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Editorial 

Der personelle SelektionsprozeB im Zuge der Hochschulerneuerung des Ostens 
tritt vorerst in sein Endstadium: Berutungsverlahren sind in solcher Zahl und Eile 

durchgefuhrt, daB fur einige Gebiete der "Markt" wie leergefegt ist und sich mehre
re Universitaten um einen Kandidaten eher mittlerer Qualitat balgen. Den 

Reproduktionsbedarf der (weit zahlreicheren) westdeutschen Hochschulen in 
wenigen Jahren vor Augen bleibt kaum eine trostliche Perspektive. Die (im Osten 

noch besonders beschnittenen) Selbstverwaltungsmechanismen haben im 
Schnellverfahren ihre Belastungsfahigkeit nachweisen mOssen. Ober Kriterien 

konnte dabei kaum in Ruhe nachgedacht werden, und der Traum von der 
Chancengleichheit nach dem Leistungsprinzip /andete auf dem harten Boden der 

Realitat (alt-)neuer Seilschaften. Unverrneidliche Pannen, die immer auftreten, 
wenn die Heere in so kurzer Zeit wieder aufgefullt werden mussen, erregten 

offentliches Geschrei. Wer die Resultate von Fach- und Personalkommissionen in 
Listen zusammenfaBt, auf denen Hundertschaften von Hochschullehrern gleich 
auf Lebenszeit die BerufsausObung verwehrt wird, muB groBes Vertrauen in die 

Obermenschliche Lauterkeit und Qualifikation der Entscheidungsfinder haben. Die 
Beobachtung aus der Nahe nahrt dagegen massiven Zweifel und laBt von Skan
dal sprechen, weil die MaBstabe zu unterschiedlich waren und die Akteure selbst 
nicht frei von hochst personlichen Ambitionen. Dies al/es war jedoch zu erwarten, 
als der Rechtsrahmen fur Oberprufungen so bedenklich unscharf gezogen wurde. 
Die tiefer liegenden Prozesse bleiben vorerst in die bedauernden Nebensatze der 
Kommentare verbannt: die Beseitigung eines spezifischen Mittelbaus im Osten, 
der mehr war als ein sich in Knechtsposition aufs ungetrubte Professorensein 

qualifizierend vorbereitender Nachwuchs, und damit wesentlich die vielgepriesene 
Lehrorientierung der ostdeutschen Hochschulen sicherte. Dies ist eben nicht nur 

ein gravierendes soziales Problem fur die Betroffennen. Der Vorgang steht in 
schreiendem Gegensatz zur aktuellen hochschulpolitischen Diskussion: Man kann 

nicht das Ergebnis erhalten wollen und dafur die lnstrumente zerbrechen. Auch 
dies ist nicht unbedingt ein neues Argument, aber das Charakteristikum der 

gegenwartigen Hochschulpolitik ist ihre Taubheit gegen berechtigte Wamungen: 
noch profitiert sie von Erblasten, dieser Kredit ist jedoch bald aus der Welt 

geschafft. 
M.M 
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THEMA: 2.Deutschlandtreffen der Wissenschaft
ler mit Hochschullehrerqualifikation 

Vom 2. bis 4. Oktober d.J. tagte an der Technischen Universitat Berlin der zweite 
KongreB der habilitierten aber (noch) nicht berufenen Wissenschaftlerlnnen der 
Bundesrepublik. Wir veroffentlichen im folgenden die im Verlaufe des Treffens 
in verschiedener Weise zur Kenntnis gebrachten Papiere, die sich zuvorderst auf 
die Problematik habilitierter Kolleglnnen in Ostdeutschland beziehen. 

Dieter Dahnke/ Christian Gizewski (Berlin): 

Einige Oaten zur Wissenschattsstrukturentwicklung in den ostlichen 
Bundeslandern 

1. 

Die Umstrukturierungen sei 1989 fuh
ren im ostlichen Wissenschaftsbereich 
nicht selten zu unklaren Relationen zwi
schen verschiedenen wissenschaftsstati
stischen Begriffen und wegen der andau
ernden Entwicklung auch zu unklaren 
Datenlagen. Dennoch gibt es bereits jetzt 
eine Anzahl ausreichend abschatzbarer 
Rahmendaten, die die Quantitat der in 
ungesicherten Verhaltnissen befindlichen 
Wissenschaftler und die Gr613eder zu be
waltigenden lntegrationsprobleme erken
nen la.13t. 

Die im folgenden ausgefuhrten Oaten 
stammen aus folgenden Textquellen: R. 
H. Brocke, E. Fortsch, Forschung und 
Entwicklung in den neuen Bundeslandern 
1989-1991, hg. vom IGW der Universitat 
Erlangen-Nurnberg, Stuttgart 1991 (Ab
kurzung: BF); Forschungseinrichtungen 
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in den neuen Bundeslandern im 
Geschaftsbereich des BMFT, Pressedo
kumentation des BMFT, Bonn Mai 1992 
(Abk.: BMFT);Erneuerungsprogramm fur 
Hochschule und Forschung, hg. vom 
BMBW, Bonn 1991 (Abk.: HEP); J. 
Kocka, Die deutsche Einheit und die So
zialwissenschaften, in: DerTagesspiegel. 
16.9.92, S. 21 (Abk.: Kocka); D. Wonka, 
Das Humankapital ist im Osten nichts 
mehr wert, in: Leipziger Volkszeitung, 
11 .9.92 (Abk.: Wonka). Von den Verfas
sern dieserZusammenstellung geschatz
te oder ermittelte Zahlen sind mit '(DG)' 
gekennzeichnet. 

2. Zum Umbau der 
Wissenschaftsinstitutionen im Osten 

2.1. Es gab in der DDR des Jahres 1989 
9 Universitaten und 46 andere Hochschu
len (BF S. 52 f.- Ubersicht). Abgewickelt 
wurden 16 alte Fachhochschulen (BF S. 
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132). Neugegrundet wurden bis 1991 2 
Universitaten und 20 Fachhochschulen, 
zum Teil unter Einbeziehung und Um orga
nisation alter Fachhochschulen, so daG 
im Jahre 1991 11 Universitaten und 20 
Fachhochschulen in Fortentwicklung be
griffen waren (BF S. 132 ff.). Dies du rite 
ungefahr dem absehbaren Zielzustand 
entsprechen. 

2.2. Es gab ferner 1989 im 'Staatssektor' 
die Akademie der Wissenschaften mit 
60 lnstituten, die Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften,die Bauakade
mie, dieForschungseinrichtungen des Ge
sundheitswesens u nd die GeWi-lnstitu
te sowie im Wlrtschaftssektor die 
verschiedenen Elnrichtungen wirtschafts
bezogener, insbesondere der lndustrie
forschung (BF S: 175 - Obersichten). An 
die Stelle dieser alten Strukturen sind bis
her 33 neue Institute der Blauen Lisle, 3 
neue GroGforschungseinrichtungen, 36 
neue Landereinrichtungen, 6 neue Ein
richtungen der Fraunhofer-Gesellschaft 
und 7 geisteswissenschaftliche Zentren 
getreten (BMFT; Kocka), wobei diese 
aus fortgefuhrten Bestandteilen ehema
liger Akademie-Einrichtungen entstam
men (HEP S. 1, Art. 1 d. Vereinbarung). 
Die sonstigen Forschungseinrichtungen 
des 'Staats-und Wirtschaftssektors' ge
hen in neue Verwaltungsstrukturen oder 
in privat organisierte Wirtschaftsunter
nehmen ein, wobei die starker Rationa
lisierung unterliegen (Wonka zur lndu
strieforschung). 

3. Zur Entwicklung der Zahlen 
berufstatiger Wissenschaftler 

3.1. 1989 waren an alien Universitaten 
und Fachhochschulen des DDR-Bereichs 
39271 'Wissenschaftliche Mitarbeiter', 
und zwar 650 Hochschullehrer, 7000 Leh
rer im Hochschuldienst und 21800 Mit-
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telbauangehi:irige beschaftigt, und zwar 
in Berlin (Ost) 6679, in Brandenburg 1749, 
in Sachsen 15140, in Sachsen-Anhalt 
6076, in Mecklenburg-Vorpommern 4685 
(BF S. 53 f.}. Die Anzahl der 'Wissen
schaftlichen Mitarbeiter', die auGerhalb 
der Hochschullehrerschaft i.e.S. den 
Grad des Dr. sc. hatten, la.Gt sich fur da
ran arbeitende Forschungsgruppen der
zeit wohl nicht annahernd ermitteln; 
jedoch sind uns folgende Zahlen be
kannt geworden: 1981 - 1985 betrug die 
Zahl der 'Promotionen A' im DDR-Be
reich insgesamt 19903, der 'Promotio
nen B' 3727; 1971 waren die Zahlen 
2785/226, 1985 4467/852 (DG). Da
nach la.Gt sich zumindest schatzen, daG 
sich ein nicht kleiner und tendenziell 
zunehmender Teil der 'Dr. sc.'-Titel-ln
haber 1989 auGerhalb der Hochschul
landschaft im engeren Sinne befunden 
haben muG. 

Fur die 'Wissenschaftlichen Mitarbeiter' 
insgesamt ist eine Reduktion um 30% 
und speziell fur die Mittelbau-Angehi:iri
gen eine solche um bis zu 60% der Aus
gangszahlen nach dem Einigungsvertrag 
geplant und zum AbschluG in nachster 
Zeit vorgesehen (Wonka). Bei Evaluie
rungen in Sachsen wurden 1000 der 
18500 Beschaftigten an Universitaten 
und Fachhochschulen vor den Pri.ifungs
kommissionen wegen mangelnder politl
scher, moralischer oder fachlicher Eig
nung zur Entlassung empfohlen (FAZ 
29.6.92, S. 5). 

3.2. 1989 waren im DDR-Bereich dem 
Forschungssektor unter Zugrundelegung 
bereinigter 'OECD-Kriterien' 140565 
'Forschungs-und Entwicklungs-Vollbe
schaftigte' zuzuordnen (nach anderen 
Kriterien ca. 160000 bzw. ca. 200000 
Beschaftigte) . Davon entfielen auf den 
Hochschulbereich 16571, auf den 'Staats-
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sektor' 36042 - davon ca. 32000 auf den 
Akademie-Bereich - und auf den 'Wirt
schaftssektor' 86208, - davon lndustrie
forschung 72250 (BF S. 48). 

Ca. 4,5% der im Akademiebereich tati
gen Wissenschaftler hatten den Grad 'Dr. 
sc.' und schatzungsweise 2% im Wirt
schaftssektor. 

50% der fruher im Akademiebereich 
forschungstatigen Akademiker haben 
gegenwartig noch Arbeit und nur noch 
20% der fruher in der lndustrieforschung 
Tatigen (Wonka). Die vom Wissen
schaftsrat fur den universitaren und 
auGeruniversitaren Bereich empfohlenen, 
mit i:iffentlichen Mitteln zu finanzieren
den Wissenschaftler-Stellen sind zwi-

W. H. Hauthal (Leipzig): 

schen 25 und 50% bisher nicht zur Verfu
gung gestellt oder nicht finanzierbar 
(Wonka). 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich 
trotz ihrer lnhomogenitat folgende Ein
schatzung: 

Mehrere 10000 - maximal ca. 80000 -
der in der fri.iheren ODA wissenschaftlich 
Berufstatigen, von denen vielleicht bis 
zu 2% den Grad 'Dr. sc.' erworben 
haben, duriten derzeit ohne einen wis
senschaftlichen Arbeitsplatz sein 

Christian Gizewski, PD Dr .. 
und Dieter Dohnke , Dr. sc., /eben und 

arbeiten in Berlin. Sie geh6r1en zur 
Vorbereitungsgruppe des Kongresses 

Universitat Leipzig in diesen Tagen 

Im lnteresse der Hochschullehrer und der 
Angehi:irigen des Mittelbaus an der Univer
sitat Leipzig (sowert Ihnen sowohl mo
ralische lntegritat als auch fachliche Kom
petenz seitens der zustandigen Kommis
sionen bestatigt wurde). denen jetzt ge
kundigt wurde, aber auch der Universrtat 
Leipzig selbst, werden nachfolgend einige 
dringliche Probleme genannt. und erfor
derliche MaGnahmenvorschlage unter
breitet. 

Diese Probleme wurden bererts mrt ver
schiedenen Betroffenen an der Universrtat 
Leipzig diskutiert, bedurfen jedoch ggf. in 
einigen Punkten noch einer Prazisierung 
und vor allem einer wesentlichen Ergan
zung. Dies kann dadurch geschehen, daG, 
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wie vorgeschlagen, derfolgende, 3. Deutsch
land-KongreG im Herbst'93oderim Fri.ihjahr 
'94 im Leipzig stattfindet, und Leipzig auch 
als sozialer Untersuchungsschwerpunkt 
vorgesehen wird. Untersti.itzt wird dieses 
Vomaben vom Vertreter des Landesver
bandes des akademischen Mittelbaus 
Sachsens (LAMS). 

1. Die jetzt ausgesprochenen Kundigungen 
mangels Bedarfs sind fur die Betroffenen 
diskriminierend und fur die Universrtat Leip
zig schadigend. Diegegebenen Begrundung 
ist sachlich unzutreffend. Die Auswahl
kommissionen waren mit ihrer Aufgabe 
tJberforder1; elne Entscheidung fi.ir bzw. 
gegen eine Forschungsgruppe muG 
zwangslaufig problematisch bleiben. Der 
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zusatzliche Zeitdruck war kontraproduktiv. 
Es ist im Einze/fa/1 zu prtJfen ( oderzum indest 
zum Gegenstand der o.g. Studie zu ma
chen), warum fur manche Hochschulange
horige maBgeschneiderte Stellenbeschrei
bungen angefertigt wurden, fur vie le andere 
dagegen nicht. 

2. Auffallig isl jedoch besonders, daB neue 
Ansatzeim Sinnedersonst stetsgeforderten 
fachtJbergreifenden Forschung kaum eine 
Chance hatten. 

3. Dem - nach jetzigen Stand - durch die 
Kundigungen gleichfalls entschiedenen 
Abbruch vonForschungsprojekten und Be
treuungsaufgaben von Qualifizierungen 
muB durch NotmaBnahmen umgehend 
begegnet werden. Hierbei geht es u.a. 
auch um die Sicherung von wissenschaft
lichen ldeen und Ergebnissen. VermiBt 
wird diesbezuglich eine Obergangslosung, 
wie sie bei der Abwicklung der Akademie 
der Wissenschaften praktiziert und inzwi
schen auch prolongiert wurde. 

4. Im Rahmen der Rechtsnachfolge der 
ehemaligen DOR ist dringend eine Struk
turlastenbeseitigung einzufordem, z.B. 
durch Einrichtung von sogenannten Kw
Stellen. Dies bezieht sich z. B. darauf, daB 
in der DOR 'schneller studiert' wurde. So 
sollte z.B. fur befahigte. unter 40jahrige 
Habilitierte unbedingt eine auf 3 Jahre be
fristete Moglichkeit der Umqualifizierung 
geschaffen werden (vorrangig in den Gei
steswissenschaften). 

5. Die unterschiedlichen Lasten und Lei
stungen von Hochschullehrern einerseits 
und derjenigen des hinsichtlich der Quali
fikation breitgefacherten akademischen 
Mittelbaus in den neuen Bundeslandem ist 
bezuglich der bisherigen und der jetzigen 
Situation starker in das offentlich (Verant
wortungs-)BewuBtsein zu vermitteln. 
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6. Fur Stipendien- und Umschulungs
programme der lndustrie- und andere Ein
richtungen sind die jetzigen Habilttanden 
meist zu alt. Deshalb sollten solche Pro
gramme mindesten bis zu einem Alter von 
40 Jahren geoffnet werden. VermiBt wer
den auch Stipendienprogrammefur bereits 
Habilitierte zum Zwecke der Um-oder Nach
qualifizierung und der Auslandsqualifizie
rung. 

7. In den bereits abgewickelten Bereichen 
ist die Praxis der kurzfristigen (6-Mona
te-) Arbeitsvertrage durch eine, die inzwl
schen bereits langfristige Verunsicherung 
der Betroffenen und ihre MenschenwtJrde 
benJcksichtigende Regelung zu beenden. 

8. Die vom Minister fur Wissenschaft und 
Kunst des Freistaates Sachsen anlaBlich 
eines Forums an der Universitat Leipzig zu
gesagte Beschaftigungslosung fur altere 
Wissenschaftler ist leider total ausgeblie
ben. Die weitgehend einseitige Politik des 
Per-sonalrates gegen altere Wissenschaftler 
ist zu revidieren. Sie verletzt das Leistungs
prinzip und isl keinesfa/1s immer sozia/
vertraglich. 

9. In vielen Fallen wurden bei den Ein
stufungen der Universitatsangehorigen im 
Freistaat Sachsen die aus derVergangen
heit resultierenden Benachteiligungen 
aber auch Bevorteilungen festgeschrieben. 
Dies verursachte eine entsprechenden An
zahl von Einspruchen, die aber nach einer 
auBerordentlich langen Bearbeitungszeit 
negativ entschieden wurden. Zusatzlich zu 
der im BAT-0 verweigerten Anerkennung 
der tatsachliche Berufsjahre fuhrt dies 
zu erheblichen Einkommensminderungen 
und dam it nicht zuletzt zu einem fehlenden 
Spielraum In der beruflichen Entwicklung 
der Betroffenen. Der Abbau dieser - auf 
die bewuBte Ausschaltung des Leistungs-
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pnnzIps in der Pieck-Ulbricht-Honeck
er-Ara zuruckgehenden - Diskrepanzen 
sollte zumindest in Aussicht gestellt wer
den, auch fur die bereits gekundigten Wis
senschaftler. Demgegenuber ware die 
prozentuale Ost/West-Angleichung der 
Einkommen nicht vordringlich. 

W. Klein/ W. H. Hauthal (Leipzig): 

10. Den (zum Teil langfristig) habilitierten 
Wissenschaftlem sollte im Freistaat Sach
sen nicht !anger der Titel eines Privat
dozenten vorenthalten werden. 

W. H. Hauthal, Dr. rer. nat. habil.. ist 
Chemiker an der Universitat Leipzig 

Aspekte der Umgestaltung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft 

Angesichts der erschreckenden und fur 
die Zukunft hochst bedenklichen Reduzie
rungen der ostdeutschen Wissenschafts
landschaft halten die Teilnehmer des 2. 
Deutschlandtreffens der Wissenschaftler 
mit Hochschullehrerqualifikation folgendes 
fur besonders wichtig: 

1. Die Ausstattungen der ostdeutschen 
Lander mil Universitaten. Fachhochschulen 
und auBeruniversitaren Forschungsein
richtungen sowie das disziplinare Angebot 
dieser Einrichtungen sollten mittelfristig -
propertional zur Bevolkerungszahl - denen 
in den alten Bundeslandem angeglichen 
werden. Bis dies mil der Kraft der Lander 
moglich sein wird, sollten Deutsche For
schungsgemeinschaft, Sonderfonds und 
Stiftungen die Wissenschaft in Ostdeutsch
land verstarkt fordem. 

2. Die Facherstruktur an den Universitaten 
sollte starker als bisher erkennbar auf die 
Forderung interdisziplinare Ausbildung und 
Forschung gerichtet werden. 

3. Fur den Ubergangszeitraum sollten 
Professuren in einem bestimmten Umfang 
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auf Zeit ausgeschrieben werden, um spa
tere strukturelle wie personelle Verande
rungen und Erganzungsmoglichkeiten -
auch im lnteresse der jetzt die Hochschul
lehrerqualifikation nach den neuen hoch
schulrechtlichen Regeln erwerbenden Wis
senschaftler in den ostlichen Bundes
landem - zu sichem. 

4. Die Privatdozentur sollte fur diejeni
gen, deren Hochschullehrertatigkeit nach 
AbschluB der derzeitigen Evaluations-Pro
zesse Bedenken nicht mehr begegnet, in 
den Landerhochschulgesetzen schnellst
moglich verankert und erreichbar gemacht 
werden. 

5. Fur altere positiv evaluierte Wissen
schaftler derUniversitaten und des auBer
universitaren Bereichs, sind - gegebenen
falls im AnschluB an die 1993 auslau
fende lntegrationsphasedes Wissenschaft
ler-lntegrations-Programms (WIP) - Stel
len ad personam einzurichten: habilitierte 
oder anerkannt habilttationsahnlich qualifi
zierte Wissenschaftler, die zur Zeit der 
ODA in unbefristeten Dozenten-, Mittel
bau- oder Mitarbeiter- Stellen arbeiteten 
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g) Selbsteinschatzung und SelbstbewuBt
sein; Einschatzung der Systeme der 
Wissenschaftlerausbildung und -berufs
wege, deswissenschaftlichen Arbeitsmark
tes und der Wissenschaftlervermittlung 
(nach AFG und anderen Modi) sowie 
der Verfahrensweisen der Oberleitung und 
Abwicklung im Bereich der fruheren DDR 
und Ost-Berlins. 

Zur Veranschaulichung bestimmter typi
scher Problemkonstellationen isl zusatz
lich zu der normalen Fragebogenertie
bung in charakteristischen Einzelfallen die 
weitere Untersuchung durch "Tiefeninter
views" denkbar. 

Die Erhebungen sollen so gestaltet sein, 
daB man aus ihren Ergebnissen ggf. un
mittelbare SchluBfolgerungen furVerbes
serungsvorschlage bei der Gestaltung 
des Hochschulrahmengesetzes und der 
Landerhochschulgesetze, beim Arbeitsfi:ir
derungsgesetz, im Sozialversicherungs
recht, in den Systemen der Forschungsfi:ir
derung und Wissenschaftlervermittlung, 
auch fur den auBeruniversitaren Sektor, 
und fur die Beseitigung vorurteilshafter Ein
stellungen zu Menge, Lage, Qualifikations
grad und beruflicher Eignung von Wis
senschaftlem mil Hochschullehrerqualifi
kation in ungesicherter Stellung oder in 
unakzeptable Vertialtnissen abteiten kann. 

5. Um ein Untersuchungsvortiaben dieser 
Art praktikabel, d. h. mit einer nicht zu gro
Ben wissenschaftlichen Arbeitsgruppe in 
angemessen kurzer Zeit realisierbar und 
fur eine Finanzierung durch i:iffentliche und 
private Geldgeber (Stiftungen) attraktiv zu 
halten, sind solche Reduktionen des Er
hebungs- und Datenverarbeitungsaufwan
des denkbar und geboten, die die zu 1. for
mulierte generelle Zielrichtung nicht in Fra
ge stellen. 
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lnsbesondere isl die Konzentration auf be
stimmte, im Ensemble und in ihrer Gri:if3e 
fur quantitative Erhebungen genugend 
aussagefahige Universitatsorte, Universi
taten, Fakultaten und Fachgebiete denk
bar. 

Auch der Untersuchungszeitraum muf3 
ggf. wegen der o.a. Notwendigkeit auf ei
nige Jahre reduziert werden. 

Durch evtl. gesondert auszufuhrende -
Vor- und/oder Teiluntersuchungen soll in 
einem dringenden Datenbedarf fur eine 
sachgerechte i:iffentliche Diskussion der 
Probleme der betroffenen Wissenschaft
lergruppen so bald wie nur irgend mi:iglich 
zumindest bis zu dem Grade Rechnung 
getragen werden, daB exemplarisch fun
diertes oder sons! plausibles Argumen
tieren mil wissenschaftsstatistischen An
gaben mi:iglich ist. 

6. Bei einer Untersuchung sollten vortian
dene Teiluntersuchungen auf ahnlichen 
Ge-bieten, zum Beispiel aus der Arbeit 
von Dr. Dahnke, Berlin, oderausderMunste
raner Untersuchung von PD Dr. Hubner, 
mitberucksichtigt werden, etwa als Teil 
einerVoruntersuchung uberzwei oder drei 
Universitaten/wissenschaftliche lnstitutio
nen, die auch einem Finanzierungsantrag 
an i:iffentliche oder private Geldgeberzu
grundegelegt werden ki:innte. 

7. Die von dem initiierenden Diskussions
kreis "Empirische Studie" ausgehend von 
diesen Vorstellungen erarbeiteten Ergeb
nisse und hergestellten Kontakte sollen 
weiterentwickelt werden. DerDiskussions
kreis soil eine Studie dieser Art im Vorbe
reitungs-und Realisierungsstadium waiter 
begleiten. 
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Christian Gizewski / Miron Mislin / Dieter Dahnke (Berlin): 

Katalog der Vorschlage und Forderungen 
verabschiedet van den Teilnehmern am 2. Deutschlandtreffen der 

Wissenschaftler mit Hochschullehrerqualifikation 
(Berlin, 2. - 4. Oktober 1992) 

Die unten zusammengefaBten Positionen 
wollen sowohl den neu entstandenen 
Problemen des Ostens als auch den lang 
angestauten des Westens gerecht werden. 
Bei aller Unterschiedlichkeit der Ausgangs
lage gibt es gemeinsame Richtungen der 
Li:isungsansatze im Hinblick auf Hoch
schulrecht, Wirtschaftsfi:irderung, Sozial
sicherung, Arbeitsfi:irderung und Wissen
schaftsmanagement, aus denen nach ei
ner Obergangsphase im Osten eine natio
nale Einheit der Wissenschaftlerprobleme 
und ihrer mi:iglichen Li:isungen werden 
wird. Aus diesem Grunde haben die hier 
konzipierten Li:isungsansatze einen weiter 
in die Zukunft weisenden Charakter und 
beziehen sich gleichermaf3en aufden Osten 
und den Westen der neuen Bundesrepu
blik. 

Die inder augenblicklichen Ubergangssitua
tion fur die i:istlichen Bundestander zu ertie
benden besonderen Forderungen sind in 
einerbesonderen Anlage zu diesem Kata
log zusammengefaf3t, die Bestandteil des 
Gesamtbeschlusses isl. 
Auch die weiteren Anlagen sind Bestandteil 
des Gesamtbeschlusses. 

Die Positionen, die auf dem 2. Deutsch
landtreffen eri:irtert und von seinen Teilneh
mem gebilligt wurden, sind dazu bestimmt. 
von Arbeitskreisen oder Kontaktgruppen 
betroffener Wissenschaftlerkollegen kon-
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kretisiert und angepaf3t zu werden, die fur 
ihre Arbeitsorte am besten beurteilen 
werden, welche Modifikationen notig sind. 
Die Bildung solcher Gruppen, die an ver
schiedenen Wissenschaftstandorten ihre 
Anliegen formulieren und betroffene eben
so wie aktiv tordernde Wissenschaftlerkolle
gen umfassen sollen, erschelnt deshalb 
notig, weil es lnteressenvertretungen fur 
die Belange ungesicherterhochqualifizier
ter Wissenschaftler in einer wirklich pas
senden und zielgerichteten Gestalt derzeit 
!eider nicht gibt. Die Gruppen muf3ten und 
ki:innten daher in eigener Regie agieren, 
ohne andererseits darauf zu verzichten. 
Unterstutzung von anderen Seiten einzu
werben, wenn und soweit diese emsthaft 
dazu bereit sind. 

Ein tragenderGedanke der folgenden Po
sitionen ist, daf3 die Habilitation als lnstitut 
einer sehr weit vorangetriebenen Hoch
schullehrerqualifikation, die die Qualitat 
der Wissenschaft sichem hilft, nicht nur im 
lnteresse des Habilitanten, sondem auch 
im lnteresse der Allgemeinheit isl. Wann 
dieses lnstitut beibehalten werden soll, 
muB der Tatsache Rechnung getragen 
warden, daf3 es fur die Habilitanten eine 
berufliche Spezialisierung fast ohne Um
kehr und einen immensen Zeiteinsatz im 
lnteresse derWissenschaft - und nicht nur 
im lnteresse des privaten Fortkommens 
oder gar Vergnugens - isl. Die Risiken, die 
ein solches System fur den einzelnen mil 
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sich bringt, konnen ihm nicht allein aufge
burdet werden, sondem mussen in ange
messener Weise von der Allgemeinheit 
mitgetragen werden. 

