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•Kain Zweifel, Ellington, wir haben den Sinn 
des Unlversums mathematlsch auSQedrilckt. 
Gott - wle lch die Erregung bel elner neuen 
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Editorial 

In den Diskussionen um die Cumcula. die sett geraumer Zert an den 
osfdeutschen Hochschulen gefuhrt werden, spiel! auc/7 dre Fragf? des 
Latinums in geisteswissenschaftlichen Studiengangen erne Rolle Uns 

hat damit eine Diskussion erreicht. die seit Jahren ,m Westteil der Repu
blik gefahrt wird. In Ostdeutschland kommt eine Besonderhelf hrnzu Es 

gibt vielfach ein starkes Bedarfms. die Neudefinterung der Rolle von 
Universitaten an die Wiederbesinnung auf akademische Tradlf1onen zu 
bmden. nicht zuletzt das Sichtbarrnachen d1eser Wiederbesmnung als 
auf3eren Ausweis fur Emeuerungsfahigkeit zu verwenden Hier kann 
wohl auch die dominierende Tendenz hin zum Latinum emgeonJnet 

werden Wir veroffentlichen zwei kontroverse Debattenbelfrage 

In der Artikelserie "Wissenschaft Ost 1989190" stellt 1n vort,egendem Hen 
der Moderator des Runden Tisches der Akadem,e der W1ssenschaften 
Hermann Klenner, seine ruckblickende Sicht auf dre bewegten Monate 

vor Zusammen mit dem Beitrag des letzten Akadem1epras1denten 
Klinkmann (vgl hso 7192) gelesen, ergibt s1ch eine umfassende 

Gesamtschau auf diesen Bereich von "Wrssenschaft Ost" 

Kaum thematis1ert sind bislang die zahl/osen fre1schwebenden. merst au 
ABM-Basis funktionierenden Wissenschaftsprojekte ,n Ostdeutschland 
unter einem hochschul- und wissenschaftspolit1s chen Blrckwinkel Des

halb seien die Thesen von Harald Werner besonders zur Lekture 
empfohlen 
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THEMA: Streitsache Latinum 

In den Oiskussionen um die Cumcula. die se1t geraumer lei/ an den ost
deutschen Hochschufen gefuhrt warden. spielt auch die Fraga des Latmums 
in geisteswissenschaftfichen Studiengtjngen eme Rolle Uns hat damit eine 
Oiskussion erreicht. die seil Jahren 1m Westteil der Republ1k gefuh/1 w1rd fn 
Ostdeutsch/and kommt hinzu. daf!, es vielfach em stark.es Bedu,inis g1bt. dre 
Neudefinierung der Rolle von Universiftjten an die W1ederbesinnung auf 
akademische Traditionen zu binden auch das S1chtbarmachen d1esor 
Wiederbesinnung als tJuf!,eren Auswe,s fur Erneuerungsfah1gAe1/ w verwen
den Hier kann woh/ auch die dominierende Tendenz h111 zum Latmum 
eingeordnet werden. Wir veroffenffichen zwei konrroverse DebatrenbeJ/rf!Jg,3 

Wolf Schneider (Hamburg): 

Cui bona linguae latinae studere? 

Damit wir uns recht verstehen: NatOr
lich ist es gut, wenn vie le Leute "eine la
deinische Fozzen" haben, mitJozefFil
ser zu reden. Man braucht Latein, 
nach Bundeslandem verschieden, um 
zu bestimmten Studiengangen zugelas
sen zu werden; man braucht es. um das 
Kreuzwortratsel der Times zu losen 
und die gebildeten Redensarten zu ver
stehen, mit den en Absolventen Humani
stischer Gymnasien manche Gesellig
keit zu verschonem wissen. So stimmt 
es uns froh , da~ an westdeutschen Gym
nasien immernoch die Halfte a lier SchO-

ler Casars Sprache lemt lhre Lehrer 
fOhren dafur sogar noch gewichtigere 
GrOnde als die eben genannten in die 
Schlacht, und es lohnt sich wirklich , sie 
zu prOfen. 

1. "Die lateinische Sprache erschlief3.t 
uns die Antike, die Mutter der europai
schen Kultur.·· In derTat, die Antike i!,t 
es wert, studiert und lebendig erhalten 
zu werden . Nur taucht in den zahlrei
chen Schriften und Reden des emsi
gen Altphilologenverbandes merkwOr
digerweise ein elementarer Gedanke 
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niemals auf· Mui?, 1ch e1gentlich eine 
fremde Sprache lemen, um mich in 
eine fremde Kultur zu versenken? Hat 
Marx seinen Einflul?, auf Lenin. Mao 
oder Castro etwa In deutscher Sprache 
ausgeubt? Konnten Nietzsche, Tho
mas Mann. Andre Gide auch nur ein 
Wr rt. Russisch, als sIe 1hre uberwalti
genden Eindri.icke von den Rornanen 
Dostojewsk1s empf1ngen? Wie viele 
von denen, die Luthers Bibel lesen. 
komrnen auf die ldee. dem hebra1sch
griechischen Original nachzutrauern? 
NaWrlich, die letzten Feinhe1ten !assen 
s1ch nurder Ursprache entnehmen Aber 
wIe viele Gymnas1asten. um Himmels 
w1llen, lernen denn Late1n bis zu dem 
Grade, dal?, sIe von einern lateinischen 
Cicero eInen hoheren Genul?, oder 
lnformationsgew1nn Mtten als von ei
ner guten deutschen Ubersetzung? Ja, 
stu11oe fur das E1ndnngen in die antike 
Kultur n1chl mehr Ze11 zur Verfugung. 
wenn die Schuler Ubersetzungen la
sen. statt ihre begrenzten Stunden mil 
dem E1npauken late1r11scher unregel
maB1ger Verben zu verptempern? 

2 "Die late1nische Sprache bietet den 
kurzesten Zugang zu alien tebenden 
romanischen Sprachen · Nein, nur 
einen kurzen Sobald einer Sparnsch 
ternen will , hat er groBe Vorte1te davon, 
wenn er schon Portug1es1sch. Franzo. 
sisch, lta1ien1sch oder Latem1sch kann: 
also, warum hater s1ch nicht gle1ch auf 
FranzosIsche geworfen. eme lebende 
Sprache von Weltrang und ein an
deres Sammelbecken hochster kultu
reller Werte? 
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3 "Lateinisch isl die hohe Schule der 
Logik." Nun ja. Die Logik hat in alien 
Sprachen einen schweren Stand, und 
dramatische Unterschiede des Lateini
schen sind nicht zu erkennbar "Altus" 
heiBt erstens "hoch, erhaben"; zwei
tens "breit, weit"; drittens "tief, ver
steckt". Es lieBe sich also mil demsel
ben Wort ein hoher Turm bezeichnen, 
der sich breit und tief im Land vergrabt 
"Cum" heif!t einerseits "weil" und an
dererseits "obwohl"; nicht gerechnet. 
daf! es auch "mit, nebst, seit, jedesmal 
wenn" und "zur Zeit, ats" bedeutet. Und 
dann die sogenannten Deponentia -
Verben in Leideform, die das Leiden 
irgendwo deponiert haben: "admirer" 
hat die grammatische Gestalt "ich 
werde bestaunt", aber den lnhalt "ich 
staune" - logisch der schiere Skandal 

4 "Erst mit Hilfe der latemischen 
Grammatik gewinnen viele Schuler 
das richtige Verstandnis der deutschen 
Grammat1k " Das ist einerseits wahr -
andererseits eine vemichtende Aussa
ge Ober die Qualitat unseres Deutsch
unterrichts. Natorlich stunde uberhaupt 
nichts Im Wege, die Unterweisung in 
deutscher Grammatik mit lateinischen 
Beisp1elen anzureichem; so, wie es 
auch den Sprachverstand scharfte, 
wenn man Schulern im 0eutschunter
richt demonstrieren wlirde, daB und 
warum so schlichte Aussagen wie "ich 
war" oder " ich hatte" ins Spanische auf 
vIelerle1 versch1edene Weise ubersetzt 
werden konnen und mussen oder daB 
unser Satz " lch lebe seit zehn Jahren 
In Munchen" logisch bedenklich und 

schrecklich simpel ist, vergl1chen m1t 
dem Englischen "I have been living in 
Munich for ten years", das den ganzen 
Zeitraum ausschdpft, wahrend wir die 
zehn Jahre behandeln, als ob sie 
Gegenwart wi:!ren. 

Natortich gehort casars sprachliche 
Glanzleistung "Veni, vidi, Vici" (lch 
kam, ich sah, ich siegte) in den 
Deutschunterricht • ats Hinweis auf 
eIne beneidenswerte KUrze, die wir 
nicht erreichen k6nnen , der wir aber 
nacheifern sollten . Was statt dessen 
das Deutsche durchdrungen hat, 1st lei
derdas and ere Extrem lateinischerMog
lichkeiten: die unsagliche Verschach
telung der Satze. Millionen von Schu
lem hat sie den Schweil?. auf die Stirn 
getrieben. schon den alten Klopstock 
hat sie geargert· Er bektagte den 
Zeitverlust, den das Zusammensuchen 
"der getrennt herumtaumelnden Wor
te" mit sich bringe und ubersetzte eIne 
Stuck Horaz in der Wortfolge des 
Originals: " lhn von der Mauer feind
lichen das Weib des kriegenden Fur
sten erblickend, und ihre reife Toshter 
seufzte: Weh uns, wenn nur nicht der 
unerfahrne in Schlachten Brautigam 
reizt konigliche den wutenden beim 
Beruhren Lowen, wetchen der blutige 
mitten durch fortreiBt Grimm das 
Wurgen." 

So bunt treiben wir es mit der Wort
stellung nicht, doch was immer sich 
nach deutscher Grammat1k an Unuber
sichtlichkeit in einem Satz unterbnn
gen laf!t, das lleben wir. Was vermo
gen die alten Sprachen zu teisten? hat-

te der Vors1tzenden des Altph1to
togenverbandes In deutscher Klartleit 
fragen konnen Aber. vom latem1schen 
Vorbild befeuert , stopfte er zwischen 
die Sprachen und das Leisten nicht WE!

niger ats 34 Worter, darunter sechs auf 
das bel1ebte -ung und eines von act1t 
Silben. "Was vermogen die alien Spra
chen Im Hinbl1ck auf die intellektuetle 
Ausblldung der deutschen Gymnasia
sten und In der Vermitt lung von Schlus
selqualifikationen. die fur die Bewah
rung In einerw1ssenschaftllchen Ausb1I• 
dung, im Berufsleben. In der Behaur>
tung im europa1schen Konkurrenz
kampf die Voraussetzung b1lden , zu 
te1sten?" 

Wer so schre1bt. hat zuv1el Cicero 
gelesen und zu wenig Luther, LessinfJ . 
Lichtenberg und Brecht Er hat nichts 
davon vernommen, daB die deutsche 
Grammatik auch Satze von 0urchsich
t,gkeit und Kraft zutaBt und dar.. es 
erstrebenswert ware. um solche Satze 
zu nngen . Stall dessen ''Fur den 
Unterricht an Gymnas1en 1st die kof1· 
nitive Durchdnngung einer rnodernen 
Fremdsprache eIne schulformspez1f1-
sche Aufgabe " Da haben wIr ihn , den 
c,rculus latinus_ Wer LateIn gelernt hat. 
kommt in die Versuchung, das Kognitive 
ins Deutsche zu 1rnportieren und die 
sch6ne Uberraschung vor uns auszu
bre,ten, dar.. der Unterricht an Gym
nasien schulformspezifisch ist - und 
nun ficht er fur die Erlernung des Late1-
nischen. damit man seine lmporte 
verstehen und seine Umstandlichkeiten 
wurdigen kann So z1ehen Lateinlehmr 
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Lateinschuler und die nachste Genera
tion von Lateinlernern nach sich. 

Bei alledem ble1bt esdurchaus nutzlich. 
Latein zu lernen - so, w1e der Umgang 
mit jeder Fremdsprache Nutzen bringt. 
Es genugt Jedoch nicht. zugunsten 
eines Lehrstoffs ins Feld zu fuhren, daB 
er nutzlich se1 Vielmehr muB jeder 
Stoff nachweisen, daB er nutzl1cher 1st 
als dieJenigen Stoffe. die 1n derselben 
Ze1t seinetwegen nicht gelehrt werden 
kbnnen Und nach d1esem MaBstab 
fallt. 2000 Jahre nach Casar, das La-
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te1nische durch. Jeder lebende roma
nische Sprache bringt mehr Gewinn, 
und vielle1cht sollte die Ht:!lfte der 
eingesparten Stunden uberhaupt dem 
Deutschunterricht zugeschlagen wer
den 

Wolf Schneider. ist Leiter der Henri
Nannen-Joumalistensctwle in Ham
burg 

(aus Sliddeutsche Zeitung Magazin 
21 2 1992) 

Rainer KoBling (Leipzig): 

Gegenrede zu Wolf Schneider 

Gleich den didakt1schen Methoden bedurfen 
Lehrgehalt und Lehrstoffe 1m schultschen 
w1e 1m akadem1schen Bere1ch e1ner standi
gen kritischen S1chtung 1m Hinblick auf ihre 
Aktualitat und 1hren Nutzen 

Ober Z1ele, 1nhaltllche Akzente, Stunden
volumina des Lateinunterrichts wurde in 
Deutschland bere1ts wahrend des vongen 
Jahrhunderts debatt1ert Spater kam die 
grundsatzhche F rage nach Sinn und Zweck 
einer lateinsprach1gen Ausbildung h1nzu 
S1e stellt s1ch heute in dem Mar..e 1mmer 
dnnglicher, wie modernew1ssenschaftilche 
Erkenntnisse, technische Errungenschaf
ten, polit1sche und soziale Erfahrungen 
nachdruckhch und m1t Recht e1ne Aufnah
me 1n die Lehrprogramme fordern , Jene 
aber nur zu Lasten herkOrnmlicher Lehrge
genstande erfolgen kann 

Der Leiter der Henn-Nannen-JOL1rnahsten
schule 1n Hamburg. Wolf Schneider, hat 1n 
e1nem Beitrag fur das Magaz1n der "Suddeut
schen Ze1tung'" dem Lateinunterncht eine 
1m Vergle1ch m1t anderen Fachern hOhere 
Nutzl1chke1t abgesprochen und zum Ver
z1cht auf 1hn an den Gymnas1en geraten 

Da s1ch die Schulen w1e die Hochschulen 
der neuen Bundeslander gegenwart19 1n 
e1nem kompl1z1erten und vielfaltigen Pro
zer.. der Erneuerung bef1nden, 1n dessen 
Verlauf h1er bislang nicht gelehrte Facher. 
neue Lehrstoffe und -inhalte sow1e trad1t10-

nelles human1st1sches B1ldungsgut in den 
Unterncht e1nbezogen werden erhebt s1ch 
in 1hnen m1tunter die langeZe1t nicht als op
portun angesehene Frage nach Wert oder 
Unwert der Late1nausbildung Desha lb sol
len 1m folgenden Schneiders Ausfuhrungen 
e1ner Prufung unterzogen und anschh!!
r..end e1nige Gedanken uber den besond1!
ren Nutzen von Late1nkenntn1ssen dargt!
legt werden 

Wolf Schneider erklart zunachst, es se, gut. 
wenn Jemand Late1nkenntn1sse bes1tzt Zur 
Begrundung fuhrt er aus s1e offneten den 
Zugang zu best1mmten Stud1engange11. 
se1en zurn L6sen des Kreuzwortratsels dm 
·Times" d1enlich und befah1gten zum Ver
standnis blldungsschweren Parilerens An
schher..end gre1ft er e1nige der von Lehrer n 
zur Rechtfert,gung des Lateinlernens vor
gebrachten Grunde auf, um s1e zu w1derle
gen Endlich gelangt er zu dem Schlur.. dm 
Lateinunterncht se1 zwar nutzl1ch, doch vo n 
ger1ngerem Nutzen als die Ane1gnung an
derer Stoffe, se1 m1th1n entbehrilch und die 
von 1hm beanspruchten Stunden kamen 
tun ilchst anderen F.:ichern zugute 

Befurworter w1e Gegner des Lateinunter
nchts haben se1t langem ganze Arsenals 
untersch1edl1ch gew1cht1ger Argumente an
gelegt, wer 1mmer uber unser Problem han
delt. pflegt s1ch daraus zu bed,enen 

Schneiders erstem Argument. der Inter-
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ess,erte konne s1ch heutzutage die ge1st1g
kulturel len Werte der (gnech1sch-)rom1-
schen Ant1ke - bis zu einem gew,ssen 
Grade - m1t Hilfe von Ubersetzungen an
e1gnen, wird man schwerl1ch w1derspre
chen Die Anzahl der Ubertragungen ant1-
ker Werke 1n moderne Sprachen wachst 
stand1g und schliem 1nzunehmendem Mar..e 
auch wen1ger allgemein bekannte Texte 
ein Hilfsm1ttel w1e Lex1ka, kulturgesch1cht
l1che u a Darstellungen erle1chtern die Hin
wendung zur Ant1ke Ungeklart ble1bt nur, 
wer Jenn das lnteresse fur die Ant1ke, die 
"stud1ert und lebend1g erhalten zu werden · 
verd1ent wecken und beleben soil An den 
Schulen kame dies dann wohl vorrang,g 
dem Gesch1chts- und dem Deutschunter
richt zu Vermag er tatsachlich einen w1rk
samen Be1trag dafur zu le1sten? 

2 Ob die - grundhche - f<,enntn,s der Mut
tersprache Late,1n den kurzesten Zugang zu 
deren roman1schen Tochtersprachen er
moghcht. oder ob es etwa vom Span1schen 
zum Portug1es1schen einen knapperen Weg 
der Ane1gnung 91bt mogen Roman,sten 
entsche1den Unbestnrten aber 1st dar.. La
teinkenntn1sse das sohdeste Fundarnent 
fur ein grundliches Erlernen Jeder roman1-
schen Sprache b1 lden 

3 Die Behauptung. das Latein,sche se1 "die 
hohe Schule der Log1k' erwe,st s1ch wegen 
der in 1hr enthaltenen Verabsolut1erungen 
von vornhere1n als absurd Jedes Stud1um 
e1ner w,ssenschaftlichen oder technischen 
D1sz1phn entw1ckelt log1sches Denken auf 
spez1f1sche Weise D1eallgeme1nen Grund
lagen hierfur werden 1n den versch1edenen 
Lehrfachern an den Schulen gelegt Eine 
w1cht1ge Rolle kommt h1erbe1 der Arbe1t am 
Aufsatz. der Beschaft19ung mil mathemat1-
schen w1e naturw1ssenschaftlichen Proble
m en. dem Fremdsprachen- und dabe1 nun 
1n derTat vornehrnl1ch dem Late1nunterncht 
zu ' Den Grund dafur dar.. die Beaschaft1 -
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gung m1t der late1nischen Spra1-he als e1ne 
hervorragende Schule (sprach)log1schen 
Den kens gilt. hat man in der Spez1fik 1hres 
1nneren Sprachbaus in der E1nhe1t von Syn
tax. Morpholog1e und Semant1k zu sehen 

Die von Schneider 1n d1esem Zusammen
hang geltend gemachten Argumente mo
gen auf belust1gende Weise beeindrucken 
Doch d1ese 1hre Wirkung w1rd m1t dem Ver
z1cht auf w1cht1ge Aspekte erkauft Die se
mant,schen Vanetaten des late1nischen Ad
Jektivs 'altus". der KonJunktion "cum· so
w1e der gle1chlautenden Praposition !assen 
sich etymologisch erklaren, die Entstehung 
der Deponentien hat die Sprachgeschichte 
erforscht und be, Homonymiew1e Polysem,e 
handelt es s1ch urn sprachliche Phanome
ne schlechth1n Diese Erkenntnisse s1nd 
auch Schulern ohne ein Obermar.. an Ze1t
aufwand 1m Late1nuntemcht zu vermitteln 
Einen ernsten E1nwand gegen die Autfas
sung von der "Logoz1tM" des Lateinischen 
bedeuten die Argumente nicht 

4 Oar.. zahlre1che Schuler erst uber die 
Kenntnis der late1nischen Grammat1k zu 
einern t1eferen Verstandn,s der deutschen 
gelangen, ist eine Erfahrungstatsache Wer 
die Schuld dafur dem Unterncht in der Mut
tersprache an la stet. solltewenigstens nicht 
unberucks1cht1gt !assen, dar.. sich das Deut
sche we1thin in Anlehnung an das Lateini
sche entw,ckelt hat u nd des sen Gram matik 
gle1chsam e1nen Rahrnen bot, der dern 
Deutschen ebenfallsadaquatzu se1n sch1en 

Uber die folgenden Ausfuhrungen zur Aus
w1rkung lateinischer Lektureaufd1e Formung 
des deutschen Stils kann rasch hinwegge
gangen werden Die Beschaft1gung gerade 
m1t C1ceros Werken und Satzpenoden pflegt 
heute an den Gymnasien kaum stllbildend 
zu wirken. ,rn ubngen hat darunter weder 
Luthers noch Lessings deutscher Stll gel1t
ten. und da~ w1r Deutschen heben '·was 

1mmer s,ch nach deutscher Grammat1k an 
Unubers1chtlichkeit in einem Satz unter
bnngen lal'!.t", ist mindestens ,n d,eser Aus
schlief!.hchke1t e1ne unhattbare Feststellung 
Genauigkeit, Durchsicht1gke1t und Form 
durften durchaus noch 1mmer weithin als 
Qualitatsmerkmale sprachlicher Darstel
lung Gult1gke1t haben, w1e schwer s,e auch 
1mmer zu erreichen sein mogen ' Soviet zu 
Wolf Schneiders Ausfuhrungen 

In den neuen Bundeslandern s1nd Late,n
kenntnisse der Stud1erenden sehr rar Die 
Ursache dafur sind in der Schul- und 8 11-
dungspolitik der letzten Jahrzehnte zu su
chen Etwa 1n der M1tte der sechz,ger Jahre 
begann man an den meisten Erwe1terten 
Oberschulen den altsprachlichen Unterncht 
kont1nuierl1ch einzuschranken. u'm 1hm 
schher..lich 1m Facherkanon led1glich am 
Rande e1nen Platz zu gewahren Die Be
schattigung mit dem Late1n bheb n1cht sel
ten - ahnhch dem Schachspiel oder der 
Elektronik - e1ner "AG", einer aur1erschuh
schen Arbeitsgeme1nschaft uberlassen Die 
geringe Anzahl jener Schulen, an denen 
gleichwohl Late1n (und gelegentlich auch 
Griech1sch) gelehrt wurde, bestat1gt nur die 
Regel Latein lernteman 1m allgeme1nen an 
der Volkshochschule. sofern es dort ange
boten wurde 

Zur Rechtfert,gung d1eses bildungspolit1sch 
fatalen Kahlschlags sollten hauptsachl1ch 
zwe1 Behauptungen d1enen. 
1 d1egesellschaftl 1che Entwicklung habe in 

der soz1alist1schen DOR e1ne Phase er
re,cht. in welcher es erforderllch (und mdg
lich) se1. den Ballast burgerhcher Blldung 
uber Bord zu werfen, 
2 die drastische Reduz,erung des Altspra
chenunternchts schaffe zusatzl,che Stun
den fur den Untemcht in den Naturw1ssen
schaften und den modernen Fremdspra
chen, dies se1 es. was "unsere Menschen" 
brauchten Der polit1sche Witz legte da-

mals emem prom1nenten Parte1chef. um 
dessen Halbb1idL1ng zu kennze,chnen. die 
Worte in den bartgeschmuckten Mund "Quo 
vad1s. Ja, Wern nutzt das7"' 

Fur e1ne n1cht unbetrachtl,che Anzahl von 
Stud1engangen waren die Folgen d1eser 
Mar..nahmen letzten En des verheerend Die 
W1ssenschaftl1chke1t des akadem1schen 
Untemchts mur..te darunter le,den und wo 
Late1nkenntn,sse unverzichtbar waren. 
mur..ten s,e die Stud,erenden zusatzl,ch zu 
den werterer, Stud1enverpfl1chtungen erw8r
ben 

Wir haben nunmehr die Mogl1chke1t ;edem 
1nteress1erten Schuler am Gymnasium 
Late1nuntemcht zu erte1len. oder sollten 
d1ese Mogl1chke1ten schatfen1 lch beto0e 
zugle1ch, dar.. n1cht Jeder Stud1engang 
Lateinkenntn,sse erfordert und dar.. auch 
nicht Jeder Gymnas,ast Late1n zu lernen 
hat Aber ;eder sollte bevor er s1ch entsche1-
det. auch w1ssen welchen Nutzen Laletn 
bnngen karin 

1 In der late,nischen Grammat1k und Syntax 
s1nd wesentl,che E1genhe1ten der 1ndoeuro
pa1schen Sprachen in exemplar1scher Form 
erfar1t und kategons1ert Ein solider Latein
unterncht schafft daher w1cht1ge ge1st1ge 
Voraussetzungen fur e,ne hngu1st1sch wohl
fund1erte und erle1chterte Ane,gnung nun 
n1cht allein Jeder roman1schen. sondern 
auch Jeder slav1schen oder germanischen 
Sprache Stil1st1k und Rhetorik in 1hrer mo
dernen Auspragung erschl,ef!.en s,ch Je
denfalls. aber wohl n,cht nur. 1m deutsch
sprach1gen Bere1ch ohne e,ne stand,ge 
Bezugnahme aufdas (gr1ech1sch-)rorn1sche 
Vorblld nur e1ner oberflachl,chen Betrach
tung 

2 Late1n,sche Sprachkenntn1sse und h1er 
1st 1mmer von guten Kenntn,ssen die Rede. 
w,e man s1e be, ,ntens,ver Arbe1t 1n etwa 
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zweI bis dre1 Jahren erlangen kann. ermog
l1chen einen unverm1ttelten. e1genstand1gen 
Zugang zu den bedeutendsten ge1st1g-kul
turellen Schopfungen und. well es uber das 
Medium der or19Inaren Sprache erfolgt. ein 
t1eferes E1ndnngen In die ge1st1ge Welt der 
Ant1ke 

3 Wahrend des M1ttelalters und wahrend 
der fruhen Neuze1t, iener h1storischen Epo
che. durch deren Le1stungen das geIstIge 
Prof ii des modernen Euro pas entsche1dend 
m1tgepragt wurde. d1ente Late1n rncht nur 
als Sprache der rom1schen K1rche und des 
d1plomat1schen Verkehrs. sondern auch a Is 
Sprache der Ph1losoph1e und der W1ssen
schaften - deren Terminolog1en 1nfolgedes
sen auch weIterhIn auf dem (gnech1schen 
und) late1n1schen Beg riffs- und Wortschatz 
grundeten - sowIe last. not least als 
sprachl1ches Medium eIner 1nhaltltch wIe 
formal uberaus bre1tgefacherten L1teratur 
und Poes1e. von der zum Ted ein sehr 
starker Einflu'3 auf die ze1tgenoss1sche 
volkssprach19e 01chtung ausgIng und von 
der b1sher ubrigens 11 ur eIn kle1ner Te1I in 

Ubersetzung vorilegt 
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Stud1erende der Theologie. Ph1losoph1e und 
h1stonscher oder philolog1scher W1ssen
schaften benotigen daher Lateinkenntnisse' 
Mediz1ner, Naturw1ssenschaftler. Techrn
ker mogen s1ch uber den Nutzen von La
te1nkenntrnssen fur eIn Stud1um 1hrer D1szi
phnen selbst au'3ern. 

