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Editorial 

Ausgegrenzt? Oder mittendrin? Oder mittendrin ausgegrenzt? Die Minder
heitenproblematik sol/ das Zentralthema dieses Hettes sein. Ein z.Z. in Deutsch

/and brand-aktue/les Thema. hochschule ost will sich a/lerdings einer 
ganz besonderen Minderheit annehmen, einer Minderheit, die rein quantitativ 
welt- und deutsch/andweit eine Mehrheit ist: Frauen. G/eichwohl: per definit
ionem und de facto hat sie seit Urzeiten doch den Minderheitenstatus in den 

weitaus iiberwiegen-en Bereichen der patriarchalen Gesellschaften. Vora/fem 
auch im hehren Reiche der Wissenschaft. Der offizielle und gese/lschaftlich 

tolerierte Einzug der Frauen in die Gefilde der Wissenschaft ist noch sehr jun
gen Datums. Die forma/e Gleichberechtigung hat bislang erst wenig reale 

Einfluf3moglichkeiten gebracht. Das allein wurde frau nun nicht verwundern, 
denn die Politik der kleinen Schritte sind wir ja gewohnt, wenn es um die 

Durchsetzung von Fraueninteressen geht. Jetzt allerdings scheinen die groBen 
Ruckschritte anzustehen. An den gegenwartige Umstrukturierungsproze/3 der 

ostdeutschen Wissenschafts- und Hochschullandschaft hatten auch viele Frauen 
Hoffnungen auf grof3ere Spielraume fur ihr selbstbewuf3tes Mittun bei der Neu

gestaltung dieses Bereichs gekniipft . Tatsachlich lauft dieser 
Umgestaltungsproze/3 in der Tendenz auf eine Beschneldung schon erreichter 

Einfluf3mog/ichkeiten und auf eine deut/iche Verschlechterung der 
Rahmenbedingungen fiir das Wirken von Frauen in der Wissenschaft hinaus. 
Und das trotz Warnung von vie/en Seiten, trotz rechtzeitiger Empfehlungen, 

so/chen Tendenzen konsequent entgegenzuwirken. Wirkt besonders in diesem 
Bereich die Angstvision des a/ten Cato und die Empfehlung an seine Ge

sch/echtsgenossen iiber die Jahrhunderte traumatisch nach, bei Strafe eigenen 
Machtverfustes stets darauf zu achten, da/3 die Freiheit der Frauen gebunden 
bleibe und die Weiber sich der Macht der Manner zu beugen haben, denn " ... 

sobald sie uns gleichgestellt sind, sind sie uns uberlegen!" ? Es scheint fast so zu 
sein. Zumindest der Blick nach Sachsen, den hochschule ost als Einstieg in 

diese Prob/ematik wahlt, laf3t solchen Verdacht aufkommen. Wer oder was 
befordert Ausgrenzungstendenzen? Wir wollen genauer nachfragen, Ursachen 

ermitteln und fordern Mann und Weib der Wissenschaftszunft zum Dialog. 
M.G 
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TH EMA: Ausgegrenztoder mittendrin? 
Frauen in der Ostwissenschaft 

Karin Reiche (Dresden): 

Wo bleiben die Wissenschaftlerinnen bei der Umstrukturierung der 
Hochschullandschaft in Sachsen? 

Die Geschichte der Hochschulausbildung 
fur Frauen ist in Sachsen - wie auch in an
deren Landem - von bemerkenswerter 
KOrze. Erst in diesem Jahrhundert (1907) 
teilte das Ministerium m it, daB kOnftig auch 
weibliche Personen als Studierende aufge
nommen werden konnen. Als Schutzme
chanismus gegen mannliche Borniertheit 
vor Ort wurde festgelegt, daB ein sachsi
scher Oozent die Zustimmung des Ministe
riums braucht, wenn er weiblichen Studie
renden die Teilnahme an einer Vorlesung 
oder Obung untersagen wollte. Der Frau
enanteil bei den Studierenden in Sachsen 
stieg langsam auf ca. 50% ( im Jahre 1990) 
an. I ch denke, daB dam it die Notwendigkeit 
eines Schutzes mit Gesetzeskraft gut be
legt ist. 

Der Herbst 1989 hat radikal fast alles von 
der gesellschaftlichen Entwicklung in der 
DOR in Frage gestellt. Auch durch Frauen 
wurden Forderungen laut. Der Unabhan
gige Frauenverband (UFV) wurde gegrOn
det. Frauen des UFV erklarten, daB sie fur 
die Gleichstellung von Frauen und Man
nem eintreten wollen. Das loste Erstaunen 
und bei vielen Frauen und Mannem auch 
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Bestorzung aus. Plotzlich standen Frauen 
vor den verschlossenen Sitzungstoren und 
riefen, wie im Dresdner Rathaus wahrend 
der Sitzung des Runden Tisches: "Wir 
wollen rein!" 

In offiziellen Einschatzungen, etwa seit Mit
te der 70er Jahre, wurde die These vertre
ten, daB die Gleichberechtigung der Frau 
in der DOR verwirklicht sei. Solche partei
amtliche Einschatzung unterdruckte oder 
behinderte die Entwicklung einer Frauen
kultur auch an den Hochschulen ... Zu
rOckblickend habe ich den Eindruck, daB 
wir Frauen in der DOR in einem solchen 
MaBe "gleichberechtigt" waren, wie pa
triarchalisch den ken de Manner die Gleich
berechtigung fur uns eingerichtet hatten: 
Es gab Zugestandnisse an die Frauen als 
Ausgleich (und z.T. Rechtfertigung) fur Be
nachteiligung auf anderem Gebiet. Haufig 
ist das Argument, daB das hohe AusmaB 
der Berufstatigkeit der DOR-Frauen (91 %) 
im Vergleich zu dem In den alten Bundes
landem (54%) nur okonomische Ursachen 
hatte. Das stimmt nicht. Als die zwei hoch
sten und stabilsten Lebensziele weiblicher 
Jugendlicher zahlen nach wie vor der Be
ruf bzw. derberufliche Erfolg und ein gluck-
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liches Familienleben. Frauen leiten ihren 
sozlalen Satus, ihre Anerkennung und 
Wertschatzung aus ihren eigenen berufli
chen Leistungen ab und nicht mehr aus 
dem Beruf oder gesellschaftlichen Erfolg 
des Mannes. Folgerlchtig verfOgen heute 

die jungen Frauen (bis etwa Mitte 40) Ober 
die gleiche Allgemein-, Berufs- und Hoch
schulbildung wie die Manner ihres Alters. 
Den Verlust des Arbeitsplatzes empfinden 
Frauen und Manner gleichermaBen als 
Beschneidung von Lebensqualitat. 

Werdegang der Hochschulerneuerung in Sachsen 

Im Einigungsvertrag ist der Hochschuler
neuerung eine Frist gesetzt. Das Betriebs
verfassungsgesetz ist vorObergehend nicht 
in Kraft. Zuerst wurden Fachrichtungen 
wie marxistisch-leninistische Philosophie, 
Kulturwissenschaften und Okonomie ab
gewickelt. In Sachsen wurde das Hoch
schulemeuerungsgesetz und danach das 
Hochschulstrukturgesetz durch den Land
tag verabschiedet. Eine SchlOsselrolle 
spielten bei der Hochschulemeuerung vier 
Kommissionen: 
- Personalkommissionen 
- Fachkommissionen 
- Berufungskommissionen 

- Auswahlkommissionen. 
Nicht weniger wichtig waren GrOndungs
kommissionen fur die neuen Fakultaten 
wie Geistes- und Sozialwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswis
senschaften usw. und lntegrationskommis
sionen, die Beschlusse zum Zusammen
fuhren von Hochschulen faBten.[ ... ] We
gen des ungesund hohen Mi:i.nneranteils 
bei den Hochschullehrem ergibt sich auto
matisch ein hoher Manneranteil in den 
Kommissionen.[ .. ]. Die Kommissionen ent
schieden unter unbeschreiblichem Zeit
druck Ober das Schicksal von vielen Men
schen. 

Berufungsverfahren 

GrOndungsprofessuren wurden zuerst aus
geschrieben. Als Personal- und Fachkom
missionen ihre Arbeit fast beendet hatten, 
begannen Berufungskommissionen zu ar
beiten. Zuerst wurden in Sachsen 403 Pro
fessuren (ca. 20%) im verkOrzten Verfah
ren, d.h. ohne Ausschreibung, vergeben. 

Neun (9) Frauen ertiielten aufdiesem Wege 
in Sachsen einen Lehrstuhl. An der TU 
Dresden wurden bei dieser Gelegenheit 
90 Manner und nicht eine einzige Frau be
rufen. Im Juli und im August 1992 wurden 
folgende Professuren fur die TU Dresden 
ausgeschrieben: 

Fakulti:i.t 

Bau-.Wasser- und 
Forstwesen 

Elektrotechnik 
Erziehungswissenschaften 
Geistes- u. Sozialwissen
schaften 
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Abteilung Anzahl 

Architektur 27 

Bauingenieurwesen 18 

Forstwirtschaft 16 

Geodi:i.sie u. Kartographie 10 

Wasserwesen 11 
30 
14 

Philosophie 18 

Sprach- u.Literaturwissenschaften 11 
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lnformatik 
Juristische Fakulti:i.t 

24 
keine 

54 Masch inenwesen 
Naturwissenschaften und 
Mathematik 

Physik 
Mathematik 
Chemie 
Psychologie 

25 
21 
20 
11 

Verkehrswissenschaften 
Wirtschaftswissenschaften 

Am 12.10.1992 waren in Sachsen weniger 
als die Hi:i.lfte der neu ausgeschriebenen 
2054 Professorenstellen besetzt. Der Lehr
betrieb hatte trotzdem begonnen. GekOn
digte Hochschullehrer ubemahmen die 
Lehrstuhlvertretung bis zu ihrer eigenen 
Neuberufung oder bis zur Berufung eines 
anderen Bewerbers auf den Lehrstuhl. 

Zur Zeit liegen mir nur Aussagen zum 
Bewerbungsgeschehen an der TU Dres
den vor. Vergleichende geschlechts- und 
landerbezogene Aussagen sind m. E. wich
tig, um rechtzeitig Disproportionen auszu
gleichen und um Erfahrungen weiterzuge
ben, die die Hochschulen bei der Losung 
einer wichtigen, im si:i.chsischen Hoch
schulemeuerungsgesetzfestgelegten. Auf
gabe machen: "Die Hochschulen wirken 
auf den Abbau der fur Wissenschaftlerin
nen bestehenden Nachteile hin." 

Fakultat Stellenzahl 

Bau-,Wasser- u. Forst- 27 

wesen (BWF) 
Elektrotechnik (ET) 20 
Erziehungswiss (EZW) 6 
Geistes- u. Sozialwiss. (GSW) 9 
lnformatik (IF) 13 
Maschinenwesen (MW) 59 
Naturwiss. u. Mathematik (NM) 56 
Verkehrswissenschaften (VW) 23 
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18 
keine 

An der TU Dresden waren bis Oktober 
1992 in der Folge von 
339 Ausschreibungen 
213 Berufungsvorschli:i.ge 
vom Senat besti:i.tigt und an das Si:i.chsi
sche Ministerium fur Wissenschaft und 
Kunst weitergegeben warden. 
1844 Personen hatten sich beworben. Nur 
98 davon waren Frauen. 

Dam it lag der Frauenanteil bei den Bewer
bungen auf Professuren mit 5% geringfu
gig Ober dem Hochschullehrerinnenanteil 
(Professorinnen und Dozentinnen) von 
4,2% des Jahres 1989. 

Die folgenden geschlechtsbezogenen 
Ubersichten geben Auskunft zum Bewer
bungsgeschehen an den einzelnen Fakul
ti:i.ten derTU Dresden (Stichtag: 3.10.1992): 

Bewerberzahl Bewerberinnen 

93 8(8.6%) 

122 0 
135 10(7.4%) 
209 41 (20%) 
108 3 (2,8%) 
359 3 (0,8%) 
738 32(4,3%) 
80 1 (1.3%) 
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Geschlechtsspezifische und landerbezogene Untersuchungen zur Vergabe der 
Listenplatze bei den Sommerausschreibungen von Professuren an der TU Dresden bis 
Oktober 1992 (die erste Zahl innerhalb der Geschlechterrubriken bezieht sich dabei 
jeweils auf Bewerberlnnen aus den alten Bundeslandem, die zweite auf Berwerberlnnen 
aus den neuen Bundeslandem). 

Fakultat 1.Platz 
Manner:Frauen 

BWF 13+12: 0+1 
ET 0+20 : 0+O 
EZW 5+3 : 0+O 
GSW 7+1 : 2+1 
IF 1+10 : 0+1 
NM 18+33: 1+5 
MW 5+53 : 0+O 
vw 2+21 : 0+0 

Bei 5,4% der ersten Listenplatze wurde 
dem Ministerium eine weibliche Besetzung 
vorgeschlagen. Eine genauere Untersu
chung ergibt. daB bei keinem C4-Lehrstuhl 
auf dem ersten Listenplatz eine Frau steht. 

Dieses doch bedenkliche Ergebnis wurde 
nur durch groBen Einsatz der Gleichstel
lungsbeauftragten zusammen mit den de
mokratisch denkenden Mannem der Beru
fungskommissionen erreicht. Die Gleich
stellungsbeauftragten an der TU Dresden 
arbeiten beratend in den Berufungskom
missionen mit. Sie konnen durch die Gleich
stellungsbeauftragte der TU Dresden ver
treten werden. Alie Gleichstellungsbeauf
tragten haben das Recht, Minderheitenvo
ten abzugeben. Sie machen von diesem 
Recht regen Gebrauch. 

2.Platz 3.Platz 
Manner:Frauen Manner:Frauen 

14+4 : O+0 14+ 1 : O+O 
3+11 : O+O 5+ 7 : O+O 
5+3 : 0+1 5+ 1 : O+0 
4+2 : 1+1 5+2 : 1+1 
1+4 : 0+O 2+2 : O+O 
26+16 : 0+1 23+ 6: O+0 
16+26: O+O 9+13 : O+O 
4+6 : 0+O 3+3 : O+0 

Fur die Gleichstellungsbeauftragten der 
sachsischen Hochschulen gibt es im Mi
nisterium fur Wissenschaft und Kunst 
des Freistaates Sachsen bisher noch kei
ne Ansprechpartnerin, so daB unsere 
Voten ohne Ruckfragen, ohne Problem
analyse und ohne Ergebnisinformation vom 
Ministerium bearbeitet werden. Die parla
mentarische Staatssekretarin fur Gleich
stellung von Frau und Mann, Frau Friede
rike de Haas, vertritt die Position derGleich
stellungsbeauftragten beim Sachsischen 
Staatsministerium fur Wissenschaft und 
Kunst. Fur diesen Einsatz soll ihr ausdruck
lich gedankt werden! Bai der groBen Auf
gabenfulle, die in ihrem Staatssekretariat 
anfallt, undderSpezifikderGleichstellungs
problematik in Sachsen isl das wirklich be
wundernswert. 

Auswahlverfahren fur das wissenschaftliche Personal 

An der TU Dresden wurde bei der Perso
nalauswahl 1m Mittelbau uber 937 Stellen 
entschieden. Die maximale Bewerberzahl 
auf eine Mittelbaustelle lag bei 70 (54 Be
werbungen von Frauen und 16 Bewer
bungen von Mannem). Es handelte sich 
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dabei um eine unbefristete Stelle, die nach 
BAT-Ost Ila bezahlt wird. lch erwahne das, 
weil sich hier besonders viele Frauen be
worben haben. Die Stelle war im Fachbe
reich Sprachwissenschaften ausgeschrie
ben . 
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Leider liegt mir z.Z. noch keine vollstan
dige offizielle Obersicht uber alle Ergeb
nisse der Auswahlkommissionen an der 
TU Dresden vor. Die folgenden Zah-

len wurden durch Frauen zusammenge
stellt, die in den Auswahlkommissionen 
selbst beschlieBend und beratend tatig 
waren. 

Ergebnisse der Auswahlverfahren im wissenschaftlichen Personal 
(unvollstandiger Auszug) - 2.November 1992 

Fakultat 

BWF 

GSW 

EZ 
ET 
IF 
Juristen 
NM 

Abteilung 

Arch itektu r 
Bauingenieurwesen 
Forstwirtschaft 
Geodasie und 
Kartographie 
Wasserwesen 
Philosophie 

Sprach-u.Literatur
wissenschaften 

(Teilmenge: 

Chemie 
Mathematik 
Physik 
Psychologie u. 
Biologie 

Stellenzahl 

40 
59 
29 

25 
20 
28 

64 
20 
87 
63 
3 

56 
46 
56 

45 

Besetzung mit Frauen 

3 (7.5%) 
? 
? 

? 
4 (20%) 
2 (7%) 

29 (45%) 
4 (20%) 
6 (7%) 
? 
? 
? 
? 
9 (15%) 

8 (18%) 
MW 
vw 
WiWi 

221 32 (15%) 

Folgende Bemerkungen dazu: 
1. Der Frauenanteil beim wissenschaftli
chen Personal bliebe erhalten, wenn etwa 
25% der Stellen mit Frauen besetzt wur
den. 
2. Es wurden nicht alle ausgeschriebenen 
Stellen besetzt, so daB eine Verbesserung 
oder Verschlechterung der Bilanz noch 
moglich ist. Es fehlen noch Ergebnisse 
von Einrichtungen mil hohem Frauenanteil, 
wie die Abteilung Chemie in der Fakutat 
Mathematik und Naturwissenschaften. 
3. Es gibt bei einem Frauenanteil von ca. 
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71 ? 
4 1 (25%) 

zwei Drittel in der Arbeitslosenstatistik fur 
entlassene Frauen wenig Zukunftsaussich
ten. 

Wichtig zur Wertung dieser ersten, vorlau
figen Ergebnisse ist die Tatsache, daB nur 
8% der Kommissionsmitglieder stimmbe
rechtigte Frauen waren. Auf Grundlage 
eines Senatsbeschlusses derTU Dresden 
konnte in alien Auswahlkommissionen je 
eine Frau beratend mitarbeiten. Die Frau
en haben in 5 von 25 Kommissionen auf 
diese Moglichkeit verzichtet. 
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Die TU Dresden ubemahm mit dieser Re
gelung eine Vorreiterrolle. Die Gleichstel
lungsbeauftragten der anderen sachsi
schen Hochschulen bemuhten sich fast al
le um einen SenatsbeschluB mit gleichem 
lnhalt in ihrem Verantwortungsbereich. Der 
Senat derUniversitat Leipzig beschloB dar
aufhin, daB Frauenvertretungen mit bera
tender Stimme nur an Sitzungen in den 
Auswahlkommissionen teilnehmen durfen, 
in denen keine Frau mit beschlieBender 
Stimme mitarbeitet. Es sollte so verhindert 
werden, daB zwei Frauen an den Sitzun
gen einer Kommission teilnehmen, eine 
mit beratender Stimme und eine mit be
schlieBender Stimme, wie das an der TU 
Dresden moglich war. (lch erinnere daran, 
daB wegen des hohen Hochschullehrer
anteils das Ubergewicht der Manner sicher 
war!) Welche Sorge um ihre Vormachtstel
lung mussen die Leipziger Senatsmitlieder 
haben! [ ... ] 

In dieser Untersuchung habe ich u.a. auch 
erfaBt, auf welche Stellen sich die Frauen 
beworben haben und wie die jeweilige 
Auswah lkom mission die Eign ung der Frau
en fur die zu besetzende Stelle sah. Im Er
gebnis muB festgestellt werden, daB sich 
die Frauen anteilmaBig mehr auf schlech
ter bezahlte und befristete Stellen bewor
ben haben als Manner, d.h. sie "beschei-

den" sich in ihren Berufsanspriichen von 
vomherein. Die melsten Kommissionen 
schatzen dann auch diese Frauen in ho
herem MaBe als geeignet ein, als die sich 
mitbewerbenden Manner. 

Zur weiteren Auswertung habe ich alle 
Stellen ausgesondert, auf die sich nur Man
ner beworben haben, sowie diejenigen 
Stellen mit der relativ zu den Mitbewerbem 
schlechteren Einschatzung der Frauen. 
Von verbliebenen Stellen erhielten Frau
en nur 38% und nicht etwa mehr als 50%, 
wie man vermuten sollte. Damit ist belegt, 
daB gleichgute und bessere fachliche Eig
nung fur eine Stelle noch lange kein Grund 
ist, eine Stelle mit einer Frau zu besetzen. 
Sicher spielt hier auch eine Rolle, daB we
niger Frauen im Personalrat und in den 
Personal- und Fachkom-missionen mitge
arbeitet haben.[ ... ] Wenn der Frauenanteil 
im wissenschaftlichen Mittelbau weiter sinkt, 
verringert sich auch die Anzahl der mogli
chen Bewerberinnen auf Professuren. Da
m it bleibt der geringe Frauenanteil in zu
kunftigen Gremien der Hochschulen und 
in Berufungskommissionen erhalten. 

Zweifellos ist es fur die Frauen an sachsi
schen Hochschulen noch ein weiter Weg 
bis zur Gleichstellung mit den Mannern. 

Gleichstellungsreferate an Hochschulen in Sachsen · Erfahrungsbericht der 
Landessprecherin 

Das Referat Gleichstellung an derTU Dres
den hat zur Zeit an sachsischen Hochschu
len die besten Arbeitsbedingungen und 
die groBte Ausstrahlung. Die Universitats
leitung unterstutzt Gleichstellungsarbeit bei 
enger Bindung an die TU. Dam it sichert sie 
slch ein Mitspracherecht in einigen ent
scheidenden Positionen wie Aufgaben
stellung, Personenauswahl und Bezahlung 
der ABM-Beschaftigten im Referat Gleich
stellung. 
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Wahrend Wissenschaftlerinnen und Wis
senschaftler an den Leipziger Hochschu
len in der Wendezeit Vereine mit feministi
scher und/oder geschlechtsbezogener 
Zielstellung gri.indeten, entstanden an der 
TU Dresden Frauenarbeitsgruppen, -ini
tiativen und eine Frauenkommission mit 
hoher Eigendynamik und Flexibilitat. Der 
Unabhangige Frauenverbandtagte bisJuni 
1990 unmittelbar in der TU-Nahe im "Haus 
der Professoren". Er beforderte die Frau-
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enarbeit an der TU durch seine Ausstrah
lung und durch die Mitgliedschaft von TU
Frauen in diesem Verein. Im Juni 1990 
richteten sich die UFV-Frauen ein Buro 
fem von der TU ein. Vielleicht entwickelte 
sich deshalb an der TU Dresden nicht die 
typische Frauenvereinstatigkeit, sondern 
eine TU-abhangige Tatlgkeitsform. 

In seiner Sitzung am 11 . Februar 1991 be
statigte der Senat der TU Dresden auf Vor
schlag des Rektors und der Frauenkom
mission Dr. Karin Reiche als Gleichstel
lungsbeauftragte der TU Dresden. Dem 
war eine geheime Wahl wahrend einer 
Frauenversammlung vorausgegangen. 
Schwerpunkte der Arbeit der gewahlten 
Beauftragten sollten sein: Gleichstellungs
arbeit in alien Strukturbereichen plus fach
lich/berufliche Beratung fur Frauen plus 
Frauenforschung zur Untersuchung der 
Wirkmechanismen der Ungleichheit von 
Frauen und Mannern plus Lehrveranstal
tungen und Offentlichkeitsarbeit zur Erho
hung der Sensibilitat fur die angesproche
nen Probleme. 

Es gait vorerst, die Arbeitsfahigkeit herzu
stellen. Ein Buro muBte eingerichtet war
den. Eine provisorische Losung wurde 
gefunden, die zwar den Anspri.ichen des 
Datenschutzes genugte, wegen der raum
lichen Enge jedoch weder als Beratungs
oder Besprechungszimmer und schon 
iiberhaupt nicht als Handbibliothek geeig
net war. Das Provisorium bestand ein gan
zes Jahr. Die Besucherinnen und Besu
cher machten mehr oder weniger zutref
fende Bemerkungen zur Rolle der Gleich
stellungsarbeit an der Hochschule und in 
der Welt iiberhaupt. 

Die Situation hat sich grundlegend gean
dert. Heute gehoren funf Raume zum Re
ferat Gleichstellung, die zehn Frauen und 
ihren Besucherinnen und Besuchem gute 
Arbeitsbedingungen bieten. Vom Arbeits-
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amt Dresden wurden neun ABM-Stellen 
bewilligt. Sieben Arbeitsplatzbeschrei
bungen davon verlangen Besetzung mit 
Akademikerinnen. Das Referat gliedert 
sich nunmehr in drei Arbeitsgebiete. De
ren einzelne Aufgaben !assen sich gut a1,1f
einander abstimmen und erganzen sich 
gegenseitig. Zwei Frauen leisten die um
fangreiche Sekretariatsarbeit. 

a) Die Gleichstellungsarbeit an der TU 
Dresden wird durch die Gleichstellungsbe
auftragte und eine Referentin geleistet. 
b) In der Koordinierungsstelle Frauenfor
schung/Frauenstudien arbeiten Frauen, 
die an geistes- und sozialwissenschaftli
chen, padagogischen, medizinischen oder 
naturwissenschaftlichen Fakultaten studiert 
haben. 
c) Beratungsarbeit haben im Expertinnen
Beratungsnetz Dresden eine lngenieurin 
und eine Psychologin ubemommen. ( ... ] 

Weiterhin besteht im Referat Gleichstellung 
die Moglichkeit, sich i.iber Umschulungs
und Weiterbildungsveranstaltungen zu 
informieren. Der Bedarf fur eine solche Be
ratungsmoglichkeit ist groB. lnzwischen 
kommen ratsuchende Frauen und Man
ner auch aus anderen Hochschulstand
orten Sachsens zu uns. Etwa die Halfte der 
Ratsuchenden sind Dipl.-lng. und haben 
langjahrige Berufserfahrungen. Etwa 20% 
haben eine naturwissenschaftliche Ausbil
dung und weitere 20% einen erziehungs
wissenschaftlichen AbschluB. 

In der Koordinierungsstelle Frauentor
schung/Frauenstudien stellen vier Wissen
schaftlerinnen eine Fachbibliothek zur 
Frauenforschung zusammen und erarbei
ten eine Bibliographie mit Kurzfassungen 
zum lnhalt, bezogen auf die Gleichstel
lungsproblematik. Im Mittelpunkt stehen 
dabei wissenschaftliche Arbeiten, die in 
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den vergangenen 1 O Jahren an sachsi
schen Hochschulen durchgefuhrt wurden. 

In der DDR gab es keine Frauenforschung 
im eigentlichen Sinne. Aber eine Reihe 
wissenschaftlicher Arbeiten enthalten Ele
mente der Frauenforschung bzw. weisen 
Geschlechtsspezifika auf. Es ist unbedingt 
notwendig, den vorhanden Stand zu erfas
sen. 

Durch die Arbeitsergebnisse selbst muB 
veralteten, aber immer noch lebendigen 
Thesen entgegengewirkt warden. Eine sol
che These lautet: "Wissenschaft ist unteil
bar und demzufolge geschlechtsneutral." 
(Aus einem Brief des Deutschen Hoch
schulverbandes vom 8.7.1991 an die 
Gleichstellungsbeauftragte der TU Dres
den). Die Erfolge und MiBerfolgederGleich
stellungsarbeit an den einzelnen Hoch
schulen sind mit dem Namen der jeweili
gen erst en Gleichstellungsbeauftragten ver
bunden, auch wenn das Hochschulemeu
erungsgesetz die Verantwortung tor die 
Gleichstellungsarbeit ausdrOcklich der 
Hochschulleitung zuschreibt. Die Gleich
stellungsbeauftragte soil Wege aufzeigen 
und offnen, um die fur die Wissenschaftle
rinnen bestehenden Nachteile abzubau
en, sle hat Beratungs- und Kontrollaufga
ben. Die Gleichstellungsbeauftragte besitzt 
eine begrenzte Unabhangigkeit und hat 
das Recht auf alle tor ihre Tatigkeit notigen 
lnformationen. Dam it ist die Gleichstellungs
beauftragte aktiv in den Umstrukturierungs
prozeB einbezogen. 

DaB Gleichstellungsarbeit im Gegensatz 
zur Mitarbeit in den Kommissionen karrie
reschadigend ist, kann man daran erken
nen, daB viele Gleichstellungsbeauftragte 
KOndigungen erhalten mit dem Vermerk, 
daBfursie kein Bedarfmehrbesteht. In den 
KOndigungen wird die Arbeit als Gleichstel
lungsbeauftragte nicht einmal erwahnt. In 
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Obereinstimmung damit stehen Aussagen 
von Leitem unterschiedlichster Ebenen und 
Verantwortungsbereiche mit dem Grund
tenor: "Wir brauchen keine Gleichstel
lungsbeauftragte - sie stort uns nur!" Der 
Rektor der Kirchlichen Hochschule Leip
zig, Prof. Dr. Ratzmann, schrieb am 20.08. 
1992 an die Landessprecherin der Gleich
stellungsbeauftragten: "lch muB Ihnen 
gestehen, daB wir darauf verzichtet haben, 
eine Gleichstellungsbeauftragte zu wah
len, so wie wir auf Anderungen in unserer 
Hochschulordnung u.a. verzichtet haben. 
Der Grund liegt darin, daB die Kirchliche 
Hochschule vom 1 .10.1992 an voraussicht
lich mit der Theologlschen Fakultat der 
Universitat Leipzig zusammengefOhrt 
wird ... " Es ist ihm (und vielleicht auch vie
len Frauen dieser Hochschule) offensicht
lich Oberhaupt nicht klar, daB hier gegen 
das Sachsische Hochschulemeuerungs
gesetz verstoBen wird. 

Die Gleichstellungsbeauftragten berichten, 
wie ihre Arbeit behindert wurde, wie Leiter 
das Abhangigkeitsverhaltnis der Gleich
stellungsbeauftragten miBbrauchten, um 
die Gleichstellungsarbeit zu erschweren. 
Verstandlicherweise berichten sie das erst 
jetzt, nachdem die KOndigungen ausge
sprochen sind. Eine unabhangige Untersu
chungskommission sollte sofort einge
setzt werden, AusmaB und Folgen der Ge
setzesverletzungen OberprOfen und Vor
schlage zur Schadensbegrenzung ma
chen, bevorvollendete Tatsachen geschaf
fen sind und viele frauenbewegte Frauen 
ih re Leiter nicht mehr mil Gleichstel
lungsproblemen "belastigen" konnen. 

Karin Reiche, Dr.rer.nat., Physikerin, 
Sprecherin der Landeskonferenz der 

G/eichstellungsbeauftragten an sachsi
schen Hochschulen und Gleich

stellungsbeauftragte der TU Dresden. 
Das Referat ist fur hso gekurzt worden. 
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Birgit Biitow (Leipzig): 

Ausgrenzungen von Frauen bei der Neugestaltung der 
Wissenschaft in Sachsen 

Heute und hier Ober die Situation von Wis
senschaftlerinnen in Sachsen zu reden, ist 
in vielerlei Hinsicht problematisch: 

- Es liegen noch keine offiziellen Zahlen 
Ober die Betroffenheit von Frauen durch 
Kundigungen vor. Auch bezuglich der Be
rufungen laBt sich bisher wenig konkretes 
sagen, da der Stand in den einzelnen Ein
richtungen und Fachbereichen sehr un
terschiedlich ist.. Unterschiedlich ist auch 
die Bereitschaft, Auskunfte - zumal ge
schlechtsspezifischer Art zu erhalten. An
fang November ist tor Gleichstellungsbe
auftragte in Sachsen eine fundiertere "Bi
lanz des Schadens" in Leipzig geplant, wo 
auch konkrete Zahlen offentlich gemacht 
werden sollen. 

- Es handelt sich bei dieser Problematik um 
eine hochsensible Angelegenheit aus der 
Sicht der Betroffenen, der Einblick Haben
den und der Macher. Viele Prozesse lau
fen ganz subtil. konspirativ, wenig durch
sichtig, und meist kaum offentlich anhand 
von Fakten nachzuweisen, ab. Betroffene 
wie Einsicht-Habende haben Angst vor 
Restriktionen, vor Arbeitsplatzverlust, wol
len mil ihren AusfOhrungen anonym blei
ben. 

Alie von mir befragten Frauen haben ihr 
Einverstandnis tor Veroffentlichung gege
ben, jedoch unter der MaBgabe der Anony
mitat. DassprichtfOr die Brisanz der Proble
matik. 

- Fur alle von mir heute angesprochenen 
Tendenzen gibt es 
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unterschiedliche Wissensquellen: Von 
Betroffenen-Befragung bis hin zu eigenen 
Analysen aus sonstwoher beschafften Sta
tistiken. 

- Die Darstellung der Situation von Frauen 
in Sachsen ist daher noch sehr luckenhaft 
- den noch da- seienden Gleichstellungs
beauftragten obliegt es, diese offentlich zu 
machen. lch beschranke mich vorrangig 
auf Mechanism ender Frauenausgrenzung 
in Sachsen. 

- Und nicht zuletzt mochte ich konkurrenz
haftes Verhalten zwischen Frauen - tor 
mich im FallederDresdnerGleichstellungs
beauftragten nicht mehr rational erklarbar -
als Grund fur meine IOckenhafte Darstel
lung angeben. Denn fur die TU Dresden 
gibt es be re its umfangreiches Zahlenmate
rial, das ich lediglich an Tendenzen dar
stellen kann. 

1. Elne Wurzel der heutigen Ausgren
zung von Frauen liegt in der DOR 

Vieles, was heute in der Wissenschaftsland
schaft in Sachsen passiert, ist In seinen 
Wirkungen und Ursachen mit den Bedln
gungen in der DDR in Verbindung zu brin
gen. Der rote Faden, der heute Frauen 
~a~senweise aus der Wissenschaft drangt, 
1st 1n den patriarchalen Strukturen dieser 
Institution zu such en, die in der DDR weder 
thematisiert noch aufgebrochen wurden -
trotzaller wohlmeinenden Frauentorderpla
ne und Appelle an Frauen, sich mehr zu 
qualifizieren. 
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In der DOR hatte die Institution Wissen
schaft hierarchische, mannerdominante 
Strukluren und bot Frauen schlechtere 
Chancen, darin aufzusteigen (GABRIEL 
1991). 

Leistungsmaf3stab war ein an der mannli
chen Normalbiographie orientierterwissen
schaftlicherWerdegang. Brucheweiblicher 
Biographien durch Schwangerschaft und 
Kindererziehung wurden zwar offiziell tole
riert und versucht, durch Frauensonder
studien auszugleichen, dennoch wurden 
Frauen durch das Festhalten dleser Maf3-
nahmen an einem tradierten Rollenver
standnis beider Geschlechter, objektiv dis
kriminiert. Hinzu kommt eine subtile Diskri
minierung von Frauen durch Mannerseil
schaften und Zitierkartelle, die es auch in 
der DOR gab. 

So ist es nicht verwunderlich, daf3 es auch 
in der DOR die typische "Wissenschaftlerln
nenpyramide" gab, die nur in Mittelbau
und technisch- ingenieurwissenschaftli
chen Bereichen international beachtliche 
Frauenanteile aufwies. 

Frauen wurden in der DOR aus der wis
senschaftlichen Karriereleiter auch auf
grund ihrer Sozialisation strukturell aus
grenzt: 

- Geschlechtsspezifische Sozialisation und 
Diskriminierung von Frauen vollzieht und 
reproduziert sich in alien Bildungsstufen 
(vgl.GABRIEL 1990). 

- Frauen sind aufgrund ihrer Sozialisation 
eher bereit, gegenuber Anspruchen an
derer - also auch gegenuber Qualifizie
rungsanspruchen ihrer Partner - zuruck
zustecken: Sie stolperten spatestens vor 
bzw. ab der Habilitation (STARKE 1983, S. 
39 ff.) aus folgenden Grunden: Sie haben 
zunachst seltenerals Manner den Wunsch, 
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wissenschaftlich Karriere zu machen. An
dererseits hatten sie aber auch hochquali
fizierte Partner, deren wissenschaftlicher 
Entwicklung zuliebe sie die eigene zu
rucksteckten. Mannliche Wissenschaftler 
hatten dagegen haufiger Frauen, die eine 
niedrigere Qualifikation hatten, Teilzeit oder 
gar nicht arbeiteten. Das heif3t: Manner ha
ben sich eln wesentlich gunstigeres sozia
les "Hinterland" fur ungestortes wissen
schaftliches Arbeiten geschaffen und Auf
gaben dertaglichen Alltagsbewaltigung ih
ren Partnerinnen Oberlassen. Auch bei Wis
senschaftler-Ehen wurde diese traditionel
le Rollenzuweisung kaum oder nur partiell 
aufgebrochen: Wichtig ist fur sie ein gel
stig-gleichstehender Partner - anderer
seits wird die geschlechtsspezifische Fa
milienarbeit ungleich verteilt: 39% der Frau
en sind allein fur die Betreuung kranker 
Kinder zustandig (2% Manner selbst): 41 % 
der Manner sagen, daf3 das die Frau macht, 
abernur2% derWissenschaftlerinnen kon
nen das von ihren Mannern sagen. 

Auch die Belastungen fur den Haushalt 
sind ungleich verteilt und das geht bei 
Frauen zulasten fachlicher Qualifizierungs
vorhaben (QUAPP 1977, S.85ff.): Fast die 
Halfte der Wissenschaftlerinnen "fahrt" zu 
Hause nochmals eine Schicht von 16 bis 
25 Std. und mehr in der Woche, bei Man
nem sind es nur 9%. 

Hieran wird deutlich: Die Handlungsmog
lichkeiten fur beide Geschlechter in der 
DDR waren weitgehend sozial nivelliert. 
Traditionelle Handlungsstrukturen verhin
derten deutlich spurbare Ergebnisse von 
Frauenfordermaf3nahmen. Denn diese 
orientierten sich an der mannlichen Nor
malbiographie. 

- Frauen machten mehr Lehre und weni
ger Forschung, Whiten sich auch in der 
Lehre wohler als am Schreibtisch und auf 
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Konferenzen (STARKE 1983, S. 61): Das 
hangt ganz eng mit den geschlechtsspe.zi
fischen Wertorientierungen in bezug auf 
den Beruf zusammen. Wissenschaftlerin
nen sehen, neben der Familie und Freun
den, ihr Lebensgluckstarl<gefahrdet. wenn 
sie nicht mehr lehren durften. Bei Mannem 
ist das starker der Fall, wenn sie nicht mehr 
wissenschaftlich arbeiten und forschen durf
ten. 

- Frauen streben weniger von sich aus 
hohere Positionen an und arbeiten weni
ger in Leitungsgremien mit (ebenda, S. 17-
24): Es arbeiten 30 %dermannlichen Wis
senschaftler in einem bzw. mehreren wis
senschaftlichen Gremien mit, aber nur 13 
% der weiblichen. Staatliche Funklionen 
werden zu 22 % in der mittleren und hohe
ren Universitatsebene (Universitatsleitung; 
Klinik bzw. Sektion) von Mannem beklei
det, aber nur mit 14% von Frauen. 