Ein zweiter Grundgedanke ist, daf3 in einer 
Zeit der 'Freisetzung' vieler hochstqualifi
zierter Wissenschaftler im Osten und des 
'Freischwebens' vieler nicht in ein Profes
sorenamt gelangter Habilitierter, oft auch 
alterer Jahrgange, im Westen den wis
senschaftlich-beruflichen und sozialen Be
langen gerade dieser Gruppen innerhalb 
undauf3erhalb des Hochschulbereichs mit 
ggf. neuen und unkonventionellen Konzep
ten Rechnung zu tragen ist. 

1. Sozialempirische Studie 

Baldige Durchfuhrung einer sozialempiri
schen Stu die uber die wissenschaftlich-be
rufsperspektivische und soziale Situation 
der Wissenschaftler mit Hochschulquali
fikation im Osten und Westen der neuen 
Bundesrepublik, wobei der Schwerpunkt 
der Untersuchungen auf den Problemen 
der Wissenschaftler in ungesicherten, 
perspektivlosen oder rechtlich unakzaptab
len Verhaltnissen liegen und der ostlichen 
wie der westlichen Problematik gleicher
maf3en gewidmet sein muf3. 

2. Anpassung des Hochschulrechts 

2.1 . Bei Beibehaltung der Habilitation nur 
wirtschaftsbezogene Kriterien fur die Ertei
lung der Lehrbefugnis, konsequente Be
handlung der Habilitation als Hochschul
lehrerqualifikation. Anerkannte Nachhabi
litationslaufbahn in der Hochschule neben 
der Professorenposition und solche, die 
aus der Hochschule herausfuhren. 
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2.2. Beseitigung der MittelbauabschluB
Zasur im Qualifikationsverfahren durch 
ein System selbstregulativer Karriere- und 
Stellenplanung in Fachbereichen (Munste
raner Modell). 

2.3. Angemessene Wurdigung nebenbe
ruflicher Hochschullehrertatigkeit in der 
Bezahlung (tarifliche Entlohnung von einer 
bestimmten Arbeitsleistung in Universitats
dienst an). im aktiven und passiven Wahl
r~c~t und durch eine klare Ausstattung 
fur 1hre Tatigkeit der Hochschule. 

2.4. Hochschullehreradaquate aktiv- und 
passivwahlrechtliche Stellung und Ein
bin~ung habilitierter Mittelbauangehoriger 
,n die Entscheldungsprozesse ihres Ar
beitsbereichs, soweit sie Hochschullehrer
aufgaben ausuben. 

2.5. Ausschluf3 faktischer oder rechtlicher 
Alte~s~egrenzungen bei der Einstellung 
Hab1lit1erter in wissenschaftlichen Arbeitsfel
dem aller Art; Einstellung gegebenen
falls im Anstellungsverhaltnis. 

2.6. Anerkannte Laufbahnen alterer, nicht 
ins Professorenamt berufener Habilitierter: 
Ausgestaltung und N utzung des Stellentyps 
der Hochschuldozentur und atypischer 
Anstellungsverhaltnisse im Hochschul
dienst fur anerkannte wissenschaftliche 
Obergangslaufbahnen aus der Universitat 
heraus und femer uber Dauerarbeitsver
haltnisse alterer Habilitierter (vom 52. 
Lebensjahran), soweit sie eine anderean
gemessene berufliche Verwendung nicht 
finden konnen und sich um ihr Fach und 
ihre Universitat verdient gemacht haben 
oder einen Anspruch aufwissenschaftliche 
Rehabilitation geltend machen konnen. 

2.7. Chancengerechtigkeit bei der Einstel
lung aller Kategorien von Habilitierten (Art. 
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3, Art. 5, Abs. und Art. 33, Abs. 2 Grundge
setz). 

3. Subsidiare 
Wlssenschaftlersozialversicherung 

Einfuhrung einer Wissenschaftlersozial
versicherung - in Anknupfung an die Re
gelungen der Kunstlersozialversicherung 
1981- fur habilitierte (und nichthabi
litierte) Wissenschaftsstipendiaten, neben
berufliche Hochschullehrer und andere 
Gruppen hochqualifizierter Wissenschaft
ler, die nicht auf andere Weise pflicht- oder 
ersatzversichert sind. 

4. Anpassung des 
Arbeitsforderungsgesetzes 

Anpassung des Arbeitsforderungsgesetzes 
an die Notwendigkeit, erwerbslosen Wis
senschaftlem, die jenseits des 40. Lebens
jahres wegen ihres Alters und ihrer Spezia
lisierung bislang keine Chance auf dem 
Arbeitsmarkt haben, in effektiver und fur 
die Allgemeinheit sinnvoller Weise zu hel
fen. 

4.1. Aufbau eines auf der Zusammen
arbeit von Hochschulen, Arbeitsamtsver
waltungen und Betroffenen beruhenden, 
nicht unmittelbar der Stellenvermittlung 
dienenden. sondem vor allem den wissen
schaftlichen Arbeitsmarkt durchsichtig ma
chenden, bundesweit vemetzten lnforma
tionsystems uber den Bestand an wissen
schaftlichen Arbeitskraften und ihre Profile. 

4.2. Fortschreibung speziell angepaf3ter 
ABM-Modelle zur Oberbruckungder Lang
zeitarbeitslosigkeit bei nichtvermittelbaren 
Wissenschaftlem (Berliner Arbeitsamts
Modell), Realisierung in anderen Bundes
landem auf3er Berlin. 
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5. Umbau des 
Forschungsforderungssystems 

Umorientierung des Forschungsforde
rungssystems auch auf das Ziel hin, geeig
neten 'freigesetzten' habilitierten Wissen
schaftlem den Obergang in auf3eruniversita
re wissenschaftlicheBerufsfelderzu erleich
tern.Relativierung des Begriffes und der 
Praxis der "Nachwuchsforderung"; insbe
sondere Aufhebung oderFlexibilisierung 
von Altersgrenzen fur die Forderung. 

5.1 . Vergabe von Einstiegs-Forschungs
stipendien durch die DFG und durch Stif
tungseinrichtungen fur die Wissenschaft, 
vor allem diejenigen, die der Wirtschaft 
nahestehen, fur den Obergang von Wis
senschaftlem in ein Arbeitsfeld bei einem 
konkreten Arbeitgeber. 

5.2. Zusammenfassung geeigneter wis
senschaftlicher Kapazitaten in wissen
schaftlichen Auffanggesellschaften und 
deren Fortentwicklung zu angemessenen 
dauerhaften Einrichtungen des interme
diaren Wissenschaftssektorunter entspre
chender offentlicher und privater Trager
schaft; vor allem Fortentwicklung von Ober
gangs-Einrlchtungen in den neuen Bun
deslandem. 

5.3. Forderung von Obergangs
Laufbahnen und Auffang-Gesellschaften 
durch Forschungsforderungs- und Wissen
schaftler-lntegrationsprogramme von Bun
de und Landem unter Beteiligung anderer 
privater und offentlicher Elnrichtungen. 

6. Anpassung des offentlichen 
Dienstrechts und privatrechtlicher 

Karrieremuster 

6.1. Die Laufbahnvorschriften des offent
lichen Dienstrechts sollten so gestaltet 
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und gehandhabt werden, daB sie die Ver
wendung alterer habilitierter (oder sons! 
hochqualifizierter) Wissenschaftler unter 
Verzicht auf weglassbare Laufbahnvor
aussetzungen in alien geeigneten Arberts
feldem ermoglichen. 

6.2. Alie Arbeitgeber auBerhalb des otfent
llchen Dienstes sind aufgerufen, unvorein
genommen im allgemeinen und im Einzel-
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fall zu prufen, inwieweit die Einstellung 
habilitierterWissenschaftler aus einem nicht 
selten groBen, verfugbaren Potential fur 
sie Vorteile bringt. 

Christian Gizewski, PD Dr., Miron Mis/in, 
PD Dr., und Dieter Dohnke , Dr. sc., 

leben und arbeiten in Bertin. Sie bildeten 
die Vorbereitungsgruppe des Kongresses 
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REAKTION 

Im Heft 9/1992 veroffentlichen wir die BegnJndung der Ablehnung eines 
Rufes an die Technische Universitat Dresden durch den derzeit in Wien 
/ehrenden Wirtschaftsinformatiker Hans Robert Hansen. Der Pressespre
cher des Sachsischen Staatsministeriums fur Wissenschaft und Kunst 
sandte uns daraufhin eine Offene Antwort des Ministers Hans Joa
chim Meyer an H. R. Hansen. 

Prof. Hansens Absage hat uns sehr getroffen. Beim Wiederaufbau der Wirtschafts
wissenschaften uns der Mitwirkung eines Gelehrten vom Range Hans Robert Hansens zu 
versichem, ware ein wichtiger Schritt nach vorn gewesen. Darum haben wir auch alles 
getan, was heute in den finanzschwachen Kraften des Freistaates Sachsen liegt, um den 
finanziellen Wunschen Prof. Hansens sowert wie moglich entgegenzukommen. 

lch teile den Zorn Hans Robert Hansens Ober die schandlichen Gewalttaten gegen Aus
lander, aber ich kann seine Begrundung fur die Absage nicht nachvollziehen. Er tut eben 
nicht, was in seinen Mbglichkerten stunde, um in dieser Situation etwas Hilfreiches zu be
wirkan, sondem er zieht es vor, sich unbefleckt zu halten von den Obeln dieser Welt und 
besonders Deutschlands.Das isl jener deklamatorische und sich den konkreten Heraus
forderungen der Realitat entziehende Liberalism us, der bei nicht wenigen (west)deutschen 
lntellektuellen inzwischen zum "Markenzeichen" geworden ist. Da kann man sich dann um 
so leichter Ober die fehlenden Mittel fur Kultur beklagen und zugleich fordem, mehr Geld 
fur tnvestrtionen zu verwenden. Da kann man sich angewidert von menschlicher Schwache 
und Gemeinheit in einem Gewaltsystem abwenden und zugleich uberhaupt nicht begrei
fen, daB die Oberwindung dieser Last im Spannungsfeld von entschlossenem Neubeginn 
und wohlbedachter Wahrung des Erhaltenswerten, von berechtigtem MiBtrauen und 
eigensuchtiger MiBgunst nur eine schwierige und darum auch im Einzelfall miBlingende 
Gratwanderung sein kann. Und nicht zuletzt muB man doch wohl angesichts der er
schreckenden Ausbruche von Gewalt fragen: Wer tragt denn in der Bundesrepublik ein 
erhebliches MaB an intellektueller (richtiger sollte man sagen: ideologischer) Schuld daran, 
daB die Rechtsordnung den inneren Frieden nicht mehr garantieren kann? Wer hat denn 
jedes Gesprach daruber, wie das kostbare Asylrecht fur Verfolgte im Sinne des Grundge
setzes praktisch so zu verwirklichen ist, daB es weiterhin - wie jahrzehntelamg - vom brei
ten Konsens der Burger getragen werden kann, selbstgerecht verteufelt? 

In den ersten Tagen des Golfkrieges sah ich in den besseren Wohngebieten Bonns weiBe 
Bettlaken aus dem Fenster hangen, auf denen ein kuhnes NEIN prangte. lch muBte daran 
denken, als ich Prof. Hansens Absage las: Eine leere Geste, die nur die e1gene 
Befindlichkeit pflegt. 

Prof. Dr. Hans Joachim Meyer 
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DISKUSSION 

Am 4. Marz 1992 sendete der Deutschlandfunk Kain (DLF) In seiner 
Sendere,he "ZurDisk~ssion" ein Feature, dessen von dramaturgischen 
Anmerkungen berern,gtes Manuskript wir im folgenden drucken. 

Karl-Heinz Heinemann (Koln): 

Zweierlei Arten der Vergangenheitsbewaltigung 
Deutsche Hochschulen nach 1945 und nach 1990 

"lmmerhin ware einiges gewonnen, wenn 
DDR-Professoren sich daran ein Beispiel 
nahmen, wie nach 1945 auf dem westdeut
schen Campus die Vergangenheit bewal
tigt wurde", schrieb der Journalist Paul 
Reitze in der Hochschulsonderausgabe der 
"Welt''. Ausnahmen hatten damals, so 
Reitze, "den Willen der Korperschaft zur 
Selbstreinigung" nicht beeintrachtigt. 

Dietrich Goldschmidt, emeritierter Profes
sor an der Freien Universitat Berlin und 
fruherer Direktor des Max-Planck-lnstituts 
fur Bildungsforschung begann im Septem
ber 1945 als Assistent fur Soziologie an der 
Universitat Gottingen. Er erinnert sich: 

"/ch kann bezeugen: Im Mai 1945 hatten 
keine Revolution und kein radikaler Eingriff 
eines Siegers einen wirklich neuen Anfang 
ausgelost. sondem die Westdeutschen und 
die zu ihnen gestoBenen FltJchtlinge aus 
dem Osten - a/le besiegt, hungrig, betaubt 
und ideenarm - konnten, unter der Kontrol
le der drei Siegermachte, nur dort wieder 
anknupfen, wo sie sich 1932 befunden hat
ten und dann in den Untergang des Reiches 
fuhren lief3en." 
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Nicht nur auf die Institution Hochschule 
bezogen, sondem angesichts des "schmerz
haften Prozesses der moralischen Reini
gunrt in den neuen Bundeslandem durch 
die Offnung der Stasi-Akten fragte der Vor
sitzende des Zentralrates der Juden, "war
um in den ersten Jahren nach der Befreiung 
vom Nationalsozialismus nicht eine ahnlich 
schroffe Abrechnung mit den damaligen 
Tatem vorgenommen wurde, die bestimmf 
nicht mehr Schonung und Rucksicht ver
dient hatten. n 

DasArgumentdesJoumalisten in der"Wett'' 
die da druben sollten sich doch mal ei~ 
Beispiel an westlicher Vergangenheitsbe
waltigung nehmen, liel3e sich von Betroffe
nen leicht umdrehen: Warum nicht wie da
mals alles beschweigen, nach vom blicken 
und zur Tagesordnung ubergehen? Offen
bar, so mutmal3t mancher im Osten abge
wickelte Historiker, mochten deshalb die 
halb gerufenen, halb einmarschierten west
lichen Kolonisatoren nun an den ihnen wis
senschaftlich und menschlich so fremden 
Kollegen gleicher lunge und Nationalitat 
ein Exempel statuieren. Auf ihre Kosten 
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sollen jetzt versaumte Lektionen nachge
holt werden. 

Einer, der 1972 den westdeutschen Hoch
schulen den Spiegel vorhalten wollte. war 
Ludwig Elm, damals Professor fur Marxis
mus-Leninismus an der Schiller-Universi
ti:it in Jena und Westexperte: In seinem 
Buch "Hochschule und Neofaschismus" 
zog er eine direkte Linie von der konserva
tiven Restauration an den westdeutschen 
Hochschulen zu Beginn derfunfziger Jahre 
zum Rechtsextremismus in den siebziger 
Jahren. Als ML-Professor wurde er bald 
nach der Wende abgewickelt. obwohl man 
ihm. wie er betont. personliche lntegritat 
bescheinigt hatte. 

Als der Jenenser Rektor die Karl-Marx
Buste vor dem Hauptgebaude entfemen 
liel3, protestierte Elm zusammen mit 50 an
deren Hochschullehrem: Das sei keine Art 
der Vergangenheitsbewaltigung. Die Aus
einandersetzung um die Marx-Buste wird 
immerhin coram publico in der Universitats
zeitung ausgetragen. Der Prorektor Mein
hold, als Germanist auch schon vor der 
Wende aul3erordentlicher Professorhohnte: 
Marx bekame selnen Platz dort, wo er hin
gehore: Im Magazin der Hochschule. 

Der inzwischen nicht mehr originelle Ver
gleich zwischen der Vergangenheitsauf
arbeitung nach 1945 und heute in den neu
en Bundeslandem birgt die Gefahr des Mil3-
verstandnisses, man wolle die gescheiter
ten Systeme Nationalsozialismus und DDR
Sozialismus gleichsetzen. Vergleichen be
deutet aber nicht gleichzusetzen, sondem 
auch: Die Differenzen herauszuarbeiten. 

Gerade beim Vergleich eines einzelnen 
Aspekts, derHochschulen und ihrerVergan
genheitsbewa.ltigung liegt die Gefahr nahe. 
fa Isch zu gewichten: Hinter den Ahnlichkei
ten der Herrschaftsmechanismen drohen 
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die wesentlichen Untersch iede zu verschwin
den. 

Fest steht, dal3 das Bespitzelungssystem 
und die Menschenrechtsverletzungen in den 
sozialistischen La.ndem nichtaufzurechnen 
sind gegen die Perfektlon der Vemichtung 
im Nationalsozialismus und gegen dessen 
Kriegsverbrechen. 

1945 waren es aul3erdem die Alliierten Sie
germa.chte , die - oft gegen den Widerstand 
der Bevolkerung -den Prozel3 der Entnazifi
zierung betrieben. lnnertialb der westdeut
schen Hochschulen gab es damals die Ko
alition des Beschweigens - wie often ist da
gegen die Debatte um Schuld und Verant
wortung in den Landem der ehemaligen 
DOR heute. 

Damals - das dart in diesem Zusammen
hang nicht aul3er acht gelassen werden, 
folgte unmittelbar auf die Bekampfung des 
Nationalsozialismus der Kalle Krieg; heute 
dagegen ist ein potentieller ideologischer 
Gegner weit und breit nicht in Sicht. 

"Man hart oft:'40 Jahre sind /anger als 12'. 
Das ist richtig und doch eine Gemeinheit'' -
sch rieb Dieter Simon, der als Wissenschafts
ratsvorsitzender gewissermal3en der Ober
evaluator derostdeutschen Wissenschafts
szene ist. Viele, die schon vor 1933 in Hoch
schula.mtern waren, waren auch 1945 noch 
an ihrem damaligen Platz. SBZ und DOR 
hatten 45 Jahre Zeit. die Hochschulen umzu
gestalten, die Hochschullehrer von heute 
sind Kinder der ODA. 

Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen 
Epoche an den Hochschulen begann erst 
zwanzig Jahre nach dieser Zeit. Solange 
die Stasiakten von den Personalkommis
sionen durchgearbeitet werden, ist der 
Realsozialismus noch keine Epoche fur die 
Historiker. Noch ist es nicht moglich, ein 
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geschlossenes Bild zu erhalten, noch sind 
die subjektiven Sichtweisen der Betroffe
nen vorherrschend, je nachdem, ob es ehe
malige Ordinarien sind, die nun als Fruh
rentner abgewickelt wurden, ob verbitterte 
Gegner einer Gesinnungsherrschaft, die in 
die Hinterzimmer der Bibliotheken verbannt 
waren, plotzlich in der Rolle der Hoffnungs
trager oder auch der lnquisitoren schlup
fen, ob jemand nolens volens aus der jahr
zehntelang gepflegten Nische ins pracht
voll getafelte Rektorzimmer wechselt. Ober 
die kaum begonnene personelle Reinlgung 
der ehemaligen DDR-Hochschulen konnen 
also nur subjektive Eindrucke der auf ver
schiedenen Weise Betroffenen zusammen
getragen werden. 

Wie immer der Mai 1945 nachtraglich ge
deutet wird • von Befreiung oder gar Re
volution war damals an den deutschen 
Hochschulen in Ost und West keine Rede. 
Der HamburgerZeithistoriker Arnold Sywot
tek berichtet In einer jungst erschienenen 
Publikation von einer Besprechung am 6. 
Mai 1945 im Universitatsgebaude, also in 
der Zeit zwischen der kampflosen Beset
zung Hamburgs und der offiziellen Kapitu
lation des Deutschen Reiches. Teilnehmer 
waren neben dem Rektor, dem Pharma
kologen Eduard Keeser, zwei Juristen und 
einige als NS-Gegner bekannte Professo
ren. NS-Rektor und ehemalige Gegner wa
ren sich rasch einig: Keeser will zurucktre
ten, nicht etwa aus politischen Grunden, 
sondem weil er das Amt des Rektors schon 
viele Jahre innegehabt habe. Dies solle ln 
volliger Legalitat geschehen. Darin wurde 
er von den Teilnehmem der Besprechung 
ebenso bestarkt wie an der Kritik an den 
Verhaltnissen in der Medizinischen Fakul
tat. Dort hatte namlich ein Ausschul3 zur 
Wiedereroffnung des Klinikums an zwei be
sonders belastete Professoren Briefe ge-
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schickt, in denen sie als Dozenten und Arzte 
fur untragbar erklart wurden. Das gegen sie 
vorliegende Material werde zu gegebener 
Zeit den neuen Behorden vorgelegt warden. 
Das Protokoll der Besprechung vom 6. Mai 
hielt als einhellige Meinung fest, "daB a/le 
derartigen 'revolutionaren' Aktionen zur 
Reinigung des Personalkorpers im aus
schlieB/ichen Gesamtinteresse der Univer
sitat zu unterbleiben" hatten. 

Ganz in diesem Sinne verstandigte man 
sich daruber, dal3 der unbelastete Emil 
Wolff zum Prorektor emannt werden und 
die Geschafte der Universitat fuhren sollte. 
Der formal weiteramtierendeRektorKeeser 
wurde sich als "verhindert" erklaren. Arnold 
Sywottek erkennt drei Maxim en des 0berle
benskonzepts der Hochschule: 

"Erstens: Ein formaler Bruch der Universi
tatsgeschichte soflte vermieden werden; es 
gait eher den Eindruck zu erzeugen, a/s sei 
eine Ausnahmesituation beendet. 
Zweitens: Die Universitat a/s korporativer 
Personenverband vor al/em der Ordinarien 
sofltemoglichst intakt bleiben, auch uberdie 
politischen Trennlinien hinweg. Basis sollte 
die Einsicht in die al/erseits respektierte 
'Sachlage' sein. 
Drittens: Fur die als unvermeidbar angese
henen personel/en Veranderungen soflte 
die Verantwortung in erster Linie bei den 
Besatzungsbehorden liegen." 

Noch Mitte Mai liel3en die britischen Besat
zungsbehorden die Professoren Fragebo
gen ausfullen. Viele wurden suspendiert, 
aber bis 1947 waren die meisten von ihnen 
wieder in Amt und Wurden, andere Fa.lie 
wurden durch Pensionierung erledigt. Von 
56Ordinariatenwaren 194731 mitehemali
gen NSDAP-Mitgliedem besetzt, zwei ge
hbrten anderen NS-Organisationen an. Bei 
den Medizinem gehbrten 1945 fast 95 Pro
zent der Professoren derNSDAP oder einer 
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rnrer Gliederungen an, 1947 waren es etwa 
70 Prozent ehemalige NSDAP-Mitglieder. 

Hamburg war keine Ausnahme. In Koln 
verliefderWiederbeginn ahnlich. Noch 1967 
aul3erte sich der Rektor von 1945, Josef 
Kroll, in einem Interview: 

"Der alte Zustand war wiederherzusteflen, 
wie er war, bevor der Nationa/sozialismus 
Ober Deutsch/and hereinbrach. Wenn das 
erreicht worden ware, dann konnten wir fur 
die nachste Zeit g/ucklich und zufrieden 
sein." 

Aufdereinen Seite beriefsich Kroll in seiner 
Eroffnungsansprache am 10. Dezember 
1945 darauf, dal3 die Hochschullehrer 
schwach und verfuhrt waren - auf der an
deren Seite reklamierten dieselben Ordina
rien fur sich, " ... daB sie ihre hohe Ste/lung 
innerhalb des Volksganzen wahren und 
sich bemuhen, auf die sittliche Entwicklung 
und Charakterbildung der Studierenden 
veredelnd einzuwirken". 

So hfel3 es in der Satzung, die 1945 fast 
wbrtlich von der von 1919 abgeschrieben 
wurde. Der alte Zustand • das hiel3 der 
lnstrumentalisierung durch den National
sozialismus die !dee einer unpolitischen 
Wissenschaftentgegenzusetzen, nicht aber 
eine demokratische Emeuerung. 

"In akademischen Seilschaften, wie man 
heute sagen wurde, reinigten die Koflegen 
einander mit Entlastungszeugnissen, den 
sogenannten Persilscheinen", stellt der 
damalige Assistent bei Helmut Plessner, 
Dietrich Goldschmidt, aus seiner Gettinger 
Erfahrung fest. Die Kollegialitat umfal3te 
Belastete, Unbelastete und die wenigen 
Remigranten gleichermal3en, wie Jurgen 
Fischer, der spatere Generalsekretar der 
Westdeutschen Rektorenkonferenz, damals 
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Student bei Hermann Heimpel in Gottingen 
berichtet: 

"Die Atmosphare war erstens autoritar und 
zweitens kollegial, und zwar fur a/le drei 
Gruppen, die Sie erwahnen -diejenigen, die 
in ihrem Amt bestatigt worden waren, die 
aus ihrem Amt entfemt worden waren, und 
die Remigranten wie Herr Plessner bei
spie/sweise, der sich reibungslos in das 
Kollegium einfugte." 

Remigranten, Nationalsozialisten und Mil· 
laufer - sie alle sahen sich als Besiegte 
einer Besatzungsmacht gegenuber. Dazu 
Arnold Sywottek: 

"/ch g/aubeaber. daB man davon ausgehen 
kann, daB der nationale Konsens der Deut
schen sehr stark war nach 1945 und das 
kennen wir ja auch aus Bereichen auBer
halb der Universitat, Exil, Widerstand, 
antinationalsozialistische Betatigung, Beta
tigung im Feindesland sich negativ auswirk
ten darauf, daB die Leute, die zuruckge
kommen sind. mit Freuden begruBt wur
den." 

Niemand hatte ein lnteresse, an die Unge
heuerlichkeiten der vergangenen Jahre er
innert zu werden - die Belasteten ohnehin 
nicht, die Mitlaufer auch nicht, aber auch die 
Widerstandler und Emigranten nicht, denn 
sie muBten befurchten, dal3 sie sich damit 
aul3erhalb der deutschen Volksgemein
schaft stellten. Das berichtet derStaatsrecht
ler Wolfgang Abendroth. der als ehemali
ger Haftling im beruchtigten Strafbataillon 
999 den Marburger Professoren besonders 
suspekt war. Er schrieb in seinen Erinne
rungen: 

"Die schlimmste Belastung, welche man an 
der Universitat und unter den /ntellektuel/en 
in Jener Zeit mit sich herumtrug, war die. 
gegen den Faschismus gekampft zu ha-
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ben. Es wurde heimgezahlt, da/3 die weni
gen Antifaschisten in der gerade vorange
gangenen Zeit als Aushangeschilder ge
genuber den Besatzungsmachten und als 
'Persilschein'-Schreiber im Entnazifizie
rungsverfahren benutzt werden muf3ten. n 

Was Walter Jens erschrecken liel3 - dal3 in 
den Akten der TObinger Universitat aus 
dieser Zeit kein Sterbenswortchen Ober 
nationalsozialistisches Unrecht zu lesen 
war, das erscheint Hermann LObbe als 
selbstverstandlich: Warum sollte man da
mals Ober politische Verfehlungen reden, 
die ohnehin bekannt waren? Das hatte 
beim Wiederaufbau nur im Wege gestan
den. Diese Stille, so LObbes Deutung, war 
das "Medium der Verwand/ung unserer 
Nachkriegsbevolkerung in die Burgerschaft 
der Bundesrepublik Deutsch/and". 

DerWi lie zur Abrechnung fehlte, stattdessen 
gab es eine "nlcht-symmetrische Diskreti
on" zwischen Ex-Nazis und Ex-Antifaschi
sten. 

Der Hamburger Zeitgeschichtler Arnold 
Sywottek glaubt freilich nicht, dal3 es ein 
solidarisches Beschweigen der Besiegten 
gegenuber den Siegem war, sondem dal3 
es unter der Decke brodelte: 

"Es mu/3 ein Klima gewesen sein, das durch 
ein Nicht-Reden, sich Beaugen, durch Mi/3-
trauen gekennzeichnet war. Es mu/3 ein 
Klima gewesen sein, da/3 in hohem Maf3e 
von harten Argumentationen bestimmt war. 