Wenn der Philologe von dern Nutzen des 
Late1n1schen handelt. gerat er le1cht in den 
Verdacht pro demo zu sprechen lch erlau
be mIr zu betonen. dar.. mIr derlei fernliegt 
lch fuhle m1ch v1elmehr durch die schmerz
l1che Erfahrung eines Niederganges wIs
senschafthcher Studien auf bestImmten 
F achgeb1eten. die n1cht nur 1chwahrend der 
vergangenen Jahrzehnte sarnmeln mur..te. 
gedra:igt. dafur zu sprechen. dar.. die Ver
m1ttlung und Pflege der lateinischen Spra
che an unseren Bildungsstatten w1eder He1-
matrecht erlangt Den Nutzen werden dar
aus nicht wenIge Wissenschaften z1ehen 

Rainer Ko/3/mg. Prof Dr ph1J habit . lehrt 
an der Universitat Le1pz1g Altere deut
sche lJteratur und lateinische lJteratur 

des Mittelalters und der fruhen Neuzeil 

THEMA: Wissenschaft Ost 
1989/90 Teil V 

Hermann Klenner (Berlin): 

Entstehung und Tatigkeit des RUNDEN TISCH ES der weiland 
Akademie der Wissenschaften der DOR (1989/1990) 

Die Ex1stenzknse. In die se1t geraumer Ze1t 
der realexperiment1erende Soz1altsmus 
cikonomisch. poht1sch. kulturell und n1cht 
zuletzt auch moral1sch geraten war. und die 
s1ch als eIn ungeheurer W1derspruch zwi
schen Anspruch und W1rkhchke1t In nahezu 
alien Spharen derGesellschaftzunehmend 
explodierend offenbarte. erfame Im Spat
herbst 1989 auch die Akadem1e Man kann 
deren Umgestaltungsprozesse. beg1nnend 
mIt dem lnfragestellen und dem sIch an
schher..enden Aufbrechen der autontaren 
Le1tungsstrukturen nur aufdem H1ntergrund 
der gesamtgesellschafthchen Umbruchs
vorgange verstehen. Das unter den M1tar
beitern und M1tghedem der Akadem1e (na
turl1ch ungle1ch vertelit' )angesammelte Pro
test- und Destrukt1onspotent1al. die Bere1t
schaft zu extralegalem bis h1n zu Illegalem 
Handeln war Bestandteil entsprechender 
Denk- und Verhaltensweisen alluberall Im 
Lande Die Veranderungsnotwend1gke1t der 
Gesellschaft kontrast1erte fre1hch m it der 
Reformunwllhgke1t. Ja -unfahigke1t der fur 
die untragbaren Zustande Verantwortl1chen 
Dam1t war der Nahrboden fur einen Um
bruch gegeben W1ed1e Dinge lagen. konn
te d Ieser Umbruch n1cht von oben kom men 
Also kam er von unten 

Im Grundungsaufruf der Burgerbewegung 
Neues Forum vom 10 September 1989. 
die s1ch selbst als poht1sche Plattform fur 
die ganze DOR verstand um es Menschen 
aus alien Berufen. Lebenskre,sen. Parte1en 
und Gruppen zu ermoglichen s1ch an der 
D1skuss1on und Bearbe1tung lebensw1cht1-
ger Probleme in d1esem Land zu bete1l19en. 
werden "Sp1elraum fur w1rtschaftl1che ln1t1-
at1ve. aber Ketne Entartung In eIne Ellenbo
gengesellschaft ( ) geordnete Verhaltn1s
se. aber ke1ne Bevormundung· gefordert. 
Schutz vor Gewalt. aber ke1n Staat von But
teln und SpJtzeln Erhaltung des Bewahr
ten. doch Platz fur Erneuerung. gebraucht 
werdee1n Dialog selbst-und geme1nschafts
bewur..t handelnder Menschen uberd1eAuf
gaben des Rechtsstaates. der W1rtschaft 
und der Kultur In eIner Flugschnft der Bur
gerbewegung Oemokrat1e Jelzt vorn 12 
September 1989. In deroffendas "Machtmo
nopol einer zentrahst1schen Staatsparte1, 
die staathche Verfugung uber die Produk
t1onsm1ttel die staatl1che Durchdnngung 
und Uniform1erung der Gesellschaft und 
die Enlmund1gungen der Burgerinnen und 
Burger" angeprangertw1rd. lauten die nach 
vorn h1nlenkenden Scitze dar.. der Soz1al1s
mus nun seine e1gentliche demokrat1sche 
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Gestalt linden musse. wenn er nicht ge
schichtlich verloren gehen soil , under durfe 
nicht verloren gehen well die bedrohte 
Menschhe1t aufderSuchenach uberlebens
fc1h1gen Forrnen menschhchen Zusamrnen
lebens Alternat,ven zur westl1chen Kon
sumgesellschaft braucht deren Wohlstand 
die ubrige Welt bezahlen mur1, die demo
krat1sche Umgestaltung 1n der DOR se1 als 
e1ne We1terfuhrung der 1n der Verstaatli
chung stehengebhebene soz1al1st1sche Re
volution zu verstehen die einen n1cht vor
mundschaftlichen sondern aufdem Grund
konsensder Gesellschaft gegrundeten Sta at 
brauche, d,eDeutschen 1n der Bundesrepu
blik aber werden auf e1ne Umgestaltung 
1hrer Gesellschaft hinzuw1rken e,ngeladen. 
die e,ne neue Einhe1t des deutschen Volkes 
1n der Hausgemeinschaft der europa,schen 
Vblker ermogl1chen konnte dam1t s,ch 
schlier..lich be1de Staaten um der Einhe1t 
willen aufe,nander zu reform1eren - Im 
Aufruf der l111t,at,vg1 uppe Soz1aldemokrat1-
sche Parte11n derDORvom 26 September 
1989 he1r..t es. dar.. die notwend,ge Demo
krat1s1erung der DOR die grundsatzliche 
8estre1tung des Wahrhe,ts- und Machtan
spruches der herrschenden Parte1 zur Vor
aussetzung habe und das Ziel e,ner zu bil
denden soz1aldemokrat1scheParte1 in einer 
bkolog1sch onent1erten soz1alen Demokra
t,e m1t soz1alen kulturellen und poht1schen 
Grundrechten der Burger m1t Rechtsstaat. 
stnkter Gewalte,nte1lu ng pa rlamentar1scher 
Demokrat,eund Parte1enplurahtat. m1t soz1a
ler Marktw1rtschaft und stnktem Monopolver
botzu Verh1nderung undemokrat1scher Kon
zentrat1on okonom,scher Macht m,t Ge
werkschafts fre1he1t und Stre1krecht beste
he 

1st es ein Zufall dar.. die voranstehend ge
nannten (und anderen verg lerchbaren) 
F orderungsprogrammen aus der Fruhphase 
der Umbruchsbewegung 1m Herbst 1989 
die ··w,ssenschaff ( 1m Untersch1ed zu 
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"<Jkonomie" , "Poht1k" und "Kultur'' J ke1ne 
Rolle spiel\? Das zwe1feliose Manko moge 
hiernurfestgestelltund auch nicht h1nterfragt 
werden, in welchem Verhaltnis s1ch ,n sol
chen Katalogen Naiv,U\t und Klarsicht. Stra
teg1e und Takt1k m1schten St,mmte Gesag
tes und Gemeintes uberein? Wul1te man 
was man sagte? N1cht hier isl der Ort einer 
Antwort Schliel11ich sind e,n Pol1t1kum und 
e,n Sz1entifikum zwe, gar sehr verschiede
ne Dinge Was h,ngegen zu benchten 1st' in 

d1ese sogenannte fnedliche Revolution hat 
sich die Akadem,e der W,ssenschaften der 
DOR nurzogernd, und halbherz1g uberd,es 
e1ngebracht Dabe, g,ng es um zwe, ,hrem 
Wesen nach identische. in 1hrer Konkret,on 
aber durchaus untersche1dungsbedurft1ge 
Vorgange. naml1ch. 
a) um das E1nbringen der w,ssenschafth
chen Autor1tat sow1e des Erfahrungs- und 
des lntelhgenzpotentials der M,tgheder und 
M1tarbe1ter der Akadem,e ,n den unum
ganglich gewordenen gesamtgesellschaftli
chen Umwalzungsprozel1, und 
b) um den nicht wen1ger erforderlichen 
Wandlungsprozel1 innerhalb der W1ssen
schaftsakadem1e selbst 

Auch h1erkontrast1ertenAnspruch und W1rk
hchkeit Solien und Sein Gema(), 1hrem 
Sta tut(§ 1) definiertesich d,e Akadem1e der 
W1ssenschaften der DOR als deren doppel
laufiges W1ssenschaftszentrum, und zwar 
als Gelehrtengesellschaftder Akadem1em1t
glleder einerse1ts und andererse1ts als ln
st1tutsverbund m1t se1en Akadem1em1t
arbe1tern Die etwa 150 Ordentlichen und 
etwa 90 Korrespond1erenden Akademiem,t
gl1 eder Gelehrtengesellschaft sowie die etwa 
18 000 in der Forschung rnt,gen Akadem1e
m1tgl1eder des lnst,tutsverbundes stellten 
n1cht nur 17% des Forschungspotent,als 
der DOR dar. sondern beanspruchten zu
gle1ch eine fuhrende. zuwe1len auch e,ne 
dom1nierende Rollezum1ndest in derGrund
lagenforschung lhrer damit verbundenen 

w1ssenschaftspo/1/ischenVerantwortung 1st 
die Akadem1e als Ganzes 1m Herbst 1989 
Jedenfalls nicht gerecht geworden. 

Wie uberall ,m Lande wurde auch an der 
Akadem,e die Reformbewegung nicht von 
1hrer Le1tung, dem Prasidenten, dem V1ze
pras1denten. dem Prasid,um, dem Kolle91-
um, den Sekretaren fur die Wissenschafts
gebiete, den I nstitutsdirektoren auch n1cht 
vom Plenum und den Klassen der Gelehr
tengesellschaft getragen, geschwe1ge denn 
von den SEO- und Gewerschaftsleitungen, 
auch wenn es in den genannten Grem,en 
e,nzelne Persbnlichke1ten gab, die s1ch fur 
die uberfall,gen Reformen 1nnerhalb w1e 
aul1erhalb der Akadem1e einsetzten oder 
zum1ndest dem Aufbrechen der verkruste
ten Strukturen keinen oder wen,gstens we
n,g Widerstand le,steten 

Entsche1dend war jedoch - besonders 
ausgepragt in der Anfangsphase - der 
Druck von unten Die Reform- un_, Demo
kratiebewegung, die W1ssenschaftswende 
an der Akadem,e hatte ihre Basis, den stan
d1gen Zustrom neuer ldeen und Forderun
gen bei den M1tarbeitern 1n den lnstituten 
Spontan hatten sich in den Akadem1ein
st1tuten 1nformelle Gruppen gebildet. die 
von den Protestst,mmungen innerhalb wie 
au~erhalbder Oienstgebaudegetragen s1ch 
zu etablieren begannen , kategorisch e1ne 
Demokratis1erung der b,sher auf Einzelle,
tung und "demokrat,schen Zentral,smus" 
angelegten Akademiestrukturen verlang
ten sow,e eineeingreifende "Pos1tionierung" 
(w,e das wenig schone Schlagv,ort damals 
h1el1) der Gelehrtengesellschaft und des 
Akademie-Prasid,ums in den gesellschaft-
1,chen Ause1nandersetzungen der Zeit. 

Die Akadem1emitarb~1ter ag1erten, d,e Aka
demieleitungen reagierten Wenn aber die
se - endlich, endlich1 - reagierten, waren 
Jene !angst be1 radikaleren Forderungen 

angelangt, so da~ die 1nzw1schen e1nge
nommene Leitungse1ns1cht als Schnee von 
gestern ersch,en ersche1nen mu~te, und 
also der Ablehnung verf1el Wenn dieErkla
rung des Akadem1e-Pras1d1ums vom 31 
Oktober 1989· vier Wochen fruher so ver
fa~t worden ware hatten s1ch vermutlich in 

1hr die Akadem1em1tarbeiter 1n 1hren Auffas
sungen, Hoffnungen und Z1elen w,ederer
kannt. Ende Oktober aber ersch1en s,e als 
Anpassungs- und Abw1egelungspap1er In 
d1eser Erklarung wurde unter anderem 
- die 1m Lande (aber eben nicht von der 
Akadem1e) e1ngele1teteWende begrur1t und 
"nachdruckl,ch· unterstutzt 
- von e1ner bevorstehenden ZK-Tagung der 
SEO (aber eben n,cht von der Akadem,e 
selbst} e1n wesentlicher Be1trag erwartet. 
um die Gesellschaftsknse zu analys,eren 
die Verantwortl1chen zu benennen und die 
notwendigen Konsequenzen zu z1ehen, 
- kntisches Nachdenken uberd1e Grundwerte 
des Soz1alismus fur erforderl1ch gehalten 
- verlangt. die Ausubung le1tender Funkt10-
nen 1n Pol1t1k und Staal (aber nicht 1n der 
Akadem,e! ) auf zwe1 aufe1nander folgende 
Wahl- bzw Berufungspenoden zu begren
zen, 
- le1tende Kader verpflichtet. auch die Auf
fassungen ernsthaft prufen zu lernen ( ') . die 
1hrer e1genen Me1nung entgegen gesetzt 
s,nd . 
-dasw,ssenschaftliche Le1stungsverm6gen 
der Akadem,e 1n die Erarbe,tung und Ver
wirkl1chung einer erneuerten Gesellschafts
strateg1e e1nzubnngen ebenso fur bedeut
sam erklart w1e die E1nbez1ehung der Gesell
schaftsw1ssenschaften 1n die pol1t1schen 
Entsche1dungsprozesse - Sowe1t der 
Erkenntn1sstand 1m hbchsten Beratungs
grem1um des Akadem1e-Prc1s1denten am 
letzten Oktobertagvon 1989, als Massende
monstrat,on en das ganze Land erschutter
ten 

• vgl hso 7192 S 42-46 
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Aber abgefahrenen Zugen 1hren Fahrplan 
h1nterherzurufen lohnt s1ch n1cht So kam 
es wIe es kommen muf1te Die Prl!s1d1ums
erkll!rung vom 31 Oktober 1989 dte gegen 
Ende noch auf die In den Arbettskollektiven 
der Institute entbrannte le1denschaftllche 
D1skuss1on um alle Fragendergesellschaft
l1chen Erneuerung verwIesen hatte. wurde 
rascher beantwortet, als deren Autoren es 
vorgesehen hatten Vor allem 1nhaltltch an
ders und uberd1es aus anderer Rtchtung, 
n1cht gut gef1ltert und angemessen ent
scharft auf dem Weg durch die d1versen ln
stanzen. sondern d1rekt durch das Akade
m1evolk Die genannte le1denschaftltche 
D1skuss1on hatte s1chnamltch !angst ex
tralegal ZLI 1nst1tut1onalts1eren und damIt als 
Gegenmacht von unten gegen die Offiz1al
m acht von oben zu btlden begonnen Be
re1ts am 3 November 1989 nef eIne locker 
struktunerte 1mmerhtn aber bere1ts m1tvIer 
gewahlten Sprechern versehene ·In1t1at1v
gruppe W1ssenschaft ohne ubngens auf 
die Pras1d1umserklarung von dre1 Tagen 
zuvor uberhaupt bezug zu nehmen, zu eIner 
Kundgebung am 10 November um 18 Uhr 
auf dem Platz der Akadem1e auf Zu d1eser 
offent11chen Kundgebung lud die ' ln1t1at1v
gruppe auch das Pras1d1um der Akade
mIe den Minister fur W1ssenschaft und 
Techntk. den Zentralvorstand der Gewerk
schaft W1ssenschaft sowIe Vertreter der 
SED-Bewksle1tung eIn 

Von der Eins1cht getragen daf11n der Ver
gangenhe1t W1ssenschaftler als Nachvollz1e
her beschlossener Maf1nahmen m1f1braucht 
warden seIen tn der G egenwartJedoch nur 
wenIge der Promtnenten unter 1hnen stch 
mIt eIgenen ldeen und Akt1v1taten der Mas
senbewegung fur eIne Demokratis1erung 
von Staat und Gesellschaft angeschlossen 
hatten. was n1cht der tatsachl1chen Bere1t
schaft innerhalb der Forschungs1nst1tute 
entsprach sollten und wurden auf d1eser 
emot1onsgeladen.?n Kur1dgebung 1nner-und 
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auC!.erakadem1sche F orderungen erhoben. 
die Insgesamt als eine We1chenstellung 
charakter1s1ert werden konnen S1chtbar 
(und horbarI) handelte es s1ch dabet um 
eIne Einbettung des zu vollziehenden W 1s
senschaftswandels an der DDR-Akadem1e 
In dem s1ch vollztehenden Gesellschafts
wandel in der DOR. W1e auf anderen De
monstrat1onen alluberall Im Lande wurde 
also auch am 10 November am Platz der 
Akademie etne Offenlegung der OkonomI
schen und okolog1schen Gesamtsitualton 
eIne Aufkll!rung des Wahlbetrugs vom 7 
Mai 1989, eIne Bestrafung der fur die Uber
gnffe der S1cherhe1tsorgane gegenuber der 
protest1erenden BevOlkerung Verantwortlt
chen wIe auch der korrupten Pol1t1ker, die 
81ldung freter Gewerkschaften. die Auf
lOsung der Kampfgruppen. die Meinungs
Versammlungs-, Vere1nigungs- und Relt
g1onsfre1he1t verlangt. daruber h1naus aber 
eIne Neubest1mmung des Platzes der W1s
senschaft und der W1ssenschaftler In der 
Gesellschaft eine Akadem1ereform sowIe 
die Rehabtlitierung von Robert Havemann 

Die folgenre1chste Konsequenz d1eser Kund
gebung aber bestand darin, daC!. deren 
lnit1atoren eben dte ··In1t1at1vgruppe W1s
senschaft'" s1ch als Ke1mzelle eInes durch 
gehe1me Wahl In den Forschungse1nnch
tungen der Akadem1e zu btldenden Rates 
der lnst1tutsvertreter verstand. und dessen 
Marschroute fur die nachsten dre1 Monate 
von vornheretn auf einem Forderungs
dekalog bas1erte, der auf eIne Permanenz
erkll!rung von Veranderungen h1nausl1ef 
Er enth1elt unter anderem 
- Anerkennung des Rates der lnst1tutsver
treter als Vertretungsorgan der Akadem1e
m1tarberter gegenuber der Akadem1ele1tung 
- Te1lnahme d1ese Rates an den Pras1d1-
umss1tzungen der Akadem1e, 
-Anerkennung der s1ch btldenden lnst1tuts
rate als lnstrumente demokrat1scher M1tbe
st1mmung an den lnst1tuten 

-AuflOsung der SED-Grundorganisat1onen 
an der Akadem1e. 
- Offenlegung der ◊konom1e. des Devisen
haushalts und der Kaderunterlagen inner
halb der Akadem1e. 
- ketne E1nschrl!nkung der Handlungsfa
h1gke1t kunft1ger Akadem1eleItungen durch 
Verabsch1edung langfnst1ger Konzept1onen, 
- AuflOsung der Bereiche des Ersten VIze
pras1denten und des Generalsekretars der 
Akadem1e sowie des Dtrektorats Kader und 

Bildung 

A uch wenn die konst1tu1erende S1tzung des 
Rates der lnst1tutsvertreter erst am 19 De
zember 1989 und die von d1esem eInberu
fende Tagung zur "Wissenschaftsstrateg1e 
der DOR" erst am 17 Januar stattfanden -
be1de ubngens bet Anwesenhe1t m1nde
stens Je eInes Pras1d1umsrn1tghedes der 
Akadem1e -, spatestens sett der Novem
berkundgebung waren die statutenmar..1gen 
Le1tungsorgane der Akadem1e tnder Durch
setzungsfah1gke1t 1hrer Entsche1dungen in 
Folge der v1rulenten Prasenz der ln1t1at1v
gruppe lim1t1ert D1ese lnit1at1vgruppe und 
der s1ch daraus entw1ckelnde Rat der ln
st1tutsvertreter h1nw1ederum l1rnrtIerte seine 
Aufgaben nicht im herkommlichen Sinne 
auf eIne M1twirkung be1m Tat1gwerden der 
"e1gent11ch" zustand1gen Organe. lter.. s1ch 
n1cht blof:!. "e1nbez1ehen" In die Entsche1-
dungsfindung der Oberen sondern dachte 
und plante als genuIn selbstandiges on
g1nar-demokrat1sches Organ 

Wtr gror.. aber die Untersch1ede. Ja Gegen
satze Im Gesellschafts-, Demokrat1e- und 
W1ssenschaftsverstandnis zw1schen Aka
dem1ele1tung und den I nst1tutsvertretern 
auch sein mochten. in eIner Fundamen
talfrage gab es Ubere1nsltmmung der er
forderliche W1ssenschaftswandel an der 
Akadem1e konnte und sollte die Sache derer 
seIn, die an d1eser AkademIe forschten und 
arbe1teten Wir wIssen, was notwendtg 1st 

und wIr wollen das was notwend1g 1st 
selber In die Tat umsetzen (In der rad1kalt!n 
Sprechwe1se der lnstitutsvertreter "unsere 
Fesseln w1ckeln wIr selber abI") - das, und 
nIchts anderes war dte optnto communIs 
der ganzen Sc1ent1fic community In Berlin 
und in Dresden In Le,pz1g und In Jena D1e
seGemeinsamke1tverband die Otto-Nusch
ke-Strar..e 22 mIt den1en1gen. die an der 
Basis In allerschonster Aufbruchst1mmung 
Sturm ltefen gegen die zentrailst1schen und 
burokratt sch en W1ssenschaftsstrukturen 
gegen 1deolog1sche Reglement1erungen 
gegen 1nkompetente Leiter und deren Be
vormundungen gegen Zensur und Re1se
verweIgerungen Zw1schen etwas woll!!n 
und es konnen liegen wIe zw,schen etwas 
konnen und es durfen freil1ch zuwe1len 
W elten W1r werden sehen 

Knapp eIne Woe he nach der we1chenst1il
lenden Kundgebung der Akadem1em1tc1r
be1ter tagte am 16 November 1989 tur
nusgema f1 das Plenum der Akadem1em1t
glteder Auf der sturm1sch verlaufende ,, 
auf eIne Reform der Akadem1e an Haupt 
und Gl1edern drangenden Seratung wurc1e 
zunachst der Philosoph Ernst Bloch ( 1885-
1977) Ordentlt chesM1tgl1edse1t 1955 aus
geschlossen vom Plenum derOrdentltchen 
M1tgl1ederam2610 1961 ebensow1eder 
Chem1ker Robert Havemann ( 1910-198;!). 
Korrespond1e,rencles M1tgl1ed seIt 1961 post 
mortem rehab1l1t1ert 1ndem die seinerzrn
tIgen Ausschlusse annultert wurden E1ne 
Analyse der hochstwarsche1nl1ch n1cht nur 
1mmorailschen sondern auch 1llegalenAus
schlur..vorgange fand wed er stattnoch wurde 
sIe wen1gstens In die W ege gele1tet. auch 
wurden weder die se1nerze1t Verantwortlt
chen genannt noch zu eIner Stellungnahrne 
veranlaf1t. 

E1nes der langJahngen Akadem1em1tglteder 
forderte das Akadem1epras1d1um In tote 
zum Rucktntt auf. und eIn anderes Ordent-
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l1ches M1tghed ersuchte den Akadem1eprl!s1-
denten. den Sekretar des W1ssenschafts
bere1chs /vormals Leiter des Forschungs
bereichs J Gesellschaftswissenschaften. 
zugleich eInerder Akadem1ev1zepras1denten. 
abzuberufen Be1dem wurde. um eInen 
le1tungslosen Zustand an der Akadem1e zu 
vermeiden. nicht stattgegeben Doch wurde 
durch die Ordentl1chen Akadem1emitgheder 
in einer gehe1men Abst11nmung auf dem De
zember-Plenum dem Pras1denten den V1-
zepr/:!s1denten (aur..er dem fur die Gesell
schaftsw1ssenschaften zustandigen, fur den 
nur eIne kle1ne Anzahl vot1erte) und dem 
Generalsekretar das Vertrauen zur We1ter
fuhrung der Amtsgeschafte bis zur Klarung 
der m1t der Neuform1erung der Akadem1e
le1tung verbundenen Fragen d h fur die 
Dauer von voraussIchtl1ch dre1 Monaten 
ausgesprochen 

H1ngegen gab es kein Wenn und Aber. was 
die Reformbedurft1gke1t der A kadem1e und 
die Notwend1gke1t. eIn neues Akadem1estatut 
auszuarbe1ten. betraf Auch der Akadem1e
pras1dent st,mmte so fort der vorgetragenen 
Auffassung zu. dar.. das alte Akadem1estatut 
wegen des Immanenten autont/:!ren Ge
halts schlechth1n n,chl reformfah1g seI Auch 
daruber dar.. die Im noch geltenden Statut In 
der Praambel und den§§ 3 und 29 enthal
tenen Bezuge auf die SEO und den Mar
x,smus-Len in,smus schon vorab zu streI
chen seIen. herrschte E1nmut1gke1t. Jeden
fal ls In den geaur..erten Meinungen ( Ubn
gens hat dann die am 2 Dezember 1989 
stattf1 ndende SEO-Deleg1ertenkonferenz d Ie 
Entflechtung von Parte1 und WIssenschaft 
von ihrer Se1te aus beschlossen sowIe Ober 
den Rundfunk an das SED-ZK appell1ert 
sofort zuruckzutreten. was dann Ja auch am 
3 Dezember unter dem E1ndruck entspre
chender Demonstrat1onen geschah ) 

W,e wIrr und wIderspruchl1ch auch Immer 
das Novemberplenum der Akadem,e-
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m1tglieder Im einzelnen verl1ef • j edenfalls 
bildete es die Grundlage. auf der Pri:!s1dent 
und Prasid1um der Akademie sich leg1t1-
miert fuhlten. sIch auf die Forderungen der 
Akadem1ebas1s zuzubewegen. Auch wenn 
wed er der"Otfene Brief des Pr/:!s1d1ums der 
AdW der DOR" vom 28 November 1989 
m1t den untersetzten Behauptungen. 
a ) Die Akadem1e tragt den Erneuerungs
prozer.. mIt, 

b) Die Akadem1e tritt fur die Fre1he1t der 
W1ssenschaft ein. 
c) Die Gesellschaftswissenschaften stehen 
In neuer Verantwortung. 
d) Die Akademie gesta ltet ih re Arbeit demo
kratisch. 

e) Die Akademie erhcht die Selbst/:!ndigke,t 
ihrer Institute, 

f ) Die Akadem ie internationalisiert ihre For
schung 

noch auch die von einen Ausschur.. des 
Akadem1eplenums fOr die kOnft1ge Arbeits
weise der Gelehrtengesellschaft und der 
Forschungsgemeinschaft Mitte Dezember 
1989 vorgelegten Vorschl/:!ge im entfernte
sten an die Vorstellungswelt der Radikalre
former in den Akademie1nstituten heran
re1chten so handelte es sIch jedenfalls In 
be,den Fallen um Gedanken. die e,nem M1t
einander derer von oben und derer von un
ten n1cht im Wege standen, sondern es von 
be1den Seiten aus gesehen. als s1nnvoll 
erscheinen lassen mur..ten 

Oas wird exemplarisch deutl1ch in dem 
Ori ent1erungs-Brief des Akadem1epr/:!sid en
ten an die Vizeprasidenten. die Sekretare 
fur die versch1edenen Wissenschaftsgeb1ete 
und die lnst1tutsd1rektoren vom 4. Januar 
1990 Ausgehend 'Z'Nar vom geltenden 
Recht.(d1eses jedoch als in Bewegung be
gre1fend) w1rd unter ausdrOcklicher Erw/:!h
nung von Diskuss1onen m1t der " lnitiat1v
gruppe W1ssenschaft", deren Ergebnisse 
e,ngetlossen seIen. empfohlen (nicht etwa 
angewIesenI l. dar.. In alien Akadem1e-lnst1-

tuten lnst1tutsrate zur Vertretung der M1tar
be1ter und zur Mitbest,mmung Im Le1tungs
prozer.. ( einschher..lich der Gesamtentw1ck
lung des lnstituts. nicht etwa nur In Perso
nalfragen ) sowie Wissenschafthche Rate 
gebildet werden sollen, die teils vom D1rek
tor zu berufen, teils aber in geheimer Abst1m
mung von den M1tarbeitern zu wahlen seI
en, be1den Rat en wird das Recht 2ugeb1II ,gt. 
gegen Entscheidungen des jeweil1gen 
lnstitutsdirektors beim AkademIeprasI
denten zu 1ntervenieren Ferner w1rd und 
auch das geht auf Gedanken der " lnit1at1v
gruppe W1ssenschaft" zuruck. e,ne "Ver
sammlung der lnstitutsvertreter' ' gebildet, 
die. selbst in gehe1merWahl von den M1tar
beItern der Institute ge..vahlt, ihrerse,ts eI
nen Sprecherwahlt. dergleichberecht1gtan 
den Beratungen des Akademieprilsidenten 
und -kollegiums te1tzunehmen e1ngeladen 
wird. Mit diesen Veranderungen der Ent
scheidungsmechanismen wurde zwar die 
bishenge Prasidialstruktur nicht ausgehe
belt. wohl aberdas geltende Akadem,estatut 
mehr als nur ausgeschopft. In mane hen ln
st1tuten wurde die Brisanz dieser Ma[l,nah
men nur zogernd begriffen. in anderen h1n
gegen noch radikalisiert 

We1tere zehn Tage sp/:!ter erarbeitete die 
Abteilung Forschungsplanung der Akade
m1eleitung eine detaill1erte Antwort auf den 
oben erwahnten Forderungskatalog der 
"lnit1ativgruppe W1ssenschaft" vom Novem
ber 1989, und noch Ende Januar ubergab 
der erste Vizeprasident der Akadem1e dem 
Sprecher der "I nitiativgruppe Wissenschaft" 
eIne Obers1cht Ober die Ausgaben/Einnah
men der Akademie tor das Jahr 1990 zur 
Kenntnis, zugleich er6ffnete er 1hr auch 
Einblick in die Gesamtheit der Plandoku
mente fur das laufende Jahr 

