
An alle, die Beifall geklatscht 
ha tten, wenn in Deu tschland wieder 
Menschen verbrannt waren! · 
Die erschreckenden Ereignisse in. Rostock und zahlreichen anderen Orten der Bundesrepublik sowie 
die noch schrecklichere Gaffer- und Unterstiitzer-Szene zwingen uns zu folgender Stellungnahme: 

• Wieder sind Deutsche bereit, ihre Wut an Unschuldigen auszutoben. 

• Wieder sind Deutsche bereit, sich von den eigentlichen Grunden ihrer sozialen Not und beruflichen 
Perspektivlosigkeit ablenken zu !assen. 

• Wieder sind Deutsche bereit, zuzusehen, wie Menschen iiffentlich miBhandelt und gejagt werden. 
FremdenhaB verdeckt die eigene Leere. 

• Asylsuchende kommen nach Deutsch land, unabhangig von unserer Rechtslage, wei! sie in Not sind, 
wobei zum Tei! organisierte Banden ihnen den letzten Rest ihrer Habe rauben und sie mit false hen 
Versprechungen locken. 

• »Deutschland den Deutschen« weisen wir zuriick. Wir leben seit Jahrzehnten mit Menschen aller 
Nationen zusammen. Sie sind keine Menschen zweiter Klasse. Wir miissen nicht nur, wir wollen 
mit ihnen zusammenleben. 

Fiir die Vorgange in Rostock gibt es keine Entschuldigung! Wir appellieren an alle Biirgerinnen und 
Biirger, sich der Kette aus Ressentiment, Verleumdung, Gewalt entgegenzustellen. 

Alexander Verlag, Berlin • alibaba Verlag, Frankfurt am Main · Aufbau Verlag, Berlin· BdWi Verlag, 
Marburg • Bleicher Verlag, Gerlingen • Campus Verlag, Frankfurt am Main · S. Fischer Verlag/Fischer 
Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main · Frauenoffensive Verlag, Miinchen · Verlag am Galgen8erg, 
Hamburg • Peter Hammer Verlag, Wuppertal · Edition Hentrich, Berlin· Hinstorff Verlag, Rostock 
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Koln · Wolfgang Kriiger Verlag, Frankfurt am Main· Antje Kunstmann 
Verlag, Miinchen • KVA Verlagsauslieferung, Kiel • Lambert Schneider Verlag, Gerlingen · Listen, 
Zeitschrifr fiir Leserinnen und Leser, Frankfurt am Main · Luchterhand Literatur Verlag, Hamburg 
Moby Dick Verlag, Kiel• Verlag Dirk Nishen, Berlin-Orlanda Frauenverlag, Berlin · Papyrossa Verlag, 
Kiiln • R. Piper Verlag, Miinchen • Prolit Verlagsauslieferung, Fernwald · Reclam Verlag, Leipzig 
Philipp Reel am jun. Verlag, Dietzingen -Rotation Verlag und Vertrieb, Berlin· Rotbuch Verlag, Berlin 
Semmel Verlach, Kiel • sova, sozialistische Verlagsauslief erung, Frankfurt am Main · ten de Verlag, 
Diilmen · Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 
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Editorial 

Mit vorliegendem Hett beginnt derzweite Jahrgang von "hochsctlJle osl". Im Oktober 1991 
starrete das Journal. Seither sind zwolf Hefte und ein Special herausgekommen. Dieses 

vergangene Monatsdutzend war hochschul- und wissenschattspolitisch in den ost
delAschen Bundeslandern dutr:h vor al/em drei Dinge gekennzeichnet: Zum einen wurde 

ein wesentlicher Schritt bei der Durchsetzung der dominierenden Strukturvol3tellungen 
getan mit der endgiiltigen Auf1osung der Akadetrie der Wissenschatren und der eher 

unbefriedigenden Unterbringung eines GIOl3teils der po.sitiv evaluierten Mitarbeiterlnnen 
in ungeschiitzten bzw. sehr unsicheren Beschattigungsverhaltnissen. Zum zwe1ten wurden 

die Neugriindungen der 199019 I abgewicke/ten Hoch.schu/bereiche durr:h die abschlie-
!Jende Bestimmung der {mei.st wenig origine/len) Strukturen und die Durchfiihrung der 
Berufungsverfahren zu einem gewi.s.sen Ab.sch lull gebracht Und zum drltten ereilte die 

nicht abgewicke/ten Hoch.schulmitarbeiterlnnen der ab.schliellende Hohepunkt des 
Umstruktun·erungsproze.sses - die Bestiml11lJng und Umsetz ung der neuen Hochschu/
strukturen mit den entsprechenden Umstellungen der Personalstruktur. Nach AbschlulJ 

die.ses Ptoze.sse.s wird das ostdeutsche Wissenschattlerlnnenpotential (Akadetrien, 
Hochschulen, lndustrie, Resscxtfor.schung) von I 989 um 70 % abgebaut worden sein. Zu 
Struktur und lnhalten wird sch/ie/l/ich kon.statiert werden konnen: Die beiden Kri.sen des 
west- und des ostdeut.schen Wi.ssenschattssy.stem.s, die 1989 fe.stzuste/len waren, .sind 

erfolgreich zu elner Krise vereinheitlicht worden. Das sleht mittlerweile nicht nur die 
Redaktion von "hochsctule osl" .so. Alletorten hat der gro/le Katzenjammer eingesetzt ob 
dervertanen Chancen. Die Hoch.schulrektorenkonferenz klag dariiber, dall die unlversi

tare Forschung in Ostdeut.schland keinesvVegs gestarkt worden ist. Den ostdeutschen 
Wissenschaftsministern bleibt nur. Erneuerung an rigider Per.sonalauslese deutlich zu 

mac hen, da mit sonderlich eindrucksvollen Strukturen nicht aufg£Martet werden kann -
u.a. weil da.s Geld fiir ostdeutsche Wi.s.senschaft fehlt (aber an anderer Stelle natiirlich 

doch aufgebracht werden mull: al.s Vorruhe.stand.sgelder, ABM-Finanzierungen, Abfindun
gen, Verg/eichs- und Gehalt.snachzahtungen nach gefiihrten Prozessen - und zur 

Flnanzierung der Apparate, die diese Dinge verwaltungsseitig bewaltigen). Der Wis.sen-
schafts"6 schimpft einer.seit.s auf die Politiker, die machen, was sie wollen, anstart 

miihevoll erarbeitete Empfehlungen urrrr.u.setzen, und gesteht kleinlaut ein, manche.s auch 
wohl nicht ganz optimal angegangen zu sein. Folgerichtig begnnt jetzt die hoch.schulpoli
tische Debarte Wieder ge.samtdeutsch: An dem Punkt, oo sie ·1989 eingestellt oorden war. 
Entsprechend mit drei Jahren ZeitVeaug. Wir wetden uns bemiihen, der Verallgemeine

rung der Debatte Rechnung zu tragen. 

Die Karikaur auf der11ierten Umschlag.selte mull diesma/ ausfallen. Wir stellen den Platz 
die .ser Seite ko.stenfrei der Anzeige zur Vetfiig.mg, die zahlreiche bundesdeutsche 
Ver/age in einer gemein.samen lnitiaive au.s beschamend aktuellem An/all .schalten. 
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hc,chsch.JI.- c.st p,)ltisch-akad .. msches journal aus ostdeutschland 
Ht-raus~ geb.-n vom Arb.-1tsi.reis H;)chschulpolitische Ortentichkeit 
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THEMA: Orel Jahre Wissenschafts 
umbau in Berlin-Ost 

Marlon Ht>ppner, Rosemarie K0rschner, Krystyna Arias (Ber11n): 

Chronlk der wlchttgsten hochschulpolltlschen Erelgnlsse 
an der HumtJoldt-lJnlversltat zu Ber11n sett dem Herbst 1989 

Im Juni-Heft 1992 stellte sich 111ser ABM-Projekt "Ookument~on und Darstellung 
hochsctulpolitischerVorgange an derHumboldt-Universitiit 21.1 Berlinvom Herbst 1989 bis 
heute" bereits kurz vor. Als eines der ersten Ergebnisse erwiihnten v.1r in diesem 
Zusammenhang eine weitgehend vollst~ndige Chrorik der HlJllboldt-Universitat dieser 
Zeit. Im folgenden soil diese Chronik auS211gsv.1!ise vorgestellt v.1!rden. wobei wir uns fur 
diesenZweckauf dieunserer Meint.ng_nach v.1chtigsten Ereignisseseit demOktober 1989 
beschraiken. Neben den rein hochschulpolitischen Vorg~ngen 111 der HUB wurden z. T. 
auch algemein politische Ereignisse aufgenommen, die fur die Entwicklung in dieser Zeit 
entscheidend waren. 

Der Herbst 1989 
Beginn des Ringens trn Autonomie und Oemokratisierung an der HUB 

5. Oktober 1989 
Festakt zum 40. Jahrestag der DOR im 
Marx-Engels-Auditorium der Humboldt-U11-
versitat zu Ber1in 

7. und 8. Oktober 1989 
Demonslrationen. Mahnwachen und ande
reAktionenii Berlin, Le.,zig. Dresden, Jena. 
Potsdam und anderen SUidten -> Tau
sende Verhaftungen im Zusammenhang 
mit einem massiven Polizei-Einsatz gegen 
Oemonstranten 

11. Oktober 1989 
Studenten protestierenvor derMensa Nord 
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gegen den Polizeieinsatz gegen Demon
stranten vom 7 . und 8 . Oktober 1989 

17. Oktober 1989 
Mehr als 4000 Studenten und junge Wis
sensc haftler diskutieren in den Horsi!len 
der Humbolct-Universit~t unter dem Motto 
"Dialog jetzt - unsere Veril"ltwortung in der 
gegenwl!rtigen Situation" Uber neue Wege 
universit~rer und studentischer Selbstver
waltung und lnteressenvertretu'lg. 

23. Oktobet 1989 
EineGruppe von Studenten aus 7 Sektionen 
der Humboldt-Universit~t Ubergibt dem 
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Rektor, Prof. Dr. Dieter Hass, einen ge
meinsamen Standpunkt air lnstallierung 
einer lnteressenvertrehs19 aller Studenten. 

3. November 1989 
Der Rektor, Prof. Dr. Dieter Hass stmmt 
nach Absprache mit dem Mil'lsterium fur 
Hochschulbildungder Bild1.11geines Studeo
tenrates an der HUB zu. 

4. November 1989 
Massen-Kundgeb1119 mit ca. 500.000 T-. 
netrnem auf dem Ber1iner Alexanderplatz 

9. November 1989 
Offnung der GrenzenzurBR D undzu West
bertin 

17. November 1989 
Der Studentenrat der Humboldt-Universitat 
zu Berlin nimmtnach einer vorausgegange
nen studentischen Urabstimmung seine 
Arbeit auf. Am gleichen Tag erscheirt erst
mals die Studertenzeiimg LnAUFGEFOR
DERT. 
AnlaBlich des lrtemationalen Studenten
tages findet nach einer Demonstration auf 
dem Bebelplatz ein Meeting fi6 mehr Mt
bestimrnmgsrechte der Sludenten in aUen 
Belangen des Studiums und des Studen
te,..ebens statt. 

19. Dezember 1989 
Der W1ssenschaftliche Rat der HUB be
schlieBt, einen Arbeitsaussch~ "Struktur 
und Statut der Universitat" zu bilden. 

Das Jahr 1990 
Erarbeitung und Verabschiedung sines Universitatsstatuts; Studentendemonstrationen 

fur eine s02iale Absichenmg des Studi.Jms; "Abwicklungsbeschlusse" der Berliner 
Landesregierung 

11. Januar 1990 
Die Mtghederder Landesrektorenkonferenz 
von Bertin (West) treffen sich erstmats mit 
dem Rat der Rektoren von Berlin (Ost). 

24.Januar1990 
Der Runde Tisch der Humboldt-Universtat 
berat ii>er Aufgaben im 1-inbtick auf die 
Demokratisierung deruniversitaren Selbst
verwaltung ll'ld die Al,jonomie der Uriverst
tal Moderatorist Prof. Dr. Heinrich Fink. Der 
Runde Tisch der Universitat -.wrde bereits 
im NOYember1989 alsein Ortder Konsens
findung zwischen politischen Orgarisatio
nen und Parteien ins Leben gerufen, um 
kritischund konstruktivdie Hochschulemetr 
erung und Hochschijaijonomie der H.JB zu 
ftifdem. 

26. Januar 1990 
Erster Gemeinsamer Hochschultag der 
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Freien Universtat Baril und der Hooiboldt
Uriversitat. 

2. Februar 1990 
Der ArbeitsausschuB des Wissenschaftli
chen Rates der HUB legt erstmals einen 
Vorschlag 2lJ Struktl..r und Statut der HUB 
vor.lnVorbereilungdesverfassungsgeben
den Konzils beruft der Rektor der HUB 
spater auf Initiative des Runden Tisches 
eine Albeitssgruppe aus VertretemdesAr
beitsausschusses und Vertretem gesell
schaftticher Organisationen und Parteien 
ein, um die eingehenden Anderungsvor
schlage zu den "Grundsatzsn fur ein Lhver
sitatsstatut" aufzuarbeiten. 

21. Februar 1990 
Der Runde iisch der i-UB wrabschiedei 
einen Amagzur Aitiorungund Offenlegoog 
der Albetdes MnisteriJms tur Staatssicher-
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heit der DOR an der Humboldt-Universtltt 
zu Berin. 

8. Marz 1990 
Studenten protestieren im Foyer der 1-tim
boldt-UniYersitatgegen Aussagendes Rek
tors, Prof. Dr. Dieter Hass, in einem Inter
view milder Jungen Weltvom 28. 2. 1990. 
Er hatte darin berichtet, dl!B die Aufhebung 
des Numerus clausus und die EinfOhrung 
eines BA FOG-Models im Gesprilch seien. 

18. Marz 1990 
Wahlenzur let2ten Volkskammer der DOR. 

27. Marz 1990 
In einer Anh6rung stellen sich vier Kandida
ten f(.rden Rektcr-Postenderlkliversitats6f
fentlichkeit 
(Prof. Dr. Heimch Fink, Prof. Dr. Theodor 
Hiepe, Prof. Dr. Gerd lnitz, Prof. Dr. Raner 
Zuhrt). 

28. Marz 1990 
Der Runde Tisch der Humboldt-Universititt 
bestatigt den von einer gemeinsmien Ar
beitsgruppe Runder Tisch und Arbeitsaus
sctuB des Wissenschalttichen Rates der 
HUB priizisierten Entwurf der "Gnridslltze 
filr ein UniversitiUsstatut". 

2. Apr111990 
Studente,..Demonstretion gegen "soziale 
Harten" 

3. und 4. Apr111990 
Das erste Konzi der HUB nach der Wende 
wahlt mt 341 von nsgesamt 469 Stirmien 
Prof. Dr. Heinrich Fink zum neuen Rektor 
der Hurrboldt-UnNersitat 2U Berlin und be
ratzu Grundsatzen enes Lkliversitatsstatuts. 
Z 11wfliteren Arbeitan den Gnridslitzen und 
am UniversitiUsstalut selbst wird eine Sta
tutenkorm,issiongewatl, deren Vorsitz Frau 
Prof. Rosi Will Ubemirrrnt. 
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3. Mal 1990 
lnvestiturdes neuen Reldors, Prof. Dr. lheol. 
Heinrich Fnk. 

24. Mal 1990 
Studentandemonstrieren DDR-weit fllr ene 
s02iale Absicherung, fllr Mhere Grundsti
pendien und rur mehr Wohnheimplatze. 

4.Junl1990 
WalTend einer Tagung der Volkskarm,er 
der DOR protestieren Tausende Studenten 
vordem PalastderR epublik fllrein htlheres 
und eltemunabtuingiges Grundstipendi.Jm, 
fi6 die Umwan<lungvon Kasemen in Wom
heime u.a. 

5.Junl1990 
Das KortZil derUniversittit 119rabschiedet in 
sener4.Si~g de Grund~lzeeines neu
en Universitatsstatuts. 

8.Junl1990 
GemeinsamerHochschutag der HUB und 
der T echnischen Universlat Berlin unter 
dem Theme "lehre und F orschung im Um
bruch" 

7.Junl1990 
Vor der Volkskammer findet emeut eine 
Studentendemonstralion gegen "soziale 
Hl!irten" statt. Diesmal beteiligen sich ca. 
8000 S11.Jdenten. Am setben Tag beginnt 
eine Mahnwache vor der Volkskammer, die 
zwei Wochen fortgefilhrt wird. 

8.Junl1990 
Die Studentenproteste VCK der Volkskam
mer gehen mit Demonstrationen, Sitzblok
kaden und Mahnweche weitar. Zurn ersten 
MalinihrerGeschichtewirdcie Volkskarmier 
eingezi!unt. Rektor Finkerkll!rt sich mit den 
Studenten solidarisch. 

15. Junl 1990 
In der Volkskammer findet eine Aktuetle 
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St1r1de zu den Problemen der Studerten 

stall. 

26. Junl 1990 
Aufihrem 161 . Plenum beschlieBtdie Hoch• 
schulrektorenkonferenz, daB ein Beitrittvon 
ODR-Universitaten auf freiwilliger Basis 
mt>glichist. 

12. Juli 1990 
Die Hochschulrektorenkonferenz (West) 
und die Rektorenkonferenz (Ost) treffen 
erstmals zuzweitaggen gemeinsamen Be
ralungen zusammen. 

29. Juli 1990 
Miristerprasidert Lolhar de Maiziere uber
gibt die ehemalige Friedrich-Engels-Kaser
ne (ca. 17 .500qm) an cie 1-\lmboldt-Univar
sitat. (Bis zum heutigen Zeitpunkt ist aller
dings nicht klar, ob die Kaseme durch die 
HUB wiri(lich genutzt warden kann • unge
kli!rte Eigentumsverhaltnisse .) 

1. August 1990 
Der Runde Tisch derHUB fordert den Rek
tor auf, dam Konzil im Oktober 1990 eine 
durch ihn erarbeitete Alterssbukturii>ersicht 
derMitarbeiter des wssenschafilchen Lehr· 
dienstes vorzulegen, die belegt, daB mit 
einerentsprechenden Vorruhestandsrege
lung in den nachsten 5 Jahren ca. 380 Stel
len neu berufenwerden konnten, otne Ent
lassungen vomehmen zu mussen. 
Im Laufe des Sorrmers wurde durch den 
Runden Tisch der HUB dartlber hinaus ein 
interner Fragebogenzur Anhorung 110n Mt
arbeitem erarbeitet, die in den derrokrati
schen Selbstverwaltungsgremien derHUB 
wirl<en bzw. daft, kandidieren. Dieser Fra
gebogen ist durch den Akademischen Se
nat allerdings erst im Dezember 1990 be
statigt worden. 

30. August 1990 
Der Wahtvorstand filr die Wahlen im 
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Hochscrulbereich der HUB hat sich konsti

tuiert. 

11. September 1990 
Die Senasverwaltung fi.irWissenschalt und 
F orschLflg legt erstmals einen Ent\wrf zum 
Gesetzliberden Gelungsbereichdes Beri
ner Landesrechtes (lnn::Mantelgesetz} vor, 
dera.if eine schnelle ObernatrnederOstber
liner Hochschulen urier das Westberliner 
Landeshochschulgeselzzielt 111d d~_it die 
im Eini~.mgsvertrag vorgesehene Uber
gangsfrist von 3 Jahren negiert. 
Der Akademische Senat die HUB al£ert in 
einerStelungnahme seine Besturzung Uber 
diesen Gesetzentwurf, der ein "AA.lsdruck 
eines mangelnden Verstandnisses fur die 
demokraischen Prozesse, die sich an der 
HUB 11ollzogen haben" sei. 

3. Oktober 1990 
Mit der Wiedervereinigung ilbernimmt die 
Senatsverwaltung filr Wissenschat und 
Forschung die Humboldt-Universitat zu 
Bellin in ihre Zustandigkeit Senatorin flir 
Wissenschalt und For..chu,g istzu diesem 
Zeitpurid Prof. Dr. Barbara Rieani.iller. 

8. Oktober 1990 
Die Akademischen Senate der Freien Uni
versitat, def T ec hnischen Unillersitat und 
der Hurrbolct-Universitat beraten gemein
sam iibef die Ent.vicklung der Berliner Wis
senschaftslandschaft nach der Wiederver
eirigung, insbesondere tiber die notwendi
ge ErneuerLflg an der Hurrbolct-Universi

uit. 

9. Oktober 1990 
Oas Konzil nimmt das neue Staut der der 
Humbolct-Uriver..itat an, das den AA.ltbau 
def HJB und dieMitbestimmung in den Gre
mienregelt Es ""'8icht n wesentichen Punk
ten vom HochschlirahmengeseiZ dai BR D 
ab, insbesondere in der Zusarrmenset
ZLn9 von Konzil und Fachbereichsraten • 35 
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% Hochschulehmr, 30 % Studenten, 25 % 
akademische Miterbeler, 10 % technische 
Mitarbeiter. 

17. Oktober 1990 
F eierliche lmmetrikulation i1 der Deutschen 
Staatsoper 

31. Oktober 1990 
Der Vorstand der Gewerkschaft Wissen
schaft an der HUB stellt sene Arbeit im Ztr 
sammenhang mit der ALIMsung der Ge
werl<schaft ein . 

13. November 1990 
Der Runde Tisch der HUB erarbeitet eine 
Empfehlung, die denimeren Demokroosie
rungsprozeB an der f-UB unte~n soll 

16. November 1990 
Der Wissenschaftsrat vertsffelilict-i seine 
"Empfehh.J1gen 2:11 Bild1J1gvon Hochschul
struktllkorrrnissionen undZI.I" Berufuigspo
litik an den Hochschijen in den neuen Bun
deslandem". 

29. November 1990 
Zurn ersten Maltagt die sogenmnte ''Sech
ser-Korrrnission" der HUB(3 Vertreter der 
HUB und3Vertreterdes Senatsvon Berlin), 
die die Fu~on des noch nicht existiemn
den Kuratoriums der Humboldt-Universittt 
Ubemmmt unddarritinsbesonderedie Ert
scheidungskompetenzinalen Personalfr&
gen besitzt. 

2. Dezember 1990 
Korrrnunalwahlen in Berlin: Der sogenann
te MagiSenat (Magislrat von Ostber1in und 
Senatvon Westberln) arbeitet l"l.lr noch bis 
zurNeubil<l.lng des Senats kommissarisch 
weiter. 

Anfang oezember i 990 
Erstmalswerden Plane des Senatszur"Ab
wicklung'' bzw. Auflosung einzelnet Fach-
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bereiche und lnstitue der Ht.mboldt-Uni
versitilt zu Berin bekannt. 

9. Dezember 1990 
Aur der MitgliederversanTT1lung der Konfe
renz der Studentlnnenschaften wird vor ei
ner drohenden "Kahlschlagsanieru,g" an 
denHochscrulen in den neuen Bundesla~ 
dem gewamt.Zugleich fordert man die Aus
setzung strukturpoijtischer Erncheidungen 
der Landesregierungen und eine stilrkere 
Transpm-enz und Offent1ichkel insbeso~ 
dare bei der Erarbeiungvon Bewertt.ngskri
terien. 

10. Dezember 1990 
In ei1'181" Presseerklihlng spricht sich der 
Rektorder f-UB. Prof. Heirwich Fink. gegen 
die Abwc klungsplilne der Lmdesregierung 
und rur eine selbstbestmmte Emeuerung 
von innen l!IJS. 

11. Dezember 1990 
DerHochschiJpolitische Ret (Nachfolgegre
mium des RlJ'lden Tisches der U,iversitiU) 
sendeteinen "Offenen Brief' an die Berliner 
Landesregierung. in darner die mangelnde 
TransparenzwissenschaftspolitischerVor
haben des Senats kritisiert. 
Die GEWbezeichnetdie Abwickh . .,gspl~e 
des Senats als einen "sct?.Yeren Sctfag ge
gen die Hochschuautonome" und ruft zu 
Protestkundgebungen l!IJf. 

12. Dezember 1990 
Auf einer ProtestkundgeblJ'lg u,d einer tsf
fentfichen VollversemmllJ'lg der Studerten 
wm scharfe Kritik Mden Abwick11J1gsplaien 
der Landesregierung geit>t. 

13. Dezember 1990 
Aufgrund derbekanntgewordenen Abwick
llJ'lgsplane findet eineau~erordentliche fa. 
gung des Konzils der Humboldt-Universtat 
zu Berlin statt. auf derdie Wissenschaftsse
natorin Riedrruller arr.Ye send ist. Sie er1dart, 
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daB die Papiere Ober eine angebliche Ab
wicklung "gefalscht" seien. Oas Konzil be
schlier..t die Bildung von Struktll'• lJ'ld Per• 
sonalkommissionen an der HUB, um die 
innere Reform derl.kliversitatzu berordem. 
Zunachst wird eine Zentrale Struktur- und 
Personalkommission gewiihlt (ZSPK). 
Auf dem lnnenhof der Universitat fndet im 
Vorfeld des Konzils eine durch die G EW iri
tiierte Protestkundgebung gegen die Ab
wicklung stat. 
Studenten derHUB beginneneine Mahnwa
che gegen die Abwickungsbestrebungen, 
die bis ins JalT 1991 andauert. 

17. Oezember 1990 
Studenten derHurrbolcl-Uriversitatzu Ber
lin blockieren den VerkelT Urter den Lin
den, um auf die geplante Abwickung von 
T eibereichen der Uriversitat aufmerksam 
zumachen. 
Die Presse veroffertlictt einen Brief West
berliner Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler, in dam die Plane der Wissen
schaftssenatorin als rechtsstaallich bedenk· 
lich, orgarisatorisch unproduktN und poli-
tisch kurzsichtig bezeiclTtet warden. 

18. Oezember 1990 
Die Landesregierung von Berin fal?.t ge
ma~ Mkel 13 AbsalZ 1 Satz 4 des Eini
gul'l!;lsvertrages den Beschll.6 Nr. 279190 
zur Uberfuhrung der Humboldt.Universvlt 
zu Berin bei gleichzeiliger Abwickllng be
stimmter T eilbereiche. 
Zeitgleich findet vor dem Schoneberger 
Ralhaus eine Demonstration statt, zu der 
der Studentsnratder HUB aufgerufen hatte. 

19. Dezember 1990 
Auf lnitiawe des Studentenrates der t-lim
boldt-Universitatbesetzen ca.100 Studen
ten das Hau.xgabauda dei Univuisitat. 
Es begnnt eine breit.e Protestbewegung 
gegen den Abwicklungsbeschll.6 (von Pro-
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te!itsclTeiben verschiedener Orgarisalio
nen und Verbandebis hinzu Symbolischen 
lmrnatrikulationen an den abzuwickelnden 
Fachbereichen lJ'ld lnsttuten). 

20. Dezember 1990 
Mehrere hundert Oemonstranten ziehen 
einen Sperrgi.irtel um die Berliner Marienkir
che, in der die Bundestagsabgeordneten 
an einemGottesdienst anlaBlich der Konsti
tuierU1g desgesamtdeutschen Parlamerts 
te~nehmen. 

21, Dezember 1990 
Im Roten Rithaus mdet ein Hearing zum 
Thema "Abwickungen in Berin" statt. 

22. Dezember 1990 
Mitdem Erganzu,gsbesctwP..zum BeschluB 
der Berliner Landesregierung vom 18. 12. 
1990 fcillt die demitive Entscheidll'lg i.iber 
dieAbwicklungvon BereichenderHumboldt
Universitat, die auf einer anschlieBenden 
PressekonferenzderOffentlichkeitundda
mit auch den betroffenen Einrichtungen 
mi~eteilt wird. 

23. Dezember 1990 
Der Akademische Senat der Humbol<I-Uni
versitat verabschiedet ene Stellungnahme 
gegendie Abwicldungsbeschli.isse der Ber
liner Landesregierung vom 18. und 22. De
zember 1990. 

28. Dezember 1990 
Eine Vollversammung der t-limboldt-llni
versitazu Berlin be rat llber die Konsequen
zen aus den Beschli..issen der Landesregie
rurg. Im Ergebnis dieserVol~ersammung 
reichtderRektor. Prof. Or. Heinrich Fink, am 
31 . Dezember 1990 Klage ein. 

Rektor Fink reicht im Naman der Humboldt
lkiwersitatai Belin Klage gegendie Abwick-
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llngsbeschlOsse derlandesregien.11g beim 
Bertiner Ve!W8lb.mgsgericht ein, zugleich 

wird von der aufschiebenden Wirkung der 
Klage ausgegangen. 

Das Jahr 1991 
K8fl'1)f gegen die "Abwicklungsbeschtosse" und ror eine selbstbestirmrte Emeuerung ; 

Bertiner Hochscl-t.llergitnzu,gsgesetz; Fristlose K.Ondi~ng von Rektor Prof. Fink 

1. Januar 1991 
Beginn des Protestminches gegen die 
Almcklung und den drohenden Golf-Krieg 
von Ber1in nach Leipzig. der am 7. 1. 1991 
mit einerProtest-Kundgeb1r1g undeiner an
schlieP..enden Demonstnltion in Leipzig 
beendet wurde. 
Der Gelungsbereich des BAF OG ""rd auf 
das Gebiet der ehemaligen DOR ausge
weitet. 

4.Januar1991 
OieZentrale StnAm,-und Pe™>nalkommis
sion der HUB verabschiedet "Ricttlirien filr 
die Atbet derdezentralen PS K der Fachb&
reiche und der zentralen Einrichtungen so
wie der Medizinischen FaklJtitt''. 

9. Januar 1991 
Studentische Volversammlungin Reaktion 
auf die Abwickl111gsbeschl0sse im Audi 
max. 
Beginn der studentischen Urabstimrrung 
llber enen zweitligigen Wamstreik. 

14. Januar 1991 
Presseerklarung des Studertenretes der 
HUB Ober das Ergebris der studeriischen 
Urabstimmung i.iberdenzweitagigen Wam
streik: Wahlbeteiligung 59,33 %. davon 
77,18 % daflX; 20,97 % dagegen; 1,1 % 
enthalten 111d 0.75 % ungUltig. 
Der Hochschulpolitische Rat (hervorgegen-___ -••.., ..1-- D.,_..,..,_ Ti,.,.,.a'- ...1 ..... UI ID\ t-M 
~t:11 OU:) Ul::11 I "UIIUtff I I 1-:»\,II \,R:I I ,VU/ c~, 
eine Empfehlung zur Arbeitsweise der de
zentralen Personal- und Struf<turkommis
sionen vor. 
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16. Januar 1991 
Beginn des studentischen Wamstreiks/ der 
Aktionstage(Diskussionsrunden ii den Ra,. 
menderHUB, Demonstration, Kultlfflltchte 
u .a.). 