/ch glaube nicht, da/3 es ein solidarisches 
Beschweigen war, es gab den kleinen Kreis 
die wuf3ten, wir waren damals nicht dabei, 
wir gehorten nicht dazu. Es war dieser re
Jativ kleine Kreis von Leuten, der nach 1945 
das Sagen bekam, wahrend die anderen 
sich daneben etablierten und ihre eigenen 
Kreise bi/deten. Und zwischen diesen bei-
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den Kreisen hat es keine intensive Kommu
nikation gegeben, es war kein solidarisches 
Schweigen der Opfer mit den Betroffenen. • 

Das erste Jahr verlief in den Hochschulen 
der sowjetischen Besatzungszone kaum 
andersals in den Westzonen. Auch hiergab 
es die Eingriffe der Besatzungsmacht und 
das Bestreben der Hochschulleitungen, 
moglichst ohne Umschweife zu den Zu
standen vor 1933 zurOckzukehren, ein kon
servativ-antirepublikanisches Klima, das ja 
die Grundlage dafur bildete, dal3 sich die 
Hichschulen willig in den nationalsoziali
stischen Herrschaftsapparat einfOgen lie-
13en. 

Dann trennten sich die Wege: Im Kalten 
Krieg bot sich den Deutschen, die sich nicht 
selbst befreit hatten, eine neue ldentitat, 
hinter derdie braunen Hemden von gestem 
schnell verschwanden. 

Die nachste Phase der Entlastung begann, 
als die Alliierten die Entnazifizierung mit 
den Spruchkammerverfahren in deutsche 
Hande ubertrugen. Viele, die sich an natio
nalsozialistischem Unrecht mitschuldig ge
macht hatten, wurden als entlastet einge
stuft, dam it sie in den Genul3 ihrerPensions
bezOge kamen, 

Man sollte sich daran erinnem, dal3 deut
sche Hochschullehrer den Nationalsozia
lismus nicht nur durch Duldung und Propa
ganda unterstOtzt hatten, sondern daB 
Mediziner an den Massenvemichtungspro
grammen und der Ausmerzung sogenann
ten unwerten Lebens beteiligt waren, daB 
Juristen, auch Hochschullehrer, Tausende 
von Todesurteilen nicht nur ideologisch 
gerechtfertigt, sondem auch selbst unter
schrieben hatten. 

Doch zuruck zur Vergangenheitsbewalti
gung nach 1945: Wer in den vierziger Jah-
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ren nicht wieder zurOck auf seinen Hoch
schullehrerposten kam oder wer von den 
Fluchtlingen aus den ehemals deutschen 
Ostgebieten und der SBZ noch nicht wieder 
untergekommen war, dem wurde per Ge
setz geholfen. Artikel 131 des Grundgeset
zes begrOndete den Anspruch a lier ehema
ligen Beamten des Deutschen Reiches. 
wieder eine vergleichbare Position in der 
Bundesrepublik zu bekommen. Jurgen Fi
scher, der ehemalige Generalsekretar der 
Westdeutschen Rektorkonferenz, erinnert 
sich: 

"Das betraf an den Hochschulen die vertrie
benen Hochschu/lehrer und die amtsver
drangten Hochschullehrer, also sowohl die 
ehemaligen Nazis als auch die ehemaligen 
Emigranten, die remigrieren wollten, die 
kamen in den Genu/3 des Gesetzes zum 
GG 131. Die zustandige Behorde erlaubte 
damals die Grundung einer Kommission 
beim Hochschulverband, die wir die Peli
kan-Kommission nannten. weil sie aus den 
Professoren Weber, Gunther und Wagner 
bestand und Gunther Wagner das Marken
zeichen der Firma Pelikan war. Die Kommis
sion reiste in Deutsch/and bei alien Fakulta
ten herum und versuchte nun auf Grund 
von Listen, die sie mit sich fuhrte, die be
troffenen Personen unterzubringen. Sie hat
te dazu einen breiten Facher von beamten
rechtlichen, angestelltenrechtlichen und for
schungsfinanzie/len Moglichkeiten. Sie konn
te bewirken. da/3 sie in das Ordinariat 
zurilckkehrten, das war aber der geringere 
Tei/, bei dem das noch moglich war, weil die 
Stellen ja wiederbesetzt waren. 

Sie konnten bewirken, da/3 sie Forschungsfi
nanzierung erhielten. Sie konnten bewir
ken, da/3 das Verbot nur auf die Lehre be
schraAkt wurde - kurzum, es gab eine Fu/le 
von etwa 25 bis 30 Moglichkeiten, um we
nigstenz die materielle Existenz und die gei-
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stige Betatigung dieser Personengruppe zu 
sichern." 

Als Jurgen Fischer sich an den Hochschul
verband wandte mit der Bitte um Einsicht in 
die Akten der sogenannten Pelikan-Kom
mission, wurde ihm nach mehrfacher Mah
nung mitgeteilt, sie seien verbrannt. 

1953 erschien die polemische Schrift des 
Gettinger Juristen Herbert Grabert "Hoch
schullehrer klagen an." In ihr beklagte er die 
Demontage deutscher Wissenschaft durch 
die Alliierten. Grabert war Vertreter des 
Verbandes der amtsverdrangten Hoch
schullehrer, wie sich die im Westen entlas
senen und aus dem Osten geflohenen Wis
senschaftler des nationalsozialistischen 
Deutschlands nannten. Auch Grabert be
mOhte einen historischen Vergleich. Das 
Gesetzzu rWiedemerstellung des Berufsbe
amtentums vom 7. April 1933 habe zu er
sten Einbruchen in den Personalbestand 
der Hochschulen gefOhrt. Aber, so Grabert, 
der Eingriff der Besatzungsbehorden nach 
1945 war brutaler. 

Zitat: "Dieser Eingriff uberbot den von 1933 
ummehralsdas Viereinhalbfache. Erfuhne 
zu einer Personalkatastrophe, wie sie in der 
Geschichte der deutschen Wissenschaft 
beispiellos ist. " 

Davon kann keine Rede sein. In Gottingen 
beispielsweise wurden 1933 52 Hochschul
lehrer entlassen, wahrend nach 1945 nur 
eine Handvoll der unter nationalsoziali
stischem Vorzeichen Berufenen nicht wie
der in den Lehrkbrper zuruckkehrte. 

"Die Diskontinuitat war 1933 bei weitem 
gr6f3er a/s 1945" - schreibt Hans Joachim 
Dahms in einem Sammelband Ober die 
Universitat Gottingen unter dem National
sozialismus. Und: 
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"Der Vergleich der Ergebnisse von Ent
nazifizierung und Wiedergutmachung zeigt 
femer, da/3 nach 1945 auch keine sehr 
uberzeugenden Anstrengungen untemom
men worden sind, die 1933 ausgelosten 
Diskontinuitaten im Lehrkorper der Hoch
schule wenigstens teilweise wieder ruck
gangig zu machen." 

Zur Ehre der Westdeutschen Rektorenkon
ferenz mul3 gesagt warden, dal3 sie sich kri
tisch mit der Polemik Graberts auseinan
dergesetzt hat - mit dem Tenorfreilich, dal3 
die meisten Betroffenen langst wieder ver
sorgt seine. Aus einer Statistik des Hoch
schulverbandes geht hervor, dal3 die 409 
Lehrstuhlinhaber, die nicht wieder in ihre 
Amter zuruckgekehrt sind, bis auf 10 alle 
entweder verstorben, emeritiert, in einem 
anderen Anstellungsverhaltnis oder ander
weitig mit Alterbezugen versorgt waren. 

Schon Ende der vierziger Jahre spielte das 
Argument eine Rolle, dal3 man die entlas
senen Nationalsozialisten wieder unterbrin
gen musse, um deren Radikalisierung zu 
verhindern. Jurgen Fischer auf die Frage, 
ob damals alte Nazis wieder das Klima an 
den Hochschulen bestimmten: 

"Oas ist sicher, obwohl ich den Ausdruck 
alte Nazis dabei nicht nutzen wurde, denn 
diejenigen, denen ich begegnet bin, die 
kamen a/le mehr oder weniger zu einer 
tieferen Einsicht uber die Verantwortung, 
die sie auf sich genommen hatten. Oas 
waren ja keine torichten Manner, sondem 
das waren hochbegabte Leute, die dann 
beim Wein auch zugaben, daB ihnen die 
Einsicht moglich geworden ist dadurch. daB 
sie nicht um ihre Existenz haben kampfen 
mussen ... " 

Die Position war gesichert, nun konnte man 
beim Glase Wein auch Ober vergangene 
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Sunden reden. Die Weinstuben verlieB die
se Einsicht freilich erst, nachdem die ehe
maligen Funktionstrager die Hochschulen 
verlassen hatten, erst dann wurde die Koali
tion des Beschweigens gebrochen, die, so 
die These des Philosophen Hermann Lubbe, 
eine Bedingung fur den zugigen Wiederauf
bau war. 

Zwar haben sowohl die Nationalsozialisten 
als auch die Alliierten in die Hochschulauto
nomie eingegriffen, die personelle und insti
tutionelle Kontinurtat wurde jedoch weder 
1933 noch 1945 in den Westzonen durch
brochen. 

Die Arbeit der Pelikan-Kommission, die die 
sogenannten amtsvertriebenen Hochschul
lehrer wieder in Lohn und Brot brachte, land 
spater ihre Fortsetzung, wie sich Jurgen 
Fischer erinnert: 

"Herr Werner Weber aus Gottingen hatte 
damals als Assistenten in der Hochschu/
rechtskommission der WRK Peter Mencke
G/uckert. Beides hochbegabteJuristen, die
se entwickelten ein Memorandum im Hin
blick auf die Tatsache, daB im Fa/le dervom 
Grundgesetz verordneten Wiedervereini
gung doch gewisse Pflichten auf die west
deutschen Hochschulen zukommen im be
zug auf den Personaleinsatz in solchen Fa.
chem, die druben vol/kommen ideologisiert 
waren .... Oieses Memorandum wurde also 
dem Bund vorgelegt - das gesamtdeut
sche Ministerium nahm es auf, und bei ihm 
wurde ein Titel eingerichtet, bei dem in 
wachsender Zahl Diatendozenturen etat
maf3ig verankert wurden, die dann an die 
Lander ausgegeben wurden, je nach An
trag und dort von den Hochschulen einge
setzt wurden. Oas war eine Art von ... Vor
kehrung fur den Fall der Wiedervereinigung 
und eine eventuelle Veranderung im ostli
chen Bundesgebiet. • 
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In der Zeit der Regierung Schmidt wurde 
diese Hochschulreserve, wie dieser Etatpo
sten intern hiel3, abgeschafft. Es ware ein 
zynischer Trost, wenn man nun die abge
wickelten Hochschullehrer in den neuen 
Bundeslandern darauf verweisen wollte, 
daf3 es schlie131ich auch seine sechs, sieben 
Jahre gedauert hat, bis die ehemals "Bela
steten" wieder an den Hochschulen unter
gebracht waren. 

Wie steht es zur Zeit um die Aul- und Ab
arbeitung der 45jahrigen sozialistischen 
Vergangenheit der DDR-Hochschulen? 

Professor Cornelius Weiss ist Rektor der 
Leipziger Universitat. Bis zur Wende hatte 
er sich In einer wissenschaftlichen Nische 
als theoretischer Chemiker eingerichtet. In 
der Partei war er nicht, grof3e Schwierigkei
ten hatte er deshalb auch nicht, denn er hat
te als Sohn eines Atomphysikers, der bis 
Mitte der funfziger Jahre fur die Sowjets 
arbeitete, einen gewissen Bonus. Er hatte 
sein "Coming out", wie er selbst sagt, im 
Oktober 1989 auf den grof3en Leipziger 
Demonstrationen: 

"Abgewickelt wurden durch den BeschluB 
der sachsischen Landesreg/erung etwa ein 
Viertel. Das waren die ideologiebelasteten 
Fakultaten. 

/ch habe mich zunachst geargert, weil ich 
der Meinung war, daB sich die Hochschule 
von innen heraus reformieren muBte. Um 
Weihnachten herum war klar, daB das nicht 
funktionieren wurde. Deswegen empfand 
ich den Abwicklungsbesch/u/3 als eine U/tima 
Ratio und als eine Moglichkeit, ein Startzei
chen zu setzen, um eine Erneuerung von in
nen heraus zu katalysieren. 

Man hat daraus haufig gesch/ossen, daB 
die anderen, nicht abgewickelten Bereiche 
nicht so be/astet seien durch die Vergan-
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genheit - das war von vornherein k/ar. daB 
das fa/sch isl. Es gab bei den Naturwissen
schaftlern. in der Medizin 1.md auch in den 
ideologiefemeren Geistes- und Sozialwis
senschaften durchaus auch Leute, die sich 
nicht nur angepaBt hatten, sondem die da
ruber hinaus auch anderen geschadet ha
ben, oder der Wissenschaft geschadet ha
ben. Die eine Parteikarriere gemacht ha
ben. Aus diesem Grund ist es jetzt notwen
dig, in diesen nicht abgewickelten Berei
chen, die sich erst sicher Whiten und dach
ten, das war's, daB man auch hier jetzt eine 
personelle Emeuerung anstrebt und durch
setzt." 

Haute sind in Leipzig wie uberall in den 
neuen Bundeslandem die Personalkommis
sionen am Werke: Kommissionen, in de
nen in der Regel ehemalige DDR-Burger 
Ober die politisch-moralische lntegritat der 
Hochschulangehorigen befinden sollen. Die 
Mitglieder sind von den Wissenschaftsmi
nisterien eingesetzt, zum Teii auf Vorschlag 
aus den Hochschulen. Ein maf3geblicher 
Teii der Kommissionsmitglieder soil aus 
dem offentlichen Leben der Stadt - aus Kir
chen und Parteien kommen. Die Kommis
sion hat nicht Ober den Verbleib und die 
kOnftige Verwendung der Hochschulan
gehorigen zu befinden, sie spricht lediglich 
Empfehlungen fur den Minister aus. 

Cornelius Weiss rechnet dam it, daf3 etwa 5 
bis 8 Prozent der Hochschulmitarbeiter in 
Stasi-Aktivitaten verstrickt sind. In der of
fentlichen Auseinandersetzung und auch 
an den Hochschulen entwickelt sich der Ak
teninhalt des MIS anscheinend zum Prut
stein fur Gut und Bose. 

Professor Johannes Mehlig in Halle ist inzwi
schen 64 Jahre alt. Er gehort zu den Er
neuerern, die mehr Konsequenz in der Ab
rechnung mitdem alten System auch in den 
Hochschulen veriangen. Mehlig ist lndologe, 
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Sanskritforscher. Seine Nische in der Bi
bliothek - im wortlichen Sinne - hat er als 
Zwangsaufenthalt empfunden. Aufdie Fra
ge, wanner aus der sowjetischen Kriegsge
fangenschaft entlassen wurde, antwortet 
er: 1989. Mehlig ist Mitglied einer Perso
nalkommission an seiner Universitat. Er 
war beteiligt an der Aufdeckung der Stasi
verstrickungen zweier Prorektoren. Doch 
inzwischen hat er seine Zweifel an dem 
Verfahren: 

"/ch selbst bin dem etwas kritisch gegen
iiber. Denn bei all den Leuten, die jetzt als 
Mitarbeiter entlarvt wurden, stellt sich her
aus, da/3sieausbiirgerlichen Verhaltnissen 
stammen, da/3 sie f/ei/3ig, hochintelligent 
waren, motiviert, skrupelhaft, sie besa/3en 
in ihrem relativ breiten Bekanntenkreis ei
nen hohen Grad an Vertrauen, sie waren 
natiirlich auch ehrgeizig, teilweise patho/o
gisch ehrgeizig und hatten das Bediirfnis, 
mit ebenbiirtigen Berufskollegen in Kontakt 
zu treten, die sie in den ostlichen Uindem 
nicht fanden, sondem nur in den westli
chen. Und das waren im Gro/3en und Gan
zen die Ansatzpunkte, die der Staatssicher
heitsdienst benutzt hat, um an die Leute 
heranzukommen und sie zu korrumpieren. • 

Nicht jeder, der als IM gefuhrt wird, muB 
wirklich jemandem geschadet haben, um
gekehrt gab es fur einen Hochschullehrer 
viele Moglichkeiten, jungen Menschen die 
Karriere zu verbauen, sie zu denunzieren, 
wenn sie sich weigerten, Reserveoffizier zu 
werden oder sonstige Referenzen an das 
Zustimmung erheischende System zu er
bringen. Wer ist nun schuldig - belastet, um 
auf die Terminologie aus der Entnazifizie
rung zuruckzugreifen - wer nicht? Sucht 
man in den Stasi-Akten nur eine vermeint
liche Sicherheit, eine Scheidelinie, hinter 
der sich dann die restlichen 90 oder 93 Pro
zent als exkulpiert aufbauen konnen? Ge
sinnung allein sollte nicht bestraft werden 
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dGrfen - das meint jedenfalls Professor 
Ernst Schmutzer, theoretischer Physiker 
und Rektor der Friedrich-Schiller-Universi
tat in Jena: 

"/ch g/aube, man kann jemand, der iiber
zeugt war, die sozialistische Staatsform in 
der Perspektive, im Sinne von Marx, nam
lich Beseitigung der Ausbeutung des Men
schen durch den Menschen und der Un
terdriickung, ein Mann, der dafur p/adiert 
hat, dem sollte man nicht jetzt auf Grund 
dieser Uberzeugung den Strick drehen, 
son-dem ich bin schon der Meinung, da/3 
handfeste und gerichtsfeste Sachen vorlie
gen mussen, und in diesem Sinne wurde ich 
zustimmen k6nnen. Aber nicht jemand der 
mit reinem Herzen ... /ch wurde mich hiiten, 
einen so/chen Menschen zu verdammen. • 

Jan Olbertz 1st heute lnstitutsdirektor bei 
den Padagogen in Halle. Personalrechtlich 
ist er immer noch Assistant. Auch er ist ei
ner der Nischenbewohner, als Mitglied kei
ner Partei in einem so hochgradig ideolo
gisch besetzten Bereich wie der Padagogik 
geradezu ein Exot. Er mochte an klaren Un
terscheidungen festhalten, nicht der Ab
rechnung wegen, sondem weil man ein Un
terscheidungskriterium braucht. wenn man 
uberhaupt noch etwas von der personellen 
Substanz erhalten mochte: 

"Wenn Sie sagen, da/3 a/le, die an der Hoch
schule tatig waren, das System gestiitzt 
haben, das stimmt und auch wieder nicht, 
denn jeder hatte individuel/e Spielriiume 
auszuloten, die dieses System, teilweise 
ungewollt durch seine Strukturen er6ffnet 
hat. Und da ist es fur mich schon ein gro/3er 
Unterschied, ob man Parteistrukturen, de
nen man sich willig hingegeben hat, fur die 
eigene Karriere ausgenutzt hat, oder ob 
man gar umgekehrt fur die Behinderung 
von Andersdenkenden, ob man sich mit 
dem Ellenbogen unter Zuhilfenahme dieser 
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M6g/ichkeiten in der DOR, seinen Weg 
riicksichtslos gebahnt hat, oder ob man mit 
einer Grunddistanz Spielraume ausgelotet 
und genutzt hat - und das sind fur mich 
schon Unterschiede, die welt iiber das hin
ausgehen, was man vie/leicht landlaufig mit 
irgendwelchen Mitgliedschaften erkfaren 
konnte. • 

Das Klima an den Hochschulen leidet unter 
der Vergangenheitsaufarbeitung, so emp
finden es Emeuerer und Abgewickelte glei
chermaBen. Im Unterschied zur Zeit nach 
1945 gibt es diesmal keine Koalition des 
Beschweigens - der RIB geht durch die 
Hochschulen wie durch die ganze Gesell
schaft. Man will sich von den Tatem von ge
stem distanzieren - aber es kommt zu einer 
allgemeinen Entsolidarisierung. Der Leip
ziger Rektor Cornelius Weiss: 

"Es gibt ein welt verbreitetes MiBtrauen 
jedes gegen jeden. Das ist kein Wunder. 
Jeden Tag, wenn man die Zeitung auf
schlagt, lie/3t man eine neue Horrormeldung 
aus den Stasiakten. . .. Diese Nachrichten 
fiihren zu einem allgemeinen Klima des 
gegenseitigen Mi/3trauens. Es ist insofem 
gefahrlich, als man jetzt jemanden sehr 
schne/1 durch Rufmord erledigen kann. /ch 
brauchte nur in der Mensa, wenn dort einer 
vorbeigeht zu sagen, das ist auch einer, der 
belastet ist. Der wird innerhalb von 14 Ta
gen iso/iert sein. • 

Die Solidaritat derjenigen, die sich 1989 auf 
der StraBe zusammenfanden und die da
mals die Abrechnung selbst einleiteten, 
zerbricht: 

"Diese gemeinsame Basis geht jetzt mehr 
oder weniger unter. Die geht jetzt unter im 
Klima des alfgegenwartigen, universe/fen 
Mi/3trauens, das jetzt in der Universitat 
herrscht. Da bleibt keiner verschont. Wirk-
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lich ausgewiesene Leute, da kursiert plotz
/ich geriichteweise. sie seien /Ms gewesen, 
so/che Dinge werden heute einfach ge
g/aubt, dagegen trete ich an." 

Hinzu kommt der Kampf urns Oberleben an 
der Hochschule, Knapp die Halfte der Mit
arbeiterwird am Ende der Umstrukturierung 
ubrig bleiben. Daruber klagen einhellig die 
Rektoren Weiss und Schmutzer. Cornelius 
Weiss: 

"Ja, das ist das Tragische. die Aufarbeitung 
der Vergangenheit ist unter den Druck ge
raten, da/3 jetzt ein Stellenabbau erfolgen 
muB. Das fiihrt natiirlich dazu, daB jeder 
urns Uberleben kampft. Das st6rt die Er
neuerung. Zweitens st6rt die Erneuerung, 
daB manche jetzt noch pers6nliche Rech
nungen begleichen wollen, die mit Politik 
nichts zu tun haben. Drittens stort die Er
neuerung, da/3 jetzt auch Leute sich zu 
Wort me/den, die es in der Vergangenheit 
nicht aus politischen Grunden zu nichts ge
bracht haben. sondem denen das Fachli
che fehlte, und die jetzt ihre Leistungsun
fahigkeit in der Vergangenheit zur Tugend 
des bewuBten Widerstands hochstilisieren 
wollen." 

Wer die Abwicklung an der Hochschule 
uberstanden hat und auch die politisch
moralische Oberprufung hintersich gebracht 
hat, wer den Besuch der Evaluatoren des 
Wissenschaftsrates i.iberstanden hat, der 
hat keinen Grund zum Aufatmen. Noch 
sitzt er oder sie namlich auf einer Stelle 
nach a Item DOR-Recht, den ersehnten Sta
tus als Professor bundesdeutschen Rechts 
wird er oder sie erst uber die Hurde eines 
emeuten Berufungsverfahrens erreichen. 
Man wird sich zusammen mit anderen Kan
didaten, zum groBen Teil aus dem Westen. 
in die Schlange der Bewerber um seinen 
Lehrstuhl einreihen mi.issen. 
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Rektor Schmutzer aus Jena berichtet von 
Ausschreibungen, auf die zwei- bis drei
hundert Bewerbungen eingegangen sind. 
Selbst, wenn zwei Drittel davon von zu kurz 
Gekommenen aus dem Westen stammen, 
die nun eine spate Chance fur sich wittem, 
bleibt ein groBer Rest mit langen Publika
tionslisten und westlichen Empfehlungen, 
gegen die es die ostlichen Bewerber sehr 
schwer haben. 

Die Autonomie der Hochschulen ist durch 
die Emeuerungsgesetze arg beschrankt. 
Berufungskommissionen werden von den 
Ministerien benannt. Fur Rektor Ernst 
Schmutzer aus Jena ein auBerst unbefrie
digender Zustand: 

"Im Ministerium wird hoffentlich bald, damit 
wir zu einer besseren Arbeitsfiihigkeit kom
men, entschieden, und wir unsere Beru
fung bekommen. Viele sind jetzt sehr unzu
frieden und frustriert, weil sich das hinzieht 
und wieder hinzieht, und man muB schon 
sagen: Hut ab vor dem Leistungswi/len der 
Menschen, die in dieser Unsicherheit al/es 
tun und sich zum Letzten ausschopfen, um 
uns auf dem gemeinsamen Weg vor
anzubringen. 

Wir wollen so schnell wie moglich nach der 
personellen Sanierung unsere Autonomie 
im Sinne der Autonomie der westdeutschen 
Hochschulen wiederhaben, damit wir auch 
schneller handetn konnen, damit nicht al/es 
durch sovie/e Kommissionen liiuft und sich 
halbtot lauft dabei." 

In den Personalkommissionen sitzen zwar 
Ostdeutsche. Ober Berufungen, Einstellun
gen und Verbleib entschieden wird dann 
aber von Grundungs- und Berufungskom
missionen, in denen westdeutsche Wis
senschaftler die Mehrheit bilden. Liegt es 
da nicht nahe, wie einstmals die Alliierten 
heute die westdeutschen Landnehmer als 
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eine neue Besatzungsmachtzu empfinden, 
gegen die sich die einheimischen Besieg
ten solidarisieren mussen? Rektor Ernst 
Schmutzer: 

" Wir hatten in der Anfangsphase, a/s die 
ersten Evaluierer kamen, nicht immer die 
angenehmsten Erlebnisse, und selbst vor 
zwei Wochen war hier ein Zeitungsartikel in 
der lokalen Zeitung, wo sich ein westlicher 
Kol/ege a/s Kommissar bezeichnet - ich 
habe eindeutig gesagt - schon vor andert
halb Jahren - wir haben uns hier selbst 
befreit und wir sind kein Besatzungsgebiet, 
desha/b brauchen wir auch keine Kommis
sare. Wir sind aber dankbar fur jeden, der 
uns hilft und einen guten Rat gibt zur Ge
sundung der Universitiit und fur die De
mokratisierung unserer Universitiit." 

Anders als vor etwa einem Jahr herrscht 
nun die Meinung vor, daB eine Reinigung 
aus elgener Kraft nicht moglich gewesen 
ware, sondem daB westliche Unterstut
zung notwendig ist. Trotz abstoBender Bei
spiele von Kommissaren und Kolonisatoren 
gibt es bei diesem Umbruch lm Unterschied 
zu dem von 1945 bei einer groBen Gruppe 
die Bereitschaft, sich mit den Westdeut
schen zu identifizieren. Schon vor 1989 
ging ein RiB durch die Ost-Republik, und es 
gab die groBe Gruppe derjenigen, die sich 
sch on !angst mit den Deutschen im Westen 
identifiziert hatten, soweit ihnen Kontakte 
und vor allem die Medlen dazu Moglichkei
ten boten. Mancher von ihnen geht heute 
hart.er noch als die westlichen Gutachter 
mit der Wissenschaftskultur ins Gericht, 
die in 45 Jahren Sozialismus entstanden 
ist, wie zum Beispiel Johannes Mehlig: 

"Wir diirfen nicht vergessen, es sind 45 
Jahre, mehr als zwei Wissenschaftlergene
rationen ins Land gegangen, die in verhee
render Weise unterdem Eindruck einer Dik
tatur standen und diese Diktatur ausgebaut 

hochschulc ost nov. L992 

haben. Natiirlich kann ich den jiingeren 
Leuten nicht den Vorwurf machen, wohl 
aber den iilteren - ich selbst gehore zur 
iilteren Generation. Meine Generation, ob
wohl ich von mir behaupten kann, nicht 
schuldig zu sein, meine Generation triigt in 
der Tat vie/ Schuld. Denn meine Altersge
nossen wuBten noch einigermaBen, was 
Wissenschaft sein konnte, sie haben sich 
davon distanziert und haben das System 
getragen. • 

Hat Johannes Mehlig recht, daB es wirklich 
in den 45 Jahren ostdeutscher Entwicklung 
gelungen ist, eine eigenstandige, vom 
Westen relativ isolierte Wissenschafts- und 
Wissenschaftlerkultur zu entwickeln, eine 
sozialistische lntelligenz also, die nicht fa
hig ist, nach dem gesellschaftlichen Um
bruch an einem gesamtdeutschen Wissen
schaftsbetrieb teilzunehmen? Es muBte 
genauer untersucht werden, welche tat
sachlichen Auswirkungen die auf Forde
rung der Arbeiter- und Bauemkinderausge
richtete Bildungspolitik gehabt hat und ob 
sie auf Dauer durchgehalten wurde. Tatsa
che ist jedoch, daB die uberwiegende Mehr
zahl der Hochschulangehorigen im Sozia
lismus groB geworden ist. Viele von ihnen 
haben ihre Karriere dem System nicht nur 
aufgrund besonderer Unterwurfigkeit zu 
verdanken, sondem auch, weil zumindest 
in der Anfangsphase eine neue Schicht der 
lntelligenz herangebildet werden sollte, die 
auch dem neuen Staal besonders verbun
den ist - mit der Folge, daB die Verbindun
gen zurwestdeutschen lntelligenz, dieheu
te per Lufthansa das teils ihr zugefallene, 
teils gem aufgenommene Mandat zur Um
gestaltung wahmimmt, nicht sehrgrol3 sind. 