- Frauen werden schon im Studium real 
benachteilt und haben weniger ge
schlechtlich positive ldentifikationsmog
lichkeiten, so daB diese Konstellation auf 
Dauer reproduziert und zementiert wird 
(GABRIEL 1990). 

- Frauen sind weniger in wissenschaftliche 
Seilschaften integriert: Die Abhangigkeits
verhaltnisse in der Wissenschaft haben fur 
Frauen v.a. auch eine sexuelle Dimensi
on, die sie entweder kalkulieren oder mei
den (GABRIEL 1991, S. 19). 

2. Ausgrenzungsmechanismen von 
Frauen aus der Wissenschaft 

Real vollzieht sich aber der Prozef3 der 
Transformation der Wissenschaft in den 
neuen Bundeslandern als politische Land
nahme und Ausschaltung von wissen
schaftlicher Konkurrenz (wie auch in der 
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Wirtschaft zu beobachten ist), die zentrali
stisch eingeleitet wurde durch den Eini
gungsvertrag und nun dezentral OberBRD
Seilschaften verlauft. 

Die Mechanismen patriarchaler Wissen
schaft altbundesrepublikanischen Typs 
konnen bei uns in Sachsen aufrgund ver
schiedener begunstigender Fakloren vor 
allem Frauen aus der Wissenschaft dran
gen - so schamlos, wie es sicher nicht in 
den Altbundeslandem hatte passieren kon
nen. Dazu aber an spaterer Stelle mehr. 

Der Drei- Stufen- Plan der Transformation: 

1. Abwicklung ideologietrachtiger lnstitu
tionen und Fachbereiche im Dezember 
1990 laut Einigungsvertrag. 

Hier sind bereits an der Universitat Leipzig 
ca. 30% des wissenschaftlichen Personals 
von der Universitat weggegangen. Ten
denz: Jungere, vor allem Manner gehen in 
lukrativere Jobs derWirtschaft: Altere, meist 
Frauen in bisher festen Stellen. bleiben 
und warten auf Evaluierung und Obemah
me (GABRIEL 1991). 

2. Neugrundung abgewickelter Bereiche 
und Evaluierung a lier Mitarbeiterlnnen bzw. 
lnstitutionen - mit dem Ziel der inhaltlichen 
und personellen Neubestimmung, d.h. 
meist AusdOnnung und Transport von ln
halten westlicher Pragung, unter Wah rung 
einiger Filetstuckchen. So der Willen des 
hochhonorigen Wissenschaftsrats, derWis
senschaftsministerien und der meist west
lichen GrOndungsprofessoren. 

Das Sachsische Hochschulstrukturgesetz 
sollte der Neustrukturierung der Wissen
schaftslandschaft in Sachsen dienen. 

Hier werden jedoch von Anbeginn deutli
che Asymmetrien angestrebt: Abbau von 
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Wissenschaft in Leipzig und Aufbau in Dres
den sowie Abwicklung samtlicher Padago
gischer Hochschulen und Integration aller 
Obrigen Hochschulen in die drei Universi
taten in Leipzig, Dresden und Chemnitz. 
Diese Konzentration bedeutet nicht nur 
wissenschaftliche AusdOnnung ganzer 
Regionen, wie z.B. in Zwickau, wo die PH 
an die TU Chemnitz angegliedert wurde -
sondem vor allem auch Personalabbau 
von traditionell-weiblichen Wirkungsstatten 
an den Padagogischen Hochschulen. Da
mit verbunden ist auch ein erheblicher 
Profilverlust von z.B. der Deutschen Hoch
schule fOr Korperkultur (integriert an die 
Universitat in Form kleiner Filetstuckchen 
bzw. der Sportwissenschaft - es gabe ja 
schon eine Sporthochschule in Koln, so 
die "objektive" BegrOndung) oder z.B. die 
Integration der ganzen PH Leipzig in einen 
Fachbereich Erziehungswissenschaften 
an der Universitat Leipzig, die eh schon ei
nen grol3en derartigen Bereich hatte. 

3. Stufe drei der Transformation war die 
personelle Erneuerung durch Personal
komm issionen und Fachkommissionen -
zustandig fOr fachliche und politisch- ideo
logische AusdOnnung - sowie durch Stel
lenausschreibungsverfahren, Stellenneu
besetzung und massenhafte KOndigungen 
aus BedarfsgrOnden. 

Die Stufen eins und zwei sind bereits "mit 
Erfolg" abgeschlossen, in vollem Gange 
in Sachsen noch die Stufe drei. 

Grundungs- und Strukturkommissionen -
anfanglich gegrundet und berufen, der 
Autonomie von Wissenschaft GenGge zu 
tun - wurden im Laufe des Jahres '91 im
mer mehr zu AusfOhrem ministerieller An
weisungen zur Stellenreduzierung. 
Im Juli 1991 ist vom Sachsischen Wissen-
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schaftsministerium das Hochschulerneue
rungsgesetz erlassen worden, wo die Bil
dung von Fach- und Personalkommis
sionen festgeschrieben wurde. Jedoch erst 
ein dreiviertel Jahr spater wurden die dafOr 
notigen DurchfOhrungsbestimmungen er
lassen - intern und kaum fur jemanden 
zuganglich: Sie sicherten allen Angehbri
gen dieser Kommissionen Kilndigungs
schutz zu. Und wer saB in diesen Gremi
en? 

An der Universitat Leipzig sind Fach- und 
Berufungskommissionen - bis auf eine 
Frau und die beratende Funktion der 
kommissarischen Gleichstellungsbeauf
tragten - eine reine Mannerlobby, meist in 
der Hand westlicher Professoren. An der 
Universitat Leipzig ist es ein offenes Ge
heimnis, dal3 die meisten ausgeschriebe
nen Stellen tor bestimmte Personen formu
liert wurden. Die unter Zeit- und Seilschaf
tendruck stehenden Berufungskommissio
nen werden immer schamloser in ihrem 
Auftreten gegenOber Gleichstellungsbe
auftragten der Fachbereiche. Sie werden 
zum grol3en Teil schon "traditionell" seit 
Bestehen dieser Kommissionen einfach 
ubergangen oder vergessen. Ubergangen 
bzw. beliebig gehandhabt wurden auch 
Anweisungen des Sachsischen Hoch
schulemeuerungsgesetzes bezOglich der 
Veroffentlichung der fachlichen Evaluie
rungsergebnisse - ebenso die Ergebnis
se der Personalkommissionen, die an der 
Leipziger Universitat lediglich mit den Na
menslisten der zu kOndigenden Kollegln
nen abgetan wurde. 

Eine Analyse zu den Ergebnissen der po
litischen und fachlichen Evaluierung hin
sichtlich des Verhaltnisses von weiblichen 
und mannllchen Beschaftigten istauch heu
te noch nicht exakt mbglich. Dennoch zei
gen sich einige Trends in Leipzig: 
lnsbesondere habilitierte Frauen haben 
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kaum Chancen, in der neuen fachlichen 
Struktur weiterhln wissenschaftlich arbei
ten zu konnen. Diese haben ihre Qualifi
kationen meist unter schwierigen person
lichen Bedingungen (mit Familia und klei
nen Kindern) erreicht und weisen gegen
Ober mannlichen Kollegen Defizite bei Ver
offentlichungen und Auslandsaufenthalten 
auf. So wurden beispielsweise nahezu alle 
habilitierten Frauen im Fachbereich Ge
schichte negativ evaluiert. 

Fur Frauen aus dam Mittelbau, insbeson
dere in der Altersgruppen bis 40 Jahre be
stehen deutliche Nachteile bei der Bewer
bung bezOglich der Qualifikationskriterien 
Publikationen, Forschungsergebnisse und 
Tagungsauftritte. 

Diese Evaluierungsprozessesind im Hoch
schulbereich im Wesentlichen abgeschlos
sen. Die positive Evaluierung ist jedoch 
kein Garant tor eine Weiterbeschaftigung, 
sondem eine Voraussetzung fOr eine er
neute Bewerbung In den neuen Struktu
ren. Das hell3t, den nicht positiv Evaluierten 
wurden entweder schon bereits vor dem 
Sommer gekundigt bzw. deren befristete 
Arbeitsvertrage, wie sie derzeitig an der 
Universitat nahezu alle Mitarbeilerlnnen 
haben, nicht verlangert. 

In der Zwischenzeil sind Professoren neu
en Rechts in Schnellverfahren berufen 
wordeo - ohne Ausschreibungsverfahren. 
In Sachsen waren das insgesamt 409 
Hochschullehrer. Davon sind 40% ehema
lige Amtsinhaber, die von Fach- und Perso
nalkommissionen als geeignet beurteilt wur
den. Von den 409 Neuberufungen sind 
48% ehemalige Mittelbauangehbrige. (LVZ 
vom 16.9.92) An der Universitat Leipzig 
sind das ganze drei Frauen - gegenuber 
28 Mannern! Bei den Dozenten betragt der 
Anteil derer neuen Rechts bei Frauen 17% 
(n= 28). (Materialien der Kommisarischen 
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Gleichstellungsbeauftragten der Universi
tat Leipzig vom 26.2.92). 

Darilber hinaus wurden seil Oktober 1991 
25 LehrstOhle ausgeschrieben. Auf den 
Platzen 1 bis 3 der Berufungslisten befand 
sich eine Frau. Bei den vom Minister er· 
gangenen Auten war keine Frau. 

Fazit: Der Frauenanteil in der Statusgruppe 
"Hochschullehrer" isl nach wie vor gering. 
Die Anordnungen des Hochschulerneue
rungsprogramms von Sachsen (Artikel 9), 
daf3 "eine deutliche Anhebung des Frau
enanteils" an den Universitaten und Hoch
schulen, insbesondere bei Habilitationen 
und bei Professoren erreicht warden soil, 
werden nicht eingehalten. 

Vorhin hatte ich den Dreistufenplan ange
sprochen. Derzeitig lauft Stufe drei der end
gultigen Transformation der Wissenschaft 
in Sachsen. Dazu wurden Anfang Juli zu
nachst 762 Hochschullehrer- Stellen aus
geschrieben - die ursprunglich bereits im 
Juni erfolgen sollten. Im Durchschnitt ha
ben sich in Sachsen 20-30, manchmal so
gar bis zu 40 lnteressentlnnen auf eine 
beworben. Mehr als die Halfte der Bewer
berkommt aus den Altbundeslandem (LVZ 
vom 16.9.92). Fur die Universitat Leipzig 
sind nur ca. 40% der Bewerber aus den 
neuen Bundeslandern, 6,5% aus dem 
Ausland und ebenfalls Ober die Halfte aus 
den alten Bundeslandem. Nur knapp 15% 
Frauen haben sich auf Protessorenstellen 
beworben . lnwiefern sie aus den neuen 
Bundeslandern sind oder gar auf Listen
platzen stehen, lieB sich nicht erm itteln. Auf 
jeden Fall sollten sie bis Anfang Oktober 
berufen werden. Nach offiziellen Angaben 
ziehen sich die Berufungsverfahren aus 
verschiedensten Grunden noch hin - of
fensichtlich auch aufgrund von langwieri
gen Verhandlungen. Es scheint Schwie
rigkeiten in manchen Fallen zu geben, 
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westliche Bewerberlnnen zu gewinnen. 
Aus einem Fall der Besetzung einer Pro
fessur im sozialwissenschaftlichen Bereich 
durch eine Westfrau ist mir intern bekannt, 
daB das Sachsische Staatsministerium 
Westlem unverschamt hohe Besoldungen 
anbietet- wesentlich mehrals 100%des im 
Westen iiblichen. 

Momentan ist erst jede zweite ausgeschrie
bene Professur besetzt - Leh re eriolgt un
ter groBten personellen Schwierigkeiten 
von ihren Kiindigungen bereits wissender 
Kolleglnnen und z.T. durch wochentlich 
einfliegende Gastprofessoren. 

Aus Dresden ist bekannt, dal3 sich auch 
hier deutlich weniger Frauen beworben 
haben - und meist nicht auf hochqualifizier
te, sondern niedrigere, befristete Stellen. 

Im August sind dann endlich auch Mittel
baustellen ausgeschrieben worden - aber 
langst nicht alle. Etliche, wie in der Soziolo
gie und Teilen des Fachbereichs Ge
schichte, werden freigehalten fur die noch 
zu berufenden Professoren, die sich dann 
"ihre" Leute mitbringen. 

Das heiBt, dal3 alle noch an der Universitat 
verbliebenen, fachlich und politisch evalu
lerten Mitarbeiterlnnen, sich auf diese Stel
len bewerben muBten, um 0berhaupt eine 
Chance zur Weiterbeschaftigung zu ha
ben. 

Ende September setzte dann die Endpha
se von Stufe 3 ein: die Kiindigungen. Es 
wurden nahezu alien im Hochschulbereich 
gekiindigt zum 31 .12.92. Das heiBt, sie 
werden entweder auf eine der Stellen per 
Bewerbung angenommen oder sie sind 
per 1.1. 93 arbeitslos. Das betrifft iiber 2000 
Mitarbeiter (im August waren an der Uni-

18 

versitat noch ca. 5000 Beschaftigte [L VZ 
vom 29.9.]). 

Der "arme" Kanzler der Universitat Leipzig 
- Biirokrat par exellence, geschult und 
gestahlt an der Miinchner Max- Planck
Gesellschaft - muB sich nun mit sozialen 
Hartefallen und Erblasten herumschlagen, 
die ihm die ordnungs- und fristgemal3e 
Ausfiihrung der Kiindigungen verzogem. 
Mit den rund 2500 von Dresden zugewiese
nen Stellen fiir den nichtmedizinischen 
Bereich lasse es "sich noch leben, aber 
bei der jetzt anlaufenden Auswahl gibt es 
zuviele, die aufgrund ihrer sozialen Situati
on unkiindbar sind''· so Herr Gutjahr
Loser. In der Folge miiBten ausgewiesene 
Experten gehen. wahrend Schwangere 
und andere unter Kiindigungsschutz Ste
hende "in GroBenordnungen'' blieben. 
Loser nennt als gravierendstes Beispiel 
das neue Studienkolleg am Herder-lnstitut. 
Dort gibt es fiir die fOnf Planstellen 90 Be
werber. Anspruch auf Weiterbeschafti
gung haben aber auch neun bisher hier ta
tige schwangere Frauen - soweit der un
kommentierte Originalton aus der Leipzi
ger Volkszeitung vam 25.9.92. 

lch versuche eine stichpunktartige Analy
se dieser Tatsachen der Herausdrangung 
von Frauen aus der Wissenschaft. 

1 .) Ein wesentlicher Mechanism us der 
Frauenausgrenzung aus derWissenschaft 
isl in den patriarchalen Strukturen dieser 
Institution zu sehen, die bei uns in Sachsen 
bei einem politisch-schwarzen Klima unver
hohlen, z.T. unwidersprochen wirken kon
nen. 

Frauenausgrenzung aus der Offentlichkeit 
ist CDU- Regierungsprogramm von Herrn 
Biedenkapf. Nicht nurin seinerRegierungs
erklarung weist unser Landesfiirst immer 
wieder darauf hin, daB die Frauener-
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werbstatigkeit auf ein "verniinftiges MaB" 
zu senken sei. Er hat dann flugs, bevor 
man ihm irgendwelche Frauenfeindlichkeit 
In seine saubere Waste schieben konnte, 
den Posten einerpar1amentarischen Staats
sekretarin fiirGleichstellungsfragen mit der 
MaBgabe der Bedeutungs- und relativen 
EinfluBlosigkeit und der Draufgabe einer 
bisherigen politikunerfahrenen Hausfrau 
und Mutter besetzt. Bis vor wenigen Mona
ten, nach zahem Ringen aus Dresden und 
Leipzig, hat sie keine Notwendigkeit von 
Frauenforschung • und schon gar nicht 
van Ostfrauenforscherinnen - gesehen. 
Aber noch immer vergibt sie fiir uns wlch
tige Forschungsauftrage lieber an renom
mierte junge Manner. 

Fiir mich ist der unverhohlenste Ausdruck 
patriarchaler Aggressivitat Frauen gegen
iiber das Verhalten des Leipziger Kanz
lers, der in aller Offentlichkeit schwangere 
Frauen dafiir verantwortlich macht, dal3 die 
Universitat keine Fachleute einstellen kon
ne. Als wiirde das Schwanger-Sein Fach
wissen ausschlieBen ! 

2.) Derzweite Mechanism us in Gestalt van 
Mannerseilschaften ist nur schwer auszu
machen, kann jedoch in vielen Einzelfal
len meist nur anonym nachgewiesen war
den. Es gibt genug Fa.lie, wo altere qualifi
zierte Frauen auf Drangen von Professo
ren nicht positiv evaluiert wurden, weil sie 
lieber an dieser Stelle junge mannliche 
Wissenschaftler sehen wollten, die habilita
tionswiirdig sind. Ahnliches bei Kiindigun
gen. 

Was setzen Frauen dagegen, werden sie 
in Anbetracht dieser massenhaften Betrof
fenheiten wach, daB es sie als Frauen trifft? 
Gibt es ein geschlechtssensiblisiertes Be
wuBtsein? 
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lch versuche, das in Umrissen zu skizzie
ren: 

Stichwort "Vereinzelung und Konkurrenz
druck": Die Mittel der Konkurrenz und des 
Taktierens in Seilschaften warden von Man
nern wesentlich besser beherrscht. Der 
Grundstein wurde dazu bereits griindlich 
und nachhaltig in der DDR gelegt. Konkur
renzdenken und KarrierebewuBtsein ist bei 
Frauen aufgrund der weiter vom angefiihr
ten sozialisatorischen Bedingungen nicht 
oder kaum ausgepragt. Frauen wollen sich 
im Arbeitskollektiv wohlfiihlen, brauchen 
ein warmes Kllma."Oberleben" und be
stehen werden solche Frauen, die sich 
dieser Methoden bedienen - auch gegen 
Kolleginnen. 

Solidarisierungstendenzen konnten nicht 
oder kaum aufkommen: Es herrscht gene
rell (ahnlich wie zu DDR- Zeiten) die "Ein
sicht in die Notwendigkeit" von Stellenab
bau. Hinzu kommt, daB vieles bezOglich 
der Neustrukturierung der Wissenschafts
landschaft ohne demakratische Mitsprache 
von oben durchgedr0ckt wird. Die Einsicht 
in die Notwendigkeit wird willig von den 
demokratisch gewahlten Personalvertre
tungen durchgesetzt. Bei ihnen wird die 
Melnung vertreten - zumindest in Leipzig 
-, dal3 die Kiindigungswelle kein speziel
les Frauen- sandern ein allgemeines Pro
blem sei. 

Wer durch Seilschaften und grol3ere 
Rigorositat diese zweite Abwicklung iiber
stehen wird, ist klar. 

Selbst die Gleichstellungsbeauftragte der 
Universitat Leipzig konnte im Grunde nicht 
davon iiberzeugt werden, dal3 die Umstruk
turierungen var allem Frauen betreffen war
den. Vor ihrem langerwahrenden Aus
landsaufenthalt hat sie keine Stellvertrete
rin mit Entscheidungskompetenz einge-
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setzt - gerade wahrend der wichtigen Pha
se der Kundigungen. Im Ubrigen: lhre Stel
le ist aufgrund ihrer Mitgliedschaft in elner 
Strukturkommlssion gesichert - und auch 
sie hat Anteil daran, dal3 auf Personen 
zugeschnitten e Stellenaussch reibungen 
bewul3t nicht fur Kolleginnen formuliert 
wurden. Diese Anpassung von Frauen an 
Mannerpakte ist beileibe kein Einzelfall. 

Anders an der Universitat Dresden, wo die 
Gleichstellungsbeauftragte es durch Kon
sequenz und Engagement geschafft hat, 
in nahezu alle Kommissionen Frauen zu 
berufen, aktiv sich gegen Diskriminierun
gen von Frauen bei Kundigungen zu weh
ren und daruber hinaus es geschafft hat, 
eine Koordinationsstelle Frauenforschung 
an der TU einzurichten. 

Und da sind wir bei dem Stichwort "Frau
enbewu 13tsein". 

Nur wenige waren sich in Leipzig im No
vember 89 uber Konsequenzen der Wen
de fur Frauen im Klaren. Wenige kampften 
fur die Stelle der Gleichstellungsbeauf
tragten und neue Formen weiblicher Wis
senschaft. lmmer noch vorherrschend isl 
die Meinung: Leistung setzt sich durch und 
mil Feminism us wollen wirnichts zu tun ha
ben. Dennoch hatten wires Anfang '91 ge
schafft, diesen Posten fur uns zu erwirken. 
Die Gleichstellungsbeauftragte und einige 
wenige machten sich daran, ein Programm 
zur Gleichstellung von Frauen zu erarbei
ten, Frauen fur die Mitarbeitfurihre lnteres
sen zu bewegen. Hilfe wird vielfach erwar
tet, aber selbst etwas zu tun? - Das stand fur 
die meisten nicht, sei es aus Angst oder 
aus Karrierebewu13tsein. 

Der Frust machte sich daruber breit, einige 
sprangen ab. Die noch blieben, sind mehr 
oder minder "wie die Jungfrau zum Kinde 
gekommen" - die gingen, waren frustriert 
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uber die burokratischen Formen, die 
Gleichstellungsarbeit angenommen hat. 
Die ursprunglichen lntentionen von Gleich
stellung der Frauen durch Aufbrechen pa
triarchaler Formen der Institution Wissen
schaft wurden immer mehr zu einer Anpas
sung an mannliche Normalbiographien und 
den Erhalt einiger Bedingungen der Kin
derbetreuung zusammengeschrumpft. 

Was fehlte, waren Uberlegungen daruber, 
was man eigentlich erreichen wollte mil 
der Gleichstellung von Frauen in der Wis
senschaft. wie die lnteressen von Frauen 
aussehen und wie man Frauen bewegen 
kann, sich zu solidarisleren. Das sollte jetzt 
beginnen: Unser Verein "alma - Frauen in 
der Wissenschaft'' wollte sich mit der Se
natskommission fur Gleichstellungsfragen 
an einen Tisch setzen und uber Feminis
mus, Frauengleichstellung und Fraueninte
ressen reden - wer nicht kam, waren die 
Mitglieder der Senatskommission fur 
Gleichstellungsfragen. Frustrierend und be
zeichnend fur unsere Situation in Leipzig. 

Dennoch - d ie Stelle der Gleichstellungs
beauftragten ist so notig wie zuvor. Kaum 
ausreichend ist die Besetzung m it einer auf 
ABM- Basis beschaftigten wissenschaftli
chen Referentin. In einem Gesprach mit ihr 
wurde deutllch: Es kommen Frauen zu
nehmend zu ihr, weil sie sich gegenuber 
ihren mannlichen Kollegen ungerecht be
handelt fOhlen. Diese Beobachtung haben 
wir ubrigens auch in einer jungst bel sach
sischen Frauen durchfuhrten Befragung 
zu Bewaltigungsstrategien von Arbeitslo
sigkeit festgestellt: Frauen, vor allem sol
che, die vorher in Mannerbranchen gear
beitet haben und nun als erste entlassen 
wurden, sehen in ihrer Arbeitslosigkeit vor 
allem ein Problem, das sie als Frauen har
ter als Manner trifft. Das ist auch einleuch
tend: In der DOR wurde ihnen immer ge
sagt, sie seien gleichberechtigt und waren 
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es in vielen Sachen sicher auch. Jetzt wird 
es fur viele augenscheinlich und schmerz
lich, dal3 es Mannernicht so harttrifft wiesie. 

Ein weiteres Stichwort: "Frauensolldaritat". 
Bisher konnte man davon sowohl in den 
neuen Bundeslandem als auch von west
licher Seite wenig spuren. Besser- Wessi
Mentalitat - und nicht nur aus Grunden der 
Konkurrenz - auch von Frauen. 

Mit Entsetzen horen unsere westlichen 
Schwestern immer Situationsberichte von 
uns aus dem Chaos. Wollen auch etwas 
tun - und das in ihrer Art: Also den Skandal 
offentlich machen. Sicher, auch Offentlich
keit ist wichtig. Aber genauso wichtig ist es, 
daB Frauen aus den neuen Bundeslan
dem so schnell wie moglich in bestehende 
Frauen-Netzwerke integriert werden und 
sich auch namhafte Westfrauen personlich 
furOstwissenschaftlerinnen einsetzen. Und 
genau das passiert noch zu selten. Bel den 
mannlichen Kollegen funktioniert das be
stens. 

lch habe versucht, einige spezifische Pro
bleme und Tendenzen der Frauenausgren
zung in Sachsen darzustellen. Dies ist je
doch kein vollstandiger Gesamtblick fur 
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Friederike de Haas (Dresden): 

GruBwort der parlamentarischen Staatssekretarln fur die Gleichstellung von 
Frau und Mann an die 4. Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten der 
sachsischen Hochschulen und Universitaten Leipzig-Markkleeberg, 06.11.1992 

Nachdem ich in den vergangenen Wo
chen zahlreiche Zuschriften von Wissen
schaftlerinnen, die an sachsischen Hoch
schulen lehren, erhalten habe, freue ich 
mich, heute personlich zu Ihnen sprechen 
zu konnen. Das Thema, das Obergreifend 
fur die Seminare der nachsten Tage ge
wahlt wurde, deutet an - und so habe ich es 
auch den Zuschriften entnommen -, daB 
die gegenwartige Situation in den Neuen 
Bundeslandem eine besondere Heraus
forderung fur die Gleichstellungsarbeit dar
stellt. Einerseits sind echte Diskussionen 
Ober die Gleichstellung von Frau und Mann 
in den vergangenen drei Jahren erst mog
lich geworden, andererseits erfahren be
sonders Frauen die gegenwartigen Trans
formationsprozesse als Beeintrachtigung 
ihrer personlichen Lebenslage, da sie in 
weit groBerem MaBe von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind als Manner. 

Daf3 Konflikte der Frauen irn Zusammen
hang mit derVereinbarkeit von Familie und 
Beruf, der Dominanz mannlicher Weltsicht 
und der fehlenden Anerkennung der Lei
stungen im Bereich der Subsistenzproduk
tion aus den offentlichen Diskursen ausge
klamrnert blieben, wird heute oft verges
sen oder bestritten. So erscheinen be
stimmte Fragestellungen, die im Wirkungs
feld frauenpolitischer Arbeit an die Offent
lichkeit dringen, als neu, obwohl sie nicht 
neu sind. Zu Problemen dieser Art geho
ren die geringeren Aufstiegschancen von 
Frauen in hbhere Positionen. Die Benach
teiligung von Frauen war in dieser Hinsicht 
auch zu DDR-Zeiten festzustellen. Ein An
teil derweiblichen Habilitandinnen von 10% 
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bedeutete zwar im Vergleich zum Anteil in 
den Altbundeslandem noch das Doppel
te, aber kbnnen 10 % als ausreichend ak
zeptiert werden? 

Umso schlimmer ist es, daf3 momentan die 
Tendenz zu beobachten ist, diesen gerin
gen "Vorsprung" der Universitaten in den 
neuen Bundeslandern wieder abzubau
en. lch habe den Eindruck, daB sich die 
Mannerdominanz in denAuswahl- und Be
rufungsgremien negativ auf die Beruck
sichtigung von Bewerberinnen bei Stellen
besetzungen auswirkt. Dennoch kann ich 
meinen EinfluB nicht geltend machen, 
solange nicht von den Gleichstellungs
beauftragten der Universitaten und Hoch
schulen Stellungnahmen vorliegen, die 
eine Benachteiligung von Frauen stichhal
tig belegen. 

lch mochte in diesem Zusammenhang 
auch einen Umstand ansprechen, der die 
Situation zusatzlich erschwert: Wir wissen 
alle, wie leicht Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, wollten sie In der DOR 
eine Hochschullaufbahn einschlagen, in 
eine bestimmte Systemnahe geraten sind. 
Im einzelnen lassen sich die personlichen 
Verstrickungen heute nicht mehr nachvoll
ziehen. Dennoch oder gerade deshalb 
sind wir in die Pflicht genommen, die Aus
einandersetzung um diese Probleme wei
terzufuhren und nicht etwa - wie es viel
fach zu beobachten ist - angesichts aktu
ellerer Konfliktstoffe die Aufarbeitung von 
Vergangenheit beiseite zu schieben. In 
dieser Hinsicht wird auch den Gleichstel
lungsbeauftragten ein hohes MaB an Ver-
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antwortungsbewuBtsein und Sensibilitat 
abverlangt. 

lch weif3, daB die Umstrukturierung im Hoch
schulwesen ein bisher nicht gekanntes 
AusmaB an Unsicherheit und nervlicher 
Belastung hervorgerufen hat. Die Arbeit 
der Gleichstellungsbeauftagten ist nicht nur 
fur die Leitungen der Unlversitaten, fur Mit
arbeiter und Studenten ein Novum, son
dern auch fur die Frauen selbst, da es 
bisher keine lnteressenvertretungen die
ser Art gab. Unglucklicherweise sind gera
de am Beginn dieser Arbeit die schwierig
sten Aufgaben zu meistern - die Erstellung 
der Frauenfbrderplane und ihre Umset
zung. Zu diesen gehort auch das Mitspra
cherecht der Gleichstellungsbeauftragten 
bei Berufungsverfahren und Stellenbeset
zungen, in der gegenwartigen Situation 
wohl einer der Kempunkte in Diskussio
nen um die Glelchstellung an den Hoch
schulen. Wahrend es an einzelnen Fakul
taten kaum Probleme bei der Information 
und Beteiligung der Gleichstellungsbe
auftragten gibt, ringen die Frauen in ande
ren Bereichen noch um die generelle Ak
zeptanz gegenuber Forderungen der 
Gleichstellung. 

Gerade aber im Hinblick auf die Tendenz, 
daB der ohnehin schon geringe Anteil von 
Frauen in den hochqualifizierten Berufs
gruppen weiter reduziert wird, ist es drin
gend notwendig, daf3 Gleichstellungsbe
auftragte ihr Mitwirkungsrecht wahmehmen, 
um in Fallen, in denen keine Chancen
gleichheit fur Bewerberinnen besteht, mit 
ihrer Stellungnahme eingreifen zu kon
nen. Dazu mussen naturlich die entspre
chenden Festlegungen in den Frauenfbr
derplanen der Hochschulen getroffen sein, 
und es ist mehr als bedauerlich, dal3 es an 
einzelnen Hochschulen solche Plane nicht 
gibt. Wenn die Autonomie der Hochschu
len gefordert wird, mussen auch die Mal3-
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nahmen zur Frauenforderung direkt an den 
Universitaten und Hochschulen durchge
setzt werden. Die Landesreglerung legt 
groBen Wert auf die Beachtung des Subsi
diaritatsprinzips. Es ist mir deshalb wichtig, 
an dieser Stelle auf die besondere Bedeu
tung der Gleichstellungsarbelt an den 
Hochschulen hinzuweisen. 

Das Sachsische Gleichstellungsgesetz, das 
sich gegenwartlg in der Oberarbeitungs
phase befindet, wird grundsatzliche Vor
aussetzungen fur die Arbeit der Gleichstel
lungsbeauftragten im offentlichen Dienst 
regain, was Aufgaben, Rechte und Rechts
stellung betrifft. Die Wirksamkeit der Mal3-
nahmen, die in den Frauenf6rderplanen 
festzulegen sind, hangt letztlich aber im
mervom Engagement, der Durchsetzungs
kraft und Ausdauerder Frauen ab, die sich 
den schwierigen Aufgaben "vor Ort" stel
len. Wir wissen sehr wohl um die Schwie
rigkeiten, vor die sich die Gleichstellungs
beauftragten oft gestellt sehen. Nicht weni
ge Frauen furchten personliche Konse
quenzen, wenn siesich furGleichstellungs
belange einsetzen. Es ist bitter, wenn frau 
erfahrt, daB ihr Anliegen von den Kollegen 
nicht sachlich aufgenommen wird und sie 
infolgedessen personlicher Mif3achtung 
ausgesetzt ist. lch habe selbst kein Patent
rezept dafur, wie frau sich in solchen Situa
tion en verhalten sollte. Rita Sussmuth hat 
es die "Politik der kleinen Schritte" ge
nannt, zu der wir gezwungen sind, solange 
die Frauenfrage im offentlichen Bewul3t
sein am Ende der Priorttatenskala steht. 
Wie anders aber isl eine Anderung des of
fentlichen BewuBtseins zu erreichen, als 
dadurch, daB mit stetiger Beharrlichkeit die 
tatsachlichen Benachteiligungen von Frau
en in den verschiedenen sozialen Berei
chen aufgedeckt und eine echte Akzeptanz 
gegenuber den Forderungen der Frauen 
hergestellt wird? 
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Wir sollten bedenken, daB es nicht allein 
darum geht, Gleichberechtigung durchzu
setzen, sondern daB das eigentliche Anlie
gen unserer Bemuhungen auf ein gesamt
gesellschaftliches Umdenken gerichtet sein 
muB - nicht allein auf seiten der Manner, 
sondem auch auf seiten der Frauen. Frau
en mussen vielfach noch lemen. eine 
nicht uberden Mann abgeleitete, selbstbe
stimmte ldentitat zu entwickeln. Sie als 
Gleichstellungsbeauftragte im universitaren 
Bereich, als Wissenschaftlerinnen und Stu
dentinnen, sind in besonderem MaBe mit 
der Dominanz von Mannem konfrontiert, 
und sie kennen bestimmt selbst Beisplele 
datur, daB mannliches Denken auch von 
Frauen vertreten wird. 

Es ist kein Geheimnis, daf3 Manner wie 
Frauen zu geschlechtsspezifischem Rol
enverhalten erzogen werden, daB Zwan
ge und Normierungen wirken, die in ihren 
Bedingtheiten und Wirkungen nicht reflek
tiert, sondem als Selbstverstandlichkeit hin
genommen werden, obwohl sie sich bei 
naherer Betrachtung !angst als obsolet er
wiesen haben. Die Soziologin Marianne 
Vollmer hat mir vor einiger Zeit eine Studie 
Ober die "Wahmehmung weiblicher Gr6-
Be in der Vergangenheit und Gegenwart" 
ubermittelt, in der sie u. a. Cato zitiert. Er hat 
vor mehr als 2000 Jahren Ober die Balance 
zwischen weiblichen und mannlichen 
EinfluBspharen nachgedacht und seinen 
Zeitgenossen zu bedenken gegeben: 

"Erinnert Euch all der Gesetze, mit denen 
unsere Vorfahren die Freiheit der Frauen 
gebunden, durch die sie die Weiber der 
Macht der Manner gebeugt haben ... denn 
sobald sie uns gleichgestellt sind, sind sie 
uns uberlegen." 

Das SelbstbewuBtsein und die Kraft, mit 
der sich Frauen immer wieder gegen das 
Patriarchat gestemmt und auf der Berech-
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tigung und Gleichwertigkeit ihrer ge
schlechtsspezifischen Starken bestanden 
haben, sollten wir uns zu eigen machen 
und den Forderungen unserer Zeit ent
sprechend Situationen analysieren, den 
Blick scharfen fur Ursachen und Wirkun
gen der Benachteiligung von Frauen und 
uns einmischen mit den Mitteln, die uns 
jeweils zur Verfugung stehen. 

Fur mich ist zunachst die Verabschiedung 
des Gleichstellungsgesetzes wichtigstes 
Anliegen. Daruber hinaus werde ich ent
sprechend meinen Moglichkeiten uberall 
dort Unterstutzung geben, wo es um die 
Anerkennung der Rechte der Frauen geht. 
Eine der Moglichkeiten, Frauen an den 
Hochschulen und Universitaten zu unter
stutzen, sehe ich in dem Gesprachskreis 
zur Frauenforschung, der in einer Woche 
erstmalig in Dresden stattfinden wird. Er 
soil den Wissenschaftlerinnen Gelegen
heit geben, Projekte vorzustellen, Erfah
rungen auszutauschen und Ober das 
Selbstverstandnis einer Frauenforschung 
in Sachsen Klarheit zu gewinnen. 

Meine Mitarbeiterinnen und ich sind an 
den Ergebnissen der Projekte, die sich 
gegenwartig u. a. mit Frauenerwerbstatig
keit in verschiedenen Wirtschaftszweigen, 
mit Familienentwicklung im europaischen 
Vergleich, mit Partizipationsformen von 
Frauen an Politik und Wirtschaft und mit 
Problemen der geschlechtsspezifischen 
Sozialisation beschaftigen, interessiert. Wir 
hoffen, einerseits etwas dazu beitragen zu 
konnen. daB frauenrelevante Them en eine 
groBere Offentlichkeit finden, und anderer
seits Forschungsergebnisse fur unsere 
eigene und fur die Arbeit der Gleich
stellungsbeauftragten nutzen zu konnen. 
Die immer wieder angemahnte Verbin
dung von Theorie und Praxis - auf diesem 
Feld kann sie durchaus Wirklichkeit wer
den. 
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Astrid Franzke (Leipzig): 

Gleichstellungsarbeit im gegenwartigen ProzeB der Umstrukturierung 
an der Universitat Leipzig 

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen und verbindliche Regelungen fi.ir die 
Gleichstellung von Frauen 

Auf Bundesebene regelt das Grundgesetz 
(GG) Art1kel 3 (2) verbindlich: "Manner und 
Frauen sind gleichberechtigt" und bezo
gen auf den Hochschulbereich das Hoch
schulrahmengesetz (HAG) § 2 (2): "Die 
Hochschulen wirken bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben auf die Beseitigung 
derfurWissenschaftlerinnen bestehenden 
Nachteile hin", womit vom Gesetzgeber 
Benachteiligungen von Wissenschaftlerin
nen eingestanden, als unhaltbar und dem
zufolge als abzubauende betrachtet wer
den. (1) 

Das fur die neuen Bundeslander geltende 
Hochschulerneuerungsprogramm (HEP), 
verabschiedet am 24.5.91 , mit dem Zweck 
der Begleitung der Umstrukturierung in den 
neuen Bundeslandem, enthalt im Unter
schied zu dem fur die alten Bundeslander 
geltenden Hochschulsonderprogramm 
(HSP 11) mitdem Schwerpunkt Frauenforde
rung auBerordentlich wenlge konkrete 
diesbezugliche Regelungen. Sie reduzie
ren sich im wesentlichen auf die Festlegun
gen des Artikels 9: "Mit den personenbezo
genen FordermaBnahmen soil durch eine 
entsprechende Ausgestaltung auch eine 
deutliche Anhebung des Frauenanteils an 
den Hochschulen und anderen wissen
schaftlichen Einrichtungen, insbesondere 
bei der Habilitation und bei den Professu
ren, erreicht werden." (2) 
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Das Sachsische Hochschulemeuerungs
gesetz (SHEG), seit dem 25.7.91 in Kraft, 
bestimmt im § 2 (5) als eine der Aufgaben 
der Hochsct,ule: auf die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung von Frauen und 
Mannem und die Beseitigung der fur Wis
senschaftlerinnen bestehenden Nachteile 
hinzuwirken. Die Aufgaben, Arbeitsbedin
gungen und Kompetenzen der Gleichstel
lungsbeauftragten warden im § 114 und 
auch im § 86 geregelt. Sie wird darauf ver
pflichtet, die Hochschule bei der zuvor ge
nannten Aufgabe zu unterstutzen. Zu den 
Kompetenzen heiBt es u.a. im § 1 14 (3): 
"Die Gleichstellungsbeauftragte macht 
Vorschlage und nimmt Stellung zu alien 
die Belange der Frauen an der Hochschu
le beruhrenden Angelegenheiten, insbe
sondere in Berufungsverfahren und bei 
der Besetzung der Stellen des wissenschaft
lichen und kunstlerischen Personals. Sie 
hat das Recht auf Einsichtnahme in Bewer
bungsunterlagen . Sie ist berechtigt, an Sit
zungen der Gremien der Hochschule be
ratend teilzunehmen, sofern dieses Ge
setz nichts anderes festlegt." 