17. Januar 1991 
Die Sen2tsverwall!Jng fUrW,ssenschaft 111d 
Forsch1.r1g Ubersendet an den Rektor der 
HUB ein Telex mit der Anweisung "ale er
forderkhen MaP..nahmen einzuleiten und 
durchzufilhren", "dies beirtialtet insbeson
dere die Mitteiung an elle Mitarbeiter der 
Fachbereiche Rechtswissenschaft, Wirt
schaftswssenschaften. Gesctichteund Er
ziehungswissenschaften sowie des lnsti
tuts Hi Ptilosophie Uber das Rtilen der Be
schaftigungsverhattnisse so'Me den Ab
schluP.. befristeter Vertrilge". 

22. Januar 1991 
Die Ber1iner Landesregierung (MagiSenat) 
beschlieBtin ihrerletzten Sitzungden sofor
tigen VoHzugf'trer Abwicldungsertscheidun
gen vom Oezember. 

23. Januar 1991 
Der Rektorder t-limbokl-Universitilzu Ber1in 
emeuertdie KlagederUriversit!tgegen die 
AbwicklungsbeschlUsse und beartragt eine 
"einstweiige Verfilgung" gegen den am 
Vortag gefaP..ten BeschluB der Berlner Lan
desregierung zum sofortigen Vollzug itTer 
Entscheidungen. 

24. Januar 1991 
Auf derauBerordentfichen Sitzung des Kon
zils der HUB erfflutert der Rektor, Prof. Dr. 
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Heimch Fink, die Schrite derUnwrsitatsl~ 
tunggegan die AbwicldungsbeschlOsse der 
Landasregiarung. 

25. Januar 1991 
Die Sechsar-Kommssion beschliel!.t ge
gen die Stimmen der Universitatsseite die 
Einsetz\Mlg von Grundungsdekanen und 
Struktur- und Berufungskommissiooen ftir 
dree der abarwickelnden Fachbereicha. 

21. Februar 1991 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat in erster 
lnstanz die Abwicklungsbeschlusse der 
Landesregierung bestati~. Dia HI.ITlboldt
Universitat reicht erneut Baschwerde beim 
Obarverwaltungsgericht ein. 
Der Akademische Senat der HUB berat 
i.lber die Konsequenzen ausder Ablehnung 
der aufschiebenden \l\lirkung der Klage ge
gen die Abwicklungsbeschli.lsse durch das 
Verwaltungsgericht Ber~n. 

9. Mal 1991 
Die Bertiner Landeshochschulstrukturkom
mission nahm als beratendes GremiLm des 
Wissenschaftssenators seine Arbait auf. 

22. Mal 1991 
Die Volversammlung der Studert.en der 
HUB mit ca. 400 T eilnehmem beriet insbe
sondere i.lber den Ent'Mlrf zum Berliner 
Hochschulerganzurigsgesetz, dessen A& 
nahme oorch das Berliner Abgeordneten
haus urmittelbar bevorsteht. 

23. Mal 1991 
Das Abgeordoetenhaus von Berlin behan
del in erster Lesung den Entwurf der Se
natsverwaltung fur \Mssenschaft und For
schung i.iber das "Gesetz zu Erganamg 
des Berliner Hochschulgesetzes". 

... A aa-1 A nft.C 
JU. IVl<II I 1'1:11 I 

Die Wissenschaftsministerder Bunde slan
der einigen sich uber das Programm zur 
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Erneuerung der ost-deutschen Hochscht.t
len (HEP). 

10.Junl1991 
Urteil des Berlner Oberverwalungsgeric tts 
gegen dieAbwicklungsbeschlOsse der Lan
desregierung vom 18. und 22. 12. 1990: 
Der Landesregien.-igwird mttelseinerenst
we4igen Anordnung ootersagt, die Fachbe
reiche Rechtswis senschaften, Witschafts
wssenschaften, Er2iehungswissenschaften 
so"Me die lnsttute fur Philosophie und Ge
schictieab211wicken. Begoodetwu-de dies 
mit dem Enigungsvertrag und dem Abwick
lungsurteildes Bundesverfassungsgerictts 
vom 24. 4 . 1991, wonach die Abwicklung 
einer Einrichtung ihreAuflosungvorausset
ze. 
Das WissenschaftssenatorManfred Erhardt 
kOndi~urmttelba-danach111, dal!.der Senat 
alle lnstanzen bis hin 211m Bundesverwal
turysgerich ausrutzen w8'de, um die Ent
scheidung ri.lckgangig zu machen. 

19. und 20. Junl 1991 
Wahlen .zum Konzil undzun Akademischen 
Seriat der HJB. 

27. Junl 1991 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin behan
del in zweiter Le sung den Entwurf der Se
natsveiwaltung filr Wissenschaft und For
schung i.lber das Gesetz 211r Erganzung des 
Berliner Hochschulgesetzes und verab
schiedet es. 

11. Jull 1991 
Konstituierende Sil2ung des oeuen Konzils 
der Humbol<I-Universitat zu Berin. 

2. August 1991 
Beginn der rechtlich umstrittenen Evah.ie
rung von400 Promoventenund Habilitanten 
du:ch de Eva!uierungs-!N.~FOC-Kommis
sioo (bis Zlnl 15. September 1991 ), in 
deren Ergebnis nur 216 der urspri.lngich 
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615 Nachwuchswissenschaftter zur wele
ren F<>rderu,g best!ltigt wurden. Noch im 
J anuil'wurdeallerdings auf einer Versarnn
lung erldllrt. das die vordem 3. 10. 1990 ab
geschlossenen Vereinbanrtgen nach Am
kel 19des Einigungsvertrages Ver1rauens
scl-trtz genieBen.100 Forsct.Jngsstuderten 
und Aspirant.en legten Widerspruch ein. 

15. September 1991 
Beginn der Presse-Kampagne gegen die 
Charite. ,a 

30. September 1991 
Protestmarsch der Charit&-AngeMrigen 
" FUr den Erhat der Cherite" vor das Rote 
Rcthaus. 

11. November 1991 
Auf einer Personahlollversammung der 
HUB berichtete Rektor Prof. Fink lber die 
Situation an def HUB und Wissenscbafts
senator Prof. Erhardt ertauterte den Se
natsbesctiuBi.lber"Stf\jmJrund FestlegLl'lg 
von Kapazitatenund Personalausstattung". 

22. November 1991 
In derWochenzeitscmft "Die Zel" erschem 
ein Artikel, in dem erstmals Uber Vorwtxfe 
gegen den RektorderHUB, Prof. Dr. Hein
rich Fink, berichtetwird. er sei informelen 
Mitarbeiter des Ministeriims IIJr Staatssi
cherheit gewesen. 

25. November 1991 
Walnnd der Festveranstaltung zt.r lnTTla
trikulaion des neuen StudentenjatTganges 
erhalt Rektor Prof. Fink eine Einadung, 
noch am gleichen Abend beim Wissen
schaftssenator 21.1 erschenen. Der Senator 
Prof. Erhardt konfroriiertihn miteinem Brief 
der Gauck-Beh6rde,in dembehauptetwird, 
Fink seiset i 969"ir.f' gewesen. Prof. Hein
rich Fink bestreiet dese Vol"h\.lrfe entsc hi&
den. 
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28. November 1991 
In einerPressekonferenz verwahrtsich Prof. 
Heinrich Fink gegen die gegen ihn erhobe
nen VorwOrfe. 
In einer Sondersitzl.lig wrabschiedet der 
Akademische SenatderHUBeine Stelung
natrne, in der er die nicht rechtsstaatliche 
Praxis des Wissenscherftssenators. fristto
se KUncigungen auszusprechen verurteilt 
und sich voll tinter das Wirken Prof. Fnks 
als Rektor der HUB stelt. 

27. November 1991 
Vollversammlung der Himboldt-lkliversitlU 
zu Betin m Zusammenhang ml den gegen 
Rektor Prof. Fink erhobenen VorwOrfen, in 
deren AnschluB ein "Spontaner Spazier
g51g" zurGl!IUck-BeMrde nder Behrenstra
Be stattfand. Abgeordnete der Vollver
sanmung Ubergabenein Protestschreiben 
gegen die M 1.r1d Weise des Umga,gs mit 
denAktendes Miristerums fOr Staatssicher
heit. 

28. November 1991 
Aufgrund des SclTeibens der Geuck-Be
Mrde vom 25.11 .1991 spricht die Perso
nal<ommssion def HUB Prof. Heinrich Fink 
die fristlose Kt.idigu,g eus. 
Auf der Gru,dlage eines Beschlusses der 
Volversammk.mg begimt der zwei~gige 
Wamstreik der Studenten der HUB. in des
senVer1auffindenverschiedene Veranstal
tungen und Aktionen statt: Demonstration 
var dem Schooeberger Rathl!IUs anaBlich 
der zelgleich stattfindenden Si12ung des 
Berliner Abgeordnetenhauses, Diskus
sionsnriden in den HorsHlen der HUB und 
Solidaritlttsveranstaltung ml Berliner Pro
minenten im Auditorum maxlrrum. 

29. November 1991 
Auf einer euBerordentlichen Si12ung des 
,_, _ _ __:1_ -'--111 tn ___ :_L6 t---lo..:-r- •-L- •• 
I\OnztlS oernuosprn,;m J U"'-'""' '·'""'-''-"'u' 
Beweislage im "Fal Fink ... Das Konzil be
schlieBt, den Wissenschaftssenator aufzu-
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fordern, anstelle der EntlasslElg ei1e Pru-
tung der Vorwiirfe gegen Prof. Fink dt1ch 

eine paritatisch zusammengese~e Korn
mission ( Senatsverwatungund Univers1tat) 
zu veranlassen, und die Wahlen zu den 
Sel:>stverwalungsgrerrien zunachst aus-

zusetzen. 

3. Oezember 1991 
Prof. Heinrich Fink reicht beim Berlrier Ar
betsgericti Klage gegen seine fristlose 
Ertlassung ein ll'ldwil gleichzeitigvom Ver
watungsgericht in ei1em einstweiligen ~ 
ordnungsverfahren die RecttmaBigket 111d 

Wirksarriteit der beabsicttigten Amtsent
hebung als Rektor der HUB feststellen las-

s en. 
Der Akademische Senat beschlieBl die 
Universitatsletungzu veranlassen, eme Kla
ge vor dem Berliner Verwaltungsgericht im 
zusammenhang mitder Fraga der Re,ldcr
ams erizureichen. 

31. Oezember 1991 
Demonstration gegen Kahlschlag in KultJr 
und Wissenschaft mt einer symbolischen 
AbwicklungvonwissenschaMchen und kli
turellen Ei1richtungen vor der HUB. 

Oas Jahr 1992 
Der "Fall Fink" und die Autonomie der HLM'Tlboldt-Uriversitat; _F~ionsgesetz; 

Hochsctl.Jlpersonal0bernalvnegesetz; Wahl der ersten Prasidentm n der Gesch1chte 
der Un111erslat 

ti. und 7. Januar 1992 
Erie i1temationale Delegation des Ell'opili
schen Partaments besucht de HIM'Tlboldt
Universitatund untersucht die Vorwi.irfe ge
genihren Rektor, Prof. Heinrich Fink. Im E~
gebnis kritisieren die Europa-PMamentan
er des Vorgehen des Wissenschaftssena
tors 1m Fall Heinrich Fink. Sia bemangeln 
das geistige Klma i1 Delischland und se
hen den "Fal Fink"alsei1eAllegorie hierfix. 

14. Januar 1992 
Der Akademische Senat der HUB setzt die 
Universitatsver1reter der paritatisch zusam
mengesetzten Kommission (Senatsverwal
tung und Uriversitit) zix Prufung der geg~n 
Rektor Prof. Fink erhobenen Vorwi.irfe em. 

22. und 23. Januar 1992 
\t.Jar~en zu dan S~!bstver,..,alt!ngsgrerrien 
derHUB, die aufgru,d der fristlosen Kundi
gung von Reldor Prof. Fink verschoben 
worden waren: Wahlbeteiligung 25,95 %. 
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27. Januar 1992 
Das Verwalungsgericti Berlinweistde An
trage der t-UB 111d ihres Rektors aufvorlau
figen Rechtssch~Z1J"0tk. Ziel der Klage~ 
war es feststeUen zu las sen, ob die Ki.indt
gung des Hochsctl.Jllehrers Prof. Heinrich 
Finkautomitisch den Vertustdes Rektoram
tes nach sich ziehe. Der Wissenschaltsse
natorhatte dieszwaralssei1e Rechtsauffas
sung geauBert, den Rektor jedoch nicht of
fiziell an der Amtsausubung gehindert. Da
mit fehle die Basis fur eine Entscheidung 
des Verwaltungs~ricties, da ein :vor~u
gender Recttssch.Jtz" nicht moghch se1. 
Der Wissenschaltssenaor Prof. Erhardt 
forderta daraufhin die HUB auf, Prof. Fink 
die Ausiibung des Relctoramteszu untersa

gen. 

28. Januar 1992 
Der Wissenschaftssenator waist ae Uni
~~rsitat in Form einer RechtsaufsichtsmaB
nahme an, Prof.Heinrich Fi1kdeAusiibu~g 
der Amtsgeschafte aa untersagen. Da J&-
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doch Prof. !='ink am selben Tag berem. er
klMhatte, daBerbiszur Klltru,gderVorwt;
fe gegen ihn sein Amt ruhen I Mt geht die 
Universitlttsleitung davon aus, ds?. der Voll
zug dieser MaBnatme entfltlt. 
Der 1 . Prorektor der HUB, Prof. Adolf 
Z schunke. lberrimmt die Amtsfllhrung als 
Rektor der HJB. 

30. Januar 1992 
DerHochschulpoitische Rat der HUB stellt 
sei1e Arbeit offiziell ein. 
In einem Schreiben rrlicht der Wissen
schaftssenatorsei1e Recttsaufsichtsm~ 
natme emeLt gelend. Die HUB wird ange
wiesen. Prof. Fink die Amtsaus0bung - die 
wedervon Prof. Fink noch von der HUB be
absichtigt ist - zu untersagen. Gleichzelig 
wird der sofortige Vollaig angeordnet. Die 
Universitittsleitung kommt dem nach. 

4. Februar 1992 
Konstltuierende Sitzung des neu gewilhlen 
Akademischen Senats der 1-lJB. 

12. Februar 1992 
Der Akademische Senat der HUB be
schlieBt. beim Ber1inerVEHW8lungsgericht 
Klage gegen die RechtsaufsichtsmaBnah
me des Wissenschaftssenators a.I erhe
ben, da diese einen erheblichen Eingiff in 
die Hochschulautonomie darstele. 

18. M~rz 1992 
Die 7. Kammer des Oberverwaltungsge
richts von Berlin beschlieBt daB de vier 
F achbereiche Rechtswissenschaften, Wirt
schaltswissenschaften, Erziet11.11gswissen
schaften und Geschictte sowie das lnstrut 
fur Philosophie der HUB aa UberfiJlw-en und 
nicht abzuwickeri sind. 

24, Marz 1992 
Der Senat von Berlin beschlieBt. gegen das 
Urteil zur Abwickh . .rig Rechtsmittel einzue
gen. 
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1. Apr1I1992 
Das Benner Arbeitsgerichtemcheidet. daB 
die KUndigungvon RektorPror. Rnkrectts
wi<tig ist. Prof. Fink ist als Hochsch\Alet..-er 
weiterzubescMftigen. Ober die AusUbung 
des Rektoran'tes hat das Verwaltungsge
richt 2lJ entscheiden. Akten des Ministeri
ums fllr Staatssicherheitder DDRwurdenin 
diesem ProzeBlediglich als lndizien behen
del, da sie allein keine Beweise darstellen. 

3.Apr1I1992 
Wissenschaftssenator Prof. Erhardt legt 
Berufungsklage aam Urteil des Berliner Ar
beitsgerichles ein und stellt zugleich den 
Antrag, den Beschl!.£ zur Weiterbeschaf
tigungvon Prof. Fiikbisztm Entscheidder 
Berufung aufzuheben. 

6. Aprll 1992 
Der Wissenschaftssenator Ubergibt dem 
amtierenden Rektor, Prof. Zschunke, ein 
Sct..-eiben rrit der Mitteilung, daB die 
RechtsaufsichtsmaBnahme gegenUber 
Prof. Fink weiter Bestand habe. 

7. Apr1I1992 
Der Akademisc he Sen at der HJ B beschloB 
aur Initiative der studentischen Vertreter, 
dieUriverstiisleitung aufzufordem, den des 
Amtes enthobenen Rektor, Prof. Heinrich 
Fink. im Ergebnis des Arbeitsgerichtsurteis 
vom 1.4 .1992 wieder als Rektor einzuset
zen. Dazu kommt es jedoch nicht. 

9. Apr1I1992 
Konsttuierende Stzung des neu gew!hlen 
Konzils der HUB: Prof. Zschunh erldarte, 
daB er bis zu den Neuwahlen im R ektoramt 
bleiben werde. 
Der Wissenschaftssenator kUndigt Revisi
on gegen des Urteil des Berliner Arbeitsge
richtsan undhl!lt an seiner Rechtsaufuidts
maBnahme gegen Prof. Fink rest. 
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27. Aprll 1992 
Amon.119 \IOrdem WissenschaftsausschuB 
des Abgeordnetenhauseszum Fusionsge
setz (betr.: Veterinarmedizin, Lebensrrittel
technologie und Landwirtschaftswisseo
schaften): Der Gesetzesentwurf slleB auf 
scharfe Krilik im 1-inblick auf cie ArtundWei
se der Realisierung einer Fusion von Fach
bereichen der Bel1iner Universitaten. 

4. Mal 1992 
Amorlllg\lOrdemWissenschaltsausschuB 
des Abgeordnetenhauseszum Hochschul
personalubemahmegesetz: Generell wur
dedie Obernahme des Personals derHUB 
in die Kategorien des Ber1iner Hochschul
gesetzes begruBt die konkrete Gesetzas
vor1age stieB aber auf scharfe Kritik. Der 
ProrektorderHUB, Prof. Reinisch, bazeich
net das Gesetz als ein "Kuncigungsgesetz 
filr den M1ttelbau". Vor allem cie Wendung, 
daC!. die Ulernahme "nach MaBgabe des j&
weils geltenden Haushalts" gelte, erre~ viel 
Krtik. 

26. Mal 1992 
DerHochschulpol~che Sprecherder C DU
F raktion, Dieth.wd Schutze, erklarte nach 
vorhengen Absprachen mit der SPD, daB 
die Veterina.,medzin trotz anderslautender 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates 
ordentiches Lehrfach ander Freien Univer
sitilt Berl11 bleiben soil. 

1.Junl1992 
Die groBe Koalition \/On CDU und SPD im 
Abgeorcrietenhaus von Berlin beschlieBt 
substartielle Anderl.flgen am 1n1stritenen, 
von ihr sebst \IOrgelegten Fusionsgesetz 
filrdrei Fachbereiche. Entgegen der En,p
fe~ung des Wissenschaftsrates soil die 
Veterinarmedizln nicht an der Hin1boldt
Ur1versitat sondernan der Frei en Ur1verslitat 
Ber1in etabfort werden. 
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2.Junl1992 
Die vier Bewerber fii' das Prasiderten-Amt 
der Hurmoldt-Unwersitat stellen sich in et
ner Offentkhen Anhorung. Drei• Kandida
tenwerden \/Om Akaderrischen Senat der 
HUB auf die Wa~liste ubemommen: Prof. 
Dr.Mar1isDUrkop, Prof.Dr. PeterGlotzund 
Prof. Dr. Adolf Zschunke. 

18. Junl 1992 
Auf einer auBerordentlichen Sitzung des 
Rates der Medizinischen Fakulat erldaren 
Dekan l.fld Verwalungsleiter der Charite, 
daP. diese sich "gesund und leistungsfahig 
schrumpfen rruB". Dem voraus ging sine 
Aufforderung der Senatsverwaltung fi.ir Wis
senschalt und Forschung, "300 Volkrafte 
aus demwissenschaftlich-arztlichen Dienst 
und 100 aus dem nichtwissenschaftlichen 
Dienst bis zum 19.6 .1992 hinsichtlich des 
erforderlichen Abbaus namenllich ZlJ be
nennen". Von dieser Art der Nominierung 
von Kundigungskandidaten dstanzierten 
sich die bei der auBerordentlichen Sita.mg 
des FaloJltatsrates Anwesenden. 

21. Junl 1992 
Das "Gesetz Ober die Obemahme des ws
senschaftlichen und kUnsllerischen Perso
nals der Hochschulen im Osttei Berlins in 
Rechtsverhaltnisse nach dem Berliner 
Hochschulgesetz" (Hoc hschulpersonal
ubernahmegesetz)trit in kraft. DerWissen
schaftssenator waist darauf hin, das die 
bereffenden Personen innerhalb der nach
sten 6 Wochen selbst einen Antrag auf 
Obemahme stellen rrtissen. Ober alle An
trage soll bis zum Beginn des Winterseme
st&"s 1992~3 entsctieden sein. 

7. Jull 1992 
Urmittel:>ar\lOrden PrasidentschaltSWi:Vllen 
am9.7.1992findetvordem KonzilderHUB 
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eine AnMrung der drei Pritsidentschafts
kandidaten statt. 

9. Jull 1992 
Das Konzit derHUBwit~Frau Prof. Dr. Mar
lis Durkop zur ersten Prasidertin der Hum
boldt-U,iversitat (mi 32 von insgesamt 60 
Stimmen). Vizeprasident wird der Mathe
matiker Prof. Dr. Bernd Bank (mil 36 von 
insges.nit 60 Stimmen). 
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22. Jull 1992 
Der Berfiner Senat bestellt Prof. Dr. Martis 
DUrkop zur Pritsidentri und Prof. Or. Bernd 
Bank ZU1'l Vizeprlisiderten der Humboldt
Universitltt zu Berin. 

Die Autorinnen arbelen sis Hisforikerin
nen in Berlin 
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Hubert Laitko (Bertin): 

Bertinische Landschaftspflege 
Wie man Wissenschaft und Forschung verbessert 

Wr im Osten haben viele bli.ihende Land
schaften, die unser Kanzler alle freigebig 
herbeigeredet hat. lklter ihnen sind auch 
Wissenschaftslandschaften, in denen der 
Aufschwung Ost so zali>erhaft boomt lJ'ld 
zoomt, daB der gewissertiaft:e Betrachter 
mt dem Applaudieren schon nictt mehr 
nachkomrri. 

Freiich, ganzvon alleinrichten's die Mari<t
krafte nicht, da beclarf es des einen oder 
anderencleveren Landschaft:spflegers aus 
den Allandem, der fur ein winzigkleines 
Handgeld llld viele gute Worte herbeieil, 
um das Wachstum in die rectten Bahnen 
zu leri<en und den aken Se~schaften und 
roten Sockenzuzeigen, was eineHarke ist. 

Urknall der Erneuerung 

In Berlin sind W'I" in einer ganz besonders 
guckichen Lage. WirmUssenuns die Ert
wickllllgshelfer von nebenan nictt erst 
mi.ihsam erbitten, sie sind schon da. Hier 
wachst zusammen, was richt anders kam. 
Damitwir uns nicht verhaspeln, kehren 'Mr 
erst einrnal zum Ursprung aler Oinge zu
ri.ick - zu Prof. Dr. Urspru,g, einem 
gelehrten Eidgenossen, den sich 8er1ins 
verflossene Wssenschaftssenatorri Prof. 
Dr. Barbara Riedmi.iller-Seel seeligen 
Ange-denkens direkt ausZi.irich versctTieb, 
um sich von tim ein gestochen scharfes 
Berliner Landschaftsbild anfertigen 2IJ !as
sen. Die Schwyzer sild rictt so umstand
lich, wie sie aussehen. Herr UrsprlJ'lg 
kam, sah lJ'ld trteilte. Dreirnal fur je zwei 
Tage flog er im sonnigen Fruhherbst 1990 
vor und nach dem deiJschen Jubeldatum 
in Ber1in ein, sprach im Eildurchlauf mit 
Hriz irid Kunz und auch mit feineren Leu
ten und hi1ter1ieB als Fructt seiner Mu hen 
en ··Gutachten uber die Moglichkeiten 
der zuxlin~igen Gestaltung der wissen-
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schaff/ichen Landschaft im Raum Berlin 
unter BeriJcksichtigung bestehender 
Strukturen und ihrer moglichen Neu
ordnung im universitaren und auBeruni
verslaren Bereich•. Die zentrale These 
dieses Gutacttens laLtet: "Die kommen
den Monate und Jahre werden sich durch 
Ungewillheit auszeichnenu.(1) Mit die
sem Satz (J.laifizierte sich Herr Ursprung 
mn Weltmeister der Futurologie. Nictts 
ist hier gewisser als die UngewiBheit. 

Mirldestens einer erhebt sich freilich Uber 
die amorphe Beliebigkeit des vagen Un
gefahr. Es ist Herr Prof. Dr. Manfred Er
hardt, dem die Befetis- und Korrrnando
gewal (2) ilberdie Ber1nerWissenschafts
landschaft anvertraut ist und der folglich 
irrmer genau ......eiB, wo es langgeht. Fri1-
her war mir ratselhaft, ......eshalb man in der 
Geschictte der deutschen Wssenschafts
politik an exponierter Stelle sovielen Juri
stenundTheologen begegnet. HeuteweiB 
ich: Es ist die NahezumAbsoh.ten, die bei-
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den Berufen 110r allen anderen eignet. 
Nichts braucht der irrende Gelelne dring
licher als eine starke Hand. Die hat de 
Ber-linerWssenschaft run zu ti rem Gklck, 
noch etazu gef.ilig im Samthandschlllver
packt. Goldene Worte. die il Fraktur ge
setzt Uber jeden Schreibtisch gehOren, 
schenkt ms der Herr Senator engros. 
•fine Universitat ist kein Sozialinstitutzur 
Verhinderung von Professorenarbeitslo
sigkeit" (3). Also sprach er, gerade il Ber
lin angekommen, seinerzeit zum Morgen, 
dem einstigen Herzblatt der DOR - LDPD. 
Der Morgen ist inzwischen verct:immert 
(warum hat er auch solche Sachen ge
druckt?). Uber Herm Erhard hingegen 
straht rechtschaffen die rechtsstaatliche 
Sonne. Als das Arbeitsgericl1 sich erdrei
stete, die Wiedereinstelung des fristlos 
ertlassenen Professors Heilrich Fink zu 
verlangen, bieb der Senator ganz cool: 
"Es gibt ordentliche Gerictte und es gibt 
Arbeitsgerichte~.(4) Gelernt ist gelent. 

1st je ein groBes Wert gelassener ausge
sprochen worden? 

Der obengenannte Herr l.k-sprung ver
meride als ersehrte Wrkt.ng seiner Ex
pertise, "g/eichsam exemplarisch vorzu
fllhren, wiedas Zusammenfahrenunver
einbarer strukturen in Ost und ~st zu 
neuen L cJsungen far beide Seif en genutzt 
werden kcxrne· (5). So~it die Theorie. 
FUr itre Oberset21.mgin de Prosa des rau
hen Altags ist Herr Erhardt der rectte 
Mann am rechten 01. Oas ·zusammen
fOhren unvereinbarer Strukturen•, das 
Einfatspinsel en ttlfteliges Problemchen 
dUn-ken kOnnte, hat Uberall in den FNL 
ene einfache Ltjsung. Man elimniere etas 
Ostgemactte 11:ichendeckend und flltre 
auf dem gerodeten Terrain etas Wesh.r
spri.lngiche allumfassend ein. Vomehm 
heiBt dies auch »Redu<tion der Komple
dltt«, falls mir Herr Luhmann die kleine 
Aneihe gestattet. 

Akademische Postmodeme 

Ein Stein, geradezu ein erratischer Block 
des AnstoBes in der Ber1iner Wssen
schaftslandschaft war die Ostliche MtlV 
mit itren schier unmenschlich vielen lnsti
tt.ten. Dergleichen komte in der schlectthin 
normalen Welt des West ens 11..1r Grausen 
erregen. Das Skalpell des Einigungsver
trages trennte Zl.tllichst die lnstitt.te 110n 
der Gelehrtengesellscha1t und stelte cie 
ersteren unter eine Art Treuhandverwal
hxig der KAI (6), die die AuflOslllg der 
Konkursmassebissplitestens Ende91 zu 
bewerkstelligen hatte. Die Gelehrtenge
sellscha1t mochte ildessen noch ein we
nig fomwrsteln, es waren ja ohnehin alles 
brave Professorlnnen ml GefUhl filr cie 
Mac It. de nictt ma!Aen oder-Gott bewah
re- etwa garinunakademischer Lattsl:ir-
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ke aufi11ucken WOrden. Oas Jahrh1J1dert
wer1< gelang: Die einstigen Lebenszel
steleninhaberlnnen schaLJen sichzu Sive
ster noch eirmal in den vertrauten Ke
menaten um, nahmen en letztes Glas im 
Stehen und schlichen sich, tx1beschwert 
von der BOrde schnOder Pbfrldungen, lei
se von dannen. In der Morgenr(jte des 
Schicksalsjat..-es 92 konnle die KAI Vol
zugsmeldlllg erstatten: Ex-Akademie
gelllnde garartiert seilschaftenfrei. 

Ende Marz 1992 verkUndete Senator Er
hardt der Mecierwelt eine stolze Bilanz: 
"lnh;,lf 11nd Pr.ni.,; dP..,; Art . . 1R rfR.,; Fini-

gungsverlrages wares, eine rasche Neu
ordnung und Verbesserung der For
schung in den neuen Bundes/andern zu 
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elleichen. DiesehistorischeinmaligeAuf
gabe ist im -wesentlichen erfolgreich be
waltigt warden". (7) (Fanfare aus Kosten
gri.inden gestrichen). Nach seinen Anga
ben waren Ende 1990 noch 9723 Mitar
beiterlnnen an den Berlner Akademieeil
richtungen tatig, ein Jahr spater war der 
menschliche Mont-blanc schon auf 7224 
abgeschmolzen, und von die sen sind - in 
der maroden DOR schlichtweg unerreich
barer Trllmph! - reichlich 5400 n neue 
Anstelungsvemalnisse geraten. lchfolge 

streng den arrtlichen Zahlen und strnme in 
den Jlbel ein. Mit 5400 Personen gegen
uber der Ausgangsgrot?.e van 9723 ist die 
F orschung gerna BArt. 38 ganz tinrei Bend 
verbessert worden, das siett man doch 
auf den ersten Bick. Weniger leisten metT. 
Teufel noch eins, habe ich da nictt eben in 
den verketTten Spructbeutel gegriffen? 
Pardon, so11 nicht 'Meder vorkommen. lch 
bin halt noch nicht so ricttig gewendet, in 
meiner Alersgruppe dauert das manch
mal etwas langer. 