Der Wissenschaftsratsvorsitzende Dieter 
Simon hat einen sicher sehr subjektiven 
Eindruck von den unterschiedlichen Kultu
ren in seinen "Evaluierungssplittem" ein
gefangen: 
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''Auch im Alt-Land sieht nicht jeder Profes
sor wie ein Professor aus. Aber viele schon. 
Im Neu/and gibt es auch viele, die wie 
Professoren aussehen. Aberauch vie/e, die 
auf keinen Fall wie Professoren aussehen 
und es doch sind. Woran lie gt das? Nicht an 
den schlipslosen Hemden. Eineproletarische 
Uniform genugt nicht. Auch nicht an den 
athletischen Figuren, die auf vergangene 
Korperertiichtigung schlieBen /assen (Sport 
als Pflichtfach!). Es sind die Gesichter. Kei
ne schlechten Gesichter. Gute-Kumpe/-Ge
sichter. Prost-Gesichter. Mir-kann-man
nichts-vormachen-Gesichter. Arme/auf
krempe/-Gesichter. Sinnliche Gesichterda
gegen selten: Von Denkwut gepriigte Ge
sichter. Neugier-Gesichter. Entdecker-Ge
sichter. Wein-Gesichter. " 

Die westlichen Seilschaften haben mit den 
alien ostlichen nurdie Funktionsweise, nicht 
aber das Personal gemein. Wer damals 
nicht dazugehorte, fur den ist es heute 
leicht, einen Grundungsdekan aus Bonn 
oder Erlangen zu akzeptieren. Andere, wie 
Jens Olbertz aus Halle, sehen sich als 
ostdeutsche Wissenschaftler durchaus in 
der Lage, am ErneuerungsprozeB teilzu
nehmen: 

• ... weil geniigend Leute hier sind, ich ziihle 
mich mat ganz frech dazu, die in der Lage 
sind und Lust haben, den Wessis Paroli zu 
bieten, die hier mil Besatzermentalitiit auf
tauchen. Denen sagen wir das ja auch. /ch 
kenne auch andere, die sehr konsensbereit 
mit uns gesprochen... und ich sehe auch 
Fa/le, daB wir einige der Kollegen, die hier 
anfingen, sehr naBforsch zu Werke gehen, 
umzuerziehen vermocht haben, indem wir 
ihnen eben Achtung abringen konnten fur 
das, was wir hier bi sher gemacht haben und 
in welcher ungeheuren Bedriingnis wir uns 
befunden haben, das sind ja Situationen. 
die ein Westdeutscher in seiner ganzen 
Biographie nie hat durchleben miissen. 
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Sodaf3 ich dem Bild der Kolonisierung vor 
einem Jahr noch zugestimmt hatte, aber 
jetzt zunehmend davon Abstand gewinne. 
Aber durch Erfahrungswerte. die aus dem 
Dialog mit den Wessis erwachsen sind." 

Anders sieht es fur die Abgewickelten aus 
und fur die Sozialwissenschaftler. die schon 
zu DDR-Zeiten auf den Leh rstuhlen sal3en, 
auch wenn sie sich als kritische Marxisten 
verstanden, wie etwa Bernd Okun, Philo
soph in Leipzig: 

"Was wir zur Zeit erfeben, ist ein Zirkel, aus 
dem man nlcht rauskommt. Wir muf3ten 
unsere Vergangenheit aufarbeiten, slnd aber 
zum gr6f3ten Tei/ nicht mehr an der Univer
sitat. Die westdeutschen Kollegen muf3ten 
uns bei der Vergangenheitsbewaltigung 
he/fen, das ginge aber nur bei einer se/bst
kritischen Sicht auf ihre eigene Vergangen
heit und mit der Reflexivitat des Begreifens, 
daf3 das westdeutsche Universitatsmode/1, 
das der DOR ubergestulpt wurde, bis vor 
der Wende der hartesten Kritik ausgesetzt 
war - und p/6tzlich ist es das Non-Plus-Ul
tra der Entwicklung. Also da geht a/le G/aub
wurdigkeit verloren, wenn Leute, die diese 
kritische Selbstreflexitat nicht mitbringen. 
uns in der Vergangenheitsbewaltigung so 
ne Art Anleitung geben sol/ten. Das funktio
niert nicht. " 

Fur Marxisten und Sozialwissenschaftler, 
die an eineraus der alten DOR uberkornme
nen Wissenschaftstradition festhalten wol
len, wird vorerst. so ist zu befurchten, an 
den ostdeutschen Hochschulen kaum noch 
Platz sein. Zu befurchten ist dies deshalb, 
weil damit ein Stuck Wissenschaftsplu
ralismus aufgegeben wird. 

Vennutlich ist es eine Illusion, jetzt Reflexion 
und Vergangenheitsaufarbeitung zu erwar
ten . Alie sind daran interessiert, moglichst 
schnell wieder zu funktionierenden Struktu-
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ren zu kommen - der Blick geht nach vom, 
ahnlich wie nach 1945. 

Der Hamburger Historiker Arnold Sywottek 
halt die Obernahme westlichen Hochschul
personals im Osten um der Mark1chancen 
der jungen Generation willen fur geboten: 

"Wenn in den neuen Universitaten ein Nach
wuchs herangebildet werden soil, der kon
kurrenzfahig, zumindest in ganz Deutsch
/and ist, dann laf3t sich das nach meinem 
Dafurhalten mit dem a/ten Universitats
personal nicht erreichen. Die Vergleichbar
keit der Standards wird fur die kunftigen Ab
nehmer. Untemehmen, Beh6rden, nurdann 
gewahrleistet sein, wenn die Hochschul
lehrer derselben Qualifikation nach lehren 
wie in Westdeutschland, und das setzt 
voraus. daf3 sie neue Mitglieder aus West
deutschland aufnehmen. " 

Der Umgestaltungsprozel3 in den Hoch
schulen der neuen Bundeslanderhat kaurn 
richtig begonnen. Von einerVergangenheit 
der DDR-Hochschulen kann noch gar keine 
Rede sein, alles ist noch gegenwartig. Den
noch sind im Vergleich mit dem Umbruch 
1945 einige Unterschiede offensichtlich: 
Der Wille zur Abrechnung fehlte damals • 
trotz oder gerade wegen der schwer zu 
begreifenden Dimension des Verbrechens 
• heute trit1 er massiv auf • und nicht nur 
von westlichen Vollstreckern geschurt. 

Damals dienten personelle Opfer - soweit 
sie gefordert und tatsachlich gebracht wur
den - dazu, die Strukturen zu retten, eine 
Kontinuitat zu erhatten. Dal3 heute mehr 
und radikaler abgewickelt wird, bedeutet 
nicht nur, dal3 mehr davon betroffen sind, 
sondern auch, daB Strukturen und lnhalte 
derlnstitution liquidiert und west lichen Stan
dards angepa13t werden sollen. Die Distanz, 
Ober mogliche erhaltenswerte Zuge des 
DDR-Studiensystems nachzudenken, fehlt 
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heute. Ebenso mangelt es daran, Ober die 
Abrechnung personlicher Schuld hinaus 
nach der Rolle der Hochschulen und der 
einzelnen Wissenschaften im Sstem des 
Realsozialismus zu reflektieren. 

Die Abrechnung fall! auch aus "techni
schen" Grunden leichter: Die ehemaligen 
DDR-Hochschullehrer konnen sich nicht 
auf einen Beamtenstatus berufen. Das 
Hochschulpersonal muB ohnehin aus ti
nanziellen Grunden radikal abgebaut war
den • unter diesen Umstanden kommt 
keine Solidaritat auf. Und schlieBlich gibt es 
genugend Ersatz aus dem Westen, alles 
Bedingungen, die es nach 1945 nicht gab. 

Eine Aufarbeitung der Vergangenheit for
derte an den westdeutschen Hochschulen 
erst eine spatere Generation. Sie wird auch 
in den neuen Landern erst moglich sein, 
wenn der Blick nicht ausschliel31ich auf die 
Stasiakten tixiert bleibt und der Druck von 
alien Beteiligten genommen ist, rasch wie
der einen funktionierenden Hochschulbe
trieb aufzubauen. Es bleibt die Hoffnung, 
dal3 dazu auch in Ostdeutschland eine spa
tare Generation in der Lage isl. 

Zwar griffen die Alliierten und die deutschen 
Verwaltungen auch 1945 und danach in die 
Hochschulautonomie ein, aber mit der Ab
wicklung heute waren diese Ma13nahmen 
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nicht vergleichbar. Eine ambitionierte Eva
luierung der gesamten Struktur gab es nicht 
• wer hatte sie damals durchfi.lhren sollen? 
Es gab keine Alternative zum Eingreifen in 
die Hochschulautonomie. wie Jan Olbertz 
aus Halle feststellt: 

"Meiner Meinung nach gibt es uberhaupt 
keinen Prazedenzfa/1. wo die Universitaten 
sich gravierend durch Selbstheilungskrafte 
Impulse gesetzt hatte, ob es der Humanis
mus der Renaissance ist. der von auf3en in 
die Universitat hineingetragen worden ist, 
die Aufklarung ist ein besonders sch6nes 
Beispiel, Humboldt war Administrator ... ich 
weif3 nicht, ob man die Universitat nicht 
uberfordert, sie hat aus ihren Strukturen ein 
Beharrungsverm6gen entwickelt, das mich 
ehermif3trauisch macht, sie k6nntesich aus 
sich selbst heraus derartig grundsatzlich 
wandeln wie sie es im Moment muf3." 

Da stellt sich die Frage, ob sich daraus 
ebenfalls Konsequenzen fur die westdeut
schen Hochschulen ergeben, deren Unfa
higkeit zur Reform von innen heraus nun 
schon seit Jahrzehnten beklagt wird. 

Karl-Heinz Heinemann /ebt als freier 
Journalist in K6/n. Letzte Buch

ver6ffentlichung: Der antifaschistische 
Staat entla13t seine Kinder. Koln 1992 
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Bernd Okun (Leipzig): 

Thesen zur DT 64-Sendung "Veto" am 28.10.1992 in Zwickau: 
Sachsische Hochschulerneuerung und gesamtdeutsche Hochschulkrise 

1. 

Die Entlassungen an Sachsens Hochschu
len erreichen eine fur die deutsche Ge
schichte beispiellose Gr613enordnung. Ein 
solcher Einschnitt m013te gut begrOndet 
sein, ist er aber nicht. 

Erstens wurde das Prinzip des Foderalis
mus, im Westen ja vemOnftig, blind auf den 
Osten angewandt und mul3te sich ins Ge
genteil verkehren. In Sachsen konzentrier
ten sich 40 % des Hochschulpotentials der 
DOR bzw. der neuen Bundeslander. Hoch
schulpolitik allein auf Landesebene mul3te 
Sachsen Oberfordem und die anderen neu
en Bundeslander benachteiligen. Hier ware 
der Bund gefordert gewesen. Doch der 
politische Wille dazu blieb mit dem Hinweis 
auf die zweite BegrOndung aus: Das Hoch
schulwesen musse ideologisch entrumpelt 
werden. 

Das bestritt und bestreitet niemand, nur 
wurde hier das Kind mit dem Bad ausge
schuttet. sprich auch Bewahrenswertes auf
gegeben. Und immer, wenn wirkliche Ent
wicklungskonzepte fehlen, profilieren sich 
Politiker an Vergangenheitsbewaltigung. 
Hochschulpolitik schien ein Feld zu sein, 
auf dem man, ohne um Wahlerstimmen 
fOrchten zu mussen, Konsequenz in der 
Vergangenheitsbewaltigung demonstrieren 
konnte. Hochschulangehorige, die lntellek
tuellen Oberhaupt, bilden schliel31ich eine 
kleine Bevolkerungsgruppe, die unter dem 
Ruf "Nie wieder Szialismus" in die Nahe 
von "Schreibtischtatem" und Nutzniel3em 
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des Realsozialismus gerOckt werden konn
ten, so dal3 sich offentlicher Protest gegen 
die Massenentlassungen hochstens bei be
kannten Medizinprofessoren regt. 

2. 

In den Hochschulen selbst fuhrte die lang 
hingezogene Entlassung zur Entsolidarisie
rung, zum Gebrauch des Ellenbogens und 
zur nachtraglichen Veredlung manch be
quemen Nischendaseins zum "Widerstand" 
gegen die SED-Diktatur. Wissenschaftli
che Spitzenkrafte waren unter DDR-Ver
haltnissen kaum an fuhrende Postitionen 
gelangt, ohne sich wenigstens partiell mit 
dem Staal zu arrangieren. Damit sind sie in 
der Verteidigung ihrer Positionen an der 
Hochschule in Hinterhand. Was wunder, 
wenn ihnen lukrative Angebote aus der 
Wirtschaft den Abschied von der Universi
tat leicht machen. Abgesehen von einigen 
bleibewilligen und "entgauckten• Spitzen
kraften hat sich an den Hochschulen eine 
neue Qualitat akademischen Mittelmal3es 
etabliert. Nicht die wenigen jungen, wirklich 
innovativen oder ehedem tatsachlich an 
ihrem wissenschaftlichen Aufstieg behin
derte Krafte bestimmen das Bild der neuen 
Professorenschaft, sondem "verhaltenes", 
bislang eher durch ZurOckhaltung, nicht 
selten durch schlichten Opportunismus 
aufgefallenes Establishment. Tatsachlich 
oder vorgeblich fruhere Systemdistanz 
bringt nun in "exponierte" wissenschaftliche 
Range. Freilich, fruhere "Systemfeme• 
spricht noch lange nicht dator, wissen-
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schaftliche Zukunft gestalten zu konnen 
und kann auch fur wissenschaftliche Unfa
higkeit, tor Mittelmal3 oder Bequemlichkeit 
gestanden haben. 

3. 

Die Emeuerung derHochschulen kollodferte 
von Anfang an mit einem anderen lnteres
senstrang. Der Elitenwechsel im Osten war 
die Chance, westdeutsche Beforderungs
staus unter dem hehren Etikett von Freiheit 
und Demokratisierung der Wissenschaft 
aufzulosen. Viele der Westwissenschaftler, 
die vor der Vereinigung nicht mude wurden, 
die Krise des westdeutschen Hochschulsy
stems zu beklagen, installierten im Osten 
genau dieses System mit. Die unverhoffte 
Eroberung von LehrstOhlen und Professu
ren brachte und bringt uns eine Generation 
von Hochschullehrem aus Richtung West 
ins Land, die das lnteresse an tiefgreifen
den Reformen unterwegs, mit ihrer Beru
fung, verloren haben. Von wem sollen dann 
aber dringend notwendige Veranderungen 
aus den Universitaten heraus getragen war
den, wenn auch die Studentlnnenschaft, 
von einer kleinen aktiven Minderheit abgese
hen, kaum noch innovative politische Impul
se und reformerische Hartnackigkeit ein
bringt? 

4. 

Wer fragt noch nach den langtristigen Fol
gen dieser "Umstrukturierung"? Welchen 
Preis zahlt die Gesellschaft dafur, dal3 der 
studentischen Population die Fahigkeit seis
mographischer Systemkritik verloren geht? 
Das neue alte Hochschulsystem fordert 
ihre Monadisierung bis zum Exzess, bis zur 
tatalen Entpolitisierung der Hochschulen. 
War nicht die kritische Selbstretlexivitat der 
Bundesrepublik, nicht zum wenigsten unter 

hochschulc ost nov. 1992 

der Studentlnnenschschaft verankert, Teil 
der Attraktivitat dieser Republik? 

Uberhaupt: Fur viele kritische lntellektuelle 
unter den Ostdeutschen. die im Ober
schwang der Wende viele Hoffnungen in 
die westliche Demokratie insgesamt und 
die Autonomie der Hochschulen besonders 
gesetzt hatten, ist das der gr613te Schock: 
Wir sind nicht der selbstkritischen , 
refelexiven Bundesrepublik von vor 1989 
beigetreten, sondem einer konseNativ ver
testigten. Das Paradoxe daran ist aber, dal3 
die "Revolution" in der ODA wie ihr anschlie-
13ender Beitritt zur Bundesrepublik das we
sentlich erst ausgelost haben. 

5. 

Die Erneuerung der ostdeutschen Univers1-
taten orientiert sich fast ganzlich auf Struk
turen, vollig abstrahiert davon, wofur die 
neuen Lander Hochschulen und Wissen
schaft brauchen. Vor lauter strukturellen 
Oberlegungen, Hochrechnungen auf die Si
tuation in Baden-Wurtemberg und fiskali
scher Mystik kommen inhaltliche Diskussio
nen zum Sinn des Ganzen viel zu kurz. Es 
wird fast vollig vergessen, daB der ost
deutsche Systemtransfer die groBte Her
ausforderung der modemen Wirtschafts
und Sozialgeschichte Deutschlands bildet, 
tor die es kein Vorbild gibt. Aus der Erfah
rung der Altbundesrepublik allein laBt sich 
hiernichts bewaltigen. Die regional en Spezi
fika und die strategischen Herausforderun
gen des Systemtransfers wurden erheblich 
unterschatzt. Das ist aber die entscheiden
de Perspektive derostdeutschen Hochschul
reform. 

Gebraucht werden Akademiker. die den 
ostdeutschen TransformationsprozeB als 
Betroffene mit authentischer Sicht auf ihre 
Vergangenheit und mit der Aufgeschlos-
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senheit von Newcomem in bezug auf das 
neue Gesellschaftssystem wissenschaft
/ich begleiten konnen. Nicht Einebnung des 
Wissenschaftspersonals. nicht Gleichschal
tung nach westlichen Muster waren das 
Gebot der Stunde, sondem bewuf3te Aus
nutzung der wohl einmaligen Chance der 
deutschen Vereinigung, dem Zusammen
treffen zweier Wissenschafts- und Hoch
schulkulturen! 

Zwei unterschiedliche wissenschaftliche 
Arbeitsweisen sowie Lehr- und Forschungs
verbunde konnten einander produktiv er
ganzen. Hochst unterschiedliche Erfahrun
gen, Biographien und Mentalitaten boten 
reiche Anregungen fur eine innovative Ge
staltung der deutschen Einheit. Aber wo 
Hochschulpolitik in Fortsetzung des Kalten 
Krieges praktiziert wird, ideologischer Re
vanch ismus vemunftige Auseinanderset
zungen verhinderte und die Kritik am bun
desdeutschen Hochschulwesen erst wie
der laut wird, nachdem es auch im Osten 
hergestellt ist, nachdem alle Reformansatze 
von unten mit dem Seilschaftsvorwurf de
nuziert wurden, ist wohl nichts anderes zu 
erwarten. Armes Hochschuldeutschland! 
Und das eigentliche Ungluck ist wohl dies, 
dar3 anders als zu fruheren Zeiten das heu
tige Studienregime Proteste dagegen an 
den Hochschulen selbst gar nicht erst auf
kommen lar3t. Protest kommt im Kleinfor
mat daher und versandet im Kontext der 
vielen inflationaren Protestationen westll
cher Demokratle. 

Die ODA hatte als Reflex auf den zen
tralistischen Herrschaftsanspruch der SED
Spitze eine eigentumliche Protestkulturher
vorgebracht. Nicht zur Wahl zu gehen oder 
Ausreiseantrag zu stellen, trafen das Re
gime. Die Uberreaktion des MfS-Apparates 
war eine Quasi-Bestatigung fur die Wir1<
samkeit dieses Protestes. Das zentralisti
sche System selbst sorgte fur eine system-
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destabilisierende Qualitat dieser Proteste. 
Ab einem bestimmten Grad von Offentlich
keitsschutzdurch die audiovisuellen Medien 
des Westens (in Leipzig 1989) liefen die 
gewaltigen Schutzvor1<ehrungen der SED
Spitze ins Leere. Hatten Protestforrnen in 
der DDR einen klaren Adressaten, so ver
sandet in der Bundesrepublik eine stetig 
wachsende Inflation von Protesten ins 
Nichts. leider auch im Hochschulbereich. 
Es fehlt allerorten an konzeptioneller, ganz
heitlicher Reforrnopposition, obgleich zu 
den vielen einzelnen Reforrnvorschlagen 
kaum noch wir1<Iich neue hinzugefugt wer
den konnen. Aberdamit entfallt auch recht
zeitige Krisenvorsorge. Die Dinge treiben 
auf einen nicht mehr berechenbaren Pro
blemstau zu, wie wir Ostdeutschen das 
schon einmal erlebt haben ... 

6. 

Nach den bisherigen Ergebnissen der "Er
neuerung" fragt sich mit immer gror3erer 
Verwunderung, was eigentlich "emeuert" 
wurde. Ein altes, einseitig ausgerichtetes 
System wurde durch ein neues altes einsei
tig ausgerichtetes System ersetzt. Wir ha
ben nun auch im Osten Hochschulen, die 
ihrer Anlage nach nicht zukunftsfahig sind. 
Das bestreitet nun mittlerweile niemand 
mehr. Dafur soil also der ganze "crash" 
riskier! worden sein mit seinen zigtausend 
Entlassungen, der Sturz einer intellektuel
len Elite ins Nichts! Fur un-studierbare Uni
versitaten und Kastration selbstreflexiver 
intellektueller Potentiale! Wer von den heu
te dafur Verantwortlichen will das spateren 
Generationen er1<Iaren konnen? 

Bernd Okun, Prof. Dr., 
Kommunikationswissenschaftler, ehemals 
Universitat Leipzig, z.Z im Wartestand fur 

eine Professur am FB Kommunikations
und Medienwissenschaft i.G., die dem

nachst ausgeschrieben werden sol/ 
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BERICHTE 

Hochschul-lnformations-System (HIS) Hannover: 
Wie fuhlen sich Studienanfanger von der Schule auf das Studium vorbereitet? 

Im Rahmen ihrer Studienanfangerbefragungen erhielt die HIS Hochschul-lnforrnations
Sstem GmbH auf entsprechende Fragen hieriiber folgende Auskunfte von 6.600 Studien
anfangem aus den alten und 2.800 aus den neuen Landem: 

Zwar halt Ober die Halfte (55%) aller deutschen Studienanfanger das Niveau ihrer 
Oberstufenausbildung in der Schule fur gut oder sehr gut. Jedoch fuhlt sich nur zwei Funftel 
(41%) gut oder sehr gut von der Schule auf das Studium vorbereitet. 

Dabei schatzen Studienanfanger aus den neuen Bundeslandern das Niveau ihrer 
Abiturstufenausbildung hiiufiger gut bis sehr gut ein als ihre Kommilitonen aus den alten 
Landem. Sie fuhlen sich auch deutlich besser von der Schule auf das Studium vorbereitet 
(neue Lander: 53% sehr gut oder gut; alte Lander: 38% sehr gut oder gut). Ein solcher 
Unterschied ergibt sich auch dann, wenn nur Studienanfanger mit Abitur betrachtet 
werden. 

Frauen aus den alten Landem schatzen zwar das Niveau ihrer Oberstufenausbildung 
haufiger gut und entsprechend seltener schlecht ein als Manner. Doch fuhlen sie sich 
trotzdem nicht besser auf das Studium vorbereitet als ihre mannlichen Kommilitonen aus 
den alten Landem. Bei Studienanfangem aus den neuen Landem bestehen diesbezuglich 
keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. 

Einschatzung des Niveaus der Ober- bzw. Abiturstufenausbildung 

Hochschulreife Niveau 

erworben in .. 
sehr gut gut weder- schlechl unzu- keine 

noch reichend Angabe 
Studienanfanger alien Landern 9 44 35 9 3 1 
insgesamt neuen Landern 13 52 26 5 1 3 
Frauen alien Landern 9 46 35 7 2 

neuen Landern 13 53 24 4 6 
Manner alien Landern 9 42 35 11 3 

neuen Landern 13 52 28 6 1 

Wie fi.ihlen Sie sich auf 1hr Studium vorbereitet? 
Hochschulreife Einschatzung der Vorbereitung 

erworben in .. 
sehr gut gut weder- schlecht unzu- keine 

noch reichend Angabe 
Studienanfanger alten Landern 7 31 35 19 8 0 
insgesaml neuen Landern 11 42 32 11 3 1 
Frauen alien Landern 8 31 35 17 8 0 

neuen Uindern 11 42 31 11 4 2 
Manner alten Landern 7 31 35 20 7 0 

neuen Uindern 11 41 33 12 3 0 
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Presseinformation des Kultusministeriums Mecklenburg-Vorpommern: 
"Mecklenburg-Vorpommern schlieBt als erstes Bundesland die 

Hochschulerneuerung ab" 

Mecklenburg-Vorpommem ist das erste der neuen Bundeslander, das die Hochschuler
neuerung abgeschlossen hat. 

"Dies war ein schmerzliches aber notwendiges Verfahren. das alien Beteiligten nicht nur 
Oberlast an Arbeit, sondem zum Tei I auch eine groBe physische Belastung brachte", sagte 
Kultusministerin Steffie Schnoor heute vor der Presse, "ich glaube aber, daB es uns ge
lungen ist, den Studenten eln auf die guten Traditionen aufbauendes, zugleich aber auch 
auf die Zukunft ausgerichtetes Studienangebot bieten zu konnen". 

Die Zahlen der nach dem Hochschulemeuerungsgesetz vorgeschriebenen Verfahren 
spiegeln die enorme Belastung der vergangenen Monate wider: 

1. Beim Ehrenverfahren, das Ober die personliche lntegritat urteilte, wurden Ober 13.000 
Hochschulangehbrige OberprOft. lnsgesamt wurden 9986 Empfehlungen ausgespro
chen, davon bescheinigen 8698 kein Fehlverhalten. Ein MaBnahmekatalog beurteilte 
von MiBbilligung bis zur KOndigung in neun Kategorien. Aufgrund des Ehrenverfahrens 
wurden 142 KOndigungen ausgesprochen. 

2. Beim Oberleitungsverfahren, das die Eignung als Professor nach dem Hochschul
rahmengesetz OberprOfte, konnten sich auch habilitierte wissenschaftllche Mitarbeiter 
beteiligen. 1130 Oberleitungsantrage wurden gestellt, etwa ein Drittel davon von wissen
schaftlichen Mitarbeitern. Die 16 Oberleitungskommissionen lieBen mehr als 2000 Gut
achten einholen. 563 Hochschulangehorige wurden Obergeleitet, davon waren 266 Pro
fessoren, 180 Dozenten und 117 wissenschaftliche Mitarbeiter. 

