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Ostdeutsche Akademiker Jammern 
nlcht mehr nurl 

Wende auf wunderbare Weise 
Fur den aufmerksamen Leser der 

F.A.Z. verdichten sich die Anzeichen fur 
den allgemeinen Niedergang in unserem 
Vaterland. Doch dies la.Bt mich imrner 
mehr hoffen: Alles schliigt in sein Gegen
teil um - nach der Gotter Plan. Daher 
kann mir niemand meine Freude an dem 
wiedererstandenen Deutschland nehmen. 
Wern diese Freude angesichts der tausend 
ungelosten Probleme in unserem Land 
naiv und merkwilrdig vorkommt, der sei 
daran erinnert, dal3 sich bis weit in das 
Jahr 1989 hinein auch niemand vorstellen 
konnte, was aus der zutiefst hoffnungslo
sen Situation in der alten DDR werden 
wiirde. Vor allem den Deutschen im Osten 
wurde unvergeBlich klar, daB sich ein jahr
zehntealtes Knauel schier unlosbarer Pro
bleme in wenigen Wochen aufiosen kann. 
So wie sich die .,gesetzmiil3ig verlaufende 
sozialistische Entwicklung" in der DDR 
auf wunderbare Weise wendete, so werden 
eines nicht allzu femen Tages die heutigen 
Cbel - die maBJose Konsumgier, der jiihr
lich wiederkehrende erbitterte Streit um 
ein paar Prozent Gehaltserhohung in ei
nem der reichsten Lander der Welt, der ge
dankenlose Umgang miteinander und mit 
der ~atur - geheilt werden. 
Or. rer. nat. Dr. sc. phil. 
Hans-Henning Walter, Freiberg (Sachsen) 

aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
28. Februar 1994 

EDITORIAL 

Es ist inzwischen durch zahlreiche Studien belegte und unumstrittene Tatsa
che: Die ostdeutschen Frauen sind die Haupt-Verliererinnen der deutschen 
Einheit. Auch Wissenschaftlerinnen und lngenieurinnen hat dabei die konser
vative Gesell-schafts"erneuerung" in GroBenordnungen zu Einheitsverliere
rinnen gemacht. 

Flachendeckende Deindustrialisierung, rigoroser Abbau der lndustriefor
schungseinrichtungen und nahezu vollstandige Liquidierung des fest ange
stellten akademischen Mittelbaues an den Hochschulen haben var allem die 

·Frauen dieser Berufsfelder hart betroffen. Mit dieser Schicht wurde das Gros 
der hochqualifizierten ostdeutschen Frauen rasch und rigoros aus ihren -
auch unter den im Vergleich zur alten Bundesrepublik relativ frauenfreundli
cheren DDR-Verhaltnissen nicht ohne enorme Kraft- und Willensanstrengung 
gegen familiare Doppelbelastung und mannerdominierte Chefetagen er
kampften - BerufsbezOgen gedrangt. 

Die gesellschaftliche Potenz qualifizierter und berufserfahrener Frauen 
scheint tor den jetzt vielbeschworenen Erhalt des "Wirtschaftsstandortes 
Deutschland" eine zu vernachlassigende GrOBe zu sein. 

Das vereinigte Deutschland verzichtet damit - fast mOchte frau meinen, 
ganz gezielt - auf ein sowohl quantitativ bemerkenswertes als auch in seiner 
spezifischen Qualitat unersetzliches lnnovationspotential for den notwendigen 
ethischen, Okologischen und sozialen Umbau dieser Gesellschaft. 

Mit TH EMA I dieses Hettes will hochschu/e ost erneut auf diesen alarmieren~ 
den Tatbestand aufmerksam machen und zur Diskussion auffordern. Vier 
Beitrage vermitteln einen Einblick in ostdeutsche BemOhungen, das Problem 
zu thematisieren und - irn Rahmen engagierter Gleichstellungsarbeit - LO
sungsstrategien zu finden. 