Fur den offentlichen Dienst gelten seit dem 
9.7.91 ferner "Leitlinien zur Forderung von 
Frauen im Dienst des Freistaates Sach
sen". Dariiberhinaus existieren zahlreiche 
Em pfehlungen von der Bund-Lander-Kom
mission (BLK), der Westdeutschen Rekto
renkonferenz (WRK), der Hochschulrekto-
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renkonferenz (HRK). in denen frauenfor
demde Oberlegungen formuliert sind. Zum 
Beispie/ wurde eine Arbeitsgruppe "Frau
en in den neuen Bundeslandem" bei der 
HRK gegrOndet. (3) 

Gleichstellungsarbeit an der Universitat 

bewegt sich in dem Widerspruch zwischen 
dem verfassungsma/3ig festgeschriebenen 
Gleichheitsgrundsatz und der realen Un
terreprasentanz von Frauen in den h6he
ren Statusgruppen des wissenschaftlichen 
Personals, den Entscheidungsgremien 
und den h6heren Leitungspositionen. (4) 

2. Hochschulinterne Regelungen, Umsetzungsformen und Bemuhungen zur 
Gleichstellung von Frauen 

Auf Ant rag der Gleichstellungsbeauftragten 
gelang es u.a. in dem vom Konzil am 13.2. 91 
verabschiedeten Entwurf der Verfassung 
der Universitat Leipzig als Aufgabe im § 5 
Absatz 1, Punkt 8 zu formulieren: "Siche
rung gleicher Entwicklungschancen fOr 
Frauen und Manner; materielle und ideelle 
F6rderung der Entwicklung disziplinarer 
und interdisziplinarer Frauenforschungs
schwerpunkte". Eine Reihe weiterf0hren
dertrauenf6rdemder MaBnahmen sind dart 
form uliert, aber wie die Universitatsverfas
sung als Ganzes nicht in Kraft. 

Die Arbeitsbedingungen der Gleichstel
lungsbeauftragten haben sich mit UnterstOt
zung der Universitatsleitung in raumlicher 
und finanzieller Hinsicht verbessert (ein 
zweiter Arbeitsraum wurde zur VerfOgung 
gestellt; eine eigene Kostenstelle mit klei
nem Etat ist vorhanden) und seit Oktober 
durch die Obemahme der ABM -Stelle der 
Referentin derGleichstellungsbeauftragten 
der PH Leipzig auch personell. Die Gleich
stellungsbeauftragte selbst Obt dieses Amt 
seit nunmehrfast einem Jahr nebenamtlich 
ohne Freistellung und kommissarisch aus. 
was verstandlicherweise zu erheblichen 
personlichen Belastungen fOhrt. 

Die gesetzeskonforme Wahl derGleichstel
lungsbeauftragten konnte bislang nicht statt
finden. da derzeit Wahlprozesse an der 
Universitat insgesamt nicht erfolgen, weil 
die Personal- und Strukturveranderungen 
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noch nicht abgeschlossen sind und z.T. 
mit groBer Verzogerung jetzt erst im Be
reich Medizin beginnen. 

Hauptschwerpunkte der Gleichstellungsar
beit und der Arbeit der Senatskommission 
fOr Gleichstellungsfragen bildeten seit An
fang 1992 vor allem folgende: 

a) Erstellen eines Gesamtentwurfs fOrdas 
Gleichstellungsprogramm der Universitat; 

b) Bestellung kommissarischerGleichstel
lungsbeauftragter auf der Ebene der Fach
bereiche, Kliniken und Institute und deren 
Mitwirkung in den Auswahl- und Berufungs
kommissionen. 

zu a) DerGleichstellungsprogrammentwurf 
wurde nach intensiver Arbeit der Senats
komm ission fOr Gleichstellungsfragen im 
Marz 1992 fertiggestellt. Ober die Gleich
stellungsbeauftragten der verschiedenen 
Bereiche der Universitatsoffentlichkeit zur 
Diskussion gestellt. Er basiert auf den Er
fahrungen und Resultaten der Gleichstel
lungsarbeit insbesondere der Hochschu
len der alten Bundeslander unter BerOck
sichtigung der spezifischen Tradition und 
Situation an den Hochschulen der neuen 
Bundeslander. (5) Bislang gelang es nicht, 
das Gleichstellungsprogramm in den Se
nat einzubringen, da andere Probleme im 
Zusammenhang mit der Umstrukturierung 
im Vordergrund standen. 
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zu b) Entsprechend den gesetzlichen Er
fordemissen vgl. § 114 SHEG konzentrier
ten sich die BemOhungen der Gleichstel
lungsbeauftragten und der Senatskommis
sion fOr Gleichstellungsfragen seit Anfang 
Februar 1992 auf die Bestellung kommis
sarischer Gleichstellungsbeauftragter auf 
der Ebene der Fachbereiche, Kliniken und 
Institute. Angesichts der Dimension der 
Umstrukturierung und des Personalabbaus 
um Ober50% im Hochschulbereich ist Ober
dies eine wirksame Frauenvertretung drin
gend geboten. die ohne eine detaillierte 
Sachkenntnis der Bereiche nicht moglich 
ist und dies kann die Glelchstellungsbeauf
tragteallein unmoglich bewaltigen. Ein ent
sprechender Antrag der Gleichstellungs
beauftragten wurde im Marz 1992 in den 
Senat, dem sie mit beratender Stimme an
geh6rt, eingebracht und befOrwortet. Seit 
Mai 1992 arbeiten bzw. arbeiteten 67 Frau
en als kommissarische Gleichstellungsbe
auftragte (gegenwartige Zahl ist geringer, 
da Personalabbau und Auflosung von 
Struktu reinheiten). 

Die konkrete Regelung der Modalitaten 
der Mitwirkung der Gleichstellungsbeauf
tragten der Fachbereiche, Kliniken und In
stitute in den Auswahl- und Berufungskom
missionen erweisen sich als nicht unpro
blematisch und nicht unumstritten. 

Das Anliegen, der Senatskommission fur 
Gleichstellungsfragen und derGleichstel
lungsbeauftragten, den Gleichstellungsbe
auftragten auf der Ebene der Fachberei
che, Kliniken und Institute generell die Mit
wirkungsmoglichkeit mit beratender Stirn
me in den Auswahl- und Berufungskom
missionen zu gewahren und der Modus 
der Auswertung (statistische Angaben zum 
Auswahl- und Berufungsgeschehen unter 
BerOcksichtigung des Anteils der weibli
chen Bewerber und der tatsachlichen Stel
lenbesetzung) konnten nicht in jedem Fal-
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le realisiert warden. Auf BeschluB des 
Rektoratskolleglums wird den G/eichstel
lungsbeauftragten nur dann eine Mitwir
kungsmoglichkeit gewahrt, wenn in der 
jeweiligen Kommission keine Frau als or
dentliches Mitglied vertreten ist. (6) 

Nach unserem Oberblick haben durch 
weitgehend groBzOgige Handhabung je
nes Beschlusses von 28 Fachbereichs
gleichstellungsbeauftragten des Hoch
schulbereichs 22 zum indest in einer der in 
der Regel 3 Besetzungskommissionen ih
res Bereiches (Auswahlkommission tor den 
wissenschaftlichen und den nichtwissen
schaftlichen Bereich. Berufungskommis
sion) beratend mitwirken konnen. FOr den 
Bereich Medizin stehen diese Prozesse 
noch aus. Es zeigt sich, daB in den Berei
chen, in denen die Fachbereichsgleich
stellungsbeauftragten sehrsachkompetent 
und engagiert arbeiten, sieerfolgreich Frau
eninteressen auch in den Kommisslonen 
vertreten konnten. 

Die auf der Universitatsebene kontinuier
lich praktizierte Zusammenarbeit mit dem 
Rektorat, dem Senat, dem Personaldezer
nat und dem Personalrat gestaltete sich 
kooperativ und stabil, wenngleich nicht im
mer widerspruchsfrei. So lieBen sich die 
Anliegen der Gleichstellungsbeauftragten 
nicht immer durchsetzen, z.B. gelang es 
nicht. in die Dienstvereinbarung zwischen 
dem Rektorat und den Personalraten der 
Universitateinen Passusaufzunehmen. der 
festlegt, daB der prozentuale Anteil der 
Frauen in den jeweiligen Statusgruppen 
des wissenschaftlichen Personals nach der 
Umstrukturierung zumindest nicht gerin
ger sein dart als zuvor. 

Die Arbeit des Gleichstellungsreferats er
schwerende Umstande treten immer dann 
ein, wenn lntormationsdetizite zugelassen 
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werden, dergestalt, daB nicht immer alle 
wichtigen hochschulpolitischen Dokumen
te und Mitteilungen sofort zuganglich sind 

(Hochschulstrukturgesetz, Arbeitsordnung 
fur die Fach- und Auswahlkommissionen, 
Stellenplan u.a.). 

3. Entwicklungstendenzen des Frauenanteils an der 
Universitat und Hauptproblemfelder in der Beratungstatigkelt von Frauen 

Die Universitat Leipzig gehort unter ande
rem auf Grund ihres ausgepragten Spek
trums und Profils dergeisteswissenschaft
lichen Bereiche, in denen Frauen starker 
vertreten sind, als in den naturwissenschaft
lichen, bekanntlich traditionell zu jenen 
Hochschuleinrichtungen in Deutschland, 
die einen sehr hohen Frauenanteil aufwei
sen. Derzeit betragt der Frauenanteil am 
Gesamtpersonal der Beschaftigten (wis
senschaftliches und nichtwissenschaftli
ches Personal) ca.63 %. Der Frauenanteil 
im Hochschulbereich belauft sich auf ca. 
53 % (Stand: Dez. 92) und im Bereich 
Medizin auf ca. 74 % (Stand: Febr. 92). 

Die gegenwartig sich vollziehenden gra
vierenden Veranderungen in der Struktur 
und dem Personalbestand der Universitat 
!assen derzeit noch keine eindeutigen und 
reprasentativen Aussagen bezuglich des 
Frauenanteils zu, die uberdies in den Ver
gleich zumindest zu den Jahren 1988 und 
folgende gesetzt werden muBten. Die der
zeit vorliegende Statistik laBt den Frauenan
teil an den Kundigungen noch nicht sicht
bar werden. 

Zurn jetzigen Zeitpunkt ist es lediglich mog
lich, bei differenzierter Betrachtung ver
schiedener Ebenen einige Tendenzen 
aufzuzeigen, die durchaus widerspruchli
che, ja gegensatzliche Entwicklungen an
deuten konnten. 

a) Frauenreprasentanz in den leitenden 
Positionen der Universitat 
In Bezug auf diesen Aspekt ist die Tendenz 
eindeutig. In den leitenden Gremien der 
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Universitat zeigtsich ein nahezu ausschlieB
lich mannlich gepragtes Bild. 
-Das Rektoratskolleglum istausschlieBlich 
mannlich besetzt. 
- Unter den 20 Mitgliedern des Senats mit 
beschlieBender Stimme befinden sich aus
schlieBlich Manner. die Gleichstellungsbe
auftragte ist als einzige Frau mit beratender 
Stimme vertreten. · 
- Im Verwaltungsbereich wird von den ins
gesamt sechs Dezematen nur eln Dezemat 
von einer Frau geleitet. 
- Von den insgesamt 76 Fachbereichen, 
lnstituten, Kliniken und anderen Strukturein
heiten steht nur eine Frau einem lnstitut 
vor. (7) 

b) Frauenreprasentanz in den Fach-, Aus
wahl- und Berufungskommissionen (be
zogen auf die ordentlichen/stimmberech
tigten Mitglieder) 

Fachkommissionen: 

Bereich Frauenanteil 
Geisteswissenschaften ca. 15 % 
Naturwissenschaften ca. 15 % 
Medizin ca. 10 % 
Bei einem Beschaftigtenanteil von Frauen 
am wissenschaftlichen Personal des Berei
ches Medizin von ca. 43 %, ist deren Repra
sentanz in den Fachkommissionen mit nur 
10 % unverhaltnismaBig gering. 

Auswahlkommissionen: 

Bereich 
Geisteswissenschaften 
Natu rwjssenschaften 

Frauenanteil 
ca.23% 
ca 6% 
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Berufungskommissionen: 

Bereich Frauenanteil 
Geisteswissenschaften ca. 20 % 
Naturwissenschaften ca. 6 % 
Der Frauenanteil in den Auswahlkom
missionen des Bereiches Naturwissen
schaften mit nur ca. 6 % liegt deutlich unter 
dem des Frauenanteils des Mittelbaus je
nes Bereiches, der ca. 22 % betragt. 

c) Frauenverteilung bezuglich der Status
gruppen 

Frauen rangieren vor allem in den unteren 
Etagen der akademischen Pyramide. Der 
insgesamt hohe Frauenanteil entsteht pri
mar aus der Dom inanz der Frauen Im nicht
wissenschaftlichen Personal und im mittle
ren medizinischen Personal. Unter Beach
tung der noch nicht abgeschlossenen Pro
zesse der Berufungen zeigt sich im Hoch
schulberelch folgendes Bild: 

Frauenanteil unter den Hochschul/ehrem 
(Professoren und Dozenten neuen Rechts): 
- 1992 ca. 13 % (gesamt: neuen und alten 
Rechts 13%) 
- zum Vergleich 1991: ca.11% alten Rechts 
Frauenanteil unter den Professoren neu
en Rechts 
-1992 ca. 8,5 % (gesamt: neuen und alten 
Rechts 10%) 
- zum Vergleich 1991 : ca. 6,5 % alten 

Rechts 

lnsofem zeigt sich bei den bisher erfolgten 
Berufungen von Professoren und Dozen
ten neuen Rechts eine leichte Ertiohung 
des Frauenanteils um ca. 2 %, sofem die 
Angaben von 1991 zur Grundlage gelegt 
werden. Die BezugsgroBe von 1991 ist in
sofem etwas problematisch, da zu diesem 
Zeitpunkt die Abwicklung bereits erfolgte 
und damit bereits eine Reduzierung des 
Frauenanteils gegriffen hatte. 
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Der hohe Professorinnenanteil kommt u.a. 
dadurch zustande, daB im Bereich Germa
nistik/Niederlandistik der Professorinnen
anteil neuen Rechts bei 55 % liegt, einem 
Bereich, in dem traditionell Frauen sehr 
stark vertreten sind. Es sind also gravieren
de geschlechtsspezifische Unterschiede 
bezOglich der Frauenverteilung in den ver
schiedenen Wissenschaftsgebieten nach
weisbar. (8) Demgegenuber stehen sol
che Fachbereiche wie: Mathematik, lnfor
matik, Theologie, Philosophie, Juristenfa
kultat. Geowissenschaften, lnstitut furtropi
sche Landwirtschaft mit 5 % Professorin
nen und Dozentinnen. 

lnsbesondere in Hinblick auf die zu erwar
tenden Tendenzen des Frauenanteils im 
Mittelbau, der relativ hoch ist, lassen sich 
zur Zeit keine eindeutigen Angaben ma
chen, die Prozesse in diesem Bereich er
scheinen als auBerst widersprOchlich. 

EinerseitsauBem vorallem habilitierte Frau
en Befurchtungen dergestalt, daB sie insbe
sondere gemessen an primar solchen Qua
lifikationskriterien wie Publikationen und 
Forschungsleistungen in der Regel den 
mannlichen Bewerbern aufgrund der Dop
pelbelastung durch Familie / Kinder und 
Beruf (Promotion/Habilitation) nachstehen 
werden. (9) Frauen haben haufig in der 
Lehre Qualifikationen aufzuweisen, die 
schwerer verifizierbar sind, und offensicht
lich in der fachlichen Bewertung aber nicht 
gleichrangig mit den zuvor genannten be
handelt werden, was sich zumindest nach
teilig bei Berufungen auswirken wird. 

Andererseits zeigt sich bezOglich der Er
gebnisse der Auswahlkommissionen (nur 
Hochschulbereich) tor den akademischen 
Mittelbau, die in mehrfacher Hinsicht vor
laufige sind, da sie uns nicht von alien 
Kommissionen vorliegen, nicht immer voll-
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standig sind und zudem noch Neuaus
schreibungen erfolgen: 

Bereich Frauenanteil 
an den Bewer-

mit Frauen 
besetzte 

bungen in % Stellen in% 

Afrikanistik/Oriental 36 43 
Allgem. Sprachwiss./ 
Fachspr. 76 77 
Anglistik/Romanistik 65 70 
Slavistik/Sorabistik 63 67 
Geschichte 39 so 
Physik 24 70 
Veterinarmedizin 37 40 
Agrarwissenschaften 24 14 

Diese Statistik zeigt die bemerkenswerte 
vortaufige Tendenz, daB mit Ausnahme 
des Bereiches Agrarwissenschaften der 
Anteil der mit Frauen besetzten Stellen der 
benannten Bereiche hbher ist, als der An
teil der Frauen an den Bewerbungen ins
gesamt. 

d) Studentinnenanteil unterden Studieren
den 

Der Anteil von Studentinnen ist an der Uni
versitat Leipzig traditionell sehr hoch, ge
genwartig liegt er bei ca. 53 % und ist im 
Vergleich zu 1991 konstant geblieben. 
Selbst wenn man den Anteil der Studentin
nen unter den im Wintersemester 1992/93 
Neuimmatrikulierten betrachtet, ist kein 
AOckgang feststellbar. Aberauch hierzeigt 
sich das Beibehalten der krassen Unter
schiede bezOglich der Wahl der Studien
richtung von Frauen und Mannern. 

Weit Ober 70 % weibliche Studierende sind 
in den Fachbereichen Sprachwissen
schaften, Germanistik/Literaturwissenschaft, 
Kunst- und Kulturwissenschaften, Psycho
logie, Pharmazie, Erziehungswissenschaf
ten (83 %) zu finden. Wahrend der Frauen-
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anteil unter den Studierenden in der Fakul
tat fur Mathematik und Naturwissenschaften 
am geringsten ist mit ca. 34 %, darunter der 
FBPhysik/Astronomiemitca. 12%undder 
FB lnformatik mit ca. 13 %. Deutlich unter 
dem oben genannten Durchschnitt liegen 
auch die von Frauen zu DDR-Zeiten star
ker frequentierten Studienrichtungen wie: 
Politikwissenschaft 25 %, Wirtschaftswis
senschaften 27 %, Philosophie 28 %. In 
diesen Bereichen deutet sich eine Ver
schiebung in Richtung der in den alten 
Bundeslandem vorhandenen Tendenzan. 

Der insgesamt hohe Studentinnenantell 
waist aber, wie die aufgezeigte Differen
zierung nach Wissenschaftsgebieten zeigt, 
keinen "Durchbruch", kein "Vordringen" 
von Frauen in Bereiche aus, die traditionell 
von mannlichen Studierenden starker be
vorzugt werden. 

Durch den starken absoluten AOckgang 
der Moglichkeit des Forschungsstudiums 
und das Auslaufen der Aspiranturen, als 
von Frauen bevorzugte, im Falle der Aspi
ranturen haufig direkt als Frauenfbrderung 
ausgerichtete Qualifizierung zur Promoti
on und Habilitation, deuten sich Probleme 
insbesondere fur den weiblichen wissen
schaftlichen Nachwuchs an. Wenngleich 
auch neue Fbrdermoglichkeiten Ober 
Forderstipendien bei Stiftungen hinzuge
kommen sind. Statistisch la.Bt sich dies wie 
folgt belegen: 

Forschungsstudium (Ziel: Promotion): 
1991 44,8 % Frauen 
1992 45, 1 % Frauen 
davon im Wintersemester 1992/93 37,5 % 
Frauen neu begonnen 

Aspiranturen (Ziel: Promotion od. Habilitat.): 
1991 34, 1 % Frauen 
1992 liegen keine Angaben vor, auslau
fende Regelung 

hochschule OSI dcz. 1992 

Der statistische ROckgang von Ober 7 % bei 
den weiblichen Forschungsstudenten, die 
sich im Wintersemester 1992/93 neu fur 
diesen wissenschaftlichen Qualifizierungs
weg entschieden haben, ist unObersehbar 
und trifft sich mit den in Beratungsgespra
chen geauBerten Befurchtungen und be
nannten Nachteilen. die die gOltigen Stipen
dienregelungen enthalten: 
- geringe finanzielle und soziale Absiche
rung bei Stipendien (insbesondere bei 
Frauen mit mehreren Kindern und bei Al
leinerziehenden) 
- kein Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn 
Stipendium sich auf 3 Jahre belauft 
- keine rentenrechtliche Anrechnung 

Hauptproblemfelder in der 
Beratungstatigkeit von Frauen 

Der individuelle Beratungsbedarf von 
Frauen hat quantitativ sehr stark zugenom
men, ist gegenwartig auBerordentlich hoch. 
Er hat eine groBe Vielfalt erreicht und wird 
inzwischen von alien Statusgruppen der 
Beschaftigten und von den Studentlnnen 

genutzt. VordergrOndig geht es um folgen
de Problemkreise: 

- frauenspezifische Fragen des Arbeits
rechts (KOndigungsschutz insbesondere 
bei alteren weiblichen Beschaftigten, Ver
langerung von befristeten Arbeitsvertragen 
bei Mottern mit kleinen Kindem), 
- Unterstutzung bei Einspruchen im Zusam
menhang mit Entscheidungen z.B. von 
Auswahlkommissionen, bei KOndigungen. 
- lnformationen Oberfrauenspezifische Um
schulungsangebote, ABM-Moglichkeiten 
fur Frauen, 
- Beratung Ober Forderstipendien speziell 
fur Frauen, 
- UnterstOtzung von Studentinnen bei Ver
legung von PrOfungen im Falle von 
Schwangerschaft 
- Probleme auslandischer Studentinnen 
(Stipendien, Wohnung) und Beschaftigter 
im Zusammenhang mil dem Personalab
bau, 
- lnformationen zu Fragen des Mutter
schutzes, Erziehungsgeld, BAfbG-Rege
lungen, Kinderbetreuungsmbgl ichkeiten, 
- Hinweise zu frauenspezifischen Lehrver
anstaltungen und Netzwerken 

4. lnltiativen, Bemuhungen der Sachsischen Gleichstellungsbeauftragten und 
der Bundeskonferenz der Hochschulgleichstellungsbeauttragten zur 

Frauenforderung 

Die Leipziger Gleichstellungsbeauftragten 
haben es als ihre Aufgabe angesehen, 
konkrete Vorschlage zu frauenfbrdemden 
MaBnahmen auf der Grundlage der gel
tenden gesetzlichen Regelungen zu un
terbreiten und dadurch die Arbeit der BU
KOF zu unterstutzen. Sie haben in den 
nachfolgenden BeschlOssen der BUKOF 
Eingang, Konsens und Akzeptanz auch 
unter den Frauenbeauftragten der alten 
Bundeslander gefunden. 

Vom 25. bis 27. Mai 1992 fand in Bonn die 
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4. Bundeskonferenz der Frauenbeauftrag
ten an Hochschulen stat!. Dieses Gremium 
existiert seit 4 Jahren und hat es sich zur 
Hauptaufgabe gemacht, frauenfordernde 
MaBnahmen fur die Universitaten und Fach
hochschulen insbesondere den Bundes
und Landerministerien vorzuschlagen, um 
so den Abbau der fur Frauen existierenden 
Benachteiligungen zu unterstutzen. 

In den Beratungen zogen die Teilnehme
rinnen Bilanz Ober die Umsetzung frauen
fbrdemder MaBnahmen an bundesdeut-
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schen Hochschulen. Die Diskussion zum 
HEP und des HSP II fi.ihrte zu dem SchluB, 
daB der UmstrukturierungsprozeB an ost
deutschen Hochschulen den offiziell er
klarten frauenpolitischen Zielsetzungen der 
BRD zuwiderlauft. Deshalb verabschiede
ten die Teilnehmerinnen der Bundeskonfe
renz einen Forderungskatalog(10}. Diese 
Ergebnisse der 4. BUKOF wurden Bun
desbildungsminister Ortleb und den Wis
senschaftsministem der Lander uberge
ben und in Gesprachen deren Anliegen 
naher erlautert. 

Zu den vordringlichen Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten der Sachsi
schen Hochschulen wird es zu Beginn 
des Jahres 1993 gehoren, sich in die Erar
beitungsphase des fur Oktober 93 in Aus
sicht gestellten Sachsischen Hochschul
gesetzes mit konkreten Oberlegungen und 
Vorschlagen zu frauenfordemden Aspek
ten einzubringen, zumal die ausdruckliche 
Aufforderung dazu von Dr. Maibaum (Sach
sisches Ministerium fur Wissenschaft und 
Kunst) auf der Landeskonferenz der Sach
sischen Hochschulglelchstellungsbeauf
tragten im November 92 in Markkleeberg 
ausgesprochen wurde.(11) Ebenso dring
lich wird es sein, sich in die Diskussion um 

Anmerkungen: 

das entstehende Gleichstellungsgesetz fur 
Sachsen einzubringen. 

Aus den bisherigen Erfahrungen mit dem 
SHEG und den vorhandenen Defiziten er
gibt sich z.B. in folgender Richtung Ande
rungs- bzw. Erweiterungsbedarf: 
-weitreichendere Kompetenzen derGleich
stellungsbeauftragten, 
- Schutzwurdigkeit der Gleichstellungsbe
auftragten (analog den Personalratsmitglie
dern), 
- Mitentscheidungsmoglichkeiten in alien 
Kommissionen in denen die Belange von 
Frauen behandelt werden, 
- Recht auf Offentlichkeitsarbeit. 
- Wahl der Gleichstellungsbeauftragten 
durch alle weiblichen Hochschulangehbri
gen. 

Eine wichtige, weiter auszubauende Seite 
der Gleichstellungsarbeit wird es sein, die 
verschiedenen Netzwerke zu entwickeln 
und zu nutzen (z.B. zu den kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten, Frauengrup
pen, Bildungstragem ... ). 

Astrid Franzke, Dr.phi/, ist Referentin 
im G/eichstellungsreferat der Universitat 

Leipzig 

(1) Vgl. Goliasch, G.: Gleichstellungsarbeit an der Universitat Leipzig. Erster Bericht der 
Gleichstellungsbeauftragten - uber den Zeitraum Januar bis November 1991. Unverof
fentlichtes Manuskript. 

(2) Offen bleibt, wie die Realisierung erfolgen soil, uber welche Mittel, in welchen Formen, 
wahrend dies das HSP II doch genauer regelt: beispielsweise uber Kontakt- und Wieder
einstiegsstipendien u.a. 

(3) Vgl. Besorgnis uber Zukunft der Wissenschaftlerinnen in den neuen Bundeslandem. 
29.8.91 . In: HRK/ 40/91 - 5072. 

(4) Vgl.: Goliasch, G.: A.a.O. 

(5) Bedauerlicherweise ist es primar aus finanziellen Grunden nicht gelungen, auch nur 
eine von den ehemals 10 universitatseigenen Kindereinrichtungen in Tragerschaft der 
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Universitat zu behalten. Die kostenlose, stundenweise, seit Januar 1991 existierende 
Kinderbetreuung im Bereich des Universitatskomplexes fur Kinder von Studierenden ist 
eine wichtige, aber keineswegs jenen Verlust kompensierende Bedingung. 

(6) Vgl.: Verwaltungsrundschreiben Universitat Leipzig Nr. 6 vom 2.6.92. 

(7) Alie diesbezuglichen Angaben beziehen sich auf das veroffentlichte Vorlesungs
verzeichnis fur das Wintersemester 1992/93. Geringfugige in der Zwischenzeit erfolgte 
Veranderungen sind daher moglich. 

(8) Diese Aussage gilt fur alle Statusgruppen des wissenschaftlichen Personals, nicht nur 
tor die Hochschullehrer, und fur die Studierenden. 

(9) Ca. 75 % der Frauen im Hochschulwesen der DOR haben Kinder. Vergleichbares ist 
fur die alten Bundeslander nicht zu belegen. 

Vgl.: Hildebrandt, K.; Voth. H.; Waltenberg, Ch.: Frauen an Hochschulen und wissen
schaftlichen Einrichtungen im ehemaligen DDR-Gebiet. Die Situation von Wissenschaft
lerinnen im EinigungsprozeB. In: Neusel, A.; Voth, H. (Hrsg.): Utopie isl (k)ein Ausweg. 
Frankfurt am Main 1992. S. 20. 

(10) Vgl. S. 61 f. in diesem Heft. 

(11) Vgl .: Maibaum, G.: Sachsische Hochschulerneuerung: lnsgesamt gesehen erfolg
reich. In: hochschule ost 11/1992, S. 56. 
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Ulrike Dietrich (Leipzig): 

Demokratieerfahrungen 

Von hochschule ost bin ich gebeten 
worden, meine Erfahrungen mit der Leip
ziger "Universitatsdemokratie" aufzuschrei
ben, ich tue das nicht zuletzt, um mir selbst 
Luft zu machen (und tippe diesen Beitrag in 
eine Datei namens UNIFRUST). 

Im Jahr 1991 war ich noch optimistisch 
genug anzunehmen, dal3 die machtrele
vanten Organe der (Universitats- )demokra
ie nur besser genutzt werden mi.i13ten, um 
die auf Forschung, Leh re und Studium be
zogenen lnteressen ihrer Angehbrigen zu 
artikulieren und durchzusetzen. Diese Ein
stellung ist u.a. auch in Opposition zu einer 
im Mittelbau der Leipziger Uni verbreiteten 
Haltung entstanden: Die Hauptenergie 
wurde von etlichen Kollegen schon da
mals darauf verwendet, keine eigenen 
Wunsche zur strukturellen Gestaltung der 
Universitat aufkommen zu lassen bzw. sie 
von vomherein hintenan zu stellen und 
statt dessen dem zu erwartenden bundes
deutschen Hochschulrahmengesetz mit 
entsprechenden Strukturvorschlagen ent
gegenzuellen. 

Zu den Protagonisten vorauseilenden Ge
horsams habe ich nicht gehoren wollen 
(wer zahlt sich schon gerne dazu) und 
mich als Kandidatin fur das Konzil aufstel
len !assen, um auf die neue Universitatsver
fassung Einflul3 nehmen zu konnen: Mil 
derVerankerung von basisdemokratischen 
Elementen (z.Bsp. der Viertelparitat) konn
te Mitbestimmung soweit garantiert wer
den, dal3 die Existenz kritischer Wissen
schaften an dieser Universitat zumindest 
strukturell moglich bliebe. 

34 

Aul3erdem hoffte ich, in diesem Gremium 
Einflul3 darauf ausi.iben zu konnen,dal3 
Frauen auch unter den veranderten ge
sellschaftlichen Bedingungen als Wissen
schaftlerinnen arbeiten und sich IHREN 
Themen widmen konnen. 

Die zweite optimistische Annahme war die, 
zu glauben, dal3 von den Reprasentanten 
der Macht an der Universitat das Recht von 
Frauen auf Selbstverwirklichung aul3erhalb 
ihrer Familie respektiert und dal3 dieser 
Respekt in der Universitatspolitik seinen 
Ausdruck finden wurde: Schliel3Iich sei die 
Berufstatigkeit von Frauen im Osten Norma
litat gewesen und entsprechend solidari
sches Verhalten mannlicher Verantwor
tungstrager zu erwarten. Gleichzeitig habe 
die Neue Frauenbewegung an den west
lichen Universitaten und deren Machtorga
nen eine gewisse Sensibilitat fur die 
Schwierigkeiten von Frauen, die mit den 
patriarchalen Strukturen dieses Bereiches 
verbundenen slnd, geschaffen. 

Diese Annahmen beruhten auf folgenden 
Eindrucken (denen ich allerdings schon 
damals nicht trauen mochte,die Verlautba
rungen klangen eine Spur zu positiv): 

Auf dem verfassungsgebenden Konzil der 
Leipziger Universitat brachten Rektor und 
Prorektoren auf entsprechende Anfragen 
ihr lnteresse zum Ausdruck, auch in Zu
kunft mit kompetenten (!!) Kolleginnen zu
sammenarbeiten zu wollen.Gleichzeitig 
konnte ein Pass us i.iber die Forderung von 
interdisziplinaren Arbeitsgruppen zu 
Frauenforschungsthemen in der Universi-
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tatsverfassung verankert werden, ohne 
dal3 langwierige Rechtfertigungsprozedu
ren von den Antragstellerinnen gestartet 
warden mul3ten. In einer Dienstvereinba
rung zwischen dem Rektorat und den Per
sonalraten der Universitat /des Bereiches 
Medizin wurde die Absicht zu Papier ge
bracht, den notwendigen Personalabbau 
nicht einseitig zu Lasten der weiblichen 
Universitatsangehorigen vornehmen zu 
wollen. Die westliche Hochschulrektoren
konferenz verabschiedete etwa zum glei
chen Zeitpunkt eine Entschliel3ung zur For
derung von Frauen an den Hochschulen: 
In den Gremien, die uber Berufungen, Ein
stellungen, Forderung und Beforderung 
entscheiden, sollten Frauen starker vertre
ten sein, ihnen durften aus Kinderbetreu
ungszeiten keine Nachteile erwachsen, 
Moglichkeiten fur aul3erfamiliare Kinderbe
treuung seien zu verbessem etc. Eine 
Pressemitteilung gibt die Grundung einer 
Arbeitsgruppe "Frauenforderung an den 
Hochschulen der neuen Bundeslander" 
bekannt und stellt im Ergebnis ihrer ersten 
Sitzung die Forderung auf, dal3 bei den 
zahlreichen, JETZT anlaufenden Beru
fungsverfahren Frauen angemessen ver
treten sein sollten. Wenn nicht die Quoten
regelungen abgelehnt wurden, konnte frau 
glauben, einen Katalog feministischer For
derungen in der Hand zu halten. 

Folgende Details aus der Universitatsge
schichte der letzten beiden Jahre beschrei
ben den Verlauf der von Ost • und West • 
Verantwortungstragern so vehement ge
forderten und zugesagten Frauenfbrde
rung: 

Auf Drangen einer lnitiativgruppe von Wis
senschaftlerinnen (spater als alma - Frau
en in der Wissenschaft e. V. organisiert) 
signalisierte die Universitatsleitung im No
vember 1990 "grunes Licht'' und bestellte 
im Januar 1991 per Senatsbeschlul3 eine 

hochschule osl dez, 1992 

komm iss ia rische G leichste II u ngsbeauf
tragte. Selbige sorgte dann u.a. dafur. dal3 
auf ihren Vorschlag hin vom Senat Konzils
vertreterinnen in eine Senatskommission 
fur Gleichstellung berufen wurden. In die
sem Organ sollten ldeen und Vorschlage 
fur wirksame Frauenpolitik erarbeitet wer
den,ich wollte dabei mittun und habe mich 
gerne dafur vorschlagen !assen. Einen 
unserer Schwerpunkte hat die Arbeit an 
einem Gleichstellungs- bzw. Frauenforde
rungsprogramm gebildet. Wir haben ver
sucht, aus den verschiedenen an westli
chen Universitaten gultigen Programmen 
die fur Ost - Wissenschaftlerinnen sinnvol
len Regelungen herauszugreifen und ent
sprechend Vorschlage fureine eigene Uni
versitats- Frauenpolitikzu erarbeiten. Wah
rend der Arbeit daran haben mich be
stimmteZweifel nieverlassen (diez. T . auch 
von anderen Frauen dieser Kommission 
geteilt wurden): 

1.Konnen Frauenfbrderprogramme uber
haupt wirksam sein,d.h. macht ihre Exi
stenz einen Sinn, zumal sie ohnehin nur 
den Charakter von Empfehlungen haben? 
2. Wollen Frauen Frauenfbrderung? 

Die Klarung des letztgenannten Problems 
war dann auch einer der Gri.inde fur die 
Einberufung einer F rauenvollversamm lung 
an der Universitat. Von den insgesamt 14310 
damals noch an der Universitat beschaftig
ten Frauen waren 30 unserer Einladung 
gefolgt. Mit euphorischem lnteresse an ( un
serer) Frauenpolitik konnten wir offensicht
lich nicht rechnen,einen vollen Horsaal 
hatte wohl ohnehin niemand von uns er
wartet. MEIN lnteresse an Frauenpolitik war 
zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich abge
flaut: Warum soil ich fur andere Politik ma
chen, wenn "DIE" das nicht wollen und 
mir nicht sagen, WAS sie vertreten haben 
wollen? Da blelbt allenfalls noch die Mog
lichkeit,das zu vertreten, was ich aus eige-
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ner Erfahrung heraus fur (allgemeine) 
Fraueninteressen halte. 

Offen blieb tor mich ebenfalls, ob Frauen
forderprogramme i.iberhaupt die fur hiesi
ge Verhaltnisse geeigneten lnstrumente 
sind. Unabhangig von der Antwort auf die
se Frage ist es zunachst - gelinde gesagt 
- paradox, Strukturen, die an der mannli
chen ldentitat ausgerichtet sind, zu in itiieren 
bzw. zuzulassen und dann Ober im Nach
trab aufgelegte Programme Frauen, die 
dabei durch die Maschen fallen, geson
dert zu fordern. Warum sollen Frauen die
ses zynische Zugestandnis mannlicher 
Strukturpolitik akzeptieren und dort ihre 
politische Kraft investieren? Zurn anderen 
setzen diese Programme funktionierende 
demokratische Strukturen voraus, in de
nen das Umgehen von Frauenbelangen 
wenigstens erschwert ist und zumindest 
nicht often praktiziert warden kann. Im wil
den Osten gelten aber derzeit kaum Geset
ze (auBer naturlich dem des Starkeren) -
was soil hier ein Frauentorderprogramm 
mit Empfehlungscharakter, was sollen 
Gleichstellungsbeauftragte mit Vetorecht 
und Antragsrecht ausrichten? 