3. Die Obemahme auf die neue Stellenstruktur berieten die Obemahmekommissionen, 
deren Vorsitzender je nach Berufsgruppe vom Kanzler (nichtwissenschaftliches Perso
nal), vom Rektor (wissenschaftliches Personal) bzw. vom Kultusministerium bestellt 
wurden. Auf 722 Professorenstellen (davon 179 durch Sperre oder offentliche Ausschrei· 
bung nicht durch die Obemahme zu besetzten) gingen 1 ne Ant rage von 932 Antragstellem 
ein. 

"Der menschlich schwierigste Teil ging jetzt in den letzten Tagen vonstatten: Die KOndi
gung derjenigen Mitarbeiter, die keine Stelle zugewiesen bekamen. Das trifft naturlich 
besonders die Hochschulangehorigen hart, die sowohl das Ehren- als auch das Ober
leitungsverfahren anstandslos durchliefen", sagte die Kultusministerin. 

Um die KOndigungszahlen so niedrig wie moglich zu halten, hat das Kultusministerium die 
Hochschulen verpflichtet, 20 % der Stellen fur Teilzeitbeschaftigte auszuschreiben. Um 
den hohen PersonalOberhang gerade im Mit1elbau abzubauen, muBten aberdennoch 
248 KOndigungen an Professoren und Dozenten. 1744 an Mitarbeiteraus dem wissen
schaftlichen und nichtwissenschaftlichen Bereich ausgesprochen warden. 

Wo die Besetzung von Stellen nicht durch das Obemahmeverfahren geschehen konnte, 
wurde neu ausgeschrieben (z.B. Bereich Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissen
schaften). Hier konnte die Kultusministerin bereits 36 neue Professoren emennen, weitere 
37 Rufe sind erteilt. 
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Die Studienbewerberzahlen stimmen uns zuversichtlich, groBen Andrang gab es z.B. 
bei den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengangen, so daB zum Teil schon Zulas
sungsbeschrankungen ausgesprochen werden muBten", sagte Frau Schnoor, "ich 
glaube, den jungen Leuten ist bewuBt geworden, daB sich in Mecklenburg-Vorpom
mem einiges bewegt hat. lch bin froh, daB wir uns nun endlich den lnhalten widmen 
konnen. Wir als neueBundeslanderwarenalle nach derWendean den Startgegangen, 
unser Hochschulwesen personell und strukturell zu emeuem. Jetzt. wo Mecklenburg
Vorpommem am Ziel angelangt isl, merken wir jedoch, daB die anderen noch gar nicht 
losgelaufen sind." 

Statistik- Ehrenverfahren: Zwischenbilanz uber die Arbeit der Ehrenkommission 

Ausgesprochene Empfehlungen der Ehrenkommission, die bis zum 23.9.1992 im 
Kultusministerium eingegangen sind: 

Zahl der ausgesprochenen Empfehlungen 
Ehrenkommission 
der Einrichtung ges. 2 3 4 5 6 7 8 9 

Universitat Rostock 3627 3122 178 103 89 39 40 43 13 
Universitat Greifswald 4345 3889 241 92 33 23 3 19 44 1 
Technische Hoch-
schule Wismar 556 502 17 30 3 4 
HS fur Seefahrt Warne-
Wustrow* 430 330 34 15 16 8 15 4 8 
Pad. HS GOstrow· 294 215 45 17 10 4 3 
Pad. HS Neubranden-
burg 249 211 14 11 11 2 
lnstitut fur Musik und 
Theater 39 29 5 1 3 
Fachhochschulen 130 117 4 4 5 
AuBeruniv. Forschung 316 283 5 9 13 5 
Forschung 

Summe ges. 9986 8698 526 268 208 81 62 77 65 
davon HSL 746 304 89 86 127 49 31 32 28 

Erlauterurn;ien zu den Kategorien 

1 · Kein Fehlverhalten (gem. § 6 VerfO 0
) 

2 - Geringfugiges Fehlverhalten - keine MaBnahme (gem. § 5 Absatz 6 VerfO) 
3 - MiBbilligung (gem. § 5 Absatz 5 VerfO) 
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4 - Zeitweise Aberkennung der Fahigkeit, ein Amt in der Selbstverwaltung der Hochschule 
auszuuben (gem. § 5 Absatz 4 VerfO) 
5 - Dauernde Aberkennung der Fahigkeit, ein Amt in der Selbstverwaltung der Hochschule 
auszuuben (gem. § 5 Absatz 4 VerfO) 
6 - Anderung des Arbeitsverhaltnisses, insbesondere Senkung der Vergutung (gem. § 5 
Absatz 3 VerfO) 
7 - Schweres Fehlverhalten - ordentliche Kundigung (gem.§ 5 Absatz 2, 3 VerfO) 
8 - Schweres Fehlverhalten - auBerordentliche Kundigung (gem.§ 5 Absatz 2, 3 VerfO) 
9 - Sonstige MaBnahmen (gem. § 5 Absatz 1 Satz 2 VerfO) 

Anm.: 
• Ehrenkommissionen bestehen gem. § 2 Abs. 3 der Eingliederungsverordnung 
fort. 
•• Musterverfahrenordnung fur die Ehrenkommissionen des Landes Mecklenburg
Vorpommem gem. Art. 1 § 2 des HEG vom 19.02.1991 

Obernahmeverfahren - Zahlenmaterial 

Wissenschaftliche Mitarbeiter (WiMi) / Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter (NiWiMi) 
(ungefahre Zahlenangaben) 

Universitat Rostock 

Obemahmen: NiWiMi WiMi 

nichtmed. Bereich 950 450 
med. Bereich 2750 510 

insgesamt 3700 960 

Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald 

Obemahmen: 

nichtmed. Bereich 
med. Bereich 

insgesamt 

Hochschule Wismar 

Obemahmen: 
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NiWiMi 

545 
2346 

1891 

NiWiMi 

160 

WiMi 

322 
185 

507 

WiMi 

15 

Kundigungen: (NiWiMi+WiMi) 

650 
320 

970 

Kundigungen: (NiWiMi+WiMi) 

280 
100 

380 

Kundigungen: (NiWiMi+WiMi) 

146 
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Hochschullandschaft Mecklenburg-Vorpommern 

Universitat Rostock 
Studenten 1991: 7.648 (Ausbauziel 12.000) 

Fakultaten: Agrarwissenschaften, Rechtswissenschaften, Mathematik /Naturwissen
schaften, Kultur- und Geisteswissenschaften, lngenieurwissenschaften, Theologie, Wirt
schaft- /Sozialwissenschaften 

Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald 
Studenten 1991 : 4.063 (Ausbauziel 8.000) 

Fakultaten: Theologie, Rechts-und Staatswissenschaften, Kultur- und Geisteswissenschaf
ten, Medizin (Hochschulklinik), Mathematik /Naturwissenschaften, Medizin 

Fachhochschule Neubrandenburg 
Studenten 1992: 170 (Ausbauziel ca. 2.000) 

Fachbereiche: Sozialwesen, Bauingenieurwesen, Landwirtschaft 

Fachhochschule Stralsund 
Studenten 1992: 275 (Ausbauziel ca. 2.000) 

Fachbereiche: Elektrotechnik, Maschinenbau, Wirtschaft, AuBenstelle Heiligendamm bis 
01.08.92 Design, lnnenarchitektur 

Fachhochschule Wismar 
Studenten ... [?]: (Studienplatzzielzahl 4.000) 

Fachbereiche: Bauingenieurwesen, Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebswirtschafts
lehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, lnformatik, AuBenstelle 
Heiligendamm ab 01.08.92 Design, lnnenarchitektur 
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DOKUMENTATION 

Beitrag der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zum Kolumbus
Jahr 

Punktlich zum 500. Jahrestag der Entdeckung Amerikas am 12. Oktober 1992 erhielten 
- van zwei unter gesetzlichem Kundigungsschutz stehenden Mitarbeitem abgesehen 
- alle Wissenschaftler des Rostocker Lateinamerika-lnstituts ihre Entlassungsschreiben. 

Schon nach dem ersten AbwicklungsbeschluB vom Dezember1990hatten sich Bundes
prasident Dr. Richard van Weizsacker, Bundestagsprasidentin Prof. Dr. Rita SOBmuth 
und weitere Spitzenpolitikermehrererim Parlamentvertretenen Parteien sowie Kirchenleute, 
Schriftsteller, namhafte Wissenschaftler und wissenschaftliche Gesellschaften aus drei 
Kontinenten tor den Fortbestand der einzigen interdisziplinaren Lehr- und Forschungs
statte zu Lateinamerika in den neuen Bundeslandem eingesetzt. Stellvertretend tor vie le 
andere ahnliche AuBerungen sei der renomierte Hamburger Wirtschaftsgeograph Prof. 
Dr. Gerhard Sandner genannt. der die Aufl6sung des Rostocker lnstituts seinerzeit 
als "absurd" bezeichnete und bekannte: 

"Wir waren in der 'alten' Bundesrepublik gelegentlich im anerkennenden, nicht 
im destruktiven Slnne neidisch auf diese effektiv auch in der Lehre arbeitende Institution 
und haben mit ihr seit Jahren kooperiert, pers6nlich wie institutionell ... Wir haben im 
'Westen' immer Probleme gehabt, einen halbwegs vergleichbaren Verbund einzurichten 
und zu sichem''. 

Die Appelle aus aller Welt schienen Schwerin erreicht zu haben. Das lnstttut durfte seit 
1991 den Zusatz "im Aufbau" im Namen tragen und sollte schrittweise in ein leistungs
fahiges Lateiamerika-Zentrum uberfOhrt werden. Dies wurde in den BeschlOssen der 
frei gewahlten Universitatsgremien bekraftigt. Die akade_mische Gemeinschaft ~er 
Bundesrepublik, an der Spitze der Prasident der Arbeitsgeme1nschaft Deutsche Late1n
amerika-Forschung, Prof. Dr. Kohlhepp (Universitat Tubingen), unterstutzte die Neupro
filierung nach Kraften. Noch im Mai dieses Jahres tagte eine gesamtdeutsche St~ktur
kommission am lnstitut und forderte verbindliche L6sungen, die dem Amenkan1-
stenkongreB in Stockholm unterbreitet werden k6nnen. lndem die Schweriner SchloBher-
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ren das lnstitut nun ein zweites Mal abwickelten und die Grundung eines Zentrums als 
Zukunftsmusik abtaten, hielten sie alle zum Narren. 

1191 schrieb der Prasident der franz6sischen Lateinamerikanistenvereinigung · 
AFSSAL und Vizeprasident der Universitat Toulouse Le Mirail, Prof. Dr. Romain 
Gaignard, angesichts der beabsichtigten Abwicklung des Lateinamerika-lnstituts 
an den Rektor der Rostocker Universitat: 

"Wir befurchten, daB Deutschland sich nicht bewuf3t ist. welch negatives Bild es so in
nerhalb der intemationalen Hochschulgemeinschaft van sich entwirft ... Trafe ein Land 
wiedieDDR oder ein politisches Regime diesen Typs eine solcheEntscheidung, wOrden 
wir dies ebensowenig gelten !assen, aber wir wurden es verstehen, ware dies doch nichts 
als der Ausdruck seiner antidemokratischen Funktionsweise. Aber das Deutsch land van 
heute! Das istfur uns unverstandlich, und wirbedauem es tor Deutsch land und tor Europa, 
eine Gemeinschaft, in die wir auch unsere Rostocker Kollegen zu integrieren suchten." 

Den gr6Beren Zusammenhang der Abwicklungsentscheidung stellte auch der Direktor 
des Lateinamerika-Zentrums der Universitat Cambridge, Prof. Dr. David Lehmann 
heraus: "In dieser Zeit, in der Lateinamerika einen Wendepunkt zu erreichen scheint 
und die Bedeutung dieser Region in der Weltwirtschaft substantiell zu wachsen beginnt, 
wOrde es ein groBer Fehler seln, eines dergrof3ten zu dieser Region arbeitenden Institute 
in Europa zu schlieBen... lch dart hinzutogen, daB die akademische Gemeinschaft 
in diesem Lande auBerordentlich besturzt ist uber die rucksichtslose Art, wie die 
akademische Gemeinschaft der neuen Lander in den letzten Monaten dezimiert wurde. 
Wir denken nicht. daB das ein gutes Zeichen fur das neue Deutschland ist..." 

Und die franzosische Presse erganzte, dieser administrative Akt werfe auch ein 
bezeichnendes Bild auf einen sich selbst genugenden Norden. Worte, die in einer Zeit, 
da Restock in aller Welt zum lnbegriff tor AuslanderhaB geworden ist, an die dusteren 
Kapitel deutscher Geschichte erinnerte, einmal mehr zu denken geben sollten. Statt in 
erster Linie uber die Verscharfung des Asylrechts zu diskutieren, wurde es der Forde
rung van Wissenschaft und Kultur im allgemeinen und interkultureller Bildung im be
sonderen bedurfen. Einer Regierung, die zum "Tag der deutschen Einheit" 1200 Ent
lassungen van Wissenschaftlem der Universitat verfugte und die Lateinamerika
wissenschaften im Osten Deutschlands beerdigen will, muB die dafur erforderliche 
Sensibilitat abgesprochen werden. 

Der 12. Oktober 1992 - Beginn der Lehrveranstaltungen an der Universitat Restock 
- brachte den Studenten die bittere GewiBheit, daB die ihnen durch Landtags- und 
KabinettbeschluB zugesicherte Weiterfuhrung des Studiums nicht gewahrleistet ist. 

Restock, den 12. 10. 1992 
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Studenten und Mitarbeiter des Lateinamerika-lnstituts 
der Universitat Rostock 
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INTERVIEW 

Dietrich Severin (Berlin)/ Gunter Spur (Berlin/Cottbus): 

Im Gesprach anlaBlich eines Arbeitsbesuches Berliner TU
Wissenschaftler an der TU Cottbus am 16. Juli 1992 

Herr Prof. Severin, wie beurtei/en Sie das 
heute hier Gesehene und Geh6rte? 

Severin: Hier entsteht eine kleine Univer
sitat m it n ur 5000 bis 8000 Studenten. Das 
unterscheidet sie ganz wesentlich von 
einer Massenuniversitat, wo alles schon 
sehr komprimiert undfestgefahren ist, wo 
neue Gedanken, neue Strukturen nur 
schwer durchzusetzen sind. lnsofem den
ke ich, daf3 dies hier ein optimales Kon
zept ist: auf der "grunen Wiese" eine 
neue Universitat zu grunden unter Beruck
sichtigung all der Fehler, die bei uns ge
macht warden sind, und all der Bedurfnis
se, die heute von moderner Wissenschaft, 
von der Gesellschaft gestellt werden. Ge
rade weil es hier nicht sehr viele Studenten 
geben wird, kann es eine grof3artige Sache 
werden. lch glaube, man wird hier sehr 
gem studieren. lch personlich vergleiche 
das hier vorgesehene mil dem, was ich aus 
der Universitat Bochum kenne. Sie wurde 
vor etwa 20 Jahren ebenfalls im Grunen, 
auf3erhalb der Stadt, mit ahnlichen Struk
turen gegrundet, wie sie hier entstehen -
relativ wenig Hochschullehrer, aber sehr 
effizient in der Leh re. Diese Hochschullehre 
hat sich sehr gut entwickelt und isl heute 
eine der besten in der Bundesrepublik. 
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Herr Prof. Spur, die TU Cottbus besteht 
nun ein Jahr. Wie bewerten Sie das bisher 
Erreichte, worauf sind Sie stolz? 

Spur: Wir haben die Struktur der Univer
sitatfestlegen konnen, haben dieGenehmi
gung der Studiengange, der Fakultaten er
reicht. Damit konnten die Berufungsver
fahren generell eingeleitet werden, die ja 
eine grof3e und entscheidende Bedeutung 
haben. Und daf3wirzunachst 54 Professo
renstellen besetzen konnen, ist eine be
achtliche Leistung, die der Senat und die 
Fakultatskommissionen erbrachthaben. Es 
sind 19 Rufeergangen. WeituberdieHalf
te mochten den Ruf sofort annehmen. 
Nun liegt es also am Ministerium, daf3 die 
Emennungen zugig erfolgen, dam it wir zum 
Wintersemester schon mit einer neuen 
Riege von Professoren antreten konnen. 
Das ist ja sehr wichtig, denn auch die Be
werberzahlen der Studenten sind Ober die 
Erwartungen hoch. 

Wir geraten unter einen starken Druck 
nach neuen Studiengangen. Dies a lies ver
anlaf3t uns zwar, ein wenig stolz zu sein, 
wobei wir aber wissen, daB die Hauptarbeit 
noch vor uns liegt - namlich die wirkliche 
Eingliederung des Lehrkorpers und damit 
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auch der Ausbau des Mittelbaus. Studen
ten sind das eine, doch die Assistenten das 
andere; denn der Mittelbau muf3 in der Leh
re wichtige Funktionen ubernehmen. Das 
hangt wieder mit den Berufungen zusam
men. Deshalb ist im Moment meine grof3te 
Sorge, daB Zug um Zug die vorgesehenen 
Stellen besetzt werden konnen. 

/st fur Sie, Herr Prof. Severin, Cottbus eine 
Konkurrenz oder eine Entlastung? 

Severin: Es wird sicher eine Konkurrenz, 
wenn die Struktur hier so verwirklicht wird, 
wie sie geplant ist. lch mochte dieserUni
versitat und Herm Kollegen Spuralles Gu
te wunschen, damit geschafft wird, was 
man sich vorgenommen hat. Es gibt hierfur 
ein phantastisches Konzept. lch will nur 
eines herausgreifen: Die Elektrotechnik., 
der Maschinenbau, die Konstruktlon und 
Fertigung in einer Fakultat zusammenzu
fassen, das ist gen au das, was von der Sa
che her notwendig ist angesichts der Ge
meinsamkeiten und Beruhrungspunkte, die 
diese Disziplinen haben. Bei uns in Berlin ist 
der Maschinenbau in verschiedene Fachbe
reiche zergliedert und die Elektrotechnik in 
einem eigenen Fachbereich untergebracht. 
Das fordert naturlich n icht die Synergie
effekte, die man gerne hatte und die hier 
in Cottbus moglich sind. Auch daf3 die 
Bauingenieure und die Architekten in einer 
Fakultat zusammen sind, ist eine Meister
leistung, bringt Synergie, wie sie bei uns 
aus den genannten Grunden nicht moglich 
ist. 

Eine Frage an Sie beide: /st es richtig 
gesehen, daB Kooperation zwischen den 
TU Berlin und Cottbus nicht nur eine 
Angelegenheit des Nehmens seitens des 
Kleineren, sondem der Gegenseitigkeit 
sein sollte? 
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Spur: Ja, ich hoffe doch in verschiedener 
R1chtung auf eine gute Kooperation. Der 
Anfang ware - und das isl meine Bitte an 
die Kollegen von der TU Berlin-, daf3 sie 
uns auch in der Lehre unterstutzen. Es 
wird jetzt auch Maschinenwesen in das 
Wintersemester aufgenommen. Wir kon
nen nicht so schnell alle Professorenstellen 
abdecken. Deshalb richte ich mein Ange
bot an die Professoren der Fachrichtung 
Maschinenwesen in Berlin, am Anfang in 
Cottbus noch Vor1esungen mit zu Oberneh
men. 

Das zweite ist, daf3 wir naturlich auch 
das grof3e Forschungspotential Berlins 
mit in Anspruch nehmen konnen. lch konn
te m1r sehr gut eine kooperative Forschung 
vorstellen. Wenn man an die grof3en Pro
bleme denkt, die hier in der Umwelttechnik 
liegen, so wird deutlich: Die kann Cottbus 
gar nicht allein Ibsen. Dazu brauchen wir 
auf jeden Fall die Unterstutzung durch die 
TU Berlin und auch die TU Dresden. 

Weil die Problematik so vielzahnig ist, 
kann s1e nicht ein Professor angehen. Mit 
unserer Strukturierung verfolgen wirohne
hin eine Politik der Erganzung und nicht 
der Verdoppelung. Mehrfach-lnstitute kon
nen wirunseigentlich nichterlauben, nurin 
den Grundlagen. 

Severin: lch konnte dem kaum etwas 
hinzufugen. Es ist - schon aus finanziellen 
Grunden - sicher nicht moglich, in Cott
bus Schwerpunkte stark auszubauen, son
dem sinnvoll, hier den einen und dort den 
anderen zu haben und innerhalb der Uni
versitaten moglichst eng zusammenzuar
beiten. Das ist schon so angelegt, indem 
relativ viele Kollegen aus unserem Fach
bereich hier mil organisieren, mit aufbau
en. lch glaube, daf3 auch in Zukunft eine 
intensive und gute Zusammenarbeit sein 
wird, so auch in gemeinsamer Forschung. 
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Spur: Bemerkenswert ist gerade aus sol
cher Sicht die starke Beteiligung an unserer 
ersten Zusammenkunft. Es sind fast alle 
Kollegen hier. sie sind unserer Einladung 
gefolgt. Dafur sind wir sehr dankbar. 

Dann werden also Cottbuser Studenten 
auch direkt in Berlin arbeiten k6nnen? 

Severin: Kollege Spur hat ja Vorgeschla
gen. eine Art Pendelverkehr einzurichten. 
Es ist durchaus moglich und sogar wun
schenswert, dal3 auf diese Art und Weise 
ein Austausch stattfindet - zunachst von 
Cottbus nach Berlin, aber spater vieleicht 
auch von der anderen Richtung. 

Spur: Da wir beispielsweise eine Fakultat 
der Umweltwissenschaften haben wer
den, bietet es sich furStudierendedieses 
Faches aus Berlin tormlich an, mit dem 
Blick auf die besonders mit Umweltfragen 
belastete Region Lausitz hierher vor Ort zu 
gehen. Aus solchen 0berlegungen kommt 
auch mein Medell, hier in Cottbus einen 
Bus zu chartem und die Studenten zu un
serem Produktionstechnischen Zentrum zu 
fahren, das wir naturlich in Cottbus nicht 
noch einmal errichten werden. Man wird 
dann einen Tag lang in Berlin seine 0bun
gen machen, aber mit Assistenten aus der 
TU Cottbus. Auch andere Institute derTU 
Berlin werden das sicher ermoglichen. 
Das ist tatsachlich ein neues Medell, das 
man bisher nicht kannte. 
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Wenn jeder von Ihnen einen Wunsch an 
die Zukunft ha.tie - woran wiirden Sie dann 
denken? 

Spur: lch wunsche mir, dal3 wir recht 
schnell mit der Bauplanung fur die Universi
tat beginnen konnen. Nachdem nun die 
Berufungen tauten, ist die nachste Sorge 
die bauliche Entfaltung der TU. 

Severin: lch hoffe tu r meinen Fachbereich, 
dal3 wir unsere eigene Struktur etwas "auf
weichen" konnen, in dem Sinne. wie hier 
herangegangen wird. Wir sind dabei, ver
suchen das, und arbeiten darauf hin, Erfolg 
zu haben. 

Spur: Es kann auch der Kleinere im groBe
ren insofem etwas bewirken. als man auf
merksam machen kann auf andere Wege, 
und so wird der Mehrheit deutlich, daB 
man doch etwas andem kann, andem 
muB! 

Severin: Das ist auch ein Hinweis an die 
Polltiker, dal3 man den Fachleuten die Ver
antwortung uberlassen sollte. 

Dietrich Severin, Prof. Dr., ist Dekan des 
Fachbereichs 11 der Berliner TU. Gunter 

Spur. Prof. Dr., Leiter des Produktions
technischen Zentrums Berlin, wirkt als 

Grilndungsrektor der TU in Cottbus. 
Das Interview entnahmen wir "TU-profit•, 

der Cottbuser Universitatszeitung, vom 
September 1992. 
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DOKUMENTATION 

Die Max-P/anck-Gesellschaft traf sich zu ihrer 43. Generatver
sammlung im Mai d.J. in Dresden und damit erstmals in einem 
ostdeutschen Bundestand. Wir dokumentieren im folgenden die 
GruBansprache des sachsischen Ministerprasidenten Kurt 
Biedenkopf. 

Kurt Biedenkopf (Dresden): 

Impulse aus der Wissenschaft fur den EinigungsprozeB 

Sehr geehrter Herr Prasident Zacher, 
sehr geehrter Herr Bundesminister, 
sehr geehrter Herr Landtagsprasident, 
sehr geehrter Herr Oberburgermeister, 
liebe Mitglieder der Max-Planck-Gesell
schaft, 
meine sehr verehrten Darnen und Herren! 

Es ist fur mich eine besondere Freude. die 
jahrliche Ordentliche Hauptversammlung, 
die Festversammlung der Max-Planck-Ge
sellschaft, im Freislaal Sachsen begruBen 
zu konnen. EineFreude, die viele Ursprun
ge hat. Nichl nur meine Verbundenheit 
zurMax-Planck-Gesellschaft aus langjahri
ger Mitwirkung im Sena!, nichl nur die eige
ne wissenschaftliche Vergangenheit. son
dem vor allem ein Stuck vollzogener Ein
heil, die in ihrer Anwesenheit in Dresden 
zum Ausdruck kommt. Mil der Hauptver
sammlung in Dresden wird den Menschen 
in diesem T eil Deutsch lands a uf eindrucks
volle Weise die Botschaft ubermittelt, dal3 
wir langsam, wenn auch noch mit grol3en 
Schwierigkeiten, zur gesamtdeutschen 
Normalitat voranschreiten. daB wir einbe
zogen sind in das Denken, in das Handeln, 
in die Zukunftsplanung, nichl nur im poli-

hochschule 0s1 nov. 1992 

tischen Bereich im engeren Sinne, sondem 
in alien Bereichen der Gesellschaft, zu de
nen die Wissenschaft an hervorragender 
Stelle gehort. 

In einen Grul3wort isl es nicht moglich, aus
fuhrlich Ober die Situation der Wissen
schaft in den neuen Bundeslandem, insbe· 
sondere auch im Freistaal Sachsen, zu 
sprechen. lch mochte nur auf zwei Ge
sichtspunkte hinweisen: Bisher haben wir 
diedeutsche Einheit. jedenfalls im offent
lichen BewuBtsein, vorwiegend als einen 
wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen 
ProzeB begriffen. Es ist oft die Rede von 
den Kosten der Einheit oder von den so
zialpolitischen und finanzpolitischen Gren
zen, die im Einigungsprozel3 gezogen 
sind. In jungerer Zeit isl auch zunehmend 
die Rede von Schwierigkeiten, die in West
deutschland aus dem Einigungsprozel3 fur 
die dort in den letzten 45 Jahren enlstan
denen Strukturen entstehen. Im Zusam
menhang mit der deutschen Einheit und 
der Diskussion des inneren Vollzugs ist 
weniger von den wissenschaftlichen, recht
lichen, geistigen und kulturellen Dimensio
nen der Herausforderung die Rede, die uns 
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mit dem Vollzug der deutschen Einheit 
augegeben sind. 

Um so dankbarer und glOcklicher sind wir 
darOber, daf3 die Max-Planck-Gesellschaft 
schon unmittelbar nach dem Beginn des 
Einigungsprozesses auf vielfaltige Weise 
ihre Verantwortung fOr die gesamtdeut
sche Wissenschaft, so weit sie die Ver
antwortung tragt, nachgekommen ist, und 
nicht nur begonnen hat, bedeutende lnstitu
te im 6stlichen Teil Deutschlands zuerrich
ten, sondem auch mil einer gr6f3eren Zahl 
von Arbeitsgruppen Voraussetzungen fur 
die wissenschaftliche Entwicklung zu schaf
fen. lch glaube, es ist nicht falsch, wenn 
man sagt, daf3 sich die naturwissen
schaftliche und die ingenieurwissen
schaftliche Entwicklung in der ehemaligen 
ODA durchaus sehen lassen konnte und 
das auf vielfaltige Weise, wenn auch in 
mancher Hinsicht erheblicher Nachholbe
darf befriedigt werden muf3te. Es hat je
doch auch Ober die Zeit der deutschen 
Teilung hinweg einen wissenschaftlichen 
Austausch und einen Dialog zwischen 
den Wissenschaftlern im natur- und inge
nieurwissenschaftlichen Bereich gege
ben. Es gab auch eine Reihe von gei
steswissenschaftlichen Bereichen. in de
nen dies der Fall war. Dies waren aber eher 
Randbereiche. In den Geisteswissenschaf
ten sind die Folgen der deutschen Teilung 
- insbesondere die durch die lsolierung des 
ostdeutschen Teils gegenOber den geisti
gen Entwicklungen im westdeutschen 
und westeuropaischen Teil hervorgerufe
nen Defizite - unvergleichlich viel gr6f3er. 