In den letzten drei Jahren wurde im Zeichen des AnschluBvertrages ein 
konservativer Umbau der ostdeutschen Hochschul- und Wissenschaftsland
schaft in Gang gesetzt, der inzwischen auch eindeutig zum Trend for Ge
samtdeutschland avancierte. Das Vorhaben, ernsthaft nachzudenken Ober 
eine "Hochschulreform durch Frauen", das sich im vergangenen Herbst in 
Dresden Gleichstellungsbeauftragte der deutschen Hochschulen auf ihrer 5. 
Bundeskonferenz gestellt hatten, ist unter diesen Vorzeichen wohl mehr als 
dringlich zu nennen. 
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Wir dokumentieren die jeweils mannlichen ministeriellen und rektoralen 
Gruf!worte der sachsischen Gastgeber an dieses bundesweite Treffens als 
Kontrastfolie zu den beiden Artikeln zur Gleichstellungsarbeit Ost und West 
und zur Lage der lngenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen in Ost
deutschland. Alie vier Beitrage gehen - trotz des van ihnen allen sehr 
drastisch vorgestellten Befundes der massiven Verdrangung ostdeutscher 
Frauen aus der ihrer Qualifikation angemessenen Berufsarbeit in Wissen
schaft und lndustrie - erstaunlicherweise davon aus, daf! diese Entwicklung 
"politisch nicht gewollt sei".(S. 8 und 18) 

So verweist der Sachsische Staatsminister fOr Wissenschaft und Kunst, Hans 
Joachim Meyer, in seiner Rede mit spurbarem Stolz auf die seiner Ansicht 
nach ausreichenden hochschulgesetzliche Regelungen, die es den Gleich
stellungsbeauftragten gestatten, "Vorschlage zu machen", "Stellungnah-
men ... abzugeben", "an Sitzungen ... teilzunehmen", informiert zu werden und 
Einsicht nehmen zu d0rfen. (S.21) Karin Reiche, engagierte Gleichstel
lungsbeauftragte der TU Dresden, erinnert in ihre Beitragen dankbar an 
"demokratisch denkende Manner in den Berufungs- und Auswahlkommissio
nen", die insgesamt Schlimmeres verhindert hatten (S.11) und empfindet es 
als praxisbezogener und damit sach-gerechter, dar! Gleichstellungsarbeit im 
Osten "weniger visionar" als im Westen sei. (S.28) 

Mann oh Mann, da mu!! frau doch zufrieden seinl Mehr war eben nicht drin! 
lmmerhin: Einige "demokratisch denkende Manner" informieren uns, gestat
ten uns, an ihren Sitzungen teilzunehmen und lassen uns auch schon mal 
wenigstens Vorschlage machen. Das ist doch schon was. Wir Frauen bleiben 
dafor mit den Fuf!en auch scMn auf der Erde und greifen nicht gleich nach 
den Stemen! 

Denn: Bescheidenheit ehrt, wie man in deutschen Landen, gerade als Frau, 
sehr fr0h gelehrt bekommt: "Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, be
scheiden und rein, und nicht wie die stolze Rose, die immer bewundert will 
sein!" 

Oder ware es nicht doch gescheiter, ein wenig mehr van der zomigen power 
und den rosendornenspitzen Stacheln unserer West-Schwestem zu haben ( 
die uns - zugegeben - vielleicht manchmal noch erschrecken), weniger zu 
bitten, weniger tor Selbstverstandlichkeiten dankbar zu sein und daf0r lauter 
zu fordern, was uns zusteht? Denn offensichtlich behindem doch zu leise 
Tone den Denkprozef! selbst ausgesprochen gutwilliger mannlicher Politiker 
und lassen die Ergebnisse van Gleichstellungspolitik so mager bleiben, wie 
sie zur Zeit noch sind. 