Das mangelnde Vertrauen von Frauen in 
lnstitutionen und Programme von Frauen
forderung scheint mir mittlerweile gerecht
tertigt,auch wenn ich praktiziertes MiBtrau
en bzw. Desinteresse als Losung tor das 
Dilemma nicht akzeptieren mochte: Mit 
Abstinenz von politischer Macht sorgen 
Frauen immer wieder dafi.ir, daB diese 
Gesellschaft in ihrer Offentlichkeit keinen 
Platz fur sie hat. Mangelndes Vertrauen 
und Desinteresse von betroffenen Frauen 
(sowie die Skepsis der Politikerinnen) be
zi.iglich der gegenwartig praktizierten Po
litikformen von Frauenforderung steht in 
ausgesprochenem Kontrast zu den Reak
tionen mannlicher Verantwortungstrager 
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im Senat der Leipziger Universitat auf 
trauenpolitische lnitiativen: 

Zunachst empfahl der Prorektor fur Erzie
hung und Ausbildung,mit der Wahl der 
Fachbereichsgleichstellungsbeauftragten 
so lange zu warten, bis die im Herbst anste
henden Struktur- und Personalentschei
dungen getroffen seien (sprich: bis alle 
Messen gesungen sind). Auf den Wider
spruch derGleichstellungsbeauftragten hin 
wurde dann im Senat i.iber Altemativstruk
turen nachgedacht und abgestimmt, das 
Denkergebnis hatte tolgende Form: Der 
Vorschlag, kommissarische Gleichstel
lungsbeauftragte an den Fachbereichen 
in Berufungs - und Auswahlkommissionen 
ohne Stimmrecht, i.iberVeto-und Antrags
recht mitwirken zu lassen, ist so nicht ak
zeptiert worden. Gleichstellungsbeauftrag
te sollten nur dann m itwirken konnen, wenn 
keine Frau als ordentliches Mitglied in den 
Kommissionen vertreten sei. DasGegenar
gument der Gleichstellungsbeauftragten, 
daB nicht jede Frau automatisch ihrMandat 
besitze,fi.ihrte zunachstzur Bestatigung des 
entsprechenden Beschlusses, dann aber 
unerwartet zu folgender Regelung {hatte 
da jemand ein schlechtes Gewissen?): Der 
Senat beschloB, Gleichstellungsbeauf
tragte, Personalratsvertreterund Schwerbe
hindertenvertreter einzuladen, mit beraten
der Stimme an den Sitzungen der Aus
wah lkomm issionen ( d .h. n icht an den en der 
Berufungskommissionen) teilzunehmen. 
Dabei sollten keine Vertreter entsandt wer
den, die in diesem Fachbereich tatig sind 
oder tatig werden wollten. Das Prinzip der 
Nichtbetroffenheit mi.isse gewahrt bleiben. 
(Sprich: Gleichstellungsbeauftragte mit 
Fachkenntnissen in den entsprechenden 
Disziplinen sind unerwi.inscht. daher der 
Austausch mit Angehorigen anderer Fach
bereiche). Vielleicht sollten wir nun die 
Gleichheitsforderung prazisieren als For
derung nach der Ausstattung aller Mitglie-
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der von Auswahlkommissionen mit glei
cher lnkompetenz? Den Einsatz der ge
samten Kommission in fremden 
Fachbereichen tordem, damit das Prinzip 
der Nichtbetrof-fenheit gewahrt bleibt? Der 
Gang der Gleichstellungsbeauftragten zur 
parlamentarischen Staatssekretarin fur die 
Gleichstel-lung von Frau und Mann blieb 
erfolglos:ln die Autonomie der Hochschu
le konne von ihrer Seite aus n icht eingegrif
fen werden. 
(Nebenbei:Das Hochschulerneuerungs
gesetz, welches die Mitarbeit von Gleichstel
lungsbeauftragten bei Stellenbesetzungen 
tor wissenschaftliches Personal und bei 
Berufungsverfahren vorsieht, war schon 
lange in Kraft getreten.) 

Das Lachen Ober die fast irrational anmu
tenden Furcht vor den geringen Kompe
tenzen einer Gleichstellungsbeauftragten 
blieb mir im Halse stecken:Am Ende die
ser Arbeit stand ohnmachtige Wut und ein 
5 cm dicker Hefter mit Sitzungs- und Be
schluBprotokollen. 

Was ich mir wi.insche ist, daB Frauen ihre 
Kraft erkennen und anfangen, sich starker 
offentlich zu wehren und politisch zu war
den. Frauen im Osten vermeiden i.iber 
vielerlei BegrOndung oft die Konfrontation 
mit (meist mannlichen) Machtinstanzen. Die 
weibliche Friedfertigkeit, das Prinzip des 
Nicht-Verletzen- Wollens wird den schon 
begonnen ROckzug und die Verdrangung 
von Frauen aus den Spharen der Offent
lichkeit nicht verhindem konnen. Unter 
diesen Umstanden scheint mir Konfronta
tion angemessen. 
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Dieser Beitrag widerspiegelt die personll
che Auffassung der Autorin. Er ist unter 
Bezug auf folgende Dokumente entstan
den: 

(1) Dienstvereinbarung zwischen dem 
Rektorat der Universitat Leipzig und dem 
Personalrat des Hochschulbereiches so
wie dem Personalrat des Bereiches Medi
zin zu Verfahrensgrundsatzen im Zusam
menhang mit dem angekOndigten Perso
nalabbau, Leipzig, Mai 1992 

(2) Verwaltungsrundschreiben Nr. 6 vom 
2. 6. 1992 des Kanzlers der Un iversitat Leip
zig 

(3) Gleichstellungsarbeit an der Universitat 
Leipzig- Erst er Bericht der G leichstell ungs
beauftragten Ober den Zeitraum Januar bis 
Novemder 199, von G. Goliasch 

(4) Westdeutsche Rektorenkonferenz: Ent
schlieBung des 161 . Plenums zur Forde
rung von Frauen an den Hochschulen 
Bonn,25.Juni1990 

(5) Pressemitteilung der Hochschulrekto
renkonferenz "Besorgnis Ober die Zukunft 
der Wissenschaftlerinnen in den neuen 
Bundeslandem.Hochschulrektorenkonfe
renz grundet Arbeitsgruppe" , Bonn, 29. 
August 1991 

(6)Sachsisches Hochschulemeuerungs
gesetz vom 25. Juni 1991 Sachsisches Ge
setz - und Verordnungsblatt Nr. 19/1991, 
hrsg.von der Sachsischen Staatskanzlei 
Dresden, 31. Juli 1991 

(7) div. Sitzungsprotokolle der Senatskom
mission fur Gleichstellung 

Ulrike Dietrich ist Psychologin an der 
Universitat Leipzig 
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INTERVIEW 

"Meine Sorge ist, daB die weitergehende Vermannlichung des akade
mischen Bereichs auch zu einer Abkuhlung des Klimas fuhrt" 

Die Padagogische Hochschule Zwickau hatte zwei Jahre tang eine Rektorin: 
Elke Mehnert. 

Mit ihr unterhlelt sich am 10.11.1992 in Zwickau Monika Gibas 

Gibas: Frau Mehnert, Sie waren vom FrOhjahr 1990 bis Sommer 1992 Rektorin der Pada
gogischen Hochschule Zwickau. Wie kommt eine Frau auf diesen Platz? In Deutschland 
Ost und West isl das ja bislang eine der seltenen Ausnahmen. 

Mehnert: DarOber habe ich mir Oberhaupt 
keine Gedanken gemacht, dar3 ich da ei
nen Sonderstatus als Frau gehabt haben 
konnte. lch habe im Gegenteil in den zahl
reichen Vorstellungsveranstaltungen ge-

sagt, wenn jemand auf die !dee kame, 
mich tor die Wahl zu favorisieren, weil ich 
eine Frau bin, dann wOrde ich das von 
vomherein ablehnen. Also, das war kein 
Thema, das habe ich nie so reflektiert. 

Gibas: Sie haben als Rektorin in den beiden Jahren lhrer Amtszeit den Umbruch der ost
deutschen Wissenschaftslandschaft nicht nur miterlebt sondem auch mitgestaltet. Als 
Rektorin einer sachsischen Hochschule und als Mitglied der Rektorenkonferenz. Sach
sen war zu DDR-Zeiten im Vergleich zu anderen Landstrichen Oberdurchschnittlich mit 
Hoch-und Fachschulen sowie Forschungseinrichtungen ausgestattet und ist von den 
Problemen der Umsstrukturierung der ostdeutschen Wissenschaftslandschaft nach der 
Wiedervereinigung wohl am gravierendsten betroffen. Die in Sachsen angestrebte Per
sonalreduzierung von ehemals ca. 28 ooo im Hoch - und Fachschulwesen Beschaftigten 
auf rund 11 000 Wissenschaftlerlnnenstellen zeigt die Dimension des geplanten Ein
schnitts. Die Padagogischen Hochschulen, die ohne Ausnahme als eigenstandige 
Einrichtungen aufgelost wurden, sind da sicher ein besonders betroffener Bereich. Was 
waren lhre personlichen Erfahrungen mit der Umstrukturierung ? 

Mehnert: Also, einen Fakt mochte ich kor
rigieren: Es gibt eine Padagogische Hoch
schule, die noch allein existiert, das ist die 
Padagogische Hochschule in Erfurt. 1hr 
Status ist etwa dem vergleichbar, den Pa
dagogische Hochschulen in Baden-Wort-
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temberghaben. Sachsen und Baden-WOrt
temberg haben ja auch auf hochschulpo
litischem Gebiet eng kooperiert. Es gab ei
ne tumusmar3ige Beratung der PH - Rekto
ren Sachsen - Baden-WOrtemberg. Da ha
ben wir sehr schnell mitbekommen, dar3 
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das Baden-WOrtemberger Medell fur uns 
kein Orientierungsmustersein kann. Pada
gogische Hochschulen, die ausbilden un
terhalb des universitaren Levels. Lehrer
bildung ware dann geblieben, was sie zu 
DDR-Zeiten war: ein Hochschul -"Aldi" tor 
ein akademisches Proletariat. Eine meiner 
Grundpositionen war aber: ich wollte, dar3 
Lehrerbildung in jedem Falle einen univer
sitaren Statuserhalt. Das ist mitderUmstruk-

turierungjetzt erreichtworden. lnsofem also 
zunachst ein Positivum. Anderes, was Leh
rerbildung betrifft, kann ich nicht so positiv 
werten. Da ist zum einen die verpar3te Chan
ce, aus den dualen System ender Lehrerbil
dung in den alten Bundeslandem und uns~ 
rem Medell mit der Integration der berufs
praktischen Phase etwas Neues, Gemein
sames zu machen, was die Fehler beider 
Modelle meidet. 

Gibas: Gab es denn konkrete Konzepte fur einen solchen Neuansatz? 

Mehnert: Ja. Wir waren In der Phase vor 
GrOndungderlanderaufgefordert, Pilotpro
jekte zu entwickeln, um eine solche Mog
lichkeit zu sondieren. Das haben wir hier in 
Zwickau auch getan. Aber noch ehe das 
diskussionsreif war, hat man bereits in den 
einzelnen Landern jewells die Bildungs
konzepte der altbundesdeutschen Paten
lander Obemommen. Und zwar kritiklos 
Obemommen, mit alien Schwachen, die in 
den alten Bundeslandem ja auch sehrdeut
lich zutage getreten sind. Das beklage ich 
sehr als eine der verpar3ten Gelegenhei
ten. 

Die von uns angedachten neuen Losun
gen orientierten darauf, dar3 der padagogi
sche Ausbildungsbereich nicht zu einem 
leicht amputierbaren Wurmfortsatz derfach-

lichen Ausbildung wird. Vor allem sollte 
der Studierende seh r zeitig die Moglichkeit 
haben, in der Berufspraxis zu OberprOfen, 
ob seine Berufswahl die richtige war. lch 
bin nach wie vor der Auffassung, dar3 es 
besser ist, keinen Lehrer zu haben, als 
einen schlecht tor den Beruf motivierten 
odereinen schlecht ausgebildeten. Es wird 
zu spat sein tor eine veranderte Weichen
stellung, wenn man erst am Ende des Stu
diums, im Referendariat in gror3erem Um
fange mit den Anforderungen der Schul
praxis konfrontiert wird. lch halte auch die 
Trennung zwischen padagogischer und 
didaktischer Ausbildung und fachwissen
schaftlicher Ausbildung, wie sie jetzt prak
tiziert wird, tor ein Oesiderat, das in den al
ten Bundeslandern seit Jahren besteht und 
das jetzt hier kritiklos nachgemacht wird. 

Gibas: Gab es ein Gremium, in dem diese neuen Konzepte diskutiert worden sind? 

Mehnert: Es gab etwa ab Februar 1990 im 
damaligen Berliner Bildungsministerium, 
mit dem die unseelige Trennung von Mini
sterium tor Hochschulwesen und Volksbil
dungsministerium aufgehoben wurde, was 
ich fur ein groBes Gluck gehalten habe - in 
diesem Bildungsministerium wurde eine 
Arbeitsgruppe etabliert, die sich mit Bil
dungsfragen im Komplex beschaftigt hat. 

lnnerhalb dieses Gremiums gab es eine 
Arbeitsgruppe Lehrerbildung. Sie war der 
Trager der Diskussion um neue Konzepte 
der Lehrerbildung. Das Ganze ist dann von 
den politischen Ereignissen uberrollt wor
den. Mit der Grundung der Lander kamen 
diese ganzen Probleme in Landerhoheit 
und dam it war die Diskussion beendet. 

Gibas: Gerade in Sachsen erregten und erregen vor allem die einschneidenden per
sonellen Konsequenzen des Umbruchs der Wissenschafts - und Hochschullandschaft 
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und die konkreten Modalitaten der Realisierung dieser Frage die Gem uter. Wie bewerten 
Sie die Wege, die hier beschritten wurden. und die Ergebnisse, die sich als Konsequen
zen jetzt langsam abzuzelchnen beginnen? 

Mehnert: DaB ein Neuanfang in der Hoch
schulbildung auch eine Oberprufung des 
bisherigen Personals implizieren muBte, 
war sicherlich unstrittig. Strittig war dann 
schon die Art und Weise , wie das gesche
hen sollte. Eine politische Evaluierung m uB
te auf jeden Fall der erste Schritt sein. Es 
ware wichtig gewesen, diesen ersten Schritt 
abzuschlieBen. ehe man die Schritte zwei 
und drei ging. Um auch in derOffentlichkeit 
eine Vermischung von moglichen Kundi
gungsgrunden zu vermeiden. Jetzt tritt der 
Fall ein, daB Gekundigte in der Offentlich
keit deutlich machen mussen, aus wel
chem Grund sie gekundigt sind, weil der 
Verdacht naheliegt, daB eine politische 
Belastung Ursache dafur ware. lch ware 
immer dafur gewesen, diese Prozesse sau
ber zu trennen, und das war auch die ur
sprungliche Intention des Wissenschafts
ministeriums in Sachsen. Die Prozesse ha
ben sich dann durch Terminzwange und 
durch einen sehr schleppend verlaufen
den GesetzgebungsprozeB in der Weise 
vermischt. in der wires jetzt konstatieren 
mussen. Das halte ich fur eine verhangnis
volle Entwicklung. Denn im Grunde ge
nommen haben die Personalkommissio
nen ihre Arbeit zwar im Fruhjahr abge
schlossen, es gab da die vom HEG gesetz-

sammen, daB die Auskunfte der Gauck -
Behorde in dieser kurzen Zeit nicht einzu
holen waren und daB das Stasi - Uberpru
fungsgesetz auch erst spat gekommen ist. 
Die zweite Phase der fachlichen Oberpru
fung war dann zu der Zeit, als sie begon
nen worden ist. eigentlich schon nicht mehr 
so sinnvoll. Es waren inzwischen die neu
en Strukturen in der Hochschulkommis
sion des Landes verabschiedet, man wuB
te also, daB man wesentlich weniger Per
sonal - insbesondere im Mittelbau -. brau
chen wurde, und diese fachliche Evaluie
rung hat dann eigentlich nur noch den 
Charakter einer Retrospektive gehabt. Denn 
es wurde evaluiert. ob der Kandidat fur den 
bisher eingenommenen Arbeitsplatz ge
eignet war. Diese Ergebnisse der Fach
kommissionen sind zum Beispiel beim Mit
telbau in dem AuswahlprozeB fur die Neu
besetzung der Stellen nicht berucksichtigt 
warden. Das ist jedenfalls eine hlesige Er
fahrung. Ob es sehr klug war, daB sich in 
diesen Evaluierungsprozessen sehr viele 
Hochschullehrer aus den alten Bundes
landem kollegial bereit gefunden haben 
mitzuwirken, das ist noch ein weiteres Pro
blem. Es sind unnotige Verargerungen 
entstanden. es sind muhsam aufgebaute 
Arbeitskontakte unter dem Einflu 13 des Ge-

te Frist, aber de facto arbeiten sie weiter. fuhls, nicht emst genommen zu werden, 
Das hangt unter anderem auch damit zu- eingefroren. Das beklage ich sehr. 

Gibas: Sehen Sie Wege, aus diesem Dilemma wieder herauszukommen? 

Mehnert: Nein, ich glaube, diese Chan- darauf orientierten, daB Bedarfskun-
ce ist vertan. das ist nach meiner Oberzeu- digungen bis Ende September ausge-
gung ein politisches Problem gewesen. sprochen werden muBten. lnwieweit eine 
lch bin nach wie vor der Meinung, daB Streckung dieser Terminvorgaben mog-
ursprunglich die Absicht glaubwurdig lich geworden ware nachdem bekannt war, 
bekundet worden ist, sukzessive zu ver- daB Bedarfskundigungen auch noch 
fahren. Aber das war offenbar organi- bis Ende des kommenden Jahres mog-
satorisch nicht durchhallbar. Zumal die Fri- lich sind, das enlzieht sich meiner Kennt-
sten des Einigungsvertrags ja ursprunglich nis. 
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Gibas: Wie reflektieren Sie heule die Einwirkungsmoglichkeiten. die Sie als damalige 
Rektorin einer Hochschule auf diesen UmgestaltungsprozeB hatten ? 

Mehnert: Im Fruhjahr 1990 kam man sich 
vor, als wuchsen einem Flugel. Wir haben 
es gewagt, uns in Gebiete zu erheben. in 
den en die Luft sehr dunn war. Wir waren ja 
Dilettanten, ohne Erfahrungen. Wer da
mals mit Leitungsaufgaben betraut worden 
ist, kam in der Regel aus irgendeinem Win
kel, war ohne lnsiderwissen , unerfahren in 

Gibas: Konnlen Sie das naher erlautem? 

Mehnert: Ja. Obriggeblieben ist z. B .. daB 
Lehrerbildung universitar ist. Obriggeblie
ben isl auch, daB es eine Moglichkeit gibt, 
wahrend des Lehrerstudiums in ein Magi
sterstudium zu wechseln. Obriggeblieben 
ist die freie Kombinierbarkeit der Facher in
nerhalb der Lehrerbildung. Das war ja zu 
DDR-Zeiten reglementiert. Werdamals Mu
siklehrer werden wollte, konnte das nur, 
wenn er bereit war, auch Deutschlehrer zu 
werden. Ubbriggeblieben ist die Etablierung 
neuer Fachrichtungen. Zu DDR-Zeiten ist 
uns ja die Etablierung philologischer Fach
richtungen auBer der Germanistik - also 
Fremdsprachenphilologien - versagt ge
blieben. Es ist uns gelungen, einen Slu
diengang zu etablieren, der in den allen 

organisatorischen Fragen. Er hatte nu r eine 
Vision. Es hat unheimlich SpaB gemacht, 
daB wir versuchen konnten, unsere Visio
nen in die Realitat zu zwingen. Viele unse
rer kuhnen Hohenfluge endeten allerdlngs 
mit einer Bauchlandung. Wenn lch jetzt re
sumiere, so ist von den hochfliegenden 
Planen relativ wenig ubriggeblieben. 

Bundeslandern auch nicht unumstritten isl, 
dessen Absolventen auf dem Markt aber 
drlngend gebraucht werden: die Freizeitpa
dagogik. Wenn man das resumiert. sind 
einige Konzepte aufgegangen. Es ist uns 
auch gelungen, die Primarstufenausbil
dung vorlaufig - wenn auch mit Schwierig
keiten und Obergangslosungen - in die 
Hochschulausbildung zu integrieren. Aber 
hier gibt es noch keine abschlieBende Lo
sung und das fuhrt zur Zeit zu erheblichen 
Verunsicherungen der Studenten. Aber 
insgesamt sind die Spielraume fur selbst
bewuBtes und selbstbestimmtes Handeln 
im Laufe dieser zweielnhalb Jahre immer 
starker reduziert warden, und viele Vi
sionen sind auf der Strecke geblieben. 

Gibas: Welche lhrer Visionen konnten Sie nicht realisieren? 

Mehnert: Wir hatten hier eine spezielle 
Zwickauer Vision. Das war die ldee von 
einerfeinen kleinen Universitat in der viert
groBten Stadt Sachsens. Das war wohl un
ter finanziellem Aspekt nicht durchselzbar. 
Die jetzige Losung, die Etablierung einer 
Regionaluniversitat Chemnitz -Zwickau ist 
eben nur die zweitbeste Losung. Das isl ei
ne Spagat - Universitat. Auf der Strecke ge
blieben isl vor allem aber die Hoffnung 
vieler, sich selbstbewuBI und selbstbe
stimmt in diesen ProzeB einzubringen. Et
was Neues zu beginnen und gleichzeitig 
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mit der eigenen Vergangenheit zu Rande 
zu kommen. lch beklage, daB die Ausein
andersetzung mit der eigenen Geschichte 
schon nicht mehrstattfindet, daB man schon 
nicht mehr bereit ist, often miteinander zu 
reden und daB aus einem alten Opportu
nismus ein neuer Opportunismus gewor
den ist. Der Satz, daB ein Volk, das seine 
Geschichte nicht bewaltigt, gezwungen 
sein konnte, sie ein zweites Mal zu durchlei
den, dieser Satz kommt m ir immer haufiger 
in den Sinn. 
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Gibas: Woran ist lhrer Meinung nach die Chance, selbstbestimmt und selbstbewu13t 
Neues zu gestalten, gescheitert? Wo sehen Sie Ursachen fur rasche Verdrangung der 
DOR - Vergangenheit und emeute unkritische Anpassung ? 

Mehnert: In einer Situation, in der man in 
vielen Lebensbereichen verunsichert ist -
die Verunsicherung ist in allererster Linie 
die Frage, ob man einen Arbeitsplatz be
halt - in einer solchen Situation vermeidet 
man a lles, was dazu fuhren konnte, mil3-
liebig zu werden. Wir haben daher schon 

wieder eine grol3e schweigende Mehrheit 
auch an den Hochschulen wie im Lande 
insgesamt. Sicherlich fallt es dem Einzel
nen schwer, eine solche Neuorientierung, 
wie jetzt abverlangt wird, ganz allein aus 
eigener Kraft zu vollziehen. Wo keine Kom
munikation ist, ist auch keine Hilfe. 

Gibas: Frau Mehnert, Sle haben mir in einem Gesprach gesagt, Sie seien vor 1989 kaum 
sensibilisiert gewesen fur eine frauenspezifische Sicht auf Wissenschaft und auf den 
Wissenschaftsbetrieb. Nun hatten Sie als Rektorin wahrend der Umstrukturierungsphase 
Verantwortung auch fur viele Frauen an lhrer Hochschule hier in Zwickau. Wie haben 
sich diese Prozesse auf Frauen ausgewirkt, und wie beurteilen Sie die Chancen fur ost
deutsche Wissenschaftlerinnen heute, sich in der gesamtdeutschen Wissenschaft einen 
ihren eigenen Vorstellungen und ihren Fahigkeiten angemessenen Platz zu erringen? 
Haben lhre Erfahrungen der letzten beiden Jahre als Rektorin lhre Sicht auf das Problem 
Frau und Wissenschaft modifiziert? 

Mehnert: Wenn man die Erfahrung ein 
paar Jahre lang macht, dal3 man eine Min
derheit ist, dann fragt man sich schon, 
warum das so ist. Zuma! in vielen Studien
richtungen, vor allem in den Geisteswis
senschaften ja unter den Studierenden die 
Frauen zahlenmal3ig dominieren. Aber je 
hoher man in der Pyramids der akademi
schen Wurden kommt, desto wenigerFrau
en hat man an der Seite. Das ist sicher nicht 
in erster Linie eine Frage der Unfahigkeit 
sondem eine Frage einer zu treffenden 
grundsatzlichen Lebensentscheidung. Ei
ne Entscheidung, die ich immer fur nicht 
zutreffend gehalten habe: Karriere oder 
Familia. Diese Entscheidung ist nun mil ei
nemmal fur viele Frauen aktuell geworden. 
Denn wenn, wie jetzt, die Randbedingun
gen nicht stimmen, um beides miteinander 
zu verbinden, dann wird man sich den 
landlaufigen Verhaltensmustem fur weibli
ches Leben viel leichter anpassen als wir 
das getan haben. Dann wird man zumin
dest die Berufstatigkeit unterbrechen mus
sen, wenn man sich Kinderwunscht. Wenn 
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eine Frau aber eine Wissenschaftskarriere 
angestrebt, sind schon zwei Jahre Unter
brechung todlich. 

Es ist heute eigentlich im Grundsatzlichen 
nicht anders als in der DOR. Die Frauen ha
ben gesetzlich verbriefte Rechte, im Hoch
schulemeuerungsprogramm sind Forder
moglichkeiten fur Frauen im Wissenschafts
betrieb ausdrucklich vorgesehen, es ste
hen Gelder dafur zur Verfugung. Die Welt 
scheint heil zu sein. Dal3 es aber eine un
heile Welt ist, hangt mit den vorhin schon 
genannten Rahmenbedingungen zusam
men. Eine Frau, die nicht die Moglichkeit 
hat. wie wir sie noch hatten, ihre Kinder in 
der Krippe gut betreut zu wissen, die nicht 
selbstbestimmt mit ihrem Mann zusammen 
das Geburtsjahr ihrer Kinder planen kann, 
eine solche Frau kann naturtich auch ihre 
wissenschaftliche Karriere viel schlechter 
planen. Wenn sie trotz dieser Hindemisse 
doch bei der Habilitation angekommen 
sind, dann sind ja die Unsicherheiten noch 
lange nicht beendet. Dann steht ihnen ja 
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heute bevor, sich als Privatdozentin zu be
wahren. Nach den Erfahrungen der Beru
fungsverhandlungen und der Arbeit der 
Berufungskommissionen in den letzten Mo
naten habe ich den Eindruck. dal3 man 
sehr viel Selbstbewu13tsein, oft sogar ein 
hypertrophiertes Selbstbewu13tsein 
braucht. dal3 man sich nicht scheuen darf, 
seine Ellenbogen auszufahren, dal3 Frau
en a priori weniger zugetraut wird als Man-

nem. In den Berufungskommissionen sit
zen naturlich auch vorwiegend Manner! 
Das, was wir in Sachsen unbedingt ange
strebt haben, und was auch den Empfeh
lungen der Arbeitsgruppe der HRK ent
sprach, dal3 in den Berufungs - und Aus
wahlkommissionen die Gleichstellungsbe
auftragten Mitsprachemoglichkeiten haben, 
das hat in Sachsen nicht stattgefunden. 

Gibas: Die Berufungs - und Besetzungsverhandlungen sind ja noch nicht abgeschlossen. 
Konnen Sie fur lhren Bereich trotzdem schon etwas zu jetztbereits ablesbaren Tenden
zen der Stellenneubesetzungen hinsichtlich des zu erwartenden Frauenanteils sagen? 
Hatten die qualifizierten Frauen lhrer Hochschule eine faire Chance ? 

Mehnert: Also es ware gelogen, wenn ich ren sehr viele Frauen tatig, der Antei l der 
jetzt erklarte, die Frauen seien sichtbar be- Hochschullehrerinen lag bei 12%. Wenn 
nachteiligt worden. Die Frauen waren nam- man das allerdings in absolute Zahlen um-
lich unter den wissenwschaftlichen Mitar- rechnet, waren das lediglich drei! Zwei Do-
beitem und Hochschullehrem auch zu zentinnen und ich als aul3erordentliche 
DDR-Zeiten eine Minderheit. Relativ gut Professorin. Also schon damals aul3eror-
vertreten noch im akademischen Mittelbau dentlich wenige Frauen. lch kann also nicht 
mit rund 42%. Das hangt aber auch milder sagen, Frauen sind jetzt erst benachteiligt 
Fachspezifik zusammen. Im musikprakti- worden, bei den aktuellen Entscheidun-
schen Bereich unserer Hochschule wa- gen. 

Gibas: Sie haben erwahnt, dal3 die Hochschulrektorenkonferenz sich dem Problem der 
Frauen in der ostdeutschen Wissenschaft angenommen hat. Gab es hier BeschlOsse, 
bindende Festlegungen o.a.? 

Mehnert: Es war im Sommer 1991 , als eine 
Arbeitsgruppe "Frauen in den Hochschu
len der neuen Bundeslander" unter dem 
Vorsitz des Vizeprasidenten der HRK ins 
Leben gerufen worden ist. lch habe eine 
solche Arbeitsgruppe damals zunachst fur 
entbehrlich gehalten. Heute sehe ich das 
anders. lch habe begriffen, dal3 sich auf 
eine solche Arbeitsgruppe auch Hoffnun
gen der Akademikerinnen in den alten 
Bundeslandern richten. Die HRK und die
se Arbeitsgruppe haben Empfehlungen 
gegeben zur Gleichbehandlung der Frau
en und zu besonderen F6rderm6glich
keiten. Was allerdings dann von diesen 
Empfehlungen durch die einzelnen Lan-
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desministerien umgesetzt wird, ist in deren 
Ermessen gestellt. In Sachsen ist z. B. rela
tiv wenlg von diesen Empfehlungen der 
Arbeitsgruppe in die Praxis umgeschla
gen worden. Die Arbeitsgruppe hat also 
keine bindenden Beschlusse geta13t. Dem 
widerspricht ja das Prinzip des Bildungs
foderalismus. Jedes Landesministerium 
wOrde sich gegen bindende BeschlOsse 
wehren. Also man konnte nur Empfehlun
gen geben. An diesen hat es nicht gefehlt. 
Im September 1992 hat sich die Arbeitsgrup
pe nocheinmal geaul3ert, aber da waren 
Dinge schon irreparabel vollzogen, da war 
nicht mehr viel zu retten. 
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Gibas: Haben Sie die Unterstutzung von Frauen lhrer Hochschule gespurt, wenn Sie sich 
hier fur ihre Belange stark gemacht haben. Sind die Frauen sensibilsiert und auch bereit 
sich selbst fur die Durchsetzung ihrer Rechte zu engagieren? ' 

Mehnert: lch hab dafur gesorgt, daB zwei 
berufungsfahige Frauen 1990 auch als 
Hochschullehrerinnen berufen worden. Da 
waren wir dann drei an unserer Hochschu
le. Aber das war auch kein Frauenproblem. 
Die Frauen haben mich so gut oder so 
schlecht unterstutzt, wie mich auch Man
ner unterstutzt haben. lch habe dann sehr 
zeitig den ProzeB der Wahl einerGleichstel
lungsbeauftragten in Gang gesetzt. Das isl 
auBerordentlich schleppend verlaufen und 
ich bin eigentlich sehr enttauscht, wie we
nig die Chance genutzt wurde. Die Gleich
stellungsbeauftragte hatte alle Moglichkei
ten. im Kontakt mit mir und uber meine 

Kontakte zur Arbeitsgruppe Frauen der 
HRK hier die Dinge wirklich fur die Frauen 
zu bewegen, sie hat es nicht getan. Viel
leicht war sie auch uberfordert. Es war eine 
junge Assistentin. die noch mit ihrem eige
nen AbschluB beschaftigt war. lch habe 
auch von den Frauen nicht sehrviel Bereit
schaft gespurt, fur sich selbst einzutreten. 
Das hat mich sehr enttauscht. Aber man 
kann ja nicht gleichzeitig Rektorin und 
Gleichstellungsbeauftragte der Hochschu
le sein. So konnte ich immer nur versu
chen anzustoBen, meine lnformationen 
weiterzugeben, zu motivieren, mehr habe 
ich nicht tun konnen. 

Gibas: Woran liegt es lhrer Meinung nach, daB Frauen in dieser Situation, da es mit sehr 
harten Bandagen um die Neuverteilung von Pfrunden in der ostdeutschen Wissenschaft 
ging und geht, zu wenig Eigenengagement zu entwickeln vermochten? 

Mehnert: Ja, vieleicht liegt das daran, daB 
man das bislang nicht geubt hat, weil man 
meinte, es nicht uben zu m ussen. Im Notfal
le gab es ja in der DDR eine Frauenkomm is
sion an der Hochschule und einen Frau
enfbrderungsplan. Das haben die Genos
sen schon alles gerichtet. DaB man eigen
verantwortiich etwas fur sich tun muBte, 
daB man in die Offentlichkeit geht, sich Ver
bundete sucht, das ist nicht geubt worden. 

Jetzt hat sich diese Ungeubtheit der Frau
en. fur sich seibst wirklich zu straiten, uber
lagert m it dem generellen Problem existen
tieller Note fur Frauen und Manner. Daher 
ist diese Senisibilisierung, diese Entwick
lung frauenspezifischer Sichtweisen auf die 
Probleme der Umstrukturierung der Wis
senschafts-und Hochschullandschaft kaum 
erfolgt. 

Gibas: Was ist lhrer Meinung nach zu tun, um die Frauen fur dieses Problem aufzuschlie
Ben, und was ist vor allem zu tun, um eines zu vermeiden: daB das kreative Potential der 
Wissenschaftlerinnen in diesem ProzeB nicht auf der Strecke bleibt? 

Mehnert: Das ist nicht nur allein ein Pro
blem der Frauen im akademischen Be
reich. Es ist ein generelles Problem, wie 
Frauen sich unter diesen neuen Bedingun
gen orientieren. Ob sie sich damit abfin
den, in die Rolle einer - jetzt verwende ich 
eine Formulierung aus dem marxistischen 
Grundlagenstudium - ob sie sich mit der 
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Rolle zufriedengeben, eine industrielle 
Reservearmee zu werden, oder ob sie als 
ganz wichtigen Teil ihrer lndivldualitat ihre 
Berufstatigkeit und zwar ohne irgendwel
che Einschrankung akzeptieren. Das ist 
ein Problem der Frauen insgesamt. Das 
zweite Problem ist - und das geht Manner 
und Frauen an - daB man nicht nachlas-
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sen dart in dem Bemuhen, die Bedingun
gen dafur einzufordem. Einiges isl ja schon 
geschehen. ich glaube, da haben die 0st
frauen dazu beigetragen. Denn als die West
frauen gemerkt haben, wie das hier mit 
Kindergarten war und daB man da nicht 
fruh mit einem Fahnenappell begonnen 
hat und daB die Sauglinge noch nicht die 
Nationalhymne lemen muBten, da haben 
sie begriffen, daB das hier auch eine Er
weiterung der Freiraume fur die Emanzi
pation der Frauen war. Also auf dieser 
Ebene muB man sich weiter bemuhen. lch 
halte es auch fur fa Isch, wenn man sich jetzt 
mit dem Abstimmungsergebnis im Bun
destag zum § 218 zufriedengibt und meint, 
damit hatte man den Sieg schon errungen. 

lch glaube, dal3 es immer wieder Bem!l
hungen geben wird , das zu unterlaufen. 
Das isl naturlich eine ganz wichtige Erfah
rung von Frauen hier, daB man seine Fa
milienplanung wirklich selbst betreiben 
kann. Also ich meine: Es geht um die Si
tuation der Frau in der Gesellschaft ganz 
allgemein und darunter um die der Frauen 
an den Hochschulen, fur die insofern eine 
Sondersituation besteht, weilWissenschaft 
eben ein Molloch ist. Sie will den Men
schen mit Haut und Haar. Aber das kann 
die Einzelne nicht fur sich allein losen, das 
kann man auch in einer Ehe nur miteinan
der losen. Es braucht die Akzeptanz beider 
Partner. 

Gibas:Was konnen Frauen an Spezifischem in die Wissenschaft, in Wissenschaftsstruk

turen einbringen? 

Mehnert: Da muBten Sie eigentlich Man
ner fragen, mit denen ich in den letzten 
Jahren zusammen gearbeitet habe. lch 
denke, man ist als Frau sicher emotionaler, 
man scheut sich weniger als ein Mann, 
seine Emotionen auch zu auBem. Das 
muB ja nicht gegen das kluge Argument 
stehen. Aber ich glaube, die Art und Weise 
des Miteinanderumgehens, sich auch das 
Recht zu nehmen, traurig zu sein und zor
nig zu sein, und das auch zu zeigen, das 
konnte insgesamt zu einer Veranderung 
der Umgangsformen miteinander auch im 
Hochschulbereich fOhren. Meine Sorge 
ist, daB die weitergehende Vermannli
chung des akademischen Bereichs auch 
zu einer Abkuhlung des Klimas fuhren 

klima. Dazu gehortauch ein wenig mensch
liche Warme und Zuneigung, die Bereit
schaft zuzuhoren, auf den anderen zuzu
gehen, sich um Verstandnis zu bemuhen. 
Das schlieBt nicht aus, daB man dann auch 
entscheidungsbereit sein muB und man 
muB auch oft Entscheidungen treffen, die 
einem wehtun. Aber ich glaube, Frauen 
konnen einen anderen Stil einbringen. 
Das konnen auch Manner, aber da ist das 
Rollenverhalten doch viel starker ausge
pragt als bei Frauen. lch habe auch schon 
in der Offentlichkeit Tranen gezeigt. weil 
ich ganz traurig war. lch habe mich dabei 
nicht gut gefuhlt, aber ich wollte es auch 
nicht verbergen, daB ich traurig war. Man
ner scheuen sich in der Mehrheit, soetwas 

konnte. Auch Wissenschaft braucht zu lh- zu zeigen. 
rem Gedeihen ein bestimmtes Wachstums-

Gibas: lch wurde Sie gem noch fragen, weiche Weichen Sie gesteilt haben mochten. um 
Frauen in diesem sich immer schwieriger gestaltenden Umfeld in der Wissenschaft FuB 
fassen zu lassen, ihnen Mut zur Wissenschaft zu machen, Mut zu machen , Verantwor
tung auch in Leitungsfunktionen zu ubemehmen in der Wissenschaft? 

Mehnert: Das erste ist das, was bei jedem 
selbst beginnt. lch glaube, man ist als Frau 
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aufgefordert, anderen Frauen einen Dienst 
zu erweisen, namlich den Dienst. das eIge-
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ne Beispiel zu geben und das auch zu sa
gen. Einfach durch das eigenen Beispiel 
anderen Frauen Mut machen. Frauen brau
chen Moglichkeiten, sich zu artikulieren. 
Von Emanzenbunden halte ich uberhaupt 
nichts. Weil Gleichberechtigung das Mit
tun beider Geschlechter braucht, Frauen 
konnen sich nicht emanzipieren gegen 
Manner. lch wurde also nie einem Verein 
beitreten, in dem nur Frauen sind. lch mei
de auch Gesprachsrunden, in denen nur 
Frauen sind. lch meine, es mussen beide 
Ge sch lechter m iteinander et was be we gen. 
Deshalb muB man im Gesprach bleiben. 

