenken, ob sich aus der 
Rechtsprechung des BVerfG zu den soz1alen Rucksichten bei Abwicklung von tiffentlichen 
~~~r~c~t~ngen allgeme1ne Konsequenzen tor die Besetzung von freien Stellen im Offentli
c:nen u1eri':>i z1ehen iassen Zur soziaien Miiderung der Foigen von Abwickiungen hat das 
BVerfG wIe oben ( I ) dargelegt, zwe, Praferenzregeln aufgestellt. Eine Praferenz gebOhrt 
besonders schl1tzwurdIgen Personengruppen wie alter en Arbeitnehmern, Schwerbehinder
ten l1nd Alle1nerz1ehenden E,ne zwe1te Praferenz gebuhrt denjenigen Bediensteten, deren 
soz1aler Bes1tzsta nd durch d1eAbw1cklungsma Unahme beseitigtwude. FurdieAnwendung 
dIeser Praferenzregeln kann es ke1nen Unterschied machen. ob es um den Wegfall von 
Arbe1tsplatzen durch Abw1ckl~ng oder durch Kundigung geht. Die lnteressenlage ist die 
gleIche Desha lb wird man fre1e Stellen vor allem denjenigen Arbeitnehmern innerhalb der 
Beschaft1gungsstelle oder eIner Funkt1onsvorgangerin anbieten milssen, die tor die Tatig
ke1t ausre1chend geeIgnet s1nd und sonst wegen Wegfall ihres b isherigen Arbeitsplatzes 
entlassen werden mur!ten sowe1t sIe zu dem besonders schutzwlirdigen Personenkreis 
gehoren Dabe1 w1rd man Arbeitnehmer vom 50 LebensJahr an zu den alteren zahlen 
mus sen I E1nzt!lhe1ten dazu unten C IV 4 ) 

Schher!lich st noch zu erklaren, wIe der Kreis freier Arbeitsplatze organisatorisch 
abzugrenzen 1st die eInern Arbe1tnehmer als Alternative zur KOnd19ung anzubieten sind. 
Mar..gebhch 1st Insofern eine Entsche1dung des BAG vom 29 03.1990 (EzA § 1 KSchG 
Soz1ale Auswahl Nr 29, dazu eingehend Kie l. D1eanderweitige Beschaftigungsm6glichkelt 
Im Kund1gungsschutz. 1990, 89). als fre1 s1nd solche Arbeilsplatze anzusehen, die zum 
Ze1tpunkt des Zugangs der Kund1gung unbesetzt sind. Sofern der Arbeitgeber bei Aus
spruch der Kund,gung mIt hinreIchender S1cherhe1t vorhersehen kann, dar.. ein Arbeitsplatz 
bis zum Ablauf der Kund1gungsfr1st zum Be1sp1el aufgrund des Ausscheidens e,nes 
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anderen Arbe1tnehmerszur Verfugung stehen w1rd, 1st eIn derart19er Arbe1tsplatz ebenfalls 
als fre1 anzusehen 

Ill. Der allgemeine KUndigungsschutz 

1 Uberbhck 

a ) Allgemeines 

Die Regelung der ordentlichen Kund1gung Im E1mgungsvertrag stellt e1ne Sonderegelung 
gegenuber dem allgemeinen Kund1gungsschutz nach dem Kund1gungsschutzgesetz dar 
wobe1 das Verh3Itnis von allgeme1ner und besonderer Regelung unklar Ic;t Sollte die Frist 
des E1nigungsvertrages nicht verl3ngert werden. 1st das KSchG alle1nige Beurteilungs
grundlage auch fur alle KOndigungen Im offentl,chen Dienst des Be1trittsgeb1etes nach dein 
02.10.1992. Schon deshalb ist es erforderl ich, h1er auf den allgemeinen Kund,gungsschutz 
einzugehen. Aul!erdem mul! man die Grundzuge seiner Regelung kennen um das Pro
blem seines Verh31tnisses zu den Sondertatgestanden des E1nigungsvertrages beurteden 
zu kOnnen. 