Die Zeit war re1f fur eine neue Phase des 
W1ssenschaftswandels an der Akadem,e 
D1ese neue Phase begann am 8 Februar 

1990 In den Raurnen d t?•; lnst1tuts fur Pa
tholog1sche AnatomIe der Humboldt-Uni
vers1tat, und zwar mIt e,nem Pa ukenschlag 

Als s1ch namhch an Jenern Tag und Ort die 
etwa 20 Beratungste1lnehmer mehrhe1tllch 
In der Me1nung e1nfanden. alsArbe1tsgruppe 
des Akadem1epras1d1urns die Anle,tung eI
ner erst zu b1ldenden Elc'pertengruppe fur 
die Ausarbe1tung eInes neuen Akadem1e
statuts zu ubernehmeri. wurden s,e mIt 
einem mundl1ch vorgetraqenen und schnft
I,ch vorgelegten Pos1t1onspap1er der anwe
senden M1tgl1eder des Rates der lnst1tuts
vertreter konfront,ert wonach es s1ch be, 
der anstehenden Beratungsrunde n1cht um 
e,ne Arbe1tsgruppe des Akadem1epras1-
d1ums handele. sondern um einen Runden 
Tisch Das Selbstverstandnis d1eses Run
den T1sches so wurdevor sorghch def1n1ert. 
bestehe darin 
. dar.. der Akadem1eprasIdent Vorschlage 
fur grundsatzhche Entsche1dungen dern 
Runden T isch vorlegt 
- dar.. die Beschlusse de':, Rund en T,sches 
gelten, wenn d1eser den Vorschlagen des 
Akadem1epras1denten die Zust1mmung ver
sagt, 
- dar.. die Beschlusse des Runden T1sches 
ohne Verzug zu Entsche1dungen des Aka
dem1eprasidenten fuhren 
• dal1 der Rat der lnist1tutsvertreter durch 
Abst1mmung dann endgult19 entsche1det. 
wenn der Akadem1epras1d entden Beschlus
sen des Runden T,sches nichtzu folgen be
re,t ist • D,e sIch von vornhere1n als De
leg1erte des Rates der lnst1tutsvertreterzum 
Run den Tisch der Akadern1e verstehenden 
M1tarbe1ter stellten uberd1es sogle1ch den 
Antrag· "Der Akadem1epras1dent w1rd auf
gefordert. zuruckzutreten" 

Naturgemar.. erklarten die anderen Bera
tungsteilnehmer. die vom Plenum der Ge
lehrtengesellschaft In eInem Selekt1onsver
fahren gewahlten Akadern1em1tg lieder so-
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wIe die beauftragten Vertreter der versch1e
denen W1ssenschaftsgeb1ete und des Pra
s1d1ums, daf!. sIe keine Vollmachten hatten. 
sich an einem Runden Tisch zu bete1ligen 
Gle1chzeit19 bot der Prcis1d1umsvertreter 
einen spateren Termin fur eInen zu bilden
den und mIt welchen Zustand1gke1ten auch 
Immer zu versehenden Runden Tisch an 
und em Vertreter des Plenums der Akade
miem1tglleder s1gnal1s1erte daf!. man volhg 
off en seI. was die Gestaltung des kunft1gen 
Akadem1estatuts betreffe 

So fand denn also die konst1tL11erende S1t
zung des Runden T1sches am 16 Februar 
1990 start Seine am gle1chen Tag ange
nommeneGeschaftsordnung legteu a fest, 
- daf!. sich seine Tetlnehmer aus Vertretern 
der Akademiele1tung (a) Vertreter des Ple
nLIms der Akadem1em1tglteder b) Vertreter 
der W1ssenschaftsgeb1ete c) Vertreter des 
Pras1d1ums] und Vertretern der Akadem1e
m1tarbe1ter {a) Sprecher des Rates der 
lnst1tutsvertreter b) Vertreter der Gewerk
schaftW1ssenschaft. c) Vertreter der ln1tia
t1ve Frauen In der W1ssenschaft] zusam
mensetzen 
- dar! we1tere Grupp1erungem berecht1gt 
s1nd Ihre Zulassung zum Runden Tisch zu 
beantragen 
- dar! be1m Vot1eren stImmenm,m1ge Pan
te!! zw1schen den Vertretern der Akadem1e
le1tung und den Vertretern der Akadem1e
m1tarbe1ter herzustellen 1st (spater wurde 
vereinbart. dar!be1 Abst1mmungen das Pnn
zIp der e,nfachen Mehrhe1t und die Versa
gung durch mehr als die Halfte der Stirn
men derle,tungs-oderder M1tarbe1teNertre
ter als Veto gilt) 
- dar! der Akadem1epras,dent oder die von 
1hm benannten Vertreter dem Runden Tisch 
Vorschlagefurgrundsatzltche Entsche1dun
gen vorlegen. 
- dar! die Vorschlage neu zu verhandeln 
s,nd, sofern dIesen der Runde Tisch seine 
Zust,mmung versagt 
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- dar! der Runde Tisch berecht,gt 1st. 
Entsche,dungsvorschlage Im A~ademiepra
s 1diu m und -kollegium emzubringen, 
- dar! die lnstitutsdirektoren verpflichtet 
s,nd das von Jeder Beratung des Runden 
T1sches angefertigte Protokoll ihren Mitar
be1tern zur Kenntnis zu bnngen 

Dam1t trat die Akademie in die Phase einer 
durch wechselseitige (nichtrepress1ve) To
leranz temperierten Doppelherrschaft ein 
D1ese verstand s1ch von Beginn an bis zu 
Ihrem Ende als Ubergangsreg,me Es gait 
eme den Erfordern1ssen der Gesellschafts
und W1ssenschaftsentw1cklung gem:rne 
Akademiekonzeption auszuarbeiten und 
eIne d1eser Konzeption entsprechende Le1-
tungsstruktur auf demokratische Weisezu 
etablteren 01eser W1ssenschaftswandel er
forderte als Blickzuruck eineselbstkrit,sche 
Analyse der vorangegangenen Le1stungen 
und F ehlle,stungen sowIe als Blick nach 
vorn ein E1nbringen des intellektuellen Po
tentials von etwa 50 Forschungsmstituten 
in das Wissenschaftsgefugee1nes sich ver
e1nigenden Deutschlands In einem Atem
zug also Schadensabw1cklung nach hin
ten W1ssenschaftsaufw1cklung nach vorn' 
Das war nur moglich, wenn der Runde 
Tisch sIch nIcht als Beratungsorgan eIner In 
1hrer Entsche1dung souveranen staatl1chen 
Le1tung verstand sondern als ein d1eser 
Le1tung ,n alien Grundsatzuberlegungen 
und -entsche,dungen gle1chberecht1gtes Or
gan ongmar-demokratischerWillensbildung 
ag1erte Sein em Demokrat1everstandnis wI
dersprach es aber auch, s1ch selbst als Em
bryo e,ner kunft1gen Akademieleitung zu 
verstehen und s1ch allmilhlich 1n deren 
Funktion hineinzumanovneren. Ein solches 
An-d1e-Macht-Schle1chen ware ein todli
cher Schlag gegen die ldee des Runden 
T1sches gewesen H1ergalt es von vornher
eIn Barneren zu setzen 

Es 1st h1er nicht der Ort. um die Beratungen 

und Beschlur!fassungen des Runden T1-
sches der Akademie der W1ssenschaften 
nachzuze1chnen Unter dem Vorsitz eines 
e1nst1mmig h1erfur gewahlten (n1cht nur 
modenerenden, sondern auch mit abst,m
menden) Ordentl ichen Akadem1emitgltedes 
(der als frischgewilhlter Vorsitzender des 
Wissenschaftlichen Rates eines lnst,tuts 
zugle1ch auch Akadem1em1tarbe1ter war) 
tagte der Runde Tisch In der Folgewochen 
In der Zusammensetzung· 5 Vertreter des 
Plenumsder Akademiemitglieder, 2 Vertr~ 
ter des Akadem1eprasid1ums. 9 Vertreter 
der Wissenschaftsgebiete, zweI Vertreter 
der lnit1at1ve Frauen in derW1ssenschaft. 2 
Vertreter der Gewerkschaft W1ssenschaft 
und - last but without any doubt not least -
7 Oeleg1ertedes Ratesder lnst,tutsvertreter 
Beraten und beschlossen wurden vom Run
den Tisch in Jeweils n1chtoffentlicher Sit
zung zu unter anderem folgenden Tagesord
nungspunkten 
- Empfehlungen zur Ausgestaltung eIner 
Gesprachskonzeption der Akadem1ele1tung 
m1t DDR-Min1sterpras1dent Mod row am 19 
F ebruar 1990 ( Soz1alvertrag fur die W1s
senschaft, B1ldung eInes nat1onalen WIs
senschaftsrates, Erarbe1tung e,nes W1s
senschaftsgesetzes: deutsch-deutsche 
W1ssenschaftskommiss1on ): 
- Bericht des Akademieprasidenten uber 
die Kontakte der Akademieleitung zu WIs
senschaftse1nnchtungen 1n der BRO und 
Westberl1n. 
- Etabllerung eIner " lnit1at1vgruppe For
schungsgeme1nschaft der AdW" zur Kon
z1pierung eInes kunft1gen Forschungsprof1ls 
der Akadem1emst,tute: 
- Erfordern1s, dar! In alien Akadem1e1nst1tuten 
die b1sherigen D1rektoren auch einem vom 
Jewei Ii gen W 1ssenscha fthch en Rat bzw den 
M1tarbe1tervertretungen zu entsche1denden 
Modus die Vertrauensfrage zu stellen ha
ben (worauf etwa die Halfte aller D1rektoren 
abberufen wurden), 
- W1ssenschaftsgesetz. 

-Auf16sung derehemal1gen Hauptabteilung 
Auswertung und Kontrollezum 31 12 1989. 
-Tanf11che Regelungen 

Die m,t Abstand problemgeladenste und 
ze1taufwend1gste Beratung und Beschlur!
fassung aberwar naturgemar! dern Grund
konzept fur die Neuprofilierung und Neu
strukturierung der Akadem1e der W1ssen
schaften sowie dereinem auszuarbe1tenden 
und demokrat1sch leg1t1m1erten Akadem1e
statut gemar!en Wahl der akadem1schen 
Entsche1dungs1nstanzen gew1dmet Ooch 
konnte der Runde Tisch bere1ts am 16 
Marz 1990 m1t 21 St1mrnen be1 2 Gegen
st1mmen den Entwurf eInes neuen Akade
m1e-Statuts verabsch1eden, der nach ent
sprechender D1skuss1on unter den Aka
dem1em1tarbertern und -rn1tgl1edern ( auch 
Akadem1epras1d1um und -kolleg1um hatten 
dem Entwurf am 28 Mar.: pnnz1p1ell zuge
st1mmt) am 26 Aprd 1990 vom Kons1l1um 
der Akadem1e als Prov,sonsches Regle
rnent ' auch angenommen wurde 

D1eses Kons1llum das erste seiner Art In 
der Berliner Akadem,e-Gesch1chte. vereI
nigte ,n dre1 getrennten Wahlblocken die 
Akadem1em1tgheder. den W1ssenschafth
chen Rat der Forschungsgeme1nschaft ( die 
D1rektoren und die Vors1tzenden der W1s
senschaftllchen Rateder Akadem1e1nst1tute) 
und die M1tarbe1tervertretungen Erof'1et 
wurde d Ieses Konsdium vom Vors1tzenden 
des Runden T,sches m dessen Auftrag, zu
gle1ch aber auch Im Auftrag des Akademie
pras1d1ums (dem er n1cht angehOrte) mIt 
emem Gedanken aus der ersten Fassung 
des Akadem1epr0Jekts von Le1bn1z Hoff
nung sei eIn Glau be desZukunft1gen gleich
wIe der Glaube eIne Hoffnung des Vergan
genen seI, doch be1de seIen gegrundet auf 
Erkenntnis Die Erkenntnis des Konsiliums. 
aus Vergangenhe1tserfahrungen gespe1st 
und auf Zukunftsgestaltung genchtet, war 
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e1n eindeut1ges Credo D1eses Credo bezog 
sich vor allem auf 
- das Selbstbest1mmungsrecht der Akade
m,e. 1hrer M1tgl1eder und M1tarbeiter (Fre1-
he1t als Grundvoraussetzung von Kreat1v1-
tat), 
- das M,teinander von Natur- und Ge1stes
wissenschaften. also auf den enzyklopad1-
schen Charakter der Akadem,eforschung 
- das Mite1nander der Gelehrtengesellschaft 
der \ kademiem1tgl1eder und des lnst,tuts
verbundes der Akadem1em1tarbe1ter. 
- die sich aus den voranstehenden W,ssen
schafts- Lind Demokrat1eerfordern1ssen 
abzule1tende Gliederung und Le1tungsstruk
tur der Akadem1e 

Entsprechend den Festlegungen des vom 
Kons1lium angenommenen "Prov,sonschen 
Reglements fanden dann die jeweil,gen 
Wahlen statt, vor allem d,e des Senats der 
Akadem,e. die des Vorstandes der For
St.h ingsgeme1nschaft, die der Klassense
kretare und - am 17 Mai durch das Kon
sd1um - die des Akadem1epras1denten 
lhnenwaren hearings vorausgegangen. um 
die grundsatzlich als Auswahl unter mehre
ren Kand,daten gestaltete gehe1me Wahl 
demokrat,schen Gepflogenhe1ten gemaa 
vorzubere,ten Am Le1bn1ztag dem 29 Jun1 
1990 wurden dann - endllch. endl1ch -
durch Frank Terpe M1nisterfurForschung 
und Technolog1e. die M1tgl1eder der alten 
Akadem1ele1tung e1nschl1ern1ch des se1t Juli 
1979 amt1erenden Akadem1epri:is1denten 
Werner Scheler aus 1hrer F unkt1on abberu
fen und entsprechend e,nem Beschluf1 der 
DDR-Reg1erungde Ma1z1ereder vom Kons1-
l1um bere1ts 1m ersten Wahlgang Auser
korene, das Ordentl1che Akadem1emrtgl1ed 
Horst Klmkmann zum Akadem1epras1denten 
berufen 

Nach der Machtubergabe und -annahme 
an und durch die nach dem Prov1sonschen 
Reglement Gewahlten hatteaber auch der 
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Runde T1schseinew1cht1gsteAufgabe, e1ne 
von Demokratie u nd Kompetenz getragene 
Legitimation der Leitungsgrem1en der Aka
dem1e herbeifOhren zu helfen, erftillt und 
dam1t s1ch selbst 0berfl0ssig gemacht. Die 
Selbstauflosung des Runden Tisches als 
extralegaler Organisat1onsform der Akade
m1ewar mit der Erkenntnis verbunden. da/1. 
w1e auch be1m grol1en Runden Tisch der 
DOR. nicht alle seine Blutentraume gere1ft 
s1nd lmmerhin hatte er dazu be1getragen, 
dal1 die gesellschaftlich verursachten und 
ind1v1duell verstcindllchen Destrukt1onspo
tenzen nicht 0berhand nahmen und in ein 
vertretbares Verhaltnis zu den dnngendst 
erforderl1chen Konstrukt1onspotenzen ge
ruckt wurden Das SelbstwertgefOhl vor al
lem derer, die auch pers6nl1che Risi ken auf 
s1ch genommen hatten, um den W1ssen
schaftswandel an der Akademie offiz1ell 
werden zu lassen, 1ndem s1e e,n von "un
ten" leg1t1m1ertes "Oben" etablieren halfen. 
war m,t e1ner zukunftstracht1gen Erfahrung 
verbunden nur der erhalt und verdient s1ch 
die F re1he1t, der s1ezu erstreiten auch bere1t 
1st 

Freil ich Die vom Runden Tisch auf den 
Weg gebrachte Freiheit der W1ssenschaf
ten in Gestalt e1nes ausge0bten Selbstbe
st1mmungsrechts der Wissenschaftler der 
Akadem,ewar nurvon kurzer Dauer Im Er
gebn1s des s1ch "E1nigungsvertrag•· nen
nenden Ubereinkommens zw1schen der 
BRO und der DOR vom 31. August 1990. 
das tatsachl1ch der Beg1nn einer E1nverlei
bung. einer occupation pacif1ca war. wurde 
eine flcichendeckende Devalu ation und 
Devaluation akademischer Forschungs
strukturen, Forschungs1nstitute und For
schungsmitarbe1ter in die Wege gele1tet. 
die ihresgle1chen sucht in der W1ssen
schaftsentw1cklung eines Landes Das 
Sel bstbestimm ungsrecht der Wissenschaft-
1 er wurde. nunmehr im Widerspruch zu 
Art1kel 3. 5 und 33 des Grundgesetzes. 

systemat1sch verletzt und die Akadem1e
lnst1tute zuhauf abgew1ckelt 

In seiner Praambel erN1es der sogenannte 
E1nigungsvertrag denjen1gen "dankbaren 
Respekt, die auf friedliche Weise der Fre1-
he1t zum Durchbruch verholfen haben " 
Letzteres kann der Runde Tisch fur s1ch 
wohl in Anspruch nehmen In se1nem W1r
kungskre,s 1st allerdings das Ergebn1s d,e-

ser Fre,he1tswahrnehmung langst liqu1d1ert 
worden Von aul1en E1ne Akadem1e der 
W 1ssenschaften g1bt es se1t dem 1 Januar 
1992 1n Ostdeutschland n1cht mehr 

Hermann Klenne, Prof Dr 1ur l1abli . 
Rechtsp/11/osoph war 1990 Modern/or 

des Runden Tlsches der Al<.aden11e dor 
W1sse11schaften der DD R 
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Prof. Dr. Hans Robert Hansen, derzeit Prorektor derWirtschaftsuniversitat 
Wien, hat den an ihn ergangenen Ruf aufeine C4-ProfessurftirWirtschafts
informatik, insbesondere lnformationsmanagement, an der Technischen 
Universitat Dresden abgelehnt. 

In seinem Absageschreiben an den Sachsischen Staatsminister fi.ir Wissenschaft 
und Kunst schre1bt er 

"Ma~gebl1ch h1erfur s1nd die rechtsrad1kalen Ausschreitungen gegenuber Asyl
bewerbern in Rostock w~hrend der vergangenen Tage. Vor all em die in diesem Zu
sammenhang zutage getretene Fremdenfetndlichkeit der nicht unmittelbar Betei
l1gten hat mich zut,efst schock1ert. In ein Land, in dem solche Grundeinstellungen 
tolenert werden und ,n dem Reg,erung , Pol1ze1 und Bevolkerung so tatenlosdie Ge
wait gegenuber Menschen mit ansehen, mochte ich nicht zuruckkehren. Die Paral
lelen zu den Ere1gnissen zu Beginn des Dritten Reiches sind zu offensichtlich . 

B1tte haben S1e Verstandn,s, da~ ,ch uber d1ese BegrUndung nicht nur die am 
Berufungsverfahren Bete11tgten . sondern auch die Medien informieren werde." 
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INTERVIEW 

Leben fur die Wahrheit 
Interview mit Friedrich Herneck (Berlin) 

·1m Aplil 1958. zum 100 Gebu11stag von Ma~ Planck hatte 1ch eme Begegnung nut Lise 
Meitner /ch stand nut 1hr sett em1ger Ze1t 1m Bnefweclisel V'v1r trafen uns 111 der Fruh
stucksstube des kleinen Westbemner Hotels ··Fruhling am Zoo · /ch hatte m,ch m1t 1hr unter
halten uber den Physiker Ludwig Boltzmann. 1hren Lehrer und Dokto1vater in Wien ube1 
Max Planck. dessen Ass,sten/m sie war. und Dber andere Geteh,te O1eses Gesprach war 
fur die Vorbereitung meines Buches "Bahnbrecher des Atomzet/alters sehr w1cllt1g 

Als w,r eine Zeitlang saf3en. kam vom Nebent,sch Otto Hahn he rub er Under begruf!.te m1ch 
mit den Wort en ··GrD/3 Gott. Herr Hem eek. raucht der Sche1terllaufen schon? !ch entgeg
nete ··Herr Professor Hahn. er raucht n1cht me/Jr ·· 

Der diese Begebenlieit mit der stm1mhchen Ausdrucksfulle e111es Bullnenschausp1elers 
e17ahft. schneb Wissenschaftsgesch1chte emes ha!ben Jahrhunderts m1t Seme Ruhe 
ausstrahlende Ha/tung und sein schlohweif!.es. schufterlanges Hahr verm1tteln das Bild 
eines "weisen Gelehrten ". wie er im Buchesteht Fnedrich Herneck Natww1ssenschaftle1 
und Phdosoph. Der 84jailrige lebt m,t seiner Katze Minka m der Ber/mer Kart-Marx-Allee. 
m einer der Wohnbauten. die seinerzeil a/s Sinnbilder fur den Aufbau des Soz1al!smus er
schaffen warden waren Er bench/et von Begegnungen 1111/ bedeutenden Oenkern seine, 
Epoche. von Erkenntmssuchenden ebenso w1e von V'v1rk//chke1tsfremden oder -verfal
schenden. auch der Berliner Univers1tat 

Wie begann der wissenschaftliche Weg des Fnednch Hemeck' 

Durch me1nen Valer. der LehrerfurGeogra
ph1e und Gesch1chte an e1nem Gymnasium 
in Westbohmen war. wurde ich fruhze1t1g 
m1t den W1ssenschaften der Natur vertraut 
lch begle,tete 1hn aufExkurs1onen und legte 
m1r eineGeste1nsammlung an Nach dem 
Ab1tur g1ng 1ch nach Prag. um Geolog1e zu 
studieren 

Diesen Weg setzte 1ch so lange fort, bis der 
neopos1t1v1st1sche Philosoph Rudolf Carnap 
an die Naturw1ssenschaftliche Fakultat der 
Prager Deutsch en Un1vers1tat als Professor 
fur Naturph1losoph1e berufen wurde 

E1n Erlebn1s m1t Carnap war fur me1nen 
we,teren Werdegang pragend lch horte 
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seine Antr,ttsvorlesung In der Prager 
"Urania·· Carnap hatte dabe1 eIne Art eth1-
schen Nihilismus vertreten Auf den E1n
wand eInes Studenten "Wenn das so 1st. 
dar.. S1ttengesetze n1cht naturgemar.. sind. 
w,e s,e das behaupten. dar.. sie s1ch andern 
k6nnen oder daf! man sIe n1cht befolgen 
musse, dann konnen sIe auch morden'. 
entgegnete Carnap "das macht mIr ke,nen 
Spar?,'" - man kann s1ch denken, was fur 
eInen Tumult das ,m Saal ausloste Doch 
Carnap blieb ganz ruh19 sItzen und nahm 
al les gelassen zur Kenntn1s 

Das hat nm so gut gefallen - obwohl 1ch 
nicht der Me,nung war. daf! Carnap recht 
hatte -. dar.. 1ch mich 1931 entschlor... be, 
1hm zu promovIeren - und zwar Ober Wil
helm Ostwald 

Carnap war fur m1ch ausschlaggebend ,n 
eIner theoret1schen. rat,onellen S1cht lch 
habe von seinem Neopos1t1vismus eine 
Mengegelernt. Sein methodologisches Her
angehen, sein krit,sches Verhalten zur Er
kenntn1s. zur Umwelt. zu den vorgegebe
nen Lehren. Si!ltzen und Lebensarten wa
ren fur m1ch w1cht ig 

W1e kommt man vom Neopos1t1v1smus zum Marx,smus? 

In der sowJet,schen Knegsgefangenschaft 
begann ,ch Marx zu lesen lch hatte mIr 
' Das Kaprtal zugelegt es war Jedoch nicht 
gee,gnet m1ch fur den Marx,smuszu bege,
stern. die Darstellung 1st zu kompl121ert. und 
es beschaft1gt s1ch m1t Fragen die m1ch da
mals wen,g interessierten Mir 9Ing es mehr 
um philosoph,sche Fragen 

lch habe den Marx1smus erst durch Lenin 
verstehen gelernt. durch die Schrrft "Mate
rrahsmus und Emp1noknt1z1smus" die spa
ter durch d ie Marx1sten/Lenin1sten zu sehr 
verabsolut,ertwurde Len1ns Auffassungen 
waren emst eine Knt1k an die Mach,sten 
Um dIese Ze1t 1908109 war dIese Knt1k 
schon berecht,gt Lenin war ke1n Ph1losoph 
das ubers,eht man manchmal. er war Ju
rist. hatte eInI9e Ze1t den Beruf des Rechts
anwaltes ausgeubt bis er Polit1ker wurde 
Als N1chtnaturw1ssenschaftler hatte er Je
doch eInIges m1r..verstanden am Phys1ker 
und Philosophen Ernst Mach 

D1ese Fragen begannen m1ch zu beschaft,
gen. als mIch ,n den 50er Jahren in die 
Handschnft von Ostwald vert1efte Ostwald 

hatte Mach sehr geschatzt und hatte auch 
eInIges von 1hm ver6ffentlicht, wurde zu
gle1ch aber von Lenin krit1s1ert 

Im Ostwald-Arch1v in Gror..bothen beI 
Gnmma fand ich eine Selbstbtografie von 
Ernst Mach Ostwald hatte damals die Ab
s,cht, e,nige Schnften bedeutender Natur
w1ssenschaftlerherauszugeben und bat den 
Phys1ker Mach. seine Autob1ografie zu 
schre,ben Das war etwa 1912/13, Mach 
war sch on gelahmt. er konnte nicht mehr in 
dem Mar..eschre1ben. wieer es fruhergetan 
hatte Und so meInte Ostwald. man solle 
die 81ografie noch e1nmal uberarbe1ten 
O1ese 81ograf1e hatte ,ch spater Im Ost
wald-Arch1v entdeckt. m1tsamt den Begle1t
bnefen lch hatte damals m,t meiner Frau 
mehrere Wochen dort gearbeitet. All diese 
Schnften und Bnefe haben m1ch in meiner 
Ans,cht bestarkt. dar.. Ostwald nicht nur ein 
bedeutender Chemiker war - ihm wurde 
auch der Nobelpreis verhehen -. sondern 
dar.. er auch als ph1losoph1scher Denker 
ernstzunehmen 1st. 1961 habe 1ch m1ch 
uber Wilhelm Ostwald und seine Ph1loso
ph1e an der Humboldt-Un1versitat habilit,ert 

Doch bevor es dazu kam gab es um ihre Person an der Humboldt-Universittit grof?,e 
1deolog1sche Ause111ande1setzungen lNas 'Aaren die Ursachen? 
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Sei 1953 habe ich an der Humboldt-Un1ver
s1tat Vorlesungen Ober d1alekt1schen und 
h1stonschen Materialismus gehalten 1956 
schrieb ich einen Artikel Im "SONNTAG' . 
der die Emporung der damaligen Parteifuh
rung der Universitat hervorrief. Oer"SONN
T AG" gait als eIne Zeitung, In der man sich 
freiml..it1g aur..ern konnte Der Art1kel trug die 
Uberschrift "Am entscheidenden Punkt 
vorbei" lch habe kritisiert, dar.. die ubltche 
Auseinandersetzung mitdem Oogmatismus 
wesentltche Punkte. aufdie es ankam. nicht 
beruhrte. Dies suchte ich nun aufzuwe,sen 

Der Art1kel wurde zunachst m,t gror..em 
Erstaunen an der Un,versitat aufgenom
men Als ,ch Jedoch die Ernst-Mach-8109ra
fie mIt einem sehr ausfuhrltchen Kommen
tar in derwissenschafthchen Ze,tschnft der 
Humboldt-Univers1tat veroffentlichte. ging 
der Kampf gegen mich las Es war die Ze1t. 
als Chruschtschov seine beri.ihmt gewor
dene Kntik an Stalin Ubte Oiese Kritik. die 
in den Ze,tungen der DOR nicht veroffent
licht wurde, kursierte allerd,ngs ,n besonde
ren Oruckschriften Sie gab m ,r H1nwe1se 
auf die wirklichen Zustande in der SowJetu
nion Vieles. was dort gedruckt war, ent
sprach meinen Ansichten Das hat m1ch 
dann ermut,gt. die Kritik Len1ns an Mach zu 
uberprufen 

H1nzu kam, dar.. 1ch Briefe Einsteins fand. 
In denen er sich zu Mach bekannte und sich 
be, der Begrundung der Relativitatstheone 
auf thn stutzte. Oas konnte man nun nicht 
mehr leugnen lch veroffentlichte die E1n
ste1n-Briefe In den "Physikaltschen Slat
tern" in Westdeutschland 

D,e Oarstellungen Machs In se1nerSelbstb10-
graf1e machten auf die W 1ssenschaftler 
eInen starken E1ndruck lch habe darauf 
aufmerksam gemacht. dar.. er In manchem 
von Lenin abw1ch Lenin kannte d1ese 
81ograf1e nicht und wume n1cht. da~ Machs 
Lehren ,n best1mmten Fragen fur Einstein 
w1cht19 waren Lenin lier.. Machs linke Auf
fassungen in seiner Polem1k unberucks1ch
t1gt. Mach hatte die osterre1ch1schen Soz,. 
aldemokraten unterstutzt. auch materiel! 