Von den Landespolitikern erwarte ich, daB 
sie dafur Sorge tragen, daB die Gleichstel
lungsbeauftragten in den wildbewegten 
Prozessen der Umstrukturierung nicht von 
der Bildflache verschwinden. Das halte ich 
furganzwichtig. DieGesprachsbereitschaft 
des sachsischen Ministers ist wesentlich 
gefordert worden , als wir unsere Anliegen 
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uber die Gleichstellungsbeauftragte im 
sachsischen Kabinett vorbringen konnten. 
Da ich bei der jungsten Bonner Beratung 
der Arbeitsgruppe Frauen der HRK die 
Feststellung gemacht habe, daB die Gleich
stellungsbeauftragten der Hochschulen faBt 
alle gekundigt sind, konnte es leicht sein, 
daB auch die Institution Gleichstellungsbe
auftragte nicht erhalten bleibt. lch meine, 
es ist wichtig, sie zu erhalten, well es Part
ner geben muB, die immer wieder auf die 
besondere Situation von Frauen hinwei
sen und dafur sorgen, daB z. B. die Mog
lichkeiten des Hochschulemeuerungspro
gramms zur Frauenforderung auch wirk
lich ausgeschopft werden. 

Elke Mehnert, 52, verheiratet. zwei 
Tochter, ordentliche Professorin fur 

deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts/ 
Komparatistik an der Technischen 

Universitat Chemnitz -Zwickau. 
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PROJEKTE 

Gabriele Jahnert (Berlin): 

Das Zentrum fur interdisziplinare Frauenforschung der Humboldt
Universitat zu Berlin 

DasZentrum fur interdisziplinare Frauenfor
schung (ZiF) wurde im Dezember 1989 
von einer Gruppe von Wissenschaftlerin
nen aus verschiedenen Disziplinen gegrun
det, die sich seit 10 Jahren individuell und 
kollektiv in einem halboffiziellen Arbeitskreis 
um die Aneignung feministischer Wissen
schaft und die Erarbeitung eigener femini
stischer Forschungsansatze bemuht hat
ten. Das ZiF ist momentan eines der weni
gen gelungenen Beisplele fur die lnstitutio
nalisierung von Frauenforschung in den 
neuen Bundeslandern. 

Selbstverstandnis undZielsetzung 
des Zentrums 

"Wissenschaft ist nach wie vor eine Man
nerdomane. Frauen haben es schwer, in 
den Strukturen des Wissenschaftsbetrie
bes FuB zu fassen und auf hohere Range 
zu gelangen. lnsbesondere in der For
schung haben Frauen selten die Moglich
keit, eigene Projekte zu bearbeiten, die 
Forschungsgegenstande zu bestimmen, 
in Forschungsarbeiten geschlechtsspezifi
sche Untersuchungsfelder, Sichtweisen 
und Bewertungskriterien einzubringen. 

Mit dem ZiF soll deshalb eine Institution in-

Wissenschaftlerinnen, Studentinnen und 
autonomen Frauenforscherinnen einen Ort 
gibt und die zielgerichtet Forschungen for
dert, die sich als Frauenforschung verste
hen. Kriterien dafur sind ein Wissenschafts
verstandnis, das 'Geschlecht' als eine Struk
turkategorie begreift, eine von den lnteres
sen der Forscherinnen unabhangige 'ob
jektive' Wissenschaft vemeint. die Ursa
chen und Erscheinungsformen der struk
turellen Benachteiligung des weiblichen 
Geschlechts als einen zentralen Aspekt 
ansieht und mit den wissenschaftlichen 
Ergebnissen die Entwicklung von Frauen 
zu selbstbestimmten, autonomen Subjek
ten befordem will." (Praambel des Statuts 
des ZiF) 

Ausgehend von diesem Selbstverstandnis 
setzt sich das ZiF zum Ziel, die Frauenfor
schung und insbesondere die lnterdiszipli
naritat in der Frauenforschung der HUB 
und im Raum Berlin zu fordern. Es soll ein 
Netzwerk aufgebaut werden, das die in 
ihren Fachbereichen meist vereinzelt ar
beitenden und an Frauenforschung interes
sierten Wissenschaftlerinnen zwecks wis
senschaftlichen Austausches und Zusam
menarbeit zusammenfuhrt. 

nerhalb der HUB geschaffen werden, die Das ZiF will die Frauenforschung in den 
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Fachbereichen unterstutzen und eine mog
lichst breite wissenschaftliche Offentlich
keit tor die Ergebnisse der Frauenfor
schung schaffen. Dabei kommt der Inte
gration der Frauenforschung in die Lehre, 
beispielsweisedurch regelmaf3ige Lehran
gebote tor das studium generale und Wei
terbildungsangebote groBe Bedeutung zu. 
Perspektivisch ist geplant, Frauenstudien
gange in den einzelnen Disziplinen (wei
ter) zu entwickeln und einen interdiszipli
naren Studiengang mit Schwerpunkt Ge
schlechterlorschung als Nebenfach und 
Spezialisierung aufzubauen. 

Die besondere Organisationsstruktur des 
ZiF soll vor allem die Verstandigung zu 
thematischen und methodischen Grundla
gen interdisziplinarer Frauenforschung er
moglichen sowie interdisziplinar angeleg
te Frauenforschungsprojekte befordem. 
Dies schlieBt die Kooperation mit Wissen
schaftlerinnen anderer disziplinar und 
interdisziplinar orientierter Forschungsein
richtungen und autonomer Frauenfor
schung ein. Das Verstandnis des ZiF als 
Netzwerk umfaB! auch den Aufbau einer 
lnformations-/Dokumentationsstelle der 
Forschungsvorhaben und Publikationen 
auf dem Gebiet der Frauentorschung der 
HUB und in den neuen Bundeslandem. 

Dem interdisziplinaren Ansatz in der Arbeit 
und dem Verstandnis des ZiF als organi
sierendes und koordinierendes Zentrum 
fur Aktivitaten der verschiedenen Art von 
Wissenschaftlerinnen und Studentinnen 
der HUB und der neuen Bundeslander 
entspricht dessen Organisationsstruktur. 

Organisation storm des Zentrums und 
seine Einbindung in die HUB 

Zur Struktur des Zentrums gehoren die 
Vollversamm lung al ler Mitarbeiterinnen des 
ZiF, der wissenschaftliche Beirat und die 
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Geschaftsstelle einschlieBlich der Stelle tor 
lnformation/Dokumentation. 

DasZiF ist dem FB Kultur- und Kunstwissen
schaften durch seine Geschaftsstelle und 
mit einem eigenen Haushalt zugeordnet. 
Dem wissenschaftlichen Beirat des ZiF ge
horen 9 Frauen unterschiedlicher Wissen
schaftsdisziplinen an, die von der Vollver
sammlung paritatisch aus den im Zentrum 
mitarbeitenden Hochschullehrerinnen, wis
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Stu
dentinnen tor die Dauer von zwei Jahren 
gewahlt werden. Die von derVollversamm
lung aus dem Kreis der Hochschullehre
rinnen im Beirat ebenfalls furzwei Jahre zu 
wahlende wissenschaftliche Leiterin des 
ZiF steht dem Beirat vor. 

Dem Beirat obliegen die Erarbeitung und 
Umsetzung derwichtigsten wissenschafts
strategischen und aktuellen Aufgaben, Ar
beitsschwerpunkte und -ziele des ZiF. Er 
ist der Vollversammlung rechenschafts
pflichtig und bildet ein wesentliches Binde
glied zwischen den Wissenschaftlerinnen 
und Studentinnen der verschiedenen 
Fachbereiche (gegenwartig vertreten sind 
die Kulturwissenschaften, Germanistik, 
Anglistik, Sozialwissenschaften, Theolo
gie, Psychologie und Medizin). 

Dem Beirat beigeordnet ist die Geschafts
stelle des ZiF mit einer Geschaftsfuhrerin, 
einer technischen Assistentin und einer 
Mitarbeiterin tor lnformation/Dokumentati
on. Die Geschaftsstelle organisiert die Ar
beit des Zentrums durch eine Reihe von 
Informations-, Verwaltungs- und Dienstlei
stungen. 

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte und 
Leistungen des ZiF 

1. Zur Zeit bildet die Analyse der Situation 
von Frauen in den gegenwartigen Um-
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bruchsprozessen und in der DDR-Vergan
genheit unter feministischem und ge
schlechtsspezifischem Blickwinkel den 
entscheidenden Forschungsschwer
punkt. lnnerhalb verschiedener For
schungsprojekte wird mit interdisziplinaren 
Ansatzen versucht, die laufenden Transfor
mationsprozesse zu dokumentieren und 
erste Analysen zu erstellen 

In einem Projekt unter der Leitung von Prof. 
Dr. Irene Dolling (FB Kulturwiss.) werden 
soziokulturelle Veranderungen im Alltag 
von Frauen beim Obergang von der ODA 
in ein Gesamtdeutschland untersucht. Auf 
der empirischen Grundlage von Tagebu
chem, geschrieben im Herbst 1990 von 
Frauen (und einigen Mannem) verschie
denen Alters und verschiedener sozialer 
Schichten , wird der gesellschaftliche Um
bruch als "Erfahrung von unten" analy
siert. 

Projekte in derSoziologie beschaftigen sich 
unter Leitung von Frau Doz. Dr. Hildegard 
M. Nickel (FB Sozialwiss.) mit dem Pro
blem der Angestellten im Verwaltungs- und 
Dienstleistungsbereich, insbesondere mit 
der Frauenarbeit im Obergang zur Markt
wirtschaft. 

Ein ebenfalls interdisziplinar angelegtes 
Projekt unter der Leitung von Frau Dr.sc. 
Hannelore Scholz (FB Germanistik) ging 
den Problemen von kultureller Selbst- und 
Fremdwahmehmung von Frauen im Zuge 
derstrukturellen, politischen, institutionellen 
und wirtschaftlichen Veranderungen in der 
DOR und einigen anderen osteuropaischen 
Landem nach. Wissenschaftlerinnen aus 
der ehemaligen DDR, der Alt-BRO, Polen, 
Bulgarien, Lettland. derCSFR untersuchen 
aus der Sicht der Betroffenen die kulturel
len Veranderungen in den Lebensbezie
hungen von Frauen und versuchen diese 
Wahrnehmungen anhand von verschie-
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denen Materialien (Medien, Texte, Inter
views, Gesetze) zu analysieren. 

Zu nennen waren ebenfalls verschieden
artige Untersuchungen und Projekte im 
Bereich der psychosozialen Frauenheil
kunde (OMR Prof. Dr. Anita Weif3bach
Rieger) oder Versuche, die Situation von 
bestimmten Berufs- oder sozialen Grup
pen zu analysieren (z.B.: Dr. Petra 
Drauschke I Dr. Margit Stolzenburg: Die 
Veranderung der Lebensbedingungen von 
alleinerziehenden Frauen und ihren Kin
dem im Ostteil Berlins aus arbeitsmarkt
und sozialpolitischem Blickwinkel). 

Im Rahmen einer ABM-MaBnahme baute 
Frau Regina Benkert (Dipl.-Psych.) eine 
psychologische Beratungsstelle fur Frau
en auf, die in Einzelgesprachen und in der 
Gruppenarbeit Frauen Hilfe zur Selbsthilfe 
vermitteln soil. 

Das ZiF ist daruber hinaus bemuht, sich 
dem Anspruch zu stellen, auch in politi
sche Diskussionen zu globalen Fortschritts
konzepten einzugreifen und das Selbstbe
stimmungsrecht der Frau mit durchsetzen 
zu helfen. Im Sommersemester 1992 wur
de beispielsweise eine Ringvorlesung mit 
dem Titel "Ohne Frauen ist kein Leben. 
Zur Problematik des§ 218 und zu moder
nen Reproduktionstechnologien" durch
gefuhrt. 

2. Gegenwartig vollziehen sich an der HUB 
und den anderen Universitaten und Hoch
schulen der neuen Bundeslander gravie
rende Umstrukturierungsprozesse, die 
auch zur Herausdrangung von Wissen
schaftlerinnen aus dem Universitatsbetrieb 
fuhren. Wir versuchen daher verstarkt, die 
Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten zu 
unterstutzen und wissenschaftspolitischen 
EinfluB auf die genannten Prozesse zu 
nehmen. Beispielsweise wird innerhalb 
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eines ABM-Projektes eine soziologische 
Untersuchung zur Situation der Wissen
schaftlerinnen in Berlin/Brandenburg 
durchgefuhrt und eine Tagung am 23./ 
24.10.92 durchgefuhrt, die neben der Ana
lyse vor allem wissenschaftspolitische 
Handlungsstrategien diskutierte. AuBer
dem wurde ein von der Landesregierung 
Brandenburg finanziertes halbjahriges 
Weiterbildungsprogramm tor Gleichstel
lungsbeauftragte durch das ZiF konzipiert 
und getragen. 

3. Ein Schwergewicht in der Arbeit des 
Zentrums liegt auf dem Auf- und Ausbau 
der Dokumentation von Frauenforschung 
an der HUB und in den neuen Bundeslan
dem. Es geht uns hierbei sowohl darum. 
aktuell laufende Forschungsprojekte als 
auch Publikationen und graue Literatur (Stu
dien, Forschungsberichte, Diplomarbeiten, 
Dissertationen) auf dem Gebiet der Frau
enforschung in der DOR systematisch zu 
erfassen. Auf dieser Grundlage und durch 
den weiteren Ausbau unseres wissen
schaftlichen Handapparates sollen die 

Beratungs- und Serv1celeistungen des 
Zentrums weiter ausgebaut werden. 

Das Bulletin des ZiF soil uber die lnforma
tion/Dokumentation und Vemetzung von 
Frauenforschung hinaus verstarkt auch 
Ergebnisse von relevanten Forschungs
vorhaben und wissenschaftspolitische Fra
gestellungen dokumentieren und zur Dis
kussion stellen. Das Heft 4 wendet sich 
dem Problem "Frauen-Wissenschaft-Ar
beitsmarkt'' zu, das geplante Bulletin Nr. 5 
wird interkulturelle Prozesse der Frauen
forschung und -bewegung reflektieren. 

4. Seit dem 2. November 1992 stetit alien 
Studentinnen und Wissenschaftlerinnen 
ein PC-Pool mit computergestutzten Arbeits
platzen zur Verfugung. Geplant sind PC
Weiterbildungsangebote, die speziell auf 
die Bedurfnisse von Frauen und Frauenfor
scherinnen abgestimmt sind. 

Gabrie/eJiihnert, Dr., ist 
Geschaftsfuhrerin des Zentrums fur 

lnterdiszipliniire Frauenforschung an der 
HUB, Mittelstr. 7/8, 0-1086Berfin 

Koordinierungsstelle Frauenforschung an der TU Dresden • 
Feigenblatt oder wissenschaftliche Herausforderung? 

Frauenforschung, ob einst als exotisch be
lachelt oder als militant abgewertet. ist in
zwischen wohl aus ihrem Schattendasein 
herausgeholt worden: 1st doch die Frauen
frage mittlerweile in aller Munde, und nicht 
wenige wissenschaftl iche Einrichtungen 
nutzten die Moglichkeit, sich mit ihr zu 
schmucken. Freilich, derfeste Etat tor Frau
enforschung ist zunachst vor allem an Uni-
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versitaten und Hochschulen der alten Bun
deslander erstritten, doch auch in den neu
en Bundeslandem sind Frauenforscherin
nen, couragierte Wissenschaftler und Stu
dentlnnen im Aufbruch, um Frauenfor
schung zu institutionalisieren. Als Beispiele 
sei hier das ZIF der Humboldt-Universitat 
Berlin genannt, das noch in der Aufbruch
phase gegrundet wurde und auf die um-
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fangreichsten Erfahrungen in der Frauen
forschung der neuen Bundeslander sowie 
ihrer Wissenschaftsorgan is at ion verweIsen 
kann. 

Die Koordinierungsstelle Frauenforschung/ 
Frauenstudien an der TU Dresden, die 
durch das Engagement der Parlamentari
schen Staatssekretarin tor die Gleichstel
lung von Frau und Mann, Frau Friedericke 
de Haas, und der Gleichstellungsbeauf
tragten derTU Dresden, Frau Dr. Karin Rei
che, eingerichtet wurde, existiert seit Marz 
1992. Sie ist derzeit m it engagierten Frauen 
besetzt, die aut ABM-Basisteilzeitbeschaftigt 
tatigsind. 

Diesbezugliche 0berlegungen sind uns 
auch von der neu einzurichtenden Hoch
schule in Potsdam bekannt. Dort soil ein 
Lehrstuhl Frauenforschung in der Ge
schichtswissenschaft installiert werden. An 
derTechnischen Hochschule llmenau tritt 
die Gleichstellungsbeauftragte engagiert 
fur die Etablierung von Frauenforschung 
ein. 

Im folgenden Beitrag sollen Autgabenbe
reiche, Erfahrungen und Ergebnisse der 
Koordinierungsstelle Frauenforschung an 
der TU Dresden sowie 0berlegungen zur 
Profilierung ihrer Tatigkeit dargestellt wer
den. 

1. Aufgabenbereiche der 
Koordinierungsstelle 

Zunachst wurden die ABM-Stellen in der 
Koordinierungsstelle mit dem Ziel geschaf
fen, eine Dokumentation zur Frauenfor
schung in Sachsen zu erstellen. Durch die 
Arbeit an dieser Bibliographie lemten wir 
zahlreiche Frauenforscherlnnen in Sach
sen kennen. und inzwischen sind wir der 
Auffassung, daB eine Hauptaufgabe der 
Koordinierungsstelle die Vemetzung der 
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Frauenforscherlnnen Sachsens ist. Zu
gleich erwies es sich als notwendig, an der 
TU Dresden Bedingungen dafur zu schaf
fen, daB die Frauentorscherlnnen In der 
Koordinierungsstelle einen Ort der wis
senschaftlichen Kommunikation finden, der 
sie in ihrem Streben nach lnterdisziplinaritat 
der Frauen- und geschlechtsspezifischen 
Forschung befordert. Aktiv einbeziehen 
mochten wir in unsere Tatigkeit auch Stu
dentlnnen und autonome Frauenforsche
rlnnen. Es geht uns vor allem darum, Frau
en lnteraktionsmoglichkeiten zu schaffen, 
um Androzentrismus und Misogynie an 
den Universitaten und Hochschulen ent
gegenzuwirken. Denn Frauen, so zeigt es 
sich gegenwartig, werden die Verliererin
nen der Umstrukturierung der Hochschul
landschaft sein. Unbedingt stehen unsere 
Toren auch alien Studenten und Wissen
schaftlern often, die das hierarchische Ge
schlechterverhaltnis im wissenschaftlichen 
System uberdenken wollen oder sich be
reits frauenbezogenen bzw. geschlechts
spezifischen Fragestellungen in ihren For
schungsarbeiten zugewandt haben. 

Die oben genannte Aufgabe impliziert au
Ber Recherche- und Dokumentationstatig
keit die Information und Wissenschaftsor
ganisation, Verwaltungsarbeiten und wei
tere Dienstleistungen. 

1. 1. Recherche und Dokumentation 

Zur Zeit sind wir dabei, Frauenforsche
rlnnen (im weiten Sinne, also auch Wis
senschaftlerlnnen, die zu geschlechtsspe
zifischen Fragen forschten und torschen) 
aufzuspuren sowie vorhandene For
schungsergebnisse zu erfassen und zu 
dokumentieren. Ergebnis der Recherchen 
soil eine mehrteilige Bibliographie zur 
Frauenforschung in Sachsen sein. 

Sicher, Frauenforschung im eigentlichen 
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Sinne gab es in der DDR nur vereinzelt. 
z.B. an der Karl-Marx-Universitat Leipzig 
und der Humboldt-Universitat Berlin. Aber 
es gab eine Reihe von Arbeiten, die frau
enbezogene und geschlechtsspezifische 
Themen untersuchten, wenn auch mitun
ter nicht frei von apologetischen Zugen. 

Wir haben bisher mit unseren Recherchen 
mehr Arbeiten gefunden. als wir vermute
ten und sind inzw1schen fur Sachsen in der 
Lage, bestimmte Tendenzen abzuleiten 
und Aussagen zu den lnhalten der Unter
suchungen zu machen. In diesem Sinne 
verstehen wir unsere Arbeit auch als 
Aufarbeitung der Geschichte. 

Fur die Recherchen wurde es hochste 
Zeit, denn der ProzeB der Umstrukturierung 
war bereits in Sachsen in vollem Gange, 
einige der wissenschaftlichen Einrichtun
gen waren schon abgewickelt und Frau
enforscherlnnen standen vor Bedarfskun
digungen. Da besonders die graue Litera
tur kaum dokumentiert wurde, bedeutete 
das fur uns, eine Fulle von Korresponden
zen und Gesprachen mit den wissenschaft
lichen Einrichtungen. ihren Bibliotheken 
und den Wissenschaftlerlnnen zu fuhren, 
um die gesuchten Arbeiten zu erfassen. Im 
Nachhinein sehen wir durchaus das Posi
tive dieser Muhen, denn es ist uns so ge
lungen, erste Vernetzungen vorzuberei
ten und Knotenpunkte zu schaffen sowie 
manche von unten gewachsene Aktivitat in 
unsere Koordinierung einzubeziehen. 

Dissertationen, Diplomarbeiten, Studien 
etc., die uns von den Autorfnnen geschenkt 
wurden, stehen jetzt in unserer Bibiiothek 
der Offentlichkeit zur Verfugung. Wir be
muhen uns weiter um Vervollstandigung 
unseres diesbezuglichen Bestandes und 
sind dankbarfur jede Unterstutzung. lnzwi
schen verfugen wir in unserer Bibliothek, 
dank der Unterstutzung durch Herm Prof. 
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Dr.rer.soz.habil. Lothar Bohnisch, dem 
Grundungsprofessor fur den Lehrstuhi So
zialpadagogik an der TU Dresden, uber 
mehr als 870 Bucher und 50 Zeitschriften 
zur Frauenforschung. Dazu gehoren auch 
Schenkungen von Frauenforscherinnen 
der alten Bundeslander, z.B. der Universi
tat und der Hochschule fur Politik und Wirt
schaft Hamburg. 

1.2. Information und 
Wissenschaftsorganisation 

Unsere Absicht ist es, 2 x jahrlich ein Bul
letin zur Frauenforschung herauszugeben. 
AuBerdem wollen wir in Rundbriefen die 
Frauenforscherlnnen Sachsens uber Akti
vit.aten, Veranstaltungen, Projekte und auch 
Probleme auf dem Gebiet der Frauenfor
schung informieren. 

Seit dem Wintersemester 1991/92 wird an 
derTU Dresden eine Ringvorlesung durch
gefOhrt, in der 14tagig Wissenschaftlerfn
nen der TU Dresden zu frauenbezogenen 
und geschlechtsspezifischen Themen le
sen. Im Wintersemester 1992/93 wurden 
und werden im Rah mender Ringvorfesung 
folgende Themen behandelt: 

07.10.92 Frau Dr.oec. Karin Zachmann: 
Mannerberufe - Frauenarbeit? Fragen ge
schlechtsspezifischer Arbeitsteilung seit 
dem Mittelalter 
21 .10. 92 Frau Dr.phi!. Annemarie Roemer: 
Familie in Geschichte und Gegenwart 

04.11 .92 Frau Prof. Dr.phil.habil. Ingrid 
Kelling: Deutsch als Mannersprache 
02.12.92 Herr Prof. Dr.rer.soz. Lothar 
Bohnisch: Mannsein und Mannerbilder 
heute 
16.12.92 Frau Dr.phi! Gudrun Bertram: 
Russische Frauenschicksale in der Litera
tur des 2Q. Jahrhunderts 
13.01 .93 Herr Dr.phil.habil. Hans-Gunter 
Ottenberg: Nicht nur liszts Rivalinnen -

hoch.~chulc OSI dez. I 992 

das Leben und Schaffen deutscher Musi
kerinnen im 19. Jh. 
27.01 .93 Frau Dr.phi!. habit. Sonja Koch: 
Androgyne Gleichwerdung in den Gei
steswissenschaften oderforderte Klio auch 
ihre Tochter? 

Ober unterschiedliche andere diesbezug
liche Lehrformen denken wir nach. 

Im November haben wir einen Diskurs fur 
Frauenforscherlnnen der TU Dresden zur 
Entwicklung der Frauenforschung an der 
Universitat begonnen. Aul3erdem sind Wei
terbildungsveranstaltungen fur Frauenfor
scherlnnen und Studentlnnen geplant. die 
auch arbeitslosen und anderen interes
sierten Frauen offenstehen sollen. Daruber
hinaus wollen wir auch Fachtagungen und 
Konferenzen organisieren und durchfuh
ren. 

1 .3. Verwaltungsarbeiten 

Wir sind bemuht, Bedingungen zu schaf
fen. die die Tatigkeit der F rauenforscherln
nen ermoglichen, erleichtem und aktivie
ren sowie deren Vemetzung und Kommu
nikation befordem. Dazu gehoren Beratun
gen uber Finanzierungsmoglichkeiten fur 
eingetragene Vereine und Frauenfor
schung an den wissenschaftlichen Einrich
tungen ebenso, wie das Schaffen von Mog
lichkeiten der Begegnungen, die Veroffent
lichung von Ergebnissen, die Ermittlung 
von notwendigen Forschungen und ande
rerseitsdie Information derGleichstellungs
stellen Ober Ergebnisse durchgefuhrter Un
tersuchungen. Wir wollen interessierten 
Studierenden und Wissenschaftlerlnnen 
Gesprachspartnerfnnen vermitteln. sie bei 
der Suche nach Literatur fur ihre wissen
schaftliche Arbeit beraten und unterstutzen 
sowie fur sie Moglichkeiten schaffen, ihre 
Forschungsansatze vor erfahrenen Frau
enforscherlnnen zur Diskussion zu stellen. 
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SchlieBlich gilt es, staatliche Behorden und 
die Leitungen der Hochschulen und Uni
versitaten fur Frauenforschung zu sensibili
sieren. Gemeinsam sind Qualifizierungs
moglichkeiten fur Madchen und Frauen zu 
diskutieren sowie lnteressen an Projekten 
der Frauenforscherlnnen zu wecken(auch 
der Frauen in den eingeschriebenen Ver
einen und arbeitsloser forschender Frau
en). 

2. Erste Erfahrungen und Ergebnisse 

In der DOR gait die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau als verwirklicht, eine 
Frauenbewegung und Frauenforschung, 
vergleichbar mit der der alten Bundeslan
der, gab es In den neuen Bundeslandem 
in dieser Weise nicht. 

Forschungen zur Frau, sofem sie in Sach
sen, wie wohl in der DDR insgesamt. uber 
Jahrzehnte gefuhrt wurden, gingen von 
der Unterordnung der Frauenfrage unter 
die soziale aus und liel3en die Diskriminie
rung der Frauen ausgeblendet oder zu
mindest unterbelichtet. So waren sie auch 
vor einer Vereinnahm ung du rch herrschen
de Politik und einer Nutzung fur apologe
tische Zwecke nicht gefeit.. 

Erst in den SOer Jahren finden sich ver
starkt Arbeiten zu Frauen- und feministi
scher Forschung (Diplom-, Semester- und 
Jahresarbeiten eindeutig fruher). Sie kon
zentrieren sich stark auf den Raum Leipzig 
(Universitat. ZIJ - jetzt OJI, PH. aber auch 
aul3erw1ssenschaftliche Einrichtungen), er
wuchsen dort keimhaft von unten. ohne 
vorerst eine Etablierung oder lnstitutionali
sierung zu erfahren. Auch in Dresden, 
Chemnitz und. sehr vereinzelt. in Zwickau 
lassen sich diese Anfange einer Frauen
forschung aufspuren · einer Forschung 
uber Frauen. die deren eigene Betroffen
heit nicht ausspart, die die Kategorie Ge-
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schlecht als strukturelle begreift, sich zur 
weiblichen/geschlechtsspezifischen Sicht
weise bekennt. die Diskriminierung von 
Frauen aufdeckt und Oberwinden will. 

Nach bisheriger, nicht abgeschlossener 
Recherche ist auch anzunehmen, daf3 es 
auf verschiedenen Gebieten (Padagogik, 
Psychologie, Soziologie) in der DOR schon 
zum Zeitpunkt ihrerGrOndung geschlechts
spezifische Untersuchungen gab. Diese 
wurden aber im wesentlichen Ende der 
60er Jahre abgebrochen - sicher mit der 
VerkOndung der politischen Devise von 
der nunmehr "in der DOR gelosten" Frau
enfrage. Dieser Schnitt ist besonders deut
lich be1 padagogischen Arbeiten festzu
stellen. Immanent wurden solche Arbeiten 
als Nebenstrange in den Untersuchungen 
trotzdem gefuhrt, so z.B. in den Arbeiten 
zur Familie, zum Sozialisationsverhalten 
von Jugendlichen ... 

In Sachsen liegen Ergebnisse von feministi
scher und Frauenforschung in den ver
schiedenen Wissenschaftsdisziplinen vor, 
die nur zum Teil weitergefuhrt warden: Ge
schichte, Kultur- und Kunstwissenschaften, 
Linguistik, Literaturwissenschaft, Medizin, 
Padagogik, Psychologie, Soziologie, Theo
logie, Wirtschaftsgeschichte. 

An folgenden Problemkreisenfrhemen 
scheint die Weiterarbeit vorerst gesichert: 

- Literatur von Frauen Ober Frauen 
- Frauenliteratur - Aufbegehren oder An-
passung? 
- Mann und Frau in der Kommunikation 
- Lebenslagen und Lebensorientierungen 
von Frauen 
- Geschlechtsspezifische Erziehung in der 
Familie 
- Ostdeutsche theoretische Erklarungsan
satze fur DDR-Frauenidentitaten 
- Frauen in Sachsen 
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- Frauen im Umbruch 
- Frauenerwerbstatigkeit in den unter-
schiedlichen Bereichen 
- Partizipationsformen von offentlicher Macht 
in der DOR und heute 
-Geschlechtsspezifische Bewuf3tseinsent
wicklung 
- Frauen und Madchen in der Geschichte 
- Geschichte der Frauenbewegung 
- Geschlechterverhaltnis und Sexualitat 
(keine Vollstandigkeit durch Umbruch wiss. 
lnstitutionen). 

lnteressante Ergebnisse liegen auf dem 
Gebiet der feministischen Theologie in 
Form von Semester- und Diplomai'beiten 
vor. Die WeiterfOhrung solcher Arbeiten ist, 
wie auch in einigen anderen Bereichen, 
nicht gesichert. 

Im Januar 1993 werden wirgemeinsam mit 
dem Frauenbildungszentrum Dresden und 
der Sachsischen Landeszentrale fur politi
sche Bildung eine Tagung dersachsischen 
Frauenforscherlnnen mitdem Thema "Was 
soil - was will Feminismus heute?" durch
fuhren, auf der die Frauen die o.g. Frage 
aus der Sicht ihrer Fachwissenschaft dis
kutieren. Zu diesem Zeitpunkt wollen wir 
auch unser Frauenvorlesungsverzeichnis 
und den ersten Teil der Dokumentation zur 
Frauenforschung in Sachsen veroffent
lichen {mit Arbeiten auf den Gebieten der 
Padagogik, der Psychologie, der Kunst
und Kulturwissenschaften sowie der femi
nistischen Theologie). Diese Dokumenta
tion wird auch eine Obersicht Ober Frauen
forscherlnnen in Sachsen und ihre Projek
te beinhalten. 

Nachdem in der Zeit des Umbruchs von 
Frauen an der TU Dresden ihre Betroffen
heit artikuliert wurde, beginnen sie jetzt 
zielgerichteter uber Frauenforschung 
nachzudenken und lnhalte ihrer Untersu
chungen auszuwahlen. 
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Zunachst betrachteten viele Studierende 
und LehrendederTU Dresden, auch weib
liche, die Bemuhungen der Koordinie
rungsstelle eher desinteressiert. Aber in
zwischen konnen wir grof3ere Resonanz 
an unserer Arbert bemerken. Das zeigt die 
Teilnahme an den Ringvorlesungen, die 
ubngens auch von vielen Mannern be
sucht werden, der Besuch unserer Biblio
thek, der Wunsch von Studentinnen nach 
Beratung zu frauenbezogenen Themen 
ihrer wissenschaftlichen Arbeit und auch 
das Bedurfnis von Kollegen nach Arbeits
kontakten mit uns. 

zahlreichen von ihnen Kontakte vermittelt. 

Aufgrund des lnteresses und der Unter
stutzung der Partamentarischen Saatsse
kretarin fur die Gleichstellung von Mann 
und Frau und ihrer Referentinnen ist es 
uns gelungen, einen Gesprachskrels Frau
enforscherlnnen in Sachsen ins Leben zu 
rufen, der am 13.11.1992 zum ersten Mal 
getagt hat. Wir hoffen, daB von ihm wei
tere Impulse fur die Entwicklung der Frau
enforschung in Sachsen und die Einrich
tung von Koordinierungsstellen fur Frau
enforschung auch an den anderen sachsl
schen Hochschulen und Universitaten 
ausgehen werden. Auch ein Lehrstuhl fur 
Frauenforschung sollte nicht ins Utopische 
verwiesen werden. 

lnzwischen ist es uns auch gelungen, zu 
zahlreichen Frauenforscherinnen in den 
alten Bundeslandem Kontakte zu knupfen; 
erste Begegnungen und Gesprache fan
den bereits statt. Wir wollen diese Zusam
menarbeit weiter ausbauen und in Zukunft 
nicht nur Nehmende, sondern in starke
rem MaBe auch Gebende sein. Beispiel
haft sind die kooperativen Beziehungen zu 
den Frauenforscherlnnen der Universitat 
und Hochschule fur Politik und Wirtschaft 
in Hamburg. 

Die Tatsache, daf3 wir Feminism us als Wis
senschaft und ldee der Emanzipation von 
Mann und Frau begreifen und davon aus
gehen, daf3 Frauen und Manner, die in 
den verschiedenen Bereichen feministi
sche und geschlechtsspezifische Aspekte 
ihrer Disziplin untersuchen, interdisziplinar 
zusammenarbeiten sollten, isl dabei unse
rem Anliegen dienlich. Wichtig ist in die
sem Zusammenhang auch, daB Frauen 
zwar den Androzentrismus im wissen
schaftlichen System erkennen und auch 
erteben, aber der Mannerdominanz nicht 
die der Frauen entgegensetzen wollen. 
Sie treten vielmehr fur gleiche Chancen 
und Bedingen fur Frauen und Manner ein. 
Naturlich geraten diese Wissenschaftlerin
nen dabei auch in ein Spannungsverhaltnis. 
weil die etablierte Wissenschaft sich einer
seits noch schwer tut mit den Nichtange
paBten und andererseits die Frauenbewe
gung ihre Wissenschaftlerinnen bearg
wohnt, wenn sie Frauenfragen nicht ohne 
die Manner und ohne Verzicht auf Metho
den der "mannerdomin1erten Wissen
schaft" bearbeiten. Doch diese Konflikte 
gilt es auszutragen - mit Gewinn fur uns 
alle und nach Moglichkeit auch mit Genul3! 

Wir haben inzwischen i.iber 40 Frauenfor
schertnnen in Sachsen aufgespurt und zu 

Sorgen und Probleme bereitet uns die 
finanzielle Lage, denn die ABM-Stellen sind 
ohne Sachkosten angelegt. Zu rZeit bestrei
ten wir notwendige Ausgaben Ober das 
Konto der Gleichstellungsbeauftragten der 
TU Dresden. Diese Mittel sind sehr be
grenzt. Problematisch ist auch die Tatsa
che, daf3 wir nur mil ABM-Stellen besetzt 
sind_. de_nn z.Z. kann durch den Wegfall der 
zwe1 w ,ssenschaftlerinnen, die seit Marz 
92 die Koordinierungsstelle aufgebaut und 
dam rt viele Faden in ihrer Hand haben, die 
gesamte Arbeit gefahrdet werden. Des
halb ist eine wichtige Erkenntnis unserer 
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Tatigkeit, daB bei der Einrichtung der 
Koordinierungsstellen unbedingt auch fe
ste Stellen zu schaffen sind. 

Eine weitere Erl<enntnis unserer Tatigkeit 
ist, daB die Hinwendung zu Hochschulen 
und Universitaten als lnstitutionen fur den 
Auf- und Ausbau von Frauenforschung 
und Frauenstudien und die Sensibilisierung 
der Offentlichkeit wichtig und notwendig 
ist, aber die Zusammenarbeit mit den 
Frauengruppen und -vereinen auBerhalb 
der wissenschaftlichen Einrichtungen nicht 
vemachlassigt werden dart, besonders um 
Anpassungs- und apologetischen Gefah
ren vorzubeugen und den Blick fur die 
grundlegenden Probleme in der Frauenfra
ge often zu halten. Dem Gewohnheitsver
halten gilt es immer wieder neu mit der 
schbpferischen Unruhe zu begegnen, und 
lmpulsedafOrkommenvon derBasis. Wich
tig in diesem Zusammenhang sind Offent
lichkeitsarbeit (wir miissen uns immer wie
der neu der Offentlichkeit stellen), ein wai
ter Blick der Frauen, also Feminism us ver
standen als Gesellschaftskritik. Notwendig 
ist ebenso die enge Zusammenarbeit mit 
autonomen Frauengruppen, aber auch mit 
ahnlich orientierten und anders denken
den Frauen und Mannem. DafOr mussen 
Frauen sicher auch einmal nur unter sich 
streiten, nach Mi:iglichkeit mit Gewinn fur 
beide Seiten. Am traditionellen Wissen
schaftsverstandnis ware zu rutteln und zwar 
im Sinne eines neuen Welt- und Men
schenbildes, in dem der Mensch nicht nur 
Mann, sondem auch Frau ist. So verstan
den ware die lnstitutionalisierung von 
Frauenforschung und Frauenstudien ein 
wichtiger, wenn auch ein erster Schritt. 

Unseres Erachtens ist die Einrichtung von 
Zentren fur interdisziplinare Frauenfor
schung oder, weiter gefaBt, tor interdiszi
plinare Geschlechterforschung, in denen 
neben Dienstleistungen auch gezielt For-
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schungen betrieben werden, heute eine 
weitere Aufgabenstellung fur die Universi
taten und Hochschulen. Diese Zentren 
schlieBen fachliche Oifferenzierung im 
Geiste der Frauenforschung nicht aus, son
dern bedlngen sie, denn um interdiszipll
nare Ansatze zu untersuchen, sind For
schungen in den Einzelwissenschaften 
Voraussetzung. Oeshalb gehen unsere 
Oberlegungen dah in, in den einzelnen Wis
senschaftsgebieten alle Bemuhungen um 
feministische und geschlechtsspezifische 
Forschungen zu unterstutzen und sie fur 
die Lehre fruchtbar zu machen. SchlieB
lich mussen die Studierenden fur eine der
artige Wissenschaftskritik sensibilisiert und 
zu entsprechender Auseinandersetzung 
mit ihren Disziplinen erst befahigt werden. 