§ 1 KSchG IM!.t die Kundigung wegen dnngender betnebl1cher Erfordern,sse und aus 
Grunden in der Person und Im Verhalten des Arbe1tnehmers zu In Be;:ug auf die 
dnngenden betrieblichen Erfordernisse ~le1bt das KSchG kaum hinter der r-und19ung 
wegen mangelnden Bedarfs nach dem Ein1gungsvertrag zuruck da der WE-gfall von Ar
beitspl3tzen grunds3tzlich ein betriebsbedingtes Kund1gungserforderms begrundet Auch 
die im KSchG vorgesehene Notwend1gke1t, den Arbe1tnehmer statt der Kund19urig aur 
anderen freien Arbe1tspl3tzen in eInem best1m mten Bere1ch zu beschatt1geri f1ndet 1hr 
Gegenstuckim Einigungsvertrag Gle1chermar:l.en 1st die mangelnde fachl1r.he Oual1f1kat1on 
als personenbed1ngter KOnd1gungsgrund anerkannt (Geme1nschaftskorrimentar zum 
KOnd1gungsrecht/Becker, § 1 KSchG Rdz 206. Stahlhacke/pre,s Kund1gung und ~und1-
nynasschutz im ArbeitsverMltnis. 5 Aufl 1991 , Rdz. 738) Das Fehlen de1 gesetzl1chen 
Kundigungsgrunde mull nach dem KSchG innerhalb von 3 Wocnen nach Zugang der Kun
digung gerichtlich geltend gemacht werden W ar e,n Arbe1tnehmer nach erfolgter Kund1-
gung trotz Aufwendung aller 1hm nach Lage der Umst3nde zuzumutenaen Sorgfalt ver
hindert, die Klage innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der Kund1gung zu erheben. so 1st 
auf semen Antrag die Klage nachtr3glich zuzulassen Der Antrag 1st nur innerhalb von 2 
Wochen nach Behebung des Hindernisses zulass19 Nach Ablauf von 6 Monaten vom 
Ende derversaumten Frist an gerechnet, kann der Antrag n1cht mehr gestellt werden E1ne 
entsprechende Regelung ist Im E1nigungsvertrag mcht enthalten doch gehen selbst die 
Gerichte von ihrer Anwendbarkeit auf Kund1gungen Im Rahmen des Ein19ungsvertrages 
aus. die Im Obrigen die Sonderstellung des E1mgungsvertra9es betonen l LAG Berlin 
22.07.1991 , LAGE Art 20 E11nigungsvertrag Nr 1) 

b) Sozialauswahl 

Nach § 1111 KSchG ist eine KOnd1gung aus dnngenden betnebllchen Erfordern1ssen soz1al 
ungerechtfertigt, wenn der Arbe1tgeber be1 der Auswahl des Arbe1tnenmers soz1ale Ge
sichtspunkte nicht oder nicht ausre1chend berucks1cht1gt hat . auf Verlangen des Arbe1t
nehmers hat der Arbeitgeber dem Arbe1tnehmer die Grunde anzugeben a,e zu der getrof
fenen sozialen Auswahl gefuhrt haben All dies gilt n1cht, wenn betnebstechn1sche 
wirtschaftltche odersonstige berechtigte betnebhche Bedurfmsse d Ie We1terbeschaft1gung 
eines oder mehrer Arbeitnehmer bed1ngen und dam1t der Asuwahl aus soz,alen Ges1chts
punkten entgegenstehen De, Arbe1tnehmer hat die Tatsachen zu bewe1sen dIe die 
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Kund1gung als soz,al ungerechtfert19t Im Sinn des Satz 1 ersche1nen lassen. Be, der 
Anhorung des Setnebsrates uno des Personalrates hat der Arbe1tgeber die tor die soz1ale 
Auswahl mar..gebhchen Umstande von s1ch m1tzute1len (BAG 29 03 1984 NZA, 169: LAG 
Berlin 21 10 1991 LAGE Art 20 Ein1gungsvertrag Nr. 5, ArbG Berlin 02. 09 1991 EzA Art 
20 E1ntgungsvertrag Nr 6) 

Be1 der Soz1alauswahl geht es um die Konkurrenz verschiedener Arbe1tnehmer eines 
Betnebes oder eIner DIenststelle m1t vergle1chbaren Htigkeiten, von denen nur ein Teil 
we1terbeschaft1gt werden kann Die soziale Auswahl kann dazu fOhren, dal! ein Arbeitneh
mer dessen Arbe1tsplatz fortbesteht , von einem anderen Arbeitnehmer verdrangt wird, 
des sen vergle1ch barer Arbeitsplatz weggefa lien isl, weil er sozial sch utzbedurftiger ist. Bei 
der soz1alen Asuwahl geht es also n1cht um dre Konkurrenz zwischen internen und externen 
Bewerbern sondern nur um die Konkurrenz bere1ts Im Betneb beschaftrgter Arbeitnehmer. 