Merci, die gro6e Vielfalt 

Fur Begriffsstutzige enthOlle ich nun das 
Geheirmis der durchgreifenden Verbes
serung zum Mitschreiben. lxlter den 5400 
Gluckspilzen keme ich einige wenige mit 
Funfjahresvertragen, en paar metT, cie 
fur drei Jahre auf Gehaltsisten stehen, 
diverse WlPHEP-Begunstigte (8), fur cie 
es nun dem VernetTnen nach wohl bis En
de 93 weiter1aufen sell, 111d ziemich viele 
hoffnungsvolle ABM-Kader, die sich wie
derum in Behabige mit zweijahriger und 
Finke ma enjahriger oder kurzerer Be
schaftigungsdauer giedern. Kllll.lTI, ein 
heiterburtes Puzzle, von dem man in der 
lahmenden Odnis der DDR-Dauerbe
schaftigungs'Mlste nicht einmal zu trau
men wagte. Und wenn nun alle diese so
zial dynamisierten Forscherlnnen itTe /lr
beitsvertrage hervomolen und das nahen
de Finale erblicken, dam befalt sie 11-

plotnch ein Rausch von Kreativitat, aus 
dem sie erst auf dem freien Arbeitsmarkt 
wieder erwachen. So einfach ist das, man 
mut?. rur crauf kommen. 

Bei meiner Kategorie hingegen sieht es 
wieder ganz anders aus. Wem mr etwa 
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enes Tages einfiele, hinter dem Ofen 
hervorzukommen und kreativ zu sen, 
dann 'Mlrde sich mein Arbeitsan1 aber 
sehr •M.mdern. Fur solche Extravaganzen 
ist das ALOG (9) manichten gedactt. 
Mein Los ist das genuBliche Betrachten 
des Gri.inens und Bu hens rn Zaubergarten 
der deutschen Wissenschaft, und es 
beglOckt mich tief, daB ich ringsum in den 
Ohrensesseln Tausende dereinstiger 
Kolleglnnen weiB, die ).1st das Gleiche tun. 
Ni.- manctTnal erwache ich schweit?.ge
badet, wem mich in esoterischen Vol
mondnachten traurnt, ich mue.te unter 
der Finanzlast einer C4-Professur auf den 
steinigen Pfaden der Wissenscha1t ein
herkeuchen. "Nimmermehr!" rufe ich 
alsdam in panischem Schrecken, bis mir 
mein verstandnisvolles Weib den Be
scheid vom Arbetsan1 aus dem Safe hot. 
Dann ist die Welt wieder im Lot. Mein 
flockig-leicttes Salarchen kann ich ohne 
Schwierigkeiten gleich wieder in das 
Marktgeschehen pumpen, ganz ohne 
die Risiken ungesunder Thesai.-ierung 
mt itTen ko~unkturda"l)fenden Spatf~ 
gen. 
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Transzendenz und Fleischwerdung des akademischen Gedankens 

W,e aber erging es inzwischen dem ver
bliebenen Rest der .Akademie, der Ge
lehrtengesellschaft? Auch hier bew.1111 
sich der be'M.rldemswerte Welblick des 
Berliner Senats. W~hrend die Ordentl
chen ~d Korrespondierenden Mitgieder 
noch ein wenig ....,;ssenschaftliches Leben 
trieben, weil sie nun eirmal daran gewOhnt 
waren, bestelte sich der Senat bei Herm 
Professor Thieme zu Harmurg ein Gtt
achten. das ein Uberraschendes, den plat
ten Urr.'erstancl aller der h()heren Mathe
matik des det.tschen Eini~J.mgsprozesses 
Unkuncigen Ubersteigendes Ergebris zu
tage ffirderte. Die frilheren Mitglieder der 
PreuBischen .Akademie derWrssenschaf
ten zu Berlin, die nach Kriegsencle einfach 
weitermachten, sich anno 1946 einen n~ 
en Namen gaben uncl sich von der sowje
tischen Besatzungsmacht auch noch hier 
ei'I lnstitut und dort ei'les anhangen lie
P..en, waren schwer im lntum, wenn sie 
meinten, sie WOrden damt das Werk der 
alen Akademie fortsetzen. In Wahrheft 
ertiob sich cie preuBische Akademe, kaum 
daB der letzte SchuB verhall war, in Sir 

Char1es Poppers OrtteWelt 1J1dverhante 
dart als ·Korperschaft des Offentlichen 
Rechtsohne Mitglieder" (10), bis sie nach 
ei'lem knappen HalbjahrttJndert von Hennn 
Se-nator Erhardt, dem Mann mit den pro
fessionel glten Bezie~ngen 211 h()heren 
SpMren. 'Meder herurtergeholt ~d den 
Chefs von Berlin uncl BrandenblJ"g zu ge
flllligerWeiterverwendung in die landes>t.1-
tertichen H:lnde gedrtlckt wt.rde. Die Her
ren signierten dem auch einen Staats
vertrag, der der Unsterblichen eine ir<i
sche WiederauferstetlJng als Berlin-Bran
denburgische Akademe derWissenschaf
ten beschert. Voo der einstigen fvf,/,J der 
DOR, cie lediglich faktisch, rictt aber 
sp~tuell existiert hat, heie.t es darin sctfott 
uncl ergreifencl, daB von ihr ~r Ve11116-
gens-anteile, keinesfals aber die Mitglie
der an die nrnmer erloschene Korper
scha1t Obergehen. Damit ware das Pro
blem der historischen Kontinuit:lt mit 
faustischer BriRanz geltist. Vielleicht hat 
auch Mephisto ei'len klei'lenTrick beige
steuert. Mactt nichts, de Hauptsache ist 
der Effel4. 