In Anlehnung an die Women-studies-Pro
gramme der Universitaten und Colleges 
der USA sowie an Erfahrungen in westeuro
paischen Staaten und auch in den alten 
Bundeslandem diskutieren Frauenforsche
rinnen der TU Dresden z.Z. gemeinsam 
mit uns Ober lnhalt und Zielstellung sowie 
den Organisationsaufbau eines Zentrums 
fO r interdisziplinare Geschlechterforschung. 
Unseres Erachtens sollte im gegenwarti
gen ProzeB der Neukonstituierung von 
Hochschulen und Universitaten im Freistaat 
Sachsen die Chance genutzt werden, die 
Rolle und den Platz der Frau in der Wis
senschaftslandschaft sowie das Wissen
schaftsverstandnis neu zu bestimmen. 

Der Freistaat Sachsen tragt unserer Mei
nung nach in diesem Zusammenhang eine 
besondere Verantwortung; einerseits auf
grund seines Hochschul- und Universitats
potentials, das einen groBen Anteil von 
Frauen und von Studentinnen in Lehre 
und Forschung einschlieBt und anderer
seits wegen seiner geopolitischen Lage tor 
die Kooperation und Vemetzung mil Hoch
schulen und Universitaten der osteuropai-
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schen Lander, bel denen zukunftig die 
Frauen- und Geschlechterforschung auch 
ihren Platz einfordem wird. 

Wir hoffen und wunschen, daB nicht nur 
die Wissenschaftlerlnnen, sondem auch 
die Politikerlnnen die Anforderungen der 
Zeit erkennen und verstehen und sich mit 

alien, die das Neuland betreten wollen, 
dieser wissenschaftlichen Herausforde
rung stellen. 

Koordinierungsstelle 
Frauenforschung/Frauenstudien 

TU Dresden, Mommsenstr. 13, 
8027 Dresden 

Das Expertinnen-Beratungsnetz Dresden 

Das am Referat Gleichstellung von Frau 
und Mann der TU angesiedelte Expertin
nen-Beratungsnetz geht neue Wege, um 
Frauen auf der Suche nach beruflicher 
Weiterentwicklung zu unterstutzen. Es ver
mittelt den Kontakt zwischen ratsuchenden 
Frauen und Expertinnen verschiedenster 
Berufsgruppen. Die Expertinnen sind hoch
qualifizierte erfolgreiche Frauen, die als 
Angestellte in gehobenen Positionen der 
Wirtschaft, der Behi:irden bzw. lnstitutio
nen oder als selbstandige Untemehmerin 
tatig waren und jetzt, im Ruhestand, ihr 
Wissen auf unkonventionelle Weise an die 
jungeren Generationen weitergeben 
mi:ichten, denn nur sehr wenige Frauen 
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haben in ihrem Familien- oder Bekannten
kreis eine berufserfahrene Frau , die ihnen 
in der jetzigen Umbruchsituation bei beruf
lichen Entscheidungen und Problemen 
Rat geben kann. Sie haben vorgelebt, daB 
es mi:iglich isl, auch als Frau Karriere zu 
machen und daB es Freude machen kann, 
sich im Beruf selbst zu verwirl<lichen, die 
beruflichen Ziele durchzusetzen und z.B. 
eine Fiihrungsposition einzunehmen. Das 
Expertinnen-Beratungsnetz laf3t Frauen 
den Zugang zu einer unabhangigen Ex
pertin finden, die mit der Erfahrung des Al
ters, ohne Konkurrenzdruck und ohne ge
schaftliche Verpflichtungen, Rat in vielen 
Lebenslagen geben kann. 
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Momentan stellen den Ratsuchenden hier 
noch Expertinnen aus Hamburg ihr Wis
sen und ihre Erfahrungen zur Verfugung. 
Gerade fur die Frauen in den neuen Bun
deslandem ist es wichtig, Umfeldwissen zu 
erhalten und damit befahigt zu werden, 
Strukturen zu durchschauen und formelle 
Spielregeln einzuhalten. Die Hamburge
rinnen schliel3en hier Lucken. Es konnten 
auch schon zwei Dresdnerinnen gewon
nen werden, die bei Fragen zu Existenz
grundungen und beruflicher Selbstandig
keit Hilfe und Unterstutzung geben kon
nen. 

Seit Beginn der Beratungstatigkeit wurde 
ca. 350 Ratsuchenden eine individuelle, 
fachlich-berufliche und problemorientierte 
Beratung durch eine Expertin ermoglicht. 
Obwohl das Expertinnen-Beratungsnetz 
often fur jede Frau ist, nahmen das Bera
tungsangebot zu mehr als 50% Frauen mit 
einem Hochschulabschlul3 und zu Ober 
90% Frauen mit Fach- oder Hochschul
abschlul3 wahr. Etwa 10% sind promoviert. 
Die Ratsuchenden sind in der Mehrzahl 
arbeitslos oder stehen vor dem Verlust 
ihres Arbeitsplatzes. Sie bewegt vor allem 
die Frage. w1e sie ihre Fahigkeiten und 
Kenntnisse nutzen konnen, wie sie einen 
beruflichen Neueinstieg finden oder durch 
welche Weiterbildungsmal3nahmen sie 
ihre Arbeitsmarktchancen verbessem kon
nen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, 
dal3 das Gesprach mit einer Expertin viel
fach wichtige Hilfe leistet. Dabei geht es um 
praktische Tips("Wie geht das? Wohin 
kann ich mich wenden? Welche Art der 
Fortbildung/ Umschulung empfehlen sie 
mir?"). um Entscheidungshilfe ("1st diese 
Geschaftsidee fur eine selbstandige Exi
stenz tragend?"), um mogliche nachste 
Schritte, um den Umgang mit Schwierigkei
ten. um die Kenntnis von Ablaufen und 
Verfahrensregeln und um langfristige Be
rufs- und Lebensplanung. 
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Die Zusammenarbeit des Dresdner Bera
tungsnetzes mit dem gleichnamigen Pro
jekt der Hamburger Universitat ist nicht nur 
durch den Nutzen gekennzeichent, der 
bei den Ratsuchenden hier entsteht. Die 
Gesprache zwischen den Gruppen tragen 
zum besseren Verstandnis zwischen Ost 
und West bei. Durch den direkten Kontakt 
und die sehrpersonliche Atmosphare wer
den Mil3verstandnisse ausgeraumt. die 
zum Teil in unterschiedlichen Begriffsauf
fassungen ihren Ursprung haben. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Expertin
nen-Beratungsnetzes. eine Psychologin 
und eine lngenieurin, fuhren nicht nur in
dividuelle Beratungen durch. sondern or
ganisieren lnformationsveranstaltungen 
und Kurse. Besonders grol3es lnteresse 
zeigten die TU-Angehorigen fur die lnforma
tionsveranstaltungen zum Altersuber
gangsgeld. Auch Kurse zu Gesprachsrhe
torik und Bewerbungstraining sind gefragt. 
Das Buro ist eine Anlaufstelle fur die vom 
Deutschen Akademikerinnen-Bund initi
ierte Mentorinnen-Vermittlung, Ober die 
Fachfrauen in Ost und West Verbindun
gen abknupfen k6nnen. 

Ziel des Expertinnen-Beratungsnetzes ist 
es, Frauen Mut zu machen, einen neuen 
beruflichen Einstieg als Angestellte, freibe
ruflich Tatige oder selbstandige Untemeh
merin zu versuchen, ohne unn6tig hohe 
Risiken (z.B. finanzielle Oberforderung) ein
zugehen. Aul3erdem ist es fur viele rat
suchende Frauen wichtig, in der Expertin 
eine Frau kennenzulernen, die als Vorbild 
d1enen und den Rucken starken kann. 

Expertinnen-Beratungsnetz Dresden, 
Buro: TU Dresden Lehrgebaude 

Weberplatz 5, Zimmer 233 b 
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DOKUMENTATION 

Forderungskatalog der Teilnehmerinnen an der 4. Bundeskonferenz 
der Frauenbeauftragten an Hochschulen 

Vom 25. bis 27. Mai 1992 fand in Bonn die 4. Bundeskonferenz der Frauenbeauftragten 
an Hochschulen statt. In den Beratungen zogen die Teilnehmerinnen Bilanz uber die 
Urnsetzung frauenf6rdernder Mal3nahrnen an bundesdeutschen Hochschulen. 

Die Diskussion zurn HEP und des HSP II fuhrte zu dern Schlu13,dal3 derUrnstrukturierungs
prozel3 an ostdeutschen Hochschulen den offiziell erklarten frauenpolitischen Zielsetzun
gen der BAD zuwiderlauft. Deshalb verabschiedeten die Teilnehrnerinnen der Bundes
konferenz folgenden Forderungskatalog: 

1. In alien Gremien der_ak_ademischen Selbstverwaltung sowie in alien Berufungs- und 
Personalauswahlk_omm1ss1onen an Universitaten und Hochschulen isl die Beteiligung 
von Frauen abzus1chern. Das gilt fur alle Statusgruppen. 

Entspricht die derzeitige Zusammensetzung der genannten Gremien dieser Forderung 
nicht. so sind umgehend Frauen nachzubenennen. 

2. Bei alien S~_ellenausschreibungen im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen 
Bereich sind Offentlichkeit und Transparenz zu gewahrleisten. Alie neu zu besetzenden 
Stellen sind zumindest hochschulintern auszuschreiben. 

3. Bewerberinnen aus. den neuen Bundeslandem sind bei Stellenbesetzungen und 
Berufungen bevorzugt 1n das Auswahlverfahren e1nzubeziehen. 

4. Alie Frauen, die i.iber die formalen Voraussetzungen fur die ausgeschriebene Stelle 
verfugen, sind zurpersonlichen Vorstellung einzuladen, mindestens jedoch entsprechend 
ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerbungen. 

5. Teilzeitarbeit sowie Zeiten der Beurlaubung aus familiaren Grunden di.irfen sich weder 
rnittel~ar noch unmittelbar bei der fachlichen Evaluierung, bei Einstellungen, H6her
grupp1erungen und Umsetzungen nachteilig auswirken. 
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6. Der bisherige Beschaftigungsanteil von Frauen in der jeweiligen Struktureinheit ist bei 
Kundigung beizubehalten. 

7. Bei bevorstehender Kundigung ist den Beschaftigten Freistellung zur Wahmehmung 
von Fort- und WeiterbildungsmaBnahmen zu gewahren, sofem das mit den dienstlichen 
Obliegenheiten zu vereinbaren ist. 

8. Ehemalige Beschaftigte, insbesondere Frauen, die aus Grunden der Umstrukturierung 
ihren Arbeitsplatz verloren haben, sind bevorzugt wieder einzustellen oder fur Drittmit
telstellen vorzusehen. 

9. Die Gleichstellungsbeauftragten der Fachbereiche oder der Hochschule sind in die 
Berufungs- und Personalwahlkommissionen fur das wissenschaftliche und nichtwissen
schaftliche Personal zu berufen. Sie erhalten Rede-, Antrags- und Vetorecht. 

10. Um Frauenpolltikals hochschulpolitische Aufgabe zu realisieren, ist in den Landermini
sterien furWissenschaft ein Gleichstellungsreferat einzurichten, das die Arbeit derGleich
stellungsbeauftragten an den Hochschulen und Universitaten koordiniert. 

Forderungen zur Umsetzung des HEP 

a) Von den im Rahmen des HEP zur Verfugung stehenden Mitteln fur die Emeuerung der 
Hochschulstrukturen sind mindestens 50% fur Frauenspezifische FordermaBnahmen, 
insbesonderefi.irdie Einrichtung von Stellen, einzusetzen. Sie sollen Wissenschaftlerinnen 
aus den ti.inf neuen Bundeslandem zugute kommen. 

b) Zur Nachqualifizierung von promovierten und habilitierten Wissenschaftlerinnen aus 
den ti.inf neuen Bundeslandern ist ein Sonderprogramm zu installieren. das den betroffenen 
Wissenschaftlerinnen eine zweijahrige Nachqualifizierung, auch an europaischen Hoch
schulen, ermoglicht, um adaquate Voraussetzungen fur eine Bewerbung in der Zukunft 
zu sichem. Bei der Vergabe der Mittel sind keine Altersgrenzen zu setzen und eine 
angemessene finanzielle Absicherung zu gewahrleisten. 

c) Fur promovierte Frauen, die e ine Berufung an Fachhochschulen anstreben, sind 
ausreichende finanzielle Mittel fi.ir den notwendigen Erwerb von Praxiserfahrungen in 
Untemehmen und lnstitutionen zur Verfugung zu stellen. 

d) Allefrauenspezifischen Forderprogramme sind arbeits- und sozialrechtlich abzusichem. 

e) Bei der Vergabe der finanziellen Mittel sind Frauen In verantwortlichen Positionen 
maf3geblich zu beteiligen. 

f) Die Gleichstellungsbeauftragten sind in die auf3erordentlichen Berufungskommissionen 
sowie in die Grundungs- und Auswahlkommissionen einzubeziehen, um den Einsatz 
von Fordermitteln frauenfbrdemd gestalten zu kbnnen. 
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Tabelle 1: Frauenantelle im Hochschulwesen der DOR (in%) 1989 

Gesamt Gesellschaftswiss. Padagogik 
Bereich 

Professorlnnen 4,9 9,0 8,0 

Dozentinnen 12,0 19,4 25,0 

Oberassistentinnen 17,3 29,0 27,0 

Unbefr. Assistentinnen 40,0 55.1 62,0 

Befr. Assistentinnen 37,8 52,8 62,0 

Planmaf3ige Aspirantinnen 57,4 

Que/le: Statistik des Ministeriums fur Hoch- und Fachschu/wesen der DOR 

Tabelle 2: Hauptamtliches wissenschaftliches und kunstlerisches Personal an 
den Hochschulen der Bundesrepublik Deutsch land 

insgesamt 

Professorinnen C4 2,6 

Professorinnen C3 5,3 

Wiss. u. kunstl. Mitarbeiterinnen 19,7 

Lehrkrafte fur besondere Aufgaben 25,8 

Rechts-. Wirtschafts- u. 
Sozialwissenschaften 

1,5 

7,8 

20,5 

16,8 

Que/le: Grund- und Srukturdaten 1989/90. Der Bundesminister fur Bi/dung und 
Wissenschaff1990.S.230 
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EntschlieBung des 168. Plenums der Hochschulrektorenkonferenz(HRK) 
am 2.11.1992: 

Zur Verbesserung der Situation der Frauen an den Hochschulen in 
den neuen Landern 

Das Plenum der Hochschulrektorenkonferenz hat im Juni 1990 im Vorgriff auf das Hoch
schulsonderprogramm II eine EntschlieBung "Zur Forderung von Frauen in den Hoch
schulen" verabschiedet, die umfangreiche MaBnahmen zur Anhebung des Anteils von 
Frauen im Bereich des wissenschaftlichen Personals vorschlagt. Mit Blick auf die Situation 
der Frauen in den neuen Landem hat das Plenum im November 1991 besondere Forde
rungsmaBnahmen fur die Frauen an den Hochschulen in den ostlichen Bundeslandem 
formuliert. Die HRK greift diese Thematik emeut auf, weil die Erfahrung zeigt, daB die bis
her beschrittenen Wege in den neuen Landem nicht erfolgreich waren und es fur eine 
Obergangszeit weiterer speziell und nur auf die Situation in den neuen Landem abge
stimmter FrauenforderungsmaBnahmen bedarf. 

Entgegen der seit einigen Jahren in der Bundesrepublik geubten Politik der Forderung 
der Frauen an den Hochschulen hatte der UmstrukturierungsprozeB an den Hochschu
len in den neuen Landem zur Folge, daB die Zahl und der Anteil der dort wissenschaftlich 
tatigen Frauen stark vermindert wurden. Wenn auch noch keine umfassenden Statistiken 
vorliegen, so zeigen doch Stichproben einzelner Hochschulen 0bereinstimmend folgen
de Tendenzen: der Anteil der entlassenen positiv evaluierten Professorinnen und 
Wissenschaftlerinnen im Mittelbau liegt hoher als der Anteil der entlassenen positiv 
evaluierten Manner; die Auswahlkriterien bei der Besetzung von Hochschullehrerstellen 
reduzieren die Erfolgsaussichten ehemaliger Hochschullehrerinnen aus den neuen 
Landem, weil Veroffentlichungen und intemationalen Kontakten groBere Bedeutung 
beigemessen wird als Verdiensten in der Lehre. die haufig als Konsequenz familiarer 
Verpflichtungen im Mittelpunkt der Arbeit der Hochschullehrerinnen stand. 

Die Arbeit der Frauenbeauftragten wird haufig nicht ausreichend unterstutzt, zum Tei I so
gar behindert; gesetzliche Vorschriften auf Beteiligung werden verletzt. Schriftliche Be
grundungen tor die Nicht-Berucksichtigung von Bewerberinnen auf Professorenstellen 
gegenuber dem Ministerium werden zur Routine und nicht genugend emst genommen. 
Hinzu kommt die Verschlechterung der Rahmenbedingungen, z.B. der Wegfall von Kin
derbetreuungsstatten. Jetzt sind z.B. ein Ruckgang der Bewerbungen von Frauen um 
Promotionsstipendien um ein Viertel sowie rucklaufige Einschreibungen von weiblichen 
Hochschulzugangsberechtigten zu verzeichnen. War der Anteil von wissenschaftlich 
qualifizierten Frauen allgemeln und gerade auch in mannerdominierten Disziplinen wie 
den Natur- und lngenieurwissenschaften hoher als in den alten Bundeslandem, so droht 
als Ergebnis des Umstrukturierungsprozesses, daB Frauen. vor allem im Bereich des wis
senschaftlichen Personals, kaum noch vertreten sind. 

Die Lage der j0ngeren Wissenschaftlerinnen aus den neuen Bundeslandem ist beson
ders schlecht. Sie mussen aus sozialen Grunden hinter alteren Wissenschaftlern und Wis-
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senschaftlerinnen bei der Besetzung von Stellen zuruckstehen. Mit dem Argument zu 
enger fachlicher Qualifizierung - eine Konsequenz der hoheren Personaldichte an den 
Hochschulen der ehemaligen DOR - sind sie auch gegenuber Bewerberinnen aus den 
alten Bundeslandem benachteiligt. Die aussichtslose Situation vielerjungerWissenschaftle
rinnen in den neuen Landern wird dazu fOhren, daB sie sich um Beschaftigungsmoglich
keiten auBerhalb des Wissenschaftsbereiches bemuhen werden und als wissenschaftli
ches Potential fur den Hochschulbereich ver1oren gehen. Dies ist umso problematischer, 
als Mitte der 90er Jahre eine groBe Pensionierungswelle bei den Professoren einsetzen 
wird und Lucken entstehen werden, die nur bei Ausschopfung alien wissenschaftlichen 
Potentials geschlossen werden konnen. AuBerdem drohen durch die Zurucksetzung 
jungerer Wissenschaftlerinnen neue Altersstrukturprobleme im Professorenbereich. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daB es weder mit Mitteln des Hochschulemeuerungs
programms noch mit anderen auf die Verbesserung der Situation der Frauen an den 
Hochschulen abzielenden MaBnahmen gelungen ist, die negative Entwicklung aufzu
halten. Deshalberscheinen vordiesem Hintergrund alle Bekenntnisse zur Frauenforderung 
und Gleichstellung als Lippenbekenntnisse und als unglaubwurdig. An dem Neuordnungs
und UmstrukturierungsprozeB an den Hochschulen in den neuen Landern sind deutlich 
zu wenig Frauen beteiligt, um positive Akzente in Richtung Frauenforderung zu setzen. 

Deshalberscheint es erforderlich, in alle Hochschulstrukturkommissionen und Grundungs
aussch0sse, in denen keine Frauen vertreten sind, Frauen nachtraglich zu berufen. 

Daruber hinaus erscheint es notwendig, die Berufung von Frauen- oder Gleichstellungs
beauftragten an den Hochschulen in den Hochschulgesetzen aller neuen Lander fest
zuschreiben sowie deren Rechte und Kompetenzen klar zu definieren. Das Amt muB 
finanziell Ober die Haushalte abgesichert werden. Die Frauen- oder Gleichstellungsbe
auftragten der Fachbereiche oder der Hochschule sollten in die Berufungs- und Perso
nal-auswahlkommissionen fur das wissenschaftliche und nicht-wlssenschaftliche Perso
nal berufen werden, sie mussen beratend mitwirken konnen. 

Fur die Wissenschaftlerinnen in den neuen Landem ist es wichtig, daB bei Stellenausschrei
bungen Offentlichkeit und Transparenz gewahrleistet werden. Alie neu zu besetzenden 
Stellen sollten ausgeschrieben werden. Bewerberinnen aus den neuen Bundeslandem 
sind bei entsprechender Qualifikation bei Stellenbesetzungen und Berutungen bevor
zugt in das Auswahlverfahren einzubeziehen. Alie Frauen, die uberdie formalen Voraus
setzungen fur eine ausgeschriebene Stelle verfugen, sollten zur personlichen Vors1el
lung eingeladen werden, um die Gelegenheit zu haben, slch in einem personlichen 
Gesprach zu profilieren. Bei Kundigungen ist der bisherige Beschaftigungsanteil von 
Frauen in der jeweiligen Struktureinheit beizubehalten. Bei Stellenbesetzungen sollten 
positiv evaluierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bevorzugt berucksichtigt 
werden. 

Um dem in Artikel 9 des Hochschulsonderprogramms (novellierte Fassung vom 9.Juli 
1992) festgeschriebenen Anspruch, bei alien FordermaBnahmen eine Orientierung am 
Frauenanteil der jeweils vorhergehenden Qualifikationsstufe vorzunehmen, gerecht zu 
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werden, sotlte Ober die Vergabe der Mittel Benehmen mit den Frauen- oder Gleichstel

lungsbeauftragten hergesteltt werden. 

Die HRK appelliert an ihre Mitgliedshochschulen, ungeachtet der sonstigen Probleme, 
die Forderung von Wissenschaftlerinnen zu ihrem Anliegen zu machen. Die Arbert der 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sollte unterstutzt werden. 

Oen Landesministerien wird empfohlen, effiziente lnformations-und Kontrollmoglichkeiten 
sowie Anreize zu entwickeln, um die Durchsetzung frauenfordemder Mal3nahmen ge-

wahrleisten zu konnen. 

oaruber hinaus sollte gepruft werden, inwieweit laufende Programme ausreichend sind, 
um qualifizierten Nachwuchswissenschaftlerinnen ~us den neu~n Bundeslandern vor 
allem auch im Hinblick auf die zu erwartende Pension1erungswelle 1m Profe~so~enbererch 
eine Nachqualifizierung zu ermoglichen. um adaquate Voraussetzun9.~n fur e,ne Bewer
bung in den alten oder neuen Bundeslandem oder in anderen europarsche~ Staaten zu 
schaffen. Es mu13 auch dafur Sorge getragen werden, dal3 die Information uber vorhan-

dene Mittel und Programme verbessert wird. 

Aul3erdem sollten Moglichkeiten eroffnet werden. im Rahmen eines dringend benotigten 
Stellenprogramms zur Entlastung der Hochschulen in den alten Landem Wissenschaftle
rinnen aus den neuen L.andem verstarkt zu berOcksichtigen. 

PUBLIKA TION 

Forum Wissenschaft ( BdWi-Verlag, Marburg) Heft 4/1992: 

Schwerpunktthema: 
Frauen • Wissenschaft • Karrieren 
Gibt es einen Platz fur Frauen in der Wissenschaft? 

Mit Beitragen von Gaby Brilssow (lnstitutionalisierung van Frauenfor~chun~). Monika 
Brecht (Interview. Karriereberatung van Wissenschaftlerinnen), Ed'._th K,rs~h (Pro
fessionalisierung von Frauen). Ursula Nigg/i (Interview) und Senta Tromel-Plotz (Aus
schlul3 von Frauen aus der Wissenschaft) ,Man'anne Kriszio ("Political Correctness") 
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erscheint Mitte Dezember 1992. DM 8.50 

Bezug Ober: 
BdWi-Verlag, Postfach 543, W - 3550 Marburg 
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REAKTIONEN 

Joachim Rohde (Berlin): 

Antwort auf Rudolf Maus "Duplik" (hochschule ost 10/92, S. 37/38) 
zu meiner "Replik" {hso 7/92, S. 47-58) auf seinen Artikel "Vom Hinter

hof ins Herz der Hauptstadt" (hso 5/92 S. 10-22) 

Aul meine "Replik'' im Jullheft hat Mau im 
Oktoberheft, das mit im Augenblick noch 
nicht im Druck vorliegt, geantwortet und 
geschrieben, ich sei ihm "mit schwerem 
moralischem GeschOtz zu Leibe gerOckt". 
Da ich nie Soldat gewesen bin, liebe ich 
bildhafte Vergleiche aus dem militarischen 
Bereich Oberhaupt nicht. sondem bevorzu
ge die des sportlichen Gebietes. Das heil3t: 
lch habe meine Einwande gegen Mau nur 
als leichtes Florett verstanden, auch nicht 
als schwere Sabel. lch bleibe dabei: Eine 
mal3voll entstellte Wahrheit, zu der auch 
Verschweigen gehbrt, ist eine besonders 
schwer durchschaubare Art und Weise 
der Unwahrheit. Mit Absicht habe ich daher 
Luthers Erklarung zum 8. Gebo! ("Du sollst 
nicht falsch Zeugnis reden wider deinem 
Nachsten!" im Grol3en Katechismus so 
ausfuhrlich zitiert und gesondert das "Af
terreden" und das "bosen Leumund ma
chen" aus der Erklarung des 8. Gebotes 
im Kleinen Katechismus genannt. 

Wenn auch der Artikel von Mau nicht die 
Geschichte der Theologischen Fakultat 
bzw. der Sektion zum ausschliel31ichen 
Gegenstand hat. so wurde die Fakultat 
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bzw. Sektion gegenOber dem Sprachen
konvikt doch standig direkt oder indirekt 
negativ abgehoben. lch habe ihm nicht 
vorgehalten. dal3 er die Eigenart des Spra
chenkonvikts als einer staatlich n icht aner
kannten kirchlichen Hochschuledargestelit 
hat. Das hatte er auch durchaus in einer 
anderen Art und Weise tun konnen, eben
so wie Martin Onnasch und Christoph Kah
ler Ober die beiden anderen kirchlichen 
Ausbildungsstatten in Naumburg und Leip
zig im gleichen Heft von hochschule ost in 
sachlicher und unpolemischer Weise. 

Es ist keine absurde Unterstellung zu sa
gen, er habe durch Weglassen der Na
men wichtiger theologischer Lehrer das 
Ansehen der Theologischen Fakultat 
schmalern wollen (so scharf hatte ich es 
auch nicht formuliert.). In diesem Zusam
menhang habe ich den Namen von Hans
Georg Fritzsche genannt. der in Maus Arti
kel nicht vorkommt, nicht dagegen den Na
men Rudolf Hermanns. Von Hermann 
schrieb ich vielmehr, er habe zusammen 
mit Vogel, Rost, Haendler und Maas ge
nauso zu den ldentifikationsfiguren der Fa
kultat gehbrt wie der von Mau besonders 
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hervorgehobene Walter Elliger (S. 54). Au
Berdem rechne ich Rudolf Hermann in 
Obereinstimmung mit Mau zu den bedeu
tenden Lehren der Fakultat nach 1945. lch 
habe bei ihm nicht nurdieviervierstundigen 
Hauptvorlesungen gehort, sondern dar
uber hinaus noch weitere 8 Semesterwo
chenstunden besucht. 

Im ubrigen zitiert sich Mau in der "Duplik" 
(Punkt 2) selber ungenau, denn zuerst 
schreibt er allgemein von einem erfolgrei
chen Widerstand der Fakultat nach 1945 
gegenuberabermaligen massiven Politisie
rungsversuchen , und dann nennt er die 
Person Elligers als fur geraume Zeit iden
titatsstiftend, ohne zwischen beiden Sat
zen einen direkten Zusammenhang herzu
stellen (Heft 4, S. 11 ). Im ubrigen vermag 
ich keinen gravierenden Unterschied zwi
schen einer identitatsstiftenden Haltung und 
einer ldentifikationsfigur zu erkennen. Mein 
Ausrufezeichen hinter dem Wort "Emeue
rung" stellt nicht deren Notwendigkeit uber
haupt in Frage, schon aus biologischen 
Grunden nicht, sondem ist als eine kriti
sche Anfrage an den gesamten Untertitel 
zu verstehen, weil dieser gar nicht das halt, 
was er erwarten laBt. 

DaB ich die Rolle des Ehepaares Muller/ 
MOiier-Streisand an der Fakultat verunklare, 
muB ich entschieden zuruckweisen. Mau 
sollte S. 46 meiner "Replik" noch einmal 
sorgfaltig lesen. Dort habe ich ausdrlicklich 
die kurzlich aufgefundenen privaten Me
moiren im Parteiarchiv der SEO aus der 
Zeit der Vorbereitung der Sektionsgrun
dung (zwischen 1966-68) benannt, habe 
aber auch Behinderungsversuche ihrer 
Promotion bzw. Habilitation durch Fakultats
angehorige erwahnt (den Ausdruck Ver
hinderungsversuch habe ich bewuBt ver
mieden). Zur Untermauerung meiner The
se muB ich also deutlicher werden: DreB 
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nennt in seinem Gutachten zur Dissertation 
Hanfried Mullers Ober Bonhoeffer den Pro
m oven den ein "Kuckuckser' und wamt 
davor, es in die Fakultat aufzunehmen. Bei 
der Habilitationsschrift von Frau Muller
Streisand Ober den jungen Luther muBte 
Mau in den eingereichten Exemplaren die 
Stellen kennen, die sie infolge der Forde
rungen von Elliger und Herrmann uberkle
ben muBte und auBerdem die maschinen
schriftliche und die Druckfassung sorgfaltig 
miteinander vergleichen. 

Im ubrigen bin ich der Meinung, daB wir 
alle (Lehrkorper, Assistenten und Studen
ten), wobei ich mich selbst nicht ausneh
me, unseren Anteil daran haben, daB das 
Ehepaar Muller/MOiier-Streisand das ge
worden ist. was es schlieBlich war, indem 
wir sie in ihren Anfangen an der Fakultat 
isoliert und dadurch in die linke Ecke ge
druckt haben. Eine Erscheinungsform des
sen war der Boykott ihrer Lehrveranstal
tungen als Programm wahrend des ersten 
Halbjahrzehnts ihrer Dozententatigkeit. lch 
fOhle mich dem Ehepaar gegenOber also 
nicht auf einem Auge blind, widerspreche 
aberder Einaugigkeit auf der anderen Seite. 
Man muB auch wissen, daB die linke Ra
dikalitat von Frau M Oller-Streisand z.T. dar
in begrundet war, daB sie aus rassistischen 
Grunden auch schon zwischen 1933 und 
1945 ausgegrenzt und benachteiligt wor
den ist. 

Unter Punk1 4 seiner "Duplik" beruft sich 
Mau auf ein vorliegendes gleichlautendes 
Schreiben an die Arbeitsgruppe Kirchenfra
gen beim ZK der SEO und den Staatssek
retar tor Kirchenfragen mit der Anregung 
von staatlicherseits zu ergreifenden MaB
nahmen gegenOber dem Sprachenkonvikt 
und Restrik1ionsmaBnahmen gegen kirch
liche Hochschulen, nennt aber nicht den 
Verfasser. Wie schon oben aufgefOhrt: Die 
Existenz van schriftlichen Eingaben des 
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Ehepaars auf privater Basis an staatliche 
und Parteistellen wurde van mir ausdruck
lich benannt. Das schlieBt aber nicht aus, 
daB es Ober das hinaus, was sich aus 
schriftlichen Quellen belegen laBt, in Ver
gangenheit und Gegenwart eine uppig 
wuchemde mOndliche Oberlieferung an 
die Fakultat bzw. Sektion gegeben hat und 
noch gibt, die aber nicht als sprudelnde 
Quelle reiner Wahrheit gelten kann, die 
vielmehrauch rechttrObe Bestandteile ent
halt, deren angepaBter "Sitz im Leben" 
eine angeblich objektive Aufarbeitung der 
DDR-Geschichte und -Kirchengeschichte 
zu sein beansprucht. 

Von der offentlichen Societat der Fakultat 
im WS 1991/92 habe ich nicht den Ein
druck gewonnen, als sei dort nur mit gro
Bem Ernst Ober die Fakultatsgeschichte 
gesprochen warden und als seinen dabei 
nun unfehlbar Wahrheiten und Beurtei
lungskriterien ans Licht gekommen; viel
mehr gab es recht kontroverse Standpunk
te Ober richtiges Verhalten in gegebenen 
Situationen. Was etwa Muller-Zetzsche 
Ober sich vorgetragen hat, entsprach zwar 
der Darstellungsart und Denkweise des 
Jahres 1991/92, wurde aber nicht der Si
tuation des Jahres 1961 gerecht. lch kann 
mich noch genau an einen Wutausbruch 
des damaligen Dekans Fascher erinnem, 
weil Muller-Zetzsche zu seiner Disputation 
ausgerechnet Angehorige der juristischen 
Fakultat eingeladen hatte und dies in der 
Situation kurz nach dem 13. August 1961 . 
Er hatte die Juristen wohl auch direkt auf 
den Dissens in der Rechtsfassung auf
merksam gemacht. Das trug ihm von ihnen 
den Vorwurf ein. er vertrete ein kirchliches 
WachteramtgegenOberdem Staat. Dievon 
Seiten der Juristen angefochtenen Formu
lierungen in der Dissertation Muller-Zetz
sches waren von der Fakultat stillschwei
gend gedeckt warden, wenn er die Juri
sten nicht auf seine Situation aufmerksam 
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gemacht hatte. Er hat sich zwarsehr mutig, 
aber nicht klug verhalten. In der brisanten 
Situation des Herbstes 1961 ware ein Ver
halten nach Matth. 10, 16: "Seid klug wie 
die Schlangen und ohne falsch wie die 
Tauben" angemessener gewesen. DaB 
angesichts der entstandenen Situation die 
beiden Gutachter der Dissertation aus Sor
ge um die eigene Position sich nicht rOck
haltlos vor ihn gestellt haben, habe ich aus
drucklich erwahnt. lch habe damals die 
Chance fur sein Weiterkommen an der 
Fakultat nicht tor ganzlich aussichtlos ge
halten: Gotthilf Strassner, der als Gastpro
fessor das Fach Kirchenrecht vertrat, war 
schon alter als 75 Jahre; auBerdem hatte 
MOller-Zetzsche als Vorsitzender und Grun
der einer Gewerkschaftsgruppe an der Fa
kultat auch einen polrtischen Bonus, der 
seine nicht gegebene Zustimmung zur Fa
kultatserklarung zum Mauerbau hatte kom
pensieren konnen. 

Wenn Mau zum Fall Muller-Zetzschemeint. 
meine Schllderung bestatige ungewollt die 
unverhohlen kaderpolitische BegrOndung 
zur Aufhebung seines Dienstverhaltnisses, 
was ich offenbar habe wiederlegen wol
len, so kann ich dazu nur sagen, daB mein 
Anliegen der Nachweis war, daB jeder Fall 
anders gelagert und nicht ein linig bestimmt, 
sondem von einer Vielzahl von Faktoren 
abhangig war: Gunther Bambach hat m.W. 
der Fakultatserklarung zum Mauerbau auch 
nicht zugestimmt und konnte trotzdem 1965 
an die Fakultat zurOckkehren, obwohl Frau 
Fessen vom Staatssekretariat fO r Hoch- und 
Fachschulwesen dies ausdrucklich und 
fur alle Zeit fur den Fall ausgeschlossen 
hatte. daB er nach seiner Habilitation zum 
Sprachenkovikt gehen wurde. Aber 1965 
war Frau Fesse van ihrem Posten abge
lost. und ihr Nachfolger, Dr. Schneider, war 
fur die Fakultat ein weit angenehmerer 
Verhandlungspartner (vgl. meine Replik, 
S. 55). DaB Frau Fessen dagegen bei 
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Maus Abschlul3 seiner Habilitation noch 
ihre Funktion innehatte und sein akademi
scher Lehrer A. Hermann zu einem fur 
Mau entscheidenden Zeitpunkt gestorben 
war, gehort zu den unglOcklichen Verket
tungen. die oft eine Biographie entschei
dend beeinflussen. lch will den EinfluB von 
Frau Fessen nicht in Abrade stellen, aber 
Entscheidungsgewalt hatte sie letztlich nicht. 

Auch den Einwand, ich hatte durch Unter
stellungen die Urteilbildung der Struktur
und Berufungskommission (SBK) Ober den 
Dr.-sc.-Titel einiger Mitglieder der ehema
ligen Sektion desavouiert, kann ich nicht 
unwidersprochen lassen. Die MerkwOrdig
keit, daB gerade diejenigen Angehorigen 
des Lehrkorpers ein negatives Urteil der 
SBK erhalten haben. die sich stark in der 
Christlichen Friedenskonferenz engagiert 
hatten. wurde von mirschon erwahnt (S. 57 
f.). Hier ist auf weiteres hinzuweisen: Eine 
SBK ist im Falleeinernegativen Evaluierung 
nicht zur ausfuhrlichen schriftlichen Be
grOndung verpflichtet. So hat niemand der 
vier negativ Evaluierten etwas Schriftliches 
in die Hand bekommen. Wohl aber tauch
te am 20. August 1992 in derFrankfurter All
gemeinen der Wortlaut eines angeblich 
einstimmig gefaBten Beschlusses der SBK 
Ober Heinrich Fink auf: "Nach Sichtung 
der wissenschaftlichen Qualifikation von 
Herrn Fink. insbesondere seiner Disserta
tion A und Dissertation B, und nach dervon 
ihm vorgelegten Liste von Publikationen 
sowie des von ihm eingereichten wissen
schaftlichen Werdeganges und unter Be
rOcksichtigung der Aufstellung seiner Lehr
veranstaltungen kommt die SBK zu dem 
Ergebnis. daB Herr Fink nicht die Voraus
setzungen erfOllt. um ihn tor eine Berufung 
nach dem Berliner Hochschulgesetz vor
zuschlagen". lch frage mich. wer an sich 
strikt vertraulich zu behandelnde Beschlus
se der Presse zuganglich macht und dam it 
Vorverurteilungen Vorschub leistet: Sind 
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die Weitergeber in der SBK selbst, in der 
Universitatsleitung oder in der Wissen
schaftsverwaltung beim Senat von Berlin 
zu suchen? DasAuftauchen des Wortlautes 
des Beschlusses der SBK ausgerechnet in 
dem Bericht der FAZ Ober die Verhand
lung der 2. lnstanz vor dem Landesarbeits
gericht am 18. August zur Arbeitsrechts
klage Heinrich Finks erfOllt eindeutig den 
Tatbestand eines Eingriffs in ein schwe
bendes Verfahren, das bekanntlich jetzt im 
November immer noch nicht abgeschlos
sen ist. 