Als ich im Januar 1990 als Gastprofessor 
nach Leipzig ging und dort in der Universi
tatsbibliothek Standardwerke volkswirt
schaftlicher und juristischer Provenienz 
ausleihen wollte, wurde mir gesagt, daf3 
derartige Werke dort seit 1972 nicht mehr 
angeschafft worden seien. Und wenn sie 
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angeschafft worden waren, hatte man sie 
unter Verschluf3 gehalten. Es gab ein riesi
ges Defizit an Wissen, an lnformationen, 
das langsam abgebaut warden muf3te, 
und es gab schwere Verletzungen derwis
senschaftlichen Entwicklung, vor allem im 
Bereich der Sozial- und der Rechtswissen
schaften, aber auch in einigen anderen 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Hier 
gibt es einen enormen Nachholbedarf. Daf3 
auch die Max-Planck-Gesellschaft einen 
Beitrag zurlinderung dieses Nachholbedarf 
leisten kann, ist gewiB - und fur jeden die
ser Beitrage bin ich, sind wir alle dankbar. 

Aber es gibt noch einen zweiten Gesichts
punkt, den ich geme als eine wissenschaft
liche Herausforderung beschreiben moch
te - und sie werden Verstandnis dafur 
haben, daB ich rnich eher auf Gebiete 
beziehe, in denen ich mich noch in etwa zu 
Hause fOhle, also auf die Rechts- und So
zialwissenschaften. Was wir in Deutsch
land im Augenblick erleben, ist das Wieder
zusammenfugen zweierTeile, die sich Ober 
praktisch 50, aber auf jeden Fall Ober 45 
Jahre hinweg, nachhaltig unterschiedlich 
und in vieler Hinsicht gegensatzlich entwik
kelt haben. Oieses Wiederzusammenfugen 
nicht nur der Wirtschaften, sondem auch 
der gesamten aus der wirtschaftlichen, po
litischen und sozialenOrganisation erwachs
enden kulturellen und sozialen Befindlich
keiten ist ein auBerordentlich komplexer 
und schwieriger ProzeB. Er liefert uns zu
gleich Anschauungsmaterial fur die unge
heuren Schwierigkeiten, die uns bei der 
Entwicklung und WiederzusammenfOhrung 
derostlichen Tei le Europas mit Westeuropa 
ins Haus stehen. Und dam it meine ich nicht 
nur die Teile Osteuropas, die zum byzan
tinischen Europa, also dem alten zaristi
schen Reich und dann der Sowjetunion 
geh6rten, sondem auch die Teile, die zu 
Westeuropa gehoren, aber durch die Ord
nung von Jalta von Westeuropa abge-
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trennt worden waren, wie Polen, Tsche
choslowakei, Ungam oder die baltischen 
Staaten. Hierbei werden Schwierigkeiten 
im soziokulturellen, Im gelstigen und im 
politischen Bereich offenkundig, die wir 
Oberwinden mOssen, wenn wir eine demo
kratischen, freiheitliche und markwirtschaft
liche Ordnung in diesen Raumen Euro
pas wiederaufbauen und darn it Ursache fur 
sonst gefahrllche politische und wirtschaft
liche Spannungen im wiederzusammen
gefuhrten Europa vermeiden wollen. Diese 
Schwierigkeiten !assen slch gewisserma
f3en wie in einem sozialwissenschaftlichen 
Laboratorium in Deutsch land erahnen und 
zum Teil auch studieren. Es ist deshalb 
mein Anliegen, bei jeder Gelegenheit, die 
sich bietet - und welche Gelegenheit 
konnte bessersein als die Festveranstaltung 
der 43. Ordentlichen Hauptversammlung 
der Max-Planck-Gesellschaft -, auf den 
Forschungsbedarf hinzuweisen, der sich 
durch diesen ProzeB der deutschen Einheit 
ergibt oder aus diesem ProzeB entsteht. Mit 
Forschungsbedarf meine ich die wissen
schaftllche Begleitung dessen, was im 
Augenblick im EinigungsprozeB in Deutsch
land passiert, namlich die wissenschaftli
che Begleitung in dem Sinne, daB wir ne
ben den traditionellen, strukturellen und 
organisatorischen Dimensionen des Eini
gungsprozesses auch all die anderen Fra
gen mit berOcksichtigen mOssen, etwa wie 
und unter welchen Bedingungen sich ein
geschliffene Wirtschaftsstrukturen veran
dem, wie man die gegenwartige Situation 
der Offenheit und Notwendigkeit zu inno
vatorischen Entwicklungen auch im Be
reich der Wissenschaft, insbesondere der 
Universitaten und der Ausbildung, nutzen 
kann oder wie sich die okonomischen 
Prozesse vollziehen. Welche Korrekturen 
mussen an dem herrschenden okonomi
schen Vorstellungen Ober die Funktions
weise moderner lndustriegesellschaften 
angebracht werden - auf der Grundlage der 
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Erfah rungen, die wir hier zum Belspiel Ober 
die Bedeutung der auBerokonomischen 
Faktoren fOrdas Funktionieren hochentwik
kelter Wirtschaftsordnungen machen? Wie 
haben sich die unterschiedlichen Sozialsy
steme - je nach den Lebens- und So
zialvorstellungen der Bevolkerung - ent
wickelt? 

lch bedauere es etwas - und das sage ich 
nicht an die Adresse der Max-Planck-Ge
sellschaft, sondem eher an diejenlge un
serer westdeutschen Universitaten -, daB 
die ungeheuer aufregenden Sachverhalte, 
die sich aus der deutschen Einheit insge
samt ergeben, in so geringem Umfang zu 
einer wissenschaftlichen Beschaftigung 
an unseren Hochschulen fOhren. Eigent
lich muBten jetzt in den Wirtschaftswis
senschaften, in denSozialwissenschaften, 
in den Rechtswissenschaften groBe und 
bedeutende Diskussionen, die auch die 
Studenten interessleren, die die Wissen
schaft engagieren, OberdieKonsequenzen 
eines solchen Umwalzungsprozesses, der 
eine hochentwickelte Gesellschaft in ihrer 
Gesamtheit steuert, stattfinden. 

lch wOnsche mir sehr, daB von den wis
senschaftlichen Einrlchtungen, von der Be
deutung der MPG, aber auch von vielen 
anderen Impulse ausgehen, die unsere 
Universitaten gewissermaBen aufwecken 
und sie darauf aufmerksam machen, daB 
hier unmittelbar vor ihrer HaustOr etwas 
passiert, was alle hundert Jahre einmal in 
dieser lntensitat geschieht, was die Wirt
schaft und die Wissenschaft nachhaltig 
befordem kann, wenn die Wissenschaft 
wirklich in vollen Umfang von diesem Vor
gang Kenntnis nimmt. Diese Aufforderung, 
so glaube ich, ist fur die Universitat, aber 
ebenso fur unser Land insgesamt notwen
dig, denn wir brauchen die Wissenschaft in 
diesem AufbauprozeB in viel gr6Berem 
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Umfang, als es die Wissenschaft selbst 
weiB - und zwar var allem auch die Gei
stesw,ssenschaften. Wir brauchen ihre 
Melhoden, ihre wissenschaftliche Objekti
vilal. die Nuchlemheit und Distanz, mit der 
zentrale Sachverhalte behandell werden. 
Oberall im Land wird nach Konzeplionen, 
nach EntwOrfen, nach Orientierung, nach 
neuen Oberlegungen fur die Zukunft Euro
pas gerufen. Die Politik alleine ist vollig 
auBerstande, die mit der ErfOllung einer 
solchen Forderung verbundene lnnova
tionsleistung zu erbringen. Hier ist die Wis
senschaft gefordert. DaB Sie hier sind, 
nehme ich jedenfalls als einen Bewies da
fOr, daB Sie entschlosssen sind, diese Her
ausforderung auch anzunehmen. 

lch wOrde geme heute morgen bei Ihnen 
bleiben, ich wOrde geme die Reden horen, 
die in dieser Feslveranstaltung im Mittel
punkt stehen. DaB ich es nicht kann, hangt 
damil zusammen, daB ich nun aus den Ho
hen der Wissenschaft, die ich mir manch
mal gar nichl so hoch wOnsche, in die Nie
derungen der praktischen Politik gehen 
und zu rund 10.000 Bergleuten in Leipzig 
Ober die Frage reden muB, wer von ihnen 
einen Arbeitsplatz behalten kann und wer 
nicht. Und es werden mehr als die Halfte 
sein, die ihn nicht behalten konnen. Damit 
dart auch eine Zukunft und eine Perspekti
ve gegeben werden kann, bitte ich sie um 
Nachsicht dafur. daB ich Sie so bald 
verlasse. 

Kultusministerkonferenz faBte letzte Beschlusse: 
Regelungen zur Feststellung der Gleichwertigkeit von DDR

Hochschulabschlussen 

Die Kultusminister- und senatoren der Lander haben ihre Besch/Osse zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit von Bildungsabsch/Ossen der ehemaligen DOR im Hochschulbereich im 
Sinne des Artikels 37 Abs. 1 des Einigungsvertrages gefaBt. Milder Veroffentlichung der 
abschlieBenden Besch/iisse vom 26./27. Marz 1992 ist ein wichtiger Abschnitt im deutsch
deutschen lntegrationsproze/3 erreicht worden. 

Der BeschluB der Kultusministerkonferenz (KMK) vom Marz 1992 bildet den AbschluB 
einer Serie von BeschlOssen, die zur Feststellung der Gleichwertigkeit van Hochschulab
schlOssen, AbschlOssen kirchlicher Ausbildungseinrichtungen und van Fach- und lnge
nieurschulen (BeschluB vom 10./11. Oktober 1991) und zur Bewertung militarischer 
AbschlOsse (BeschluB vom 30./31 . Januar 1992) ergangen sind. Damit liegen Bewertun
gen fur alle BildungsabschlOsse aus dem Hochschulbereich var, die in der ehemaligen 
DDR bis zum Beilritt zur Bundesrepublik erworben wurden bzw. wahrend der nachfolgen
den Ubergangsphase bis Ende 1993 noch zu erwerben sind. Auf der Grundlage dieser Be
schlusse kann jetz die Gleichwertigkeit van DDR-BildungsabschlOssen mit entsprechen
den AbschlOssen in den alten Landem der Bundesrepublik Deutschland festgestelll 
werden. 

Einbezogene Abschlusse 

In die Bewertung der KMK wurden einbezogen die an staatlichen und staatlich anerkannten 
Hochschulen erworbenen Diplom-AbschlOsse einschlieBlich der AbschlOsse an Kunst-
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und Musikhochschulen, die dem Hochschulbereich zuzuordnenden AbschlOsse kirchli
cher Ausbildungseinrichtungen, Fach- und lngenieurschulabschlOsse mit und ohne 
Entsprechung an Fachhochschulen in den alien Landem sowie postgraduale Abschlusse. 

Die Feststellung der Gleichwertigkeil im Sinne des Artikels 37 Einigungsvertrag beinhaltet · 
sowohl die Festslellung eines vergleichbaren formalen Qualifikationsniveaus als auch die 
Feststellung einer hinreichenden inhaltlichen Enlsprechung eines in der ehemaligen DOR 
erworbenen Abschlusses mit den AbschlOssen aus den alten Landem. Trotz der leilweise 
erheblichen Unterschiede in den Bildungssslemen und Ausbildungsgangen, und trolz der 
in der ehemaligen DOR generell vorherrschenden starkeren berufsbezogenen Spezialisie
rung, ist die Kultusministerkonferenz in weiten Bereichen zu einer Feststellung der 
Gleichwertigkeit mit Universitats- oder FachhochschulabschlOssen gelangt. Leitmotiv 
ihrer Bewertungen war das mit dem Einigungsvertrag verfolgte Ziel der Herslellung un
eingeschrankter FreizOgigkeit auf der Grundlage der Chancengleichheit tor alle Deutschen 
im gesamten Staatsgebiet. 

Die nun vorliegenden Erganzungen zum BeschluB der Kultusministerkonferenz vom 10./ 
11. Oktober 1991 zur Feststellung der Gleichwertigkeit van HochschulabschlOssen, Ab
schlOssen kirchlicher Ausbildungseinrichtungen, Fach- und lngenieurschulen, betreffen 
die AbschlOsse von Fach- und lngenieurschulen, die keine Entsprechung an Fach
hochschulen der alten Lander haben, sowie die postgradualen AbschlOsse. Der BeschluB 
vom Oktober 1991 erfaBte zunachst nur solche AbschlOsse von Fach- und lngenieurschu
len, bei denen entsprechende Studiengange an Fachhochschulen der alten Lander 
absolviert werden konnen. FOr diesen Tei Ider AbschlOsse hatte die Kultusministerkonferenz 
festgestellt, daB eine unmittelbare Gleichstellung lediglich mit den in westlichen Landem 
an den Vorlaufereinrichtungen der Fachhochschulen (lngenieurschulen, Akademien und 
anderen hoheren Fachschulen) erworbenenAbschlOssenerfolgen kann. DieGleichwertigkeit 
mit einem FachhochschulabschluB kann jedoch grundsalzlich durch eine mindestens 
einjahrige, evtl. auch berufsbegleitende Zusatzausbildung erreicht werden, die eine enl
sprechende Qualifikalion vermittelt. Absolventen der Fach- und lngenieurschulen, die 
ihren AbschluB vor 1991 erworben haben und eine mindeslens dreijahrige einschlagige 
Berufstatigkeit nachweisen, konnen im Wege der Nachdiplomierung das Oiplom mit dem 
Zusatz "Fachhochschule" zuerkannl bekommen. 

Durch den erganzenden BeschluB der Kullusministerkonferenz vom 26./27. Marz 1992 
wurden nunmehr auch Fach- und lngenieurschulabschlOsse ohne entsprechende Slu
diengange an Fachhochschulen der alten Lander in die Bewertung einbezogen. Nach dem 
BeschluB derKMK isl die Festslellung einerGleichwertigkeit mit Fachhochschulabschlussen 
und eine Nachdiplomierung in diesen Fallen nicht moglich. Um jedoch eine Orienlierung 
hinsichtlich der Einordnung dieser AbschlOsse innerhalb des Bildungssstems zu erleich
tem, hat die Kultusministerkonferenz es als nolwendig erachtet, auch diese AbschlOsse zu 
bewerten. Fur elne im einzelnen aufgelislete Gruppe van AbschlOssen wurde die formale 
Entsprechung mit AbschlOssen an Vorlaufereinrichtungen der Fachhochschulen (lnge
nieurschulen, Akademien und anderen hoheren Fachschulen) feslgestellt. Im Falle einer 
spateren Einrichtung entsprechender Sludiengange an Fachhochschulen sollen die 
betreffenden AbschlOsse an den bisherigen Fach- und lngenieurschulen in die Lisle der 
unter bestimmlen Voraussetzungen fur eine Gleichwertigkeit in Betracht kommenden 
AbschlOsse aufgenommen werden. 

Sonstige Regelungen 

Postgraduale Abschliisse der ehemaligen DOR verleihen nach dem BeschluB der Kul
lusministerkonferenz in der Regel keine weiteren Berechtigungen, dam ii derpostgradualen 
Ausbildung in der ehemaligen ODA kein Wechsel der Qualifikalionsebene verbunden 
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gewesen isl. Fur postgraduale Ausbildungen hat die Kultusministerkonferenz keine Gleich
wertigkeitsfeststellung vorgenommen. 

Fur den Bereich militiirische Abschtusse hat die Kultusmlnisterkonferenz ihren BeschluB 
vom 30./31 . Januar 1992 erganzt. Dieser BeschluB umfaBt nun in der Fassung vom 26./ 
27. Marz 1992 die Feststellung der Gleichwertigkeit von an militarischen oder zivilen 
Einrichtungen erworbenen Abschlussen von Ausbildungen zum Berufsoffizier der ehema
Jigen Nationalen Volksarmee, der Grenztruppen der DOR, der Deutschen Volkspolizei 
sowie der Volkspolizei-Bereitschaften. 

Von der abschlieBenden BeschluBfassung der KMK nicht erfaBt sind solche Abschlusse, 
denen in den westlichen Landem Staatsprufungen entsprechen (z.B. Rechtswissenschaften, 
Medizin. Pharmazie, Lehramtsabschlusse) und tor die im Einigungsvertrag oder in an
deren rechtlichen Vorschriften andere Regelungen getroffen sind. 

Generalklausel verabschiedet 

Im Obrigen hat die Kultusministerkonferenz eine Art "Generalklausel" tor bislang noch 
nicht ausdrOcklich erfaBte Abschlusse, die nicht unter den vorgenannten AusschluB fatten, 
verabschiedet. Mit ihrer abschlieBenden BeschluBfassung zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit im SinneArtikel37 Abs. 1 des Einigungsvertrages fur den Hochschulbereich 
bringt die Kultusministerkonferenz zum Ausdruck, daB sie mit ihren Bewertungen alle in 
der ehemaligen DOR abgelegten PrOfungen oder erworbenen Befahigungsnachweise, fur 
die eine Gleichwertigkeit im Hochschulbereich in Betracht kommt, erfassen will. Sie betont 
jedoch, daB aufgrund der Vielgestaltigkeit des Bildungswesens der ehemaligen DOR eine 
IOckenlose Erfassung alter PrOfungen und Befahigungsnachweise nicht sichergestellt 
warden kann. Um bestehende Unsicherheiten hinsichtlich evtl. nicht erfaBter Abschlusse 
zu beseitigen und eine zOgige Bearbeitung alter Antrage auf Feststettung derGleichwertigkeit 
auf Hochschulebene zu ermogtichen, hat die Kultusministerkonferenz folgende "Ge
neralklausel" beschlossen: "Prufungs-und Befahigungsnachweise, die fur die Feststel
lung der Gleichwertigkeit mit einem HochschulabschluB in Betracht kommen und die 
nicht durch die Beschlusse der Kultusministerkonferenz vom 1 0J11. Oktober 1991, vom 
30./31. Januar 1992 und vom 26J27. Marz 1992 erfaBtsind, werden auf derGrundlage 
der in diesen Beschlussen festgelegten MaBstabe und Kriterien - ggf. in Abstimmung 
mit dem Padagogischen Zentrum in Berlin (Gutachterstelle) - gepruft und bewertet." 

Durch ein Abkommen zwischen den Landem der Bundesrepublik Deutschland wurde 
femer festgelegt, daB fur die Feststellung derGleichwertigkeit mit einem HochschulabschluB 
und fur die Nachdiplomierung der Wissenschaftsminister/-senator desjenigen Landes 
zustandig ist, in dem die Bildungseinrichtung gelegen ist oder war, an der der jeweilige 
AbschluB erworben wurde. Gleichwertigkeitsfeststellungen, dievon einem Landesminister/ 
-senator vorgenommen warden sind, sind in alien vertragsschlieBenden Landem wirk
sam. 

Hiermit sind jetzt alle Voraussetzungen dafur geschaffen, daB die zustandigen Landes
behorden die Antrage auf Gleichwertigkeitsfeststellungen zugig bearbeiten konnen. Die 
Beschlusse der Kultusmin isterkonferenz sind daher tor alle Betroffenen von herausragen
der Bedeutung, weil sowohl die Eingruppierung im Offentlichen Dienst als auch in der pri
vaten Wirtschaft trotz der Bestandsgarantie der Abschlusse im Einigungsvertrag vielfach 
davon abhangig gemacht wird, ob der in der ehemaligen DOR erworbene AbschluB einem 
HochschulabschluB in den westlichen Landem gleichwertig ist. 

(aus: Jnformationen Bi/dung Wissenschaft, hrsg. vom BMBW, 10/92) 
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Vom 6. bis 8. November 1992 fand in Leipzig eine Tagung der 
G/eichstellungsbeauftragten der Hochschulen in Sachsen staff. Als 
Vertreter des Sachsischen Staatsministeriums fur Wissenschaft und 
Kunst sprach dort Gert Maibaum, Abteilungs/eiter Hochschulen im 
SMWK Wir dokumentieren seinen Beitrag im folgenden. 

Gert Maibaum (Dresden): 

Sachsische Hochschulerneuerung: lnsgesamt gesehen erfolgreich 

lch wurde, wenn Sie damit einverstanden 
sind, die Gelegenheit nutzen. auf einige 
Punkte der Hochschulpolitik naher einzu
gehen, die in diesem Rahman von beson
derem lnteresse sind: 1. die gegenwartige 
Situation der Umstrukturierung der Hoch
schulen, d.h. die jetzige Hochschulland
schaft Sachsens. 2. die personelle Emeue
rung an Sachsens Hochschulen und der 
Personalabbau, ein besonders schmerzli
cherPunkt. 3. Berufungen und Stellenbeset
zungen. Bel der Gelegenheit mochte ich 
auch ein paar Zahlen, so sie mir jetzt zur 
Verfugung stehen, Ober Frauen in dieser 
Richtung nennen. Und schlieBlich ein I Wort 
zum sachsischen Hochschulgesetz. 

Seit dem 1. Oktober 1st die Hochschulland
schaft Sachsens anders als sie fruher ge
wesen ist. Mit dam 30. September sind eine 
ganze Reihe von Hochschuleinrichtungen 
umstrukturlert warden. lch dart dazu kurz 
ein paar Schlagworte nennen: 

Es gibt jetzt vier Universitaten in Sachsen 
- Dresden, Leipzig, Chemnitz-Zwickau und 
Freiberg. Die Padagogischen Hochschulen 
sind integriert in diese Universitaten in 
Form Erziehungswissenschaftlicher Fakul
taten, aber zum Teil auch durch Integration 
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in Fachbereiche an den entsprechenden 
Unlversitaten. 

Dann gibt es die funf Fachhochschulen 
neu, die wir Hochschulen fur Technik und 
Wirtschaft in Sachsen nennen. Diese funf 
Fachhochschulen sollen das zweite Stu
dier-Prinzip verwirklichen, d.h. also in ei
nem relativ kurzen Studium, d.h. in einem 
achtsemestrigen Studium zu einem Be
rufsabschluB zu kommen, der in auBeror
dentlicher Weise gewunscht wird, sowohl 
von vielen, die studieren wollen in dieser 
Richtung, als auch von den Abnehmem 
dieses Produkts. Diese funf Fachhochschu
len befinden sich in Zittau-Gorlitz, diesem 
Doppelstandort, der hervorgegangen ist in 
der Hauptsache aus der Technischen Hoch
schule Zittau verbunden mit weiteren lnge
nieu rschulen, insbesondere auch aus 
Gorlitz. Dann die Hochschule fur Technik 
und Wirtschaft in Dresden, die ein Stuck der 
ehemaligen HochschulefurVerkehrswesen 
beinhaltet. aber eine ganze Reihe anderer 
Einrichtungen auch • z.B. die Fachschule 
Gartenbau- und Landschaftspflege, aber 
auch die lngenieurschule fur Geodasie und 
Kartographie zahlen dazu. Heute findet die 
feierliche Eroffnung der Verkehrswissen
schaftlichen Fakultat der TU Dresden statt. 
Diese gesamte Umstrukturierung war eine 
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auBerordentlich schwierige Operation. Sie 
war nach unserem Dafurhalten notwendig. 
Es ist dam it das weite Gebiet der Verkehrs
wissenschaften an die TU Dresden zuruck
gefuhrt worden. Die Verkehrswissenschaf
ten herauszulosen aus der Universitat - da
mals noch aus derTechnischen Hochschu
le Dresden - und eine eigene Hochschule 
aufzubauen, war ja eine DDR-Schopfung. 
Dieser ProzeB ist also umgekehrt worden. 
Es ist allerdings eine Komplexfakultat ge
grundet worden, eine ubergreifende Fakul
tat mit einer GroBenordnung von vierzig 
Professuren. Und es wird wichtlg sein, daB 
die Verkehrswissenschaftliche Fakultat 
funktioniert. Die HochschulefiirVerkehrswe
sen hatte sich einen Ruf erworben auf die
sem Gebiet und diesen Ruf gilt es natiirlich 
fortzusetzen und innerhalb der Universitat 
Dresden auszubauen. 

Es gibt weiter die Hochschule fur Technik, 
Wirtschaft und Kultur in Leipzig, die sich 
zusammensetzt aus der T echnischen Hoch
sch ule in Leipzig und aus weiteren lnge
nieurschulen aus dem Raum Leipzig. Zu
dem gibt es die Hochschule fur Techn ik und 
Wirtschaft in Zwickau mit einem Fachbe
reich Angewandte Kunst in Schneeberg. 
Wir haben die Einrichtung dort ersteinmal 
in einer guten Art und Weise in die 
Hochschullandschaft integriert, ob man 
spater zu anderen Formen kommen wird, 
daB muB die Zeit dann bringen. Und dann 
nicht zu vergessen unser Pilotprojekt auf 
dem Gebiet derFachhochschulen: die Hoch
schule furTechnik und Wirtschaft Mrttweida. 

Und schlieBlich die vier kunstlerischen 
Hochschulen. Es gibt zwel Musikhoch
schulen, eine in Leipzig, eine in Dresden. Es 
gibt die Hochschule fur Bildende Kunste in 
Dresden und die Hochschule fur Grafik und 
Buchkunst in Leipzig. Und wer sich noch 
daran erinnert - es gab in Leipzig eine 
Theaterhochschule. Diese Hochschule ist 
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integriert und zwar zum einen Teil in Rich
tung Universitat Leipzig und was den 
fachwissenschaftlichen Aspekt anbetrifft, 
in die Hochschule fur Musik "Felix
Mendelsohn-Bartholdy", die nun Hochschu
le fur Musik und Theater"Felix Mendelsohn
Bartholdy'' Leipzig heiBt. Eine Einrichtung 
fehlt noch - die Medizinische Akademie in 
Dresden. Diese existiert weiterhin. Es exi
stieren allerdings Oberlegungen, eine Me
dizinische Fakultat an der TU Dresden zu 
grunden und mit der Grundung die Medizi
nische Akademie aufzulosen. Die Universi
tat Dresden wurde dam it eine Volluniversi
tat, d.h. also eine doch reichhaltig ausgestat
tete Universitat was die Richtungen an
betrifft. Die Juristische Fakultat war ja der 
erste Schritt bei dieser Vervollkommnung. 
So viel vielleicht zur Hochschullandschaft 
Sachsens. Im Vergleich dazu waren die 
lntegrationsprozesse in den alten Bundes
landem, also z.B. die Integration einer Pa
dagogischen Hochschule, ein ProzeB von 
Jahren. Das muBte hier alles wesentlich 
schneller gehen. 

Damit bin ich auch gleich bei personellen 
Besetzung der Hochschulen. Zu DDR
Zeiten war die auBerst reichhaltig. Wir hat
ten im Hochschulwesen 28000 Beschaftig
te im Herbst 1989. Unter Hochschulwesen 
wurde sehr vieles verstanden, d.h. es er
folgte erstmal eine Herauslosung von Tei
len, die mit Hochschulen nicht viel zu tun 
hatten, die also in Richtung Studentenwerk, 
in Richtung Baubetriebe usw. gegangen 
sind. Dann gab es allerdings auch ein natiir
liches Abschmelzen im Bereich des 
Hochschulwesens im Zusammenhang mit 
der damals bevorstehenden Tatigkeit der 
Personal- und Fachkommissionen. Es gab 
auBerordentlich viele Abberufungswunsche 
von ProfessorenaufeigenenAntrag. lnsbe
sondere auch von solchen, die das 55. 
Lebensjahr bereits erreicht hatten und die 
sich einer weiteren Konkurrenz nicht stel-
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len konnten und wollten. Wir sind im Laufe 
der Zeit - ich nehme als Stichtag den Sep
tember 1992 von 28000 auf 16200 gesun
ken. lch nenne den Termin im September 
deshalb, weil bis zu diesem Zeitpunkt keine 
groBeren Kundigungswellen im Hochschul
wesen vorhanden waren. D.h. also, die 
Reduzierung auf diese Zahl 16200 vollzog 
sich in auBerordentlich individueller Weise. 