Gelehrtes Humankapital 

Herr Ltsprung hatte in seinem we~and 
Gltactten den imigen VVunsch, Berin 
moge "im intemationalen Konkurrenz
kampf emstgenommen werden• .(1 1) 
W,e ist dies nun zu leisten? ·1m Hinblick 
auf das Humankaplal bedeutet das, da6 
die grofJen Zahlen Gebildeter, soweif sie 
sich ffJr die Obemahme anspruchswller 
Aufgaben eignen, zie/strebig zum Ein
satz kommen. • (12) Da ist der Ossi ganz 
~~~ ... htin ~til u.,ann .n,,.. eftl,,.har S:rAffn1r1n 
Oln.,Q\,,I"'~ ;;,,,. , yy ..,;tlll 'v l ~\,ln.,11~1 '-I V I Ur..,. , ~ 

gewtlrdgt wird. FrOher waren wi" ale 
VbE's, zu deutsch: Vollbesch:tftigten-
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ei'lhelen, aber heute versteht schon der 
kleine Moritz, daB Volbeschii1tig1J1g 
uncl Ei'lheit richt zusammengehen, also 
nieder ml dem verqueren Termirus der 
Regimesprache. Humankapital da
gegen - etas ist ein Wort wie Samt IJ"ld 
Seide, es duftet nach Chefetage, Mer
cedes und DAX. Nur: sind wir das 
Hlmankaplaloderhabenwir es? lchWOr
de mich fUr das Haben entscheiden. 
,..,..IJU..nli,,.1. ,.1...irri rf"'II~ Ca.irl 1"" L.11 h.nn na~r 
:X.,ll rc: tJH\, lt ffllUU03~■ 1GII II ICl &.n;ll~ll r'C:Y-

sen, da haben wir doch Konsens, nicht 
wahr? 
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Doch jauchzen wir nicht gleich undifferen
ziert los, Herr Ursprung hat in seinem Ge
dankengebaude ein subtiles Hakchen aus
gelegt: " ... soweit sie sich fur die Obernah
me a nspruchsvoller Aufgaben eignen ... •. 
Klarer Fall, nicht jede/r Wssenscha1tlerln 
ist gebildet. und nicht jede/r Gebildete eig
net sich. Hier heir..t es auswahlen, 111d z.Nar 
ganz allein nach ''dem Knterium derQuali
tat des Jndividuums· ( 13 ). Wuchtig wie der 
Rutlischwur stett das Donnerwort in Ber
Iner Sandboden. Mit ursprOnglicher Fri-

sche befand Herr Ursprung, daB Perso
nen aus dem Ostteil der Stadt ·-z.B. auf 
den GebielBnderRechtswissenschaften, 
der Polhlr.wissenschaften, derWirtschafts
um SoziaANissenschaften schlechthin 
kaum in der Lage sein diirtten, fur an
spruchsvo/Jt,wissenschaftlicheAulgaben 
neuen Zuschnlts eingesetzt zu werden" 
( 14 ). Sctiectthil! Mathematikerlnnen und 
Naturwissenschaftlerlnnen hinge gen ktin
nen es, allerdings dami die Baume nicht in 
den Hinmel wachsen - "im Bnzelfalr. 

Manche sind gleicher 

Das ist ja weit mehr als ein schlichtes Gut
achten, das ist schlechttin eine ganze 
T ransformationstheorie 110m Feilsten. Urid 
die Theorie v,;rd zur materiellen Gewal, 
wenn sie den Senator ergreift. (Mir ist so, 
als hatte schon einmal jemand etwas Am
liches gesagt; ich vermute, es isl ein rom
scher Spruch aus der Zei, da das normale 
Polit sponsoring nicht melY ausreichte, die 
Senatoren bei der Stange zu haten). Sie 
hat im ergriffen, g-oBes Ehrenwort.Als er 
voriges Jahr mit dem Bertiner Hochschll
ergan21.mgsgesetz den vor1aut nach Auto
nomie rufenden Ostprofessorlnnen fur's 
erste die i.lbichen Mitbestimmungsrectte 
suspendierte, entgegnete er auf die 
Joumalistenfrage, welche verlassungs
rechtliche Vorstellung dem hirter den 
geplarten Regelungenstande, mi aphori
stischer Prag-nanz: ·oahinter steht die 
Vorste/lung einer der Wahrhe;tssuche 
verpf/ichteten Wissenschatt". Das muB 
eilem Ossi schon mal gesa~ werden. 
Unsereins dachte immer, ae Wissenschaft 

ware zum Geldverdienen da - aber 11.m 
gleich Wahrheitssuche, das grenzt ja ans 
Erhabene. Der Tagesspiege/ hakte noch 
eilmal nach: "Das Bundesverfassungs
gerictt nennt keine Bedingungen, unter 
denen man Professoren diese Rectte 
aberl<ennen kann. • Die j.Jristisch-histori
sche Belehn11g folgte auf dem FuBe: 
"Das ist grundsatzlich richtig, nur iJberse
hen Sie mt dieser Fragesteliung den ert
scheidenden Punk!, namlichda/3 die Pro
fessoren in der ehemaligen DDR nicht 
primar nach ihrer wissenschaftlichen 
Qualifikation ausgesucht wurden, son
dern nach ihrer po/lischen Zuwrlassig
keit". (15) Daskam ich bestatigen. Fur 
ene Professll' geni.lgte es, die vier Staln
schen Grundziige der Dialektik i1 der ka
nonischen Reile~lge hersagen zu ktin
nen. Wer das auch von hirten nach vom 
fertigbrachte, gait als i.lberqualiflZiert und 
wa..rde von den Parteioberen fortan mt 
scheelen Augen betrachtet. 

Angewandter Wissenschaftsdarwinismus 

ji.ingst, in \tvoonemonai Mai, hat en neu
es Meisterwerk das Abgeordnetenhaus 
passiert (mit den Stimmen von COU l.fld 
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SPO, gegen die Siimrrien von PDS, Biliid
nis 90/Grtine(AL)IUFV und FDP) - das 
Hoc hschu/personaliJbernahmegesetz, 
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das dem elnen oder anderen Ossi den 
0 bergang vom Fegefeuer der Selektion in 
das Para des deruniversiU!ren Autonorrie 
verheir..t. Der flJr prinzipieU wOrdg Be~ 
dene ist freiich noch nictt gleich Hans im 
Gluck, dem § 2 Abs. 3 legt fest, daB die 
Obernahme "nachMaBgabedes Bedarfs 
in den je-wei/igenF:lchem und des jeweils 
ge/tenden Haushatts· erfolgt. OaflJr wrd 
messerscharfdefiriert, werganzbestimmt 
aur..en vor bleibt: "FlJr eine Obemahme 
kann nicht berOcksichtigt werden, -wer K>r 
dem 5.April 1990 in herausgehobener 
Poslionoder sonstigerFunktion auf nach
haltig wirksame Weis-e zur Sta bilisierung 
des Herrscha~ssystems derDDR beige
tragen hat .... " .(16) Darober ta r..t sich tief 
und lange nachderA<en. Bedenen wir lJlS 
hier einmal der naiven Logikvon Otto Nor
malverbraucher. da lJlS de hbhere des 
Senats wrschlossen ist, dann mOP..te doch 
wohl ein Forschungsergebris um so mehr 
zu jener sch:lndlichen Stabiisierung bei
getragen haben ,je besseres war. SchieB
lich Mtte ein argloser Japaner oder 
Yankee, unvertralt ml der abgrtlndigen 

TOcke des Regimes, daher1<ommen tr1d 
sich sagen ktinnen: Ein Staal, in dem so 
spannende Arbeiten Ober nichtlineare 
~amik oder die Phiosophie der :itteren 
Stoa gesctrieben werden, kam so graB
lich rictt sein. Sebst dreimal t:lglich lautes 
und vemehmliches Ausrufen vor For
schungsbeginn: ·tch dieneder Wahrheits
suche und nicht der DDR'" Mtte niclts 
gerettet, dem das verdorbene Regrne 
h:ltte sich die gesunden Frtlchte trotzdem 
gt.tsctreiben k6men. Schlampige, ideeo
lose l.fld oberfl:lchliche Produktionen wa
ren da schon bedeutend besser geeignet, 
das Urteil der wissenschaftlichen Welt 
Ober die DOR ii de rechten Bahnen.zu len
ken. Ober alien Zweifel erhaben aber 
dilrften jene Kanddaten sein, die .zu DDR
Zeiten mr itr Gehak genorrmen und im 
Obrigen rein gar nichts getan haben. Wer 
nichts ht. stabilisiert auch niclt lfld ist 
damit flJr anspruchsvolle .Aufgaben neuer 
Art in Mchstem Grade disporiert. So wrd 
ei'le personele BIOtenlese gelilgen, wie 
sie kein Althoff und kein Harnack je 
ZltNegegebracht haben. 

Ehre, wem Ehre gebOhrt 

In die "Feststel/ung der personlichen lnte
gritat um Bgnung• l<Onnen, so sagt das 
Gesetz. auch die Ergebnisse der Arbeit 
von Kornmissionen .ztr Emeuerung der 
Hochschulen einbezogenwerden. Oberall 
im Osten sind bk.itenweiBe Ehrenkom
missionen am Werlce. die sich die Let.te 
vorladen und die Ehre dem einen geben 
und dem anderen abschneiden. Ganzvor
zuglich und nachahmenswert filr Berin ist 
das ji.lngst in Rostocl< gelaufen. Die dort 
t::itiaen EITenm;lnner und Ehreniunafrau-·--·::,-· · --·- - ·· - - - · - ,, -
en, zwecks Vermeidung Ostlicher Lasch
heit mter der gediegenen Anleitlflg des 
schleswig-holstei'lischen meerumschh..n-
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genen Ex-Justizninisters Or. Henning M. 
Schwa12 wirksam, attestierten Professor 
Horst Klinkmann von der Rostocker Uri
versitlt ii tirer Sizung vom 10.4.92 ein 
"Fehlverhaten· lJld empfahlen "KlJndi
gung des Arbeitsverh:llnisses wegen 
mangelnder personlicher Eignung". Oas 
nenne ich mir wacl<er ges:iubert! Oieser 
ungeeignete Herr Kinkmann hat sich mit 
so verd:lcltigen l.kntrieben wie der Ert
wickll61g einer kilnstlichen Niere abgege
ben. hat Ehrendoktorhute in Marseille. 
Glasga'H lJld Oebrecenkassiert. lieB sich 
von obskuren Grerrien wie der KOniglich 
Belgischen Akademie der Wissenschaf-

25 



ten oder dem britischen Royal College 
ZI.Jll Mitglied wa~en, nahm noch 1990 mir 
nichts, ar richts ae Kontakt-Professurfilr 
Nephrologie IJ'ld kUnstliche Organe in Bo
logna an undwurde schlieBich auch noch 
Etrenprasidert der Weltgesellschaft fur 
ki.instliche Organe, ohne (vermute ich mat) 
eile Dankadresse nach Bonn zu senden. 
Esliegtdochwohl auf derHand, daBman 
ei'len Typ dieser Sorte rictt auf gestan
dene deutscheSbJdenten loslassen kam. 
Soll er den Makkaronis in Bologna seile 
Weisheiten verkUnden, in Deutschlands 
Nordenjedenfalls herrscht Zuctt und Ord
nung. Das wale Schnoor1 Die energische 
Ministeri'l, ae neuerdings Uber Wohl und 
Wehe, hauptsachichletzteres, dermeck
lenburgisch-vorpommerschen Wissen
schaft wacht, wird den streng l.flabhangig 
(ein Schelm, wer Arges dabei denkt) ge
troffenen Entscheid der Rostocker Ehren
kommission auch im berlirlischen lrteres
se froh begrUBen. Als gewesener Staats
sekretaril in Herrn Erharcls Etablissernent 
wi'd rir nictt entgangen sein, daB jener 
Herr Klifl<mam auch in der Hauptstadt 
sein Unwesen trei>t . Mille 1990 hatten tin 
die damals noch vorhandenen Mitarbeiter 
der AdJV der DOR gehemund basisde~ 
kratisch21J rirem Prasidenten gewa~t. Da 
sieht man, wohin wir kamen, wenn jeder 
akademische Plebs einfach irgenctwelche 
plebiszitaren Elemente in Aktion setzen 
konnte. Nach dem 3.10.90 waren rim ae 
Institute ampuliert, doch blieb ihm noch 
dieGefehrtengesellschaft, als deren Ober
haupt er in schmahlicher Verkemung sei
ner Kompetenzen de Neukonstituierung 
der Berlil-Brandenbtrgischen AdN vor-

Anmerkungen 

bereiten half. Oergleichen Tun erkemt je
der Gesunddefl<ende auf Anhieb als dUn
kelhafte AnmaBung. Zu Recht wurde Herr 
Klinkmann (wer ist aeser Mann tiber
haupt?) durch konsequente Nichtei~adung 
zu- Urterzeichnung des Staatsvertrages 
zu- Ordnung gerufen. Es versteht sich, 
daB das hoffentlich baldige Versctrwinden 
des Herm K. aus Benin eine fi.ndamentale 
Verbesserung der hiesigen Forschungs
landscha1t gernaB Art. 38 bedetJen wird. 
Auch de sonstigen dem M . 38 entsprin
genden Verbesserungen und Emeuenn
gen haben diese tvstorische GroBe. 

Apropos GroBe. Wenn der gror..e ale 
Mann tvnter seiner Rosenhecke wieder 
einen Coup ausgeheckt hatte, pflegte er 
mil verschmitztem Lacheln 21.J sagen: ·Dat 
/1.onne Se mir jlaube, meine Dame un 
Herre". Schade, daB wir im Osten das 
seine12eit nicht im Originalton hatten. Aber 
dafilr haben wir von den politischen En
keln des Rhondorfers in Ber~n geich meh
rere ganz vom an der Spritze. Denen 
glauben wir, dafl<bar und inbrUnstig, wir 
mussen ohnehn dran glauben. Das Den
ken 0berlassen wir irl unserer gesegneten 
Eilfal den Wessis und den Pferden. Und 
was die Wissenschaftsstrategie des Se
nats betrifft und die Uppigen Frtichte, die 
sie dereirlst tragen wird, so glaube ich 
daran besonders heftig. Credo quia 
absurdum est. 

Hubert la11ko, Prof. Dr., ist Philosoph 
und seit der posliven Evaluierung 

durch den Wissenschattsrat im Va
ruhestand 

1) Gutactten Ober die Moglichkeiten der 21.Jkilnftigen Gestalung der wissenschaftlichen 
Landschaft im RaLrn Ber1i'l und tirer moglichen Neuordrung im universitaren 161d 
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auBenniversitliren Bereich. S.6 
2) Manfred Erharct. Die Befehls- und Kommandogewalt. Begriff, Rechtsnatur u,d 
Standort in derVerfass111g der Bundesreptblik Det.tschland. Duncker & 1-tlmblot/Berin 
1969 
Hibert Laitko. Kommandosache. Utopie kreativ (Berlin), H. 17/18, 1992, S.90-91 
3) lntel'\1ew mit Senator Prof. Dr. Manfred Erhardt. Der Morgen (Berlin), 18.2.1991 
4) Senatsverwaltl.ng fllr Wissenschaft u,d Forschung. Presseeridlirung vom 1 .4 .1992 
5) Gutactten ... ,a.a.O., S.1 
6) KAI: Koordinierungs- und AbwicldungssteUe fllr die ehemalige Akaderrie der 
Wissenschaften der DOR 
7)SenatsverwaH1J1gfurWissenschaft und Forschung. Presseeridlirungvom 26.3.1992 
8) WIP im HEP: Wssf"schaftlerintegrationsprogramm im HochschtAemeuerungs
programm. Die det.tsche Einheit dringt mit lutherischer Sprachgewalt auf uns ein. 
9) ALOG: AltersUbergangsgeld, Knotenbegritr im sozialen Netz des Aufschwungs Ost 
10) Staatsvertrag Ober de Berin-Brandenburgsche Akademie der W1Ssenschaften, 
S.18 
11) Gutachten ... , a.a.O .. S.4 
12) ebd. 
13) ebd .. S.5 
14) ebd. 
15) lrterview mt Senator Prof. Dr. Manfred Erttardt. Der Tagesspiegel (Berlin), 
25.5.1991 . 
16) Hochschulpersonal0bemahmegesetz. Gesetz Ober die Obemahme des ...,;ssen
schaftlichen und k0nstlerischen Personals der Hochschulen im Ostteil Berlins in 
Rechtsverhliltnisse nach dem Berliner Hochschulgesetz - § 2, Abs. 3 

(zuerst erschienen in: Forum Wissenschaft, Marburg, H. 211992) 
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a:mm:-m~ THEMA 11: Wissenschaft Ost ;L;;;riii·?a; 
1989/90 Teil VI 

Zum Wissenschalsumbau in O~deiAschland gehod(e) wesentlich die 
Beteiligung westdeutscher Ko//eglnnen: als Grundungsbaufragte, Mit
glieder in den zahlreichen Kommissionen und als Ga~/ehrkrafe. Zum 
ersten Jahr nach dem 89er Systemzusammenbruch geh6tte a/s wesent
liches Element im Hochschulbereich·die Entsendung der ersten Gast
dozentlnnen. DerDeutscheAkademischeAustauschdienst hattefiirdas 
Gerade-noch-Aus-Land DOR ein entsprechendes Programm organisiert 
undfinanziett. Einereus derseinerzeit indiesem Rahmenerisandten Vor
hut ist der Auto, des nachstehenden Mikels gewesen. 

Georg Nolte (Heidelberg/Leipzig) 

MaBnehmen-
lm Abwicklungssemester 1990/91 

als Rechtswissenschaftler (West) in Leipzig 

Im Wintersemester 1990/91 war jeder en A~enseiter. Die me is ten nahmen aber an, daB 
die anderen eingeweiht waren. "Alte Seilschaften" standen "neuen Kolonialhe~ren" ge
genuber und noch niemand wuBte "die anderen" rec ht einzuschatzen. Spater ze1gte dann 
die MinisterialbOrokratie, war wirklich Herr iTI Haus gewesen wa,. Als Gastdozent komte 
man beobachten, aber nictt ales sehen, geschweige denn begreifen. Der Bericht bleibt 
deshalb subjektiv, relativ, irtuibv. 

1. Motive 

Am Max-Planck-lnstilut fli' Volkerrecht in 
Heidelberg hatten wr seit Gorbaschows 
Perestroika i.iber die Wiedervereinigung dis
kutiert. Auslandsche Kolegen hatten das 
weniger abwegig gefunden ais die meisten 
Eirtleirrischen. So fand uns die Offnung 
des eisemen Vorhangs nichtvoUigunvorbe-
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reitet. Wir gingen nach Moskau, Vilnius, 
Lepzig und Sct-,,vem. Vor der Volkskam
merwahl am 18. Marz 1990 hatten wir ge
wettet, men Tip eines ldaren Sieges der 
"AlliatlZ IUr Deutschland" wurde belachelt. 
Als Berliner Abrturienten und Studerten be
tJtita mich das Eraignis dar vergehenden 
DDR unddes entstehendenneueo Deutsch
land sehr. Im Juni 1990 landete ae his-
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schrebl6lg H,das Gestdozertenprogamm 
des DMD auf meinem Schreibtisch. Sia 
kam wie gerufen. N6tig wa jetzt l"IJI' noch 
eine Einlawng von drtiben. 

2. Erste Kontakte 

Es war nicht lange her, da hatten erstmals 
Reisekader vom "lnsti~ fUr intemltionale 
Studien" (11S) an der Karl-Marx-Universitilt 
Leipzig unset lnstitut befucht. Hier war ein 
AnknUpfungspunkt. Eine er..te schriftliche 
Anfrage wurde freundlich aber unpr~se 
beantwortet. Meine pl(Stzliche Anwesenheit 
in Leipzig stiftete Verwimmg. Die freundlich 
Antwortenden et'Mesen sich als Betonfrak
tion. Der Professor fUr "Staatsrecht bOrger
licher Staaten" witterte den Konkurrenten, 
obwohlich doch nur im EIXOparecht einem 
Fach ohne engesessene lnteressen, un
terricltenwollte. Erlog, manhabe dJtzende 
ertsprechenderAnfragen.Spaterh6rte ich, 
erhabe gelUrcltet, ichwolle seinen Posten 
i.ibemehmen. Grotesk. 

Die Einlad161Q verdanke ich ZlNOr verbor
gen gewesenen Rivalit/!ten und ersten hlf
le>sungserscheinungen. Das 11S wa gegen 
Ende der sechziger Jahre aus der Sektion 
Rechtswissenschaft der Universitltt II.JS• 

gegliedert worden und hatte seitdem prM
legierten Zugang zu den Machthabem ge
nossen. Oas hatte Ressentiment in der 
Sektion hervorgerufen. Aber auch ein Pro
fessor der Sektion hatte Heidelberg be
sucht.Alsich rnch beiihmmeldete. kamich 
offenbar wie gerufen. ROcksicht auf den 
Ko•egen vom IISwurde richtmehrgeno~ 
men. Wr verabredeten, daB ich eine Vor
lesung im Europarecht halten und seine 
Voriesl6lg im Staatsrecht <i.lrch die Leiiung 
vonArbeitsgemeinschaften begleiten soll
te. 
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3. Erste Elndrtlcke 

Montag. der 1. Oldober 1990. Dererste Tag 
an der selbstherrlich und ul't.Virtcs:am in "Ju
ristenfakijtll" ZlliJckbenamtenSektion. Der 
Leiter der Studienabteih.ng nimmt mich in 
seineObhut. Ererzaijt, ersei stellveitreten
der Leiter der Kampfgruppen der Univer..1-
t:lltgewusen. DenZusarm,enbruchde< DDR 
fUhrt er aufFaulheitund mangelndes Enga
gement zurt.lck. Er deutet an, so etwas wie 
einegraue Eminenzgewesen 21.J sein. WeiB 
er noch nicht, was die Stunde geschlagen 
het. oderisterrur einAngeber? Tatslichfich 
hat er wohl insbesondere die Zulassungs
entscheidungen maBgeblich, d.h. stbjektiv 
rational und objektiv wilkUrtich beeinfllfit. 
Jetzt ist er Mitdchen fUr alles, immer noch 
Aktivi~. Mir isl such heute. nach lnngerer 
Zusammenarbeit. noch nicht ldar, ob ich ihn 
alsrespekteblenAltkommtrtisten, Uitertan 
oder els ArbeitswOtigen betrachten soll . Wir 
fahren in seinem Trabant zum Wohnheim 
fUr ausl:tncische Studenten (I) . Dort hat er 
fiJr mich das beste ZimmM reserviert: Statt 
Linoletm liegt filzige Auslegware auf dem 
FuBboden. l.klten donnem de schweren 
StraBenbahnen vorbei. Eristentti!uscht, als 
ich um ein einfaches Zirrmer nach hirten 
heraus bitte. 

Dienstag, def 2. OktDber 1990. Am let2ten 
Tag der DDR halte ich meine erste Vort&
sung. Vielleichtistsiesogardieerste etwo
parechtliche Lehveranstc¥tung in der DDR 
Oberha1.4>t. Zur Einfutrung habe ich mir et
was Besonderes e1.1sgedacht "Was ver
bindet Leip2ig rrit dem Europarecht?" !ra
ge ichdie Studenten des 3. und4. Studien
jahres undantworte mtder Lebensgeschich
te des Leipziger Doktoranden und s!tchs1-
schen U,temehmervertretars Gustav Stre
semann. Sie stehe stellvertretend mr den 
Wegdes cielischen BOrgenumsi'ffiel'i Euro
pa. Am Ende wird freundkh. aber nicht 
begeistert geklopft. Spater erfahre ich, daB 
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ich besser "gleich zur Sache" gekommen 
ware. Von Darstellungen des "Urschleims" 
habe man die Nase voll, so habe auch 
Biedenkopf den Horsaal leergepredigt. 

Abends sind viele Menschen auf den Stra
Ben. Auf dam Marktplatz wi'd Rockmusik 
gespiel. Zuleta trittdie Gruppe "Renft'' auf. 
Sia war 1975 verboten worden, nachdem 
sie vom kleinen Otto gesungen hatte, der 
nach Norden gegangen Llld bei VVittenberge 
auf einen 8bekahn gesprungen WrJt . Kurz 
vorMitternachtzietteine RotteSkins dll'ch 
die parischzurOckweichende Menge, eini
ge derlangsameren Zeitgenossen warden 
zusanmengeschlagen. Wie ichhel.teweil, 
war das eine Begegnung von Vergangen
hel und Zlitunft. Minulen spater hat sich der 
Spuk in Wohlgefallen aufgelost. Raketen 
steigen gen Hinmel, der Ka~Maoc-Platz 
hem wieder Auguslusplalz, Oeutschland 
ist wiedervereinigt. 

Mittwoch, der3. Oktober 1990. Kaiserwetter 
am Tag der deutschen Einheit. lch laufe 
durch <ie StraBen und lasse cie Stimrn.,ng 
auf mich wi'ken. Ge stern hale ich urter den 
zumeist fein gemachtan Menschen eine 
schabige Erscheinung geboten. Helle 2ie
he ich mich deshalb besser an. Die Stim
mung ist noch so gelost und heiterwie ge
stern abend, ein wenig feier1ich dabei, von 
Tai.me I abet keine Spur. WO st geht es nur 
im DSU-Zelt am Zentralstacion zu, wo "un
ser lieber Theo" (Waigel) eine Slll'lde auf 
sich warten lliBt und die Menge solange 
emeutmit"denRotan" abrechnet. lch gehe 
waler durch das WaldstraBenviertel. An 
diesem schonen Herbsttag kann man ah
nen, daB das im Krieg nicht so stark 2&rstor
te Leipzig seine sebstbewuBl-bl.irger1iche 
Ausstr.t1lung wiedergewinnen kann. 

Domerstag, der 4 . Oktober ; 990. Man hat 
hat mich gebeten, die Vor1esl.llg in, E110-
parecht doppel zu heften. Fur die Studen-
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ten des zwelen Studienjahres seien Ztm&

riig Veranstaltungen vorgesehen. lch v.un
dere mich, sage abet zu. Haute weiB ich, 
daB damals schon, lange vor der Abwick
lung, die Abwanderung der qualiflZierten 
Mitarbeiter begonnen hatte. Juristen wer
den gesucht, egal ob ostlich oder westich 
ausgebildel Ein "Aus" an der Universitat 
fi.itrt richt in die Arbeitslosigkeil Vielleicht 
wolte man mit der Bitte aber auch sluderti
scher l.k\zufriedenhel Ober die ungleiche 
Verteill.llg derwestlichenGastdozenten auf 
die einzelnen Studienjatre 21.1vor1<ommen. 

4. Karl•Marx-Unlversttat? 

In derzweiten Semesterwocheerwacl't das 
poitische Leben. Die Frage, ob die Karl
Marx-Uriversitat ihten Namen iindem soil, 
bewegt die gut zweirundert, cie Zll Podi
umsdislOJssion kommen. Der hauseigene 
Phiosoph Ola.Jn pladiert filr die Beibehal
ti.lg als "Pfahlirrt FleischderGeselschaft", 
der Mamheimer Philosoph Sukale findet, 
Marx sei ein groBer Philosoph gewesen, 
und Studentenvertreter Pasternack will alle 
Angehorigen der Universita, richt nur die 
M1tglieder des Konus.0ber die Frage ab
stimmenlassen. Die BefUrworter einerUm
benennung haben keinen leichten Stand. 
Logiket Kreiser erntet verdierten Hohn fur 
serie Waml.llg, ohne Umbenennung v.ur
de kein Geld aus Dresden mehr flieBen. 
Chemiker Weiss, spater Rektor, ri.ickt 
paranoid& Beha~tungen iber einen "um
gekehrten Stalnisroos" miteinem persor4i
chen Erfahrl.llgsbericht aus einem sowjeti
schen Lagerzurecht. lch verbklffe mit dem 
Gedanken, wader Konzilnoch Urimlglieder 
solten entscheiden, sondern, wie in einer 
Demokriiie !blich, die Vol~vertretung. Dam 
waren auch diejenigen besser vertreten, 
weiche sich vergebiich lm eine ZLiassung 
an der Ka~Maoc-Uriversitat berriiht hatten. 
Die VerblUffung weicht bald herablassen-
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der Abwehr: des Volk sei cloch primitiv. es 
habe Bime llld Bananen geowithlt. Die anwe
senden Studertenengagieren sich ft, Mn 
• bis de Abwicldung andere Priorit8ten dk
tiert. Im Mln 1991 beschlieBt das Konzil 
ohne weitere studertische Anteilnatme 
daB die Universit!U ihren jetlrhllldertealte~ 
Namen zurOckerhM. 

5. Kollegen 

Mein Verhllltris 21J den liesigen Kolegen ist 
kompli2iert. lch bin der einzige Westdeut
sche an der Seklion. der in Leipzig wohnt 
und deshalb auch standig enwesend ist. 
HeuteweiB ich, d~ viele nicht ausgeschlos
sen hatten. daB ich ein Agent des Bundes
nachrichtendienstes sei. Das erkli.-t man
che Zurtlckhaltung. Auch sonst bin ich 
schwer ein21.1ordnen. denn einersels kom
me ich von einer respektierten lnsttution, 
andererseits bin ich formell noch nicht p,o
moviert. Trotz meiner anfi\lnglichen energi
se hen Proteste spricttmanmich beharrich 
mit "Dr. Nolte" an. I ch protestiere bald nicht 
mehr, da mir klar wird, daB es filr de Mt
arbeiter der Sektionzumindest eine Fraga 
der Fassade gegenUber den Studenten ist, 
werigstens nur promovierte Wissenschaft
lerVor1esirigen halten 21.1 lassen. lch selbst 
wurde gem die Vel"IWlstaltungen der ein
gesessenen Kollegen besuchen, cloch ich 
weiB. daB mirniemand dasrein pers6nliche 
lnteresse glaubenwilrde. lchwilldem MiB
trauen keine zusat21iche Nahrung geben. 
Soblebt zunllchst DistS1Z. Privl!lltnach Hau
se werde ich bis ztn1 Ende meinesJalTes 
in Leipzig lediglich von einer Kollegin und 
zwei Mitgliederndes Rektorats eingeladen. 
Diese Zuttickhalung hat sicher richt an 
mangelndem Entgegenkommen meiner
sets ~legen. -::chi auch nicht nur em ~.tB
trauen allein. Man sagt mir. private Einlaclln
gen Ober den engen Freundeskreis hinaus 
seien schonvorderWende unii,lich gewe-

hochschule ost old 1992 

sen. Bei anderen Fakulttlen war das abet 
wohl ande~. 

e. StlUragen 

In derdtittan Semesterwoche beginnen die 
beiden Arbeitsgemeinschaften fOr Erstse
mester. Sia begleiten die Vor1esung zum 
Staatsorgarisalionsrechl Hier kann ich mit 
den je dreiBig Studenten raden, nicht rur, 
wie in der Vorlesung, zu ihnen. AuBerdem 
sind sie als Erstsemester der erste Jatir
gang, der verhttltnismttBig frei zugelassen 
wurde. Einige Leichen hat man aus dem 
Keler gehol, so etwa Jochen Utssig, den 
lang#ihrigenAuBenseiterund Sprecher des 
Neuen Forums Leipzig aus dem Herbst 
1989. Noch bevor es ricltig losgehl muB 
ich shlzen: Es regt sich Protest bei einer 
Sb.Jdentin alsich sie, getreuwestdeutschem 
Kommenl mit"FrauXVZ"' anrade. Das sei 
ihre Milter. Sie mt!chte mit "Frttulein XVZ" 
angesprochen werden. besser noch mit 
" Katja"' und "Sie". Als ich diese Gfl61dsatz
frage zur Abstimmung stelle. ergibt sich 
kein klares Meirungsbild. lch laviere und 
tendiere ZLm Fr.tulein. Andere Studenten 
sind weniger feinfOhlig . Bei ihnen kommt 
das dun,,fe Ressentiment der Eltem zum 
Ausbruch. Soetwa wem eine Studentin volt 
lnbrunst behauptet. BND und MfS sei cloch 
geneu das gleiche. lch atme tief durch und 
weB, da~ sie michjetzt genau beobachten. 

7. Wohnen 

Das Zimmer in Wohnheirrt stOBt rrich ab. 
Nicht weil es Uber Dusche und Kochecke 
hineus wenig Komfort bietet. Es ist eine so 
offenkl.11dig provisorische Unterbringl.flg. 
Hts here Preise ets in Heidefberg. nee h ~Z'J 
zut Untermiete, will ich aber nicht bezahlen. 
DerZufal hillt: Die einzige etwas gastfreund
liche Kollegin erw.thnt beilaufig, sie sei 
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umgezogen. Nein, die alts Wohnung wi.irde 
ich sicher nicti wollen. lch schaue sie mir 
trotzdem an: 3 Zimmer, Altbau, Kohle
heizung, weder Dusche noch Bad, noch 
zwei von sechs Wohnungen im Ha.1s sind 
bewohn~ von unten zieht die Feucttigkeit 
hoch, der Schornstein ist lochrig wie ein 
Sell.Neizer Kase. Sie zeigt ein Schreiben 
vom Rat der Stadt aus dem Jahr 1985, wo
nach das Haus bald abgerissen und die 
Wohnungen deshalb nicht mehr vermietet 
wi.irden. Gegen eine Nllzungsentschadi
gung von M 20.- konrten "die Mieter" aller
dings "bis auf weiteres" wohnen bleiben. 
lch del.te des als fortgeltende Duldlllg, 
zahle OM 400, - Abstand und freue mich, an 
einer \/\liege der del.tschen Arbeiterbewe
gung, gegeni.iber dem Haus der Familia 
Liebknecht, Quartier bezogen zu haben. 
DasHeizen verandertden Lebensrhythmus. 
Aber die damitverbl.fldenen Einschrankun
gen sind gering im Vergleich zu den 
WohnbedingL11genderStudenten: ZJJ zweit 
bis viert ha.1sen sie in kleinen Zimmern im 
Wohnhem. Kain Wunder, daB sie i.iberdas 
Wochenende immer nach Ha.1se fahren. 
Ide ale Bedingungen fi.irden Lberwachlllgs
staat, aber auch gute Bedingungen fur das 
Be-.wBtsein der Zusammengehorigkeit. In 
der Umbruchsphase hat das manchen si
cher Hatt gegeben. 

8. Wiederaufbau? 

Mich beeindrucktdie Gesctic tie der Univer
sitatskirche. Sie war die schonste Kirche 
Lepzigs gewesen, hatte den Krieg urba
schadet ilberstanden und ihre Rosette war 
das Juweldes riesigen Plat2Bsvorder0per 
gewesen. 1968 wlJ'de sie gesprengt, um 
dam neuen Hauptgebaude der Universitat 
Platz ZJJ schaffen. Genauer: damit an der 
gle1chen Stelle das spatere Wahrze1chan 
der Kart-Marx-Universitat, das groBe Marx
Re~ef, aufgastellt werden konnte. lch spre-
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che Studentsn darauf an, frage, was sie von 
einemWiederaulbau hielten.Allereagieren 
gleich: Es gibtWicttigeres zu tun, das ware 
GeldverschwendLrig. Die geiche Antwort, 
wem das Gesprach auf die Dresdner Frau
enuche oder das Berliner StadtschloB 
kommt. Zunachst bin ich erttauscht und 
sage mir: t)<pische DDR-Denkweise, aus 
dem Mangel geboren ood ohne Sinn fur 
Symbolik. Doch die Studenten wehren sich 
auch dann, wenn ich private Finanzierung 
vorschlage. Sia wehren sich wohl, weil sia 
das Gefi.lhl haben, die Westdeutschen in
taressieran sich mehr fi.ir die Begegnung 
mit der eigenen Vergangertieit als fur die 
Ostdeutschen. Der gleiche Eindruck wenn 
es um die Umbenennoog von StraBen geht. 
Sogar Gegner der Ex-DOR moctten we
nigstens ihre Kcl'I-Liebknecht- und Rosa
Luxemburg-StraBen behalten. Zugegeben, 