Hier mochte ich den Betroffenen auch selbst 
zu Worte kommen lassen (Interview H. 
Finks mit Bernhard Maleck in der Brosch O
re "Sich der Verantwortung stellen", S.87), 
der in diesem Zusammenhang zwar nicht 
zu slch selbst Stellung nimmt, sondem 
ganz allgemein formuliert: "Wenn es das 
Ziel ist, moglichst viele Stellen mit west
deutschen Wissenschaftlem zu besetzen, 
dann soil das offen gesagt warden und 
nicht Ober den Umweg der DemOtigung 
von Kolleginnen und Kollegen gesche
hen, die jahrelang gute Arbeit unter zum 
Teil unzumutbaren Arbeitsbedingungen 
geleistet haben ... Evaluierung ohne aus
fOhrliche personliche Anhorung und Ge
sprach ist fur mich eine merkwurdige MaB
nahme zur Neuordnung des akademi
schen Arbeitsmarktes mittels GeheimbOn
delei, ... " . 

Eine ahnliche Feststellung wird ubrigens 
in dem durch ein Diskussionsangebot er
weiterten "Appell zur GrOndung von Komi
tees fur Gerechtigkeit" getroffen (Teil II, 
Abs. 4,5 und 6b), der im Juli der bttentlich
keit Obergeben. von den Medien aberweit
gehend verschwiegen wurde: "Politische 
Ausgrenzung erfolgt in der Regel ohne 
Nachweis individueller Schuld. Fachliche 
Ausgrenzung vollzieht sich anmal3end. 
Professoren aus den alten Bundeslandern. 
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die niemand auf ihre fachliche Eignung 
uberpruft, entscheiden wlllkOrtich, ob Wis
senschattlerinnen und Wissenschaftler aus 
der ehemaligen DOR heruntergestuft oder 
gekOndigt werden ... Soweit Personlichkei
ten aus der ehemaligen DOR offentlich 
wirksam sind, eigenstandig und nicht un
terwOrfig auftreten, warden sie haufig 
demontiert und verleumdet". 

Als es um die Stasi-VorwOrfe gegen Hein
rich Fink ging, publizierte Mau am 30. Ja
nuar im TAGESSPIEGELeinen Artikel un
ter dem Titel "Wege und lrrwege der Hum
boldt-Theologen". Ober Fink findet sich 
u.a. folgender Satz: "Auf der Stracke wis
senschaftlicher Leistungen entdeckt man 
freilich nur Sparliches, und die spezifische 
Qualifikation fur das von ihm vertretene 
Fach Praktische Theologie ist nicht gerade 
Oberzeugend''. Diesen Satz konnte der 

Hans Mi.iller-Zetzsche (Berlin): 

Wissenschaftssenator in der Sitzung des 
Berliner Abgeordnetenhauses noch am 
gleichen Tag wohlgefallig zitieren (vgl. G. 
Karau, Die Affare Heinrich Fink, S. 82). Die 
Bewertung eines solchen Satzes unter 
kollegialem Aspekt Oberlasse ich dem Ur
teil der Leser. 

Soweit es mir notig erschien, habe ich an
gesichts von Maus "Duplik" meine Ein
wande gegen seinen Artikel im Aprilheft 
naher erlautert und prazisiert. Aber auf die 
Wahrheit meiner Einwande ist er Ober
haupt nicht eingegangen, so dal3 ich mich 
nicht widerlegt, sondern eher bestatigt !Oh
le. 

Joachim Rohde, 
Dr .. ist Theologe an der Humboldt

Universitat zu Berlin 

Kaderpolitische Barriere in der Theologie 1961 
Richtigstellung zu Joachim Rohdes Darstellung des "Falles" MOller-Zetzsche in 

hochschule ost 7/92 Seite 56/57 in Rohdes "Replik" zu Rudolf Mau in Heft 5/92 Seite 
10-22 

Auf die Darlegungen von Rudolf Mau er
hebt Rohde schwere VorwOrfe, beson
ders wegen "eines weithin leichtfertigen 
Umgangs mit den Quellen", bei dem Mau 
"aus den trOben Quellen zweiter Hand, 
d.h. aus der GerOchtekOche der mOndli
chen Tradition" schopfte (S. 58). Rudolf 
Mau wird fur sich selbst das Notige sagen. 
lch muB den eben zitierten Vorwurf als 
Betroffener, dessen "Fal l" Rohde darstellt, 
auf Rohdes eigene Arbeitsmethode bezie
hen. 
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Rohde hat nicht einmal das Titelblatt der fO r 
die SEO so anstoBigen theologischen Dis
sertation "Rechtlich handeln als christliche 
Maxime" aufgeschlagen. sonst hatte er am 
Untertitel (Gedanken zur Rechtstheolo
gie ... ) gemerkt, daB es keine "kirchenrecht
lich-philosophische'' Arbeit ist. Auch die 
Akten der Universitat hat Rohde offensicht
lich nicht eingesehen. Wie kommt er sonst 
zu der Behauptung. es seien "kleine Kor
rekturen am Text der Arbeit" vorgenom
men worden? Das wardas erklarte Ziel des 
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Prorektors fur Gesellschaftswissenschaften 
Robert Naumann (Mitglied desZK der SEO) 
und des Dekans Erich Fascher, der mir 
sagte: "Herr M.-Z., seien Sie nicht so starr
kopfig und andem Sie nach den Forderun
gen des Prorektors.". Aber ich habe un
erschuttert die Ansicht vertreten, daB eine 
Dissertation, die von der Fakultat bereits 
angenommen und maga cum laude be
wertet worden ist, nach dem feierlichen 
Vollzug der Promotion nicht mehr gean
dert werden kann. Auch von der inhaltlich 
vertretenen Position her war ich nicht zur 
Streichung oder Veranderung eines einzi
gen Wortes bereit. Es ging besonders um 
den Begriff des "Wachteramtes" der Kir
che, der zum Ausdruck bringt, daB die Kir
che zu ungerechten Vorkommnissen in 
der Welt nicht schweigen dart. lnsofem 
muB ich mich gegen Joachim Rohde ver
wahren, der mitrnach 31 Jahren noch eine 
moralische Niederlage gegenuberder SEO 
nachsagt, wo lch widerstanden habe. 

Nicht verschweigen mochte ich, daB ich 
dem Prorektor zu dieser Stelle zwei kleine 
Erlauterungen in den Anmerkungen (auf 
S. 12 u. 15 der Diss.)angeboten und diese 
auch angebracht habe. Aber sie waren 
das Gegenteil von einer Anderung des 
dargelegten Standpunktes. Wahrschein
lich folgt Rohde mit der Behauptung von 
"kleinen Korrekturen am Text'' der "Ge
riichtekuche der miindlichen Tradition''. 

Dasselbe tut er auch bei der "Unterstiit· 
zung des Dekans Fascher". Es ist nahelie
gend, daB Fascherdem Assistenten Rohde 
erzahlt hat, was fur Gesprache er wegen 
der Aushandigung der Doktor-Urkunde fur 
Miiller-Zetzsche gefiihrt hat. Bei den Ver
handlungen um die langst unterschriebe
ne Urkunde muBte der Dekan, um nicht 
sein Gesicht zu verlieren, fur die Aushan
digung eintreten und sie schlieBlich wah
rend der Krankheit des Prorektors selbst 
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vollziehen. In der Frage meines Verbleibs 
an der Universitat fiel mirder Dekan jedoch 
in den Rucken. Das ist aktenkundig. Ob
wohl in meinem Perspektivplan vom 21 .9. 
1959 festgehalten war (auch von Fascher 
unterschrieben!), daB ich mich nach einer 
erfolgten Promotion durch die Habilitation 
tor Kirchenrecht weiterqualifizieren sollte, 
erklarte Fascher gegenuber dem person
lichen Referenten des Rektors, Dr. Richter, 
daB ich von der Fakultat einen Antrag an 
das Staatssekretariat auf Habilitation erwar
te, aber "die Fakultat gehe nicht auf diesen 
Leim, sie habe genug" mit mir erlebt. (Vgl. 
Aktennotiz von Dr. Richter vom 28.11.61) 
Eine Notiz in den Sitzungsprotokollen der 
Fakultat gibt es jedoch nicht. Fascher 
sprach von sich aus fur die Fakultat, ohne 
diese zu fragen. 

Fur meinen Verbleib an der Universitat 
setzte sich aberwirklich niemand mit Nach
druck ein. Darin hat Rohde recht. Doch es 
war kein bei wissenschaftlichem Nach
wuchs ofter vorkommender Zufall. Es ge
schah, weil (was Rohde nicht wahrhaben 
will) eine kaderpolitische Mauer so deut
lich war wie die eben am 13.8.1961 in Be
ton erbaute. 

Deutlich ist dies aus folgenden SED-Stel
lungnahmen, uber die manche Professo
ren vielleicht etwas gehort hatten, die ich 
1961 aber nicht zu sehen bekam, sondem 
erst nach der Wende von 1989 in den Ak
ten einsehen konnte: 

1. Die Hauptrefemtin fur die theologischen 
Fakultaten Dr. Friderun Fessen schrieb 
eine "Information" vom 22.9.61, die sich im 
zentralen Partei-Archiv (und, da es sich nur 
um einen Durchschlag handelt, auch an 
anderer Stelle!) befindet: "Die Arbeit von 
Muller-Zetzsche enthielt Angriffe auf die 
marxistische Philosophie und Rechtstheo
rie ." 
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2. Der Jurist Dr. Karl Mollnau gab ein Gut
achten zur Dissertation, das der Prorektor 
fiirGesellschaftswissenschaften am 10.10. 
1961 angefordert hatte:"Die Dissertation von 
Muller-Zetzsche enthalt eine gegen die 
Verfassung und Rechtsordnung der DOR 
gerichtete Konzeption ." 

3. Der Jurist Dr. Sellnow, der schon in der 
Disputation am 13.9.1961 aufgetreten war 
und dabei die Pfiffe der Theologie-Studen
ten einstecken muBte, schrieb ein ahnli
ches Gutachten, das ich nie gesehen habe, 
auf das sich aber Mollnau beruft bei der 
Feststellung, der Disserent stimme "in al
ien grundsatzlichen theoretischen Positio
nen mit der politisch-klerikalen Staats- und 
Rechtstheorie Westdeutschlands uberein." 

Wenn diese Phrasen schon zu schwach 
waren, um die bereits vollzogene Promoti
on zuruckzunehmen, wenn die Genossen 

hochschule OSI dcz. 1992 

also insofem schlieBlich "klein beigege
ben" hatten, wie Frau Fessen auf der SED
Parteisitzung Ober die "Linie der weiteren 
politischen Arbeit an der Theologischen 
Fakultat'' im Rektorat am 5.2.1962 sagen 
muBte, so tonte sie doch auf dieser Sitzung 
weitergegen "die reaktionare Position Mul
ler-Zetzsches". lch muBte gehen. 

Da kann Herr Rohde diese "Fa.lie" gem 
weiter "entmythologisieren und die richti
gen Relationen herstellen": Meine zweite 
Entfemung von der Universitat war genau
so politisch wie die erste durch den stalinisti
schen Prorektor Robert Havemann zur Zeit 
des Vorgehens gegen die Studentenge
meinde im Fruhjahr 1953. 

Hans Muller-Zetzsche, Dr. theol., 
Pfarreri.R., bis 1990Gemeindepfarrer 

der Georgen-Parochialgemeinde in 
Berlin 
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NACHRICHT 

Erklarung zur Umgri.indung der KdS in ein lnformationsnetzwerk 

Auf der letzten Mitgliederversammlung der Konferenz der Studentlnnenschaften, dem 
ZusammenschluB der ostdeutschen Studierenden, am vergangenen Wochenende an 
der TU Cottbus haben sich die Anwesenden Studierendenvertreterlnnen mit der Analyse 
der Situation der KdS beschaftigt. 

Vor fast drei Jahren unter Beteiligung nahezu aller Studierendenvertretungen in der DDR 
gegrundet, zum damaligen Zeitpunkt akzeptierte Vertretung der lnteressen der Studie
renden auch von diesen in zahlreicher Form getragen, muBte von den nach der 
Abwicklung, Umwicklung und durch die Hochschulgesetzgebung eingeschrankten und 
doch verbliebenen Mitgliedem der KdS festgestellt werden, daB eine Vertretung studen
tischer lnteressen unter den 1990 formulierten Voraussetzungen nicht mehr moglich isl. 

Das abnehmende Engagement der Studierenden fur ihre eigenen Probleme in den 
Hochschulen fuhrt zu ahnlichen Bedingungen wie in den alten Landem. Die Arbeit der 
Studierendenvertretungen, von zahlreichen Barrieren und Hindemissen bestimmt, erfullt 
die Anspruche der Grundungszeit nicht mehr. 

Eine weitgehende Umorientierung ist durch uns festzustellen. Entsprechend hat sich die 
Mitarbeit auf uberregionaler Ebene gewandelt. Neben Zerkluftung durch Landesinteressen 
und die Politik der Landesreglerungen, beschrankte sich die personelle Anteilnahme 
zunehmend, da vor Ort tiefgreifende Problem gelost werden muBten. Eine finanzielle 
Unterstutzung der Arbeit auf uberregionaler Ebene war aufgrund der Gesetzgebung der 
Lander sowie deren Verfahrensweisen gegenuber den Vertretungen nicht moglich. 
Ohne eine ausreichende organisatorische Absicherung ist jedoch eine Weiterfuhrung 
der Arbeit nicht moglich. Dies gilt ebenso fur das zunehmende Desinteresse der 
Studierenden, was eine Vertretung auf der Grundlage der ldeale und Ziele der 
lnteressenvertretung nicht mehr moglich macht. 
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Ebenso wurde einheitlich festgestellt, daB es dem Koordinierungsrat nicht gelungen ist, 
Sinn und Zweck der lnteressenvertretung auf Bundesebene zu vermitteln. Fur die 
Studierendenvertretungen blieb die Ta.tigkeit des Koordinierungsrates ohne Wirkung. 

Die Vermittlung war jedoch unserer Einschatzung nach systembedingt nicht moglich. 
Weder die lnitiativen zur Reform des BAfoG, der Stellungnahme zum Memorandum zur 
Hochschulentwicklung noch jede andere Initiative hatten eine sichtbare Wirkung. Signifikant 
fur die Vertretungsarbeit und deren Erfolge waren die Anhorungen vor dem 
BundestagsausschuB fur Bildung und Wissenschaft, die uns zeigten, daB ein Wille zur 
Beteiligung der Angehorten an den zu fallenden Entscheidungen nicht Sinn und Zweck 
der Veranstaltungen war. Erzielte Erfolge waren am Aufwand gemessen, nicht vertretbar 
und den Studierendenvertretungen sowie den Studierenden nicht vermittelbar. Negative 
Erfahrungen und Auffassungen mil und zu bundespolitischer Vertretung sind nicht den 
Studierenden und ihren Vertretungen, sondem den verkrusteten politischen Strukturen 
anzulasten. 

Vielmehr wurde durch diese Ta.tigkeit die Initiative auf lokaler Ebene eingeschrankt, und 
der in der gesamten Gesellschaft festzustellende Ruckzug aus bestehenden politischen 
Strukturen spiegelt sich in den Hochschulen wider. Wamungen und Hinweise an die 
Politikerlnnen, gestaltend tatig zu sein, um diesem ProzeB entgegenzuwirken, wurden 
ignoriert bzw. fuhrten gar zu weiteren Einschrankungen der Handlungsmoglichkeiten der 
Studierenden und ihrer Vertretungen. 

Deshalb wurden aus diesen objektiv auf uns wirkenden Einflussen die Veranderungen 
in der Arbeit abgeleitet und neue Schwerpunkte gesetzt. 

Zukunftig, so der mehrheitliche Willen der Mitglieder, soil ledigllch der lnformationsfluB 
zwischen den Studentlnnenraten mittels einer kontinuierlich erscheinenden lnforma
tionsschrift in Verantwortung einzelner Studentlnnenrate erhalten werden. Deshalb griln
dete sich die Konferenz zu einem lnformationsnetzwerk um. 

Desweiteren verstandigten sich die Anwesenden darauf, daB einmalig im Semester ein 
Treffender Studierendenvertretungen stattfinden soil. Ein nachstes Treffen wurde fur den 
April 1993 verabredet. Bis zu diesem Treffen sind die Verantwortlichkeiten zur 
Umstrukturierung geregelt worden. 

In Verantwortung einzelner Studentlnnenrate sollen weiterhin Seminare zur Information 
und Bildung der Mitglieder in den Studentlnnenvertretungen und Gremien durchgefuhrt 
werden. Schwerpunkteder Arbeit sollen Seminarefur BAfoG-Beraterlnnen, zum Mietrecht 
fur Studierende sowie die Landeshochschulegesetzgebung sein. 

Berlin, den 09. November 1992 

Koordinierungsrat der KdS 
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INTERVIEW 

Eine Reihe von Fragezeichen 
Ein Gesprach mit dem Prorektor der Jenaer Unlversitat, Gottfried Meinhold, uber 

die Grundung einer Universitat in Erfurt 

Der Thuringer Landtag hat Anfang November die Grundung einer Universitat Erfurt mit 
geisteswissenschaftlichem Schwerpunkt beschlossen. Der Zeitplan sieht vor: 1993 neh
men die Vorbereitungskommissionen ihre Arbeit auf, 1994 erfolgt deroffizielle Gri.indungsakt 
und 1995 warden die ersten Studierenden erwartet. Mit dem Prorektorfi.irGeistes-. Kultur
und Sozialwissenschaften der Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Prof. Dr. Gottfried 
Meinhold, sprach Axel Burchard! uber die zu erwartenden Auswir1<ungen dieser Planun
gen. 

Burchardt: Wird durch die Grundung der Universitat Erfurt der Aufschwung der Gei-
stes-, Kultur- und Sozialwissenschaften an der Universitat Jena gestoppt? 

Meinhold: Das ist eine Frage der Gesamt
bedingungen und der Umstande: Unter 
normalen Umstanden einer prosperieren
den Wirtschaft ware die Grundung einer 
Univer-sitat Erfurt ein historisches Ereignis 
von Rang in der deutschen Universitats
geschichte. Unter den gegenwartigen Be
dingungen, vor allem angesichts der finan
ziellen Lage, ist eine solch e Grundung 
vom Mil3lingen bedroht. Wenn es gar be
deutete, dal3 anderethuringische Universi
taten benachteillgt werden, dann ist es nicht 
verantwortbar. Falls den anderen thuringi
schen Hochschulen bei dem immensen 
Aufbau- und Sanierungsbedarf, den sie 
alle haben, durch eine Universitatsgrun-

dung in Erfurt auch nur das Geringste ab
geht oder falls der Aufbau sich verzogert 
oder falls geplant ist, wie es auch schon 
aus Erfurt verlangt wurde, dal3 speziell Jena 
"Fedem !assen" soil, dann ist die Neu
grundung in Erfurt nicht zu verantworten, 
und dann befi.irchte ich auch Reduktion 
in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissen
schaften der Jenaer Universitat, deren Aus
bildung und Konsolidierung gerade mit 
besonderer Aufmerksamkeit betrieben 
warden mu 13. Die Finanzierung der Erfurter 
Universitat kann und dart nicht aus Einspa
rungen in der Thuringischen Hochschul
landschaft kommen. 

Bruchardt : Es sieht nicht danach aus, als wurden in nachster Zeit im Thuringer Haushalt 
zusatzliche Mittel auftauchen, die fur eine Grundung und die Etablierung der Universitat 
Erfurt notig waren. 
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Meinhold: Vielleicht lassen sich auch 
private Sponsoren fi.ir Erfurt finden - fur 
den Anschub. Die Kosten fi.ir eine Univer
sltat erre1chen aber solche Gr613enord
nungen, dal3 e1ne wirklich relevante Entla
stung des Landeshaushaltes durch private 
Mittel nicht moglich ist. Denn die Fraga ist, 
wie geht es nach dem ersten Jahr welter. 
lch meine, die lnvestitionen sind immer 

noch verhaltnismal3ig hoch, auch wenn 
man bedenkt, dal3 Geisteswissenschaften 
"nur" Bucher und Raume kosten. Mogli
cherweise lauft man beim Aufbaubedarf 
von Bibliotheken Gefahr, Fehleinschat
zungen zu unterliegen. Die wir1<1ichen Ko
sten sind ja immer viel h6her als die 
prognostizierten. 

Bruchardt : Ministerprasident Dr. Bernhard Vogel hat deutlich gemacht: 1995 sollen die 
ersten Studenten ausgebildet warden. 1st das lhrer Ansicht nach wesentlich zu fruh? 

Meinho/d: In bewegten Zeiten sind fast 
alle Prognosen, die guten genauso wie die 
schlechten, nicht zutreffend. lch wurde sehr 
vorsichtig mit einer Prognose sein, mochte 
allerdings feststellen: Wenn die Finanz-

knappheit in Deutschland im Jahr 1994 
nicht geringer ist als im Jahr 1993, dann 
mii13te man hier eine Reihe von Fragezei
chen setzen. 

Bruchardt: Was konnen die Thuringer Hochschulen gegen die zu befi.irchtenden 
Beschrankungen tun? 

Meinhold: Die mussen vor allem ihren 
Aufbau- und Sanierungsbedarf mit aller 
Deutlichkeit in Form von wir1<1ich hieb- und 
stichfesten Konzeptionen immerwiederauf 
den Tisch legen. lch glaube, dal3 da noch 
ein Nachhole-Bedarfbesteht, auch fi.ir Jena 
ubrigens. Die Universitat Jena ist weiterhin 
ausbaubedurftig, wenn man etwa die 
Magisterstudiengange Jenas mit benach
barten Universitaten vergleicht. Bam
berg und Gottingen haben beispielsweise 
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eine fast doppelt so grol3e Palette der 
Magisterstudiengange. Man soil nicht von 
der Illusion ausgehen, Jena sei so gut wie 
fertig. In Jena steht ein stabiles Fundament 
1n den Geistes-, Kultur- und Sozial
wissenschaften. Doch wie hier weiter
und ausgebaut oder wie das eingerichtet 
wird, hangt von der Bereitschaft ab, die 
Universitat Jena, den Sachzwiingen ent
sprechend, mit zusatzllchen Mitteln zu ver
sehen. 
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DISKUSSION 

Hans-Uwe Erichsen (Bonn): 

Mehr Autonomie fur die Hochschulen - Warum und Wozu? 
Vortrag auf der Fachtagung der HRK zum selben Thema 

am 24.11.1992 in Bonn 

In ihren Grundsatzen "tor ein modernes 
Hochschulrecht und tor die strukturelle 
Neuordnung des Hochschulwesens" tor
dert die Kultusministerkonferenz im April 
1968: "Die Entscheidungskompetenz der 
staatlichen Hochschulverwaltung und der 
zentralen Verwattung in der Hochschule 
muB erweitert werden, um die Anpassung 
der vorhandenen und der zu schaffenden 
personellen und materiellen Ausstattung 
der Hochschuleinrichtungen an die sich 
wandelnden Bedurlnisse von Forschung 
und Lehre zu erleichtern". 

Heute - fast ein viertel Jahrhundert spater 
- muB man feststellen, daB sich die damit 
verbundenen Hotfnungen und Erwartun
gen von Politik und Ministerialburokratie 
nicht erlullt haben. Der StaatseinfluB hat 
zwar zugenommen, die Entscheidungs
und Gestaltungskompetenzen der Hoch
schulen - auch derzentralen Verwaltungen 
- werden reduziert. aber man wird schwer
lich behaupten konnen, die Hochschulen 
waren in besonderem MaBe gerustet, den 
gegenwartigen und kunftigen Anforderun
gen zu genugen. 
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Nun muB ein starker StaatseinfluB auf die 
Angelegenheiten der Hochschulen per se 
nichts Schlechtes bedeuten. GroBe Zeiten 
der deutschen Universitaten fielen nicht 
sett en zusammen m it der Existenz kraftvol
ler und kompetenter Kullurverwaltungen. 
Es sei hier beispielhaft nur der Name des 
preuBischen Kultusministers C.H. Becker 
genannt. 

Anderseils ist die staatsfreie, korperschaft
lich verfaBle, mil dem Recht der Selbstver
waltung ausgestattete Hochschule auch 
kein Patentrezept zur Bewaltigung der heu
ligen vielfachen Herausforderungen. Aber 
vielleicht ist sie ein Rezept, es besser zu 
machen als in der jungsten Vergangen
heit. 

Das Ergebnis der Entwicklung der letzten 
15 Jahre ist allgemein gelaufig: 

Seit dem Jahre des sogenannten Offnungs
beschlusses, also 1977. in dem der Ante ii 
der NC-Facher an Universilaten bei 70% 
lag, ist in den alten Landem die Zahl der 
Studienanfanger um 70%, die Zahl der Stu-
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dierenden um etwa 75% gestiegen. Dem
gegeni.iber wurde die Zahl der Stellen fur 
wissenschaftliches Personal um 6%, die 
Zahl der Studienplatze um 10% erhoht. 

Gegenwartig studieren an den Hochschu
len fast 1,8 Millionen junge Menschen. Ein 
dauerhatter Ri.ickgang dieser Zahlen ist 
nach alien uns vorliegenden Prognosen 
nicht zu erwarten und im Hinblick auf die 
Nachfrage des Arbeitsmarktes auch nicht 
erwunscht. Es stehen gegenwartig knapp 
900.000flachenbezogendefinierteSludien
platze zur Verfugung. Zieht man tor die Be
rechnung der raumlichen Auslastung nicht 
die Gesamtzahl der Studierenden heran. 
sondem lediglich die Studierenden inner
halb der Regelstudienzeit, so ergibt sich 
z.Zt. in den alten Bundeslandern eine Aus
lastung der Universitaten von rund 150% 
und der Fachhochschulen von 160%. 

Lehre und Studium beschreiben indes nur 
einen Teil derHochschulexistenz. Sie han
gen in Moglichkeiten und Qualitat entschel
dend vom Stand der Hochschulforschung 
ab, ohne daB sich deren Bedeutung in die
sem Verbund erschopft. Das gesamte For
schungsbudget betrug in der Bundesre
publik 1990 etwa 66 Mrd DM. Die Hoch
schulen verzeichnen einen Anteil von 
13,6%. 

Die Ausgaben fur die lndustrieforschung 
haben sich seit 1980 nominal mehr als 
verdoppelt, die Etats der GroBforschungs
einrichtungen sind um nominal 45%, die 
der Max-Planck-Institute um nominal 65% 
gestiegen. 

Demgegenuber tragen die den Hochschu
len zugewiesenen Sachmittel ihrer in den 
lelzten 15 Jahren in besonderer Weise ge
sliegenen Belaslung nlcht Rechnung. was 
zu einer realen Stagnation und zu einem 
stetigen Sinken des Forschungsanteils der 
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Hochschulen am gesamten Forschungs
volumen gefOhrt hat und fuhrt. 

Der Anteil der Nettoausgaben tor Hoch
schulen und ihre Mitglieder, d.h. einschlieB
lich BAfbG und Graduiertenfbrderung. am 
Bruttosozialprodukt isl von 1,32% im Jahre 
1975 auf 0,99% im Jahre 1989 gesunken. 

Wir haben also einerseits eine Zunahme 
der Belastung der Hochschulen um etwa 
70% und andererseits einen relativen Ruck
gang der Ausgaben des Staates fur das 
seiner Verantwortung in Deutsch land an
heimgegebene Hochschulsystem. 

Zu den Folgen gehbrt, daB die durch
schnittliche Gesamtverweilzeit in den Hoch
schulen der alien Bundeslandem gestie
gen ist und gegenwartig fur Universitaten 
bei rund 14 Semestem, tor Fachhoch
schulen bei 9,2 Semestern liegt. Die durch
schnittliche Fachstudiendauer an Univer
sitaten betragt 12.6, an Fachhochschulen 
8,4 Semestern. 

Man kommt heute schwerlich an der Fest
stellung vorbei, daB der Verwissenschaftli
chung der Berufs- und Alltagswelt eine 
Vergesellschattung der in den Hochschu
len organisierten Forschung und Lehre 
entspricht. In den industriell entwickelten 
Landern ist die Erhaltung des gesellschaft
lichen Systems immer mehr von den in 
Hochschulen erzeugten beruflichen Qua
lifikationen und wissenschaftlichen lnfor
mationen abhangig geworden. Das Wis
senschaftssystem mil seinen Hochschu
len und Forschungsinstilulen bedingt den 
modemen Staat und die modeme Wirt
schaft. Es ist aber von ihnen genauso ab
hangig, wie sie von ihm. 

Die Auffassung Wilhelm von Humboldts, 
wonach der Staat die lnstitutionen der Bil
dung und Wissenschaft um ihrer selbst, 
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nicht aber um bestimmter Zwecke Willen, 
die der Staat aus seinem Macht- und Sozi
alinteresse damit verbindet, wollen und 
unterstutzen mOsse, ist daher fragwurdig 
geworden. 

Diefundamentalen Veranderungen im Ver
haltnis von Staat und Wissenschaft hat 
Schelsky schon 1965 wie folgt beschrie
ben: 

"1. Der Staal ... ist dertechnische Staat, der 
von der Wissenschaft fur seine und die 
hinter ihm stehenden gesellschaftlichen 
und okonomischen lnteressen Dienste for
dern muB. Er hat also unvermeidlicherwei
se die Tendenz, die Wissenschaft seinem 
Macht- und Nutzungswillen zu unterwer
fen, wird aber aus eben diesen Grunden 

In diesem letzten Halbsatz ist das Motto 
formuliert, welches aus meiner Sicht der 
heutigen Veranstaltung vorgegeben ist. 
Oieses Motto ist nicht nur national, es hat 
vielmehr traditionell und aktuell eine euro
paische Dimension. In der "Magna Charta 
Universitatum Europearum" von Bologna 
1988 heiBt es: "Beheimatet in Gesellschaf
ten, die auf Grund geographischer und 
geschichtlicher Voraussetzungen je ver
schieden organisiert sind, sind Universita
ten autonome Einrichtungen, die ... Kultur 
vermitteln, Forschung und Lehre entfalten 
und weiterreichen ... Die Freiheit der For
schung, der Lehre und der Ausbildung ist 
die Grundvoraussetzung aller Tatigkeiten 
der Universitaten". 

II. 

Liaison Committee und CRE haben in ihrer 
gemeinsamen Stellungnahme zum Me
morandum on higher education in the Eu-
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die Wissenschaften in hohem MaBe for
dem. 

2. Die Wissenschaft, die zu diesen Dienst
leistungen, der technischen Anwendung 
ihrer Ergebnisse in Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft, nicht nur unvermeidbargezwun
gen ist, sondern diese ihrem modemen 
Charakter nach auch selbst erstrebt, kann 
nicht hoffen, ihre Freiheit der eigenstandi
gen Zielsetzung oder gar ihre notwendig 
werdende politische Mitbestimmung Ober 
die praktische Anwendungen ihrer Ergeb
nisse auf die Dauerdurch einen kulturstaat
lichen Protektionismus sich zu erhalten, 
sondern sie muB sich selbst als eine auto
nome politische Kraft im Gefuge der Ge
sellschaft organisieren und als solche koo
perativ, aber in politischer Selbstbestlm
mung und Mitbestimmung dem Staal und 
der Wirtschaft gegenuber treten". 

ropean community im Juni dieses Jahres 
hervorgehoben, daB "die modernen Ent
wicklungen in Hochschulen und Hoch
schulbildung die Notwendigkeit der Auto
nomie verstarken, um die betrachtliche Auf
gabe, auf neue Anforderungen und Ent
wicklungen posit iv zuzugehen, zu meistem 
... ". Deshalb sollten "trotz der Tatsache, 
daB Autonomie auch die Last des institutio
nellen Management mit sich bringt, neue 
VorstoBe in den EG-Mitgliedstaaten die 
Gesetzgeber ermutigen, die Autonomie 
(der Hochschulen) zu starken''. 

Die Bildungsexpansion hat zu einer Ober
beanspruchung der Hochschulen - an
ders gewendet, zu ihrer nachhaltigen Un
terfinanzierung - gefuhrt. Dies isl eine 
Feststellung, die nun auch von Seiten der 
MPK auf der Grundlage des Berichts von 
KMK und FMK Brief und Siegel erhalten 
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hat. Sie hat die Hochschulen in den letzten 
Jahren mehr und mehr - wie es Kollege 
Kunzel einmal formuliert hat - "in die Nahe 
bloBer ErfOllungsgehilfen staatlicher Aus
bildungs- und Forschungsprogramme" ge
ruckt. 

Lassen Sie mich die Entwicklung an einem 
Beispiel vergegenwartigen: 

Bis Anfang der 70er Jahre isl die Anord
nung von Zulassungsbeschrankungen ein
schlieBlich der Bestimmungen Ober die 
Auswahlkriterien Sache der Hochschulen 
gewesen. Die Einfuhrung und zumindest 
teilweise quantitative Verscharfung des Nu
merus clausus brachte eine maBgeblich 
von der Rechtsprechung, insbesondere 
des Bundesverfassungsgerichtes, geprag
te Verlagerung der Verantwortung von den 
Hochschulen zum Staat, innerhalb dessen 
teilweise von der Exekutive zur Legislative 
und auch von den Landem auf den Sund 
mit sich. Die Hochschulen sind heute auf 
dem Gebiet des Zulassungs- und Kapazi
tatsrechts weitgehend durch die Entschei
dung des Staates fremdbestimmt - sieht 

man einmal von den Hochschuleingangs
prufungen im sportlichen und kunstleri
schen Bereich ab. lhre Mitwirkung im Rah
men der ZVS dient den Landern - so lehrt 
die Vergangenheit - uberwiegend als Alibi. 

Ein Lenkungs- und Leistungsinstrument, 
das den ProzeB der Fremdbestimmung 
wesentlich mit vorangetrieben hat, 1st die 
Fondsverwaltung, d.h. die Schaffung zen
traler Stellen- und Mittelpools, die der Mini-

. sterialburokratie die Moglichkeit eroffnen. 
die Hochschulen durch programmorien
tierte Anreize Ober die Vorgaben von Wis
senschafts- und Haushaltsrecht hinaus zu 
steuern. 

Die Hochschulen mussen sich allerdings 
die Frage gefallen !assen, ob sie den schlei
chenden ProzeB der Aushohlung des ih
nen verbliebenen Rechts von Selbstbe
stimmung so zur Kenntnis genommen ha
ben, wie es notwendig gewesen ware. Der 
goldene ZOgel hat hier - wie auch in an
deren Bereichen - seine opiale Wirkung 
nur im - gelegentlich kollusiven - Zusam
menspiel entfalten konnen. 

111. 

Sie sehen es sicher dem Juristen nach, 
wenn er nicht daran vorbeisehen kann, 
daB Autonomie der Hochschulen eine 
rechtliche Grundlage hat. Die Landesver
fassungen gewahrleisten den Universita
ten und denjenigen Hochschulen, die ih
nen als Slatten der Forschung und Lehre 
gleichstehen, das Recht der Selbstverwal
tung im Rahmen der Gesetze, wie es etwa 
Art. 16derVerfassungvon Nordrhein-West
falen formuliert. Es kommt hinzu, da/3 Art. 5 
Abs. 3 GG das Recht des oder der wissen
schaftllch Tatigen gewahrleistet, Ober ln
halte von Forschung und Leh re ohne staat-
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liche Intervention zu entscheiden und -
nach e1ner neuen Entscheidung des 
BVerfG (DVBI. 1992, C 1 O) - auch offentli
chen Einrichtungen, die Zwecken der Wis
senschaft und Forschung dienen , das 
Recht gibt, "Eingriffe in ihre organisatori
schen Strukturen abzuwehren''. 

Wir bewegen uns also mit der Frage nach 
der Autonomie in einem verfassungsrecht
lich abgesteckten Bereich, und es stellt 
sich aus meiner Sicht die Frage, ob die 
Hochschulen in den letzten 20 Jahren von 
den ihnen an die Hand gegebenen Mog-
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lichkeiten der Rechtsdurchsetzung hinrei
chend Gebrauch gemacht haben, um das 
ihnen verfassungsrechtlich zustehende 

Hochschulautonomie verstanden als 
Recht, alle Hochschulangelegenheiten im 
Rahmen der Gesetze in eigener Verant
wortung wahrzunehmen - um es einmal 
in Anlehnung an die verfassungsrechtli
che Garantie der kommunalen Selbstver
waltung zu formulieren -, isl heute Gegen
stand unserer 0berlegungen vor einem 
bestimmten Hintergrund, in einem be
stimmten Gesamtzusammenhang und mit 
e1nem bestimmten Ziel. 

Hintergrund ist die in den letzten Jahren 
aufgelaufene Unterfinanzierung des Hoch
schulbereichs und Hintergrund ist die unu
bersehbare Knappheit staatlicher Ressour
cen und der sich stetig verscharfende Ver
teilungskampf um die vorhandenen Mittel. 

DerGesamtzusammenhang wird bestimmt 
durch die E1nsicht, dal3 

1. die sich entwickelnde Alterspyramide 
immer mehr Menschen werden immer al
ter - die jungere Generation starker als in 
der Vergangenheit im Rahmen des Gene
rationsvenrages be last et, 

2. die entstandene und einigungsbedingt 
rapide wachsende Staatsverschuldung die 
gegenwartige jungere Generation mil 
Schuldendienstleistungen belastet, die die 
Grenze zum Abenteuerlichen zu uber
schreiten drohen, 

3. wir zunehmend realisieren, welche Um
weltschaden in den letzten Jahrzehnten 
des vergangenen Jahrhunderts und in die-
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IV. 

Terrain zu bewahren. Es kann indes nicht 
meine Aufgabe sein, dieser Frage hier 
weiter nachzugehen. 

sem Jahrhundert entstanden sind, die be
seitigt werden mussen. 

Es besteht nur eine Chance fur die jungere 
Generation, dieser ungeheuren Belastung 
Herr zu werden, wenn sie im weltweiten 
Vergleich eine Qualifikation erhalt, die es 
ermoglicht, im wirtschaftlichen Wettbewerb 
eine Spitzenstellung zu behaupten. Dies 
setzt zudem voraus, dal3 die Forschung 
die Moglichkeiten schafft, die vermittelte 
Qualifikation nutzbringend einzusetzen. 