Im· Neu en Deutsch land ersch,en daraufhIn 
eIne ganzseItIge Gegendarstellung. In der 
man m1ch als Rev1s1on,sten besch1mpfte 
und me,ne Ans,chten mIt denen westlicher 
1mperialistischer Ph1losophen vergltch Auch 
in der Univers1tatsze1tung ersch,en e,n Art1-
kel "Dr Herneck auf der Ltnie unserer 
Fetnde" 

Oas Resultat war, dar?, ,ch vom Rektor 
entlassen wurde. obwohl er dazu nicht be
recht1gt war Auf Intervention des Staats
sekretars fur Hoch- und Fachschulwesen 
W G1rnus konnte die Entlassung n1cht 
w1rksam werden So blIeb ,ch also Dozent. 
aber mit Lehrverbot 

Auch meIne personl1che Bekanntschaft mIt 
Max von Laue verhinderte Schhmmeres 
DerNobelpre,strager und Phys1ker besuch
te m1ch In meIner Wohnung In der "Stalin• 
allee" und in der Chante Er schneb mIr In 
eInem Bnef, dar.. er meInen Art1kel uber 
Plancks Rel1g10s1tat fur sehr wertvoll halte 
Das war fur m1ch eIn sehr gror..es Lob, denn 
Laue war eIn Schuler Plancks und hatte 
noch vor se,nem Lehrer den Nobelpre1s 
erhalten 

Daman Sie nicllt entlassen konnte. welche Arbeitsaufgabe b1l/1gte man 1/Jnen zu? 

Es wurde Jemand gesucht. der anlar..l,ch und W1rken" war Ich vom ersten bis zum 
der 150-Jahr-Feier derHumboldt-Univers1- letzten Buchstaben verantwortlich. Die 
tat zu Berlin eine Festschnft organis,erte Un1vers1tatspartetle1tung ubergab m,r Ende 
Furd1ese dre1bandigeFestschrift"Forschen 1958 d1ese Aufgabe Es sollte s1ch wohl 
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mehr um Schre1barbe1t handeln als um eIne 
w1ssenschafthche Aufgabe E1ne brauch
bare Konzept1on gab es n1cht. ein Plan sah 
vor da r1 s1ch d1 e neue Festschrift an die 
bere1ts vorhandene der 100-Jahr-Feier von 
1910 anschheBen sollte Da muBte Ich den 

Was stand im Zentrum der Festschnff? 

Wir der D1rektor der Univers1tatsb,bhothek 
W Gober und 1ch konz1p1erten die Sande 
nach w1ssenschaftsgeschIchtlichen Ge
s1chtspunkten nach dem E1nflu(), von Per
sonhchke1ten auf die Entw1cklung der W1s
senschaften Der erste Band be1nhaltet Be1-
trage zur Un1vers1tatsgesch1chte. der 7:We i-

"teuren Genossen" klarmachen. dar1 wIr 
die Urte1le. die Im monarch1stischen Deut
schen Reich uber die Entw1cklung der W 1s
senschaft gefallt worden waren. nicht eIn
fach ubernehmen und gelten !assen konn
ten 

te 1st ein Auswahlband zu naturwIssen
schaftl1ch-medizin1schen Abhandlungen. 
und die ge1stesw1ssenschafthchen Texte 
b1lden den dntten Band. Jed er umfaBt etwa 
700 bis 800 Se1ten Das Buch wurde als 
· Bestes Buch des Jahres· pram1ert 

S,e bere,teten nach d1eser Arbe,t lhre Hab1litat1onsschnft Vber Wilhelm Ostwald vor? 

Der Professor der damals dafur zustand1g 
war. war Robert Havemann Er war M1tglied 
derVolkskammer und lnst1tutsd1rektor DaB 
er In hohem Ansehen war kam mIr spater 
zugute 

E1n1gen M1tghedern der Parte1le1tung war 
aberd1e Tatsache daB 1ch m1ch hab1ht1erte. 
nicht recht denn es ware 1rgendwann eIn
mal eIn Professur falhg geworden So er
reIchten s,e da(), eIn Phys1ker der M1tghed 
des Zentralkom1tees war be1m Dekanat 
vorstell19 wurde und mItte1lte. das ZK wun
sche meIne Hab1l1tat1o'l nicht Havemann 
als Prodekan lehnted1eseVerfahrenswe1se 
ab er und d,e be1den anderen Gutachter 

hatten ri1e Arbe1t fur " sehr gut'' befunden 
Sowurde 1ch nach dem Hab1htat1onsvortrag 
einstimm1g als "Habll1t1ert fur Gesch1chte 
der Naturw1ssenschaften" beze1chnet 

E1ne Ernennung zum Dozenten fur Ge
sch1chte der Naturw1ssenschaften erfolgte 
erst dre1 Jahre spater lch habe dann noch 
e1nmal dre1 Jahre warten mussen. bis 1ch 
zum Professor mit Lehrauftrag ernannt 
wurde Da war 1ch 58 Jahre alt Zwe1 Jahre 
spater benef man m1ch zum Professor m1t 
Lehrstuhl fur Gesch1chte der Naturw1ssen
schaften. da war 1ch 60 und m1t 65 Jahren 
muBte 1ch aus dem Lehrbetneb aussche1-
den 

Trotz d1eser Beh1nderung 1/1re1 Tat,gkeit publlZlerten s1e Bucher wobe11hre Bucher uber 
Em stem und das Buch Bahnbrecherdes Atomzeitalters die hOchsten Aunagen erre,chten 

Zehn meiner Bucher sind in Fremdspra
chen ubersetzt warden darunter dre1mal 
ins Russ1sche Das war zu d1eser Ze1t eIn 
Werturteil Uber e,ne Million Exemplare 

haben einen Leser gefunden Dennoch war 
die "Obngke1t" nicht bere,t. d1ese Le1stung 
in angemessenerWe1sezuwurd1gen. Auch 
die Akadem1e der W1ssenschaften lehnte 
mIch 1965 als Mitghed ab 

Was hat s,e die v1eten Ja/11 e hmdurch mot,v,e,1 we,terzuforschen? 
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DerWahrhe1t Immer naher zu kommen. auf 
alien GebIeten Es 1st so vIeles Unwahres 
auf derWelt n1cht erst durch den Marxism us/ 
Leninismus. der auch allerhand Verfal
schungen hereinbrachte Auch die anderen 
w1ssenschaftl1chen oder pseudow1ssen
schaftlichen Lehren haben v1el verfalscht 
Mir 9Ing es darum. eine von Lugen fre1e 
w1rklich kl are und ncht1ge, wahrhe1tsgetreue 
Weltauffassung zu entw1ckeln, Immer wIe
der zu vergle1chen, an die Wurzeln her
anzugehen und nicht e1nfach etwaszu uber
nehmen. was anderevor uns sch on sagten 

lch habe meine ganzen Forschungen auf 
Quellenforschung gestutzt. das war das 
W1cht1gste Dabe1 ergab s1ch daB man
ches ganz anders auss1eht wenn man es 
von den Quellen her betrachtet. anders als 
es die "weisen Lehr en fur s1ch bea nsprucht 
haben V1eleAngnffe. die Im Namen des M/ 
L gegen manche w,ssenschaftler gefuhrt 
wurden. war en un begrundet und nicht genu
gend fachkundl,ch fundIert Das Nachplap
pern von Beschlussen und Parte1dokumen
ten das v0lhg unknt1sche Ubernehmen d1e
ser Dinge war fur vIele die Hallptsache 

s,e z,t,eren gem Emstems Worle Die Wahrhe,t m d1esen 0mgen (de, Et1orschung de, 
Forscherpersonl1c/1ke1t - d A J muB 1mmer und ,mmer w1ede1 von k1aff1gen Naturen neu 
gemelf!,e/1 werden. ,mmer entsprec/1end den Bedurfmssen der ze,t fur die der Bitdne, 
arbe,tet /st der Weg zur Wahrllelf eme Suche odere,n Nachwe,s7 Gab es auc/J lrrtumer? 

Es 1st eine ununterbrochene Suche wobeI zur Lebenswetshe1t die ,ch ebenfalls sehr 
man s,ch auch irren kann Man mu'1 s1ch achtete muB man Jedoch sehr vors1chtIg 
auch selbst korng1eren konnen sein Obschon v1eles sehr schatzenswert 

lch habe zum Be1sp1el v1ele Gelehrte zu 
Beg1nn uberbewertet Nietzsche habe 1ch 
als Junger Mensch sehr hoch geschatzt 
Spater konnte 1ch seine Auffasungen von 
W ahrhe1t nicht mehr teilen lch begnff, dal1 
sehr vieles Pathos war glanzend geschne
ben Er war eIn wunderbarer Schnftsteller. 
was be1 den Phdosophen n1cht oft vorkam 

Schopenhauers b1ttere Erkenntnisse ha
ben mIr schon als Gymnas1ast zugesagt. 
dabe1 habe Ich damals n1cht genugend 
erkannt. dal1 er manches zu e1nse1t1g sah 
Manches von seInem "We1berhaf1" hat sei
ne Lehren verfalscht M1t seinen Aphonsmen 

,st - vor allem seIn fur Philosophen unge
wohnl1cher Stli - mangelt es 1hm nicht an 
Vorurteden 

lch hatte schon fruhze1t1g e,ne recht bre1te 
Palette von Buchern und Denkwe,sen ken
nengelernt Ernst Haeckel war fur m1ch 
wegen seines Athe1smus w1cht1g Seine 
'Weltratsel ·gehorten als Schuler zu meI
nem L1ebl1ngsbuch Heute we1B 1ch dar! 
Haeckels Matenahsmus ein sehr mechani
scher und und1alekt1scher war 

An meInem Weltbild der realist1sch-mate
nahst1schen Ph1losoph1e. andert s1ch nichts. 
auch die D1alekt1k hat Wertvolles selbst fur 
naturw1ssenschaftl1che Erkenntn1sse 

Was 1st fur s,e das lnteressante an e,ner Forsc/Jerpersonhc/1ke1t? Was flieGr em m dteses 

Bild vom Mensch en? 

Schon als Student habe 1ch m1ch fur die 
B1ograf1en bedeutender Forscher 1nteres
sIert lch wollte wIssen, wIe d1ese Forscher 
zu 1hren Erkenntnissen kamen nicht nur 

was s1e vorlegten lch habe uber die gror!en 
Geologen uber Humboldt. Darwin und ver
sch1edene andere gr0!1e Denker und For
scher auf dem Geb1et der Naturw1ssen-
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schaften gearbe1tet und 1hre Bucher gele
sen, aber Ich wollte wIssen , wIe sIe zu ihren 
Ergebnissen kamen und warum sie an 
manchen Punkten gesche1tert s1nd, warum 
sie viele Sachen nicht erre1cht haben Das 
hat mich InteressIert. das suchte Ich auch 
Im Weltanschaullchen und zum Te1I Im 
Eth1schen zu f1nden Die burgerllchen und 
pohtIschen Verhaltn1sse habe 1ch in meIne 
Betrachtungen mIt e1nbezogen lch glaube. 
d1ese Suche war durchaus richt19 

61ografie war fur m1ch eIn Zusammenfas-

sen aller Faktoren , nicht nur der reInen 
Lebensdaten. Be1 der Einstein-Forschung 
kam es zu Erkenntn1ssen, die uber das h1n
aus 9Ingen. was man von ihm wuf1te lch 
land Bnefe, Dokumente, aus denen her
vor9Ing, warum er zu eIner bestimmten Zeit 
das und das machte. warum erzu bestimm
ten Problemen erst viel spater kam 

Es 1st ein F ehler, auch vielerwesthcher Wis
senschaftsh1stonker. daf1 sIe zuwenI9 Psy
chologen sind 

S,e e,wahnten daf!, 1hnen Robert Havemann 1m ProzefJ 1hrer Hab11itation sehr behilflich war 
Zu Begum de, 60er Jal1m formuile,te er eme Knt1k am realen Sozia/ismus Wie wurde das 
,n der Humboldt-Un,vers,rat aufgenommen? 

Als Havemann begann s1ch m It 1deolog1-
schen Fragenzu befassen hatte er s1ch von 
Anfang an krrtIsch verhalten zu d1eser Dog
mat1k die h1er gezuchtet wurde lch habe 
seInerze1t versucht. den Marx1smus richt19 
zu verstehen und dabe1 war mIr Havemann 
sehr wertvoll. in den Anfangen Wir haben 
Im "SONNTAG' Art1kel verfaf1t In einem 

Punk! war 1ch nicht m1t 1hm eInverstanden 
Er kannte die soz1alistischen . auch klass1-
schen Schriften. die er angriff, nicht genu
gend genau lch kannte sie genauer In vie
len seiner Ausfuhrungen ze19te er. daf1erzu 
oberflachllch herang1ng und die F ragen 
nicht genugend verstanden hatte Das habe 
ich 1hm gelegenthch auch gesagt 

1964 wu,de Havemann aus der Parte1 ausgesc/1/ossen und such an der Universit/11 setzte 
eme Kampagne gegen 1/111 em War d1esbezuglich ein Widerstand denkbar? 

Es gab kaum eIne Mogilchke1t dazu Es 
hatte auch nIchts genutzt die Leute. die 1hm 
helfen wollten waren nachher genauso 
machtlos wIe er selbst lch war der Me1-
nung daf1 er manches ubertneben hatte Er 
mur..te wIssen. daf), es pol1t1sch e1nfach 
n1cht geht so wIe er es wollte Er hatte es 
be1 seiner Autoritat und be1 seiner Vergan
genhe1t anders tun konnen Er h~e man
ches nicht so unm1ttelbar machen sollen 
Auch daf1erse1neSchriften In Westdeutsch
land veroffenthchte. war takt1sch nicht sehr 

geschIckt Er tat etwas. was ihm nur seine 
Tat1gke1t erschwerte Die Auffassungen 
d1eh1ergelehrtworden sind, warenzum Ted 
unhaltbar Und trotzdem muf1te man se
hen. da/3, man n1cht dadurch. dar.. man sich 
selbst au(),er Gefecht setzt. noch mehr Scha
d en st1ftet. Das tat Havemann, sonst Mtte 
man 1hn n1cht so schnell angre1fen kclnnen 

Dennoch brachte Havemann Mut auf, wozu 
andere nIcht fahig waren 

Wenn man mehr als 80 J ahre m1t de, 'hed1gen Neug,er · auf der Suche nach der Wahrheit 
1st wo 1st man da angetang/? 

Da 1st man angelangt beI sehr katastropha
len Erkenntnissen was die Menschhe1t 
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betnfft We bin 1ch denn Jetzt w1eder? - Be1 
den Zustanden die an die We1marer Repu-

bilk erinnern 1 D1eses m11'1lungene Experi
ment des Soz1ailsmus. 1ch we11'1 n1cht. ob es 
hatte m1fl.llngen mOssen lch war Jedenfalls 
der Me1nung. daf1 der Soz1al1smus eIne 
bessere Ordnung seI Damals als Ich aus 
der Kriegsgefangenschaft kam hatte 1ch 
den Soz1ailsmus m1t aufbauen wollen. und 
zwar ohne Spekulation auf materielle Vor
teile Das Wesentl1che sch1en mIr zu seIn , 
dafl. h1er eine Gesellschaft entsteht. die 

n1cht mehr von Ausbeutung Unterdruckung 
und Krieg lebt Spater ze19te s1ch daf1 das 
n1chtder Fall war, es gab auchw1eder Kneg 
Das war eIne herbe Enttauschung Es war 
falsch. den Marx1smus wIe 1hn Lenin fur 
seIn Land und seIn Volk mod1f1z1erte als 
allgeme1n verb1ndl1ch anzuerkennen und 
auf alle Lander adaquat ubertragen zu wel
l en Aber auch der Kap1tal1smus 1st1a n1cht 
besser geworden 

Oaf!, 1h11 die "Gewaltigen .. derjungeren U1wers1tatsgesc/11chte eher duldeten als wunsc/J
ten. hat 1hn nic/Jt verbllte,t OafJ er auch /1eute ·•offiz,e/1 vergessen ble1bt st1mmt Prof 
He meek v1elme/Jrtraung Ledig/lch das lnterd1sz1plmare lnst,tut fur lMssenschaffsphllosoplue 
und Humanontogenetik weir!, die Verd1enste des 111tema1,ona/ anerkannren \/Vissenschaffs
h1stonkers zu schatzen Hier arbeitet man an der Herausgabe des umfangre1che11 Bnef
wechsels mil Lise Mertner Otto Hahn Ma>. von Laue O,e Humboldt-Umvers,t at erklarte s1ch 
erst bereit. Hemecks B1bltothek a/s Nach/af!, zu ubernehmen als bere,ts aus Amenka em 
ausdruck//ches /11/eresse bekundet wurde 

Das Gesprach fuhrte 
Heike Zappe 

lch danke Dr Martin Koch fur seine h1l're1che Unterstutzung 

raus "H11mbolrlt-U111ve1s,rat 18-1991192) 
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DISKUSSION 

Harald Werner (Bremen): 

Thesen zur Entwicklung selbstorganisiener Wissenschafts-Projekte in 
den neuen Landern 

1. 

Formen selbstorgan1s1erter W1ssenschaft 
s1nd 1n der BRO und 1n Westeuropa ver
starkt vom Anfang der s1ebz1ger Jahre an 
entstanden S1e srnd merst 1m Zuge der 
neuen soz1alen Bewegungen gegrundet 
worden und haben s1ch als Alternat1ven zur 
herkOmmlichen W1ssenschaft verstanden. 
weshalb s1ch auch der Begnff · Alternative 
W1ssenschaft" durchgesetzt hat Dabe, ha
ben sich 1n der BRO zwe1 versch1edene Or
gan1sat1onsformen herausgebildet, d1es1ch 
Jewe1ls e19ene Dachorganisat1onen schu
fen Okolog1sche Forschungsinst1tute, zu
sammengeschlossen 1n der AGOF und die 
W1ssenschaftsladen der Arbe1tsgemein
schaft W1ssenschaftslc!den (Awila ) Wah
rend s1ch d1eOkolog1schen F orschungs1nst1. 
tute verstarkt um Forschungsaufgaben aus 
den Bewegungen bemuhten. verstanden 
s1ch die W1ssenschaftslc1den hauptsach
l1ch als Mittler zw1schen den Bedurfn1ssen 
e1ner Region oder Stadt und den W1ssen
schaften. ohne selbst Forschungsarbe1t z u 
betre1ben Eine klare Trennung sche1nt Je
doch kaum mogilch 

Heute sind die W1ssenschaftsladen in der 
alien BRO auf wen1ger als ein Dutzend ge
schrumpfl, aber 1n zahlre1chen Stadten ex1-
st1eren Gesundhe1tsladen. die s1ch als Part
ner der Selbsth1lfebewegung verstehen 
med1z1n1sche Aufklarung betre1ben und dem 
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alternallven Ansatztreu geblieben s1nd Die 
Okolog1schen Forschungs1nst1tute haben 
s1ch we1tgehend etabliert und auch kom
merz1ahs1ert Nach Angaben der AGOF 
haben s,e zusammen etwa 700 BescMft1g
te Gle1chze1t1g ex1st1eren Jedoch ungezahlte 
E1nnchtungen 1n den Bere1chen W e1terb1l
dung, soziale Pravent1on. Stadtsanierung 
etc die empirisch nicht erfaQ.t sind lhre 
Existenzgrundlagewird Oberwiegend durch 
Arbe1tsbeschaffungsmaQ.nahmen gesichert 
und nur"'.'enige lnstitutewie das Freiburger 
Oko-lnst1tuttragen sich aus eingeworbenen 
Forschungsm1tteln oder speziellen Auftra
gen aus Pol1t1k und Bewegungen 

2. 

I nsgesamt kann die Entwicklung so einge
schatzt werden, daQ. s1ch die Bewegung 
etabliert hat und gle1chzeit1g ihren Bewe
gungscharakterverlor. Der Anspruch altena
t1ver W1ssenschaft wird beibehalten, aber 
die Gegenstande und das Methodenver
standnis haben Eingang 1n das traditionelle 
W1ssenschaftssystem gefunden, so daQ. 
als Besonderheit nur die Organ1sationsform 
gebl1eben ist Warscheinlich entspncht s1e 
e1ner Tendenz, die auch 1n anderen Bere,
chen beobachtbarist, so etwa be1 der Grun
dung von Technologieparks Die heutigen 
v1elfalt1g m1te1nander verbundenen Um
bruch- und Modernisierungsprozesse be
gunst1gen die Ausd1tferenz1erung qualifi-

z1erter 0 1enstle1stungen und bringen e1ne 
neue Selbstand1gengruppe hervor. die uber
w1egendw1ssenschaftl1ch qualifiziert1st Ob 
d1ese Tendenz erfolgre1ch fu r die Modern1-
sierungsprozesse ist. vermag zur Ze1t nie
mand zu sagen Hier, wie 1n anderen Ent
w1cklungen dieser Art, sp1elen 1deolog1sche 
Stimuli e1ne entscheidende Rolle. so daf3. 
s1ch erst nach e1ner gew1ssen Ze1t heraus
stellen w1rd, ob die Tendenz obJekt1ver Not
wendigke1t entspncht 

3. 

Der Umbau des W1ssenschaftssystems 1n 
den neuen Landern 1st von e1ner kaum zu 
uberb1etenden Spontaneitclt und Planlo
s1gkeit gekennzeichnet. 1n dem die Ver
knappung der Haushaltsm1ttel und der Wil
le zum Zerschlagen des alten W 1ssen
schaftssystems die einz1g verlaQ.ilchen Pa
rameter sind In d1eser fur das W1ssen
schaftssystem und tor die W1ssenschaft
lerlnnen katastrophalen S1tuat1on 1st die 
Entw1cklung selbstorgan1s1erter W1ssen
schaftsproJektewenig mehr als Selbsth1lfe 
Es 1st eine von niemandem gezahlte Grup
pe von Projekten entstanden. die s1ch fast 
ausschl1er..l1ch auf ABM-M1ttel stutzt Der 
w1ssenschaftl1che Gegenstand wird 1n er
ster Lin1e 1n e1nem Wechselsp1el zw1schen 
der hilflosen Arbe1tsverwaltung und der 
marktorient1erten Suchbewegung der An
tragsteller gefunden, die, wenn s1e tatsach
lich ihren Bewilligungsbesche1d haben , 
Wochen und Monatedam1t beschafl1gts1nd. 
1hre Adm1nistrat1on zu entw1ckeln und 1hre 
Aufgabe neu zu def in 1eren Wahrscheinl1ch 
w1rd die Mehrzahl der ProJekte beendet. 
ohne daQ. w1ssenschaftilch bedeutsame 
Ergebn1sse produziert wurden 

4 , 

Im Untersch1ed zur selbstorgan1s1erten 
W1ssenschaft in der alten BRO f1nden s1ch 

1n den ProJekten der neuen Lander zahlre1-
che W1ssenschaftlennnen m1t hoher Quali
f1 kat1on. 1nternat1onaler Bekannthe1t und 
Erfahrungen 1n einem geschlossenen W1s
senscha flssystem S1e haben s1ch weder 
aus Bege1sterung fu r selbstorgan1s1erte 
ProJektean d1eseGrundertat1gke1t gemacht. 
noch verfugen s1e uber die dafur notwend1-
ge Motivation und Kompetenz Ihnen 1st 
weder die 1n den neuen soz1alen Bewegun
gen des Westens entstandene Verb1ndung 
von Pol1t1k Offentl1chke1tsarbe1t und w1s
senschaftllcher Tat1gke1t vertraut, noch die 
so erzwungene Flex1b1l1tat Ex,stenzangst 
und Veruns1cherung tun em ubnges um die 
Lab1!1tat der ProJekte zu erhohen Auch darf 
n1cht vergessen werden daf3. die Akteure 
des alternat1ven W1ssenschaftssektors In 
der alt en BRO uberw1egend Berufsanfanger 
waren kaum durch Fam1l1en und diverse 
gewachsen e Verpf11chtungen gebunden 
waren und s1ch von daher probewe1se auf 
e1ne hochst unsichere Ex1stenz e1nlassen 
konnten 

5 , 

Trotz d1eser insgesamt verheerenden Aus
gangss1tuat1on beginnt s1ch e1n Verstand
n1s alternat1ver W1ssenschaft herauszub1l
den 01egesellschaftlichen Umbruchprozes
se sind von e1ner solchen Gewalt dar., s1ch 
der W1ssenschaft zahlre1che Fragen stel
len, die 1n einem regularen Stud1en- und 
Forschungsprozef3. sehr v1el langsamer 
aufgegnffen werden Desha lb bes teht durch
aus Grundzu der Annahrne daQ. s1ch e1r11ge 
ProJekte als hOchst produktiv fur d1e w1s
senschaftliche D1skuss1on und warsche1n
l1ch auch fur die Verb1ndung von W1ssen
schaft und Pol1!1k erwe1sen werden Da die 
W1ssenschaftlerlnnen 1n d1esen ProJekten 
selbst betroffen s1nd. me1st auch das Be
durfn1s stark 1st, den gegenwart1gen Prozer.. 
w1ssenschaftl1ch zu begre1fen. kann s1ch 
h1er und da eine Arbe1tsatmosphare entw1k-
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keln in der das w1ssenschaftliche lnteresse 
uber die reine Beschaft1gungss1cherung 
hinausgeht 

6, 

E1n weIterer Grund fur die Hoffnung auf eIne 
produkt1ve Entw1cklung der selbstorgarn
sIerten ProJekte 1st die tiefe Veruns1cherung 
in Bezug auf die b1shenge w1ssenschaftll
che Arbe1t Wer In d1eser S1tuat1on n1cht re
sIgniert. w1rd durch die Fortsetzung seiner 
wIssenschafthchen Tat1gke1t In eInen aus
gesprochen dynam1schen Prozer.. gewor
fen der mIt der Ane1gnung v1eler neuer 
theoret1scher Ansatze verbunden 1st Die 
Insgesamt offene S1tuat1on w1rd dazu fuh
ren dar.. d1ese Anscitze m It vdllig neuen 
Aug en gesehen werden. als dies Im Westen 
der Fall war und 1st E1ne w1ssenschafthche 
Aussage anderer w1rd Im eIgenen Den ken 
umso mehr verandert Je mehr sIe auf eIne 
and ere S1tuat1on stor..r Ein Tell der ProJekte 
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wIrd von daherem neues Verstandnis alter
natIver Wissenschaft entw1ckeln 

7. 

E1n produkt1ver Prozer.. w1rd Im entsche1-
denden Mar..e von der F ahigkeit der Betrof
fenen abhangen. 1hre eIgene Vernetzung zu 
organIsIeren. Zugange zur Pohtik und zu 
den Bewegungen zu finden und in den ge
sellschaftlichen D1skurs In den neuen Lan
dern einzugre1fen 

8. 

Alie posItIven Verlaufsmoghchke1ten s1nd 
an die Bedingung geknupft. dar.. die ProJek
te uber eine nach Jahren und rncht nur nach 
Monaten rechnende F1nanzieningsbas1s 
verfugen 

Harald Werner Or arbe,tet als 
Soz,alw1ssenschaftler in Bremen 

BERICHTE 

Universitat Rostock: Zwischenbilanz zur Jahresmitte 

Nach v1elen Sturmen, die in letzter Ze1t die 
Universitat Restock beutelten. kommt das 
Sommersemester 1992 - so der Rektor 
Prof Dr Gerhard Maer.. auf dem 10 aur..er
ordentlichen Konz1I (am16 Jul! 1992) -
"nun dochzu e1nemvernunft19enAbschlur.. 
Die Alma mater konnte 1hr urnvers1tares 
Facherspektrum wahren und - denkt man 
an die Wiederer6ffnung der Juristenfakultat. 
an dieerfolgte bzw bevorstehende Wieder
gro nd ung der Institute fur Altertu mswIssen
schaften und fur Romanist1k sowIe an die 
E1nghederung der ehemaligen Hochschu
len G0strow und Warnemunde/\/1/ustrow -
sogar erweItert Die Kampfe um dieze1tweI
l1g in ihrer Ex1stenz bedrohten F akultaten 
(Medizin und Technik) haben v1el Kraft ge
kostet und s1nd im Falle der Agrarw1ssen
schaftlichen Fakultat. der Hochschulfremd
sprachenausb1ldung und des Studenten
sports auch noch n1chtganz ausgestanden, 
aber der Fortbestand nicht nur der Un1ver
sItat Restock. sondern auch der Un1vers1tat 
Gre1fswald in Mecklenburg-Vorpommern 
kann nunmehr als ges1chert angesehen 
werden " 

Neben dieser - zugegebenermar..en be
sche1denen. aber 1mmerh1n pos1tIven - Se
mesterb1lanz w1dersp1egelten s1ch auf dem 
Konzil ungle1ch starker die m1ttlerwe1le all
seits bekannten Probleme der Personalre
duzierung von ehernals rund4000 Mitarbe1-
tern ( einschlier..I1ch Gust row, Warnemunde/ 
Wustrow und des ehemal1gen lnst1tuts fur 
Lehrerb1ldung Rostock-L1chtenhagen1 auf 

rund 1500 ab 1 Oktober 1992 denn von 
den 1784 vom Landeskultusm1rnstenum 
bew1ll1gten Stellen s1nd mehr als 200 vor
laufig gesperrt wobe1 das Ringen um die 
" Entsperrung in erster L1n1e mil dem F1-
nanzmIrnster1um ausgetragen werden mur.. 