m.g. 
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THEMA I: Gleichstellungsmanagement 
Ost 

Karin Reiche (Dresden): 

lngenieurinnen und Naturwissenschaftlerinnen in Sachsen 

1. Arbeltsmarkt 1993 

Es ist bezeichnend fur die Situation auf 
dem gesamtdeutschen Arbeitsmarkt, 
wenn 1993 for eine Studle des lnstituts 
der Wirtschaft in Ktiln 1 300 westdeut
sche (ausschlieBlich westdeutsche) Un
ternehmen befragt werden, um Umfang 
und Profil des k0nftigen Akademikerbe
darfs in der privaten Wirtschaft heraus
zufinden. 

Sicher, die schlechte Konjunktur mit Be
schaftigungsabbau und Einstellungs
stops, insbesondere in der lndustrie, er
faBt nun auch den Arbeitsmarkt for 
Hochschufabsolventinnen und-absofven
ten im Westen! Im Osten ist die Situation 
jedoch ungfeich schlechter. Sie ist so 
schlecht, daB o.g. lnstitut der Wirtschaft 
sich vorsichtshafber mit einer Prognose 
fOr Hochschufabsolventlnnen im Osten 
ganz zur0ckhalt. 

Mit dem Thema "Berufliche Integration 
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und Weiterbildung von lngenieurinnen 
aus den neuen Landern" befaBt sich ei ne 
im Auftrag des Bundesministeriums tor 
Bildung und Wissenschaft durch die 
Hochschul-lnformations-System (HIS) 
GmbH erstellte Studie (Reihe "BILDUNG
WIS SENSC HAFT-AKTUELL" 3/93). 
Vergleichende Untersuchungen im lnge
nieurbereich wurden durchgef0hrt, dabei 
war das Geschlecht ein Merkmal der 
Recherche. 

Die 1993 fertiggestellte Stu die zeigt u.a., 
daB wahrend der Befragungszeit nur 53% 
der lngenieurinnen, aber90 % ihrermann
lichen Kollegen eine Vollzeittatigkeit hat
ten. In Bezug auf Fachrichtung und Aus
bildungsniveau muBten 35% der lnge
nieurinnen und 26 % der lngenieure Air 
striche machen; 45 % Frauen und nur 28 
% Manner unter den nicht fachgerecht 
eingesetzten Beschaftigten waren mit 
einer Tatigkeit befaBt, die keinen Hoch
schulabschluB erfordert. 
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Die Studie stellt fest: "Die generelle be
rufliche Benachteiligung von Absolven
tinnen im Vergleich zu Absolventen ist 
bei lngenieurberufen mit am grOBten. In 
dieser Fachrichtungsgruppe hat eine 
besonders eklatante Auseinanderent
wicklung der Berufschancen von weibli
chen und mannlichen Absolventen statt
gefunden." 

lngenieurinnen, so zeigt die HIS-Studie 
weiter, wurden doppelt so haufig Um
schulung und Weiterbildung angeraten 
wie lngenieuren, aber nur 9 % der den 
lngenieurinnen angebotenen Umschu
lu'ngen sind von qualifikations- und fach
adaquatem lnhalt. Das ist eine ungeheu
re Verschwendung an wissenschaftHcher 
und technischer Potenz. 

Die Bevorzugung und FOrderung von 
Mannern imArbeitsleben ist politisch nicht 
gewollt! Im Artikel 8 der Verfassung des 

Professorinnen 

Dozentinnen 

Oberassisten

tinnen 

unbefr. Assis
tentinnen 

befr. Assis

tentinnen 

LHD/Lektorinnen 

Studentinnen 
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Gesamt 

5% 

12 % 

17% 

40% 

38% 

48% 

Mathe/ 

Naturw. 