auch ich habe mich m Laufe des Jahres an 
meina Liebknectt-StraBe gewohnt. Trotz
dem, ich bin wetertin fur Wiederaufbau, 
pladiere aber jetzt fur Verschiebung. Es ist 

noch 4'J m.ih. 

9. Mitdenken oder Mltschrelben? 

Glucklicherweise bin ich ohne bestirrvnte 
Erwartungen nach Leipzig gekommen. 
Sonstwareich vielleicttzunachst enttauscht 
gewesen. Eine Begeisterung fur Europa 
komte ich bei den alteren Studentenjeden
faUs nicht feststellen oder wecken. Dabei 
hale sie angesichts des Ressertiments 
der meisten gegeni.ibar dem konkreten 
Vollzug derWiedervereinigung (" Anschll.6 ", 
"Kapitulation")dochzum11destals Kompen
sationsmec hanisrrus nahegelegen. Die Stu
derien schrieben manches mil horten zu 
und steltensogargelegerilichkrtische Fra
gen. Es wurde mir aber doch bald deutlich, 
daB ichihnen ElJ'opauberaas Europarecht 
nicht wirkkh v.iirde nahebringen ktinnen. 
Dies obwohl ich mir Mi.ihe gab, aktueUe 
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Al"l<r(lpfungspunkte21J finden (R Ocktrlt Frau 
Thatcher, EG-Regierungskonferenzen, Uru
gua')'-Rlllde des GATT). lch wuBte natilr
lich, daB ich nicht als Missioner auftreten 
durfte. Preciger hatten sie genug gehabt. 
Anderer..eits sollte es sich aber auch nicht 
in einfacherWeitergabe des Stoffs er..chtip
fen. Doch dies ware ilnenwohl am iebsten 
gewesen. Uwe Wes el hat ll>er seine Lehr
erfahru1gen an der Humboldt.Universitltt 
einmalgeschrieben, die StudentenWOrdan 
das westliche Rechtlemen als ware es chi
nesisch, also techrisch und mit innerer Di
stanz. Dies ist eine interessente Beobach
tung, erklatabernochnictts. Die Distanzist 
sicherlich zum Teil politisch-lebensge
schich!lichbegr(Xldet genausowicttig (ljrfte 
aber euch der Einfh.A des bisher geObten 
Studienstis se in. Studerten bericheten httu
fig. da?. Vorlesl.llgen von westlichen Leh
rem in der Regel weriger Mitsc hreiben und 
mehr Zliloren und Mitdenken verlangten. 
Sie waren eher en Defl"litionenpaukerei 
gew(jhnt gewesen. Besonders die ltlteren 
Korrmillonen, die die Universititt schnell 
mit handgreiflich verwencl>arem Wissen 
verlassenwollten, habendiese Artder Leh
reals UberflOssigen Luxus empfunden. Sie 
woAten das hl:iren, was sie abprUfbar mit
nehmen komten. Die AnderungdergroBen 
Per..pektiven im Kopf stelten sie zurOck. 
Aber was Hanschen nicht lemt ternt Hans 
nimmermehr. 

Gerizanders die Erstsemesterinden staats,. 
rechtlichen Arbeitsgemeinschaften. Die 
meisten fuhltensich zwaretwas Lnterfordert, 
genausowiedie Anfangerim Westen in der 
Regel auch. DasJurastudum begimt eben 
nicht mit Prilfungen. Abersie lieBen die Ge
legenheit zu- Diskussion nic11 ungenutzt. 
Jilnger. merkwOrdig urNerbraucttundtrotz
dem emsthafter als ihre westlichen Kom
miitonen, ieiSen sie Frage--Aniwori-Spiei 
und Drannetmen wllig mt sich geschehen 
und machten gutmit. Bern eigens~ndigen 
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Referieren von lkteien d&s Bundesverfas
sungsgerichts waren sie dann jedoch Ober
fordert. Obwohl sie trotz eindringlicher Em
pfehlung werig in der Bibliothek auftauch
ten. ertwickelten manche von ihnen doch 
bald erstaunliche jl6istische .Argumerta
tionsfertigkeiten. Als gegen Ende des Se-
masters anlMlich des Golf-Kriegescie m6g
lichen verfassungsrechtlichen Grenzen ei
nes Kampfeinsatzes der Bundeswehr ds
kutiert wurden, waren die meisten schon in 
der Lage, de politische und die juristische 
Sele der Problematik zu trennen. Debei 
wurde kein Hehl aus den IJ'lter..c hiedlichen 
poitischen Oberzeugl.llgen gemacht. Die 
kleine Minderheit der PDS-Amlnger wr
steckte sich nicht wurde respektiert und ar
gumentierte gut Ei'le Studertinlud michzu 
einer PDS-Veranstalung ein, bei der aller
dings der gute \1\/ille. den Blick nach vomzu 
richten und Uber die "Perspektiven einer 
linken Pofitik in Deltschland" zu reden, hin
ter dem Arti<uletionsbedurfnis der vol'Vwi&
gend l!lteren TeinehmerzurUcktreten m.iB
te. 

10. Andere Fttcher 

Esergab sich kaum, daBichmittags mit ein
hemische Kollegen essen ging. lch wolte 
mich niemandem aufclritngen. So stieB ich 
zu einer kleinen Gruppe vonwestlichen Pri
vatdozenten der Philosophie. Diese klag
ten regelmMig ll>er die trickteichen 8&
nachteiligungen, denen sie ausgesetzt sei
en. Man hatte ihre Lehrveranstatungen nicht 
angekilndigt und nun saBen sie da, mt 2Wei 
oder vier Studenten, einer gar rur mit zwei 
Assistenten. Diese Begegnungen mach
ten mir den Unterschied zwischen den F 11-
kultliten deutlich. Bei den Juristen hielten 
die westlichen Hochschulehrer ~r noch 
nicht die zentmlen Vera1sttitu1,gen ab, sia 
wurden aber doch respektiert und 21Jm Teil 
sogar hofiert. Eine scheinbere Symbiose 
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hatte begomen. Der Unterschied war wohl 
nicht r.ir 2Ufallig. Bei den Philosophen hielt 
sich eine ldeine Vomut aus dem Heer der 
noch nicht versorgten Pr;.iatdozenten auf. 
Diese hatte es nator1ich auch auf Stelen 
abgesehen. BeidenJuristennahmman das 
wohl ms von mir an. Oberhaupt las sen sich 
die Erfahrungen im Fac:h Rechtswissen
schaft nurschwer \18ralgemeinern: DerGe
genstand wc11 d11ch die Vereinigung wei
testgehend ein anderer geworden, und Auf
gabe wie Korpsgeist der Juristen erlauben 
wenig Rabatt fi.ir abweichend Oualifizierte. 

11. Abwlcklung I: Gefahrllche 
Sellschaften7 

Die PhilosophenWJrden schonnervos, weil 
nichts geschah, wollten beim Minister inter
venieren, weil ae alten Seilschaften welter 
walteten, da wurde am 12. Dezember der 
Abwicklungsbeschl!B bekanntgegeben. Er 
kam wie ein Bhtz aus heiterem Himmel. 
GewB, manchem hatte Boses geschwant. 
Der Dakan der Junsten hatte sich gelegent
.Jich angstkh-betnlbt an mich gewendet, er 
habe schon mehrfach um einen T ermin 
bairn Ministeril.lll gebeten und keine Ant
wort emalten. Er hatte zusMTimen mit Kole
gen Konzepte z11 Emeuerung der Sek1ion 
entworfen und cliese auf Kongressen wr
getragen und veroffenUicht. Man hatte hof
lich zugehort und sich abwartend vemalten. 
Diverse an der Fakulat tatige wesUiche 
Hochschulehrerhatten derweilden Minister 
diskret beraten. Es ist spater gelegentkh 
das Bild gezeichnetworden, die Juris ten an 
der Kar1-Marx-U,iversita seien ideologisch 
besonders hartnackig und verbohrt gewe
sen, zur Selbsterneuerung weder willens 
noch inder Lage. Um derWahrheit die Ehre 
zu geben: Im Monat Yer der Abwickllng re
dete man ir>.?Mschen sogarmitmir ilberdie 
Stcllken und Schwachen der einzelnen Kol
le gen, eine homogeneAbwehrfrontwargar 
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nicht mehr zu erhnnen. Jeder wolte nur 
noch seine eigene Haut retten, und die 
Mehrheit ware auf jedes nur einigermaBen 
vertretbare Angebot des Ministeri.Jms zur 
UmstrukllJrierung eingegangen. 

12. Abwicklung II: Die Allen und die 
Jungen 

Die Demoraisierung der Sek1ionsangeho
rigen zeigte sich deuUich bei den Beratun
gen i.berdasweitereVorgehen. OazurVol
versammlungaller Mitarbeitergebeten WJr
de, betrachtete auch ich mich als eingela
den. Erie kleine Minderheit wollte Wider
sta,d leisten, zuscrnmen mit den Studen
ten. Die "Fakulat" soUe gegen ihre Abwick
lung gerichtlichklagen, kein Mitarbeiter sole 
eiren der angebotenen Arbeitsvertrage tor 
dieZeitvom 1.1. bis28.2 .1991 unterschrei
ben. Hauptvertreterder Abwehrfront waren 
die Professor en Bonringer und Schonrath, 
beideskeine bornierten ldeologen sondem 
Marnermit(auch imWesten anerkanntem) 
begrundetem Selbstbev.\JBtseinund Ruck
grci. Sie gehorten 2lJ den a•esten Mt-glie
dem der Sektion und idertifizierten sich mit 
ihr ("noch nie i, itwer ganzen langen Ge
sct.chte geschlossen worden') und waren 
vonder Rechtswidrigkeitdes Beschlusses 
auch imerlich uberzeugt. Anders die Jun
geren und andere Kolegen: Man sole doch 
die Vertrage unterschreiben, denn eine Kla
ge konnte ubelgenommen werden und die 
Chancenfureinespatere VViedereinstelung 
gefahrden. Es war ein klagliches Schau
spiel. Respekt hatte ich vor den beiden Al
ter\ obwohl ich ihnen in der Sache nicht zu
stmmen komte. lch bin davon uberzeugt, 
daB sie auch dam dasselbe gesagthatten, 
wem sie personlich mehr zu verlieren ge
habt hiiten. Aber sie ubersahen zu viel bei 
ihr@r A!gument.iion. ~ di@ser Oiskussion 
wie auch aus sonstigen Beobachtungen 
habe ich weitergehende Schlusse gezo-
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gen: Die Genersion der FOnrundctei~g
bis FOnruncffl.-.f2igjahrigen ist.natli1ich nicht 
zufallig. de rUckgratkranke Generation der 
DOR. Sie wurde richt so wie die Alteren, 
vomzweifellos nmenchen Kreisenvorhan
denen Enthusiasmus derersten Aufba~ehre 
gepritgt sie wurde auch nicti rechtzeitig in 
die lelenden Stellungen gel assen.Siebe
k_am im Gegenteil die Oberzeugungen der 
Alteren noch lange direkt und manctmal 
schmeraich zu spOren, schmerzticher els 
die Generation der unter FOnfunctei~g
jamgen. Die mttlere Generetionistversau
ert. Bei den Juristen werden es wohl nicht 
viele schaffen, sich an der Uriversitlttzube
ha.ipten. 

13. Abwlcklung Ill: Die Studenten 

Nicht die unmittelbar betroffenen Mlatbei
ter, sondem die Studenten trugen den W1-
derstand gegen "die Abwickllrig" . Manche 
von ihnen m6gen auch aus Angst um die 
Mtlglichkeitzur Fortsetzung itl'es Sludiums 
hierzu motiviertworden sein. Den meisten 
aber ging es urns Prinzip. "Wr !assen uns 
doch richt soohne weiteres abwckeln". war 
das GrundgefUhl. Die studentischen Aktio
neo verliefen dis4>lniert und machten de!J
lich. daB man sich nicht von den diskredi
tierten Kadem vor den Karren spannen las
sen wolte. Als besonders beeinctuckend 
bleibtmirin Erinnerung, .,,;e derMinisterkLrZ 
vorWeihnachtenzu einer Diskussioninden 
prall gefuKten gr6Bten H6rsaal der Uriversi
tat kam und man ihn dort lange reden und 
immer ausreden lieB, ohne ihm d111ach in 
der Sache etwas zu schenken. Nachdem 
der Mirister den Studenten dann sp!ter 
verschiedene politische Zusagen gemacht 
halte - insbesondere das Versprechen ei
nerincividuellen fachlichenOberprOfung fUr 
jeden Mtarbeiter - beendeten diese lire 
Aktionen. Die Jurastuderten hatten sich in
teressa-iterweise ka1J"11 beteiligt. am ehe-
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sten noch die Erstsemester. die sich gegen 
eine venneirtliche lklgerechtigkeit glaub
tenwetl'en 2lJ mOssen. Als ehemaliger Stu
dent der Freien un;.,ersliH Bertn. der die 
hysterisch-gewaltsamen AusliMeraktionen 
der achtundsechager Studenterbewegung 
von 19TT bis 1981 er1ebt hatte, stand ich 
nach dem Le.,ziger Jahreswechsel 1990/ 
91 studentischen Protestaktionen wieder 
aufgeschlossen gegenOber. 

14. Der ffnke Ruf nach Recht und 
Ordnung 

Kurz vorWeihnachten hat mich die Grt4>pe 
"Komm Rum" ins Szene--Cafe "Netionale 
Front" (''NATO") eingeladen. damit ich als 
Jurist an einer Podiumsdiskussion zu Si
chertieitsfragen mMrke. Mitdabeisind auch 
zwei leitende Vertreter der Polizei. Verkehr
te Welt: Die linke Szene, insbesondere 
Hausbesetzer aus dem Staclteil Conne
witz (dem Leip.ziger Kreuzberg), beklagt 
sich in schrillen T onen Ober die Untetigkeit 
der Poli211i. Stlr!dig klnlen rechte Ski'ls und 
WOrden "T 8fTormachen", Womungen zer
tri.mmem und Menschen auf olfener Slr&
Bezusemmenschlagen. Die Verantwortli
chen sind zerkrirscht. kllnnen aber auch nur 
darauf aufmerksan, machen, dafl in der 
Habmilionenstadt Leipzig zu keinem Zeit
punkt mehr Ills 50 Polizisten Streife gehen 
wtJrden. Und man rnlsse doch Verstandnis 
dafUr haben. daB d ie Ko•egen ihren Kopf 
nichthinhaltenwollten, wem die GewaRtater 
offenkmdig Uber1egen seien. 

15. GoUkrleg 

Oas Semesterende steht im Zeichen des 
Golfkriegs. lch fUhre engagierteund leiden
schaftftche Diskussionen. Fast aiie sind ge
gen die Aktionen der amerikanischen und 
verbOndeten Streitkrafte. Schulkinder de-
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monstrieren auf den Strar..en. Viele, deren 
Welb~d durch den Zusammenbruch im 
Osten erschiltert wurde, "Mltem die Gele
genheit, endlich wieder einmal auf der rich
tigen Seitezustehen. Charakteristisch auch 
der Ausbruch desbislang nurnotdi.irftig ver
hi.illten Articrnerikanismus. ldentiflkation mt 
Israel spielt keine gror..e Role, eher im 
Gegenteil. In Leipzig studieren Palastinen
ser. Bei den J1Xastudenten sind die Leiden
schaften etwas geringer. Die Erstsemester 
kennen mich il1Z\\4schen so gut, daB sie mir 
mein Eintreten fur die Aktion der Alliierten 
nicht allzu ubel nehmen. lch lade beide 
Gruppenzun SemesterabschluBnach Hau
se ein. E swird vielgetrunken Lnd ..;el gesin
gen. Wieder falt mir auf, daB "Mr in West
deLischland nicli mt Liedern aufgewach
sen sind. 

1ti. ZWischenbllanz 

Zu Beginndes Sorrmersemesterswar d.-in 
klar, daB m Wintersemester eine Epoche 
zu Ende gegangen WfJI. lch b~eb noch in 
Leipzig, ein weiteres ereignisreiches, aber 

36 

volig andersar1iges Semester lang. Fur 
mich wa das Wintersemester aufregend 
und bedrtickend zugleich gewesen. Aufre
gend, weil ich in einer Welt lebte, die mir 
fremdartiger war als Amerika aber gleich
zelig innerlich natter als das suddeutsche, 
neudeutsch satte Heidelberg. Die Zeitwar 
bedrilckend, weil ich mich der allgemeinen 
Atmosphare der Lahmung, der Niederge
schlagenheit und des MiP..trauens nicht ent
.ziehen konnte und wollte. Aber vielleicht 
begann damals auch gleichzeitig ein Auf
stieg aus Ruinen. 

Georg Nolte, Dr. iur., ist wiss. Referent am 
Max-Plancl<-/nstlut fur auslandisches of
fert/iches Recht und Voll<errecht, Heidel
berg und Gastdozent an der Uni-verslat 
Leipzig. Der Atfil<e/ ist eine gel<urzte und 
iJberarbeitete Fassung eines Beitrags in: 
Bernhard Muszynski (Hrsg.), Wissen
schaftstransferinDeutsch/and- Erfahrun
gen und Perspel<tiven bei der Integration 
der gesamtdeutschen Hochschulland
schaff, Leske & Budrich, Opladen 1992 
(angel<iindigt fiir Dezember d.J.). 
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REAKTION 

Rudolf Mau (Ber11n): 

Dupllk 
zur "Repllk" von Joachim Rohde (hochschule ost 7192, 47-58) 

Meiner Darstellung Ober den Beilrag des 
ehem. • Sprachkonv~" zu-Emeuerung der 
Theologischen Fakutat derH.IB (hochscru
le ost 5/92) ist Joachim Rohde mit schw&
rem moralischen Geschiitz zu Leibe ge
ruckt: der Unterstellung von "LUge" dtrch 
"Weglassen" und "ll"lterschwellige Andeu
tungen". Dazu ist folgendes zu sagen: 

1. Mein Beitrag hatte, wie jeder aus dem Ti
tel er..ehen konnte,nicht die Gescl"ictte der 
Theologischen Fakultat der HUB zum Ge
genstand. sondem (urter dem Gesidts
punktder Fusionvon 1991 )die Eigenart des 
"Sprachkonvikts" (= wiihrend des SED
Regimes nicht ~erkannte krchlicher Hoch
schule). Der Vorwurf von "LOge" ciJrch 
'Weglassen"istsomitschon imAnsatzpro
b!ema!isch. Gerooezu absurdwird erimZu
sarrmenhang mit Rohdes Unterstellung, 
ich h~tte wrch 'Weglassen" der Namen 
wichliger LehrerdasAnsehender Theologi-
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schen Fakutmt schmlilem wollen. Er..t vor 
wenigen Monaten habe ich zum Beispiel die 
Bedeutuig RudolfHerrmanns (von R.inje
nen Zusammenhang genannt) durch eine 
Vorlesung bei der Semesterabschlu~ver~
statung gev.tirdigt Beinehe albemwirkt auch 
die durch Rohdes Sehfehler (Nicttbeach
tung meines Themas!)resultierende Unter
stellung (S. 51) absichtsvollen 'Weglas
sens·• im Zusammenhang meines Hinwei
ses auf trotz staatlicher Nicht-Aneri<enrung 
ergangene Einladungvon Sprachkonvikts
Do2enten zu Gastvorlesungen 1.11d Koll
gressen. 

2. Nicht nur die t-ich1beacttung menes 
Themas. sondem auch entstellende Wie
dergabe des von mit Gesagten veranlaBte 
Rohde zuwortreichen Darlegungen. lch ha
be nidt behauptet. Prof. El~ger sei "d i e 
theologische lndentifikationsfigur gewesen 
(Rohse S. 54), sondern habe seine "Hal-
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tung" als "identtatsstiftend" tinsichtich 
desmuligenWiderstandes gegen massive 
Polibsierungsversuche bezeichnet(5/92, S. 
11 ). Wer wie Herr Rohde ex officio mil ge
nauem Lesen und lnterpretieren von Tex
ten zu tun hat, sollte ein voraussetzendes 
handwendiches Konnen gerade in polemi
schem ZusanrnenhMg nichtin Zweifel .zie
hen lassenl 

J. Rohde verunklart (S. 48-49), was nach 
dam Urteil der ganz iberwiegenden Zahl 
Belroffener (sowohlder Studenten als auch 
der Mitglieder des Lehrkorpers der alten 
Theologischen Fakultat bzw. Sektion) als 
geradezu evident bei jeder Gelegenheit 
geauBert und bestatigt wrd: die unheilvolle 
RoUe i1sbes . des Ehepaeres H. M~ler/R. 
MuUer-Streisand, die die Situation an der 
Bertmer Sektion (im Unterschiedzu derjeni
gen an den meistenanderen Theologischen 
Sekbonen) aufs starkste belastete. Will er 
dies - und das vor allem nermt zusammen
hangende dringende Desiderat einer "Er
neuerung" der Theolog1schen F akultat (vgl. 
Rohdes "I" zu diesem Begrilf S.47)- nicht 
wahrhaben, so mag er sich mit alten Kole
gen und einer groBenZahl fri.iherer Studen
ten darilber auseinandersetzenl 

4. Rohdes Unterstellung, ich w(6de bei mei
nen Ausfiihrungen "weithin aus den trli>en 
Quellenzweiter Hand" schopfen, weise sich 
mit Entschiedenheit zurOck. Was mt gro
Bem Ernst im Rahman einer offertlichen 
S02ietat (WS 1991 /92) von Angehorigen 
der Sek1ion Theologie in 8eZ1Jg auf die zu. 
ri.lckliegende Zei ausgesprochen wurde 
(5/92. S. 16, 17), solte nichtindieserWeise 
abqualifiziert werden, und ein zugleich von 
w. Bar1h (Arbeitsgruppe Kirchenfragen bem 
ZKder SED)unddem Staatsekretar fur Kir
chenfragen zwecks "staaticherseits" ge
geniihAr rlAm ~P'""hAnknnvikt 7u ArgrAi

fenden "MaBnahmen" (sowe "Reslriktions
maBnahmen gegeri.iber den Kirchlichen 
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Hochschulen") gerictteter Brief vom 15.6. 
1966 ist nicht Produkt einer ~Geruchteku
che", sondern liegt schwarz auf weir.. vor. 

5. Maner Bemerkungen iber "Aufhebun
gen" des Dienstverhaltnissesan der Theo
logischen FakultatderHUBmit"unverhohlen 
kaderpoltisc her Begrundung" rimmt R. zum 
Ania!!. langerer Ausfuhrungen. R .'s Schilde
runJ des •Falles" Mi.iller-Zetzsche bestatigt 
ungewollt, wassie offenbarwiderlegen sol
te, und seine Darbietungen i.iber meirlen 
eigenen "Fall" bezeugen Unkenntnis (ich 
unlerstelle niclt: bewur..tes Versctmeigen) 
hinsicltlich derbereits in einem fri.ihen Sta
dilJ'Tl ergangenen kaderpolitischen 
Enlscheidung (Frau F essen/ Staatselaetariat 
fi.lr Hochscll.llwesen), die men Verbleiben 
an der Fakultat nach der Habititation aus
schloB. 

ti. Versctiedene Behaupll.mgen Rohdes 
erweisen sich als z . T. plufll)e Urterstellun
gen. R. gibt vor Z1J wissen, die Promotions
bzw. Habililationsg!Jactten von Elligerund 
Herrniam zu den Arbeten von H. Mi.ii er und 
R. Muller-Streisand seinen "polilisch moti
viert" und "ms notdi.irftig theologisch-wis
senschaftlich kaschiert' ' gewesen (S. 49), 
und durch entsprechende Unterstellungen 
desavouiert er auch ae Urteilsbildung der 
Strukt11- und Berutskomrnssion uber den 
"Dr. sc."-Titel einiger Mitgieder des Lehr
ko,pers der ehem. Sektion Theologie. 

Ena sorgfatige Darst a lung und Wi.irdgung 
des Weges der Theologischen Fakultat 
bzw. Sektionin der Zeitder SED-Herrschaft 
bleibt ein dringendes Desiderat. Darbietun
gen wie die von J. Rohde konnen dieser 
notwendigen Arbeil rur sehrbedin~ dienlich 
sein. 

Rudolf Mau, Prof. Dr. theol., 
arbeitet a/$ Ki,chenhistoriker in Bertin 
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BERICHTE 

"Perspektiven - Positionen - Projekte": 
Sommerschule der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

1992 

.. 
Manches untE!fScheidet den Manchester
vom modemen Kapitalismus. Etwa de Tet
sache, daB Gewerflschaften keiieswegs 
metT schamheft cie Orte der schamlos 
Reichen meiden.Sotrafensichvom 30. Au-
gust bis 5. September d.J . berets .zum elf
tenmel GEW-Aktivstlnnen aus dem Bereich 
Hochsctule und Fo~chung in Klappholttal 
auf Syt zu ihrer Sonme~chule. Es war die 
12. insgesamt. ZUm dnttenmal waren ost
detJtsche Koleglmen dabei.Zimdrittenmal 
auchstand das Themades Wrssenschafts-

umbaus in Ostdattsct-.and mlt auf dam 
Progrernm. 
Die ostspeafischen Themen Wl!lfen Ge
genstand eiier resli'Tiierenden Veranstl!ll
tung urterdem Titel "Resta.iration oder Re
form?" und Gegenstand sines Vormittags 
zum Schicksal der Akademiefo~cll.lng. 
Desweiteren gab es einen Bericht zu den 
brandenburgischen Ertwicldungen:Von der 
GEW immer mt besonder81" Sympalhie 
verfolgt. weil dort ein Mtglied der zustllndi
ge Minister ist. 

Wozu Hochschulforschung, da es doch Unternehmensberatung gtbt: z.B. 
Kienbaum GmbH 

Einen kabarettistischen Einstieg schaffte 
die Veranstatungsdramaturgie zunachst: 
lndem sie Axel G. Koetzvon der Kienbaum 
Untemehmensberatung GmbH DUsseldorf 
an den Anf.wig plazierte. Die Firma hette mit 
einem Gutachten zum nor<thein-westfl!li
schen Schulsystem (Auftraggeber: das 
dortige Kulb.Jsministerium) einiges Aufse
hen erregt. SolchesAufsehen komrnerzien 
ungenutzt vom VVinde verwehen zu !assen, 
ware unklug gewesen.Also storzte sich die 
Kienba1.m GmbH auf dieHochschulen. Der 
dabei ebaesonderte Bericht Wl.rdevon der 
meim.r1g~ildenden Offertlichkeitsofort els 
neues Gutachten aufgenommen. Weshalb 
Herr Koetz erst einmal, Lrn aus sich eiien 
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seritssen Gesprilchspmer zu mac hen, ei
niges richtig stellen mtA?,te. Diese Richtig
stellungen lassensich folgenderm~enzu
Sl!lllmenfassen: 

1 . Das, was voriege, sei kein Gutachten, 
sondem ein Bericht. 2. Der Bericht (vom 
F ebruar 1992) sei vorliiufig und wOrde heu
te in manchen PI.J"lkten anders eusfalen. 3. 
Entstanden sei der Bericht, weil man bei 
Kienbaims bescliossen hette. Hochsctul
e><perten zu werden. 4. UTI anders zu sein 
als die anderen Hochschuexperten, habe 
man die vorhandenen Ergebnisse der exi
stierenden HochschJlforschung bewuBt 
ignoriert. 5 . Die Dstengundage fllrden Be-
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richtbestand ingesammelen Zeitl.flgsa.is
schnitten 111d statistischen Materialien des 
Sundas und der Lander . 6. Urter anderem 
schon weil irlZ\'o1schen mehr Zeitl.flgsws
schnitte angehauft warden konnten. wi.lrde 
hei.te der Bericht anders ausfallen. 7. l'-tln, 
nach dem i.iberraschenden Echo auf den 
Bericht, hoffe man aufdie ertsprechenden 
Auftrage, um das eigentkhe Gutachten lie
fem zu konnen. 

An dieser Stelle waren urter den Zuhtsren
den besser lnformerte: Sie g.sulierten Herm 
Koetz21.lrbereit:serfol~enAuftragsvergabe 
durch dasbaden-wi.irttembergische Kultus
ministerium. Der Einsatzwar also nicht um
sonst. lnsbesondere, d~ der Ben'chtschon 
die Ergebnisse des Gutachtens erthiel -
nur eben ncx:h etwas zu <I.inn 111terset2l -
hatte sich ausgezahlt. 

8. schief!.lich stelle Herr Koetz dar, was in 
dem als Gutachten mif!.verstandenen Be
richt tatsachlich stehe. Denn auch das sei 
vielfach m~verstanden 1.Wrden. \Nirklich 
also stehen in dem Berictt VOf allem drei 
Dinge: 
(a) Sarrtliche im Schwange befindlichen 
statistischen Zahlen sind irteressengeletet. 
Daraus fol~: Wt mi.is sen erst eirmal ricttig 
zahlen, be110r v..r de nachsten Schrtte un
temehmen. 
(b) Langzeitstudierende belasten die lkli
versitaten nichl Denn ertweder studiererl 
sie gar nicht mehr tatsachlich l.fld sind nur 
noch nominal eingeschrieben. Oder sie 

studieran deshal> so lange, weil sie aus 
unterschiedichen Gri.lndenzuvor die Hcx:n
schulressourcen nicht voll in Anspruch ge
norrrnen hatten. (DiesbezOglich v.urde in 
der Diskussion vermerkt: Es sei sinnvoller, 
von Jmmatril<.ulationsdauer statt von Stu
dienzeit zu sprechen.) Gleichwohl niitzen 
Langzetstudierende ihren Fachbereichen 
bei der hochsctulirtemen Mtte~erteilu,g. 
Dabei sind dann Jura und Wirt:schaftsv.1s
senschaften benachteiligt. 
(c) Hirterfragt warden rruB die Monopoli
sierung bestimmter Studiengange durch 
die Unwerslat. NachdrUcklich zu it>erden
ken ist, ob nictt etwa Rechtswissenschaft 
oder Zahnmedizin auch hinreichend an ei
ner Fachhochsch&Je auszubilden waren. 

Ein wichtiger Pl.fl kt bei den anvisierten gut
actterlichen Ergebnissen ist das Thema 
derHochsctulleitung. Hier entscheide sich, 
ob es denHochschulen gelinge, eflizientzu 
warden. Deshalbwerde vorgeschlagen: 1. 
Dazentralisierung derHochschufiilrung; 2. 
Hochlict..llmanagement statt-leill.lng; und 
3. Ersetzung der sich gegenseitig blockie
renden Selbstverwalb.mgsgemien. 

Bei Kienbaum Unternehmensberatung 
GesellschaftmitbeschrankterHaftl.flg sind 
Hochsct.Jlen offenbar eigentich Berufs
sch .. llen fiirWirtschaftsv.1ssenschaftler, Ju
risten, Mediziner und hochstens noch Leh
rer. Das durchzieht den ganzen Bericht und 
bestimrtt die Schll£fulgerungen. 

LOthje: Hochschulen zumlndest nlcht lnefflzlent 

DerHarrourger lkli-PrasidertJilrgen LO\t1e 
widersprach den etwas zu locker vorgetra
genen Anwi.irfen: Staat und Otfentichkeit 
forderten I.On den Hochschulen invner den 
Nachweis der Effizienz, ohne freilich den 
Nachweis der lneffi2ienzzu liefem. Fur die 
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Hochsct.Jlen spreche, daB immer noch -
trca alleml - tinreichend (Jlalifizierte Ab
so~entlMBrl he,vorgebrac:ht warden. 

Staatssekretiir Peter Kreienberg vom 
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schleswig-holsteinisc hen KIA.lsministerum 
sekundierte: Wem das anders Wl:tre, hatte 

die Wiltschaft schon ganz andere Ttsne 
engeschlagen. 

Neef: Wlssenschaftllches Management als drftte saute 

Das Thema der Hochschulverwatung griff 
Wolfgang Neef, VizeprasidentderTU Ber
lin. aus etwas anderer Perspektive auf. Er 
konstatierte die Sctwachen von Uriversi
tatsadministration wie akademischer 
Selbstverwaltung und schlug deren Ergljl'l
zung durch eine dritte Saue vor: ein sog. 
wissenschaftliches Management. 

Dieses wissenschaftliche Management 
sone eine Stabsfunktion wahmehmen, so
wohl fur die Administration ~e auch die 
Selbstverwahmg. Es solle die Suche nach 
interes-santen und lohnenswerten neuen 
Projekten betreiben. derartige Projekte 
protegierenmd dannverfolgen, interdi2"i
nare Zentren und Netzwerke initiieren, bei 
diesen eine Moderatorenfunktion und fOr 
Forschung und Lehre insgesamt eine 

Koordirieru,gs- und Evauieruigsfunktion 
wahmehmen, eine professionelle Ge
schiiftsfuhrung fOr Kommissionen - bspw. 
die Ausbilrungs-korrmission - gewlthrlei
sten so.vie regemllP..ige Datenerhebung 
leisten und Berichte zur Situation der Lehre 
voliegen. Dies alles relativ frei von den un
miltelbaren allttlglichen Zwllngen, in denen 
sich die Hochsctulactninistration bewegt. 
und relativ frei von den Gruppenkonflikten, 
die mitunter die Selbstverwalungsorgane 
blockieren. 

Deneben schlug Neef- Berliner TIJ.Erfah
rungen berticksichtigend - Projekttutorien 
vor, um ggf. Blockaden der (strukturkon
servativ dominierten) Selbstverwaltu,gs
gremiengegenJberStruktJrve~nderungen 
zu umgehen. 

EvaluaUon der Lehre 

Klaus Schnitzer (HIS Hannover) referierte 
zu T ecmiken der Lehrevaluation in den 
Vereinigten Staaten und provazierte demit 
einige Diskussion. Zweiunaufwendige Mtsg
lichkeiten flir eine Lehrt<raft, ROckkoppul'l
gen Ober eine Lehrveranstaltuig zu erhal
ten, seien erwahnt: 

Zum einen die "one minute.s f'6per": Die/ 
der Lehrende erfragt am Ende der Vor
lesung bzw. des Seminars, was die Stude
renden als inhallich das Wichtigste emp
funden haben. Die Zeit fOr das stichpunkt
artige Formulieren ist auf eine Mirute be
grenzt. AnschlieBend kam die Lehrkraft 
i.iberpri.ifen, ob das, was siewesentlich ver
milteln wolle, tatsllchlich tiibergekommen 
ist. Z1n1 anderen die Befragu,g nach dem 
"schwachsten Punkt'·: Oie/der Lehrende 
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erfi'agt am Ende det Vorlesung bzw. des 
Serrinars schriftfich und anonym, was die 
Studentlnnen als sctmachsten Punktin der 
Veranstal-tung empft.rlden haben. 

Wolfgang Neefbeschaftigte in der Diskus
sion das Problem einesbeiderseitigenAus
tausches 2v.1schen Lehrenden und Studie
renden. For mogicherweise hilfreich hielt 
er: Nicht nur die Befi'agung der Studierel'l
den Ober die Lehrenden sollts initiert wer
den sondem ebenso die Befragung der 
Lehrenden zu den Randbedingungen it-rer 
Lehre. Ein Nebeneffektware. eine Moglich