Zurn Stichwort Kundigungswelle: Es hat 
zum Stichtag 30. September einen Perso
nalabbau in einer bemerkenswerten Gro
Benordnung gegeben. Dieser Personalab
bau wird - rechnet man die noch folgenden 
Kundigungen, die bis zum 30. Dezember 
diesen Jahres ausgesprochen werden hin
zu - sich auf etwa 5000 belaufen. D.h. also 
von diesen 16200 noch einmal etwa 5000 
nach unten. 

lch will zur Verdeutlichung sagen: Wir wer
den oft verglichen mit Baden-Wurttemberg, 
und es wird gesagt, wir hatten ein System 
verpaBt bekommen, d.h. also die schone 
Formel: ''Baden-Wurttemberg durch zwei 
ist Sachsen". Baden-Wurttemberg hat 
vierrnal soviele Studenten wie Sachsen. Es 
ist fur uns die weitaus gunstigere Ver
gleichszahl gewahlt worden, namlich der 
Bevolkerungsvergleich. Die Studentenan
zahl hat keine Rolle gespielt, die Absolven
tenzahl wurde uns schon besser aussehen 
!assen, weil wir mehr Absolventen haben, 
als das z.8. in den alten Bundeslandem der 
Fall ist., das hangt mit der Erfolgsquote 
zusammen, die immemoch relativ hoch ist. 
Aber dieses Verhaltnis "Baden-Wurttem
berg durch zwei ist gleich Sachsen" das ist 
schon - bei Lichte besehen - kein ganz 
schlechtes. Natiirlich, in dem Feld einer 
groBen Beschaftigtenanzahl im Hochschul
wesen ist das eine tragische Angelegen
heit. D.h., auf ein solches MaB ersteinmal 
zu kommen ist nlcht einfach. Und dabei 
sind wir jetzt. 
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Wir bekommen sehr viel Post. wo uns 
gesagt wird, daB das Zuruckschneiden auf 
eine Anzahl von Professuren in einem ge
wissen Fachbereich fur den Fachbereich· 
das Aus bedeutet. Es gibt aber auch Mei
nungen, die wir in zunehmenden MaBe be
kommen, woman uns darauf hinweist, daB 
wir uns geradezu furstliche Ausstattungen 
leisten in vielen Fachbereichen im Ver
gleich mit den alten Bundeslandem. Also 
ich meine schon, die Hochschullandschaft 
laBt sich mit den anvisierten Zahlen leidllch 
schneidem. Das gehtvielleicht deshalb ganz 
gut, weil die Studentenzahlen zurZeit rela
tiv gering sind. 

Dieses Problem macht uns groBe Sorgen, 
das will ich auch deutlich sagen. Wir hatten 
schon gem. wenn sich mehr Studenten -
auch aus den alten Bundeslandem - ent
schlieBen wurden, in Sachsen zu studieren. 
lch meine, daB die Bedingungen in Sach
sen, wenn wir uns nicht selbst so darstellen, 
als ware alles im Abrutschen, gunstig sind. 
Hier gibt es Studentenzahlen in vielen 
Fachbereichen, wo nicht auf jeden Profes
sor ein Diplomand kommen wird. D.h. also, 
die Landschaft ist gestaltbar. Das kommt 
auch daher, daB die Besetzung der Stellen 
an den Fachhochschulen mit Professoren 
zu einem auBerordentlich hohen Lehrauf
kommen fiihrt und damit relativ hohe Stu
dentenzahlen zulaBt. Ein Professor an ei
ner Fachhochschule hat 18 Stunden pro 
Woche Unterricht. 

Lassen Sie mich noch eine Anmerkung 
machen zur personellen Emeuerung. Die 
personelle Emeuerung druckt sich z. B. auch 
darin aus, daB von den ordentlichen Profes
soren, die im Herbst '89 tatig waren in 
Sachsen weit mehr als 50% nicht mehr im 
Plan sind. Hier liegen zum groBten Teil 
Abberufungen auf eigenen Antrag vor und 
zu einem gewissen Teil liegen Abberufungen 
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vor auf der Grundlage der Tatigkeit der 
Personal- und Fachkommissionen. 

Die Personalkommissionen haben dem Mi
nister ca. 1400 Empfehlungen zugearbeitet, 
die nicht immer klare Empfehlungen auf 
Abberufungen oder Kundigung im Sinne 
des Gesetzes gewesen sind. Es hat auch 
einen Zwischenbereich gegeben, wo die 
Empfehlungen der Personalkommissionen 
weder in der einen oder anderen Richtung 
eindeutig waren. Fur solche Falle gibt es 
dann die Landespersonalkommission, die 
in etwa 400 Fallen beteiligt warden ist. Von 
diesen 1400 Fallen haben zwischen 800 
und 900 zu einer Abberufung bzw. Kundi
gung gefuhrt. Die Tatigkeit derFachkommis
sionen fOhrt natOrlich nicht zu solchen Zah
len. In aller Regel ist ein fachlich nicht kom
petenter Wissenschaftler an der Personal
kommission gescheitert. Denn es gab ja 
immer gewisse Grunde, ihn als Professor 
zu installieren und das reguliert sich dann in 
allerRegel Ober die Personalkommissionen. 

Zurn ertreulicheren Weg - dem Weg der 
Berufungen und Stellenbesetzungen. Es ist 
so, daf3 die Anzahl der Professorenstellen 
in Sachsen hoher ist, als sie fruhergewesen 
ist. Das hangt damit zusammen, daf3 die 
Fachhochschulen einen wesentlich hohe
ren Antell an Professoren besitzen im Ver
gleich zu den Universitaten. Dort sind die 
C3-Stellen und die C2-Stellen alles Pro
tessorenstellen, wahrend die C2-Stellen an 
den Universitaten Dozentenstellen sind, die 
grundsatzlich betristet vergeben werden. 
Die Berufungen sind folgendermaf3en vor
angekommen: 

Wir haben in einem ersten Schritt in einem 
verkurzten Verfahren Professoren beruten 
und zwar im Prinzip auf Vorschlag einer 
Berufungskommission, einer auf3erordent
lichen Berufungskommission - auf3erhalb 
der Universitat gebildet und vom Minister 
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und dem sachsischen Hochschulrat einge
setzt in Abstimmung mit der Sachsischen 
Hochschulkommission. Diese Berufungs
kommissionen haben gezielt Personen vor
geschlagen, die seitens des Ministers beru
fen werden sollten. Das traf in Sachsen ca. 
400 - also in etwa 20% der Professorenstel
len. Wir hatten zugesagt, daf3 es nicht Ober 
30% betreffen wurde. Wir sind deutlich 
unter dieser Zahl geblieben. Diese verkurzt 
berufenen Professoren waren notwendig, 
um in Sachsen regulare Berufungskommis
sionen bilden zu konnen. 

Nun entwickeln sich die Berufungsverfahren 
uber Ausschreibung - Bewerbung - Bewer
bungsfristen - Sitzung der Berufungskom
mission - Erarbeitung eines Dreiervorschla
ges - Einholung von Gutachten - Vorlegung 
aller Unterlagen im Ministerium - Entschei
dung des Ministers, ob einer der Kandida
ten auf der Liste berufen werden sol! oder ob 
die Liste zuruckgegeben werden muf3. 
Zwischendrin gibt es naturtich die Etappen 
- Beschluf3 der Berufungskommission, der 
Fakultat, des Senats. In dieser Phase stek
ken wir gerade noch. 

Der gegenwartige Stand ist so, daf3 wir auf 
mehrals 50%aller Professorenstellen Sach
sens Rufe erteilt haben. Die Ruferteilung ist 
der allererste Schritt zu einer Berufung. In 
aller Regel kommt bei einem Professor aus 
den alten Bundeslandem dann erstmal ein 
Antworttext, in dem das Wort "grundsatz• 
lich" vorkommt, er mitteilt, daf3 er die Beru
fung grundsatzlich annimmt, was also be· 
deutet, daf3 er verhandlungsbereit isl und 
mehr nicht. Und wenn wir einen Ruf an 
einen Kollegen aus Sachsen erteilen, fehlt 
das Wort grundsatzlich und dann kommt 
auch meistens noch ein freundllcher Satz: 
Daf3 er sich alle Muhe geben wird, daf3 in ihn 
gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. D.h. 
also, die Fristen zwischen der Ruferteilung 
und der Rufannahme sind auf3erordentlich 
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unterschiedlich, so daf3 wir auch in den 
Berufungsverhandlungen mit den Kollegen 
ausden alten Bundeslandem nichtsoschnell 
vorankommen, wahrend bel den Kollegen 
aus den neuen Bundeslandem die Sache 
klar ist. Also etwa SO% der Rufe sind positiv 
beschieden. 

Einen Tei Ider Professuren haben wir ganz 
bewuf3t noch nicht ausgeschrieben. Z.B. 
die neu autzubauenden Fakultaten • Gei
steswissenschaften, Erzeihungswissen
schaften, die Juristischen Fakultaten, die 
Wirtschaftswissenschaften muf3 man or
ganisch aufbauen. Das muf3 schrittweise 
geschehen, schubweise und zieht sich i.iber 
Jahre hin. Das isl auch nicht anders erfor
derlich, well man dort in vielen Richtungen 
auch nur erste Studienjahre hat. Aus die
sem Grunde sind einlge Professorenstellen 
nicht ausgeschrieben. Dies durfte in der 
GroBenordnung von 20 Prozent liegen. 
Das heif3t, daf3 die Zahl von 50 Prozent, die 
sich auf die Gesamtzahl bezieht, erhoht 
wird auf 60 Prozent, wenn man die Stellen 
nimmt, die tatsachlich ausgeschrieben 
worden sind. 

Mit dieser Prozentzahl konnte man trotz
dem den Lehrbetrieb nicht aufrechterhalten 
und das wiederum ist Ziel und Kunststuck 
an der Angelegenheit. Dazu dient uns die 
Moglichkeit, Vertretungsvertrage durchzu
fuhren. Das tun wir immer dort, wo uns ein 
Listenvorschlag noch nicht uberreicht wor
den ist durch die Berufungskommission 
oder wo wir - also der Minister• keinen der 
Kandidaten der Liste berufen konnen. Ober
all dort organisieren wir Vertretungshilfe, 
nehmen uns die Zeit, die Professuren neu 
auszuschreiben. Dann werden wir sehen, 
ob sich in einer angemessenen Zeit - auch 
was Bewerbungsfristen angeht • ein deut· 
lich besseres Bild gibt aus der Bewerbertage 
und eine Berufung auf einer spateren Lisle 
auszusprechen isl. NatOrlich gibt es irnrner 
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eine ganze Reihe von Unwagbarkeiten -
Absagen und ahnliche Dinge. aber das ist 
nicht anders zu machen. 

Lassen Sie mich aus aktuellem Anlaf3 eine 
Bernerkung machen, was Frauen anbetrifft. 
Um es vorweg zu sagen - dieses Problem 
liegt uns am Herzen, daf3 mehr Frauen in 
der Hochschullandschaft erscheinen und 
das aus gutem Grund: Das ist ein Problem, 
das kurzfristig in keinem zufriedenstellen
dem Maf3e gelost werden kann. Es isl ein 
Prozef3, der sicher auch etwas mit der 
Vergangenheit zu tun hat, aber auch mit 
vielen anderen Dingen. lch habe relativ 
guten Einblick. wiees Frauen irn Hochschul
wesen gehen kann. Wie isl die derzeltige 
Lage? 

Vollig klar, daf3 in gewissen Gebieten der 
Prozentsatz der Professorinnen deutlich 
hoher ist, als in anderen Gebieten, aller
dings immer naturl ich innerhalb der 
imaginaren Grenzen. In den Kunsthoch
schulen - um das einmal zu sagen - gibt 
es 91 besetzte Professuren. Hier sind z.Z. 
20 Professorinnen tatig. Das sind 22 Pro
zent. Das Gegenstuck will ich auch nicht 
verheimlichen: Bergakademie Freiberg: 
Null. Ein besonders ungunstiger Fall. An
sonsten - die TU Dresden, die TU Chemnitz 
bewegen sich in einem Rahmen, derauf3er
ordentlich gering isl. Dazu ist folgendes zu 
sagen: gerade dort, wo bevorzugt Frauen 
zu Professorinnen berufen werden, diese 
Gebiete befinden sich irn Neuaufbau. Es 
sind oftmals die Geisteswissenschaften, 
wahrend die Bergakademie Freiberg und 
die TU Dresden ingenieurwissenschaftlich 
gepragt sind. Das wird auch deutlich an der 
Universitat Leipzig. Dort sind 1 O Prozent 
der besetzten Professorenstellen durch 
Professorinnen besetzt. Das ist eine Mo
mentaufnahme vom Datum 5. November. 
Der Anteil der Frauen insgesamt im Hoc
hschulwesen liegt jetzt bei 46 Prozent -
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insgesamt im Hochschulwesen. Beim wis
senschaftlichen Personal liegt der Anteil bei 
29 Prozent. lch wurde hier auch keine 
Tendenz hineinlesen. 46 Prozent insge
samt heiBt also einschlieBlich der Verwal
tung. Diesen Zahlen liegt eine Statistik zu
grunde. die 15400 Personen Gesamtper
sonal fuhrt, ohne den Bereich Medizin wohl
gemerl<t. Es gibt also eine gewisse Ver
schlechterung des Frauenanteils. 

lch habe im Augenblick nur konkretere 
Zahlen fur die Universitat Leipzig - dart sind 
unter 58 Stellen zwei Professorinnen. lch 
kann vielleicht noch folgendes dazu sagen. 
Wie reagiert das Ministerium im Verlauf der 
Berufungsverfahren.? 

Generali wird die Berufungskommission 
von der Hochschule vorgeschlagen und 
vom Ministerium bestatigt. Wir verlangen, 
daB bei jedem Berufungsvorgang ein Pro
tokoll beigelegt wird, wo wir im Detail infor
miert warden wollen Ober weibliche Bewer
ber - Bewerberinnen. Wir wollen wissen, 
unter welchem Gesichtspunkt diese Be
werberinnen ausgeschlossen warden sind. 
Dann kommt es zu r eigentlichen Berufungs
liste: Erst einmal ist der Minister anschei
nend frei in seiner Entscheidung, Platz eins, 
zwei oder drei zu berufen - das steht zumin
dest im Sachsischen Hochschulemeue
rungsgesetz. Die Sache hat aber Tucken 
und zwar kommen dart Ober das Grundge
setz Tucken herein: Der Minister kann nicht 
wurfeln oder tun was er denkt, sondem er 
muB im Prinzip begrunden, wenn ervon der 
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Reihenfolge abweicht und zwarhat das was 
mit dem sparsamen Einsatz der Mittel zu 
tun, hat etwas mil der Gleichberechtigung 
vor dem Gesetz zu tun, und das hat auch 
etwas dam it zu tun, daB sachfremde Erwa
gungen keine Rolle spielen durfen. Eine 
sachfremde Uberlegung ware zum Beispiel 
auch ein uberbetonter Sachsenbonus. Sie 
wissen alle, wie unser Minister denkt, und 
ich meine es wird deutlich, wie er handelt. 
lch meine, daB der Anteil sachsischer Pro
fessoren hbher sein wird, als der Anteil 
bayerischer Professoren an bayerischen 
Hochschulen. Die Moglichkeit, die zulassig 
sind, werden vom Mlnisterium voll genutzt. 
Nur - Sie wissen selbst - es fehlt in aller 
Regel schon an Bewerberinnen. In den 
Berufungskommissionen ist sicherlich eine 
entsprechende Mannervorherrschaft da, 
wobei man aber nicht sicher ware - und das 
will ich ruhig sagen - daB die Mitwirl<ung 
einer Frau zu einem anderen Resultat fuh
ren wurde oder ob das nicht schon wieder 
eine gewisse Problematik mit sich fuhren 
wurde. 

Soweit eine erste Zwischenbilanz der 
Umstrukturierung der sachsischen Hoch
schullandschaft. lch mochte zum SchluB 
den Wunsch des Ministeriums ubermitteln, 
mitzutun an der Ausarbeitung des Sachsi
schen Hochschulgesetzes. Diese Aufforde
rung geht besonders auch an die Frauen, 
sich an der inhaltlichen Debatte zu beteili
gen und sich dabei nicht nur zu beschran
ken auf solche Formalia wie dem durchgan
gigen Gebrauch der weiblichen Form. 
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DOKUMENTATION 

Per Pm1zus1cllunzsurlrnndc 
Rem, 
Dr. 

o . 1010 L.eiptis 

~ fnsiacmiOc KUndigung 

SACHSISCHES 
STAATSMlNISTERJUM 
FDR WISSENSCHAFT 
UNO KUNST 

OER STAATSSEKR.ET AR 

D«sden. den ,/ C . 10 . 1992 
AZ; as :rw 
Bs I Sob 

~ Anh6rung vom --vor der Pcrsona1itommiss1on der Univcnn:it Letptig 

Sehr geehner HeJT Or ..... 

h1ennu kundige ,ch Ihnen da.s Atbcitsverh.Jluus mit dcm Fn:1swt Sachsen gemiB Anla_ge t 

K.ipitcl XIX Sachgebict A Abschni11 m Ziff. I Abs. -' Nr. I de..s Einigungsvertragcs vom 
31.8.1990 frist1emlB mit Wirlcuag rum 31.03.1993. Die KUndigungsfrist ergibt sich aus, 

55 AGB. 
Der KUndigung: lic91 folgcndcr Saehverhalt zugrunde: 

Sic rumen in der ehemaligen DOR z:ahlreiche bedcutende Funktioncn a.u.sgeUbt, So warcn 

Sic u.a. .,.oo t970 bis 1973 Le1rungsmitglied der Abteilungspanciorgarusaoon dcr SEO ~ 
der S.krion ~und von 1971 bis 1974 al, wiucnschafilicher S.krew des Direkton 

der Sci:tion Lirig. Von 1988 bis l989 waren Sic gleichfalls Le1run1smuglied dcr 

AbteilW1gspartc1organisaDon 

Darilber hino.us beiaag,en Sie sich von 1974 bu 1989 a1s Zuafuh«r der Lumpigruppo. In 

dicser Funkz:ion SOWie im Rah.men lhrcr Titi1Wt als wu.scnschaitlicher Sekre:tir wu.nien Ste. 
gelegcntlich von Miw'beitem des Minisienums des lnncm ubcr die. poliosche Eins1cllung 
und Zuvertbsiglceit von Mitarbeitcm bzw. KampigNppenangeh0ngcn. vor a.Hem 1m 

Zusammenh.in1 m11 ge,:,1anten Westre1sen. bernJt. Sie g-aJtcn a.ls Ubencug1es 

Pa.ne1m1tglled. 
Sic haben d.as politische Sys1em dcr chemaligen DDR enuchcidend m1tgetragcn und 

untcnnlm. Sic sind di.her fur cine Bcsch.iftigung im 6ffentlichcn OtenSt rucht gce1gnet. 

GemU dcr o.,. gcsetz.lichen Grundla§e ist die fristgemi8e KLI.ndigung gerechtferugt. 

Dem Freism.t Sachscn ist u,ner dicscn Umst1ode-n ein Fe.nhalten am A.rbeitsverh!lnus nicht 

z-..amulbar. 

Der Hauprpenonalrat ist beteiligt worden. 
Gegen diue Enucbeidung ne.ht lbne.n der Recbuweg zu den Arbei1Sgenchten offen. 

Ho<LrungsvoU 

i~ 
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HAUPTPERSONALRAT 
beim Stactsministerium fUr W~s scnschafc und Kunst 

Staatsminister fLl r Wissenschoft und Kunst 
Herrn Prof . Dr , fl. -J . llo yo r 

Ar c:hivstr. 5 

0-8060 Dresden 

Dresden, den 19. 0kt. 1992 

A z. : 

0rdentliche Kun digung von ~~r r n Or. L 

Az .: 

hier : Hitwirkung des HPR gem§ 79 (1) BPersVG/Pe rs VG-0DR 

Sehr geehrter Herr Staatsminister , 

d er ~PR hat i; seiner sitzung Ober e.g. beabsichtigte KDndiqu ng, 
nach der am 05.10.1992 du rchgefuhrt en Ero r t erung , beratcn under
hebt auf de r Grundlage der vorliegenden_Unterlagon und des dor
zei tigen I n f o rmationss tandcs folgende E1nwendungen: 

Die all e iniae Aufzahlung von fun~tionen und di e Aussage, daO 
er von Mita~beitern des Ministeriu~s des .. 1n~ere11 befragt ~ord~n 
sei, genugt nicht a ls Degrundung e1ner Kund19ung. 

Es sind au0er don Erklarungen des Herrn - •e!b•~•~=;~:nd 
Unterlagen vorhanden, ~ie in irgend e1ne~ Wei~• aT:tigkeit.als 
aelten l<Onnten. Auch d 1~ Annahm~, daO 4 1 _ e1~ ~e EL·Ur t eruu 
2,..;ofiihr.·cr der 1t6 ,i,pfgrU?9~ ausr~.1.che1hJ se.1, :,o .1.n df::'c Y 
voffl SMWK vorgetragen, liiOt led1glich Vermutungen zu. 

l reicht dies aber nicht, Nach Auffassung des Hau~c~ersona ra tes 
um eine KUndigunq zu be~ runden. 

Mi t frcundlichen CrilOen 

-~ .f/cr.,ftc.ft:;j 
a. s~~ari~r.:2r~ . . 
1. V. des am~ . Vors1czenoen 
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PROJEKTE 

lnstitut fur Umweltgeschichte e.V. 

Historische Umweltforschung hat es mit unterschiedlichen Gesellschaften und Kulturen in 
unterschiedlichen Raumen und in verschiedenen Zeiten mit jeweils spezifischen Formen 
des Mensch-Umwelt-Verhaltnisses zu tun. Eine jede dieser Formen enthalt positive und 
negative Beispiele oder Vorbilder fiir die Gestaltung des Mensch-Umwelt-Verhaltnisses, 
die fur die Losung heutiger Umweltprobleme erschlossen werden mussen. Historische 
Umweltforschung kann so Beitrage liefem zur Auspragung von UmweltbewuBtsein, zur 
Entwicklung "angepaf3ter" Strategien der Umweltpolitik u.s.w. 

Die Mitglieder des lnstituts fur Umweltgeschichte gehen davon aus, daf3 vor allem in den 
alten Bundeslandem ein erhebliches Wissens• und damit Forschungsdefizit im Bereich 
"Umweltnutzung und Umweltpolitik einschlief31ich Umweltforschung in den sozialistischen 
Landem, insbesondere der DDR" besteht. Das lnstitut fur Umweltgeschichte mochte dazu 
beitragen, dieses Wissen zu schaffen. 

FORSCHUNGSRICHTUNGEN UNO - INTERESSEN DES INSTITUTS 

• Aufarbeitung der Umwelt- und Naturschutzpolitik sowie der Forschung auf diesen 
Gebieten in der DOR und den ehemals sozialistischen Staaten 
- Forschungen zur okologischen Bewegung in der DOR und den ehemallgen sozialisti
schen Staaten 
- Umweltnutzungs und -belastungsgeschichte "vor Ort" 
-Aufbau eines Studienarchivs und einer Bibliothek der Umweltgeschichte der DOR und der 
sozialistischen Staaten 
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Ansprechpartner: 
Dr. Hermann Behrens 

c/o JUG e.V. 
Eichendortfstr. 16, 0-1040 Berlin 

Telefon: 28 26 894 
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UfU e.V. 

Das Unabhangige lnstitut fur Umweltfragen (UfU) e.V., im Herbst 1989 initiiert von einer 
Gruppe von Wissenschaftlern, war das erste seiner Art in der damaligen DOR. Oas selbst
gesteckte Ziel bestand darin, den herrschenden Zustand der staatlich verordneten Un
w1ssenheit und EntmOndigung in Umweltfragen aktiv zu beenden. UfU erhielt dazu breite 
Zustimmung aus der Bevolkerung. Heute unterstutzen Ober 350 Fordermitglieder durch 
einen regelmaBigen Beitrag die Arbeit des UfU. 

Vielfaltige Aktivitaten machten UfU Ober den nationalen MaBstab hinaus bekannt. So wur
den die Netzwerke, Tagungen und Seminare initiiert und organisiert, es wurde an einer 
energiepolitischen Studie mitgearbeitet, die in den 3. Bericht der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages einging. 

Auch nach der staatlichen Auflosung der DOR bleibt das UfU seinem ursprOnglichen An
liegen, Umweltwissenschaft und alltagliche Erfahrungen zu verbinden, verpflichtet und 
sieht seine Aufgabe insbesondere darin, die Umweltpolitik in den neuen Landern kritisch 
zu begleiten. verpaBte Chancen zu benennen und alternative Losungswege autzuzeigen. 

Die Geschaftsstelle und die meisten Fachbereiche befinden sich in Berlin: das NetzwerkbOro, 
das die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Fordermitglieder betreut, sowie die Redaktion des 
regelmaBig erscheinenden lnformationsbriefes arbeiten in Halle/Saale. 

UfU betreibt nicht nur im herkommlichen Sinn Umweitforschung, es ist von Wissenschaft
lern und anderen lnteressierten gepragt, die sich rnit Sachkenntnis und Engagement fur 
unsere Ziele einsetzen. Die Ergebnisse werden sowohl wissenschaftlich als auch all
gemeinverstandlich veroffentlicht. 

Unser Ziel ist. der GleichgOltigkeit und Verdrangung der katastrophalen Umweltsituation 
entgegenzuwirken. 

UfU-BOro Berlin 
Haus der Oemokratie 
Friedrichstr. 165 
0-1080 Berlln 
TeVFax 229 17 97 

Ansprechpartner: 

UfU-BOro Halle 
Reformhaus 

GroBe KlausstraBe 11 
0-4020 Halle 

Tel/Fax 26530 

Spendenkonto: 387011181, Sparkasse Halle, BLZ 800 53 762 
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Wissenschaftssoziologie und -statistik e.V. Berlin 

Im Marz 1991 grOndeten Mitarbeiter des lnstituts fur Theorie. Geschichte und Organisation 
der Wissenschaft der ehemaligen Akademie der Wissenschaften sowie weiterer. frOher im 
Bereich Wissenschaftsforschung/Soziologie wirksamer und inzwischen aufgeloster 
Forschungs-und Hochschuleinrichtungen den gemeinnOtzigen Verein "Wissenschaftssozio
logie und -statistik e.V. Berlin" (WiSoS). 

In der Satzung heiBt es zur Zielsetzung der Vereinstatigkeit: "Zweck des Vereins ist die 
Forderung wissenschaftssoziologischer und -statistischer Untersuchungen im nationalen 
und internationalen Rahmen. Im Vordergrund des lnteresses steht die Wissenschaftsent
wicklung in den ostdeutschen Bundeslandem, insbesondere in der Region Berlin
Brandenburg." 