Wirmussendaherallestun, um Forschung, 
Lehre und Studium als Standortfaktoren 
von gar nicht zu uberschatzender Bedeu
tung zu optimieren. Dazu ist nicht nur - wie 
die HRK immer wieder dargelegt hat - eine 
Verbesserung der Finanzausstattung not
wendig. Dafur ist auch eine bessere Nut
zung der vorhandenen Ressourcen erfor
derlich. 

Die Moglichkeit dazu wird eroffnet durch 
eine Erweiterung der Hochschulautono
mie und die Einfuhrung von Elementen 
des Marktes in das Qualifikationssystem. 
Autonom ie eroffnet den Hochschulen die 
Moglichkeit, starker als bisher ihre Produk
te in Forschung und Lehre selbst zu be
stimmen und sich mit einem dergestalt 
entwickelten Profil dem Wettbewerb unter 
den Hochschularten und Hochschulen zu 
stellen. Die Hochschulrektorenkonferenz 
hat dementsprechend in ihrem im Juli die
ses Jahres einstimmig verabschiedeten 
"Konzept zur Entwicklung der Hochschu
len in Deutschland" zur Losung der ge-
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genwartigen Probleme der Hochschulen 
auch mehr Wettbewerb durch Starkung 
ihrer Profile, insbesondere in der Lehre, 
und durch Steigerung der Datentranspa
renz gefordert. Wir hoffen, dal3 so im Er-

Das Ziel, mit offentlichen Geldem wirtschaft
licher umzugehen, ist hinreichend allge
mein, um unter Hochschulen wie beim 
Staat konsensfahig zu sein. Weniger Kon
sens besteht indes uber die Wege, dieses 
Ziel zu erreichen. Aus der Sicht vieler Hoch
schulen ist gr613ere finanzielle Eigenver
antwortung der Hochschulen dazu unab
dingbar - unabhangig davon, dal3 die ver
fassungsrechtliche Gewahrleistung der ei
genverantwortlichen Wahrnehmung eige
ner Angelegenheiten auch fur die Hoch
schulen eine Farce bleibt, wenn sie nicht 
durch eine angemessene Finanzausstat
tung und weitgehende eigene Verfugungs
macht uber diese unterfangen wird. 

Es ist erfreulich, dal3 neben Berlin, dem 
bisher einzigen Land mil Globalansatzen 
fur die Hochschulen, nunmehr auch in 
Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hassen 
und Niedersachsen Versuche mit aller
dings unterschiedlich gestalteten Global
haushalten fur die Hochschulen durchge
fuhrt werden. 

Dabei kann es nicht darum gehen, das 
Problem der Finanzierbarkeit des ausge
weiteten und auf dem gegenwartigen quan
titativen Niveau verbleibenden Hochschul
sektors durch Verlagerung der Verantwor
tung auf die Hochschulen vom Staal weg-
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V. 

gebnis eine an den Bedurfnissen der Wis
senschaft, der Qualifikationsbewerber und 
des Arbeitsmarktes orientierte Diversifika
tion und Optimierung des Ressourcenein
satzes entsteht. 

und damit den schwarzen Peter den Hoch
schulen zuzuschieben. 

Im Rahmen der Starkung finanzieller Ei
genverantwortung und zu ihrer effektiven 
Verwirklichung geht es um mehr haus
haltsrechtliche und technische Flexibilitat 
bis hin zu echten Globalhaushalten mit 
0bertragungsrechten fur die folgenden 
Haushaltsjahre, um etwa auch fur Projekte 
ansparen zu konnen. Es stellt sich die Fra
ge nach einer jahrlichen Bilanzierung nach 
moderen Buchfuhrungsregeln mit den in 
der Wirtschaft ublichen Absch reibungssat
zen fur das Anlagen- und Umlaufvermo
gen; dies wurde u.a. realistische Reinves
tionskriterien ermoglichen. Es geht dar
uber hinaus um mehr arbeitsrechtliche 
Spielraume. um Eigenverantwortung fur 
den Hochschulbau und den Bauunterhalt. 
Aul3erdem isl es erforderlich, Wettbewerbs
verzerrung zu beseitigen. Wettbewerbs
verzerrend ist es z.B., wenn der Staal den 
einen Hochschulen zumutet, bis zum dop
pelten und mehr der eigentlich vorhanden 
Ausbildungskapazitaten Studierende aus
zubilden, wahrend den anderen die 1n 
gewissem Ausmal3 vordem Uberlaufschut
zenden Zulassungsbeschrankungen ge
wahrt werden. 

Wettbewerb und die in seinem Rahmen 
notwendige Profilbildung setzen voraus, 
dal3 die Funktionsbed1ngungen annahrend 
vergleichbar sind. 
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Eine auf Stelgerung der Effektivitat ausge
richtete Starkung der Hochschulautono
mie wirft die Frage nach der Adaquanz der 
intemen Organisationsstruktur der Hoch
schulen auf. Es geht darum, ob die beste
henden Kompetenzverteilungen zwischen 
Hochschulleitung, Akademischem Senat, 
Konzil und Fachbereichsebene erhalten 
oder verandert werden mussen. Dies ins
besondere deshalb, weil auch "unange
nehme" Entscheidungen zu treffen und 
durchzusetzen sind. Es ist die Frage, ob es 
bei Kompetenzverschiebung unter den ge
nannten Hochschulorganen sein Bewen
den haben kann oder ob es daruberhin
aus zur Grundung neuer Organe kommen 
mul3. 

Eine auf Steigerung der Effizienz ausge
richtete Starkung der Hochschulautono
mie setzt die Bereitschaft zur 0bernahme 
von Verantwortung voraus. Nicht nur der 
Erfolg, sondern auch die Fehlentschei
dungen mussen zugerechnet, Fehler oder 
Fehlverhalten durfen nicht sozialisiert war
den. 

Starkung der Autonomie erhoht das Kon
fliktpotential innerhalbder Hochschule. Au
tonomie bedeutet selbst entscheiden und 
nicht als Mittel zur Konfliktverme,dung in 

VI. 

der Hochschule durch Unterlassen die not
wendigen Entscheidungen auf die Mini
sterialebene zu delegieren. Dies bedeutet 
u.a. eine Verscharfung der Verteilungs
kampfe in der Hochschule, da die Priorita
ten selbst gesetzt werden konnen und mus
sen. Die Bereitschaft, diese Konflikte aus
zutragen, mul3 gefordert werden; gleich· 
zeitig mussen lnstrumente zur Befriedung 
entwickelt warden. 

Hierzu zahlen in einem unvollkommenen 
Markt insbesondere Evaluierungen. Ver
fahren des Quality Assessment innerhalb 
der Hochschule sind zu entwickeln. um 
sowohl den hochschulintemen Wettbe· 
werb zu forcieren als auch die Akzeptanz 
der getroffenen Entscheldungen zu erho
hen. Es sollte ein System entwickelt wer
den, mit dessen Hilfe unter extemer Betei
ligung an Hand anerkannter Kriterien in 
einem transparenten Verfahren Aussagen 
zur Qualitat von Projekten, Einrichtungen 
und Veranstaltungen get rotten warden kon
nen. 

Zunehmend wird gefordert, auf Methoden 
des Controllings und der Revision zuruck
zugreifen. Auch dafur stehen entsprechen
de Strukturen bisher jedenfalls nicht uber· 
all zur Verfugung. 

VII. 

Starkung der Hochschulautonomie soil kein 
Selbstzweck se,n. Sie soll die Hochschu
len in die Lage versetzen. die vor ihnen 
liegenden Aufgaben besser zu erfullen. 
lnsoweit wird es unumgangl,ch sein. den 
Eintritt des mit der Starkung der Hoch· 
schulautonomie angestrebten Erfolges ei
nem Urteil zu unterwerfen. D,e oben ange-
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deutete lnterdependenz von Staat, Hoch· 
schule und Gesellschaft wird sich in der 
Antwon auf die Frage Wie? niederschla
gen mussen. Die Frage nach dem gesell
schaftlichen Nutzen kann nicht als Haresie 
gebranntmarkt werden. Auf der anderen 
Seite mul3 das Proprium der Hochschulen 
be, der Entwicklung der Kriterien, bei der 
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Bestimmung der Entscheidungstrager und 
in Verfahren umgesetzt und dart beispiels
weise nicht die Kurze der Studienzeiten 

zum alleinigen Qualitatsmerkmal fur die 
Bewertungvon Hochschulen gemacht war
den. 

VIII. 

"Nur ein Minister kann die deutsche Uni
versitat reformieren". Dies schrieb Ralf Dah
rendorf, der ja immer mal wieder filr eine 
Fehldiagnose gut ist, im Jahre 1962. Fest· 
zuhalten ist allerdings: Nur wenn der Staal 
die notwendigen deregulierenden Mal3-
nahmen durchfuhrt und damit die Autono
mie der Hochschulen starkt, also nicht nur 
Zustandigkeiten im Sinne von Bearbei· 
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tungskapazitaten verlagert, werden die 
Hochschulen fur die Losung der autge
zeigten Probleme einen entscheidenden 
Beitrag leisten konnen. 

Hans-Uwe Erichsen, Prof. Dr. iur .. Jurist. 
Universitat Munster, seit 1990 Prasident 

der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) 
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DOKUMENTATION 

Verschiedenes 

Kader oder Karrlere7 Fr~t ·oder Freiheit? . __ 
Noch nie haben In unserem Land Abiturienten und Studenten 
so viele Mogllchkelten gehabt, ihr. Leben selber ln·dle Hand 
zu nehmen:·.~o oder so. J -...... __ ;· •• • • '·- _ :· ; 

Machen Sia etwas aus lhrem Leben! Nutzen Sle die Chancen, 
die Ihnen 'das Land Sa~hsen-Anhalt jetzt bietet::·· ;' 

Prax1sorientiertes Studium 
an vier neuen Facl-~.ochschulen 

Die Faszinat ion kOnstl_erisch~r Freiheit ·: 
an der Hochschule for Kunst und, D!!sign 
in der Burg Giebichenstein ·• ' ~ 

Karneren von \ 
internationalem Zuschnitt · ::~_r ' .. 
in Wissenschaft und Forschw_ng ' :; ,! 
an den Universitaten in · , . 
Magdeburg und Halle/Wittenberg 

Wissenschaftstninisttr Prof. Or. Rolf Frick an alle 
Abitufi•nten und Studenten: ; ; · . - .... , .... 

' Wir h'aben 
"'° den Weg frei 

gemacht. 
Starten Sie 
durch. 
Hier und 
jetzt! 

Wenn Sie mehr wissen wollen, schrelben Sie an das Ministerium fur 

Wissenschaft und Forschung, Postfach 42 60, 0 -3040 Magdeburg. 
~ 
~ 

Aus dem Ministerium fur Wissenschaft und Forschung des Landes Sachsen-Anhalt: 

Enrwun 

Vcrordnlllll: 

uber die Erhebung von Vcrwaltungsgebuhrcn im Geschaftsbcreich 
des Ministeriwns fur Wissenschaft und Fonchung sowie an den Hochschulen 

des Landc.s Sachsen-A.nhal1 

Vom 1992 

Au{ Grund des § 3 Abs. 3 des Vcrwalrungskostengcsetzes des Landes Sachsen-Anhal1 

(VwKostG LSA) vom 27. Juni _l9?I (GVBL LSA S. 154) wire! verordne~ 

§ I 

. - · Gclnmgsbcrcich 

Diesc Verordnung gilt fur Amtsh.andlungen iro Gcschaftsbereich des Minist.eriums fur 

Wisscnscil.aft und Fonchung und im ubcrtragcnen W1rl:ungslcrcis der Hochschulen des 

Landes Sachsen-Anh.a.lt, die unter das Hochschulemeuenmgsgesetz fallen. 

§ 2 

Allgemeines 

Fur Amtshandlungen (§ J Abs. I des VwKostG LSA) werden Gebuhren erhoben nach 

I. dem als Anlage bcigefug1en Verwaltungskostenverzeichnis 

2. der AJlgemeinen Gcbuhrcnordnung des Landes Sachsen-Anhal1 <4Jibo LSA) vom 
25. Marz 1992 (GYBI LSA S. 172) 

Diesc Verordoung tritt am 

Magdeburg, den 

§ 3 

lnkrafuret.en 

in Kraft. 

Die Landesregierung 
'Sachsen-Anhall :::> 

r'rcf. Dr. Munch Prof. Dr. Frick: 

aus: MiNeldeutsche Zeitung (Halle/S.), 15. Oktober 1992, Seite 5 vp Mini.st.erium fur WtsSCnschah Wld Fo~hung 

des Landes Sachseo-Anhal1 

Prof. Dr. Frick: 
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Kosremarif 

C•gensts>d 

Gesaa "ur E.mouen.an9 dM Hochschulen 
vom 31 . JuJi 1991 ICVBI. LSA S. 1971 . 
rulettt geind..-. duTch Ce3c:u ,u, Anderung 

da Gne-aeo rur Emeuenmg de, Hoc:llocnulon 

des l..wldes S&Chs-Anhatt vom 30. Jenuar 1992 
CCVBI. LSA S. 95) 

AbschluBpnifunoen !! 13 Abs. 1 I 
Wiederholung der AbschluBprufung fl 14 Abs. 31 
voneitiges Ableoen der Prufung It 151 
2usnmmvngsbedurltioe Einstufungsprufvng 11 1 6 Abs. 11 
Prutung des berulsqualifizoerenden Abschlusses It 16 Abs. 21 

Woittitbadendes Stucfium U 17 Abs. 61 
GrundoebUhr fUr Gasth3rerschaft pro Semester 
GrundgebUhr fur Bazuo von Fernstudienmaterial 19 Kurseinheitenl 

GebUhr je weitere .C:.urseinheii 
Pnifuno zur Promotion I! 20 Abs. 21 

Zulassung zur Habilitation 

Akadom;sc:ha Grade 
Genehm,ouno zur FUhrung ausland,scher Grade U 27. Abs. 11 

Enaug von Graden Cl 23 Abs. 11 
Umwandlung von Hochschulgraden (! 24 Abs. 21 

Nic:tn stutfiche Hoduchulen 
Aneric.ennung n1cht staathcher Hochschulen Cl 112 Abs. 11 
Vertust der Anerlr.ennung n1cnt staaihcher Hocn.schulen ( § 115 Abs. 21 

Anarkennung von ak.ademischen Graden von Personen. 
die vor dem 3. 1O.1990 im Gebiet det enemaligen OOA 
ihr Srudtum/Promorion eiufgenommen h&ben 

Gloichwertigkdt von BildungsabschlUs~en 
Rd.Erl. vom 13. November 1991 (M8I. LSA S . 10101 
(Nechdiolomiof\Jng 

Geseu zur \J'Orl&Ufigen Regelung der Zulas,ung zum Hochschul-

An1a9e • 

GebUhr 

Peuschbcnr ,eg 
OM 

100 • 150 

so · 100 
15 

100 • 200 
100 • 200 

75 · 150 
75 

5 
150 · 200 
JOO · 500 

200 
200 

200 

500 - 1500 
500 · 1500 

100 

100 

stvdium im Land Sachsan•Anhal\ vom 11. Juli 1991 (CVSI. LSA S. 1601 

Aneni:.ennung fachgebundener Hochschvlreife (§ 1 Ab.s. J) 

Anerkennung be.rutsQualifiz1erender At>schlUsse I§ 5 Abs. JI 

v -e1,1mga~., ' ' ' 
Ausfenigvno der 2~chrilt des Studienbuc:hes . ..· .. :.::- , 
Ausfertiouno de, 2weit:schrTh des Studienausweise.s, des Gast· ' .-~ :~ 
h6rerscheins, eine.s Pnifungs:teuonis.ses oder e1f"ler Ur1i:.unde , .. .. - ·"= 
Uber die Verie.ihung eine.s ak.ademi.schan G~ 

ve'3oatet be.ant:Taote Eiruchreibuno oder RUckmelduno. 
verspJtere.s Be~en oder ~chO"agfiche Andervng des Seieoen.s 
sow1e fUr ver'3p.June.s GebUhtenzahlen ... 
G.i.olhren~ Bibeo-thelcen 
Eneouno von Auslwmre,, 
Uberschre,runo der Leihtrist 
Austenioung oe, 2weitscnrm der Benvaer!une 
vertorenQeoaingene Buchar 

Verwaltunom"DQk.ert fUr obige Le1srungen 
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Erklarung der 
Deutschen Psy_choa~alyti~.c~en V ~r~inigung 
zu Fremdenhafl und Gewalt in Deutschland 

v·erabschiedet in der Generalversammlung der DPV 
am 19. November 1992in Wiesbaden 

I . Als Psychoam1lytiker erforschcn wir die see.H
s-;hcn Urs.1chcn unc.l f'olgcn von Vcrunsichcrun~, 
/\ngsl und Bedrohungsgcri"1hlcn: wie sic reifes scel,
schcs Funklionicrcn ;iuriickdriingcn: wic Vorurleilc 
wirksam wcnlen und gcwnlll~tiges Handcln rreiset-
7.cn; wte untergrilndige Konlinuiliten das Weiter
wirkcn der Vergangenhcit in der GegenwarlermOg• 
lichen. Wir melden unsjel7.l in dcr Offcntlichen Aus• 
einandersct1.ungzu Worl , um mitzuwirken.daOden 
ehumicrenden Entwicklungen in unsercm Land 
Einhalt geboten wird. Der jiihe Ausbruch von HaB 
und Gcwali gcgcniiber Asylbewcrbern und Ausliin
dcrn sowicJich versc-hirfende Einstcllungs5nderun• 
gen bis hin 1.u eindeu1ig recht• r11dikalcn, rassisti
~hcn Vor,tellungcn zeugen von regr~sivcn mas• 
scnP.S)'chologischcn Phiinomcncn. die durch tier
grc1fendc politische Verinder\Jngen dcr jUngstcn 
7...cil "usgclOsl wordcn sind. 
2. Eine dcr tiefcren Ursachcn ltegt in dem liingst 
nicht mehr uilgemiOcn Selbslverslindnis dcr Bun
desrepublilc ftls eincr homoge.nen Nation. Die An
wesenhci1 von Auslindern und Asy1bcwcrbern er
scheinl vor diesem HintcrJrund als An$rifT aur jcnc 
in sich gcschlo ... ne idcahsier1c Gcme,nschanlich
kcit. die o!Tenbar cine kollcktiv unbewuOlc Sehn
sucht vicler Deutscher gcblieben isl. Bcnlhrung mil 
Frcmdcn wird als Gcfihrdung der cigcnen ldcntitfil 
und als Spre.ngung ciner vermcintlich einhcitlichcn 
GcscllschnO erlebt. tn der regrcssiven Vorstcllung 
cincr homogcnen Stnntsnnlion kchrl ctic mythi.\chc 
.,Volksgcmeinschan" aus dcr Vc-rdriingung wicdcr. 
Sie soil in der • WohlS1•ndsrts1ung" Deutsch land 
Schut>. gewiihren vor jcnen grollcn Fliichtlingsbe
wcgungcn, die durch die kriegerischen Aur.c:inander• 
sctzungen in Europa und die Annul in dcr Dritten 
Wch ausgclOst werdcn. Hin,.u kommen die sich aus 
dcm YereinigungsprozeO ergcbendcn Herau•forde
rungcn. VerunstCherungen und Angste. 
J. In dieser Situalion bcstcht die cinfochSle. abc:r 
auch primilivstc psychischc M oglichkcit, sich Er
leichtcrung 1.u verschafTen, darin. den .. Fremc)cn" 
,um Siindcnbock 1.u erklaren, das hciOt, in ihm den 
Verurs.1cher aOcr MiOst;:inde und allcn Unhch:lgens 
1:u schcn. Onmil ist auf.s engsle die illusion3rc Cr
wutung vcrknUpn. man brauche ihn nur zu heseili
gcn und sei olsbald allc Problcme los. Wir wisscn, 
daB Fremdenreindlichkcil der .natiirlichc" RohT.U· 
stand cincr Gesellschaft ist und daO Frcmdcn.ngst 

in ihn hincinz.uphanlasicren. wie wir sagen. aur ihn 
7.u proji7Jcrcn: Unordnung. Schmut~ .. Dctrug. Oicb
stahl, Brutalitlil und sc1uelle Belasligung. Wir allc 
mUsscn die cigcne Frcmdcnangst wahmchmcn und 
das Fremde, sowcil es unbewuBt Eigencs isl, psy
chiseh inlegrieren lcrnen. Toleran1. und Humanitiil 
gegcnUber Fn:mdcn erfordem also anhallcndc.zivi
lisatorische und kulturellc Anslrcngung. Nur so 
k11nn die Machi von Projcktionen cinge~chfi\nk t 
und die Vorslellung vom nationalcn. 11nderc aggrt!• 
siv ausgrenzendcn .. Wir" relativiert werdcn. 
4. Die Verankerung des uncingeschrfinklen Asyl• 
rcchts im GrundJcsclz. gcschah T.Weircllos im Ge
dcrikcn an unzihltgc Ycrfolgungs• und FliichUings
schicksalevon Emigrantcn1 die w~hrend der Zeil des 
Nalionalso7.ia1ismus aur die Aufnahmebereitsc.han 
andercr Sta1'ten angewicsen wi.ren. Wir Psychoana• 
lytikcr wissen, wovon wirsprcchcn: So gut wics5m1• 
l1che kontinenlaleurop3isehen Reprisentanlen der 
seiner:nil insgC$aml vcrfol.glcn und schlieOlich vcr
lriebeneri Wissenschan der Psychoanalyse-inklusi
ve Sigmund Freud$ - konnten nur dank des Wohl
wollcns asylgewiihrender Staalcn iibc:rlcben. Der 
das Asylrccht garantiercndc Grundgcsctu,rtikcl be· 
inhallet eine Schuldanerkcnnung und einen Versuch 
dcr Wicdcrgutmachung - beides psychischc Lci
slungen, dieschwcr zu erringen WRren und die nun in 
Akuter Gerahr sind, wieder verlorenzugehen. Wer 
die Meinung vertrilt, Oeutschlancl sci nichl in be
~cmcJcrcr Wci5c tlcm irn Grumli;C5Cl7 vcrunkcrtcn 
A•ylrc,:ht vcrpnichicl, enllc<ligl soch dcr Ycrnnlwor
lung fiir die deutschc Vcrgangcnheit. Dadurch fiih 
lcn sich dicjcnigcn bcstarkt, die hcutc Gc<lenk,tal· 
len des l-lolocausl in Brand Steck.en oder jUdische 
Friedhofe schanden und damit die schuldbehaflcte 
Erinncrung an die beispielloscn Verbrechcn des 
Nalionalsozialismus a uS7.ulOschen versuchen 

S. Zogcmdc Rcaktioncn von Politikern und Org;,
nen d= Recht..sslaatcs sowic unsere rnangelndc Zl• 
vilcourngc trngen zum Zusamrnenbruch de,c; ind,vi• 
duc11cn Gewissens bci und dckuvncrcn so cin Vcr
strick1sein in ebe.n dasselbevorurtcilsbehane1c Den~ 
ken, das den offenen Gcwalllalen 1.ugrundc liegl. 
HaB und AngrifTeauf Auslander und Asylbewcrber, 
dcnen wir nicht entschlossen cntgcgenlrctcn \Jnd de• 
nen nicht mit Millcln des Rechtsstaatcs Einhall gc
bolcn wird. rciDen m erschrcckcnd kurzen Zcitr;iu
men Barrieren niedcr, die Jahrtchnlcl:rng mr st.lbil 
gehahen wurden, und drohen in einer Kellenreak• 
tion - wie d ie brutalcr wcrdcodcn Formen des An1i
semitismus1..eigcn- mchr und mehr die Uberwundcn 
geglaubte Oarbarei der Vergangcnheit wieden:ube
lcbc:n. 

, und FrcmdcnhoB zu unseren psychischcn Grund
antworten gehOren. Zwar k.Onnen wir den Fremdcn 
als Unbeknnnten auch als verlockcnd und Ncues 
vcr.,;pre:thmd erlcben~ in Zciten von Bec.Jr5ngnis 
a her bcnut1.cn und miDbrftuchcn wir ihn vorwicgcnd 
da1.u, von uns selbst abgelehntc eigene Strebungcn 

DEUTSCHE PSYCHOA_NALYTISCHE VEREINIGUNG 
Dr. Carl Ncdelmann, Vorsit7.ender der DPV 

Geschiirtsstelle: 1000 Berlin 33, Sulzaer Stralle 3 
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DOKUMENTATION 

Aufruf zur Rettung der . 
Medizinischen Hochschule Erfurrt 

Die Medizinische Hochschule ist durch den Beschlu/3 des ' 
Kabinetts vom 3 . l l. 1992, die Hochschule im J ahre 1993 in 

ein Krankenhaus zu ilberfilhren, in ihrer Existenz bedroht, 
wenn die Abgeordneten des Landtages diesem BeschluB 
zustimmen, <ler auf eine Initiative der FDP zuri.ickgeht. 

Fur Erfurt bedeutet das: 
l . Es werden keine A.rzte mehr ausgebildet. 
2. Die medizinische· V~sorgung der Region und der Stadt wird 

auch dann, wenn ein Krankeghaus bleibt, drastisch 
vermindert, weil zahlreiche Behandlungsverfahren dann 
nicht mehr durchgefiihrt werden· konnen. 

3. Die Landeshauptsta<lt verliert eine traditionsreiche 
Hochschule und damit an geistig-kulturellem Potential. 

Liebe Mitbi.irger, <lurch Ihre Unterschrift protestieren Sie 
gegen eine solche Entscheidung des Kabinetts und verlangen 
den Erhalt dieser Hochschule! 

Erfurt,4. 11. 1992 
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Senat der Medizinischen Hochschule Erfurt 
Magistrat der Stadt Erfurt 
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•• 
FUR DIE MEDIZINISCHE 
HOCHSCHULE ERFURT 

DI• l.Midureglerung beheupr•t, 
Geldmangel emoinge die SchJioBung def Medizinlscllen Hochschule Erfurt 
Wahr Is~ 
da8-H1~Krankenhausnoch..,,.HochsclluloumS0n$l 
ZUhabenslnd. 
Ole l.andureglerung behaupto~ 
da8 ,._ Abslricho In dor Krankenhausv~ dutch dio Schliellung 
artolgon. 
Wahr la~ 
daB - hochscl1ulmodiz v.,."'9Ung von ander"' OualiW Isl. Des
hob .,._ die Kassen melv Geld fiJr .., Hochs<:11u!bett und gewAlven 
mehr Geld filr motv Pe<sonal. 
Ole l.an<IMnglorung bellauplat, 
daB wissenocNftspolitlscha Spars,amkeit sie zur S<Nlollung def Medizu-i.. 

· =1~~-~l -
da8 - WISSOnSCl\altstat noch dio Hoc:hscl,ul-Rok10<ervconl11<enz Hocn
sc:hulschlieOUng in den neuon Undtm empleNon. Oas Gogtntei isl der Fall. 
Sctllie&.w,g entsprichtnic:1,tdem SiMdesAufschwungs Ost.demHochsdlul
~ . noch bildungspoitisdl0< Ziotsot:zung. 
Scnallung von ~taten auc:11 in den neuen 8undesl1ndem isl 
widO<sinnig. 
Ole landunglerung bellaupte~ 
IOr lie 8-e<Ung def Stadt Erlut1 und Sc)d. Thilringons ww s;c,, nichts 
lndem. 
Wlhtlst, 
daB &ich lie rn«hiniscl>e Betrouung zwangstaufig vorscNedtlo,t, daB die 
Wlr1schallskral Erlurt ompflndlich betin~uBt wlrd und daB viele l'undert 
Mleitslu'alle"9/allen. 
~lie _, Fctscnungs. und S~t fOhrt zu, Abnahme -
wlaonschalllc:hon und kultur- Allraklivillt de< Stadl 
Ole Llnclffn9lerung behllupteL 
da8 lie In Erlurt immatrikulierte Studtnten ilvo Ausbildung bNnden kOmen. 
Wahtlst. 
da8 di• I.Jnlve<sitat Jena nic:l1l In de, Lage Is~ im Fall• oiner Sd,lieBung die 
s-.on.,,..... Hocnsd1ule au Obemohmon. 

Die Landesregierung handelt unverantwortJlch. 
Die Landesreglenmg fugt dem Land Schaden zu. 

SchlleBen Sle slch uns an, protestleren Sle gegen 
den BeschluO, die Medlzlnische Hochschule Erlurt 
abzuwicklen. 

Fordem Sie die Landesregierung auf, diese Ent
acheldung zurOckzunehmen. 

Es 1st auch in lhrem personlichen lnteresse. 
IMIIUl'ld,..,__.__,~..,_,..... E,._., 
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,.....u,sc,_,,.,. ......,_,. USOOO([N 

lch protestiere 
gegen die SchlleOung der 
Medlzfnischen 
Hochschule Erfurt 

Name: 

Anschritt: 

.. ... ,__,,..,..... 

.... ► ........ -Or.~v..-
¥:eMSlcAa ~ . , ..... ...... 
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BERICHT 

Entscheidung in der Medizin: 
Jenas Klinikum bleibt komplett erhalten - Aus fur 

Medizinische Hochschule Erfurt 

Nach dem zweiten Besuch des Medizinausschusses des Wissenschaftsrates in Jena am 
16. Oktober hat sich die Thuringer Hochschullandschaft wesentlich verandert: Das 
Erfurter Kabinett hat beschlossen, die Medizinische Hochschule Erfurt (MHE) zum 31 . 
Dezember 1993 in ein Landeskrankenhaus mit Maximalversorgung und den Aufgaben 
eines Lehrkrankenhauses unter neuer - bisher ungeklarter Tragerschaft zu uberfuhren -
auch der Landtag stimmte diesen Planen zu. Damit wird das Klinikum der Friedrich
Schiller-Universitat Jena zur einzigen medizinischen Ausbildungsstatte in Thuringen. 

Dem Erfurter BeschluB ging ein fast drei
jahriges Ringen um die Existenz beider 
Forschungsstatten voraus. "In den Struk
turkommissionen des Landes Thuringen 
haben die Kollegen aus Erfurt und Jena in 
jahrelanger gemeinsamer Arbeit die ver
schiedensten Varianten einer Zusammen
arbeit unter verschiedenen okonomischen 
Voraussetzungen gepruft und durchge
rechnet". beschreibt der Dekan der Medi
zinischen Fakultat der Friedrich-Schiller
Universitat. Prof. Dr. Wolfgang Klinger, die 
Bemuhungen. Und weiter: "Es muB her
vorgehoben werden. daB diese Oberle
gungen bei alien im Detail schwierigen 
Entscheidungen stets von Kollegialitat und 
gegenseit1gem Verstandnis getragen wur
den. Unter der Voraussetzung, daB das 
Land die Moglichkeiten hat. zwei Hoch
schulklin ika in 10 bis 15 Jahren an intema
tionalen Standard heranzufuhren, hat auch 
der Wissenschaftsrat den Ausbau beider 
Klinika befurwortet. Ein entsprechendes 
Programm wurde in der Strukturkommis
sion fur das Land Thuringen ausgearbei
tet. Fur den Fall. daB das Land Thuringen 
d1esen notwendigen schnellen Ausbau 
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nicht leisten kann, folgert der Wissen
schaftsrat, musse zwingend die Empfeh
lung gegeben werden, die MHE als Lehr
krankenhaus mit Maximalversorgung 
weiterzufuhren", sagte der Dekan. 

Und dieser Empfehlung des Wissenschafts
rates folgte das Kabinett. Doch bevor der 
BeschluB am 3. November verkundet wur
de, war das Gerucht laut geworden, Teile 
des Jenaer Klinikums sollten zugunsten 
Erfurts geschlossen werden. Studenten und 
Mitglieder des Jenaer Lehrkorpers mach
ten daraufhin am 30. Oktober in einer fried
lichen Demonstration in Erfurt auf ihre Be
denken aufmerksam. 

Unnotig, wie sich im nachhinein erwies, 
denn die SchlieBung traf die MHE. Mini
sterprasident Dr. Bernhard Vogel begrun
dete die getrottene Entscheidung damit, 
daB zwei medizinische Hochschuleinrich
tungen auf die Dauer nicht finanzierbar 
seien und auBerdem ein Oberangebot an 
Medizinern fur den Thuringer Raum aus
bilden wurden. Nur 250 bis 300 der rund 
3200 Mitarbeiter sollten sozialvertraglich 
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entlassen warden, und auch wissenschaft
lich solle die MHE nicht untergehen: Zurn 
einen sei geplant, den rund 650 Studieren
den einen AbschluB zu garantieren und 
zum anderen sollen die Forschungs 
schwerpunkte weitergefuhrt und in die 
neuzugrundende Universitat Erfurt integriert 
warden, die nach Vogels Worten bereits 
1995 In ersten Fachern ausbilden wird. 

Die Erfurter Studenten und Hochschul
tehrer fechten diese Entscheidung aller
dings an. Um den Politikem ihren Wider
stand zu zeigen, demonstrierten sie am 5. 
November an der Friedrich-Schiller-Uni
versitat. lhre vordergr0ndige Argumentati
on: Wir wollen beweisen, daB die Jenaer 
Medizin nicht in der Lage ist, die Ausbll
dung der Erfurter Studierenden abzusi
chern. Da sich dabei drei Studienjahre aus 
zwei Studiengangen (Human- und Zahn-
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medizin) in lediglich zwei Jenaer Horsalen 
drangelten, ging die Demonstration an den 
Problemen der Praxis komplett vorbei. Au
Berdem werden 1993 nur noch 400 Studie
rende in Erfurt immatrikuliert sein, die im 
Lehrkrankenhaus Erfurt auf jeden Fall ihre 
klinische Ausbildung legal beenden kon
nen. Doch trotz allem solidarisierten sich 
Jenas Studierende und Hochschullehrer 
mit den Erfurtern und sprachen sich dafur 
aus, daB die Studienabschlusse der Erfurter 
Studierenden gesichert werden muf3ten. 
"Wir haben stets die Kollegialitat aller Be
muhungen bekundet, auch am heutigen 
Tag und fur die Zukunft, die Probleme ge
meinsam zu losen'', versprach Prof. Klinger. 

Axel Burchardt (Jena) 
(aus "Alma mater jenensis ", Jenaer Uni
versitatszeitung, vom 17. 11. 1992) 
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PUBLIKA TIONEN 

Gudrun Aulerich I Karin Dobbeling: Almanach zur Studienberatung 92. Grundzuge 
des Wandels, ak1ueller Stand und weiterer Ausbau von Studienberatung an 

Hochschulen der neuen Bundeslander und Im Land Berlin. Hrsg. von der 
Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karshorst.Berfin 1992. 452 S. OM 20,-. 

Mit diesem Band legt die Karlshorster Projektgruppe einen gegeni.iber dem • Almanach 
zur Studienberatung 1991" erheblich erweiterten Band vor. Wie schon der erste, so ist 
auch dieser dezidiert auf Handhabbarkeit in der taglichen Studienberatungstatigkeit hin 
geschrieben und zusammengestellt worden. Aus dem lnhalt: Studienberatung im Prozel3 
der sozialen Transformation (Die Entwicklung der Hochschulgesetze der neuen Lander, 
insbesondere die Studienberatung in diesen Gesetzen); Studienberatung als Aufgabe 
der Hochschule (Allgemeine Studienberatung als Institution an den Hochschulen, 
personelle und materiell-technische Ausstattung der Studienberatungsstellen); Rat
suchende und ihr Beratungsanliegen; Beratungsgeschehen an Allgemeinen 
Studienberatungsstellen (Beratungsformen und Beratungsaktivitaten in verschiedenen 
Studienphasen, Partner der allgemeinen Studienberatung); Studienberatung als profes
s1onelle Beratung; Literatur (Handapparat und lnformationsquellen fi.ir die allgemeine 
Studienberatung - ein Vorschlag -, Fachliteratur, gesetziiche Bestimmungen); 
Adressenverzeichnis (Allgemeine Studienberatungsstellen und andere mit Studienbera
tung beauftragte lnstitutionen, Arbeitsamter. Studentenwerke, staatliche und wissenschaft
liche lnstitutionen). 

Bestellungen an: Projektgruppe Hochschulforschung Ber1in-Kar1shorst. 
Aristotelessteig 4, 0 - 1157 Berlin, Tel. 504 29 49, Fax 504 29 41 

Michael Thomas (Hrsg.): Sozialwissenschaften im TransformationsprozeB. 
Erfahrungen - Ansatze - Analysen. Akademie-Verlag Berlin 1991.335 S. OM 68,-

Soziologen-Tag Leipzig 1991 . Soziologie in Deutschland und die Transfor
mation groBer gesellschaftllcher Systeme. Hrsg. im Auftrag der Gesellschaft fur 

Soziologie (Ostdeutschland) von Hansgunther Meyer. Akademie-Verlag Berlin 1992. 
1632 S. OM 124,-

FUR SAMMLER: 
Wieder lieferbar: 
alle bisher erschienenen 15 Hefte von hochschule ost (seit Oktober 1991 ). 
Preis pro Heft OM 5,- (ostdeutsche Privatbestellerlnnen OM 3,-) + Porto. 
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Bestellungen an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Offentlichkeit, 
StuRa Uni Leipzig, PF 920, 0 - 7010 Leipzig 
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Kopiervorlage 

Bestellung 

Bitte senden Sie mir "hochschule ost": 

1. ein Exemplar zum Kennenlernen 

2. . .... ...... mat das Journal im Normal-Abonnement 

3. . ......... mal im Abo fur ostdeutsche Privatbezieherlnnen/ 
Studentlnnenabon nement 

4 .......... .. mal im Abonnement fur in der akademischen/ 
studentischen Selbstverwaltung in den 
FNL ak1ive Studierende (tatig in folgendem 
Gremium ..................... .............................. ......... ..... ) 

Die Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung mit dem ersten Heft. 

fur 55,- OM 

fur 33,- OM 

fur 20,- OM 

H.abe ich mich fi.ir Va~iante ~·· 3. oder 4. entschieden, so erklare ich mich damit 
e1nv~rstanden. dal3 s1ch me1n Abonnement jeweils um ein Jahr verlangert. wenn ich 
es nrcht bis vier Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrist ki.indige. 

N·~·~~································································ ··········································· 

Ad~·~·~~~···· ···························· ·· ············ ························································· 

····························································· ··········· .. ········-·································· 

··············································· 
Unterschrift 

E.s ~s
1
t. mir bekannt. daf3 meine Bestellung erst wirksam w1rd. wenn ich s,e gegenuber dem Anbieter 

me innerhalb von s1eben Tagen (Poststempel) schriftlich widerrufe. 

Bitte sen~en .an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Offentlichkeit beim 
Stu Ra Uni Le1pz1g, Augustusplatz 9, PSF 920, o - 701 o Leipzig 



WIR DRUCKEN, KOPIEREN UND BINDEN. 
RUFEN SIE UNS AN ODER BESUCHEN SIE UNS. 

WIR BERATEN SIE GERN. 

rJ (c; r1 DD BURO PAUSELIUS 
lf L:J OSTSTRASSE 24 

O-70S0 LEIPZIG 
TEL. 6 43 21 
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