kel zu schaffen, daB sich auch die Lehrel'l
den gleichsam Ober die Studierenden "be
klagen" komten. Dies erweiterte u.U. die 
Bereitschaft ZIX Mit.s-beit an der Let-revalua
tion. 
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Wolff-Dietrich Webler (Bielefeld), Vorsit• 
zender der Arbetsgemeinschaft fii" Hoch
schuldidaktlk (AHD), verwies darauf, da~ 
auch eineMbglichkeit dersozjalen Kontrole 
von C4-Profs besti.inde. Da diese auf Le
benszet angestellt sindund schlectte Leh
re infolgedessen sctr.Nierig belangbar ist, 
seidies eine nichtzu Llrterschatzende Mog
lichket der EinfluBnahme. Beispielsweise 
konnte die studentische Fachschaft in ei
nem Fachbereich allsemestrig zunachst 

Meinungen Ober die verschiedenen Lehr
veranstaltungen erfassen !Sid zusammen
fassen. Sodano schreibt die Fachschaft an 
den Dekan/FachbereichsleterOffene Brie
fe zu den guten LehrverMstaltungen und 
hangt diese Briefe im Fachbereich aus. 
Wem das uber mehrere Semester ge
schiett, v.1rdsehr genauund fi.iralle sichtbar 
registriert, war bei diesen Briefen nie auf
taucht. 

Sonderfall Ost: Brandenburg 

Friedrich BuWer, Direktor des lnstibJts filr 
Arbeitsmar1<t- und Berufsforschung der 
B1S1desanstalt fur Arbeit, istauch Vorsitzsn
der der brandenburgischen Landes
Hochschulstruk1ur-Kommission. Er ordne
te Wissenschaftsstrukturentwicklung als 
Bestancteil von lnfrastrukturpolilik in regio
nale Erfordernisse ein. 

Bezogenauf den FuE-Bereich konstatierte 
er einen i.iberproportionalen Abbau im Ver• 
gl01ch zu a,deren Struk1urbereichen der 
Wissenschaft. Saile Scha12ung geht da
hin, daB lediglich noch ein Drittel der ur
sprting~chen FuE-Kapaztaten in Ost
deLtschland vorhMden sind. Gleichwohl 
betrage die Arbeitslosigkeit unter akade
misch qualifizjertem Personal nur 6 %. Die 

Ursache dafurWJrde mitder Abwanderung 
aus dam FuE-Ber-eich inandere Berufsfelder 
benanrt. 

Von lnteresse waren Butllers Ausfilhrun
gen Z1.I den Besonderheiten brandenburgi
scher Universtatskonzepte. Zwei Oinge 
konnen da hervorgehoben warden. Einer
sels sollen keine chi Volluniversitaten in 
Brander-burg entstehen, sondem arbeitstei
lige Unis mit jeweiigen Schwerpunkten. 
Andererseits sollen, wo irgend moglich, 
obsolet gewordene Fachgrenzen uber
sprungenwerden. Furletzteresstehen etwa 
die Zusammenfassung von Elektra- und 
Ma-schinenbau in einem Fachbereich an 
der TU Cottbus oder die starke Integration 
von Umwelt- und Geisteswissenschaften 
eben-dort. 

Ostdeutsche Wlssenschaftslandschaft: Reform oder Restauration? 

Die Veranstaltungzu "Reform oder Restau
ration· im ostdeutschen Hochsctu- und 
Forschungssystem bestrittenchi Referen
tlnnen. Gertraude Buck-Bechler, Professo
rin in der Projektgruppe Hochschliforsch1S1g 
Berlin-K.wlshorst, follllulierte eingangs eine 
bemerkenswerte Wahmehm1S19: Der Be
griff "Reiorm" wi-d hochschuipoiilisch in 
Ostdeutschliv1d vennieden. Statt dessen 
kam die massenhafte Verwencimg des 
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Begriffs "Emeuerung"beobachtetwerden. 
Darunter wird aber letztich nur - gleichsam 
synonym• die Kompatibilisierung des ost
deLtschen Hochschulwesens an die HRG
Struktur verstanden. 

G. Buck-Bechlerunt.ersctiedinh~ich zehn 
Scrmerpunkte der Umgeslaltl.ilg: 
• AIJfbau von Landeshochschulsystemen 
• Entwicklirig der Hochsctv.ilationomie 
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• Cffm.,g der Hochschulen Hi ale Studien
berecttigten 
• personelle Umstrukturierung 
' Ausdifferenzierung nach versctiedenen 
Hochsct-ultypen 
• Anderung der Stucienstruktur 
• ~of~veranderung und -erweiterung 
• Anderung der Studienorganisation 
• neue Strukturen der intemationalen Zu
sanmenarbeit 
• Reinegralion der GrundagenforschLllg. 

Peer Pasternack, Hochschulpolitischer 
Referer1 der Konfereriz der Sb.Jdentlnnen
schaften (Ost). stieg in seinem Referat 
gruppenspe2ifisch ein. Er versuchte zu.. 
nachst Positionen 1.11d Atmosphare in den 
studentischen Diskussionen zum Hoch
schulumbau darzustellen. SchlieBfich mach
te erim "libidinosgelebten Opportunismus" 

eines groBen Teils der ostdeutschen 
Hochschulangehorigen eiierichtt.11W8sert
liche Ursache filr cie gegenwartig Z1J gerie
Bende Situation aus. 

Marfies Dilrkop, seitJuli d.J. Prasidertin der 
Humbolct-Universita~ war kurz nach Sylt 
gejettet gekommen und griff ml ihrem Bei
trag ins prall konfliktgeladene hochsctul
politische Leben. t-tlreines an dies er- Stelle: 
Frauenpolitisch, so meinte sie. seien die 
Ablaufe eine einzige Katastrophe. Es fande 
sich beispielsweise beim Berufungsge
schehen ein durchgangiges Argumenta
tionsmuster in bezug auf Bewerberinnen: 
"Sehr qualifiziert", "briliant'' o.a. sind zu.. 
nachst immer die schmeichelhaften Ein
schalzUlgen. Doch dann das Aber: ·zu 
sci-males OEwre, zu spezialisiert, zu an
wendungsoriertiert''. 

Oberst01pung7 

SchlieBlich die Diskussion. UiJahnke (GEW 
Berlin) machle auf einen auffallenden Wi
derspruch aufmerksam: Einerseits werden 
tausende OstdelJsche von ihren Arbeits
platzen entlassen, gelten mithin als uber
flussig. Andererseits arbeiten einige West
deutsche in Ostdeutsc hi and biszum Um fal
len - unter anderem an Orten, wo fur die 
erwahnten Ostdeutschen ken Platz mehr 
ist. 

Bezogen auf Strukturgestaltungen im 
Wissenschaftsbereich hielt Jahnke den 
Begriff OberstiJ/pung Hi zu kurz greifend. 
Die Wissenschaftsunion sei in dem Augen
bfick gekommen, als beide Teilsysteme in 

einerKrise steckten.Die Krisenbewllltig1.11g 
im Osten wurde mit traditionellen Mitteln 
versucht: Abwicklungen, Hochschulerneu
erL11gs- bzw. ahnliche Gesetze, dann die 
Hcx:hschulstrulrtlxgesetze als latente Nach
Abv.;ckkmg und schieBlich, als alles nicht 
richtig griff, die Einigungsvertragsanderung 
zur Ver1angerung der "Mangels-Bedarf'
KOndigL11gsmoglichkeit. 

Diese T raditionalitat derMittel transportierte 
den westdeutschen Strukturkonserva
tismus in den Osten. Me IT erst einmal nicht. 
Folglich sind nl.l' die beiden Krisen zweier 
verschiedener Teilsysteme zu einer Krise 
vereinheitlicht warden. 

Bestandsauft'lahme DDR-Hochschul· und Forschungssystem 

An~re~ n·ude, nun doch endich eiiiiial 
die tatsachlichen Vorzuge in Orgarisalion 
und Struktur des DDR-Hochschul- und 
Forschungssystems zu formulieren. Es 
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set.eirrt dies duehaus siiiiivoll: V'venfi es 
nostalgiefrei, nachvollziehbar und zusam
menfassend. also fUr die tlig~che Arbeit 
nutzbargeschieht. Es sollte sich zudem auf 
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die Aspekte konz:entrieren, die moglicher
weise auch auBerhalb des ursprt.inglich be
hematenden Systems hilfi-eich seii konn
ten. 

Oberlegenswert ist. welche Sd•ittfolge in 
diesem Zusammenhang Wolff-Dietrich 
Weblervorschlug. Erster SctTitt der AnaJy
se: Beantwortung der Frage, was ohnehin 
im DDR-HochschuMtesen hatte verandert 
werden mi.issen. Zweiter Schritt: Heraus
arbeitung dessen, was als vorteilhaft dort 
bewertet werden kann. Und schlieB~ch: In 
der gesamtheitlichen Betrachtung YOn ost
und westdeutschern Hochsctx.llsystem die 
Suche nach dem gleichsam "dritten Weg". 

Eine weitere Veranstaltung befaBte sich mit 
der vormaligen Akaderrieforschung bzw. 
Forschungsstrukturen im Osten im allge
meinen. Falk Fabian, Geschaftsfi.itTer des 
Forschungsverbundes Berlin e.V., stelte 
diese neuartige Form institutioneller For
schungsforderung vor (vgl. hso 9/1992, S . 
43f.). Charles Melis (VVissenschaftsz:erbum 

Berlin) emtete Heiterkeit, als er seinen Bei
trag mi einem Zitat von Frank T erpe einlei
tete. Derwar letzterFor..chungsminister der 
DDR. 1990 hate erimZusammenhangmit 
der Akademie-Evaluierung eine bewah
renswerte Sentenzfom,uliert:"Man muB an 
etwas glal.ben, und ichglal.be an die FameB 
und die vater1andische Gesinrung unserer 
westdei.tschen Partner." 

Solche Bonmots wirken ansteckend. Gerd 
Kotier (GEW-Hauptvorstand) faBte l\.lgs 
die Gesamtproblematik in folgendem Satz 
zusammen: "Filr abgehangte Wagen ist 
sctr,.,er, die Geschwindigkeit der lokomo
tive wieder zu erreichen, wenn es nicht 
bergab gehl" 

Die Beitrage der Sommersctule erschei
nen in einem Protokollband, der von der 
GEW herausgegeben und in hochschule 
o5f zu gegebener Zeit angezei!j wi-d. 

Pas Ternaclf. (Leipzig) 

DSW-Konferenz zur wlrtschaftllchen und sozlalen FOrderung von Studie
renden In Europa 

Derzeit wird in den Mitgliedstaaten der EG 
das Memorandum zur Hochschubildung 
diskutiert. In der Hoffnung. diese Diskussi
on in einen gemeinsan,en Kanai filrdie EG
Kommission zu leiten, lud das Deutsche 
Studertenwerkvom 9.-11 .September 1992 
VertreterderHochschulpolitikausallen EG
und Efta-Slaaten zu einer "europaischen 
Konferenz Uber die wirtschafttiche und so-
zia!e FOrderung van Studierenden ein". 

Ziel der Konferenz war es, die Kontaktauf
nahme aller Krafte in Europa, die in irgend-
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einer Weise die studentische Mobilitat -
daswarnlimlichdasgroBeZal.berwortCiei 
Tage lang - fordern, anzuregen bzw .. wo 
dies schon passiert ist. nun sei'lerseits zu 
fordem und Empfehungen fl.-die EG-Kom
mission zu erarbeiten. 

Das das "Mitbringen" von Studenten enaubt 
war, Deutschland, Frankreich und Oa-ie
mark dies soaar vetwirklicht hatten, war es 
~~rreulicherw;ise der Fal, daB ab und zu 
mal nicht uber Studenten als Abstraktum 
geredet wurde, sondem ml leibhaftigen. 
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Dem das flilt rriit inmer hltufiger euf, daB 
ein GroBteil der durchaus liebevolen und 
besorgten FOrsprecher fli Studenten we
sentlich lieber Ober die lieben Klenen re
den, und das Them a Mtwirtrungvon Stl.lci&
renden, wennes dennkonkretwird, wie ei"le 
heiBe Kartoffel a,fassen. 

Jedenfalls stirrmen alle quasi-erwachse
nen T e~nehmer darin ilberein, deB eine Mt
wirkung der Stl.lcfierenden in Sac hen soziale 
u,dwirtsc haftiche Ftlrden.rigdurchaus w!Jn. 
sc henswert sei. Ja -cter!s>anische Vertre
ter meinte gar, daB dies in Spanien schon 
hinreichend reaisiert sei. irrmerhin setze 
sich der So.zi11lrat dort zu 15% aus Stl.lden
ten. zu 25% aus Personal u,d 60".4 Hoch
schullehrem zusammen. Kann man nur da
gegenhalten, daB in • nein, nein nicht 
Det.tschland sondem Fimland im Darle
henskomitee drei Studierende und drei 
HochsctullelTer entscheiden. - Zum Bei
spiel. 

Ha~tthema der Konferenz war Zllso der 
Vergleich der soziaJen lnfrastnJrtur an den 
Hochsctulender EG-L!r!der. Ouirtessenz 
fUr mich Weir dabei: Es gibthier und da ~e 
Ansatze, aber jades System hat seine Ha
ken. 

So gibt es zum Beispiel ein geniales Sy
stem, sogenannte K~ppkortet in Dl!ne
mark. D.h. jeder Student bekomrrrt zu St~ 
dienbeginn Wertmarken nach der Anzahl 
der Kursmonate (Regelstudien22l. ti>icher
weise 58 Chips + 12 Sonderchips), die 
dann eingel6stwerclen konnen. Diese Chips 
kriegt jeder, unabMngig YOn Mer und El
temeiikommen. Das Genialedarenist. daB 
mensch s ich die Chips einteilen kam, wie 
er/sie das will. Wer also beispielsweise fUr 
einigeZ eitwerigarGeld brauchtodP.r eiru:m 
guten Job hat spart die Chips ftlr die harten 
Zeten. Der Nachteil ist daB das erhaltene 
Geld eiie Misch1.11g ausZusctuB 1.11d Dar-
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lehenistund das Der1ehenwlihrendder Stu
dienzel ml 4 °-' und nach dem Studium mit 
1 0% verzinst wird. 

In Holland gibt es zwar seit 1986 ein 
eltem1.11abhl!ngiges Grundstipendium fOr 
Studierende unter 27 JatTen, das jedoch 
den Haken hat, daB von den 28000-3800 
Gulden 2000 Gulden Studiengeb!Jlre b&
zahlt warden mUssen. Was mensch dsil
berhinaus bentltigt, schtlpft erfsie aus ei
nem bis zu 3000 Gulden hohen Der1ehen, 
das mit 11 % verzinst ist. Durchaus nach
ahmenswert ist der TravelpaB, mit dem in 
Holand fUr 780 Gulden Studierende im 
6ffenlichen Verkehr frei fahren. 

lnGr~britarien erhaten eltemabhl!ng (aber 
alters111abhljngig) Studierende einen Zu
schuB (ab Eltemeinkommen von Uber 
35000 £ nictts mehr) und alle Stl.ldierende 
unter fUnf.zig (I) ein eRemabhiingiges Darle
hen. Beidesnurn. den ersten Studiengang. 
Mit diesen Zuwendungen werden laut Stati
stik 65% der Lebenshaltungskosten abg&
deckt. Das Dar1ehen ist mit 4% verzinst. 
Dies also am Fix undWider einiger Syst&
me. 

Wie die Vertreterin der EG-Kommission 
betonte, sollen die verschiedenen Syst&
me auch nicht harmonisiert werden. und 
Oberha~t sei die EG in diesem Falla nur 
Koopereteur und nicht Zahlmeister. Auf je
den Fal sei htlhere Bildtx1g heutzltage im 
Wrtschaftslebenwichtigerclemje. ein Beruf 
sei dasZiel der Hochsct-ulbildung. Das er
schreckte mich. Obwohl es ja kein Geheim
nis ist. daB die EG einrechtmart<orientiertes 
Untemehmen ist, bin ich doch wieder ent
setzt, wie rein arbetsmarktorientiert si!mtli
che Oberle~ngen sind. 

Und so sieht es dem auch bei der studem
schen Mobilitltt - oh Zauberwort - kaum 
danach aus, daB durch de EG, so wtlrde ich 
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es mir jedenfaMs wrstellen, mutilaterale 
Abkommen koordiniertwerden, die es Stu
dierendenermoglichen, einer..eitsdie, wenn 
11orhandene, Ausbildungsforderung des 
eigenen Landes mt ils Gastland ''zu neh
men", andereseits in Gastland die dortigen 
Vergi.instig1S1gen (Mensen, Wohnheime 
etc.) 11 Anspruch zu netrnen. Ein solches 
Abkommengibtesbeispielsweisezwischen 
Dei..tsc~and und Franlaeich seit 1980. 

Die EG-Komrrission v.;rd 11dessen weiter
hn ihr Augenwerk daraufrichten, Austausch
programme wie Erasmus, Lingua etc .zu or
ganisieren, obwohl das, so befi.irdten so
gar einige Konferenaeilnehmer, e11e Eli
tenbildmg pro110.zieren kome. 

In die Empfehlung an die EG-Kommission 
wurden Forderungen aufgenommen v.;e: 

- nic ~ Hamonisierung. sondem KonvElfgenz 
derSysteme 
- Ourchfilhrung einer europaischen Sozial-
erheb1119 ' 
- undnati.ir1ich11ielmetT Geldvon i.iberaltler 
(EG, mtionale l.f'ld regional& Ebene). 

Zurn Fa.zit der Konferenz mochte ich mal 
sagen, daB, wie bei den tetzten Studenten
konferenzen, mti.irlichnic~s Welbewegen
des verandertwurde. Gutoo der Sache war, 
dal!. der lnformationsftuB wieder ein Stuck 
ins Laufengekommenist,und dasistjawohl 
nicht unwicttig, wem etwas bewegtwerden 
sol, daB mensch voneinander weir!. 

Constanze Kugge (Jena) 
(Die Autorin studlert Theologie in 
Jena und /st Vizeprasi<1e11tin des 

Deutschen Studentenwerkes) 

Knappheit kreativ genutzt: Know-how aus dem Osten 

Der Materialknapphel en Scmippchen zu 
sc~agen war eine in der Ex-DOR hochent
wickelte Fl!ihigkeit. Fehlplanungen und 
0&11isenknappheit notigtenzum spar..amen 
und gev.;tzten Umgang mit den jeweis wr
handenen Ressourcen. So trieb man denn 
auch llielfach die Ertwicklung neuer Tech
nologien urter dieser aktuellen Zielsetzung 
11oran. 

Bei der EntwicklLflg neuer T echnologen 
war man in der ehemaligen DOR vomehm
lichauf sichsebstgestelt:Gesarrte Tecmo
lo91efelder wurden in Eigenregie bearbei
tet. Zli<aufe von Know-how waren kaum 
moglich, an der internationalen Arbeitstei-
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lung konnte mannic~ parti4>ieren, der Pro
fitwnSpezialisierl.f'lgen fielaus. Anderer..eit 
schule der Zwangzuhausgemachten Kom
plettlosungen das Systemdenken und den 
Blick fi.i' Syiergien. 

lrteressarte F rage: We komen dies& Krea
tNpotertiale der D DR-spezifrschen T echno
logekutur zur Bewaltigl.f'lg aktuetlerweslli
cher Knappheitsprobleme - deren Lksache 
in des eher im Oberfiil!. iegen - genutzt we r
den? 

Ein Beispiel: Die Forschungserfahrungen 
auf dem Gebiet der 8ektronenstr.ril- und 
Plasmatecmologie am eilstigen lnslliltvon 

hod1,chul~ ei,l eikl l 9S>2 

Manferdvon Ardenne in Dresden. Oort ent
wickele man urteranderem Beschicttuigs
techniken filr Kunststoffolien ml dem Ziel, 
den Materialllerbrauch bei der He~elung 
zu senken. die Folien wiederverwerten zu 
k6nnenllld damiteinen Beitrega. Res soi.r
c enschonungund Beseiti~ng des M.itlnot
standes zu leisten. 

V or mehrals 20J ahren etabfierten die Ores
dner Forscher in diesem lnstillJt die Elek
tronenstrailtechnologieats Forsch111gsfeld 
- mit dem Schwerpunkt der NtAzung ihrer 
thermischen Wirkung. EinschlieP.,lich des 
Baus von Geratenwuchs sie nach 111d nach 
fUr alle indJstriellen Einsatzbereiche zur 
Anwendl.llgsreife heran. 

Die Palette reicht YOn Elektronenstrahl
schrnelien, -schweiP..en und -hllrten I.bar 
weitere V erfahrender Oberflachenmodifika
tion bis hin zum Elektronenstrahlbeschich
ten, urter a1derem auch in Korrbination mit 
Plasmaverfatw-en .Auf ciesem Gebiet spricht 
man sich ii Dresden eine innertiab Ei.ro
pas filhrende Rolle zu. 

Unter der Leitung von Professor Dr. Sieg
fried Sc hifler. dem einstigen Ardenne-Stell
vertreter, wurde aus dem Oresooer lnstitut 
Anfang dieses Jahres die Fraoohofer-Ein
richtung fur Elektronenstrahl- und Plasma
technik (FEP). Schon unmitebar 1111ch der 
Wende hatte man aber begonnen, sich 
nach zukunftstn'!lchtigen neuen Anwen
dungsfeldem desangestammten Wis sens 
umaJsehen. Manstartete das Experiment, 
Kunsl.'SIDffolien mitSiliziumzu beschichten, 
ein Verfahren. etas seit geratmer Zeit be
rets i1 J~an erprobt v.;rd. [ ... ] 

Ein weites Feld bei dessen Bearbeitung 
man die Vorteile der VerbYndforschung 
nutzen wilt. Deshalb wurden Kontakte zum 
F raunhofer-1 nstitut flir Lebensmittelechno
logie ood Verpackung(IL V) inMUnchen und 
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zu entsprechenden lndustrieverbllnden 1.r1d 
Untemehmen gekl'l'.lpft. Bemgen auf die 
bisher gewomenen Resuttate, die debei 
gemachlen Erfahrungen und die hauseige-
ne gerlUetechnische AusstalttJ1gsiehtman 
sich in Dresden gut gerUstet llr die neuen 
Aufgaben. Eirmaldeswegen, weil man Uber 
Pilotanlagen verfilgt an denen man indu
strieOblic he Prozesse sirrulieren kann. Eine 
800 Milimeter breite Folienbeschichtungs
anlagezun Beispiel, an derdas Elektronen
strahlverhrlrenin Echt28itoptimiertwerden 
kam. Zurn zweiten, weil man im Zuge der 
Experimente mit Si02 Erkenntnisse der 
ProzeBsteuerung gewomen hat, die auf 
Beschichtungen mit anderen Materiatien 
Ubertragbar sind. Und last bt.t not least 
verftlgt man eiuch Uber das know-how. um 
die hohe Oualitilt, de mi!l'I beim plasmage-
stllzten Beschidten, beim sogenanrten 
Magnetron-Sputtem, erzielt hat. mit der ho
hen Produdivitlit elektronenstrahlgesliltzter 
Beschiclilllgm kombinieren. Oieser Syner
gieeffekt bildet die Basis filr eine Bedam
pfuig rrit Mischoxiden, bei derman die Na
se vor den Japeinernwieder ein Sti.ick vom 
hel. 

Zum zweiten Beispiel fUr die Findigkeit der 
DDR-Forscher: Die Zelluloseforschung. 
Am ehemaligen tnstitut rur Polymeren
chemie "Erich Correns" der Akademie der 
Wissenschaften i1 T eltow bei Berlin wu-de 
sie in umfangreicher Weise betrieben. Ei
ner der Grmde: Viskosefasem mit baum
wolahnlichen Oualitaten zu entv,kkeln. als 
Konkurrenz 21.Jr Baumwolle. Weitere Pro
dukte als Ergebnis dieser grundlegenden 
Forschll'lg waren Perzelh.fosen aufVisko
sebasis, die eits Puder bei gro~fll!lchigen 
W1.r1dendenVelband ersetzen oder Prote
in& aus dem Blutplasma "aufsaugen" und 
so zum Beispiel bei der Therapie schwerer 
Fettstoffwechselstorungen zum Einsatz 
korrrnen. Ebenfalls aus den Erfahrungen 
mit dam VerarbeitungsprozeP., wn Viskose 
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geboren: Hohlfasern. die bei der Bk.ltwasche 
in ki.instlichen Nieren 11erwendet werden. 

An dem 1949 als I nsthlt fur F aserforsch111g 
gegrilndeten lnstitli widmete man sich seit 
Ende der 60er Jatve der Erforschungneuer 
Einsatzfelder nati.irlicher Pol'ymere, zu
nachst der Zellulose, set 1992 dann i!IJCh 
der Stine als sogenannt nachwachseo
dem Rohstofr. Die diesbezuglichen For
scta.lngsarbeiten sind in das gleichnanige 
Forderpro!J'amm des BMFT engebunden, 
werden aber auch in Rahman bili?lteraler 
lndustrievertrage realisiert. Sie sinden Vor
haben der seit dem 1. Januar 1992 beste
henden Fraunhofer-Einrichtung fa Ange-

wandte Pol'ymerforsct.Jng (IAP) in T eltow

Seehof. 

''Aufgrund der Bestrebungen, hoctt.vertige 
Produkts aus Zelulose herzustellen. haben 
wir einen, gemessen an westlichen L.an
dem, 111Ublichen Forschungsaulwand be
trieben, der insbesonderen in einer engen 
Verzahrung von chemischer und physikali
scher Grundagenforschung bestand • das 
ist jetzt unser Wettbewerbsvorteil": he~t 
Prof. Or. HeinzZirrmermann, kommssoo
scher Leiter des IAP, dessen Starken her
vor. { ... ) 

Ulril<e Fischer 
(aus: Der F,aunhofer 211992) 

MPG-Vortrage In den neuen Bundeslandern • 
Arbeitsgruppen Im Osttell Berllns elngeweiht 

Neun als Universitatsnausgewiesene Hoch
scrulen gab es auf dem Gebietderehema
ligen DOR. Seit der Wiedervereinigung ist 
in den neuen 81J1deslandern die Uniwrstat 
Potsdam hinzugekommen. An sechs die-
serUnillersitaten prasertierte sich die Max
Planck-Geselschaftim Vorjahrmit Vortrags
veranstaltungen, im Frilhjahr 1992 fol~en 
Vortrage in Chemnitz. Magdeburg und 

Pctsdam. 

Den diesjiihrigen Reigen eroffnete am 25. 
Mai Frau Prof. Renate Mayntz vom Ko.,er 
Max-Planck-lnstitut fur Gesellschaftsfor
scta.lng inei'lem Vortrag an der TUC hermtz. 
Diese bishervorallem natur- undingenieur
wissenschaftlich ausgericttete Universtat 
sol kiilftig, so Rektor Prof. Gi.irter Hecht in 
sa:1ar Begf'jBungsansprache; auch den 
Geistes- und Sozialwssenschaften offen
stehen. Dies konnte dazu betragen, ein 
"wechselseitiges Lemenvon Geistes· und 

48 

Natuw.1ssenschaften • anzuregenund damit 
einen ProzeB in Gang zu setzen, deres der 
TU ermoglictt, "ihre eigene ldenttat und 

Potenz" einzubringen. 

Ein Vortrag aus dem Bereich der Sozialws
senschaftenwar dennauch Thema derW.til 
in Chermitz: Frau Prof. Mayntz sprach iber 
"Modeme Naturwissenschaft und Gesell
schaftsverstandnis: Was konnen die So
zialwissenschaften von den Naturwissen
schaften lemen?" Die Naturwssenschaft. 
so die KolnerGeselschaftsforscherin, habe 
schonimmervonihrer methodischen 1J1d in
hallichen Seite her den Sozialwssenschaf
ten als Vorbild gedient. Helie seien es be
sonders die Modelle der nichtlinearen Sy
stemdynamik, dezu dem • Ange bot" gehor
ten, f!i' das die Sozialwissenschaftler lnter
esse zeigten. Diese Modelle beschaftigen 
sich mil denProzessen der spontanen Ord
nungsbildung - darn auf einem Ordnungs• 
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verlust folgenden Phaseri.ibergang zu ei
nem neuen stationltren Zustand fem 110m 
Gleichgewicht. 

Solche natLrMssenschaftlichen Theorien 
seien geeignet, zu einer neuen Sichtweise 
sozia~ssenschaftlicher Probleme arlZ\Ee• 
gen. Vonei"lerObemahmederartiger Theo
rien konne allerdings keine Rede sein. Viel
mehr gingen ernst21Jnehmende Obertra
gungsversuche mx 110n ener veralgemei
nerten Versionder nm,rws senschaftlichen 
Theorie aus und bemb:en sie dann filr die 
eigenstandige Theorieentwicldung in den 
Soziat.Yissenschaften. 

Am 26.Mai folgeei"le Vortragsvenw,statung 
der MPG an derTU Magdeb11g - eiier Al
ma mater, die 1953 als Hochscrule filr 
Sctt.vermaschi"lenbau gegrilndet 1961 in 
ene TechnischeHochschule umgewandelt 
und sc~ieBtich 1987 in den Rang ei"ler 
T echnischen Universitat erhoben wuri;fe. 
Den Werkstoffwissenschaften, die an der 
nach "Otto von Guerike" benamte TU eine 
lange Tradition haben, so Prorektor Prof. 
Jurgen Dassow, soll ki.inftig eine noch star
kere Rolle zugewesen werden. Oeshalb 
natrn es nictt v.under, daB sich die TU 
einen Vortrag aus dem Bereich Material
forsch1.11g gewilnscht hatte: Prof. Eduard 
Ant. vorn Sll.lttgarter Max-Planck-lnsttut fiir 
Werkstoffwissenschaft. sprach zum Th&
ma: "Vom Triebwerk 21Jm Mikrochip - l.ber 
die Grundlagen neuer Materialentwick
l111gen". 

For die Entwicldung leistungsfahiger Trieb
werke undGasturbinen werden Werkstoffe 
benoti~ de den Belastungen bei hohen 
Temperaturen ohne Festigkeitsverlust 
stanctialen. Aberauch ftirmodeme elektro
nische Bauelemerie rruB man heute auf 
Materialien zuruckgreifen, die nach den Prin
zipienderHochtemperaturfestigkeit gestal
tet sind: Mit der zunehrnenden Miriatu-
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risieru,g wachstdiemechanische und ther
mische Belastungdermetal~schen Kompo
nenten (Leiterbahnenz. B.) solcher Bauele
mente stark an. 

Um die Hochtemperal\J'festigkeitvon Werk
stoffen zu erhohen, wird gegenwartig u.a. 
die sogenamte Dispersionshi!rtung ange
wandt: Manlagert feinverteilte keramische 
Partic;el indas Metal ei"I.Andiesen Teilchen 
komrrtde Bewegungvon Kristallbaufeliem 
(Versetzungen), die normalerweise festig
ketsmndemd wirkt zum Stillstand. Selbst 
bei hohen T emperaturen funktioniert dieser 
Blockiermechanismus noch: Zwar Uberwin
den die thermisch aktivierten Versetzungen 
in diesem Fall die Hnderrisse, doch blei
ben sie. wie Prof. Arn. und Mitarbeiter zsi
gen komten, an der Ri.ickseite der Partikel 
"ldeben" und werden so unschadkh ge
macht. 

Den AbschllBderVortragsreiiebildete am 
15. Juni die Veranstaltung an der Universiat 
Potsdam. Magnifizenz Prof. Rolf Mitzner 
hob in seiner Begtmung hervor, daB man 
sich in Potsdam in der gti.icldichen Lage 
belinde, die Forsct.Jngskapazitatvon lnsti
tuten der Akaderrie der Wrssenschaften 
der ehemaligen DOR mt dem Neuaulbau 
der Universtatverbinden zu konnen. Zurn 
Beispiel in der Form dervier befristetenAr• 
beitsgruppender Max-Planck-Gesellschaft, 
die aus tiuieren Akademieinstituten her
vorgegangen und run an der Universitat 
etabliert worden seien, wo sie inzwischen 
ihre Arbeit aufgeno1T1T1en hatten. 

Referertin Potsdamwar Prof. DieterOester
hel vorn Martinsrieder Max-Planck-lnstitut 
fur Biochemie; unter dem Titel "Schalten 
zwischen Rotund Gelb" berichtete er l.ber 
"ei, Bakterienpigmentals lnformationsspei
cher" - und zwar das von ihm untersuchte 
"Bakterienorhodopsn", dem de in Salzti..im. 
pelnlebenden Halobakterienihre purpurrote 
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Fa-bung verdanken. Wenndieses Pigment 
von Licht getroffen wird, iindertes vorUber
gehend seine chemische Struktur und da
mheine F arbe - eswird gelb. Das Pigment 
wirkt alsowie ein biologischer &halter, der 
zwei Zustande - purpurrot und gelb - ein
netrnen kann. DLl'ch genetische Eilgriffe 
laBt sich das Material so verandem, daB es 
auch als Langzeitspeicher gerutzt warden 
kann: Es kehrt dann nicht von selbst, son
dem erst bei Belichh.mg mit einer geeig,e
tenWellenlange ausdemgelben indenpl.l'
purroten Zustandzurilck. Aufdiese Weise 
erhalt man einen lnformationsspeicher auf 
b1ologischer Grundlage, der sich vieUeicht 
eines Tagesbei Bau von optischen Compu
tem einsetzen liil1t. 

An der Humboldt-Universitat 2IJ Berlin gab 
es dagegen keine Vortragsveranstaltl.l'lg. 
Der Grl.l'ld: Im Westteil Berlins existieren 
mehrereMax-Planck-lnstitute, die MPG aber 
wahlt fur ihre Prasentation immer Stadte. in 
denen sie nicht durch Max-Planck-lnstill.lte 
vertreten ist (~bei MPG-Prasideri Prof. 
Zacher stets vie! Beifall bekommt, wenn er 
darauf hinweist d£ es sich bei diesen 
Stadten nati.nich um solche handelt die 
nochkeinMax-Planck-lnstill.ltbeherbergen). 

Dennochstelte sichdieMax-Pland<-Gesel
schaftauchhiervor: Arn 15.Juniwurden die 
beiden befristeten lnsltutsauBensteUen im 
Ostteil Beriinsund die achtander 1-t.Jmbolct
Universitat ebenfalls befristet eingerictte
ten Arbeitsgruppen der Max-Planck-Gesel
schaft eingeweitt. Die kleine Feiersh.l\de 
im Aud~orium maximi.m wurde 2IJ einer 
Stl.l"lde des Dankes. MPG-Prasideri Prof. 
Hans F. Zacher bezog die Max-Plane k-I nsn
tute. von denendie lnitiativenzur Errichll.lng 
dieser Arbeitsgruppen ausgegangen wa
ren, ebenso in seinen Dank ein wie die Fi
nanzierungstrager sowie das Land Berlin 
und die Humbold~Universtat, einschlieB
lich ihres Rektors Prof. Adolf Zschunke. 
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SeinbesondererDankabergaltdenkommis
sarischen Leitem derbeiden lnstill.ltsauBen
stellen (Prof. Klaus Pinkau vom MPI fur 
Plasmaphysikund Prof. Gerha.-d Haerendel 
vom MPI fi.ir extraterrestrische Physik), die 
zusi!tZlichzuihren bisherigenAufgabeneine 
zweite F unktion auf sich genommen hatten. 
Ebenso dankte Prof. Zacher den Leitem 
der Arbeitsgruppen, die sich aufden "erfah