Bezugspunkt der Soz,alauswahl s1nd nur der Betrieb bzw. die D1enststelle. nicht das ganze 
Unternehmen oder derVerwaltungszweig D,eSozialauswahl bez1ehtsich auch immer nur 
auf vergle1chbare Arbe1tsplatze, also nicht auf h6her oder geringer e1ngestufte Arbe,tsplat
ze (BAG 29 03 1990 EzA § 1 KSchG Soz,ale Auswahl Nr. 29). Der Arbeitnehmer ist also 
nicht verpfl1chtet eInem soz,al schutzwi.ird1geren Arbeitnehmereine eine Weiterbeschafti
gung zu gunsttgeren oder ungunstigeren Bedingungen anzub1eten, um fur ihn durch 
Kund1gung eInes anderen sozial bessergestellten Arbeitnehmers eine Beschaftigungs
moghchke1t zu schaffen 

Grundlegend fur die Sozialauswahl sin drei Knterien- Alter, BetriebszugehOrigkeit, 
Unterhaltsverpf11chtungen Deren gegenseIt19es Verhaltnis kann durch Punktwertefestge
legt werden. die auch In m,t dem Personalrat vereinbarten Richtlinien Ober die personelle 
Auswahl be, E1nstellungen. Versetzungen, Umgrupp,erungen und Kundigungen gem. § 76 
11 Nr 8 BPersVG enthalten seIn konnen Zur Vermeidung von unbilligen Harten, die die 
Anwendung Jeden Schemas m1ts1chbnngen kann. muB Im Anschlur.. an die Vorauswahl 
aufgrund der Punktetabelle eine 1nd1v1duelle Abschlul!prufung der Auswahl stattfinden. Der 
Beurteilungssp1elraum des Arbe1tsgebers und der Arbeitnehmervertretung ist noch ge
wahrt wenn Alter und Betriebszugehongke,t !fTl wesentlichen gle1ch bevvertete werden. 

Betr1ebhche Bt:elange insbesondere auch Leistungsunterschiede und Belastungen des 
Betnebs aufgrund von krankhe1tsbedingten Fehlze1ten sind nicht bei der soz1alen Auswahl 
nach § 1 Il l 1 KSchG zu berucks1cht19en. sondern alle1n ,m Rahmen der Prufung nach S. 