Die Med1zin1sche F akultat. die mIt den eben 
genannten Planstellen n1cht ertar..t 1st. mur.. 
1hr Personal auf 85 Prozent reduz1eren. was 
mIt eIner Vemngerung der Bettenkapaz1tat 
in den Kl1n1kenverbunden seIn w1rd Sofern 
dafur Im kommunalen Gesundhe1tswesen 
die Zahl der Krankenbetten in gle1chem Ma
r..e ste1gt, ware die Versorgung der Pat1en
ten dennoch gewahrle1stet Doch die Sorge 
der Med1ziner isl es. dar.. der vorgeschnebe
ne Abbau In den Urnvers1tatsklirnken schnel
ler vonstatten gehen mur.. als die Aufstok
kung 1111 kommunalen Gesundhe1tswesen 

Trotz der m1t dem Personalabbau e1nherge
henden Veruns1cherung der UniversItatsmIt
arbe1ter verze1chnet die Un1versItat Restock 
eIne zunehmende Zahl von Stud1enbewer
bern und Forschungsvorgangen So teilte 
Prorektor Prof Dr Hans Kelling rnit. dar.. 
s1ch fur das kommende W1ntersemester 
1992/93 bere1ts rund 1800 Ab1turienten um 
eInen Stud1enplatz In Restock beworben 
haben, und mIt rund 300we1teren Stud1enan
fangern rechnet die Un1versItat durch die 
Zentrale Zuwe1sungstelle Dortmund fur die 
l1m1tierten Facher Med1zin. Zahnmediz1n 
und 81olog1e 
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Obwohl schon v1ele Hochschullehrer die 
Un1vers1tat Restock aus den untersch1ed
l1chsten Grunden verlassen haben. hat sich 
bis Jetzt die Stud1enze1t noch nicht verlan
gert lnsbesondere beI den inhaltlich neu
gestalteten Stud1engangen man denke z B 
an den ge1stesw1ssenschaftl1chen Bere1ch 
gehort das auf Jeden Fall zur Pos1tivb1lanz 
des zu Ende gehenden Semesters In Ge
fahr geraten kann d1eser Sachverhalt aller
dings. wenn die schon fre1en oder noch fre1 
werdenden Hochschullehrerstellen nicht 
rechtze1t 1g besetzt werden konnen "Das 
schw,engste Jahr steht uns deshalb Jetzt 

bevor" sagte Prof. Kelling 40 Prozent der 
Hochschullehrerwurden n•cht ubergele1tet, 
d h , sIe wurden aus fachl1chen Grunden 
"ausgemustert", und neue stehen weder 
In ausre,chender Zahl noch m,t der 
geforderten Qualif1kation zur Verfugung 
Man w,rd also stark auf Stellvertretungen 
auf die Vergabevon Lehrauttragen und auf 
Gast-lehrkrafte angewiesen sein E,ne 
le1chte Entspannung isl erst ,n zwei bis dre1 
Jahren in S1cht, zumal dann auch die aus
laufenden Stud1engange von GLlstrow und 
Warnemun-deNJustrow abgeschlossen 
seIn werden 

Arbe,t de r Ehrenkommission 

Stellvertreteno fur den Vors,t:enden der 
Ehrenkomm1ss1on Erik Voermanek. be
richlete Prof Dr Hans-Dieter Rosier uber 
die b1sher gele1stete Arbe1t d1eser Komm1s
sIon Er wIes noch einmal darauf h1n dal1 
die Ehrenkomm1ss1on auf der Grundlage 
des Hochschulerneuerungsgesetzes arbe1-
tet ausschliel1hch Empfehlungen ausspncht 
und keine strafrechthchen Entsche1dungen 
fall! 

81s zum 15 Juh 1992 wurden Insgesamt 
2255 Ehrenverfahren durchgefuhrt Oabe1 
wurde In 1871 Fallen ke1n Fehlverhalten 
festgestellt Be1 140 Un1vers,tatsangehon
gen empfahl die Ehrenkomm1ss1on wegen 
genngfug1gen Fehlverhaltens keine Mar..
nahme Be, 76 M1tarbe1tern empfahl sIe 
eIne M1l1b1ll1gung Fur 69 M1tarbe1ter wurde 
empfohlen. dall. sIe ze1twe1l1g ke,n Amt ,n 
der akadem1schen Selbstverwaltung aus
uben sollen. be1 27 M1tarbe1tern lautete die 
Empfehlung auf dauerhatte Aberkennung 
der M1tarbe1t In der akadem1schen Selbst
verwaltung In 35 Fal len wurde empfohlen 
dal1 die betreffenden M1tarbe1ter eine ande
re Tat1gke1t ,nnerhalb der Un1vers1tat auf-
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nehmen sollen In 27 Fallen wurde d,e 
Kundigung und In 10 Fallen die aul1eror
dentl1che (fnstlose) Kund1gung empfohlen 

Dam1t hat die Ehrenkomm1ss1on fur nahezu 
die Halfte der Un1versitatsm1tarbe1ter die 
Ehrenverfahren abgeschlossen 

In tabellanscherForm s1nd die Ehrenverfah
ren wIe folgt ausgewIesen 

I (keIn Fehlverhalten) 1871 
II ( Fehlverhalten keIne Mal1nahme) 140 
Ill (Fehlverhalten M1l1billigung) 76 
IV (Fehlverhalten ze1twe1hge Aberken
nung) 69 
V (Fehlverhalten, dauerndeAberkennung) 

27 
VI (Fehlverhalten. Anderung des ArbeIts-
verhaltnisses) 35 
VII ( Fehlverhalten. Kund1gung) 27 
VIII (Fehlverhalten. aur..erordentl,che Kun
d1gung) 10 

Editha Wachholz I Karl-Heinz Kutz 
(Rostocl{) 

Keine Kunsthochschule in Mecklenburg-Vorpommern 

D,e Studenten des lnst1tuts fur Mus1k und 
Theater haben Vertrauensschutz. wir mus
sen ,hnen also Moghchkeiten zur Beendi
gung des Stud1ums aufze1gen" sagte Kul
tusmInIstenn Steffie Schnoor heute In Re
stock vor der Presse "1ch habe me,ne Vor
stellungen dazu heute den Studenten erli:!u
tert und hoffe, dal1 dam1ttrotz all em e,ne fur 
alle e1nigermal1en vertragliche Losung ge
funden wurde " Zur Umsetzung der Vor
schlage mur.. eine Rechtsverordnung er
stellt werden D1ese ,st von der Bestat1gung 
durch das Kab1nett abhangIg 

Die Landesreg1erung hatte voreinerWoche 
beschlossen, keine kunstlensche Hochschu
le Im Lande e,nzunchten Damrt wird auch 
die Ausbildung am lnst1tut fur Mus,k und 
Theater mIt zur Ze1t noch 150 Studenten 
auslaufen 

· Me1ne Vorstellung 1st. das auslaufende ln
st,tut fur Mus,k und Theater zum neuen Stu
d1en1ahr ,n die Un1vers1tat Restock zu Inte
gneren" erlauterte die Ministenn, "die Un1-
vers1tat hat bere1ts Zust1mmung dazu sIg
nahs1ert .. Der Stud1enbereich Schwerin mur.. 
umgehend geschlossen -..verden "lch bemu
he m1ch aber. daf! die Studenten moghchst 
den Hauptfachunternchtwe,terhin In Schwe
rin nehmen konnen", so die M1n1stenn 

D Ie Ausb1ld ung der Schu Im us1ker wird weI
terhin vom lnst1tut fur Mus1kw1ssenschaft 
an der Univers1tat Restock getragen H1er
zu wird aus dem ursprungl1ch fur die kunst
lensche Ho,:hschule vorgesehe,,en Stel-

lenkont1ngent eIn Te1I abgezwe1gt und der 
Un1versItiit zur Neubesetzung bzw Uber
nahme zugew,esen 

Fur die reIne Mus1kausb1ldung und fur den 
Stud1enbere1ch Schausp,el werden befr1-
stete Stellen geschaffen die spatestens 
zum Sommersemester 1995 auslaufen und 
auf die s,ch die lnst1tutsm1tarbe1ter bewer
ben konnen Eine Grobstruktunerung des 
fur die auslaufende Ausb1ldung quahtat1v 
undquant1tat1v notwend1gen Personals wur
de mIt dem Leiter des lnst1tuts fur Mus1k und 
Theater und dem Leiter des Stud1enbere1chs 
Schausp1el bere1ts entw1ckelt Zur Stellen
besetzung w1rd In den nachsten Tagen e,ne 
unabhang1ge Personalkomm1ss1on eInge
setzt", erlauterte die M1n1stenn "die not
wend1gen Sachm1ttel mussen dann mIt eI
ner Nachsch1ebel1ste Im Haushalt 1993 
bere,tgestellt werden 

lch habe rrnch bemuht, m1t d1esem I' ' n
zept trotz allem den Studenten e,nen hoch
wert1gen Abschluf1zu ermoglichen und auch 
eInem Te1l der M1tarbe1ter eIne. wenn auch 
befnstete. Beschaft1gung zu s1chern sag
te die MInistenn "Auch wenn das fur die 
Jetzigen Studenten und M1tarbe1ter ke1n Trost 
mehr se,n w1rd . so hoffe 1ch dennoch, dar.. 
In absehbarer Ze,t der Landeshaushalt s1ch 
etwas konsolld1ert hat und dam,t die D1s
kuss1on um eIne kunstlensche Hochschule 
noch e1nmal aufgenommen werden kann " 

(Pl des Kultusministeriums Meck
/enburg-Vorpommern vom 27.7.92) 
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OP ohne Betaubung 
Wie aus zwei Patienten einer wird 

Symptome 

Nach der Vere1nigung g1bt eszwe1 Vetennar
mediz1nische Fakultclten 1m Lande Berlin -
e1ne zuv1el in Anbetracht der ohneh1n gro
r..en Zahl der arbe1tslosen T1erarzte (etvva 

20 % ) und der ungebrochenen Attrakt1vitilt 
d1eses Berufes, der bei Frauen sogar an 
erster Stelle steht 

Diagnose 

Zur Kurwurde empfohlen die gesamtberli- und "gunst1geren Varianten der Lehre" 
ner lmmatnkulationszahlen von 350 auf Darunterfalltdasallgemeine Ostspez1fikum 
200 zuruckzuschrauben We1terh1n net der der kleineren Studentenzahlen pro Dozent. 
W1ssenschaftsrat dem Senat die neue Fa- sow1e als t1erarztl1che Besonderhe1t die 
kultat unterdem Dachder Humboldt-Urnver- D1plomarbe1t als Grundlage der w1ssen-
s1tatzu 1nstall1eren das Gelande 1n Dahlem schaftlichen Forschung. von Jedem Stu-
bl1ebe und erh1elte e1n neues Turschild denten am Abschlur.. seines Studiums ge-
D1es nicht nur ''zur psycholog1schen Beru- fordert (und Jetzt auf dem Deutschen T1er-
h1gung der Humboldt-Univers1tat" sondern arztetag in Mainz als Vorschlag zur Stu-
wegen des "besseren Forschungsprofi ls" d1enreform m1t aufgenommen) 

Therapie 

Senator Ehrhardt verspncht die Umsetzung 
des Verschlags Er lar..t e1n Gesetz erarbe1-
ten das schlier..llch ,m 10 Entvvurf die Be
s1tzstandswahrung aller M1tarbe1ter zu an
nehmbaren Kond1t1onen organ1s1ert Die 

vetennarmed121rnsche Fakultat an der HUB 
scheint ges1chert. der Plan w1rd an der HUB 
entsprechend (wohl als Ausnahmefall ) ge
fe1ert. von der FU als besonders schmerz
hch empfunden 

Krankheitsbericht FU 

Asbestalarm' Am 1 August 1990 mur..ten 
wegen gefahrllcher Asbestbelastung 1nner
halb vonzwe, Stun den die Gebaudeder FU
Veterinarmed1zin geraumt werden Lang
ze1tuntersuchungen mur..ten abgebrochen 
werden. w1ssenschaftltche L1teraturkarte1en 
wurden m1tentsorgt. und var allem konnte 
der ordnungsgemar..e Stud1enbetneb fur 
das kommende WS 90/91 rncht gewahrle1-
stet werden So kamen sch on vor der otfiz1-
ellen Vere1rngung von DOR und Alt-Bun
desrepubl1k Gedanken an e1ne mogl1che 
Zusammenlegung rrnt dem entsprechen
den F achbere1ch der Humboldt-Uni auf D,e 
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Lehrveranstaltungen wurden 1n Kellem er
teilt . man wartete auf Geld fur den be
schleun1gten Ausbau der Tierklinik Dah
lem-Duppel als neue He1mstatt und ge
spannt auf die Entsche1dungen des W1s
senschaftsrates Im Mai 1991 sollte dieser 
endgultig bestatigen. daf1 man den ange
henden Westveterinaren unmogl1ch "Ost
bed1ngungen" zumuten kbnne Der ange
sehene Wissenschaftsrat besuchte als ba
de Fachbereiche und entsch1ed An der 
Humboldt-Urnversitat wird unter schlechte
ren Bed1ngungen die bessere Forschung 
betneben 

Das war die Hohe! Obwohl die Raumprob
leme und Provisorien kaum zu ertragen wa
ren, war man s1ch einige - niemals diese 
Ostlosung Man war beleid1gt. fl.ihlte sich 
als "Opfer der E1nheit" und verst1eg s1ch wu
tend 1n eine unsachliche Gegenoffens1ve 
Die Tiermed1z1n gehorezu den polttisch be
sonders belasteten Bereichen und die Ve
ten nare der HUB se1en fach llch Jedem Zwei
fel unterliegende Wesen. 

Es wurden Resolution en verabsch1edet die 

den Standort Duppel s1chern und alle Ent
sche1dungen van e1ner umfassenden Uber
prufung der Ostlehrenden abhang1g ma
chen sollte 

Bis We1hnachten 1991 demonstnerten die 
FU-Komm1l1tonen lautstark 1hre Abneigung 
gegen die 0stltchen Kollegen und 1n trauter 
Zwe1samke1t m1t 1hren Profs portest1erten 
und protest1erten und ( nach Humboldt
Erfahrungen kaum faQ.bar) hatten be1m 
pol1t1schen Senat Erfolg 

Rockfall 

E1ne Woche var der Kommunalwahl be
stellt der Sen at die Dekane beider F akulta
ten zu einer 1noffiz1ellen S1tzung, auf der als 
moglich angedeutet w1rd, was dann ab Juli 
als per Gesetz beschlossen gilt Kunft1g 
werden Tierarzte an der FU ausgebildet. die 
Lehre an der HUB "lauft aus" mit dem ·92 
irnmatnkullerten Jahrgang Der otfiz1ellen 
Erklarung dazu haftet ein le1chter Geruch 
an - im Wortessinne: T1ermediz1n stehe 
einer Stadt in ihrem Zentrum n1cht gut zu 
Ges1cht (wer riecht schon gern Kuh, wenn 
es m1ttags vom Turme schallt) und der 
Stadtverkehr set den Vierbeinern nicht zu
mutbar 

Die Veterinare der HUB betrachten aber 
laut Professor Hartmann von der Patholog1e 
1hre zentrale Lage und Nahe zur Chante als 

Standortvorte1I wegen vergle1chbarer For
schung "Die Entw1cklung von Methoden 
derHerz-, Leber-und Lungentransplantat,on 
z B bedarf der M1tarbe1t van Borstenv,eh 
In Bezug auf die phys1olog1schen Funkt10-
nen s1nd Schwe,ne und Menschen nun 
e1nmal ausgesprochen ahnllch" (Neues 
Deutsch/and vom 26 6 1990\ 

Derwe1taus e1nleuchtendereGrund sche1nt 
das Vorhandensein van 10 ha ( ' ) ~lU~erst 
attrakt1vem Bauland 1n Nahe Fnednchstrar..e 
zu se1n. die nutzen zu wollen dem "Senator 
der Platznot" n1cht zu verdenken ,st 

jutia11e und lotte (Berlin) 

(aus "UnAUFGEFORDERT" Studenten
zeitung der HUB 3911992) 

39 



Hinrich Enderlein: 
"Brandenburg setzt mit Erfolg auf eine differenzierte Hochschullandschaft" 

Die Grundlage fur die Neuordnung des 
Hochschulwesens in Brandenburg btldet 
das 1m Mai 1991 einmut1g - be1 e1ner Ent
haltung - vom Landtag beschlossen Bran
denburg1sche Hochschulgesetz Es 1st das 
erste vollstand1ge Hochschulgesetz In den 
ostdeutschen Bundeslandern 

Das Gesetz s1chert als notwend1ge Vor
aussetzung fur Neugrundungen und Aus
bauentsche1dungen 1n wesentlichen Bere1-
chen die Anpassung des Landesrechts an 
das Hochschulrahmengesetz des Bundes 
( HRG) Im Rahm en des durch das Bundes
gesetz er0ffneten Sp1elraums werden hoch
schulpolit1sche Akzente gesetzt die Anre
gungen fur andere Lander 1n Ost- und 
Westdeutschland geben konnen Als e1n 
Be1sp1el 1st die 1n d1esem Umfang 1n keinem 
west- oder ostdeutschen Bundesland be
stehende Fre1he1t der Hochschulen zu er
wahnen, zw1schen vier versch1edenen Le1-
tungsverfassungen zu wahlen - e1ner Rek
tor- oder Rektoratsverfassung e1ner Pras1-
denten- oder e1ner kolleg1alen Pras1d1alver
fassung In d1esen Zusammenhang s1nd 
auch die Regelungen des Brandenburg1-
schen Hochschulgesetzes zu stellen. nach 
denen die Hochschulen selbst entsche1-
den ob s1e unterhalb der Ebene der zentra
len Hochschulorgane F akultaten oder Fach
bere1che b1lden wollen Sowe,t dies recht
hch, auch nach dem HRG zulass1g 1st. sind 
die Aufs1chtsbefugnisse des Sta ates durch 
das Brandenburg1sche Hochschulgesetz 
ganz allgeme1n stark reduz1ert word en Das 
Gesetzwe1st eine geringe Regelungsd1chte 
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auf - es 1st das kurzeste Hochschulgesetz 
in Deutschland 

Durch das Brandenburg1sche Hochschulge
setz 1st. um e1n we1teres Be1sp1el fur uberre
g1onal vorb1ldl1che Regelungen anzufuh
ren. die Stellung der neuen F achhochschu
len gestarkt worden Das gilt fur die Aufga
ben der Fachhochschulen 1n derangewand
ten Forschung fur die Ausstattung der 
F achhochschulen mit w1ssenschafthchen 
M1tarbe1tern und fUr den verbesserten Zu
gang von Fachhochschulabsolventen zur 
Promotion 

Ein Jahr nach der Emchtung der dre1 
brandenburg1schen Univers1taten stellte 
Minister Enderle1n m1t gror..er Befned1gung 
fest. dar.. die damals e1ngeleiteten Gron
dungsmar..nahmen aur..erordentl1ch erfolg
re1ch waren und dar.. insbesondere die 
Grundungsorgane (Grundungsrektoren. 
Grundungssenate, Senatskomm1ssionen) 
zug1g effiz1ent und kompetent gew1rkt ha
ben zumal die Grundungssenateder dre1 
Un1vers1taten 1hre Denkschnften zur Struk
turund zu den Aufbauplanen der Hochschu
len b1nnen Jahresfnst vorlegen konnten 
Der M1n1ster ze1gte s1ch wegen der Quailtat 
der Denkschriften 1n bezug auf die Aufnah
me der TU Cottbus und der Europa-Univer
srtat Frankfurt/Oder in das Hochschulver
ze1chnis zuvers1chtilch Zur Bedeutung d1e
ses Vorgangs erklarteder Minister. dar..das 
Hochschulverze1chnis die Mar..nahmen 1m 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Hoch
schulba u" - konkret bedeutet das die 
Kostente1lung z.,,v1schen Bund und Land -

erfar..t Er w1es darauf h1n, dar.. die Univer
s1tatPotsdam schon 1n das vor1auf1ge Hoch
schulverze1chnis aufgenommen wurde und 
dar.. der W1s senschaftsrat beschlossen hat 
zur Vorbere1tung der Aufnahme der TU 
Cottbus und der Frankfurter Un1vers1tat in 
das Hochschulverzeichnis e1ne Arbe1tsgrup
pe e1nzusetzen 

Zur gele1steten Aufbauarbe1t in Zahlen e1ni
ge Oaten Bisher wurden annahernd 200 
Professuren ausgeschrieben, von den 
6erufungskomm1ss1onen war e1ne Zahl von 
nahezu 5 000 Bewerbungen zu bearbe1ten, 
an der Uni Potsdam stud1eren zur Ze1t be
re1ts uber 6 000 Studenten - die Bewer
bernachfragefurdas W1ntersemester 1992/ 
93 deutet auf e1nen we1teren Anst1eg hin. die 
TU Cottbus erwartet mehr als 1 000 Erstse
mester und die Europa-Univers1tat Frankfurt/ 
Oder z1eht n1cht in Zweifel, dal!. 1hre 600 
Anfangerplatze - darunter 30 % fur polni
sche Studenten - voll ausgeschopft wer
den 

Die neuen Un1vers1taten werden m1t unter
schiedhchen Schwerpunkten versehen, die 
1hnen 1ewe1ls eine spezif1schen Charakter 
verleihen Fur die Univers1tat Potsdam 
werden prof1lbest1mmend sein 
- die Zusammenarbe1t m1t den in Potsdam 
vorhandenen aur..erun1vers1taren natur- und 
ge1stesw1ssenschaftl1chen Forschungsein
richtungen 111 Forschung und Lehre. 
- die Lehrerausbildung fur das Land Bran
denburg nach e1nem e1genen Model!. das 
der Ausblidung fur das Lehramt neue Wege 
we1sen und Berufsfeldfah1gke1t der Absol
venten erwe1tern w1rd, 
- e1ne die Facherisoherung aufbrechende 
Zusammenarbe1t von Fakultaten und Fa
chern be1 der Erfullung von Querschnrtts
aufgaben 

Die Aufbauvorstellungen sehen funf Fakul
taten {Junstische Phliosoph1sche I und II 

W1rtschafts- und Soz1alw1ssenschaftl1che. 
Mathe,m at1sch-N aturw1ssen sc ha ftl 1che ). 
250 Professoren. 650 w1ssenschaftilche 
M1tarbe1ter und 13 000 Studenten vor Da
m1t entsteht 111 Potsdam e1ne Un1vers1tat. 
die s1ch aufgrund 1hres fachllchen Prof1ls 
und a ls Alternative zur Massenun1vers1tat 
neben den gror..en Berliner U111vers1taten 
behaupten w1rd 

Die Grundungskonzepte der Techn1schen 
Univers1tat Cottbus und der Europa-Un1-
vers1tat Frankfurt/Oder sind ebenfalls uber
zeugend M1t der TU Cottbus ( Fakultat Ma
thematik Naturw1ssenschaften und lnfor
rnat1k Fakuttat Architektur und 8au1nge
n1eurwesen Fakultat Masch1nenwesen 
Elektrotechn1k und Produkt1onstechn1k Fa
kultat Umweltw1ssenschaften. Fakultat Ph1-
losoph1e und Soz1alw1ssenschaften , 133 
Professoren. 435 w1ssenschaftl1che M1tar
be1ter 7500 Studenten l entsteht e1ne in 
Forschung und Lehre efff1z1enzbetonte. den 
lnteressen des Landes auf 1ngen1eurw1s
senschaft llchem Geb1et entsprechende 
technische Hochschule Die Europa-Un1ver
s1tat Frankfurt/Oder (Juristische Fakultat 
W1rtschaftsw1ssenschaftl1che Fakultat. Kul
turw1ssenschaftl1che Fakultat 48 Profes
soren 110 w1ssenschafthche M1tarbe1ter 
4500 Swdenten) hat aufgrund der 111terna
t1onalen Schwerpunktsetzung gute Auss1ch
ten e1ne uber die Landesgrenzen hinaus
gehende Attrakt1v1tat fur Studenten Gra
du1erte und W1ssenschaftler zu erlangen 

Auch d1evom Land fortgefuhrte Hochschu
le fur Film und Fernsehen ,n Potsdam hat 
als kunstlerische Hochschule m1t unikalem 
Charakter gute Auss1chten e111e anerkann
ten Platz 1n der deutschen Hochschulland
schaft e1nzunehmen DerW1s5enschaftsrat 
hat s1ch von der Tragfah1gke1t des Entw1ck
lungskonzepts uberzeugt 

Die Grundungsmodelle der neuen Univer-
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s1taten s1nd von Le1t1deen geformt. die 1h
nen den Charaktervon Reformunivers1taten 
verleihen D1eAbkehr von der Massenuniver
s1tat. das Bemuhen um die Stud1erbarke1t 
der Facher 1nnerhalb der Regelstud1enzeit 
der die 1nterd1sz1pllnare Kooperation for
dernde Fakulti'itsaufbau und die Betonung 
von B1nnendifferenz1erung der Stud1engange 
s1nd Belege h1erfur Die brandenburg1schen 
Univers1taten beschre1ten neue Wege der 
Hochschulentw1cklung Die bestehenden 
Ans/:itze s1nd gee1gnet. die D1skuss1on uber 
die Hochschulentw1cklung in Deutschland 
pos1t1v zu bee,nflussen 

Neue- Fachhochschulen werden kunft,g ,n 
der Stadt Brandenburg ,n Potsdam Wild au 
Eberswalde und an dem Doppelstandort 
Senftenberg/Cottbus Bewerbern aus Bran
denburg und aus anderen Landern zur Ver
fugung stehen Dam,t sind etwa ein Drittel 
derneuen Fachhochschulen In Ostdeutsch
land Im Land Brandenburg gegrundet war
den 

Zu d1esen auch uberreg1onal herausragen
den Aufbaule,stungen Im Hochschulwesen 
kommt der Asubau der auf3erun1v ers1taren 
Forschungse1nnchtungen m Brandenburg 

Gestutzt auf die Empfehlungen des W is
senschaftsrates wurden u a eIne neue geo
wIs senschaftl1che Grof3forschungse1nnch
tung auf dern Telegraphenberg in Potsdam 
und die Forschungsstelle Zeuthen des Deut
schen Elektronen-Synchrotrons (DESY) 
Hamburg/Zeuthen ebenfalls eIne 
Grof3forschungse1nr1chtung - gegrundet. 
deren Kostenzu 90 % vom Sund undzu 10 
% vom Land getragen werden Als Institute 
der Blauen L1ste. be, denen s1ch Sund und 
Land die Kosten teIlen s1nd das Deutsche 
lnst,tut fur Ernahrungsforschung ,n Pots
darn-Rehbrucke, das Astrophys,kahsche 
lnst1tut Potsdam und das lnst,tut fur Kllma
folgenforschung auf dem Telegraphenberg 
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In Potsdam. das lnst1tut fur Halble1terphys1k 
In Frankfurt/Oder und das lnstitut fur Re
g1onalentw1cklung und Strukturplanung, das 
Forschungszentrum fi.ir Agrarlandschafts
forschung und Agrarlandschaftsgestaltung 
Muncheberg/Eberswalde, das lnst,tut fur 
Gemuse und Z1erpflanzen Grof3beeren/ 
Erfurt und das lnst,tut fur Agrartechn1k 
Potsdam-Bornim emchtetworden Erganzt 
werden d1ese Forschungskapaz1taten u a 
durch das I nst,tut fur angewandte Polymer
forschung der Fraunhofer-Gesellschaft In 
Teltow und durch die vorgesehene Errich
tung des Max-Planck-lnstituts fur Kollo1d
und Grenzfli'ichenforschung Vor allem die 
Einnchtungen der Fraunhofer-Gesellschaft 
- neben dem bere1ts genannten lnst,tut fUr 
angewandte Polymerforschung noch die 
be1den Auf3enstellen tor PolymeNerbunde 
und B1ochemische Okotoxikologie - stre
ben eineenge Kooperation m It der drtl1chen 
lndustrie an, sIe haben deshalb besondere 
Bedeutung fOr den regionalen w1rtschaftll
chen Aufbau 