rungslosen Typ" der MPG-Arbeitsgruppen 
eingelassen hlitten. Seine Ansprache 
schloB Prof. Zacher mit einem Blick in die 
nahe Zukunft: "Arn Ende des Jahrzehnts 
wird die ZugeMrigkeit der Arbeitsgruppen 
21Jr Max-Planck-Geselsc haltgute Geschic h
te - abereben Geschichte -gewesen sein. ·• 

Der Berliner Wissenschaltssenator Prof. 
Manfred Erhardtbrachteden Stolzder Stadt 
auf die neuen Einrichtungen -"das ist ein go
ter Tag fllr Berin" -ZlnlAusdruck und dank
ta der Max-Planck-Gesellschalt dafur, daB 
sie auf so vorbildliche Weise fur die Um
setzlllg der Evauierungsempfehk.mgen des 
Wissenschaftsrates gesorgt habe. 

Dasge-san,te EngagemeriderMax-Planck
Gesel~schaftinden neuen Landern v.<lrdig
te auch Miristerialdirigent Volker Knoerich 
vom Bundesministerilm fir Forschung und 
Technologie. Der MPG seien besondere 
Aktivitaten in den neuen Landem abverlangt 
worden und des in Zeiten. die sich dl.l'ch 
eine schwierige Fina1ZSituation auszeich
neten. Dies fUhrte mit21J Belast1.11genin den 
alen Landem,ZllTlaldieZuwendungsgeber 
auch 1993 richt allen Anforderungen der 
MPG zur Finanzierung des Engagements 
nachkormien konnten. In der Vergangen
hel habe die MPG jedoch ihre finanzielen 
Spielraime stets optimal gerutzt: DLl'ch 
Umverteilungvon Ressourcen sei sie ihrer 
hohen Verantwortung tor die ai.ionoma 
Grundlagenforsctung und innovative Spit
zenforschung gerectt geworden. 
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Mit Ku,zpritsentationen der AuBenstelen 
und Arbeitsgruppen ging die Feierstunde 
zu Ende. Hierbei wies Pror. Klaus Pinkau 
der kommissarische Leiter der Bertine; 
AuBenstelle des Max-Planck-lnsthrts rur 
Plasmaphysik. darauf hin. dml an den lnsti
tuten der Akademie der Wissenschaften 
der ehemaligen DDR. aus denen die Au
B_ensteRen hervorgingen, gute Physik b&
triebenworden sei. Dies habe die Scientific 
Corrmunly 8UCh gewuBt Dr. Rolmd Zim-

• 
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marrnann. Leterdet Arbehgruppe "Theo
ri~ dimensio~sreduzierter Halbleiter" fUgte 
htnzu, daB die erzv..t1ngene Isolation der 
Wissenschafller in der ehemaligen DOR 
nurdadJrchzu Uberwinden w,.-, "daB einige 
Wis sense ha flier aus dam Westentrotz aller 
SctTMerigkeiten Kontakte zu fmen gesucht 
und gefunden hlltten". 

Michael Glob/g (MIJnchen) 
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NACHRICHTEN 

MPG: Grundung eines "Max-Planck .. nstituts zur Erforschung von 
Wirtschaftssyst emen" 

Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft 
beschloB aufseiner Sitzuig in Dresden am 
4 . Juri 1992, vorbehallichder Sicherstelung 
der Finanzierung, ein "Max-Planck-lnsttut 
zur Erforsct.mgvon Wirtschaftssystemen" 
in den neuen Budeslandem zu grilnden. 
Gegenstand dleses, auf einen Vorsc~ag 
aus den Reihen der MPG zuruckgehenden 
lm,11tLJs soll die Untersuchung von Wirt
schaftssystemen unter dam Aspekt itTer 
Transformation und Integration sein. Die-
sem Forschungsgebiet korrmt nach An
sicht der Fachwissenschaft eine grundle
gende und nicht oor vorubergehende Be
deLJung zu. lnsbesondere im Hnbijck auf 
den po~tisch herbe121.1fuhrenden Wandel 
von verschiedenen Erscheinungsformen 
somlistischerWirtschaftssysteme21J Markt
wirtschaften besteht ein Forschungsdeflzit 
(die Wissenschaft beschaftigte s1ch bisher 
varwiegend mil Ablaufen innerhalb gegebe
ner Wirtschaftssysteme). Esmangelte aber 
z. B. auchangenerelen Erkenntrissen uber 
den WettbewerbZW1Schen Wirtschafts- und 
Regulierungssystemen, da die Wettbe
werbstheone sich bi slang aufMark1pro21&s• 
se konzentriert hat. 

Arbeitsbereiche des neuen Max-PIMck-ln
stituts konnten setn: 
-Vergleichende .Ana~sender Systemtrans
formalion und des Systemwettbewerbes, 
einsch~eBlich dertwischen Eigenschaften 
von 0bergangswrlschaften, 
- .Analyse des Abiaufs evoiuiionarer und 
revolutionarer Anderungenvon Wrtschafts• 
oraiungen, 
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• ordl"IJngs-undinstitutionslheoretische Ana
tysen des permanenten Wandels, der Wirt
schaftssystemekennzeictne~ undderOrd
nungsprobleme, die bei der europaischen 
Integration und derweltwirtschaftlichen Ar· 
betsteilung auftreten. 

Als Wissenschaftler, die als kunftige lnsti
tutsdirektoren in Fraga kommen, wurden 
drei herausragende Vokswirtschaftler in 
Betractt gezogen: Prof. Alfred H. Schuller, 
Uriversitat Marburg, fur den Bereic h verglei
chendeAna~se der Systemtransformation 
und des Systemwettbewerbs; Prof. Hans 
We mer Sinn, Universitat Munchen, fur den 
Bereich Ablauf und .Analyse der Transfor
mabon und Integration von W,rtschaftsord
nungen; und Prof. Manfred E. Streit, Univer
sitat Freib~g. fur den Bereich ordnungs• 
und institutionstheoretische Analysen von 
Systemwandel und Integration. 

Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft hat 
sich dafur ausgesprochen, daB die fur die 
neuen Bundeslan!81' vorgesehenen lnsti
tutsgri.i'ldungen • neben dem "MPI zur Er
forschi.ig von Wrtschaftssystemen" auch 
die schon im Marz beschlossenen Institute 
fUr lnfektionsbiologie und die molekulare 
Pflanzenphysiologie • nur volzogen war
den, wennihre Finanzierung langfristig durch 
zusatziche Mittel der Finanzierungstrager 
sichsrgastelt :St. 

Michael Globlg (MiJnchen) 
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Ortleb: Studienanfanger werden immer alter 

Bei fast 60 Prozent der Studienanfanger 
verzogert sich cie AufnMme tires Studi
ums. Sie beginnen meist erst zwei bis crei 
JalYe nach dem Schulabsc~uB mit der 
Hochsctulausbildi.ig. Stationen auf dem 
Weg zur Hochschue sind hauptsachich 
Wehr- undZividienst BerufsausbiltiJngen 
Praktika und Auslandsaufenthalte. Da~ 
Durchschnittsalter bei Studienbeginn be
tragt damiljetzt 22 JalYe. Etwa 20 Prozent 
der Erstimmatrikulierten ist sogar 25 Jahre 
oder alter. Das belegt eine von der Hoch
schul-lnformations-System (HIS) GmbH 
durchgefOhrte und vom Bundesminister fur 
Bildung und Wissenschaft geffirderte Be• 
fragung von 10300 Studienanfcingem. Die 
jiihrhch °:1rchgefuh~e Untersuchung bezog 
zum zwe,ten Mal die Studiena,fanger der 
neuen Lander mit ein. 

"Das Durchschnitsalter der Studienanfan
gerlage noc h hoher, wenn das Abiturin den 
neuen Bundeslandemnichtbereitsnach 12 
SchulJahren erreicht WOrde", erklarte der 
Bundesminister flt Bildung und Wissen
schaft. Prof. Dr. Rainer Ortleb, am Miltwoch 
(2. September 1992) in Bonn. Um im inter
nationalen Vergleich nicht hinterherzuhinken 
so Ortleb, sei es im Blick auf den Europa~ 
~chen Binnermarkt 1993 nolwendig. end
lich MaBnahmena,-Senki.igdes Berufsein
trits"'e~ in Deutschland 21J ergreifen. Das 
Kriterum "kurze Studienzeiten und gUnsti
ge Berufsaussichten nach dem Studii.m" 
habe I eider nur bei der Hochschulwahl nur 
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filrdieAbhlrienten. die ein Fachhochsct..11-
studium aufnehmen, gr6Bere Becleutt.ig. 

Die Wa,derungsbewegungender Studier,. 
anlanger zwischen den alt.en und neuen 
Landemhaben zugenommen. Rund sechs 
Prozent der Studienanfanger in den neuen 
Landem stammen aus den alten Landern 
umgekehrt kommen zwei Prozent de; 
Studienanr.-iger in den aten Bundeslan
dem aus Ostdet.tschland. Die Zahl der 
Studienanfanger 1991 isl im Vergleich zum 
Vorjahr um 16000 auf 265000 (230.000 
West. 35.000 Os~ gesunken. In den neuen 
Bundeslandem nahmen drei Prozent mehr 
Frauen als im Vorjahr en Sb.Jdium auf. wah
renddie Zahl derMannerdort um 16 Prozent 
zurtickgiig. 

Die Berufserwartungen sind in den alten 
Landem gUnstiger als noch vor wenigen 
Jahren, wobei die Studienanfanger in den 
neuen Landemoptimistischer in die Zukunft 
blicken. als ihte Kommiltonen in West
dellsc~and. Bei der Studienfinanzierung 
nimmt das BAfoG speziell in den neuen 
Landem einen betrachtlichen SteBenwert 
ein. Andere Finanzierungsquelen spielen 
noch eine geringere. aber zunehmende 
Role. In den alen Landem besit2tderelter
liche Zuschi.J?, nach wie vor die gr~te Be
deutung. 

(BMBW-Pn 
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Frequentierung von NC-Fachem an ostdeutschen Hochschulen 

Die Zentralstelle fur die Vergabe von Stucie'l)latzen (ZVS) i1 Dortrrund teite zur Nach
frage nach NC-Studienplatzen an ostdeutschen Hochschulen folgendes ml: 

Die ZVS vergbt Platze fur Studienanfanger an ostdeutschen Hochschulen, ausgenom
men die 1-llmboldt-Unf.'ersitat Berlin, fur die Stuciengange Biologie, Medizil, Pharmazie, 
Psychologie. Tiermedizin und Zahnmedi2in. Das Verhalnis von vorhandenen Studien
platzen llld jeweiiger Bewemerlnnen-Nachfrage fl.Ir das \Mntersemester 1992/93 sieht 
so aus: 

Studienfach Zua ssungszahl 8e1Nerberlmen 

Biologie 352 300 
Medi.zin 1650 1571 
Pharmazie 266 411 
Psychologje 265 688 
Tiermedizin 124 135 
Zahnmedi2in 330 429 

lnsgesamt 2987 3534 
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STIPENDIEN 

The German Marshall Fund of the United States: 

Stipendien ror Wlssenschaftler der neuen Bundesl:tnder und Ost• 
Berlins fur FORSCHUNGSPROJEKTE UNO KONFERENZTEILNAHME IN 
EUROPA ZU THEMEN, DIE DIE USA ODER DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN 

DEN USA UNO EUROPA BETREFFEN 

ZWeck: F6rdermg des Austauschs von Erfahrungen und lnformetionen zwischen den 
Wissenschaftlem der neuen Bunclesllinder und Osl-Ber1ins und tiren amerikanischen 
und westeuropaischen Partnem Zll Problemen der amenkarischen Politik. Wirtschaft, 
Geschichteund Geselschall. ZurVerfllgung stehen proJalTetv.'a dreiBig Stipendien filr 
Wissenschaltler aus den neuen Bundesllindem und Ost-Berlin filr Forschungsprojekte 
oder die T eiln.tlme an Konferenzan in den alen Bllldesllindern und Westeuropa zu 
den USA oder die amerikanisch-europiiischen Be2iehungen betreffenden Themen. 

Hohe der Stlpendlen: Bis 1000,- OM. Bei Teilnahmean Tagungen bzw. bei Aufent
hal:en an Universitaten oder Forschungseinrichtungen dient das S~endium zur 
Finanzierung der Kosten filr Reise, U,tert<unft und Verpflei,Jng sowie notwendiger Ge
bUhren und Materialien filr den Zeitreum zwischen zwei und acht T agen. In einigen F lllen 
wird das Slipencium nicht alle Kosten dee ken. 

Bewert>ungsvoraussetzungen: Antragsberechtigt sincl promovierte Wissenschall
ler an Universitaten und Forschungseimchlungen in denneuen Bundeslllndern und Ost
Berlin, die eine der folgenden Einiadungen erhmten haben: 

a) T einahrne an einer Konferenz. die von einer UriversitMt oder Forschungseinrichtung 
in den alten Bundesliindem und Westeuropa veranstaltet wird ,i,d Probleme der USA 
undfoder <ie Bezietungen zwischen den USA und Ell'opa zum lnhalt hat, 

ODER 
b) Forschungstiitigkeit an einer Uriversitil oder Forschungseinrichtung in den alten Bun
deslandem oder Westeuropa zu Problemen der USA und/oder der Baziehmgen zwi.. 
schen den USA und Europa 

Bewe rbungsunter1age n: Ft,cieses Programmgbt es keinspezielles Antn,gs form.ii;,-. 
Jeder Antrag muB folgendes enlhalten: 
1. Ein Begleitschreiben des Antragstellers mit Erlnuterung seiner Rolle in der Konferenz 

ODER 
ein Begleilschreiben des Antragstellers rm Erlaiierungenzu seinem Forsctungsprojekt 
einschlieBlich einer BegrOndung, warum cie Forschungsti!tigkeit in der betreffenden 
Einricttung durchgefi1'1rt werden soil. 
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2. Einen tabellarischen Lebenslauf. 
3. Eine Einadung auf offiziellem Briefkopfpapier des Ausrichte~ der Kaiferenz mit einer 
Erlauterung, warum die T ednahme gewunscht wird, Angaben Uber Datum und Zwack 
der T agirig, 11orlaufiger T agesordnirig irid,. sowettmoglich, einer Lisle der zu erwartenden 
Teinehmer, 

ODER 
Eine Einladung der Lkliversitat oder Forschungseinrichtung, an der der Antragsteler die 
Forschirigstatigke,t durchalrutnn beabsichtigt. 
4 . Ein Empfehlungsschreiben eines ranghoheren Wissenschaftl81's. 
5. Eine kurze Beschreibung der Einrichtung, der der Antragsteller angehcirt. 
Aus ihr soll folgendes ersichtlich sein: 
- Geschictte und gegenwartiger Status der Einricltung. Wrd sie umgewandelt oder 
aufgelost? Wie ist in diesem Fall ihrgeger1'Nartiger Stetus, und welchenStatus komte 
sie nach der lknwandung haben? 
- Die Ste lung des Antragstellers innerhalb der Einrichtung. So fem sich die Einrichtung 
in einer U>ergangsphase bemdet, welchen Stetus hat der Artragsteller 21..1r Zeit, und 
wek:hen Status wird er 110raussicttlich in der umgewandelten Einricltung haben? 
ANMERKLJ\lG: Diese Angaben sind vertraiJich und haben keinennegati11enEinftuBauf 
die Entschetdung des German Marshal Fund of the Unted States. 
6 . Eine Obersicht, aus der die geschat2ten Kosten des geplanten Projekts hervorgehen. 

Bewerbung sfrlst: Die 11ollstandigen Bewerbungsiriterlagen mis sen spatestens sechs 
Wochen und fruhestens sechs Monae 11orTagungsbeginnoderdemgeplantenReise
termin bem Berliner Bixo des Germari Marshall Fund eingehen. Die Urterlagen warden 
in-oerhalb von llier Wochen bearbeitet. 

Bille beachten Sie: 
- Gegenstand der Konferenz oder Forschungstaigkeit mils sen Aspekte der Poitik, Wirt
schaft, Geschictte oder Geselschaft der USA oder entsprechende Themen der Be2ie
hungen zwischen den USA und Europa sein. 
- For eine Tagung werden maximal drei Stipendien zur Verfilgung gestalt. 
- lnnerhalb eines Zeuaumes von .b'lei JatTen kann einemAntragsteller rureinStipendium 
gewiihrt werden. 
- Die Gewahrung eines Stipendiums im Rahman dieses Programmes setzt 11oraus, daB 
derAntragsteller eine 110m Fundvorbereitete Erklarung unterzeichnetund damit versichert. 
ketneVerbindungenzum Minister1um fur Staatssicherheit oder Arnt fii'naionale Sicherheit 
der frtneren DOR unterhalten zu haben. 

Antrage sind an folgende Adresse zu richten: 

56 

The German Marshall Fund of the Unites States 
Kemwort Conferences ans Research: New German Lander 

Clara-Zetkin-StraBe 112 
0-1080 Beriin 

Telefon: West-Berlin (030) 3916201 , Ost-Berin (002) 2299202 
Telefax: West-Berlin (030) 3916433, Ost-Berin (002) 2291292 
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VERANSTALTUNGEN 

~elbstre~nigung oder Selbstzerfleischung? 
ZW1schenbdanz der ·Hochschulemeuerung osr 

Eine gemeinsame Arbeitstagung der bildungspolitischen Kommission der ESG/ 
West und des Bundes demokratischer Wissenschaftlertnnen (BdVVi e .V.) 

30.10. - 1.11 .1992 in der ESG G0ttingen 

The_me~: Ost-westd~utscher Systemvergleich und Bilanz der Abwicklung • Die 
Soz,alwissenschaften rn der DOR • Perspektiven der Fa chhochschuten in den neuen 
Bundeslandem • Schwierigkeiten und MOglichkeiten der Durchsetzung altemativer 
Wissenscha~sc~aftsansiitze * Probleme studentischer Selbstverwaltung im Ost
West-\:'ergle1ch Das westdeutsche Wissenschaftssystem in Aktion im Osten • 
ROckwirkungen der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft auf den Westen. 

Refer~ntl~ne~: Thomas Ahbe . (Leipzig} * Effi Btlhlke (Berlin) • Monika Gibas 
(Leipzig) He1drun Jahn (Berlin) * Klaus Labsch (Berlin) • Wolfgang Nitsch 
(Oldenburg)• Peer Pasternack (Leipzig)• Wolf Rosenbaum (G0ttingen). 

Anmeldung: BdVVi-BUro Bom, Torsten Bultmann R~u•,,. ..... , -•,r, AA '·"·' .l:;"'lnn Do--
t - - - • .....-+ , - ..J..JUV U 1111, 

0228/219946, oder ESG-Geschaftstelle (West). Vera Klier, Tunisstr. 3 W- 5000 
Kdln 1. 0228/235427 . 
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Die GEW vertiffentlichte ihr Semesterprogramm der GEW-Seminare filr Studen
tinnen und Studenten. Zurn Ost-Thema sind zwei Seminare angek0ndigt: 

• Studieren in den neuen Landern. Ein Erfahrungs-und Inf ormationsaustausch. 
12.-14.2.1993, Ort noch nicht feststehend. 

• Geisteswissenschaften • Ober lnnen• und Aullenansichlen, Ober die 
"Denkschrift" und die Wissenschaflsratsempfehlung zu den Geisteswissen
scharten in den neuen Landern. 18.-20.2.1993 in Bonn. 

Anmeldungen jeweils bis 11 .1.93 an: GEW Hauptvorstand, Referat Hochschule 
und Forschung, z.Hd. Brigitte Eschenbach, Postfach 90 04 09, W- 6000 Frankfurt 
90. 

Die GEW i.ibernimmt die Kosten fur Urterkunft und Verpflegung sowie An- und 
Abreise. 

Anze ige 
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AG Wissenschafts- und Hochschulpolitik 
beim Parteivorstand und die 
Fraktion im Abgeordnetenhaus von 

laden ei11 zur l<onferenz 

PD ·S 
BERLIN 

Ausgangspunkte, lnhalte und Wege 
alternativer Hochschulpolitk -

und Vorstellungen zur Novellierung des HRG. 

Wann? 21. November 1992, 10°0 
- 1 a00 Uhr ~ 

22. November 1992, 900 
- 15°0 Uhr 

Wo? Berlin, Rathaus Schoneberg, Saal 0201 
John.-F .-Kennedy-Platz, 1000 Berlin 62 

Tei/11ahmebedingung? Einen kreativen Kopf mit ldeen/ 

Fragen bitte rich ten en: Wolfgang Girnus. PDS-Parteivorstand, PF 100, 0-1026 Berlin 
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DOKUMENTATION 

' :. 

WARUM MANCHE .. 
GEHEN MUSSEN ... 
Fakten zum Wandel an Sachsen-Anhalts Hochschulen 

1,r1,chaO tllr dir f'.tihrillithr_ Fnl•i<klung •~• 1_·nr«hun~ and I thff in S.Ch.,,,, 
Anh•II •or d" Wiro,,,m,m,ung. llluch dlf (ll1Nn>hmt dn fo.Jmli<1i'<htn 

rron11radtr hundt!,...,.M,k rntil1ndrn 1«l1' n<0< llundr,ll n1ltr. JtJn ~unJ,,1,nJ 
trhirll 10 win, ri~nt Kol1a,hohtil 

llor tig,n•mnl.,.,llidw Arhtil lllr llnil'tf1i1l1tn, llnchwhal,n und r1<l1h<,ch,chulrn in 

S.Chwn-Anh•II ""PM mil dt1 ~ h,ITang •inn . ll11<hwhultrnrar111ng1Jtwl1"· b iii di, 
Grondl1g, ru, ■llt S1ruk1u,..,lnJtrvngrn m fonchung unJ lrhrt. b nl alorr ouch dor 

, Grandlag, ru, du kOnOigt .JlotM<hulg<,tt.t". 
' . ' 
. Ou llodtwhlrt.....,...N"'ll 'fll1n11. daB 11ft Miluhriltf dn OIT,nllichrn nimln 

., .,; _}1 rrnilnlich mlr~n tind. !Irr •1<hJtndt_jllng, Slul bn11<h1 M1111bt1ltr, di, drr JuJrml 
;
1 

I • ,l,I'_ .. •nhrlu1t1 grgrnUbcrlretrn l Onn<a. · , t ; ' ' , ·r , I• i, . " , 4 .,, ; · , .. , • • , · , 
, )•~•,: i l.i'!'! '~• "" ' .. .· •L, ·~•·, ~ •: ,. 1.,, 

;t;° )~/(:1::t~' · {~!Ab.erinicht alle sind. unbelastet. ,i .. I ;,, I·~ i ·( w h . 8 b I ? . . , ' .: ~?!:~:_!:\~ .. as e1 t e a stet.~~:...: ,....,J!!IIIJL•.&a.,."lo.'t. - "-:, 

I • 
l>>1u hriGI n no llnch,chaltrnt10trung,g...,11: 

-·~ • ... ·•·:. llrilHM, -" ...... I. r unlfionrr, ond """'"'"' Aklit1l~lrn in roliliKhrn r .. 1,itfl, gNlik hollli, hrn 11, . 

r..,..,ol\-'-'11-• ""' ··! !· µn, .. , • ..,n, in<lor,nn<ln• llligkrilrn in hrrirh-, Krri1- ond hnch1<loul,.,,oltn, n 
ll'tllrr- .... Nidil,..ilffll<ICHfli11"'1 ; I : Glotdtrun,.,,. A01hild01nJ and lllilkt<ltn in Rildung\lllllrn, l11i1hi1rn in K1Jt, . 

........ ,... """" (67, ..... ): • · ., .... iuinntn. K•mrr~••M"" vud l>im rlinlf'IU\,ChU,stn; 

,, , 

1/f , 

.'1,,:, 1. Ilic 0..iolrk hhganJ dtr F11ihtil drr Wm,m<h1n in Fonchun, und Lthr,, Jrr 
, ' ! ,: Gin ......: ind 1;,.,..,..,rrrihril gr~nllhrr llodurhulmilJlinlrrn; 
I • 

'. ·· J. Dit l'lkdn11n, odtr IJrna,htrili-•ng •nn tloch;u,ulmilJlir,lttn 1111 • iU<mchafi,. 
, : : · , f11mckn, pnlilnchm •nd idtoln- iKhr• Grlndtn: 

'! ' ◄. Ilic Amrithlu11~ drr ti, ,..., wi$,tn,chanlithcn oJr, huthKhvlhrwirMn l lli,lroirn 
· 1n wi..,norhallJ. vnd ho<hl<hulfm,.ltn /.irl,n. ,,, 

Parteizugehorigkeit 
<ildi!.fJt, iidil@?:'l~lfflltNi•t111t1J!Jllln ..... 
allein ist noch lange kein Grund 
fur eine Abberufung. 
Iii, u,a,.,. ,ind IO klar • ir rinrorh: 
■ VrrslilOr Jff!tn (.irnnch.l l,r ckr ~1f1r.chlKhl t"i1 

■ Vml,IOr ,,,,n dir Rtch11,1 .. 1lichlr11 
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VerstoBe geyen Grundsatze der 
Menschlichkeit und gegen die 
Rechtsstaatlichkeit hat jemand 
begangen, 
■ <ltr S1uJrn1,n in <ltr Vtti1ngrnbt11 '"' puli1ixhta. rrlogoiisu uJrr puilis1osd1t1 

G1ilnJt11 bt10><h1tologl i..1, 

■ <ltr 111 IM S1u<lt111,n und l~ut111to d<nun1it<1 ltll, 

■ okr ;,. Aunrag dn SEO ab z.,....- .i., Im• w ... 1 in Fun,hung w,,J Lcluc m • 
~,oJtr1 11>1, 

■ dcr ... od<olog11,htn lirUn<ltn dtn JtibuUi<hto uood publwsllKIO<O AIISlaUKh DIii 

dcru •nthc:hta AwlanJ ,t1l11111kt1 hal, 

■ ,k,' h • odcr lnuua111luL11i<M1t1 1u, pul11ud1t11 G11h1J<A g,lurJrrl uJrr •ubinJrrl 
~,.!. , j"' l l".t ~::- ., \ 

• • , ,,, \ 1·,l ,1'fh 1 ', 
.' ,. : ' ' ', : 1 • • ~ l ' ' 

:>,.- Niemand kann und wird 
·; pausc,ial verurteilt w~rden. 

I • 

Jtdtr bal W,I M~hl, wmcn hll su J.i,oottlltn, Wit er wirlhc:h Ut, wm1n J~ l'cl~HWI· 

l1141111111>1011 cone Alobc1ulu111 tfllplubkn hll . 

'·-· ,:Un 11;1).:l:,;:i ·',~ .. ~ .ar·~~·gibt~skein~J:\.~!~~ei~si~.~•t? 
' · i , ,,. ' l'~I; • ~I4,, ~- lJ,r Grund ill tonf11<~: lo j<<ltr .Ult smJ wrulologc Oiler uoJ lkttiloglc gru,11111, Jma 

I • " I .. ... ,l ; : •,I , •·': ,1., ~ Pmunlod1h1lln<h1C YINW SIMI &n<louUI ,mdr1 11u ... , . AhrtcbnunJ•gtldsi,n uttd 
II • .., ,1,, .... ' I • • ' 
• : : 1 ; 

1 
1 ~. ~• ·~ . • .....,,E,p1ruu11g •irca 1ndftt11f11lb Tur uud I Mr groUnet. Ou &ill Jcduda DKbl lib <.iaJK":t<hi• 

t · ' , ; : , )','} ' 1 !l.'•,; prolt.fkullc dct AnlM>tun1 m Jirr 1•r1M.tA1Uu.>m11uuu1. lhcr bat j(Jtt btlrollrur 
l ' ' . ' '. .. ; ~ I • 
• • ; • : . ' ; '! ., • : ,llcxb,chullcbrrr di, Meehl ,.r Akltolll!IIKkl. . 

•., "t, I'' :ti:\, '• :-.~ 

:\l·-Wer .. gehort zur . .' .: .. 
: :·.':j: Personalkommission? 
I . ... , • I 

; • • 
1 

: ' •• NJch 1u,g1ebigtr ulk111hdwr L>uivuaoo h.at Ju M1mi1u IU, Wmr1tse~II und fund1u111 

; • ~ '! ·,W1 4Nka S.Kfo,t11-Anhlll 11 Pt1k N1•l•1NnH11So)WfW11 ,u1,-nrlll. l>N' ~t11glwJc', Jrr 

~: · ·. r;. KolURIII.JUJI ,inJ ■lk Ubrr1NUU. llut l111tgr11!11 tSt u11htt11illt11, s• kummrll '" dtr 

1 '. -1' '. I l<Khl<hult, ■YI Jua LuJ1>1 •"" •us m1<kO<Jt1ot11 crwlbd1alllKl1<n Gru1~"'• "" , II. 

MWF Nr. I / JU . 06 . l992 

,, ,. . . . 
•. <lt,K.11<~ :'. V 

Eine traurige Bilanz 
kunJ ... Votrlcl ,11 .. ll,Kh1d1ull,hm II Sxl0<n·A11loah isl 1oti.,1,1. n, H9 l'rok:UOl<O 

unJ Uwtnltn I••• 91U) •••l~•hl J1t Pmu,o>l~uo .. ,"'°" Jot Alolotrulun&, in Kh•m• 
l ·Mlkn "'P' J,c iofOHlig, u .. ,i.uti.na. 

Diet ailld D1111 ... hkl11 ,,., • ., P1uon1ldiak•ui11 

la fouc•••t ••• L1h11. W1na Si1 Fraga■ ••bin. ac•11ibtn Si1 MU: 

Ml1l1 .. 1iMra lolt Wiann■chh ... f111ckuo1 d11 laodu Sac:baH•Aa•111 

Putlack 42&0, O·l040 Ma9dtbu19 

Flugblatt des M1n,ste1iums fur W1ssenschaft und Forschung Sachsen-Anhalt 
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GELESEN 

Manfred Riedel: Zeitkehre in Oeutschland. Wege In das vergessene 
Land. Siedler Verlag Berlin 1991 , 223 S. OM 34.-

In derostdeutschen Wssenschaft vollzieht 
sich seit drei Jahren durchaus eirigerma
Ben Dranatisches. Men m6chte meinen, 
das irgendwie 'Niederfinden zu dOrfen. wenn 
jemand ein Buch dazu schreibt Dieses 
Buch aber ist nochnichtverfaBt(oder noch 
nidt erschienen). Was bislang vortiegt. 
stmtztbis aufwerige (T eil-)Ausnatmen.vor 
Langatrrigkei und Berrtihtheit. Wenn die 
Verfasser westdeutsch sind, wird uns zu
dem eine Ensicht mteil die manchen viel
lei<:ht ein wenig schadenfroh stimmt. Was 
den Ostdeutschenunablassig vorgeworfen 
wird, ist dixcha.is gesamtdeutsch verbrei
tet Sentimentaiti!lt, nostalgische Neigung 
und Larmoyanz. 

Mil beeindruckender Ziihigkeit belegt des 
ein 1991 bei Siedler Bertin erschienenes 
Buch von Manfred Riedel: "Zeitkehre in 
Del.lschfsnd. Wege in dss ve,gessene 
Land''. Der Autor hatte in den fmfziger Jah
ren zu,ikhstin Leipzig Philosoptie studiert, 
um 1956 nachHeidelberga,wechseln. Seit 
1971 ist er Philosophie-Professor an der 
Universitat Ertangoo-N!nlberg. 

1990 begibter sichmehrmllls aif Reisen in 
die DOR, dam die ostdeutschen Buncles
lander. Dies nicht einfach so: "sondem 
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hem,eneutisch: im NBmen l/0'1 Hermes, 
des Zeichendeciers, slserwiJnsclterBc:Je 
und Rlrsprechereines · sndemn' Derikens 
in der verilnderlen We.If." (S. 7) Dabei be
steht wenn die Lektiire des Buches nicht 
t~uschl die Welt lilr Manfred Riedel aus 1. 
Dellschland 2. Europa l..'1d 3 . Nietzsche. 
Das sind die Koordi'laten. innerhalbderer er 
sich bewegt. Als Ableitu'lgen von diesen 
dOrfen dann noch zwei weitere Stichwort
geberauftreten: Heideggerund Bloch. "die
se letzten deutschenDenker ~n europij i
s chem Rsng" (S.B). 

Doch wenn es nur die beschrilnkte Welt 
wire: Es k6nntejawenigstens noch interes
sant zulesen sein. Nur, derAutor bedachte 
nicht die Schwierigkeiten einer Tagebuch
ver6ffentlichung. Dem ein hgebuch istes 
letztli<:h geworden. Lediglich sind die Ne
derschriften thematisch ein wenig sortiert. 
Jedoch: Die Dinge in einemzu publizieren
den T agebuch dUrfen nicht nur ganzwichtig 
fUrden Auter selbstsen. Es muP., sich !11.Jch 
fOrdenleserei'le Spannungherstelen. Da 
darf nicht der Leser genotigt werden, sich 
durch ciJtzencle Seiten Sentimentalit8t und 
Nichtigkeit quiilen 2IJ mOssen: Um dann ab 
und en einmel auf eine bemerkenswerte 
Beobacttung, Bemert!ung oder Darstellung 
zustoBen . 
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Offenbar wurde llfJch Riedel sel:>st von 
solchen Zweifeln geplagt. Weshalb er 
stellenweise versuctt, Banalitaten dl.J'ch 
gekilnstelte Oberhdrung die Weihe phfo
sophischer Reflexion zu verschaffen. Um 
hemach freilich sicheren Schritts zuri.ickzur 
Banalitat 2U finden: nun der des Denkens. -
Aber gewiB: So etwas darf der Rezensent 
nicht rur flockig behaupten. Er muB es 
belegen. Alsdam, eil Beispiel: 

"Es istderSturz ineineandereZeit. Es ist, 
als sturzte die Zel selbst ein; als ob ihr 
Einsturz den Sinn der Wolfe sprengen 
wi.Jtde. ·wahnsinn' stand bis zurOffnung 
derGrenze fur Zustande derErregung, die 
den Verstand rauben; bei gesteigelfem 
Enegungszustand bezeichnete das Wotf 
die Geisteskrankhel, die der Philosoph 
Johann Gottlieb Fictte als • Mi6vethaltnis 
zwischen denSinnen undderEinbildungs
kraff' definierle, das den Menschen dazu 
verleitet, fortwahrend Einbildung fi.Jr Vor
sfel/ungen wirldich empfundenerGegen
stande zu ha/ten. Die Defintion des Philo
sophen, im Jahnehrt nach de, Franzosi
schen Revolution von 1789 die gro6e 
Leuchteder Jenae, studentenschat, lie6 
uns jetzt, zweihundert Jahre spater, im 
Stich. Damit konntenwirunsnicht verstan
digen. /ch konnte mir den Doktoranden 
namens Fuchs aus Jena, der leibhaff ge
genwartig au( meinem Sofa sa/3, nicht 
eingebildet haben, wie umgek.ehrtich nicht 
bloll in seiner Einbildung, sondern fi.Jr 
seine Sinne existierle. Nicht a/s Vorstel
Jung eines wirl<lich ernpfundenen Gegen
stands, wie sich versteht, sondem a/s 
mlempfindende Person. .. "usw. (S. 22)So 
korrrnt man schnel auf 220 Seitan. 

Riedel beschreibt il dem Band zi.m ei'len 
Reisen nachund Begegnungen an den Uni
varsita'.an in Jana, t-'.a!!e und Leipzig. Zurn 
anderen verfolgt er Kindheitserinnerungen 
und sucht Spurenelemente Nietzschea-
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nischen Denkens und lebens in sach
sisch-tttiringischen Raum. 

Die Darlegungen sind vor allem unange
nehm sentimental und im Stile weinerlicher 
Lyrik, woes um lebensgeschicttliche Erin
nerungen des Auter.. geht "Auf dem Dach 
derKlosterkircheausdem13.Jahrhundert 
erblicke ich eine etwa drei Meter hohe Bir
l<e;sie istindenDDR-Jahrzehnten gewacl>
sen. Noch einmal iJberl<omm mich Trau
er. Sie weicht nicht und halt mich im An
blick des Baumes zwischen Himmel und 
Erde gefangen. • (S. 42)- beispielsweise. 

Wo der Lesende vieleicti meint. wenig
stens analytisch geleitete lrrl)ression er
warten zu durfen (immerhin WU'de uns der 
Aulor als Wissenschaftler vorgestellt), wird 
er enttausctt. Es kommt bloll>e Deskription 
daher. Dasie aber doch gelehrtklingen sell, 
bleibtnur eines: Die historische Kortamina
tion, 1.11d sei sie bisweilen noch so bemiilt. 

Auszunehmen sind hierbei manche Seiten, 
auf denen Riedel Besuche il Nietzsches 
Lebensstationen beschreibt: Naumburg, 
Schulpforta, Tautenburg bei Oornburg, 
Rocken, Jena Daentstehen angenehm zu 
lesende Skizzen. Verknotet sind sie mit 
durchaus feinfuhligen Versuchen, den 
BegrundungSZJJsammenhang im Denken 
des vielfachMiBverstandenen im Bezug auf 
diadem BuchdenAr18BgebendeZell<eh1B 
zu rekonstruieren. 

I st allerdingseine Anmerkung zu den ablau
fenden politischen Entwicklungen ohne 
solche Bezugnatme wirklich mat rvcht zu 
vermeiden, dann korrmt sie als gestelzte 
Belehrung daher. Etwa: 

"Als europaische Deutsche und deutsche 
Fwopaw; diewirheutezu sein wiJnschen 
und kunftig sein werden,sollen wir aus 
dem politischen Stimmengewirr die Ak-