2 ob betnebI1che Bedurfnisseeiner Soz1alasuwahl entgegenstehen. Leistungsunterschiede 
stehen e,ner Auswahl nach soz1alen Ges,chtspunkten n1cht nur entgegen, wenn sich der 
Betneb In eIner Zwangslage befindet, sondern auch dann, wenn die Besch3ftigung eines 
weniger schutzbedurft1gen Arbe1tsnehmers erforderllch ist (BAG 24.03.1983 EzA §1 
KSchG Betnebsbed1ngte Kundigung Nr 21) Es besteht eine vom Arbeitnehmer auszurau
m ende tatsachhche Vermutung dafur, dal! eIne Auswahl, dei der keine sozialen Gesichts
punkte sondern ausschllel!lich betnebliche Belange berucksichtigt wurden, auch Im 
Ergebnis soz1alw1dng 1st ( BAG 18 10 1984 EzA a a 0 . Nr. 339: Die mit Jed er sozialen Aus
wahl be1 eIner Massenkund1gung Im Rahmen der Sttllegung eines Betnebsteils verb1.,nde
nen Schw1engke1ten konnen 7:War berecht1gte betriebliche Bedi.irfnisse im Sinn von § 1 Ill 
S 2 KSchG seIn D1ese Schw1engke1ten erlauben es dem Arbeitgeber aber nicht, vOllig von 
einer Auswahl nach soz1alen Ges,chtspunkten abzusehen Er muB v1elmehr darlegen und 
ggf unter Bewe1s stellen der Austausch wIe v1eler vergle1chbarer Arbe1tnehmer ZW1schen 
den versch1edenen Betnebsteden moghch 1st. ohne das der ordnungsgemaBe Ablauf des 
Betriebs gestort wtrd Auf d1ese Zahl von Arbertnehmern beschrankt sich die soZJa le 
.b,uswahl(BAG 25 04 1985 EzAa a O Nr 35) Uberwiegendwird angenommen, daBauch 
dte Erhaltung der b1shengen Alterstruktur als berechtigtes betriebhches Bedurfnis aner-
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kannt werden kann (s Rumpenhorst NZA 1991, 2 14 m w N ) 

Wann die Weiterbeschaftigung sozial wenigerschut:zbedurftiger Arbe1tnehmer betnebl1ch 
erforderlich ist. kann nur im Einzelfall beurtedt werden Dabc1 kann 1nsbesondere die 
vielse1tigere Verwendbarkeit eIne Rolle sp1elen, wenn best1mmte Aufgaben nurvon einem 
best1mmten Arbeitnehmer wahrgenommen werden konnen Ma~gebllch 1st stets ob die 
WeiterbescMftigung sozial starker Arbeitnehrner zur Aufrechterhaltung e1nes ordn ungs
gemimen Betriebsablaufs oder zur Erhaltung der Le1stungsfah1gke1t des Betr 1ebes notwen
dig ist. lnsbesondere k6nnen erhebliche Leistungsunter~ch1ededas We1terbescha ft1gungs
bedtlrfnis bestimmter Arbeitsnehmer bedingen Darlegungs- und bewe1spl11cht1g 1st inso
fern der Arbeitgeber (Gemeinschaftskommentar zum Kund1gungsrechts/Becker 3 Aufl 
§ 1 KSchG Rdz. 366-368). 

Schliel3.lich ist zu betonen, da~ eine soziale Auswahl nur beI betr1ebsbed1noter nicht be1 
personen- und verhaltensbedingter KOndigung eriorderl1ch 1st -

2. Verhaltn1s zu den KGndigungstatbestanden des E1n1gungsvertrages 

Sehr strittig ist, ob das gesetzliche Erfordernis der soz1alen Auswahl auf die Kund1gung 
wegen mangelnden Bedaris oder Umstrukturierung von Besch/Ht1gungsstel len nach dem 
Einigungsvertragzu i.ibertragen ist. D1ewohl herrschendeMe1nung verneInt di es doch l1egt 
eine Entscheidung des BAG noch nicht vor. Die verne1nenden Auffassungen werden von 
der9. Kammer des LAG Berlin angefuhrt, aufgrund der generellen These die Kund19ungs
bestimmungen des Einigungsvertrages seIen lex spec1ahs gegenuber dem allgemeinen 
Ki.indigungsrecht(so in Bezug auf die ordentlicheKund1gung, Entsche1dung vom 21 10 1991 