Der Anted Brandenburgs an den For
schungse1nnchtungen in Ostdeutschland 
1st nach d1eser Neuordnung auf uber 18 % 
angewachsen Er weist dam1t im Vergleich 
zu alien anderen ostdeutschen Li=indern die 
hochste Ste1gerungsrate auf 

Die In Potsdam auf dem Telegraphenberg 
emchteten Forschungse1nnchtungen wer
den. unter Einbez1ehung der Univers1t3I 
Potsdam. Im "W1ssenschaftspark Albert 
Einstein" zusammenarbe1ten Auf dIese 
Weise werden die W1ssenschafts1nst1tu
tIonen bei der Nutzung gemeinsamer Ein
nchtungen und. soweIt dies zweckm/:if31g 
erscheint. auch bei der Durchfi.ihrung von 
ProJekten in Forschung und Lehre verbun
den werden konnen 

(nach Pressem1tteHungen des Branden
burgtschen W,ssenschaftsmmisteriums) 

Forschungsverbund Berlin e.V. 
Ein neuer administrativer Modellansatz zur institutionellen Forschungsforderung 

Am 21 November 1991 gegri.indet. arbe1tet 
seit 1. Januar 1992 der Forschungsverbund 
Berlin e. V. Er umfaf3t acht naturw,ssen
schaftliche Forschungseinrichtungen. die 
nach Evalu1erung der ehemallgen Akade
mie der Wissenschaften der DDR durch 
den W1ssenschaftsrat zur Forderung nach 
dem Mod ell der Blauen Lisle In Berlin emp
fohlen wurden Eine Geme1nsame Verwal
tung mIt Sitz Im Wissenschaftsforum am 
Gendarmenmarkt ubern1mmt w1chtige Ma
nagement-, SeN1ce- und Beratungsaufga
ben fur die vom w1ssenschaftl1chen Profil 
her sehr untersch1edl1chen neuen For
schungseinrichtungen Den Schwerpunkt 
ihrer Arbeit b1lden die Ressorts Personal. 
Finanzen, Recht und Einkauf. Zusatzl1ch 
will das Team Beratungsaufgaben wahr
nehmen und auf3erdem Konferenzmanage
ment, Patentbearbeitung. Technologie
transfer. Dnttmittelverwaltung. Nachwuchs
forderung. We1terbildung und Offentlich
ke1tsarbert anb1eten 

D,e w1ssenschaftl1che Autonom1e der Insti
tute wird im Forschungsverbund gewahrt 
und gestutzt Etne le1stungsfah1ge Verwal
tung begunst1gt eine le1stungsfah1ge For
schung Die Vorbehalte gegen eIne ge
me,nsame Verwaltung - manchen an die 
alten Zentralen Leitungsorgane (ZLO) der 
AdW ennnernd - konnten bereits zu einem 
betrachtl1chen Te1I abgebaut werden We
sentlich dafurist die praktisch nachvollz1eh
bare Eins1cht. daf3 d1ese Gemeinsame Ver
waltung das le1stet. was Jedes e1nzelne 
lnst1tut nur schwer zu le1sten In der Lage ,st 
bzw aufgrund der Stellenausstattung nicht 
le1sten kann . Das wesentliche Problem re
duz1ert s1ch dabe1 auf das Verhaltnis von 
zentraler und dezentraler Verwaltung Be1-
des hat Vor- und auch Nachte1le 

Sinnvoll 1st vor allem gemeInsam fi.ir alle 
I nst,tute anfallende Verwaltungstat1gke1ten 
auch gemeInsam zu erled1gen Das betrifft 
die Bere1che Personalverwaltung . Finan2-
verwaltung, E1nkauf. Allgemeine D1enste 
S1nnvoll ist we,ter den Verbund nach au
f3en und Innen zu st/:irken durch eInen Ser
vice- und Managementbereich. w,e z B in 
F rag ender Rechtsberatung, des Patentwe
sens. der Offentllchke1tsarbe1t. der Planung 
und Organ1sat1on . Im Baubere,ch usw ln
dem die Verwaltung durch das 1nst1tutI0 -
nalis1erte Model! auch fur Jedes lnst1tut b1l
l1ger und stabiler 1st. werden Fre,raume fur 
mehr W1ssenschaft geschaffen Die v1elen 
Probleme, die auf andere I nstItute der Blau
en L1ste In den ostdeutschen Landern ein
sturm(t)en, stnd In den Berliner lnstituten 
erst gar nicht aufgetreten Der fehlenden 
"Burgernahe" e,ner Geme1nsamen Verwal
tung w1rd versucht durch eIn System von 
lnstitutsbeauftragten entgegenzuw1rken 
Schllel3.lich ex1st1ert naturlich In Jed em lnst,
tut auch eine "Vor-Ort-Verwaltung" die die 
spez1ellen adm1n1straliven Aufgaben de•s 
lnstituts. die unbedIngt dart bearbe1tet wer
den mussen. erled1gt 

Mrt seiner vere,nsrechtl1chen Stellung spie
gelt der Forschungsverbund nicht schlecht
h1n eIne prakt,kable Organ1sat1onsform wi
der Vielmehr versteht er s1ch als neuer 
administrat1ver Modellansatz zur ,nstitutio
nellen Forschungsforderung Das Finanzvo
lumen des F orschungsverbundes Berlin 
umfam fur 1992 e,nschlief311ch lnvestIt1onen 
rund 98 M1ll1onen Mark 

Die neuart1ge Tragerorganisat1on 1st zu
nachst auf funf Jahre begrenzt Dann wer
den die Institute erneut evalu1ert und Ent
sche1dungen uber 1hren Fortbestand getrof
fen 
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Die ProJektgruppe Hocl1sctwtforsclwng Berlm-Karlshorst hat mil 1/Jrem 
Projektbericht 211992 eine Stud1e zu "Potentielle(n) Studienberech
tigte(n) in den neuen Bundeslandern" vorgelegt Die Autonn 1st Irene 
Lischka Wir drucken 1m folgenden den abschlte/!,enden Abschrntt "Zu
sammenfassung" der Stud1e 

Ziel der vorl1egenden Auswertung e,ner 
Befragung van Sch0lern der gymnas1alen 
Oberstufe In den neuen Bundeslandern war 
es, H,nweise auf die Entw1cklung des Bd
dungsverhaltens kunft1ger Stud1enberech
t1gter unter den Bed1ngungen des pol1t1sch
wirtschafthchen-soz1alen Umbruchs zu er
hal\en Dazu erfolgteein Vergleich der kunf
t1gen Abiturjahrgange 1992 und 1994195 
sowIe der Geschlechter Die Ergebnisse 
sp1egeln die B1ldungsabs1chten zum Ze1t
punkt des Abschlusses der 9 sow1e der 11 
Klasse wider (Juni 1991), die s1ch m1th1n 
noch deutl1ch verandern konnen. Das relat1-
vIert ihre Relevanz fur langfnst1ge Bildungs
planungen [ I 

Die Offnung der gymnas,alen Oberstufe In 
den neuen Bundeslandern wurde von den 
Schulern und 1hren Eltern sofort angenom
men Wahrend der Ab1turJahrgang 1992 In 
den untersuchten Landern (Sachsen. Sach
sen-Anhalt. Brandenburg und Berlin-Ost) 
noch eInen Antell von 12.5 bis etwa 20 % 
am Altersjahrgang ausmacht. betragt d1e
se Quote be1m Ab1turientenJahrgang 1994 
(bzw 1995 be1 13 Schuljahren) 29 bis etwa 
35 % Aus dieser Entw1cklung waren fur 
1994/95 be1 einer 75%igen Erfolgsrate Stu
d1enberecht1gungsquoten von 22 % (Sach
sen-Anhalt. Brandenburg) bis 26 % (Berhn
Ost) zueiwarten Die 6 ffnung dergymnas1a
len Oberstufe w1rd von Madchen und Jun
gen In unveranderter Relation (gegenuber 
der l1m1tierten Ab1turstufe der DDR) ange
nommen Durchschnitthch 57 % der Schu
ler aller Klassenstufen der gymnas,alen 

Oberstufe s1nd Madchen Madchen und 
Jungen untersche,den s1ch kaum h1ns1cht
l1ch Ihrer Mot1vat1onen und E1nstellungen 
zum Stud1um sowIe der beabs1cht1gten Bil
dungswa nderung Deutllchere Abwe1ch un
gen bestehen vor all em bezugl1ch der geau-
11erten Stud1enfachwunsche 

Aus derOffnung der gymnas1alen Oberstufe 
result1eren ke1ne Veranderl1ngen hins1cht
l1ch der sozIa len Herkunft der kunft1gen Ab1-
turient1nnen und Ab1tunenten. bezogen auf 
d1esoz1aleStellungder Eltern Auch h1ns1cht
l1ch der beruflichen Qual1f1kat1on der Eltern 
(fur die neuen Lander noch HauptindIkator 
der sozialen Herkunft) deuten s1ch nur mI
n1male 1tersch1ebungen an E,nem le1cht 
hoheren AnteII von Eltern mIt m1ttlerer be
rufl1cher Quahf1kat1on steht e,n In gle1chem 
Mar..egenngerer Anteil von Eltern mIt Fach
arbe1terquallf1kat1on gegenuber 

D1eAb1tur1entenJahrgange 1992 und 1994/ 
95 untersche1den sIch insgesamt nur part1ell 
und in geringem Mal111e h1ns1chtl1ch der er
fragten Haltungen. Abs1chten und E1nstellun
gen Das he1!1t. aus derOffnung der gymna
s1alen Oberstufe resultIert ke1ne voll1g ver
anderteAb1tunenten- bzw Studentengene
ration In den neuen Bundeslandern V1el
mehr gilt, dar.. die gesellschaftlc1hen Um
bruche von den be1den untersuchten Jahr
gangen fast ,n ahnl1cher Weise aufgenom
men werden Das w 1rd besonders deutl1ch 
be1 den Stud1enfachwunschen der beab
s1cht1gten B1ldungswanderung und den 
Grunden fur d1ese Abs1chten 
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Die Grunde zum Besuch der gymnas1alen 
Oberstufe. die gew1sse Able1tungen h1n
s1chtlich des spateren Stud1enverhaltens 
ermOglichen. s1nd bet beiden Jahrgangen 
fast 1dent1sch Led1gl1ch der eIgene Wille 
zum Ab1tur u a bed1ngt durch die ausge
pragtere Befurchtung des Lehrstellenman
gels 1st be1m Ab1tunentenJahrgang 1994/ 
95 noch stc3rker als be, den um zwe1 Jahre 
alteren Schulern 

Die Bruttostud1erquote konnte s1ch sehr 
schnell der In den alten Bundeslandern an
gle1chen. Jedoch result1ert das eher aus der 
Gesamthe1t derveranderten gesellschaftl1-
chen Verhciltn1sse. kaurn aus der Offnung 
der gymnas1alen Oberstufe bzw der Hoch
schulen Durchschn1ttlich 74 % der kunft1-
gen Ab1tunenten beabs1cht1gen eIn Stud1-
um. die Untersch,ede nach Jahrgangen 
s1nd dabe1 nicht relevant Allerdings 1st die 
lntens1tat der Stud1enabs1cht be1 dem alte
ren Jahrgang hoher Oas 1st vermutilch 
altersbed1ngt 

lrn ersten Jahr nact1 dern AbIturwollen 43 % 
der befragten Schuler stud1eren bzw 57 % 
von den en rrnt relat1v fester Stud1enabs1cht 
In d1eser Pos1t1on bestehen Abv,e,chungen 
sowohl gegenuber fruheren DDR-Studen
ten als auch gegenuber den alten Bundes
landern Die Untersch1ede nach Klassenstu
fen bzw Geschlecht s1nd genng 

Oas beabs1cht1gte Stud1um 1st pnmar und 
starker als In den alten Bundeslandern auf 
die berufl1che Verwertbarke1t Irn S1nne eIne< 
Interessanten aber auch gut bezahlten Tcl
t1gke1t gerichtet Das entspncht der spez1fi
schen Soz1alisat1on. aber auch den aktuel
len realen Lebensverhaltn1ssen 

Dementsprechend aber rnogl1cherwe1se 
auch zwangswe1se kontrar zu den fruheren 
Stud1enplatzvorgaben und -onentIerungen. 
we1chen die Stud1enwunsche erhebl1ch von 
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der b1shengen Facherstruktur der DOR 
aber auch von der in den alten Bundeslan
dern ab. lnsbesondere lngenieurw1ssen
schaften und Erz,ehungswissenschaften 
( e1nsch1ter.W,lich Lehramt) s1nd kaum ge
fragt Aber fast e,n Dnttel der Befragten 
mochte Rechts- und Wirtschaftsw1ssen
schaften stud1eren. 

Fur kunft1ge Stud1enorte werden entweder 
das heimat11che Bundesland (fast 50 %) 
oder e,n altes Bundesland (fast 40 %) fa
vons,ert Ein Studium in einem anderen 
neuen Bundesland wird vorerst kaum be
abs1cht1gt D1ese Polans1erung derWande
rungsabs1chten wOrde zu erheblich veran
derten Bildungsstromen fOhren Allerdings 
deuten Vergle1che milder Stud1enaufnahme 
in 1991 und auch die von den Befragten an
gefuhrten Aspekte der Stud1enortwahl (ins
besondere preiswerte Unterkunft) auf die 
Grenzen der Verw1rkl1chung dieser Abs1ch
ten Die Meren und mannl1chen Schuler 
tend1eren etwas st1!1rker zu den alten Bun
desl1!1ndern H1ntergrund dessen s1nd vor 
allemAngste bezugllch des Stud1enniveaus 
dam1t der Anerkennung der Abschlusse 
und der spateren Arbe1tsmarktchancen 

Nach dem Studium mOchten aber 1nsge
samt 70 % Im he1matlichen Bundesland 
wohnen und arbe1ten lnsgesamt 1st die 
He1matverbundenhe1t hoch S1e bgrundet 
auch In erster L1n1e. warum etwa die Halite 
der Befragten vorrang,g In den neuen Bun
deslandern stud1eren mOchten 

Die Gror..e des Hochschulortes hat be, einer 
Tendenz zu gror..eren Stadten eine geringe 
Bedeutung Be1 den Hochschultypen sind 
b1sher vor allem die Univers1taten mit brei
tem F acherka non, kaum die prax1sonentier
ten Hochschulen gefragt Allerdings hat 
s1ch e1n Dnttel der Befragten dazu noch 
nicht pos1t1on1ert. so dar.. auch d1esbezug
l1ch noch erhebl1che Versch1ebungen mbg-

l1ch s1nd Zunachst sche1nt das derze1t1ge 
Meinungsblid Im W1derspruch zu dem be
nannten engen Zusammenhang von Bil
dung und Verwertbarke1t zu stehen. erklart 
s1ch aber sowohl aus der b1sher geringen 
Prasenz von Fachhochschulen In den neu
en Landern und dem auch damit zwangs
laufig genngen lnformat1onsstand uberd1e
sen Hochschultyp 

In der Gegeni.lberstellung der Blidungsab
sIchten nach Landern ze1gen s1ch le1chte 
Untersch1ede Am ausgepragtesten sind 
d1ese zw1schen Sachsen und Berlin-Ost, 
was neben anderem auch auf die d1fferen
z1erte soz1ale Herkunft der Schuler zuruck
zufuhren sein durfte 

lnsgesamt gilt, da~ die kunft1gen Stud1enbe
recht1gten aus den neuen Bundeslandern 

die veranderten w1rtschaftl1ch-soz1alen Be
dingungen sehr schnell erfar..t haben lhre 
81ldungsabs1chten sp1egeln das wider. al
lerdings 1n noch w1derspruchhcher W eise, 
und gepragt von der spez1f1schen DDR-So
z1alisat1on , den aktuellen matenellen Le
bensumstanden sow1e den Veruns,che
rungen aus der Umstruktunerung. insbe
sondere des Hochschulbere1chs 

Irene L1schka Potent1elle Stud1enberecht1gte 
In den neuen Bundeslande1 n Reflekt1onen 
des w1rtschaftl1ch-soz1alen Wandels In den 
B1ldungsabs1chten van Schulern der gymna
s1alen Oberstufe. hrsg von der ProJektgrup
pe Hochschulforschung Berhn-f\arlshorst 
(Anstotelesste19 4 0 - 1157 Berlin) Pro
Jektbenchte 2/1992 67 S 
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DOKU MENTATION 

Uber die Halfte der ehemal igen DDR-Professoren nicht mehr im Amt 
Presse1nformat1on des Sachs1schen Staatsm1n1steriums fur 

W1ssenschaft und Kunst vom 30 Juli 1992 

Der Sachs,sche Staatsm1n1ster fur W1ssenschaft und Kunst. Prof Dr Hans Joachim 
Meyer stellte 111 eIner Pressekonferenz am 30 Juli 1992geme1nsam m1tdem Vors1tzenden 
der Sachs1schen Hochschulkomm1ss1on, Prof Dr Dr Hans-Ludwig Schreiber. den aktuel
len Stand der personellen Erneuerung an den Hochschulen des Fre1staates Sachsen vor 

1 Uber die Halfte der 1200 ordentl1chen Professoren aus der Ze1t vor der Wende s1nd nicht 
mehr Im Amt 

2 In einem 1 Schritt wurden 409 Professoren ( 17 Prozent der vorhandenen StellenJ Im 
verkurzten Verfahren berufen. davon 370 Im n1chtrned121n1schen Bere1ch Von d1esen 
waren 40 Prozent vorher ordentl1che Professoren. die s1ch eIner Uberprufung durch die 
Fach- und Personalkomrn1ss1onen unterz1ehen mur..ten Daneben s1nd noch 440 Profes
soren alten Rechts Im Arnt D1esemussen sIch noch eInem ordentlichen Berufungsverfahren 
unterziehen soweIt n1cht aufgrund der Empfehlungen derPersonal-oder Fachkomm1ss1onen 
eIne Abberufung erfolgt 

3 Aus dem akadem,schen M,ttelbau wurden seIt Juli 1992 195 W,ssenschaftler zu 
Professoren berL1fen bzw zu aur..erplanmar..,gen Professoren ernannt 28 der aur..erplan
mar..,gen Professoren erh,elten in e,nem zwe,ten Schritt eine Berufung ,m verkurzten 
Verfahren 

4 Entlassungen auf der Grundlage von Empfehlungen der Personalkomrnissionen bzw 
von Anhorungen 383 erfolgten bere,ts (vorvviegend w1ssenschafthches Personal), 625 
we1tere sind durch Minister bere1ts entsch1eden (davon wurden 372 den Hochschulen 
angekund,gt und liegen dern Hauptpersonalrat vor) ,n 250 Fallen steht die Entsche1dung 
noch aus 

5 Die Vemngerung des Personals an den Hochschulen des Fre1staates Sachsen betragt 
insgesarnt b,sher rund 40 Prozent von 28 000 M1tarbe1tern sind noch 16 800 beschaftigt 
Dazu komrnen ca 1 500 M1tarbe1ter der StL1dentenwerke 
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Zahlenmaterial zur personellen Erneuerung des Hochschulwesens im 
Freistaat Sachsen vom 30. Juli 1992 

1. Entwicklung des Personalgesamtbestandes 

Personen Abbau ,n % 

Persona lgesa mtbesta nd ( oh ne Med ,zin) 
- Oktober 1989 
• ohne abgew1ckelte Hochschulen 
• m1t abgew1ckelten Hochschulen 
( DHfK. L1teratunnst , LPG-Hochschule) 

- Juli 1992 

26 600 

28 000 
16 800 

Im Ze1traurn Oktober 1989 b is Jul, 1992 wurde folgender Personalabbau 
erre,cht 
• ohne E1nbez1ehung abgew1ck Hochschulen 
• be1 Einbez1ehung abgew,ck Hochschulen 

9 800 
11 200 

37 
40 

Personalabbau Im Ze1 t raurn seIt Best ehen 
(Oktober 1990 bis Juli 1992) 

der Sachs1schen Staatsreg1erung 

• ohne Einbez1ehung abgew Hochschulen 
• be, E1nbez1ehung abgew Hochschulen 

Personalabbau Im Ze1traum 

8 800 
10 200 

Jun, 1991 b,s Jul, 1992 5 900 

2. Abberufung und Berufung von Hochschullehrern 

2.1. Abberufung von Hochschullehrern 

Anzahl Professoren (ohne Med121n ) 
- Oktober 1989 
• ohne abgew1ckelte Hochschulen 
• mIt abgew1ckelten Hochschulen 

( DHfK. Literatunnstitut, LPG-Hochschule) 
- Jul, 1992 

1 170 

1 220 
850 

33 
36 

22 

Anteil der Im Bestand Juli 92 bere,ts enthaltenen Professoren d ie Im verkurz-
ten Verfahren berufen wurden - gerundet 410 
Professoren alten Rechts . die noch ,m Amt s1nd und die s1ch um eIne der 
ausgeschriebenen Stellen bewerben konnen 440 

Das entspr1cht eInern Anteil am Ausgangswert des Jahres 1989 von 36% 
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Die Beend1gung derTat1gke1I ehemailger Amts1nhaber erfolgte auf Grundvon Abwicklungen 
Abberufungen fnstlosen und fnstgemar..en Entlassungen 

Bisher erfolgten fristlose und fr1stgemar..e Entlassungen 
(w1ssenschaftl1ches und le1tendes Personal) 

- Nach Anhorungen von ca 400 Hochschul
angehOngen 1m SMWK b,s November 1991 

- Fnstlose und fnstgemaf?,e Entlassungen 
bis zum 30 Juli 1992 
• darunter Professoren 

Summe 

182 

101 
32 

283 

81s zum Jahresende w1rksa m werd ende fr1stgemar..e Entlassungen 

- In der Frist bef1ndilche Entlassungen 
• darunter Professoren 

100 
40 

Vollzogene und , d Fr ist bef1ndl1che Ent lassungen 383 

In der Vorb ere1 tung bef1ndl1che Entlassu ngen 

- dem Hauptpersonalrat vorl1egende vom 
Staatsm1n,ster entsch1edene Entlassungen 40 

- Vom Staatsrn1nister entsch1edene, dem 
Hauptpersonalrat vorzulegende Entlassungen 332 

- Vom Staatsm1n1ster entsch1edene der Landes-
personalkomrn1ss1on vorllegende Falle 53 

- dem Staatsmin1ster noch n1cht vorgelegte in 

Vorbere1tung bef1ndl1che Falle 200 

In Vorbere1tung bef,ndl1che Entlassungen 625 

Rea l1s1 erte und lau fende Entlassun gen 383 

Gesamtsumme 1008 
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2.2. Berufung von Hochschullehrern 

Fur den Hochschulbere1ch (ohne Med121n ) s1nd 1nsgesamt 213~ Pro fessore11 
zu berufen 

Im verkurzten Serufungsverfahren s1nd davon 370 Pro fessoren (ca 17%) be
rufen worden 
Im med121n1schen Bere1ch wurden 39 Professoren \ Le1pz1g 21 Dresden Hl) 
berufen 
Da fur den med1zin1schen Bere1ch noch ke1ne Stellenplane vorl ,egen 1st auch d,e 
Gesamtzahl der zu Berufenden noch off en 

lnsgesamt erh1elten 1m verkurzten Verfahren 409 Professoren eine Beufung 

Die Verteilung auf die Hochschulgruppen stellt s1ch ,m Hochschulbe,e1ch w ,e 
fo lgt da r 

Hochschulart zu besetzende durch verk urzte Antell der 1m 
Professoren- Serufungsver- verkurzten 
stellen fahren bis zum Berufungsver -
gesamt 16 7 1992 be- fahren beset;:-

setzte Stellen ten Stellen 

Univers1taten 1 145 196 171% 

Kunstlensche 
Hochschulen 185 42 22 7% 

Fach-
hochschulen 802 132 16 5% 

·-
Hochschulen 
gesamt 2 132 370 17 4% 

H1nwe1se zur Zusammensetzung der 1m verkurzten Berufungsverfahren berufenen Profei;.. 
soren 

- ca 40% der berufenen Professoren s1nd b1shenge Amts1nhaber deren person ii ch e 
lntegntat und Fachkompetenz nachgew,esen wurde 

- ca. 195 Angehonge des akadem1schen M1ttelbaus wurden zu Professoren berufen (1 O?) 
bzw zu aur..erplanmar..1gen Professoren ( 116) ernannt 28 der aur..erplanmar..1gen Profes
soren erh1elten in e1nem zwe1ten Schritt e1ne Berufung 1m verku rzten Verfahren 
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NACHRICHT 

Hochschulerneuerungsprogramm aufgestockt 
2,4 Milltarden OM fur die ostdeutschen Hochschulen 

Bund und neue Lander haben das Hoch
schulerneuerungsprogramm um 666. 7 Mil
l1onen auf 2 427 M1ll1arden OM d h um fast 
40 Prozent aufgestockt 500 M11!1onen OM 
davon tragt der Sund Dam1tw1rd die Basis 
fur die Entw1cklung von Hochschule und 
Forschun9 in den neuen Landern deutlich 
verbessert · erklarte Bundesb1ldungsm1-
n1ster Prof Dr Rainer O rtleb da;:u vor der 
Presse in Bonn Der Bund stehe m1t seinem 
Finanz1erungsanteil von nunmehr 1 82 M1l
l1arden OM zu seiner gesamtstaatl1chen 
Verantwortung fur die Schaffung einer 
konkurrenz- und le1stungsfah1gen Hoch
schul- Lind Forschungslandsctia ft und de
ren I ntegrat1on in das nation ale und interna
t1onale W1ssenschaftssystern 

Kernpunkte der bere,ts m1t Verabsch1e
dung des Hochschule1 neuerungspro
gramms 1m Juli 1991 vere1nbarten und fur 
1992 vorgesehenen Revision sind 
• Verlangerung des W1ssenschaftler-lnte
grat1onsprogramrns bis 1996 und Aufstok
kung der M1ttel urn 200 auf 600 M1llionen 
OM 
• Erhohung der M1ttel fur die Fachhoch
schulentw1cklung um 66 7 auf rund 167 
M1lhonen OM 
• Aufstockung der M1ttel fur lnvestit1onen 1m 
Hochschulbere1ch um 133.3 auf 553 M1ll10-
nen OM insgesamt. 
• Aufnahme eines Bau- Sanierungs- und 
Gerateinvest1t1onsprogramms fur die au-
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f.l.erun1vers1tare Forschung m1t einem Um
fang von 266. 7 M1!11onen OM 

Dam1t tragt die Rev1s1on den Erfordern1s
sen in den neuen Landern Rechnung Die 
Rev1s1on wurde von einer Ad-hoc-Arbe1ts
gruppe der Bund-Lander-Komm1ss1on fur 
Bildungsplanung und Forschungsforderung 
(BLK )vorbere1tet Die W1ssenschaftsorgani
sat1onen 1nsbesondere W1ssenschaftsrat 
und Hochschulrektorenkonferenz. aber auch 
von der Umstruktur1erung Betroffene hat
ten Anregungen gegeben. die 1n vielen Punk
ten beruck _1cht1gt werden konnten 

Wissenschaftler-
lntegrationsprogramm verlangert 

Dies gilt auch fur die Verlangerung des W1s
senschaftler-lntegrat1onsprogramms (WIP J 
bis 1996 und die Erhohung der F1nanzm1tteL 
Uber die Integration muf.l. bis 31 Dezember 
1993 entsch1eden werden Dam1t haben 
G eforderte und Hochschulen ausre1chend 
Ze1t fur 1hre Entsche1dungen 

Die E1ngl1ederung soil n1cht zu Lasten des 
an den Hochschulen Urt1gen Personals ge
hen Die neuen Lander werden deshalb 
zentrale Stellenpools einnchten bzw zen
trale M1ttelzuwe1sungen an die Hochschu
len vorsehen Aus d1esen Stellenpools sol
len WIP-Arbe1tsgruppen be1 erfolgre1cher 

Integration nach Abschluf.l. der Ubergangs
phase. also spatestens ab 1 Januar 1994 
zentral als Personal der Hochschulen bis 
zum 31 Dezember 1996 gefordert werden 
Danach ubern,mmt das Jewe1ilge Land die 
we1tere Finanz1erung 

Fachhochschulaufbau gesichert 

Zwe1ter Eckpfeiler der Revision 1st die Auf
stockung der Mittel fur die Fachhochschulen 
S1e gewahrte1stet, daf.l. in den zentralen 
F achbere1chen der Betnebsw1rtschaftslehre, 
der lngenieurw1ssenschaften e1nschl1ef.l.l1ch 
lnformat,k und des Soz1alwesens an alllen 
Standorten Grundungsprofessoren e1nge
setzt werden konnen 