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zerte der ·nations/en' wie der ·sozia/isti
schen' Psrleien (oder wie ihre Namen 
sonst tauten m6gen) mil geschicht/ichg&
sch6rffem Ohr heraushoren und fslsche 
Tone zurucl<weisen. Oderwlrwerden kei
ne Zukunft haben. Avf Distinktion kommt 
es an. Den Abstand wshren und den An
fangen wehren ... • (S. 91 )und lthnlich Origi
neles. 

SchlieBlich ist Riedel oftnaiv und fehlerhaft, 
wemesumde DDR geht (bzw. mitihmzu 
sprechen. l.l'T1 das "Zonlngebiet, des sich 
• Deutsche Demokra#ischeRepublik 'mnn
te" - S.157). Die Fehler sind mlunter auch 
mehr als pei'llich: Wenn etwa auf Seite 39 
vonder "RulnederPsulinerl<.iff:he"n Leip
zig geschrieben steht und auf Seite 43 lber 
dieselbe Krche: "gesprengt. obwohf sie 
doch unversehrt war'' (Hervorhebungen 
P.n . Auf Seite43 hat er recht. 

Wo Riedel seine Besuche M ODR-/ost
deutschen Universittiten beschreibt, erfah
ren wirz.war nichtsAtemberaubendes. Aber 
bei aller Langatmigkeit erfahren wr doch 
lnteressantes Oberdievonihmvorgefunde
ne Atmosphare. Er bericttet. worOber er 
dort Vortrage hielt. Angenehm 0berraschen 
ihn vone Horsale: damals nicht ungewotm
lich. wenn jemand aus dem Westen kam. 
lnzwischen hat sich das normalisiert. Unter
richtet werden wir darOber, wo er Aufbau
Ost-Hilfe leistete: "Th0ringische Gesell
schaft fOr Philosophie" in Jena, " lnteres
sengemeinschaft Nietzsche e .V ." in Hale/ 
Saale. "Kuratorium SchloB Ettersbl.l'g" in 
Weimar. 

Wen er trafund sprach, erfahren wr, auch 
wen er schon kannte. Etwa Lothar Kreiserin 
Leipzig. der ihm "dss vertraute Du" anbot, 
und dessen interessaite Darstelh.na sei
nes Verhaltens w~;end-d;~ Bl~c~R~-~
schmisses Riedel ko_,ortiert: "der sich als 
ehemsliger FDJ-Sekretar am lnstitut fiJr 
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Philosophie gegen Bloch entscheiden 
muBte"(S. 36, Hervorhebung P.T.) . Wo
gegen die Alden doch besagen: Mancher 
hlttte gewiB lieber drauf vel'2icht.et, sich die 
Finger bei dies er Sache schmutzig zu ma
chen. Ooch let2tlich aber wtl'en es &her 
Oberzeugungen. wie auch imnier 2Ustaide 
gekommen, die den Einzelnenleiteten. denn 
Zwang. Womt gar nicht so sehr das mtt
le rweilige Wissenschaftsratsmitglied 
Kreiser kritisiert sein soll, das ja vieUeicht 
wirfdich die DOR in der imeren Emigration 
0berstmd. Vielmehr soll die verbreitete Art 
krtisiertsein. mitderdurchaus kollektiv indi
viduelle Verantwortung bewtlltigt wird: /ch 
mu/Jtedoch! Schlimn, genug. werm rrtlhere 
Oberzeugungen als solche, eben dameli
ge, darrit euch zeitgebundene, heute g&
leugnetwerden. Ooch dann muB man sich 
ja niclt noch kolportierend dran beteiligen. 

lmletztenAbschntt lberrasdtdenn fi'eikh 
das Buch doch noch. Dort liefert Riedel 
ausgezeictwiete Portr!lts dreier Wissen
schaftler. die fOrden Teil der DDR-Wissen
scheft auBerhelb dergangigen Bibliografien 
stehen: filr die Unpersonen des akademi
schen lebens in der DDR. In desen Arti
ke., befreit sich Riedel von der bemUhten 
Gelehr-samkeit. Das sagen zu konnen, tut 
gut Die Portratierten hlfflen es anders nicht 
verdient. 

Paul Menzer, !lbervierzig Jetire Philoso
phie-Professor in Hane, stellte sich nach 
dem Kriege als Dreiundsiebziglihriger dem 
demokratischenNeumfangzurVerfilglllg. 
(Nachdem ihm wohl nictt "die Nieder/age 
Hifferdeutschlands Wfe eine Befreiung·· 
(S. 161, Hervorhebung P.T.], sondem als 
Befi'eilXIQ erschienen war: Es war eben 
zuni:tchstmal eine sole he_ l Menzerwird rli•~ 
erste Opfer von Rugard Otto Gropp, der 
sich spltter in Leipzig els FL6note in der 
Ph~osophiegeschichte verewigt : lndem er 
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die "inilosophische Front" gegen Bloch 
fonniert. 

Jurgen TeUergehortezudenAssistenten 
Blochs in Leipzig. Uid er gehorte zu den
jerigen, die im Gefolge der Blochsc~en 
Zwangsemi..-ierung eine andere Entwick
lung Z!J netmen geZWU1gen wurden als 
etwa damalige FDJ-Selaetii'e. Nath Ma
nuskriptabschluB der hier in Rede stehen
den Veroffentlichung geschah Teller eine 
spate Genugll.lung. Er wurde unter erin
nernswertenUmstanden Honorarprofessor 
an der Philosophischen Fakultat der Leipzi
ger Urwersmt. Vergleiche hochschu/eost 
211992. 

Das drtte Portrat stellt Eberhard Haure 
vor. Er war seinerzeit in Leipzig gefi:irdert 
worden durch Theodor Frings und Schller 
von Hermann August Korff. 1957 ~rde er 
beim zv..teiten V ersuch d11ch "Mayers &hu
/el' ( S. 190,191, 192)zuFallgebrachtund 
fristlos aus dem Universitatsdienst entlas
sen. Der Artikelwidmet sich ausfuhr~ch der 
Rolle YOn Hans Mayer in diesem Vorgang. 

Wir finden bestatig:, was sich illlCh fUr an
dere etwa Robert Havemam, und irrmer 
wied~r sagen laBt: Die Grundidentifikation 
mit einer ldee und tuer Ausfilhr1r19 laBt den 
Einzelnen in der Holfnung und um des Er
h.-ts derHoffnungwllenmsiches Unertrag
liche noch ertragen. Bis an einen bestmrn
ten PuB<t. Den legt der Einzelne fur sich 
fest. Oder rie: Um kaputt2lJgehen am Ertr&
gen des Unertraglichen. Fur Mayer warder 
PuB<t 1963 gekommen. Zuvor hatte er -
z.B. - in der hier behandelten Sache etwas 
tun milssen, wie viele andere auch. Riedel 
llberliefert es uns so: 

"Nein, niemand aus Senat oder Fakulat 
kamt-',au1azu ,'-lilf&. Einar, vie!!cich~ hatte 
es gekonnt: Hans Mayer, der als Jnstit"s
di,e/dor nach dem Ausscheiden von 
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Frings inder Sache zustiindig und mit sei
nem Wotf gefordeft war. Das ernicht sprach. 
Erentzog sich der Artwort durch Flue ht in 
die Krankhel (mit • Kuraulenfhalt). Haufe 
war nicli sein Schuler. Das einzige, was er 
bewirl<.fe, war die Niedersch/agung des 
von seinemAnhangeingeleiteten Diszipli
narvertahrens. ( .. ) ... als siewenige Jahre 
spiitereine Kampagne gegen ihn selbst 
begannen ... , kam er zu dem Fa zit, 'meine 
Studenten nichtmehrschilZen' zukonnen. 
Und ging, wie zuvor Ernst Bloch, in die 
Bundes,epublik. "(S. 194 f.) Und wie Man
fred Riedel. 

Haufe blieb. Der Herbst 1989 erlebte ihn als 
besonnen-konsequenten Sprecher des 
(seinerzeitigen) Burgerw~lens in Weimar. 
Die Leipziger Uiiversita wi'd ihm dem
nachst eine Honorarprofessur artragen. 

Ein langer Aufsatz am Ende des Buches 
("Kehre der Zeit als 'Zelkehr' oder: das 
Tragische inderGeschichte') erinnertuns 
schlieBlich doch nocheirrnal andessen do
mi11erende Schwachen. Es geht gleich las 
mil deruberraschenden Behaupll.lng: ·zum 
er:ien Mal seit langem giti es fiJr uns 
Deut-schewieder Ding ea uf derWeJt, uber 
die wir gar nicht verschiedener Meinung 
sein konnen." (S. 210) 

Zurn Beispiel: "Es gab eine deutsche R~ 
volution ... " (S. 210) Wir folgen dem Altar 
ge-duldig waiter und stoBen auf seine Mt
teilung Ober dastVerhalten der deutschen 
"Dichfer und Oenkervon Profession":" ... 
sie (b/eiben) selbst iJberden geschiclilich 
beispiel/osen Vorgan~. einergewantos~~ 
Re1.0lution und den Ubergang zur Em1-
gung im Stteit". (S. 212_ f .) Al~ von "g~r 
nicht 119rschiedenerMemung Jil wohl kat
ne Spl.l". 

Weiteres Beispiel: •w;,1eben nichtmehrin 
staatlichen Provisorien"(S. 21 O),seieines 
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der "Dinge auf der Welt, iJber die wir gar 
nicht verschiedener Meinung sein kon
nen'', und zwar: "Zum ersten Mal seif Ian
gem". H-n. Dasoltevieleicttd..-an erinnert 
werden, daP.. vor gar nictt lmiger Zel ziem
liche Einmutigkeit ("gar nicht verschiede-
nerMeinung·) Obereines bestand: Dar.. cie 
staatlichen Provisorienwohl sinnvollerweise 
nicht mehr als Ptovisorien zu betrachlen 
seien. Oder. um mitRiedel 211 sprechen: die 
Vereinigung sei "fast schon aufgegeben" 
gewesen (S.210). 

Mithin: Die "Dinge ... , uberdie wirgarnicht 
verschiedener Meinung"waren trtd sind, 
gibt es h&lrte nicht "zum ersten Mal seit 
langem". Sie sind rt.Ir immer andere. Das 
verweist aufdie Relativiatvon EinmOtigkeit. 
Zudem erscheint es 1r1angemessen apo
diktisch, Uberha..1pt von Dngen. "iJber die 
wirgarnicht verschiedener Meinung sein 

konnen",zu reden. Doch1.m dl!lszuerTl)fin
den. brauchte es vielleicht de Erfahrung 
DOR bis zum SchltP... 

Ansonsten liefert Riedel in seinem SchuP..
aufsatz a.isfliuficheBegrOndungen, warum 
er von '2eflkehre" spricht; daB wir ntrt statt 
einem "Vaterland im Raum', den vergsn
genen Nationalstaat" (S.213) ''ein Vater
land in der Zeit"(S. 210) gefi.mden hatten. 
weil ''diejetzL zurEntscheidunggebrech
te Abkehr von Zeiverrtlckungen dun:h die 
politischen Grollideologien des Faschis
mus und Marxismus-Leninismus"vollzo
gen sei (S.213): warum l'.tetzsche eine so 
zertrale Stelli.19 in dem Buch ermimmt. 
Letzteres ist Gegenstand der abschlieP..en
den sechs Seiten. Deren LektOre kann em
pfohlen werden. 

Pas Temaclc (Leipzig) 

Deutsche Rechthaber. Jens Hackers Buch "Deutsche lrrtUmer" 

(Jens Hacker: Deutsche lrrtumer. Schonfarber und Helfershelfer der SED
Diktatur im Westen. Ulstein Ver1ag, Ber1in, 1992, 615 S. 58,- OM.) 

Angesichts der medial priisenten Kom
mertare verhinderteroder gewesener Dis
sidenten kommt gelegentich der Eindruck 
auf, die SEO hiitte sich mit der westdeut
schen Wohnbev61<ermg in der ODR allen
fans fUnf Jahre haten k~nnen. 

Mit nicht i.1betrachtlichem lnsiderwissen 
beschrieb Monika Maron (1) detaigetreu 
den mertalen Unterschiedzwischenvormo-

tarischen Postmodemen, cie wohl kaum 
geduckt zur Wahltme der Nationalen Front 
geschlichen waren. 
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Jens Hackers Buchwrsprichthier objektivie
rend gegenzuhalten, ind em es rmder U!ngst 
Uberfalligen westdeutschen Vergangen
heitsbeschafligi.,gzu beginnen scheirt llld 
sich ml den analytischen Fittigkeiten in der 
alt.en Bundesreptblik bei der Beurteik.mg 
der DDR vor ihrem Zusammenbruch be
schaftigt. Moglicherweise hat mit diesem 
Buch der Streit um die Vergsigenheit im 
Westen erst richtig begonnen. 

Hackers Buch wirkt .amlichst aufgru,d sei
nervoluminosen Staffillle erTl)iriegesiittigt, 
was sich jedoch als eine von Zeilzeugen-
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befragungen absehende Dokumenten
ftxiertheit herausstellt. Nach einem allge
meinen und zu wrnachlassigenden ersten 
Kapitel uberden Eirug1S1gsprazel!von 1989/ 
1990 wird im zweten Kapitel knapp die 
"Entv.1ckl1S1g derdeutschen Fragevon 1945 
bis 1949" 1.mrissen. 

Unfangreiche Darstellungenome Neuheits
wert zi. Det.tschlandpolitik der BLndesre
gierungen von 1949 bis 1990 schlieBen 
sich in einem dritten Kapitel an. Da die Ge
schichte der "EtabliefUng der Zwei-Staaten
These" nictt zu den GrauZ(>nen der Ge
schichtsforschung gahort, hatte eine Be
schrankung auf die sattsam bekannten 
Literaturhirmeise dem Buch etwas mehr 
Handlichkeit vertiehen. Erst nach einem 
kurzenAbril! dervolkerrechtichen Rahmeo
bedingungen der deutschen Neuvereini
gung beginrt das Buch ab Sate 179 sich 
seinem Anspruch zu nahern. 

In diesem 6 . Kapitel warden die Positionen 
zur "Wiederherstellung der staallichen Ein
heit Deutschlands aus der Sic ht der Partei
en und wicttiger gesellschaftlicher OrgMi
sationen" dargestellt, wobei auch den 
"deutschlandpolitischen Positionswechs
lem" Stral.A, Brandt und Bahr gesonderte 
Aufmerksarnkeit geschenkt wird. 

Nachdem sich Hacker der Da~ellung der 
DOR in der tiffertlichen Oiskussion in Ge
stalt von Publizistik, Literatur, den Politi
schen Bildungssti:iten und den Schulbu
chem v.;dmet, begibt er sich mit dam 8. 
Kapitel in den engeren Kreis der (LllS hier 
vorrangig irteressierenden) wissenschafts
politischen Relevaiz. 

Mit Hackers Sictt auf die deutschlandpoli
tischenBeitrage derv.;ssenschaftlichen Dis
ziplinen Staats- und Vtilkerrecht, Ge
schicttswissenschaft, Politikwissenschaft 
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und SBZ-/ODR-Forschlllg soil sich im fol
genden beschaftigtwerden. 

Zu Begim L11temimmtHacker einenAbste
cher in ae Soziologie, wobei er die deutsch
landpolitischen "Verdienste" der FAZ
Chefsoziologin Elisabeth Noelle-Neumann 
heivorhebt. 

Derpromovierte Jurist Jens Hacker sortiert 
dieo.g. drei Disziplinen schnell: Im Gegen
satz zu einer Vielzahl von Historikern und 
Politologen ist es eines der "erfreu~chsten 
Ergebnisse <ieser Studie" (S.345) mittei
len zu konnen, dal! die herrschende Mei
nung bei der Mehrzahl von Staats- und 
Volkerrechtlem hirterder delischlandreclt
lichen Rechtssprech161gdes Bundesverfas
sungsgerichts gestanden habe. Oas Bun
desverfassungsgericlt ist es auch, das 
durch sein juristisches Behammgsvermo
gen in Bezug auf das Wiedervereirigungs
gebotim Grundgesetz der"bessere Anwalt 
delJscher lnteressen" war, einen Titel, den 
bei Hacker neben der FAZ und der Welt 
(S.351) nurwenige lnstitutionen beanspru
chen kdnnen, schon gar nictt die Zeit der 
Griifin Denhoff oder der "hamische Kom
mentar'(S.419) des SPIEGEL zur Grun
dung der Gesellschalt fUr Delischlandfor
schung, der vor21.1stehen der AiJor des 
Buches seit Marz 1992 Gelegenheit hat. 

Mit dem Beginn des Abschnittes zur Ge
schichtswissenschaft begimen auch die 
haischen Tone, denn Jens Hacker ist ein 
uberaus kritischer Autor, der sich ml einem 
der "ilteressartesten Phanomene der letz
ten Jatre" beschaftigt. 0a andere Autoren 
durchaus andere Phanomene als irlteres• 
sart bezeicmen konntan, expliziert er un
m~verstand~ch, dar..ihmdie Tatsache, ~ 
so1o1ele Historikerund Politikv-Assenschaftler 
den Status quo in Ell'opa "!Ur gli und unab
anderlich betrachtetund eine nationalstaat
liche Wiedevreinigung Deutschlands selbst 
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unter Verlust der delischen Ostgebiete 
sbikt abgelehnt haben'' (S.352), Probleme 
bereitet. Erwllhrung findet bei dieserhisto
rischen Gerechtigkelsfndung aber auch, 
dal! die Juristen und die "praktische Politi('' 
die These vorn Urtergang des Deutschen 
Reiches nie geteilt haben (S.353). 

Im Abschnitt Z1J Geschichtsv.;ssenschaft 
wie auch im gesemten Buch wird deuttich, 
dar.. Hackers Buch zwtirdersteine Zusam
menstellung von Zlaten mit vom Autor 
vertilierten Wertungen ist def' sctwerich 
eine analytische Dmension nachgewiesen 
werden kam. Erti!utert seidiese Hackersche 
Methode mhandseiler Kmkam Bochumer 
Historiker Hans Mommsen. der mit seiler 
These vom "Bi-NationalisieruigsprozeB" 
auch ''keine Skrupel" hatte. sein Referat 
zum I. HcWT1bacherDispli »Die Nation ist tot. 
Es lebe die Region" zu Uberschreiben. P• 
radigmatisch fli" sein Wissenschaftsver
st!lndnis wirftHacker itm n111 seine Einwlin
de ertgegen. von denendie wrkmlicttigsten 
soaussehen:"Oiestater, obwoHihm Elisa
beth Noelle-Neumann ... widersprochen 
hatte." Die Mommsensche Revision des 
Begriffs der delischen Nation findet aber 
bei Hacker 21Jch eine Erkl!in.mg: "Hlitte er 
nur die zatireichen Oarlegungen der Bun
deskanzler Brandt und Schrridt gelesen, 
dam wli'e er nicht zu diesem Fehlurteil 
gelangt.'' (S.362) 

Dem studentischen Besucher eines Pro
seminars mag diese infartileMethode noch 
nachgesehenwerden, ineinerwissenschalt
lichen Monographie wi'kt dieser Umgang 
mit den Urteilen von Kolegen ni.- peinlich, 
auch wenn die realhistorische Entv.1clwng 
ex postals Wahrheitskriterium bei der Be
wertung von Handungsm6glichkelen ge
nommen werden mag. Ale Wssenschaft
ler werden danach bewertet, ob sie in den 
Jahren der deutschen Teilung das Wieder
vereinigungsgebot des Grundgesetzes 
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beachtet het>en. Skeptiker warden je nach 
dem erreichten Grad ihrer Skepsis behan
delt. Nachsichterfahren derges~KS"I Diet
rich Bracherund AleXllnder Schwan. schieB
lich zeigtsich bei beiden Ws senschaftlem, 
''wie sehres der • Friedensbeweglr!Q« und 
ver..treuten Zirl<eln im lilken und rectten 
Spektrun ZUYOr gelungen wt/II, Sorge bei 
denen 11Jszultisen, denen es um den Be
stand der freiheitlich-demokratischen 
Gru,dordnung und die wetere ZugeMrig
keit der Bundesrepublik ii der westlichen 
Wertegemeinschalt ging." (S.376) 

OieseNachsichtmit quesiverin1Bn Schafen 
findet sich in dem der Poitikwissenschaft 
gev.;dmeten .Abschmt schon nictt mehr. 
schlieBlich'11aben metnre Pollologen noch 
st!!rker als die Historiker Zweifel an, Fort• 
bestand der deutschen Netion geitul!ert." 
(S.383) 

Bel seiner Kritk am Status-~o-Denken in 
der Politikwissenscl-eft wird Hacker dann 
sogarirtemetional. Beispielsweiseverweist 
er auf das Status-~o-Denken des Ameri
kaners OavidCaleo unddemonsiriert darrit 
zugleich seine l..klVertral.thel milder ameri
kmischen Oiskussion. woAutxirenwie John 
Meersheimer stlri(er clskutiert werden, zu
mal gerade Meersheimer auf die sicherheits
poitischen Gefahren in Europa nach dem 
Ende der BipolaritiU mit provokanten The
sen (2) aufmericsam gemacht hat. 

Von den kritisierten Politologen sei noch auf 
Emst-Otto-Czempiel und euf Kurt Sonthei
mer aufmericsam gemacht. Hacker will of
fensichtlich seinen Vorwu-fdet flichtt:>each
tung des Wiedervereingungsgebots des 
Gru,dgesetzes ftext>ilisieren und wi-ft den 
o .g. Alioren ein "hohes MaB von lgnoranz 
gegenUber der Bevtilkerung der DOR" 
(S.391 )vor. Diese !Ureinen FAZ-Kommen
tar noch verwend>are Formulierung hat in 
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emer v.issenschaftlichen Monograptie erst 
recht keinen Erldarungswert. 

Aulbau und Diktion des Buches erscheinen 
eher wie eine groBangelegte Revanche mit 
den delJschlan~olitischen Auffassungen 
von Sozialwissenschafttem, gegen die der 
Ji.ist Hacker eine tiefintemalisierts Aversion 
zu besitzenscheint. Erklarungen fii historio
graphische und pohtologische Fehllrteile 
sind Hackers Sache dabeirictt, wohingegen 
gerade das van einer wissenschaftlichen 
Studie zu erwarten gewesen ware. 

Es velV-A.lndert richt, daB die Politikwissen
schaft dabeibesonders grobangefalltwird, 
sc~ieBlich hat d1ese Wissenschalt in der 
Bundesrepublik - irrtumlicherweise - den 
von 1968 herwehendenGerucheinerOppo
sitionSVt1ssenschalt. 

Naheliegend erscheirt es, die Positionen 
der SBZ-/ODR-ForschlXlg als kronenden 
Absc hk.lB dieserzensurenverteilenden Ge
neralabrec hoong mit alten Kontrahenten 
warden zu las sen. 

Der sich durch Hackers Buch historisch 
gebende Zeitgeist wendet sich mil Vehe
menz gegen die unter dem EinftuB von 
Ernst Richertund Peter Cmstian Ludzin der 
zweiten Halfte der sechziger Jahre voltzo
gene Neuorientierung der westdeutschen 
ODR-Forscl'l.lng, die durchd1& Regierungs
i.lbemalTTle der SPD noch verstari<twurde. 
Beklagtwird dabei vor allem der »Relatillis
mus derSysterne« undae vonludz forcierte 
Abke tr vom herktirrmlic hen T otalitarismus
Begriff, wie auch die Anwendung der ''sy
stemimmanenten Methode ", die versuchts, 
die DDR-Gesellschalt in ttrer Enlv.icklung 
aus sich selbstherauszuverstehen.Hacker 
macht deutkh, wie sehr er diese filrihn be
dauer11che Ertwicklmgais ciJrchdie Brandi
sche »neue Deutschland-Po~tik« begin
stigt sieht, wobei Hacker nichtzu erwamen 
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vergiBt, daBauch Brandtdem Relalivismus 
"l'l.lldigte". 

Wer bei Hacker den ana~schen BiB und 
das wissenschaftliche Erldan.rigspotential 
verrniBt, wird am Ende des Bandes auch 
Ober den politischen Charakter der Streit
schrilt2umZweckeder lnstrunentalisieroog 
von Geschictie aufmerksam gemacht. Als 
"goBter lrrtum" wrd die "llusion, mit einer 
Politik der Aufwertung und Stabilisierung 
des SEO-Regimes zu einer inneren Libera
lisier111g der DOR beizutragen"(S.453) be
zeicmet, \'tie sie milder Anwencimg der von 
Egon Bahr 1963 verkiildete Formel vom 
»Wandel durch Annaherung« nach dem 
Regier111gswechsel implemertiert wurde. 

Die Westbindung der Bundesrepublik nicht 
aus denAugen ver1ierend, formu~ert Hacker 
zugleich voUmundige Anfragen an die da
malige Status-quo-Politik Kemedys. "Oa
ruberhinaus hinaus mussen sich auch die 
fur AuBenpo~tik Verantwortlichen in Paris 
und London sowie anderen westeuro
paischen Ha14>tstadten fragen"(S.454), ob 
sie dam Urteil des deutschen Professors 
Hacker standhalten. 

Kurt Sontheiner muB sich wederholt "dar
an erimem las sen", daB er "keine Sk~el 
hale" festzustellen, daB die Bundesrepu
blik nur noch an die eigene ZiMunlt denken 
soHe (S.432). Die "Arroganz deutscher 
Sctwiltsteler• bleibt Hacker ·ungeheuer
lich" und Gunter Gaus ''Versteigtsich zu un
geheuerichen Behau~ungen" ( S.455f.) etc. 

Offensichtlich wll Hacker durch den totalita
ren Gebrauchvon Sprachedarauf aufmerk
sarn machen, daB der T otalitarismusansatz 
weitertin von NL.tzen ist, wie auch seine Dik
ton z.;;;ailer: den Eindruck vermittelt, als 
hale er den Kallen Krieg ganz perstinlich 
gewonnen. 
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MitSOffisanzverspricht Jens Hacker euf der 
letzten ~eite seines Buches al jenen An&
lytikem Uberrasch111gen, die bereits in den 
sechziger Jahren auf den T eiminus "totefi
tar" verzichteten, nachdem er sich aJVor an 
Hermann Rudolph anschloB, der an die 
"Verdienste der DDR-Forschung in den 
fUnfziger Jahren erinnert"(S.428). "Back to 
~e Fifties· koonte der englischspractige 
Titel des Buches heiBen. 

Die Emotionalitttt noimativer ll>erfrachtun
gen im unempirischen Henr1gehen, wie 
auch die unterkomplexen Pirallelen zum 
Drtten Reichwerdenjedenfefls 110nzahlrei
chen Wissenschaftlem (3) auch helle noch 
els die entscheidendenmelhodischen Nacll
te~e jener Zeit angesehen. 

"Deutsche lrrtthler" magfOreine poitische 
Streitschrift aufgn11d der wohl auBerge
wtihnichen Zrtaten-111d AussprOc hesarrm
lung einen bemerkenswert hohen lnform&
bonsgehalt haben, die dem Hackerschen 
Buch noch fehlende analytische Oislanz 
wrd vonder 211 erwa-tendenwestdeutschen 
Vergangenheitsbe~ltigung zweifelsohne 
eingefordert werden miJssen. Beide 
Pa-adigmen derMstichen Korrmurismus
forsch111g haben versagt. Der Totalitaris
musansatz trug 21JrUiterscMtzung der Mo-
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demisierungsphasenkomrT'l.lnistischer Sy
steme in den fOnfziger und sechziger Jah
ren bei, wie sie rmdemSputni<-Schock ~ 
~ifestwurde, wie er auch nicht den resig,a
tiYen Zusarrmenbruch der Repressions-
mechanismen und der komrT'l.lnistischen 
FOtrungselten selbst ertditren kerin. Die 
modemisierungstheoretischenAns !ltze wie
derum ft.lhrten zu einer U>erschltt2ung der 
ReformfittigkeitkomrT'l.lristischM Systeme, 
wie es Hacker anhand der deutschen So
ziefwissenschaft so genOOlich vorfilhrt. 

Frank Ge/Bier (Leipzig) 

Anmer1(Ungen: 
(1) Vgl.: Monika Maron, "Peinfich. blamabel, 
llk:herfich", in DER SPIEGEL,35/19992, S. 
136-141 
(2) Vgl.: John J. Mei'.l"Shemer, Back to the 
Future. lnstabiity in Europe after the Cold 
Wl!II, 11: International Security, Surrmer 1990 
(Vol.15, No.1), S.S-56 
(3) Vgl.u.a .. : Eckard Jesse. Wie man eine 
Chmarezum Leben erweckt. Hat de DDR
Forsch111g versag? - Kriische Bestands
aumahme einer lrtgstlichen Wissenschaft, 
in: Frankfurter Allgemeine Zefong, 24. 
August 1990, S.35 
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Perspektlven christlich-demokratlscher Bildungspolitik. Hrsg. von Nobert 

Larrvnert Nornos Verlagsgeseselschaft Baden-Baden 1992. 374 S . 

DieservomStaatssekretar im Bunclesbildungsmiristerium, Nobertlammert, herausgege
bene und vom 8ll'ldeskanzlar rrit einem Geleitwort versehene Sammelband "enthalt 
wichtige und gn.ndlegende Beitrage zu den lnhalten und Perspektiven christlich-clemokra
tischer Bildungspolitik l.lld fordert damit zugleich die von mir angeregte !Sid fur notwend1g 
gehaltene breite Grll'ldsatzdiskussion i.iber die Zukuntt unseres Bildungswesens• (H. 
Kohl). In unserem Kortext interessieren vor alem ein Beitrag des sachsischen Wissen
schaftsministers, HMS Joachm Meyer: "Arl)assll'lg lJ'ld lnnovaion. Die Erneuerungvon 
Hochschulen und Wissenschaft in den neuen Landero. itvir brauchen eine neue 
Hochschulpolitik" und einAufsatz des Staatssekretarsim mecklenburg-vorpommerschen 
Kutusrrinistsri1m, Thomas de Maiziere: "Problems des Einigungspr021Ssses". 

72 hochschule osl okt 1992 

Studle zur Integration ostdeutscher Jungakademlker: Von der Elnhelt 
berufllch profltlert 

Mit der beruftichen Situation von Hochschulabsolwnten, de llr Studium noch vor der 
Wende n der ehemaigen DOR abgeschlossen haben, beschltftigt sich eine Studie 
der Hochschul-lnfonnalions-System GmbH (HIS), Hamover, de Bundesminist8f' Prof. 
Or. Rainer0r1leb am 26. August 1992in Bonnvorntellte. "Die ostdeltschen Jungakademiker 
zahlen innerhalb der neuen Uinderzu den Bevt>lkerungskleisen. de trotzallet Pmbleme, 
die der Neuaufbau den einzelnen brachte, mit den teiweise sehr schwierigen Begleit
erscheinungen relaliv gut zurechtkommenund von derdetJschen Einhei schon jetzt ge
wissermaBen beruflich profitieren~, ertdilrte der 81.fldesbildlJ"lgsminisler. 

Fast 80 Prozent aller befragten JIJ"lgakademil!er, die 1982 itT Studitm begonnen und 
Uberwiegend 1987 abgeschlossen haben, stehen, so Or11eb, derzeit in einer Voll>e
schaftigung. Hier zeigte sich gegenUber anderen BevOl(erungsgruppen ein ooBerge
wohnlich positives Bild der beruflichen Integration. Zwar gebe es fur einen T eil der urter 
den Bedingungen des alten Systems in den BerufGestarteten noch lnstabiitiUen n itTer 
Beschaltigl.l'lgssitualion, doch es flinde sich in <iesem Personenkreis eine setT ~el 
geringere Arbelslosigkeit als angenommen. l'llr sieben Pro2&nt sei vonArbeitslosigkeit 
aktuel be troff en. Erfahrungen mil diesem fur Ostdeutsc he neuen Phanomenmur..te berets 
etwa jeder fi.lnfte JIJ"lgakademiker machen. 

Frauen waren davon besonders betroffen. Sie blieben !anger arbeitslos als tire mltnnli
chen Kollegen. Beruflich existenzielle Schwierigkeiten gaben vor allem Okonomen, Land
wirte, T echniker, Physiker und Lehrer ~ des merxistisct.-leninistische Grundlagenstudi
um an. Besser sieht es bei Medizinem. Lehrem und auch Jllisten eus. Absolventen mit 
ausgezeichneten Oiplomen sind besonders gefragt. Von ihnen ist de,zeit so gut we nie
mand ohne Arbeit. 

Die im Auftrag des Bundesministerill'Tls fur Bildung und Wissenschaftvom HIS dixch 
gefuhrte Studie ermittelt als GrUnde ~ den Vertust des Arbeitsplatzes Ubeiwiegend 
betriebsbedrigte KUndigungen (44 Prozent) bzw. die Abwckk.mg von Betrieben (30 
Prozent). We gen Un21.Jfriedenheit mit der Arbeitsstelle k!rldigte von sich aus nur jeder 
zetmte beschaft.igungslos gewordene Hochschulabsolvent Seit Ende 1989 hat knapp 
die Halfte der jungen Akademiker die Stele gewechselt, 1!11:ht Prozent bereits mehr als 
einmal. Ein Gror..teil von ihnen verspmch sich davon eine Verbessel'Ulg der beruflichen 
Situation. Ein Orittel dieses Personenkreises wanderte in eine andem Braiche ab. Am 
seltensten nahmen Mediziner und Lehrer einen neuen Arbeitsplatz ein. Hau fig bedeutete 
der Stellenwechsel aber einen Umzug n die alen Bundeslander. Elf Prozentder Befrag
ten. darunter Mmer doppeltso hltufig wie Frauen, erbeiten jetzt im Westen. Vor alem 
T echniker(34 Prozentder SteUenwechsler), Physiker(20 Pmzent) l.l'ld◊konomen (19 Pro
zent) folgten attraktivenAngebotenausdemWesten. '1.Jnter Einkommensgesichtspunkten 
komte diese Jungakademi<erden groBten Spru,g nach vome machen.", sagte Ortleb. 

Die Hochschulabsolventen slelten ihren Ausbildll"lgsstatten Obeiwiegend gute Zeug
nisse aus. "AndenHochsch!AenwurdevOfallem gutes grundlagentheoretisches Wissen 
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vermittelt. AJs Defizite w11de var allem der Mangel an fachubergreifenden K rtni 
und kooperativen Fahigkette~ genannr, bericttete der Bundesb~dungsmi'list:..n auss~:~ 
H_I_S-Stud1e. Schlectt_ bellte~t wurden die EDV-Ouakfikation. padagogisct.-methodische 
Fahigk&lten und spe21ell mangelnde Rechts- und Wirtschaftskenmiisse. 

Daher seies n11zu verstandlich, so Ortleb, daB 70 ProzertdieserHochschulabsolverten 
etnen _:-tarkan Bedarf nach Fort- und Weiterbildung fur sich in Anspruch nehme. Mehr als 
die Halite der ostdeutschen Jungakademker haben nach der Wende be ,t· · 

a al
·ri · . re s an ener 

u 1 1ZJer111gsmaBnahme te1lgenommen. 

Di~ Studie erscheilt als Band 96 der HIS-Reihe "Hoc:hscl"l.Jlforscrung" und kann nur 
bei HIS (Gosende 9, W-3000 Hannover) kostenlos bezogenden. 

(aus: lnformationen Bi/dung Wissenschatt (Hrsg. BMB~ 9192) 
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