LAGE Art 20 Einigungsvertrag Nr 5: ebenso LAG Berlin 14 08 199 13 Sa 2991 ebenso 
ArbG Berlin 06 02.1991 Zeitschnft fur Tanfrecht 1991 , 210. LAG Potsdam 12 09 1991 
Personalrat 1991. 123). Anders dagegen Kre1sgericht Restock-Land vom 01 08 1991 , BB 
1991 , 2296: ebenso ArbG Berlin 02 09 1991 , 98 A 11768/91 das die Besonderhe1t der 
einigungsvertraglichen Regelungen nur Im Ubergangsgeld und in der Ausschaltung einzel
oder kollektiwertraglicher Kundigungsfristen s1eht. EzA Art 20 E1n1gungsvertrag Nr 6 
Eine m1ttlere Losungvertritt eIne Entscheidung des Arbeitsgenchts Ber l1n vorn 16 0 1 1992 
77 A Ca 17390/91: der Kreis der In die soziale Auswahl e1nzubez1ehenden Arbe1tnehmer 
mi.isse auf den unmittelbaren Einsatzbereich beschrankt werden Im Schr1ftturn w1rd ganz 
i.iberwiegend das Erfordernis einer Sozialauswahl auch Im Rahrnender betnebsbedingten 
KOndigungen aufgrund des E1n19ungsvertrages vertreten (so zuletzt Fensk1/L1nck NZA 
1992, 341, m.w.N.). Rechtsklarheitwird sich frOhestens am 11 06 ergeben falls das BAG 
seine tor diesen Termin angekOndigte Entsche1dung zu den au~erordenthchen Kund1gun
gen aufgrund des Einigungsvertrages zumAnlal1 nimmt. generelle Ausfuhrungen uber das 
Verhiiltnis des Einigungsvertrages zum allgeme1nen KOndigungsschutzrecht zu rnachen 
Anderenfalls w1rd man sich noch bis Ende Juli gedulden mos sen w enn n1cht sogar !anger 
Eine sichere Vorhersage ist nicht moglich. Am nachsten liegt es wohl das Erfordern1s der 
Sozialauswahl zu bejahen, aber auf grundlegende soz1ale Tatbestande zu beschranken 
wie sie das BVeriG herausgestellt hat. Nie ht erortert. aber kaumzwe1felha~ durfte se1n da l3. 
der Arbeitgeber das Recht zur Durchfi.ihrung eIner Sozialauswahl nach dem gesetzlichen 
Vorbild hat. Dies wurde ihn auch dazu berecht19en, soz1al weniger schutzbedurft1ge 
Arbeitnehmer zu kundigen, deren Arbe1tsplatz nicht entfallen 1st. 111enn nur so die 
Weiterbeschaft1gung sozial schutzwurdiger Arbe1tnehmer ges1chert werden kann 

Soweit man§ 1 Ill KSchG im Rahmen des Ein1gungsvertrages anwenden will stellt s1ch 
die - in Rechtssprechung und Schrifttum b1sher ansche1nend noch n1cht behandelte -
Frage, ob die gangigen Kriterien der Sozialauswahl 1nsowe1t durch die Rechtssprechung 
des BVerfG zur Beri.icksichtigung soz1aler Belange rnod1frz1ert warden 1st Wahrend 1m 
allgerneinen auf Lebensalter. Betnebszugehor1gkert urd Unterh:iltc;pfl,,:ht<?n c1bg~stellt 
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w1rd hebt das BVerfG wIe eIngangs (I.) dargelegt. das Erreichen eines bestimmten 
Leben salters (50 J Schwerbeh1nderung und Alleinerziehung hervor Zurn Vergleich sei ein 
vom BAG In der Entsche1dung vom 18.01 1990 (EzA § 1 KSchG sozialeAuswahl Nr. 28) 
anerkanntec; Punktesche ma angefuhrt· 

Ein D1enstJahr bis 1 O D1enstJahre Je Jahr 1 Pun kt, ab dem 11 Dienstjahr je Jahr 2 Punkte. 
Es werden nur Ze1ten der BetriebszugehOrigkeit bis zum vollendeten 55. Lebensjahr 
berucks1cht1gt d h es sInd maximal 70 Punkte mOglich. 

Lebensalter fu r Jedes voile Lebensjahr 1 Punkt, maximal 55 Punkte. 

Je unterhaltsberecht1gtes Kind 4 Punkte, verheiratet 8 Punkte, Schwerbehinderung bis 50 
% Erwerbsminderung 5 Punkte, Ober 50 % je 1 O % Erwerbsminderung 1 Punkt. 