Dntter Schwerpunkt der Rev1s1on 1st die 
Aufstockung der lnvest1t1onsm1ttel ab 1993 
M1t den zusatzlichen M1tteln sollen u a der 
Ausbau von Gastw1ssenschaftlerwohnraum 
gefordert werden und - w,e vom W1ssen
schaftsrat empfohlen -an zwolf Hochschul
standorten Gastehauser und internat1onale 
Begegnungszentren e1ngenchtet werden 
Fur lnvest1t1onen 1n der auf.l.erunivers1taren 
Forschung wurde ein Bau-, Santerungs
und Gerate1nvest1t1onsprogramrn neu auf
genommen Es soil die Arbe1tsfah1gke1t der 
vom W1ssenschaftsrat empfoh lenen au-

f.l.erun1vers1taren Forschungseinnchtungen 
s1chern 

F acherkatalog der 
GrUndungsprofessuren 

Grundungsprofessuren und Gastw1sser1-
schaftler konnen ab 1993 auch 1n der lnfor
mat1k gefordert werden D1eRev1s1on nimmt 
dam1teineEmpfehlung des w,ssenschaft!;
rates auf. den Aufbau der lnformat1k vor
rang1g zu fordern 

Ergebnis der Rev1s1on 

M1t dem rev1d1erten Erneuerungsprograrnm 
sind die Voraussetzungen fur den Aufba u 
le1stungs- und konkurrenzfah1ger Hoct1-
schul- und Forschungse,nnchtungen g1!,
schaffen word en E,nigeder Fordermoghct,. 
ke,ten s1nd b1sher nur zogernd aufgegriffen 
worden Das gilt insbesondere fur d,e Nach
wuchsforderung Nun kommt es darauf an. 
die gegebenen Moglichke,ten rasch zu nut
zen, um die strukturelle und personelle Er
neuerung abzuschlief1en 

(aus lnformat1one11 B1ldw1g und VVissen
schafl Ilg vom BMBW Nr 7-8/Q:/) 
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DOKU MENT A TION 

Erklarung des Senats der Universitat Leipzig zu den Rentenbezugen 
emiritierter Hochschullehrer in Ostdeutschland 

M1t dem ab Januar 1992 gult1gen Rentenuberle1tungsgesetz w1rd die ab August 1991 In 
Kraft gesetzte Kurzung der Altersbezuge (auf eInen Max1malbetrag von 201 O OM monat
l1ch) fur emIntIerte Hochschullehrer der ehemal1gen DOR festgeschneben, und zwar mIt 
dem ausdrudlichen H1nwe1s dar.. ein Anspruch auf Neuberechnung n1cht vor dem 
01 01 94 besteht 

Das Gesetz wurde verabsch1edet. obwohl bere1ts In der vorbere1tenden D1skuss1on von 
zahlre1chen Betroffenen - d h sowohl von den Em1rit1erten selbst als auch von deren 
I 111'1erbhebenen - begrundete E1nspruche erhoben wurden Dam1t erg1bt s1ch folgende 
Situation 

- Die em1r1t1erten Hochschullehrer der ehernal1gen DOR erhalten nunmehr maximal etwa 
30 % der Bezuge westdeutscher em1rit1erter Kollegen 
- Durch E1nfuhrung der BAT-Tarife an Hochschulen bez1eht das wIssenschafthche Per
sonal berecht1gterwe,se eIne 1nzw1schen angehobene Vergutung, die erhebhch Ober 2000 
OM l1egt und schnttwe,se an das westdeutsche N1veau angegl1chen w1rd 
- Wahrend be1 dem akt1ven w1ssenschaftlichen Personal und der ansonsten ubl1chen 
Rentenberechnung eine Angle1chung an westdeutsches Recht erfolgte und die Tanfe pro
zentual schnttwe1se angeglichen werden werden Im Ruhestand befindhche Hochschullehrer 
In der ehemaligen DOR sch on vom Grundsatz her erhebl1ch anders behandelt als ihre west
deutschen Kollegen 

Um eIner mogl1chen poht1schen Begrundung fur dIese Regelung in d1fferenz1erter E1n
zelfallprufung w1rksam zu begegnen schlagt der Senat vor. da~ sich emerit,erte Hoch
schullehrer der ehemahgen DOR auf fre1w1l llger Grundlage eIner Evalu1erung durch Per
sonalkomm1ss1onen und Fachkomm1ss1onen unterz1ehen konnen Fur die pos1t1v evalu1erten 
Hochschullehrer sollte eIne angemessene neue Regelung getroffen werden 

Le1pz1g den 12 Ma, 1992 
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Unterdem 2.7.1992 antwortete das Bundesministerium fiJr Arbeit und Sozialordnung 
auf diese ihm iibersandte Erklarung. Im Na men von Minister Bliim unterzeichnete Dr. 
van Almsick: 

R1chtig 1st , dar.. die emerit1erten Professoren der ehemahgen DOR das Versorgungsn1veau 
1hrer Kollegen in den alten Bundeslandern. die beamtet waren bzw s1nd, nicht erre1c'.len 
werden Dies war - wIe s1ch aus den Festlegungen Im 1 Staatsvertrag und Im E1ni
gungsvertrag ergibt - auch nicht beabs1chtigt Eine Knt1k hIeran verkennt die poht1schen, 
1nsbesondere die verfassungspol1t1schen Grundentsche1clungen D1ese bestanden dann 
die in Versorgungssystemen der ehemallgen DOR erworbenen Anspruche und An
wartschaften auch nach dem Untergan.g der ehemaligen DDR als VolkerrechtssubJekt zu 
erhalten und - w,e in den alten Bundeslandern auch - be1 einem vorzeIt1gen Aussche1den 
aus eInem offenthch-rechtllchen Versorgungssystem e1nhe1thch fur alle Personengruppen 
in der Rentenversicherung zu sichern Eine D1fferenz1erung danach zu erlauben ob eIne 
Tat1gke1t an eIner Hochschule oder Univers1tat oder In anderer Pos,tion ausgeubt wurde, 
war hierm1t unverembar Diesbezugl1che Sonderregelungen fur ement1erte Professoren 
hatten zu einer Ungleichbehandlung gefuhrt Fur eine m1t eIner derart1gen Sonderregelung 
verbundene Besserstellung d1eses Personenkre1ses Im H1nbl1ck auf das Gle1chbehand
lungsgebot des Art1kels 3 Grundgesetz sachl1ch einleuct1tende Grunde zu finden. ware 
nicht moglich gewesen 

Abgesehen davon. dar.. die Grundentsche1dung be1 den parlamentanschen Beratungen 
des Anspruchs- und Anwartschaftsuberfuhrungsgesetzes van ke1nerSe1te In Fr age gestellt 
wurde und eIne andere Regelung nicht auf ement1erte Professoren beschrankbar ware, 
werden n1cht Im Ruhestand befindliche Person en auch rncht ohne we1teres verbeamtet 
(wobe1 die Berucks1chtigung 1hrer vorher zuruckgelegten Ze1ten sowohl dem Gnunde als 
auch vom Umgang her derze1t noch offen 1st) 

Daruber h1naus bestunde auch Im Vergle1ch zu Personen In den alten Bundeslandern em 
Gle1chbehandlungsproblem, da vergle1chbaregunstIge Regelungen. d1eetwa fur best,mm
te Berufsgruppen 11nmer eIne zusatzhche Le1stung neben der Le1stung der gesetzl1chen 
Rentenvers1cherung vorsehen. n1cht exIst1eren Ob Hochschullehrer In ein Beamtenverhaltnis 
ubernommen werden. l1egt al!erd1ngs in der Regelungskornpetenz der Bundeslander 

Mit der Entsche1dung zur Uberfuhrung der Versorgungen In die RentenversIcherung gab 
es 1nnerhalb des Systems der Rentenvers1cherung rechthc.h und rechtssystemat1sch ke1ne 
and ere Mogl1chke1t zur Behandlung der Anspruche und Anwartschaften der Professoren 

Dabe, ist zu berucks1cht1gen, da~ auch eIn Hochschullehrer aus der ehemal1gen DOR 
dervordem 19 Mai 19901n denWestte1l der8undesrepubl1k ubers1edelteund n1cht an eIner 
westdeutschen Hochschule als Professor in eIn Beamtenverhaltn1s ubernornmen wurde. 
eIne Rente aus der Rentenversicherung nach den Regelungen des F remd rentenrechts er
halt. der ebenfalls nur E1nki.mfte bis zur Be1tragsbemessungsgrenze zugrunde l1egen Die 
Hohe der Le1stungen an d1ese Personenkre1se w1rd also nach Herstellung gle1cher E1n-
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kommensverhaltn1sse - abgesehen von den s1ch aus Pauschalis1erung ergebenden Ab
we1chungen - beI vergle1chbarem Vers1cherungsleben nicht mehr untersch1edlich sein 
Auch Insowe1t g1bt es folgl1ch keine Ungle1chbehandlung 

Ement1erte Hochschullehrer erhalten Im Rahmen der Rentenberechnung 1hr E1nkommen 
bis zur Be1tragsbemessungsgrenze ,n vollem Umfang berucks1chtigt In diesem Zusam
menhang erlaube ,ch mIr den Hinwe1s. dar.. bere1ts die Rentenanpassung zum 1 Juli d.J 
dazu fuhrt, dar., be1 einem Vers,cherten. der 45 Jahre Jang Immer ein E1nkommen an der 
Be1tragsbemessungsgrenze vers1chert hatte, der vorlaufige Grenzbetrag von 2 010,- OM 
uberschntten w1rd E1ne so berechnete Renie fuhrt dann schon zu eInem Bruttobetrag von 
rd 2 152. - OM und nach Abzug des E,genanteils des Rentners an seiner Krankenvers1che
rung zu einer solchen von rd 2 016,- OM W1rd dabe1 noch ber0cks1cht1gt, dar.. das 
Rentenn1veau in den neuen Bundeslcindern auch nach der Anpassungzum 1 Juli 1992 das 
der alten Bundeslander noch !angst nicht erre1cht hat (es llegt dann erst be1 rd 62.3 v H 
bezogen auf die Jewe1l1ge Standardrente) w1rd deutlich dar.. bis zur Angle1chung auch der 
absoluten Rentenhohen s1ch eine derart,ge Rente nochmals um knapp 80 v H erhohen 
w,rd 

Unabhang19 von d1esen Le,stungen dergesetzlichen Rentenvers1cherungen an emerit1erte 
Professoren aber auch an d,e Angehongen best1mmter anderer Berufsgruppen mIt fru
herem Zusatzversorgungsanspruch ble1bt In den Jewe11tgen Landesparlamenten un
benommen durch die Schaffung eIner entsprechenden Regelung etwa auf der Grundlage 
eIner Evalwerung durch Personal- und Fachkomm1ss1onen die Gewahrung zusatzl1cher 
Le1stungen an d1ese Personen zu ermogl1chen Zu beachten ware dabei allerdings die F1-
nanz1erungsproble,inat1k fur derart1ge LeIstungen fur d,e Bundesm1ttel s1cherltch n1cht zur 
Verfugung stehen 
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ZITIERT 

Dieter Simon, Vorsilzender des Wissensch;.iftsrates, 
in einem Interview milder "Wochenposl" , Berlin (Nr. 27 vom 25 Juni 1992) 
- AuszUge 

Woo1.:Nrosr. Zivei Driueln 
der Akade111icfonchcr i111 
Ost,m iv11rt!e durch de11 
\Vissemchaftsrat die ~Ab
sol111io11" ertrilt. A bcr 1111r 

knnpp 7000 von i11sgesa1111 
17 000 Evalr,ierten falllle11 
jet~t einen Pint;:, in den ne11 
gegrundeten Ei11ricl11w1gen. 
Ste/It Sie das Erge/mis z11-
friede11? 

DIETER SIMON: Natlirlich 
nicht. Schlief31ich batten wir 
uns daflir vcrbiirgt, dal3 im 
Osten am Ende - bci alien 
I Iartcn - eine neue, zu. 
k unftswcisende f"o rschungs
landschaft cntslUnde. Mil un
seren Empfehlungcn hatte 
man durchaus leben konncn, 
waren sic von der Politik um
gesetzt won.lcn. J\bcr das gc
schah in vielc n Fallen nicht. 
Zurn Beispicl bei jcncn lnsti
tute n, die von mehrercn Uin
dcrn gctragcn wertlen sollcn. 
Die bctciligten Lander sind 
nich t bcreit, die lvlittcl zur 
YerfUgung zu s tel\cn. 

Offenbar ist auch cJas Wis
scnschaftlcr-1 ntcgra t ionspro
gramm, das die Ruckfilhrung 
von 2000 J\kacJcmieforschcrn 
an die I lochschulcn fUrdem 
sollte, nicht durchsctzbar. Die 
Rcktorcn erhaltcn jctzl von 

Wo,IIENPOST: Das hcijJt, do/J tlic 
Fursch1111gslandschafr im Ostrn nwb/11rct. 

DtF.n:R SIMON: Ja, das tlcnke ich auch. Wir 
konncn die Entwicklung im J\uge nhlick 
schwer absch:it;,cn, :iber die Gcfahr . da(l tl:is 
Nivcau der f'orschunr, im Osten sink t, ist chcr 
grul3cr als kleiner gewordcn. 

den f'inanzministcrn die Vorgahe, die I blftc ih
rcs Personals zu entlasscn. In dicser Lage ist 
naliirlich nicmand bercit. neuc Lculc au fzuneh
me n. Da ist jetlcrn das H emd n:ihcr als dcr 
Rock. Wir habc n viellcicht bci manchen unscre r 
Empfehlungen die Lage fa Isch eingcsch51zt. 
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WocllENPOsr. Aber die sogma1111re11 Dla11e
Liste-Ins1i1ure sind im Oste11 iiberdimensio11a/ 
stark vertrete11. 

DIF.TF.R SIMON: Das war die nacktc Yer
zweinung. Die potcntc Forschung fond aurlcr
halb dcr Univcrsi1at s1atl und konzcntricr1c 
sich schr stark auf den Raum Berlin. U nd wir 
soll lcn allcs nach dcm Muster dcr altcn Dun
dcsrcpublik auf1eilcn. Grundlagcnforschung 
gab cs rclaliv wcnig, so da(l fur die Max
Planck-Gcscllschafl nichl vicl in Fragc kam. 
Bci dcr angcwanJlcn Forschung hat die 
f raunhofcr -Gc::sc llschaft sich eng~gicr1. aber 
cs blich noch cine ric~igc Menge Ubrig. DafUr 
bot sich gri:irltcntcils nur noch die /\llcrnativc 
tier 131~uen-Lis1e-l11~1i1u1c:: ~11. wcil wcnigqcn~ 
dcr l3 .nd sic zur l lalftc mit(inanzicrl. 

\ Voc11n,rosr. Mit ,Ji-111 wes1d,·11rsclte11 Mu
ster sintl dem 0Jtm a11clt rlie Miingel »aufge
niili81 wordt:11•, wic Sie sdbsr 1'.f 11u1111tc11. Cub 
cs £111scheiJw1gcn, die Sie lte111e bere11e11? 

D 1r.1 F. R S1~10N: Die sy~1cm:11i~chc Trc11nu11g 
von forschung und I chrc in tier DDR hahi:n 
wir vcrJ::in1111t. Die w:ir in cl1cst:r r ::idil...,ll'n 
form sichc::r nicht gut. l n1.wischcn diskuticrt 
tier W isscnschaflsrat da1iibcr, ob cs angcsichts 
tier lolal Ubc::rl~slclcn I lnch~chulcn und d~mit 
~uch iibcrl:istclcn l'mkssnrcn nichl cin Gcbul 
ckr S1unJe sci. gc1,cn111 furschungs- untl 
L.ehrprofessurcn cirr1.11flihrcn . 1111 0~11.:11 isl Ji..: 
ganzc Sache vicl 7.U Obcrcill cnlschicdcn wor
tlcn. 

Das gill ctwa ,lllch rur J~s fcrnstutlium, tl~s 
ha hen wir im G rundc gcnomrncn ::iufgeli\sl. 
\Vir vcrsuchlcn gar niclll erst, etwas davun zu 
rcllcn. Und jc11.1 tlcnkcn wir wchlcidig darU
bcr nach, ob wir in /\nhclr~chl dcr wachsen
dcn Studentcn7ahlcn nicht unser fcrnslutlicn
systcm erwci tcrn und vcrbcsscrn kt\nntcn. 
Viclleicht gab cs im Osten cine l\l i.\glichkcil. 
die wir nichl gcpri.Ht habcn. 
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DOKUMENTATION 

Nachfolgend verkUndet der Konzilvorstand der Technischen Universitat "Otto 
von Guericke" Magdeburg den am 28.4.1992 gefaBten BeschluB: 

In der Verantwortung vor Gesellschaft und W1ssenschaft hat das Konzil beschlossen 

1 Die Technische Universitat "Otto von Guencke" Magdeburg fbrdert ke1new1ssenschaft
l1chen Projekte, deren Zielstellung ohne Zweifel e1ne mil1tanscheoder menschenverachtende 
1st. oder deren Durchfuhrung ohne Zwei fel mil1tansch oder menschenverachtend 1st 
Bestehen Zweifel , so befindet uber die Forderung e1ne Komm1ss1on des Konz1Is der TU 
Magdeburg 
Naheres wird nachfolgend geregelt 

2. Die genannte Komm1ssion hat gleichwohl die Z1elsetzung zu verfolgen sowe1t 1hr 
mogl1ch. Mrtglieder und Angehbrtge der TU Magdeburg vor unberecht1gten Angnffen rn der 
Offentl1chke1twegen sogenannter miltanscher oder menschenverachtender Forschung zu 
schutzen 

3 Unter Forderung durch die TU Magdeburg 1st zu verstehen 
• Bereitstellung von Mitteln aus den Haushalt der TU Magdeburg 
• Bere1tstellung von Eigentum. rnsbesondere lnventar oder Raume.der TU Magdeburg zur 
Nutzung durch Dritte, 
• Zuordnung von Planstellen 

4 1 Der Komm1ss1on gehoren ein M1tgl1ed des Rektorats und ein Mn:glied des Vorstandes 
des Konzils stimmberechtigtan Weiter gehbren der Komm,ss1on Vert1eterder Statusgruppen 
an dre durch das Konzrl gewahltwerden lnsgesamt soil die Zahl derhab1iitierten M1tgileder 
um eins gror..er sern als dre Zahl der anderen M1tglreder 

4 2 Dre Komm1ss1on wrrd entweder von selbst tatrg oder aufgrund erner entsprechenden 
Empfehlung des Rektorats Weiter steht es Jedem M1tglied der TU Magdeburg. der e1ne 
Forderung e1nes w1ssenschaftl1chen Projekts durch die TU Magdeburg wunscht. frer . die 
Kommission anzurufen 

4 3 Aufgabe der Kommissron 1st es zu entscherden. ob e1n w1ssenschaftllches ProJekt 
durch die TU Magdeburg gefbrdert werden soil oder nicht. falls ,m Sinne von 1 Zweifel 
bestehen. In rhrer Entsche1dung srnd die M1tglreder der Kornrniss1on unabhang1g Zur 
Mernungsbrldung konnen F achgutachten herangezogen werden Der Vertreter des wissen
schaftlichen ProJekts 1st von der Komm1ss1on zu horen 
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4.4 Der Komm1ss1on sind alle geplanten wissenschaftl1chen ProJekte. die durch die TU 
Magdeburg F6rderung Im Sinne von 3 erfahren sollen. anzuzeIgen. Dies soil Im Zusam
menwirken mIt dem Rektorat geschehen 

5 Eine Anderung d1eses Beschlusses bedarf einer Mehrhe1t von mehr als zwei Drittel der 
M1tglleder des Konzlls 

6 Der vorstehende Beschluf! des Konz1ls tritt am Tage nach seiner Verkundung durch 
M1ttellung des Vorstandes des Konz1ls In Kraft 

Der Konzilvorstand 

Der wissenschaftl1che Rat der Technischen Hochschule llmenau faBte am 
16.6,92 m,t 25 St1mmen 7 Gegenst1mmen und 8 Enthaltungen folgenden , van der 
student1schen Vertretung d1eses Grem1ums e1ngebrachten BeschluB bezUglich des 
Verzichts auf militarrsche Forschung an der THI : 

Der W1ssenschaftl1che Rat (WR) der Techn1schen Hochschule llmenau (THI ) erklart ,m 
S1nne e1ner Selostverpfl1chtung , daf! die Forschung an dieser Hochschule ausschl1ef!lrch 
21vden Zwecken d1ent Von der THI bzw van 1hren Forschungseinrichtungen sollen keine 
Auftrage oder ZuwendLingen fur ri.Jstungsrelevante Forschung entgegengenommen wer
den Im Zwe1felsfa ll soil d1eAntragstellenn oderder Antragstellerden Nachweis fOhren. dar.. 
das beabs1cht1gte Forschungsz1el n1cht m ll1~nschen Zwecken d1ent Konnen bestehende 
Zweifel n1cht ausgeraumt werden. w1rd fur rustungsrelevante Forschungsvorhaben die 
Verwaltung der M1ttel von der THI nicht ubernommen Mit hauptamthchen M1tarbe1terinnen 
oder M1tarbe1lern In solchen Vorhaben die aus M1tteln Dntter bezahlt werden. schl1er..t die 
THI keineArbe1tsvertrageab We1terhin werden von der hochschullnternen Forschungsfor
derung ke1ne MIttel zur Durchfuhrung rustungsrelevanter Forschung bereitgestellt 

Der WR fordert den Kanzler bzw die betreffenden M1tgl1eder der THI auf, in Forschungs
und Drittm1ttelvertragen In Zusammenhang m1t der Nennung des Namens der Techni
schen Hochschule llmenau folgende Klausel aufnehmen zu !assen· 

"Der Auftraggeber verpfl1chtet s1ch. die an der Techn1schen Hochschule llmenau Im 
Rahmen des Vorhabens entstandene Forschungsergebnisse ausschllern1ch fur z1v1le 
Zwecke zu nutzen 

Eine d1esem Beschlur.. entsprechende Formuherung m6ge In die Pr1iambel der 
neuzufassenden Grundordnung der THI aufgenomrnen werden 
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PUBLIKA TIONEN 

Gudrun Aulench / Kann DObbeling Almanach zur Studienberatung 91. Aufgaben, 
Stand und Perspektiven der Studienberatung in den neuen Bundeslandern 

und im Land Berlin, hrsg von der ProJektgruppe Hochschulforschung Berl1n-
Karlshorst. Berlin 1991 , V + 244 S 

Der Almanach b1etetzunachst ein Kap1tel zur histonschen Entw1cklung der Stud1enberatung 
In Deutschland (u a eInen Vergleich der Studienberatung In der 8undesrepubl1k Deutsch
land und der Deutschen Demokratischen Republik) und befam s1ch m1tder Stud1enberatung 
Im Prozer..derUmgestaltung in den neuen Landern Ihren Aufgaben 1hrerOrgan1sat1on und 
lnst1tut1onahs1erung sowIe den notwend1gen Qual1fikat1onen von Stud1enberatern Sodann 
liefert der Almanach ein umfangre1ches Verze1chnis der fur die Stud1enberatung hlifre1chen 
Literatur incl gesetzlicher Bestimmungen und unterbre1tet eInen Vorschlag fur einen 
Handapparat fur die allgemeine Stud1enberatung In e1nemdntten Tell werden die w1cht1g
sten Rechtsvorschriften abgedruckt Schher..hch f1ndet s1ch auf den letzten ca 60 Se1ten 
eIn Verzeichnis relevanter Anschnften 

Bezug i.Jber Projektgruppe Hochschulforschung. Anstotelesste19 4 0 - 1157 Berlin 

Hochschulrektorenkonferenz: Arbeitsbericht 1991 Bonn 1991 251 S 

Der Band enthalt u a. samtl1che Stellungnahmen, Empfehlungen und Beschlusse der HR K 
Im Jahre 1991, darunter zehn Stellungnahmen zu versch1edenen Aspekten des Umbaus 
der ostdeutschen Hochschul- und Forschungslandschaft 

Kostenlos zu bez1ehen be1 Hochschulrektorenkonferenz Ahrstr 39 W - 5300 Bonn 2 

Bundesm1nister fur Forschung und Technolog1e (Hrsg ) Deutsche Einheit in 
Forschung und Technologie Bonn 1991 63 S 

Die Broschure b1eteteinen zusammenfassenden Uberbhck uberden Aufbau der 1nst1tut1onell 
gef6rderten Forschung und die wirtschaftsbezogene Forschungs- und Technologiepolit1k 
In den ostdeutschen Bundeslandern. stellt flank1erende Ma~nahmen des BMFT zur Ver
besserung der lnfrastruktur sowIe Maf!nahmen des BMFT Im Rahmen seiner Fachpro
gramme vor 

Kostenlos zu bez1ehen be1 BMFT - Offentlrchke1tsarbe1t - Postfach 200 240 W -
5300 Bonn 2 
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ProJektgruppe Hochschulforschung Berl1n-Karlshorst / Gertraude Buck-Bechler. 
Heidr\Jn Jahn (Hrsg ) Zur Hochschulerneuerung in den neuen Bundeslandern. 

Situationsbericht. Berlin 1992 66 S 

Die Herausgebennnen verstehen 1hre Pubhkat1on als Zeitdokumentat1on S1e gehtzuruck 
auf e1ne am 21 November 1991 von der ProJektgruppe Hochschulforschung veranstaltete 
Tagung unter dem T1tel "Hochschulen in den neuen Bundeslandern auf dem Wege zur 
Attrakt1v1tat?" Die Themen der Be1trage s1nd die Randbedingungen der ostdeutschen 
Hochschulerneuerung 1nsbesondere die Empfehlungen des W1ssenschaftsrates und die 
Arbe1tswe1se von Landeshochschulstrukturkommiss1onen, Aspekte der Personal- und 
strukturellen Erneuerung sow1e neue Madelle fur die Hochschulentw1cklung in Ost
deutschland. spez1fiz1ert am Fachhochschulmodell Berlin-Ost und am Un1vers1t~tspro1ekt 
Cottbus Autoren der Be1trage s1nd Ulrich Te1chler (Kassel). Gunther Landgraf (Dresden), 
Heinrich Fink 1Berhn-Ost) Jan Olbertz (Hal le/S ) Dietrich Goldschmidt (Berlin-West), 
Jurgen T1ppe (Berlin) Gunter Spur (6erl1n/Cottbus) sow1e die Herausgebennnen 

Bezug uber ProJektgruppe Hochschul forschung, Anstotelesste1g 4. 0 - 1157 Berlin 

Wissenschaftsrat : Empfehlungen und Stellungnahmen 1990, Kbln 1991 657 S 
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ZUM SCHLUSS 

Sachsischer Landtag, 49. Sitzung, Dresden, 9. Juli 1992: 

Tagesordnungspunkt14 
2. Lesung der Entwiirfe 

- Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Struktur des Hochschulwesens und 
der Hochschulen im Freistaat Sachsen. Drucksache 111767. Antrag der Frakt1on 

der SPD 
. Gesetz Uber die Fachhochschule der sachsischen Verwaltung. Drucksache 11 

1593. Antrag der Staatsreg1erung 
Beschlur..empfehlung des Ausschusses fur W1ssenschaft und Hochschulen, Druck

sache 1 /2091 

1. Vizeprasident Dr. Rudorf: Die Redeze1t fur die Fraktionen w1rd auf 3 M1nuten 
vorgeschlagen. die Re1henfolge Linke L1stelPDS. Btindnis 90/Grune. FD P . SPD, CDU 
lch b1tte nun die Frakt,onc:n Linke L1ste/PDS. das Wort zu nehmen - kein Redebedarf? 