Am 31.12.1991 wurde - gemaB Einigungsvertrag - das lnstitut tor Theorie, Geschichte 
und Organisation der Wissenschaft geschlossen. Dam it trat die Tatigkeit des WiSoS e. V. 
in eine neue Phase. Eine Reihe von Mitgliedern des Vereins konnte in Umsetzung der 
Evaluierungsergebnisse eine neue Anstellung finden. Oas betrifft insbesondere die Mit
arbeiter der Gruppe "Wissenschaftsstatistik", die unter Leitung von Werner Meske vom 
Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozlalforschung Obemommen wurden. Weitere For
derungs- und Beschaftigungsmoglichkeiten ergaben sich u.a. im Rahmen eines Projektes 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie durch Forderung im Wissenschaftler
lntegrations-Programm (WIP). Einige Mitglieder des Vereins haben inzwischen in anderen 
wissenschaftsnahmen Bereichen eine neue Tatigkeit aufgenommen. Da auf diese Weise 
nur ein Teil der bereits laufenden bzw. geplanten Forschungen weiter gesichert werden 
konnte, hat sich der Verein bereits im FrOhsommer 1991 als Trager um die Beantragung 
von ABM-Projekten beim Arbeitsamt VII, Berlin bemOht. Mil ihrer Bestatigung fur zunachst 
ein Jahr bis Ende 1992 - die Antrage auf Verlangerung bis 31 .12.1993 liegen dem 
Arbeitsamt vor - konnten die Forschungen im Januar diesen Jahres planmaBig fortgesetzt 
werden bzw. neu aufgenommen werden. 

Fur die Realisierung des dringenden aktuellen Forschungsbedarfs bei der Analyse der Um
bruchprozesse der Wissenschaftslandschaft in den neuen Bundeslandern und Berlin 
stehen damit weitere wissenschaftliche Forschungskapazitaten im Rahmen des 
Obergreifenden Themenkomplexes: "Studien zum TransformationsprozeB des Wissen
schaftssystems" zur VerfOgung. Dabei erfolgt eine Konzentration der Untersuchungen auf 
die Transformationsprobleme in der Region Berlin-Brandenburg, sowohl im Vergleich zu 
den alten und neuen Bundeslandem, als auch mit der Perspektive auf entsprechende 
Entwicklungen in Osteuropa. 

Den anstehenden Analyse-, Orientierungs- und Handlungsbedarf versucht WiSoS e.V. mit 
einer vielfaltigen unabhanglgen sozialwissenschaftlichen Begleitforschung zu befordern. 
Dazu arbeiten in Tragerschaft des Vereins gegenwartig folgende Projekte: 
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• Laser-Medizin-Technik - zur Genese einer human-, natur- und sozialvertraglichen 
Technologie 
• Transformationsbeispiel Fachhochschulen 
* Technologiezentrum Berlin-Adlershof 
* Wissenschaftlicher Nachwuchs 
* Sozial- und personalstrukturelle Veranderungen im Wissenschaftspotential der Region 
Berlin/ Brandenburg; Wissenschaftlerlebenslaufe 
* Situationsanalyse Hochschulforschung 
• Berufliche Mobilitat von Natur- und Technikwissenschaftlem. 

Auf der diesjahrigen Mitgliederversammlung des WiSoS e.V. am 2. April 1992 wurde auf 
Antrag von Vorstand und Geschaftsfuhrung der Vorschlag angenommen, eine eigene 
Publikationsreihe mit dem Titel "Transformationsprozesse in der Wissenschaft" heraus
zugeben. 

Diese Publikationsreihe soil Wissenschaftlern der genannten Auffangstrukturen, 
selbstorganisierten institutionellen Neuansatzen sowie freiberuflich tatigen Wissenschafts
forschern, Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern eine Plattform fur die Verbreitung 
ihrer Forschungsergebnisse bieten. Zugleich steht sie alien an der Entwicklung Berlin
Brandenburg als gr6Btem Ballungszentrums wissenschaftlicher Potentiale in Deutschland 
interessierten Wissenschaftlern, High-tech-Spezialisten, Wirtschaftsexperten, Politikern, 
Medienvertretern u.a. fur Beitrage und Standpunkte often und will so Impulse fur den trans
disziplinaren Diskurs Ober die Zukunft dieser wichtigen Region im Herzen Europas und 
ihrer Ausstrahlung nach Osteuropa geben. 

Anschritt: WiSoS e.V.Prenzlauer Promenade 149-152, 0- 1100 Berlin bzw. 
Rudower Chaussee 5, 0 - 1199 Berlin 
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GELESEN 

Heinz Ludwig Arnold/ Frauke Meyer-Gosau (Hrsg.): Die Abwicklung der DOR. 
Gottinger Sudelbliitter. Wallstein Verlag, G6ttingen 1992. 95 S. DM 27,-

Der Wallstein Verlag G6ttingen ver6ffent
lichte innerhalb seiner Reihe "Gettinger 
Sudelblatter'' einen Sammelband mit dem 
Titel "Die Abwicklung der DDR". Das lnter
esse der Herausgeber Heinz Ludwig Arnold 
und Frauke Meyer-Gosau gilt vornehmlich 
dem kulturellen Ab- und Umbau. Dieser 
wird folglich auch von zehn der elf versam
melten Beitrage umkreist. 

Ein Interview mit Christoph Hein machte 
die Herausgeber nach eigenen Angaben 
kurz vor RedaktionsschluB auf einen ent
scheidenden Mangel der Zusammenstel
lung aufmerksam: Die kulturelle Abwicklung 
konne nicht hinreichend behandelt werden, 
wenn die 6konomische Abwicklung auBer
halb der Betrachtung bleibt. Das diese Ein
sicht ausl6sende Hein-Zitat lautete: 

"Aber die Wirtschaft ist das Wichtigste. 
Ohne ihre wirtschaftlichen Probleme ware 
die DDR nicht zusammengebrochen. Die 
Zensur und die mentale UnterdrOckung 
hatten die Menschen noch langer ausge
halten." (Theater heute, April 19992) Wer 
wollte da widersprechen. 

Stefan Welzk, Wirtschaftsreterent im 
schleswig-holsteinischen Bundesratsmini
sterium, lieferte noch flugs den Artikel zu 
"Tabula rasa - Die Basis der Abwicklung". 
So konnte dann Herausgeber Arnold guten 
Gewissens formulieren: 
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"Dieses · Sudelblatt' will Ober beide Aspekte 
der Transformierung der alten DDR des 
· realexistierenden Sozialismus' in einen Teil 
der demokratisch verfaBten und marktwirt
schaftlich organisierten Bundesrepublik 
kritisch nachdenken: Ober den 6konomi
schen und den kulturellen. Weil beide auf
einander bezogen und voneinander abhan
gig sind: denn Ober einem Land wirtschaft
licher Ver6dung kann sich kein lebendiger 
Geist entwickeln." (S. 8) 

Der Ton deutet es schon an: Gesudelt wird 
nicht viel. Eher mit viel Verstandnis fur alle 
Beteiligten maBvoll kritisch beleuchtet. So 
auch in den vier Artikeln, die unseren Kontext 
berOhren. 

Manfred Bierwisch, seit 1991 Leiter der 
Max-Planck-Arbeitsgruppe "Strukturelle 
Grammatik" an der Humboldt-Universitat, 
beschreibt und lotet aus die "Konflikte der 
Erneuerung. Die Universitiiten derehema
ligen DDR". Seine Ausgangsthese ist: "Ob
gleich dieser Zusammenbruch kein Sieg 
der besseren, freien Welt Ober den totalita
ren Feind war, hat er die fundamentale 
Asymmetrie zwischen einer gescheiterten 
und einer erfolgreichen Gesellschaftsform 
hinterlassen." (S. 41) Der Asymmetrie
gedanke zieht sich durch den Text. 

Zunachst wird die Erbschaft des DDR-Wis
senschaftssystems beschrieben. Vier spe-
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zielle Probleme kommentiert Bierwisch 
ausfuhrlicher: die personelle Oberbeset
zung, die Verarmung der Unrversitatsfor
schung, die Verschulung der Universitaten 
und den Mangel an Mobilitat. 

Den Gesellschaftswissenschaften in der 
DOR attestiert er wohl zutreffend, dal3 sie 
"nicht an einem Obermal3 von Marxismus 
gelitten haben, sondern an einem Schema
tismus, unterdem sich vielfach ganzkonser
vative Denkmusterverbergen." (S. 44) Das 
er1<1art viele der seit geraumer Zeit beobacht
baren und nur vordergrundig uberraschen
den Anpassungen an den westdeutschen 
(oftmals ja noch nicht einmal westlichen) 
Mainstream. "Die Rede von den Seilschaf
ten trifft ... nur den am leichtesten identifi
zierbaren Teil a lter Zusammenhange" (S. 
45), stellt der Autor desweiteren fest. und 
versucht anschaulich, die subtil wirkende 
Solidaritat von fruher Genotigten und No
tigem zu erkla.ren. 

Sodann fragt Bierwisch nach der "vertanen 
Chance, ... die Vereinigung zum Anlal3 zu 
nehmen, Neues in beiden Teilen des Lan
des zu gestalten''. (S. 46) In der diesbezug
lichen Betrachtung werden "zwei Grund
uberzeugungen des Wissenschaftsrates" 
referiert, die diesen bei seinen Ost-Empfeh
lungen leiteten. Deren zweite ist: "Die Ge
sichtspunkte und die Erfahrungen fOr die 
Neugestaltung sind vom westdeutschen 
Universitatssystem vorgegeben und durch 
dessen Reprasentanten vermittelbar." (S. 
48) Dies sei dann korrekt, so Bierwisch, 
"wenn man das bundesdeutsche Hoch
schulsystem fur das beste praktisch er
reichbare Model! ansieht und seine eigene 
Korrekturbedurftigkeit beiseite setzt." (S. 
48) Aber: Die Ungewohnlichkeit der Ober
gangssituation mit all ihren zeitlichen Pres
sionen und arbeitsmal3igen Oberlastungen 
machten deutlich: Die "Rede von der ver
pa13ten Chance (hat) nicht viel mit der Rea-
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litat zu tun. Die drangenden Aufgaben bei 
der Neukonzipierung von Hochschulstruk
turen sind mit einer emsthaften lnfragestel
lung auch des westdeutschen Hochschul
systems nicht zu verbinden." (S. 49) 

Hm. Angesichts des vorherrschenden 
Strukturkonservatismus in Westdeutsch
land, der sich umso intensiver pflegt, je un
aufgeregter die Zeiten sind, der in Um
bruchsitutionen dann aber als kleineres 
Obel gegenuber der andemorts vorgefun
denen Barbarei erscheint - angesichts des
sen fragt sich da freilich: Wann denn nun 
sind die Zeiten gunstlg fur Modemisierun
gen? Oder sollten wires uberhaupt bleiben 
!assen? 

Treffend formuliert Bierwisch schliel3lich 
lmpressionen aus dem Umbauprozel3 und 
versucht, deren Hintergrunde auszuleuch
ten. Den Professorlnnen, die es als entwur
digend empfinden, sich auf ihre eigenen 
Lehrstuhle bewerben zu mussen, halt er 
entgegen: Sie berucksichtigten nicht, "dal3 
Bewerbungen ein normales akademisches 
Verfahren sind, dem sie, anders als ihre 
westdeutschen Kollegen, sich bislang nie 
unterzogen haben. Genau genommen wird 
hier nicht Fremdbestimmung bema.ngelt, 
sondem ein Privileg eingefordert ... " (S. 51) 
Das hat gewil3 etwas fur sich. Es beruck
sichtigt gleichwohl zumindest nicht, dal3 
Ost-Bewerberlnnen in der Regel strukturell 
benachteiligt sind. 

Die Beteiligung westdeutscher Kolleglnnen 
an den Neustrukturierungsvorgangen, so 
Bierwisch desweiteren, sei "nicht nur eine 
bedeutende und zusa.tzliche Belastung ... , 
sie ist auch eine interessante Herausforde
rung ... , sie gibt ungewohnliche und uner
wartete Wir1<ungsmoglichkeiten, und sie 
enthalt die Verfuhrung. Plane und Absich
ten zu verwirklichen, die sich im normalen 
Wirkungskreis nicht verfolgen liel3en." Bei-
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spielsweise ist eine "besondere Facette 
dieser Versuchung ... die Moglichkeit, der 
eigenen Schule und eigenen Schulem Gel
tung zu verschaffen ... " (S. 51 f.) Aber, bitte, 
keine Sudelei. Denn: "Die Motive solcher 
Bestrebungen sind naturlich und keines
wegs ehrenrOhrig." (S. 52) 

Wolfgang Raible, Romanistik-Professor in 
Freiburg/Br. , gibt "lmpressionen beim 
Evaluieren" zum besten. Er war dabei, als 
Evaluator. Die Diktion seines Textes 
schwankt zwischen skrupulos und kolporta
gehaft. Ganz sicher scheint er sich mit der 
Bewertung dessen, woran er sich da betei
ligt hatte, noch nicht zu sein. Die Darstel
lung ist informativ. Empfohlen werden kann 
sie insbesondere, wenn jemand (etwa aus
landische Kollegl nnen) sich nicht vorzustel
len vermag, wie diese sagenumwobene 
Evaluierung abgelaufen ist - zumindest als 
EinstiegslektOre. Diebeiden resumierenden 
Satze lauten bei Raible: 

"lnsgesamt wird man kaum sagen kon
nen, es habe bei der Oberleitung der kultur
wissenschaftlichen [wie Raible landlaufig 
geisteswissenschaftlich bezeichnete nennt) 
Einrichtungen der ehemaligen DDR-Aka
demie derWissenschaften einen Kahlschlag 
gegeben. [ ... ] Freilich gibt es auch manches 
Unbefriedigende im Gefolge der 'Abwick
lung,"' (S. 62) Das soil nicht in denunziato
rischer Absicht zitiert sein. Sondem als Se
leg, dal3 auch der unvoreingenommene Be
obachter I Beteiligte Schwierigkeiten haben 
kann, die Dramatik der Prozesse und ihrer 
Folgen zu erfassen. 

"Kulturbesitz" nennt Eckhard Thiele 
seinen Artikel, in dem er sich des sog. Mu
seumskrieges in Berlin annimmt, der uns 
"in nucedie gegenwa.rtige deutsche Misere" 
zeige (S. 75). "In der Praxis und im Bewul3t
sein der Menschen" wirke es so: "Die eine 
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Seite glbt. die andere nimmt. Die eine fuhlt 
sich durch unabsehbare Kosten belastet . 
mit immer neuen Forderungen bela.stigt, 
gelegentlich von Undank geradezu person- · 
lich betroffen: die andere halt sich als die 
jahrzehntelang benachteiligte fur berech
tigt, Unterstutzung ungeniert einzufordem 
und wie selbstverstandlich anzunehmen. 
Beide haben recht. Aber beide wollen nicht 
wahrhaben. dal3 eben beide recht haben." 
(S. 72) 

Vier Seiten steuert der Schriftsteller Hans 
Joachim Schadlich zu dem Sammelband 
bei. Er wertet seine Stasiakten bezuglich 
der Rolle eines Literaturwissenschaftlers 
bei seiner permanenten Behinderung (bis 
hin zum geplanten Strafprozel3, vor dem 
nur die rechtzeitige Obersiedlung rettete) 
aus. Sachverstandigen-/M nannte sich die
se Sorte der Mit-Arbeitenden, die, Kafka im 
Gepa.ck, Straftatbesta.nde vorformulieren 
halfen. Skurrile Eroffnungen werden uns da 
zuteil. Eine lesenswerte Illustration zu dem, 
was uns alltaglich in den Zeitungen aufge
deckt wird. Nur der Tilel hatte besser ein 
anderer sein sollen: "Literaturwissen
schaft und Staatssicherheit" klingt ein 
wenig zu ambitioniert fur die Darstellung 
einer durch das MfS vermittelten anony
men Beziehung zwischen e1nem Schriftstel
ler und einem Germanisten. 

Die anderen Beitra.ge des Bandes befassen 
sich mit der "Abwicklung der Frauenfrage" 
(Inge Wettig-Danielmeier), dem heutigen 
Umgang mit als sowjetische Lager nachge
nutzten deutschfaschistischen KZs (Wolf
gang Benz), dem "Ab- und Aufbau der ost
deutschen Rundfunkanstalten" (Jorg Hil
debrandt), dem "Nutzen und Nachteil der 
DDR-Literatur'' (Richard Herzinger) und 
dem "gegenwartigen Umgang mit der junge
ren Vergangenheit" (Frauke Meyer-Gosau). 

Pas Temack (Leipzig) 
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PUBLIKATIONEN 

Heidrun Jahn: Entwicklungsperspektiven der Wissenschafts- und 
Hochschullandschaft im Land Brandenburg. Hrsg. von der Hans-Bockler

Stiftung, Materialien 63, Dusseldorf 1991 , 67 (+ 17) S. 

Bezug bei: Hans-Bockler-Stiftung, Bertha-von-Suttner-Platz 3, W - 4000 Dusseldorf 1 

Hans-Joachim Muller: Probleme der "wissenschaftlich-technischen Revolution" 
und lnstitutionallsierung der Wissenschaftsforschung in der DOR. Reihe 

"Analysen und Berichte aus Gesellschaft und Wissenschaft" (AGB), Band 3/89, Verlag 
Deutsche Gesellschaft fur zeitgeschichtliche Fragen e.V., Erlangen 1990. 

Clemens Burrichter I Eckart Fortsch (Hrsg.): Fusion der Wissenschaftssysteme. 
Erfahrungen, Ergebnisse, Perspektiven. XIX. Erlanger Werkstattgesprach in 

Bonn (7. bis 9. November 1990). Reihe AGB, Band 2/1991. Verlag Deutsche 
Gesellschaft fur zeitgeschichtliche Fragen e.V., Erlangen 1991 . 

Bezug uber: lnstrtut fur Gesellschaft und Wissenschaft (IGW) an der Universitat 
Erlangen-Numberg, Aul3ere Brucker Str. 33, Postfach 1409, W - 8520 Erlangen, Tel. 

09131/8267-0. 

Knut Holm: Das Charite-Komplott. SPOTLESS-Verlag, Berlin 1991 , 107 S. DM 9,90 

Der Auter zeichnet - nach einer ausfuhrlichen Einfuhrung in die Geschichte der Charita - die 
diversen (Medien-)Skandale um die Chante seit 1990 nach, versucht, die hinter den Kampagnen 
stehenden lnteressengeflechte aufzudecken und stellt dar, was sich letztlich jeweils immer als 
unhaltbar an den Vorwurfen herausgestellt hat. Letzteres ist insofem verdienstvoll, als den die 
Chante entlastenden Nachrichten regelmal3ig eine weitaus geringere Publizitatzuteil wurde alsden 
jeweils zuvorskandalauslosenden Meldungen. 

Nur direkt zu beziehen bei: SPOTLESS-Verlag, Postfach 830, 0 - 1020 Berlin 

Forderkreis demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler I Netzwerk Wis
senschaft (Hrsg.): lnformationen Ober Vereine und Projekte 1/92. Berlin 1992, 45 S. 

'Das Netzwerk Wissenschaft untemimmt mil dieser lnformationsbroschure den Versuch, die 
Kenntnisse uber Vereine und Projekte insbesondere - aber nicht nur - im Wissenschaftsbereich 
Berlins und Brandenburgs zu fordenr. Wir haben eine Reihe von uns bekannten Kolleglnnen 
gebeten, kurzeSelbstdarstellungenfureine Veroffentlichung zurVerfugung zu stellen. Rund vierzig 
haben prompt reagiert - dies ist das Ergebnis, allerdings auch nu rein Anfang: Wirwollen das Vor
haben weiterfuhren und hoffen, in einerzweiten Ausgabe noch mehrProjektevorstellen zu konnen. 
Erweitert werden soil dererste Versuch durch einen aktuellen Veranstaltungsteil; wirsind deshalb 
weiterhin auf lnformationen angewiesen. • (Editorial) 

Bezug bei: Netzwerk Wissenschaft, Eichendorffstr. 16, 0 - 1040 Berlin, Tel. 2826894 
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Siichsisches Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst (Hrsg.): Sachsische 
Hochschulen. Dresden 1992, 64 S. 

Kostenlos zu beziehen bei: Pressestelle des SMWK, Wigardstr. 17, 0 - 1086 Dresden. 
Tel. 0351 / 5982 697, Fax 0351 / 5990 542 

Wolfgang Richter (Hrsg.): Unfrieden in Deutschland. WEISSBUCH. Diskriminie
rung in den neuen Bundeslandern. Gesellschaft zum Schutz von Burgerrecht und 

Menschenwurde (GBM). Berlin 1992, 509 S. DM 20,-. 

In unserem Kontextinteressiert insbesondere das funfzigseitige Kapitel ' Kahlschlag derWissen
schaft - Entwurdigung von Wissenschaftlem'. Es enthalt neben einer Einleitung zahlreiche 
Dokumente, Briefe, Artikel u. dgl. in Kopie oder Abschrift. 

Im Buchhandel oder bei: Gesellschaft zum Schutz von Burgerrecht und 
Menschenwurde (GBM), Karl-Lade-Str. 26, O - 1156 Berlin, Tel. 555 63 55 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hrsg.): Besoldungsrecht fur Bund und 
Lander. Mit Obergangsregelungen fur die neuen Lander. Ausgabe 1992/1993. 

Kostenlos bei den GEW-Gliederungen 

M. Leszczensky I B. Filaretow: Hochschulstudium in der DOR. Statistischer 
Oberblick. Hrsg. vom HIS, Hannover 1990, 126 S. 

R. Rothe I R. Schmidt: Baubestand der Hochschulen in der DOR. Statistischer 
Oberblick. Hrsg. vom HIS. Hannover 1990, 106 S. 

M. Leszczensky I M. Parchatka: Hochschulzugang in der DOR. 
Situationsanalyse im 1. Halbjahr 1990. Hrsg. vom HIS, Hannover 1990, 55 S. 

Der Baubestand der Medizinischen Hochschuleinrichtungen in den neuen 
Bundeslandern. Statistischer Oberblick. Hrsg. vom HIS, Hannover 1991 , 80 S. 

Kostenlos zu beziehen bei: HIS Hochschul-lnformations-System GmbH, Goseriede 9, 
W · 3000 Hannover 1 

Dieter Jaufmann I Emst Kistler I Klaus Meier I Karl-Heinz Strech (Hrsg.): Empirische 
Sozialforschung im vereinten Deutschland. Bestandsaufnahme und Per

spektiven. Campus Verlag Frankfurt/New York 1992. 445 S. OM 78,·. 
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Ernst Blochs Vertreibung - 1956/57. Eine Dokumentation. 
Hrsg. von der Leipziger Gesellschaft fur Politik und Zeitgeschichte e.V. 

"Einspruch. Leipziger Hefte" H. 5. Leipzig 1992. 146 S. OM 15.-. 

Der lnhalt: 

A. Die Frontstellung 

E. Bloch: Universitat, Marxismus, Philosophie (Antrittsvorlesung in Leipzig, Mai 
1949), Auszuge; R. 0 . Gropp: Ober den Gegensatz der marxistischen dialektischen 
Methode zur idealistischen Oialektik Hegels, Auszuge: E. Bloch: Objekt - Subjekt. 
Vorwort zur Ausgabe 1951, Auszug; P. Frohlich: 2. Sitzung der Bezirksleitung(BL) der 
SEO am 15.12.1952. Zurn Klassenkampf in Leipzig, Auszuge: R. 0. Gropp:OerKampf 
gegen Sozialdemokratismus und die Situation in der Philosophie (Marz 1954); Mo
natsbericht Marz 1954 der SEO-Organisation am lnstitut fur Philosophie (lfPh) der 
Karl-Marx-Universitat; Horst Engelmann: Stellungnahme zu meiner ideologisch-politi
schen Haltung in den letzten zwei Jahren am lfPh (14. Marz 1957), Auszug; Natio
nalpreistrager 1955 - Prof. Ernst Bloch; Gluckwunschschreiben des ZK der SEO zum 
70. Geburtstag E. Blochs: K. Hager: Parteilichkeit oder politische Neutralitat (Zurn 70. 
Geburtstag E. Blochs). 

B. Die Chance 

K. Schirdewan: Oiskussionsbeitrag auf der 3. Parteikonferenz (PK) der SEO, 25.3.1956, 
Auszug; K. Hager: Oiskussionsbeitrag auf der 3. PK der SEO, 25.3.1956, Auszug; W. 
Brede/: Oiskussionsbeitrag auf der 3. PK der SEO, 27.3.1956, Auszuge; BeschluB des 
ZK der KPdSU Ober die Uberwindung des Personalkults und seiner Folgen, 30. Juli 
1956, Aus-zOge. 

c. Paul Frohlichs "Leipziger Kurs" 

Protokoll der Burositzung der SEO-BL Leipzig vom 19.4.1956, AuszOge; BeschluB des 
Buros der SEO-BL Leipzig vom 19.4.1956, Auszuge; Protokoll der Burositzung vom 
26.4.1956, Auszuge. 

D. Die ideologische Offensive 

Aktennotiz, Betr. Philosophische Fakultat: Mitteilung Ober ein Gesprach mit Genossin 
Bloch, am 1.12.1956; R. 0. Gropp: ldealistische Verirrungen unter • Antidogmatischem" 
Vorzeichen (19.12.1956); W. Ulbricht: Was wir wollen und was wir nicht wollen (30. 
Oezember 1956); J. H. Horn: Oiskussionsbeitrag auf der Oelegiertenkonferenz der 
SEO-Organisation der Karl-Marx-Universitat vom 21. bis 22. Oezember 1956, Aus
zug; SEO-Parteileitung des If Ph: Oftener Brief an E. Bloch. 
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E. Der Wettlauf der ldeologen 

Erste Ergebnisse der Aussprache Ober den Brief an E. Bloch; Protokoll zur 3. Sitzung 
der Universitatsparteileitung (UPL) der SEO vom 25.1.1957; W. Ulbricht: Grundlagen · 
der Politik der SEO. Referat auf der 30. Tagung des ZK der SEO am 16.2.1957, Aus
zug; Referat vor der Parteileitungssitzung der SEO am 16.2.1957 Ober das 30. 
Plenum, Auszug: K. Hager: Piraten unter falscher Flagge. Zurn Revisionism us in der 
Phllosophie (27.2.1957); Gegenbericht der SEO-Parteileitung des If Ph zur Entwick
lung der wissenschaftlichen Arbelt vom 1.3.1957; Protokoll der 7. Sitzung der UPL der 
SEO vom 7.3.1957; J. H. Horn: Oiskussionsbeitrag auf der Parteiaktivtagung der SEO 
am 18.3.1957; Fritz Bohme. Was ist das fur eine Philosophie? (20.3.1957); Einschat
zung der Konferenz Ober Fragen der Blochschen Philosophie (10.4.1957); Konzeption 
G. Handels Zur Rolle Prof. Blochs fur die Entwicklung unserer Philosophie; Medaillen 
fur ausgezeichnete Leistungen. 

F. Das Urteil der (Ohn-) Macht 

K. Hager: Protokoll zur 26. auBerordentlichen Sitzung der UPL der SEO vom 
26.11 .1957. Ein letztes Wort zu Bloch, Auszuge:R. 0. Gropp: Oiskussionsbeitrag auf 
der Oelegiertenkonferenz der SED-Kreisorganisation der Karl-Marx-Universitat Leip
zig vom 18. bis 19. April 1958:Bericht der UPL Ober die Entwicklung der politisch-ideo
logischen Arbeit am Philosophischen lnstitut im FrOhjahrssemester 1957, Auszug; 
Entwurf zum Perspektivplan des lfPh der Karl-Marx-Universitat Leipzig, Auszug: 
Einschatzung der politisch-ideologischen Arbeit am Philosophischen lnstitut der 
Karls-Marx-Universitat durch die Leitung der SEO-Grundorganisation des lnstituts im 
Jahre 1957; Ernst Blochs Selbstentlarvung. 

G. Spate Rehabilitierung 

S. Heppener: Vorbemerkungen zu den Auszugen aus dem Protokoll der "Blochschen 
Freiheitskonferenz 1956" (Berlin 1991 ). 

H. Zeitzeugen geben zu Protokoll 

Prof. R. Rochhausen; Prof. A. Klein. 

Bezug bei: Leipziger Gesellschaft fur Politik und Zeitgeschichte e.V., 
c/o Michael Franzke, Hamburger Str. 14. O - 7021 Leipzig 
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