Man s1eht dal3. d ie Akzente hier anders gesetzt sind als vom BVerfG. Es dOrfte sich 
empfehlen auch be1 der Anwendung des § 1 KSchG im Beitrittsgebiet die vom BVerfG 
her:,-orgehobenen Elemente des Lebensa~ers und der All~inyerdienerstellung starker zu 
berucks1cht1gen ebenfalls die Schwerbehinderung, sowe1t die Schwerbehinderten nicht 
ohneh1n durch 1hren Kund1gungs.schutz vor Massenentlassungen bewahrt sind. Anderer
serts hat das BVerfG auch den soz1alen _Besrtzstand durch la~gjahriQe BetriebszugehOrigkeit 
als schutzbedurft19 anerkannt Dabe1 w1rd man Im Be1tnttsgeb1et aufgrund politischer 
Benachteil1gung fehelende BetriebszugehOrigkeiten hinzurechnen mOssen, ebenso 
Betnebszugehongke1ten abz1e~en mossen, dieauf einen untypischen, nurdurch politische 
Bevorzugung erkfarbaren Karnereverlauf zurOckgehen. 

Selbst wenn man von der Anwendbarkeit des§ 1 Ill ~SchG auf KOndigungen im Rah men 
des E1nigungsvertrages ausgeht wird eine voilstandtge und regelrechte Sozialauswahl in 
v1elen Fallen gar nicht moghch sein. sch on wegen des Zeitdruck~. unter9en derEinigungs
vertrag die Drenstherren stellt Man wrrd deshalb Im Augenbhck zu eIner vereinfachfen 
Soz1alauswahl raten mussen. welche s1ch nach den Kriterien des BVerfG richtet. Soweit 
moglIch, sind auch sonstIge besondere soziale Belastungen in Betracht zu ziehen. Im 
':"1ssenschafthchen Bere1ch 1st die Zahl vergleichbarer Arbeitsplatze so klein, daB die 
Anwendung von Punkteschernata n1eht not1g s<M c:Hlme. 

A us der Rechtssprechung des BVerfG dOr1te weder die Pn icht noch das Recht des 
D1enstherrn abzule1ten sein Arbeitnehmerzu entlassen, um PlatzfOrsozial schutzbedur1tige 
Arbe1tnehmer zu machen deren Arbe1tsplatz weggefallen ist. Eine weder betriebs-. noch 
personen- noch verhaltensbedingte, sondern "sozialauswahlbedingte" Kundigung kann 
nur aufgrund des§ 1 111 KSchG erfolgen. wahrend sich die Praferenzregeln des BVerfG nur 
auf die Besetzung fre1er Arbe1tsplatzeund dieAuswahl unterverschiedenen Arbeitnehmern 
bez1ehen durfte deren b1sherige Verwendung insge.san:it entfallen ist. Schliel!lich ist zu 
berucksIcht1gen dal! das BVerfG nicht die ausschheBltche, sondern die angemessene 
Berucks1cht1gung besonders schutzbedorft1ger Arbeitnehmer verlangt, so daB auch 
Le1stungsges1chtspunkte angemessen berucksichtigt werden kOnnen. Die oben bespro
cheneVorschr1ft des§ 1111 S 2 KSc_hG91btinsofern einenAnhaltspunkt. OieWeiterbeschafti
gung ungeeI9neter Arbe1tneh,:ner 1st In ke1nem Fall erforderlich, da die manselnde Eignung 
einen personenbed1ngten Kund1gungsgrund schafft, tor den eine Soz1alauswahl von 
vornhere1n aussche1det 

Schl1eBl1ch mul! das Angebot eIner befristeten Beschaft,gung ausreichen, bis die soziale 
S1cherung der besonders schutzbedlirft1gen Arbeitnehmer anderweitig gewahrleistet ist, 
z B durch Schulre1re der Kinder, E1ntntt in den Vorruhestand usw Wird eine solche 
Ubergangsregelung abgelehnt. kann und m ur.. es be1 einer im Obrigen begrOndeten 
Kundigung ble1ben 
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