(Zuruf von der L1nken L1ste/PDS Ooch' - Leroff CDU Der Herr Professor mur.. erst 
aufwachen) 

Prof. Dr. Porsch LinkeL1ste/POS lch waruberrascht. dar..1ch der erste bin lch hatte noch 
uber die Kurze nachgedacht -

Herr Pras1dent' Me1ne Darnen und Herren' Nachdem uns die Staatsre91erung Im Fruhjahr 
eIn 'Landtagsvergewalt1gungs-Folgebese1t1gungs-Gesetz" vorgelegt hat. das die rechts
w1dng bere1ts vollzogene Grundung der Fachhochschule der sachs1schen Verwaltung 
nachtraglich legal1s1eren sollte und dafur auch verd1entermar..en Schelle von alien Se1ten 
bekommen hat, hat die COU-Frakt1on fle1r..19 gearbe1tet Das se, anerkannt 

( Zuruf von der CDU WIe ,mmer' l 

-W1e Immer n1cht aber d1esmal sch on S1e halja auch die Unterstutzung des Ausschusses 
gehabt . Die Zahl der Scheltenden hat s1ch dann auch etwas vemngert S1e hat meines 
Erachtens einen schlamp1gen. den Anspruchen In keinem Punkt genugenden Gesetzent
wurf so verandert. dar.. tatsachlich so etwas wIeeIne Fachhochschule Konturen erhalt. Aber 
dennoch mur.. 1ch sagen wesentl1che Mangel blleben erhalten - Ich glaube. s,e wurden 
offens1chtl1ch bewur..t erhalten - , so dar.. unsere Frakt1on d1esem Gesetz rncht w1rd 
zustImmen konnen 

Etwas vorab W 1r wIssen auch um die Bedeutung emer guten und effekt1ven Verwaltung 
Wir wollen eIne solche Verwaltung W1rw1ssen dar.. e,nesolche Verwaltung gut ausgebil
dete Personen braucht Und wIr wollen auch dies Und w1rwollen Sachsen mannlich und 
w e1bl1ch. In d1eser Verwaltung und meInen dar.. s1ch die Ausb1ldung auch in Sachsen 
vollz1ehen sollte Aber n1cht so . wIe h1er vorgesehen 

Ubrigens meIne ,ch da~ die gle1che Ede be1 e,ner Fachhochschule Vogtland v 1elle1cht 
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genauso angebracht gewesen ware wIe be1 einer Fachhochschule fur die sachs,sche 
Verwaltung 

(Beifall bei Linke L1ste/POS und SPO ) 

Verwaltungsw,ssen ist Herrschaftsw1ssen, und das darf n1cht intern und fur einen exklus,
ven und kontroll1erten Personenkreis verm1ttelt werden Alie Experten. die in der AnhOrung 
des Aus schusses fur Wissenschaft und Hochschulen zur Problemat1k gesprochen haben, 
waren sich einig Eine Verwaltungsfachhochschule mull eine externe Hochschule sein 
gemar.. den Regelungen des sachsischen Hochschulemeuerungsgesetzes 

Dem zum Trotz aber geht die COU eInen anderen Weg Der vorhegende Gesetzentwurt 
schafft eindeutig eine interne Fachhochschule S1e 1st intern wed sIe keine eIgene 
Rechtsfahigkeit besitzt - vergleichen S1e § 31 - und well sie besondere Zu lassungs
bedingungen setzt. Sie IM,t nur beruflich und finanziel l Pnv1leg1erte zu - vergle1chen S1e § 
16 ! -. Mmlich Im 1/\fesenthchen Beamtenanwarter und Beamtenanwarterinnen Zwar w,11 
dieCDU unsweismachen, da~siegerademitd1esem§ 16 und m1tder BeschluBempfehlung 
die Offnung zu einer extemen Fachhochschule vorprogrammIert hat. aber in W1rkl1chkeit 
offnet dieser § 16 zwar zunachst den Kreis der mogl1chen Stud1enbewerber und -be
werberinnen van Beamtenanwarterinnen und -anwartern auch auf andere offentliche Be
d1enstete, damit ist der Kreis aber zugle1ch entgti lt1g geschlossen Dam1t w1rd Jed es Gerede 
Ober Ottnungsversuche Augenwischere, 

- lch bin gle1ch fert19 - Der MOR hat heute gemeldet. dar.. auf der Tagesordnung J1F 
Hochschulerneuerung stunde. Das war eIn lrrtum V1elle1cht war es auch kein lrrtum, denn 
In diesem Gesetzwird bei der Bestellung von Professoren derVerwaltungsfachhochschule 
mehr Autonomie eingeraumtals den normalen Hochschulen nach Hochschulerneuerungs
gesetz - vergle1che § 12 Abs.3 . Von Vertretern des lnnenm1n1steriums wurde das dam11 
begr0ndet, dar:!. die Fachhochschulen die Probleme der anderen Hochschulen m1t dem 
Personal nicht hat. Damit ist offens,chthch das Ziel sachs,scher Hochschulerneuerung 
unter Aufsicht der COU defin1ert Erst wenn al le Hochschulangehongen. W1ssenschaftler 
und W1ssenschaftlerinnen, Studentinnen und Studenten. Beamte sind. beamtenrechtl1chen 
Regelungen und damit dem lnnen- und Pol1zeim1nister unterstehen, erst dann w1rd Auto
nomIe gewahrt werden. Herzlichen Dank fur d1ese "Offenhe1t" 1 

(Beifall bei Linke L1ste/PDS - Zurufe van der CDUJ 

1. Vizeprlisident Dr. Rudorf: Die Fraktion Bundn,s 90/Grune Herr Weber b,tte schon 

Michael Weber, B0ndrns 90/Grune Herr Porsch. das sehe 1ch auch so, ausnahmswe1se 
mal. 

(Zuruf des Abg Dr R6r1Ier, CDU) 

- Naja, dort haben sie ja auch nicht vie! gele1stet, Herr Romer, das werde 1ch gle1ch sagen 
Meine Darnen und Herren' Der Gesetzentwurf der Staatsreg1erung - das gebe 1ch gem zu 

(Zurufe van der CDU) 

- Ja. Ja. das haben Sie Jetzt auch schon bemerkt Ja, das 1st ncht19 -

Der Gesetzentwurf der Staatsreg1erung ist gegenuber dem Entwurf verbessert das gebe 

65 



ich gern zu Es 1st aber nach w1e vor ke1n Gesetz uber eIne Hochschule rm S1nne des 
Hochschulrahmengesetzes w,r halten nach w,e vor dre lnstatl,erung einer solchen 
Hochschule fur sachw1dng unmodern und zu teuer 

W 1r lehnen den Gesetzentwurf ab und schl1er..en uns gle1chze1t1g dem Gesetzentwurf der 
SPD an Fur m1ch 1st v0ll1g ratselhaft. !assen Ste m1ch das noch sagen. warum man n1cht 
endhch mal ,n Oeutschland Verwaltungsw1ssenschaft den Rang zuweIst. den s,e in den 
me,sten europa,schen Landern. w,e In den USA auch, hat lch kann nicht glauben. meine 
Darnen und Herren der CDU-Frakt1on, da(l, S1e es wirkhch ernst meinen. wenn S1e glauben 
sag en zu durfen Verwaltungen sollten schlanker effiz1enter und quahfiz,erter werden So 
n1cht Danke schon 

(Be1fall be, Bundnis 90/Grune Linke L1ste/PDS und vereinzelt bei da- SPD) 

1. V izepras ident Dr . Rudorf: Das Wort hat Jetzt Prof Frohlich von der FD P 

Prof. Dr. F ro hl1ch F DP Herr Pras1dent1 Sehr geehrte Darnen und Herren' Es hegt uns 
heute das Gesetz uber die Grundung der Fachhochschule der scichs1schen Verwaltung 1n 
Meir..en vor W1r hatten bet der ersten Lesung d1eses Gesetzes deutlich unsere Zweifel an 
dem damal,g vorhegenden Entwurf dargestellt W1r gtauben wohl dal1 unsere deutl1chen 
H1nwe,sevon damals etn gew1sses Nachdenken in d1esem Hauseangeregt haben und dar.. 
w,r durch unsere nicht so vornehmen .Art1kul1erungen dies erre,cht haben 

(Dr Rosier COU V1elen Dank ) 

_ Ja ,ch sage 1mmer die Wahrhe1t Zunachst e,nmal e,n gewisses Negat1vum. nciml1ch die 
Unterstellung der Fachhochschule unter das lnnenm1nIstenum Oas haben w,r damals 
knt,s,ert w,r konnen aber durchaus dam,t leben. well die anderen negat1ven D1nge von 
damats durch Pos1t1va komg,ert warden sind und 1ch darf Jetzt auf die pos1t1ven Dinge 
noche1nmal eingehen 

lch hatte damals ge'>dgt uar.. es s1ch h1er um e1ne Beamtenquetsche handelt 

1 He1tr:rk;;,1! 1m Saal) 

W11 sr-1d nunmehr der Mernung dar.. srch drese Fachhochschule dern annahert, was w,r 
•Jnter Fachhochscnule verstehen wollen Es g1bt dort anstelle der hauptamthchen Lehr
krafte nunmehr Professoren und Dozenten Es g1bt auch eine offentliche Ausschreibung 
dreser Professorenstellen und dre Berufung erfolgt dann durch den Staatsmrnister des 
lnnern ,m Einvernehmen m1t dem W1ssenschaftsm1n1ster Dam,t 1st die wrssenscha ftlrche 
Kontrolle - wIe w1r mernen - mogltch Es g1bt auch eInen Kanzler anstelle eines haupt
amthchen Angestellten. der drese Sache le1tet Es tendrert auch rn der Anlage 1mmer mehr 
auf e,ne Fachhochschule. wie w1r s1e meinen. zu 

Die Laufbahnprufungen die h1er vorgesehen s1nd s1nd auch normal In anderen Fach
nchtungen wIezum Be1sp1el der Junstere1 und Im Lehrwesen, g1bt es Staatsprufungen. und 
d1ese Laufbahnprufungen sind eben Staatsprufungen Auch haben w1r dama ls 
Diplomprufungen anstelle d1eser "Leutnantspatente" der sachs1schen Verwaltung zu 
machen Es 91bt auch D1plomprufungen. die die erste w1ssenschaftltche Lei stung der be
treffenden Studenten s1nd Auch s1nd wIr 1n d1esem Zusammenhang der Me1nung. und dies 
geht an die Adresse der zukunft1gen Fachhochschule. dar.. der Lehrkorper dort auch w1s-
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senschafthch arbe1ten mur.. im Vorgang zu d1esen D1plomarbe1ten Wir me,nen. dar.. es fur 
einen sachs1schen Hochschullehrer eine Ehre se1n sollte. s1ch mtt \\11Ssenschaftl1chen 
D1ngen zu befassen 

(Be1fall bet der COU) 

Auch s1nd w1r m,t dem Sitz in Me,r..en eInverstanden wobe1 Ja das Soz,alwesen in Le1pz1g 
angesiedelt werden soil Auch dagegen kann man n1chts haben. da namentl1ch bereits In 
Le1pz1g eine vers1cherungsw1ssenschaftl1che Ausbtldung angelaufen 1st So wird e1n 
gew1sses Nehmen und Geben von betden mogltch seIn Die F D P -Frakt1on will s1ch nicllt 
dem Gesetzentwurf entgegen stellen und w1rd 1hn posIt1v bewer1en 

(Be1fall bet der FD P und CDU) 

1. Vizeprasident Dr. Rudo rf: lch rule Jetzt die SPD-Frakt1on Herrn Prof Forster b1tte 

Prof, Dr. Fo rster. SPD Herr Pras1dent' Merne Darnen und Herren' Zur mni:>ren Struktur 
d1eser Fachhochschule 1st Ja schon v1el gesagt worden lch kann m1ch dem ,rnschl1er..en 
vor allem, was Herr Porsch dazu gesagt hat Es 1st beze1chnend. dar! In einer 2 Lesung 
d1eses Gesetzes wo e,ne Fachhochschule der offentlichen Verwaltung verabsch1ed,!t 
werden soil, das Staatsm,nistenum furW1ssenschaft und Hochschulen nicht e1nmal durch 
einen Burovorsteher vertreten 1st Nun 91bt es dafur s1cherhch mehrere Grunde Der eIn e 
Grund konnte sern. Herr Dr Ror..ler. dar! der Herr Minister 1hren Anbllck und den Ihmr 
Knappen nicht mehr ertragen kann Das 1-onnte 1ch nachfuhlen 

(Schallendes Gel~chter bet SPD und Linke L1ste/PDS ) 

Es konnte naturltch auch sein. dar.. Herr Meyer dam,! dokument1eren will dar! er mrt d1eser 
Fachhochschule ntcht dasgenngstezu tuen hat und das d,ese Etnnchtung tatsachltch e,ne 
E1nnchtung des lnnenministers 1st 

lch mochte m1ch Im Prinzip nur e,nem Problem zuwenden, naml1ch den Studenten Wrr 
1nsta l11eren h1er e1ne Fachhochschule deren Absolventen n1cht 1n Europa arbe1ten konnen 
we1I 1hre Abschl0sse n1cht anerkannt werden Das tuen w,r zum glerchen Ze1tpunkt, wo wrr 
uns zu Europa bekennen Wir haben n1chts aus der Geschtchte gelernt 

(Be1fall bet SPD Linke L1ste/POS und Bundnis 90/Grune) 

W1r k~mpfen um die Anerkennung der Absolventen der Fachschulen. der lngenreur
hochschulen und der Techn1schen Hochschulen deutschlandwe1t und installteren gle1ct1-
zeI!19 w1eder eine Fachhochschule. die 1hre Abschlusse n1cht durchsetzen kann Herr 
Ror..ler, 1ch will mich der Lobrednergeme,nschaft anschher..en Ste haben v1eles getan und 
zum1ndest die schl1mmsten SEO-Jargon -Passagen der Staatsreg,erung herausgenom
men. w,e zum Be,spiel, dar.. zu Jeder Senatsberatung und Fachbererchsberatung e,n 
Vertreter des lnnenmtn1stenums einzuladen 1st Otes steht wahrhch nicht mehr drtn In 
d1esem Gesetzentwurf kommt Jetzt auch das Wort Profes$Or vor welch hohe Ausze1ch
nung 

Warum macht die Staatsre91erung und die s,e tragende Parte1 eIn derart1ges Gesetz? 
Warum sagt sie nicht, warum s,e d1eseAbsolventen haben wi ll? Warum lar..t s,e s1ch diese 
Fachschule 11 M1ll1onen OM Jahrhch mehr kosten gegenuber e1ner normalen Ausb1ldung ? 
Es bl,eb wteder e,nmal Herrn Vaatz uberlassen die Katze aus dem Sack zu !assen. und 
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zwar durch e,ne :.., ze1ge m .::e, FAZ die Me:1nung der Staatsreg1erung kundzutun Da stent 
ausdruckl,ct-i S1e, 11ollen a ~ar .<e1ne Fachhochschuler oder Absolventen e1ner Hochschu
le, sondem s1e •1.-e,!:en Sa..:fit . .;-arbe1ter Sachbearbe,ter fur den gehobenen Dienst Und so 
1st das Gese1z argeleg1 Die- Leute scl!en n1cht mehr w1ssen, dam,t s1e fur d,e Verwal
tungsJuristen n,cht gefah•l·c"· s nd Das ,st das Mot,v Dafur g1bt der Fre,staat 11 Mdlionen 
DM aus S1e r:abe~ v1 ele Veroesserunge1 gemacht. Herr Ror..ler Zu dem anderen Gesetz 
werde 1ch dann garz kurz SP'E:Chen a::ier es 1st nun e1r.mal so Man kann e!ner Le,che noch 
so v1ele GoldzahriE- E:1nsetzer der Gestanh ble1bt 

(Schallendes Gelachter oe1 SPD und ~1nke L,ste/P0S) 

E1ne SPD-ge1uh1e Staatsreg.c-rung 1cr kann Ihnen das sag en w1rd die Le,che begraben 

(Stari..e, Be1fall be SPD unc L nke L1ste/PDS) 

1. Vizeprasident Dr. Rudorf: .A.ls letzte Frak11on die CGU-Frakt,on. Herr Dr Romer b1tte 
schon 

Dr. Ro~ler C0U VererrtE-1 i.....err Pras,dent' Me1ne Darnen und Herren' M:t dem Gesetz 
uber d:e Fachhochschu1e de, sachs1schen Verwaltung Me,~en grundet der Fre,staat 
Sachsen se,nt: erste neL,e '1ochschule und beschre1tet neue Wege in der w1ssenschafth
chen Ausbild1 .. mg unsE-rer e1ge'len sachs1schen Beamten 

1verein;:elt 8E•1fall be: de, CD<J) 

Der Gesetzentv:w f Herr Fo, s,er stand teilwe:1se unter berecht1gter Kr1t1k der Opposit ion. 
Die CDU-Fral,tron hat ,fa,s,:; f,r,t1k aufger:omrnen o,e sehr emot1onale D1skuss1on. die S1e 
h1er we1terh1n anhe,zer, hat cen Gesetzentwurf so umge~.altet. daf1 ,hn selbst die Staats
kanzler kaum v11edererkennen kann Dre SPD beharrt auf ihrer Fundamentaloppos1t1on zu 
e,ner Beamtenausbildung d•e s1e 1m Westen e1fng betre1bt Und Kollege Fo rster. die letz
ten 80 Jahre deutscner Geschrchte ze1gen allerdrngs. da~ s,ch die SPD 1n der Reg1e
rungsverantv.•ortung - was Gott in Sachsen verhuten moge -

I Sturm1scher Be1fall ber de, C DU l 

rm mer am Bewahrten orrent,ert 

Auch S1E: werden wenn die Hochschl!IE: ernmal strukturrert 1st. nichts verandern konnen 
S1ewerden s,,,, nrcht mehr grundsatzlich L• mkrempeln Grundsatzl1ch beharren w1rauf einer 
m1n1stenurns:nternen Struktur der Fachhochschule und der Rechtsaufsrcht durch das 
Staatsmin1stenum des lnnern 

W1r erwarto=n auch da~ die Staatsreg1erung unseren in der Beschluf1empfehlung 
festgeschnebenen Modellversuch m1t Te1 lstud1egangen fur externe Bewerber wirkl1ch 
durchfuhrt 

Uber Beschlu~empfehlungen d1eses Hohen Hauses sollte s1ch n1emand le1chtfert1g 
h1nwegsetzen Da st1rnme rch Ihnen ubngens zu Kollege Forster 

( Prof Dr Fors1er SPD Auch der Min1sterpras1dent. nicht?-Vereinzelt Be1fall be, der CDU J 

- Auch der M1nisterpras1dent n1cht' - In erner gem e1nsamen Fachhochschule fassen w1r die 
Bere1che Allge:meine Verwaltung Steuer- und F1nanzverwaltung. Rechtspflege und So-
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zralverwaltung und Vers1cherung zusammen Innovat ive und zukunftsorient1erte Bestrl!-
bungen der e1nzelnen Fachbere,che durfen d1ese komplexe Einteilung n1cht sprengeI, 
Ansonsten hatten w1r w,e in lhrem Brandenburg e1ne Atom1s1erung 1n v1ele. v1ele kle1rie 
m1nisteriumsinterne Fachhochschulen 

(Proteste be, der SPD) 

D1ese Onent1erung auf bewahrte Strukturen hat die CDU-Frakt1on - und das haben s1e 
ncht1g eingeschatzt, meine Vorredner h,er - mitzukunftsorient1erten Entw1cklungsmogl1cl1-
ke1ten versehen So gewahrle1sten Professoren, die der Staatsm1n1ster fur W1ssenschc1f1 
und Kunst berufen wird. die Wissenschaftltchke,t der Ausbildung Und Herr KollE:£iE 
Forster. dann geht's um St1pend1en. und da ,st der Staatsm1nister auch nicht da Oas h,,t 
m,t der Fachhochschule fur Verwaltung uberhaupt n1chts zu tun 

Die F achhochschule fur sachs,sche Verwaltung verle1ht den D,plomgrad nur wenn der Stu
dent eine w1ssenschaftl1che Le1stung erbnngt Darauf s1nd wir stolz W1r w1ssen da~ d,e 
Betroffenen - Professoren, Studenten - d1esen Weg m,tgehen wollen t rotzdem s1e mehr 
Arbeit dadurch haben 

Die Wahl des Rektors, des Prorektors Vorschlagsrecht fur Professor en und 0ozenten ur,d 
die e1genstand1ge Studentenvertretung sind e1ne SU!rkung der HochschL1lautonom1e lc:h 
glaube. daf1 w1r das ,n den Gesetzentwurf e1ngebracht haben 

E1n letzter Satz. verehrter Herr Pras,dent lch mochte m,ch an d1eser Stelle furd1e bewahrte 
Zusammenarbe1t m1t den Beamten aus dem lnnen- Finanz- und S021alm1nisterrum b,?
danken W,r haben in ,ntens,ven D1skuss,onen v1el gelernt Wir hoffen da t:!. zu d1esrn 
fachkompetenten Kollegen aus den alien Bundeslandern mogl1chst bald unsere e1gem:n 
sachs1schen Beamten treten mogen. die diesen kreat,ven Kollegen 2umindest ebenburt1g 
sein mochten 

lch danke fur lhre Aufmerksamke1t 

( 81nus. CDU. Bravo! - Be1fall be1 der C0U) 

1. Vizeprasident Dr. Rudorf: G1bt es noch den Wunsch des Benchterstatters? - N1cht 
Noch eine Wortmeldung 

Prof. Dr. Forster,SPD lch mochte e1ne sachl 1che R1cht1gstellung machen Die Profe•; .. 
soren w erden vom lnnenmin,ster bestellt nach dern Gesetzentwurf Die Rektoren .'ro
rektoren und Fachbere1chsle1ter werden vom lnnenrn1n1ster bestellt und n,cht gewahll 

1. Vizeprasident Or. Rudorf: W1rd von der Staatsreg,erung das Wort gewunscht? 

( Dr Buttolo, Staatssekretar Nein' J 

Dann kommen w,r zur Abst,mmung uber be1de Entwurfe Entsprechend dHr 
Beschlu~empfehlung des Ausschusses fur W1ssenschatt und Hochschulen st,mmen \AH 

zuerst uber das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Struktur des Hochschulwesens urtd 
der Hochschulen 1m Fre1staat Sa ch sen 1n der Drucksache 1/1767 ab, Antrag der SPD E:s 
g1bt ke1ne Anderungsantrage lch st1mme zuerst uber den Art1kel 1 ab Es ltegt Ihnen vc,r 
Wer dem Art1kel 1 seine Zust,mrnung 91bt. den bitte ,ch um das Handze1chen - Dan~;e 
schon W1r st1mmen Jetzt ab uber das Gesetz zur A nderung des Gesetzes zur Struktur dE:S 
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Hochsc~" Ne•,,.,. ; Jno cer k · .scl" ,~len Ir- =rE:•staat Sac~::.cn e1negb-2:.:.'1: vcn der SPD
Frakt1or Ort.c~~-:che ;1 · 7 

( B1nus CDU V' ,-,,.o st11;1r _,. ·.1· cas 1et2.t c-rs! ab? . u!' ,. "'e Im Saa,, 

Die Beser ':.if~_,.,._ fehlu•;g <. :J: Jer Landta;; wc11e beschl,;;f:.en das Gesel.! abzulehren 
und w,r si.1"1•''E' ::aruber c:', 9~nz e•nfach ;;nts;>recher,.; .:er Beschlur..e~pfehlung Der 
AusschJG €c'mp',e,lt Ihnen ~21, Gesetz abzu!ehnen und ,er stelle es zL.r Aos:1mmung Wer 
1hm zust•ri•T,t J'"n b1tte Ic•· , JT' das Hand:>:2 chE:n. dem Gcsetz 

( Zu1 u f De: Be-... ~ .ur..empfe•1.c1,19I 1 

· Danke sc:1or ~e1ne SE-r .f'•ehrten Darr-,e'l und Herren Ar.geordr.ete ,·,:r konnen nicnt 
daruber ao,t,," - en ob ;;,Ir ..'.,Jsschu!! rechr hat oder "•C'l, Der AusschJ': empf1ehlt u-,s 
etwas u~,J O';S :.·,..,men\' a:- Das 1st e "e e rideut,ge Sa.he 

t Bewegw,g w· _.,;all 

lch weir.. r chi ·.as Sre 110 ·er- Ja brtte senor 

Dr. Gruning C .;U He'.r O as,:ient be1m P·essegesetz s -id wir aber a'"::ers verfahren 

1.V1zepras1den! Dr. Rudorf: lch mochte I"1nen noch als e:r Be1sp1el er!autern Wenn eIn 
Anderurgsan• a J ,j,e Sache- ::.over andert da~ ctas Plenum ,;,nem Enl\vurf cocn zustImmt 
dann wuro2 o"""" Besch IL." empfentung nic 'lt en:sprocher: .ch mochte S1e bitten . meI'len 
GedankE-r •1ocr '"di zu folge1 VV1rstn1rnen ao uoerdas Gesetz Die Besch'(..(:i,empfehlung 
sagt es at::l, e ~n - Mu,>. es se1n.., 

Lero ff CCU j c:s rnur~ ,,,~ n lch kal''l es nicht nachvot:::,ehen W, ·1>1aren in der 
Jl..,st1mrnu•'J S" haben Pach der. Ja-Stt-i,men ge'ragt lch kann uberhaupt nicht 
verstehen dar.. "e eIne D1'>~uss1on Jetzt noch zuge,asse" haben wahrerd der Abst,m
mung 

1. V,zeprasident Dr. Rudorf: An der SteIIe haben Sre Ja •echt. aber es hatten eInIge 
Abgeordnete ge·c:gl worut;er wir abst,mmE-n Das mur..te c>i nocheinmal erlautern Gut 
also die Beschlu fl.E-mpfehlung des Ausschusses sagt es abwlehnen !ch stelle es zur Ab
st1rnrnung Wc:r dem Art1ke1 1 serne Zust1mmung geben will den b1tte 1ch um das Hand
ze1chen - Dan~e schon W er ,st dagegen? - Das 1st die Mehrhe1t Wer enthalt s1ch der 
St,mme? - Wen:ge Strmmenthaltungen Darnit 1st der Art,kel 1 abgelehnt 

Art1kel 2 Das Gesd:: tritt am soundsov1elten rn Kraft Wer st,rnrnt dem zu den b1tte 1ch um 
das Handze1cher - Danke.- schon Wer 1st dagegen? - Auch h1er die Mehrhe,t dagegen 
dam1t 1st es abgeiehnt 

(Frau Georgi FD P Ef'thaltungen?) 

Enthaltungen bine schon - VVen19e Enthaltungen - Entschuld1gung' 

lch komme nun ~u Punk! :' der Beschlu!!empfehlung D1ese lautet. den Antrag der 
Staatsreg1erung 111593 In der Fassung der Beschlur..empfehlung des Ausschusses 
anzunehmen Da ke1ne Anderungsantrage vorhegen mochte ,ch anfra•Jen ob s1ch 
W1derstand erhebt wenn rch uber alle Art1kel und Paragraphen - -
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1 Prof Dr Forster SPD Die SPD-Frakt1on mochte uber den§ 15 gesondert abst1mmen ) 

Gut dann st,mmen wIr uber den T1tel und die§§ 1 bis 14 ab Wer d1esen Art1keln seine 
Zust1mmung geben will den b1tte 1ch um das Handze1chen - Danke 

(Unruhe Im Saal ) 

Das 1st der Gesetzentwurf der StaatsregIerung und 1ch stImme uber die Synopse des 
Ausschusses ab Der Ausschu!! hat empfohlen. d1ese Synopse anzunehrnen Klar? - So 
Wer dem seine ZustImmung geben will in den §§ 1 bis 14 und der Uberschnft den b1tte 

ich um das Handze1chen - Danke schOn Oas 1st die Mehrhe1t 

(Vereinzelt Be1fall be1 der SPD) 

wer 1st dagegen? - Danke schon Das 1st die Minderhe1t Wer enthalt s1ch der StImme? -

E1ne St1mmenthaltung. so angenommen 

lch komme zur Abst1mmung uber den§ 15. Studentenvertretung Wer d1esem Paragra
phen seine ZustImmung geben will. den b1tte 1ch um das Handze1chen - Danke sch on Das 

1st die ubergror..e Mehrhe1t Wer 1st dagegen? - Ke1ne Gegenst1mme Wer enthalt s1ch der 

St,mme? - Ein19e St1mmenthaltungen so angenommen 

lch komme zur Abst1mmung uber d1esen gesamten Gesetzentwurt 1n der Beschluf1em
pfehlung in der Synopse des Ausschusses fur W1ssenschaft und Hochschulen Wer 1hm 
die zustimmung geben will , den b1tte 1ch um das Handze1chen - Danke schon Wert 
dagegen? - E1ne gro!!e Anzahl von Gegenst1mmen St1mmenthaltungen b1tte schon -
Eine St1mmenthaltung Dam1t 1st d1eses Gesetz so angenomrnen 

lch komme nun zur Abstimmung uber den Punkt 3 der Beschtur..empfehlung Das 1st 
verze1chnet in der Drucksache 1/2091 "Dre StaatsregIerung w1rd ersucht Perspekt1ven 
einer Offnung der 1nternen Struktur zu beobachten .. Wer dIeser Beschlu!!empfehlung 
seine ZustImmung geben will , den b1tte 1ch um das Handze1chen - Danke schon das 1st 
die Mehrheit Wer 1st dagegen? - Ohne GegenstImme St1mmenthaltungen7 

• E1ne gror..e 
Anzahl von Stimmenthaltungen DamIt 1st der Beschluf1empfehlung des Ausschusses 1m 
Punkt 3 entsprochen und der Tagesordnungspunkt 1st beendel - Dort g,bt es e1ne 

Wortmeldung von Herrn Prof Dr Persch 

Prof. Dr. Persch. L1nkel1ste/PDS !ch mochte e,ne Erklarung zu rne1nem AbstImmungs

verhalten geben 

lch habe mich soeben der St1mmeenthalten obwohl 1ch naturl1ch gerne Perspekt1ven e1ner 
Offnung dieser Hochschule kennengelernt hatte. nach § 16 aber w1e 1ch vorh1n ausgefuhrt 
habe Da es die Zulassungsbed1ngungen beschre1bt. sche1nt m1r e,ne solche Perspekt1ve 
von vornherein nicht gegeben zu sein und eInem blof1 demagog,schen Aki kann 1ch me1ne 

St1mme nicht geben lch habe m1ch der St11nme enthalten 

l l 
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