1,7 % 

5,7 % 

9,4 % 

21,9% 

32,9 % 

Freistaates Sachsen steht: ''Die Forde
rung der rechtlichen und tatsachlichen 
Gleichstellung von Frauen und Mannem 
ist Aufgabe des Landes." Damit hat die 
Gleichstellungsarbeit in Sachsen den ihr 
gebOhrenden hohen Stellenwert erhai
ten. Nachfolgende Gesetze wie das 
"Sachsische Hochschulgesetz" und das 
"Sachsische Frauenforderungsgeset7." 
(liegt z.Z. als Entwurf vor) grOnden slch 
darauf. · 

2. Der Frauenanteil an Hochschu
len der neuen Lander in der Zeit 

der Wende (spezlell: TU Dresden) 

Eine statistische Untersuchung von 1989 
(Quelle: Bundestag, Drucksache 12/ 
1653) belegt den Frauenanteil an den 
Hochschulen der neuen Lt\nder im Be
reich von Wissenschaft und Forschung. 

lngenieur- Medizin (TUD) 

wissensch. 

1,1 % 5,8 % (1,4%) 

2,8% 15,2 % (4,8%) 

5,8 % 22,7 % (1 1,5%) 

16,8 % 48,6 % (24,7%) 

17,8 % 45,7 % (28,3%) 

(43,4%) 

(31 ,9%) 
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In einigen Fachrichtungen, wie Wirt
schafts-und Erziehungswissenschaften, 
war der Frauenanteil bei den Studieren
den sehrhoch. Dasbedeutetjedoch nicht, 
daB es in diesen Fachrichtungen beson
ders viele Hochschullehrerinnen gab. 

3. Werdegang der Hochschuler
neuerung in Sachsen 

Im Einigungsvertrag ist der Hochschuler
neuerung eine Frist gesetzt. Das Be
triebsverfassungsgesetz ist voroberge
hend nicht in Kraft. Zuerst wurden Fach
richtungen wie marxistisch-leninistische 
Philosophie, Kulturwissenschaften und 
Okonomie abgewickelt. In Sachsen wur
de das sachsische Hochschulemeue
rungsgesetz (1991) und danach das 
Sachsische Hochschulstrukturgesetz 
(1992} durch den Landtag verabschie
det. Eine SchlOsselrolle spielten bei der 
Hochschulemeuerung vier Kommissions
arten: 

- Personalkommissionen, 

- Fachkommissionen, 

- Berufungskommissionen, 

- Auswahlkommissionen. 

Nichtwenigerwichtig waren Grundungs
kommissionen tor die neuen Fakultaten 
wie Geistes- und Sozialwissenschaften., 
Wirtschaftswissenschaften, Erziehungs
wissenschaften sowie lntegrationskom
missionen, die BeschlOsse zum Zusam
menfOhren von Hochschulen faf?.ten. In 
die TU Dresden wurden z.B. die PMago
gische Hochschule Dresden und die 
Hochschule fOrVerkehrswesen Dresden 
integriert. 

hochschule osl jan./febr. 1994 

Die Personalkommissionen sollten die 
politisch-menschliche lntegritat und die 
Fachkommissionen die fachliche Kom
petenz der Beschaftigten im Hochschul
wesen einschatzen. Die Zusammenset
zung der Kommissionen war durch das 
sachsische Hochschulerneuerungsge
setz und das sachsische Hoctischul
strukturgesetz vorgeschrieben: Sie ent
hielten mehr Hochschullehrerlnnen als 
wissenschaftliches plus technisches 
Personal plus Studierende. Wegen des 
ungesund hohen Manneranteils bei den 
Hochschullehrerlnnen ergibt sich auto
matisch ein hoher Manneranteil in den 
Kommissionen. 

Grundsatzlich kann man der politischen 
und fachlichen OberprOfung der Be
schaftigten im Hochschulwesen nur zu
stimmen. Es ist wahr, daf?. die Kaderpoii
tik der SEO u.a. auch zu starken Defor
mierungen im Hochschulwesen fOhrte. 
Es gabsehrgroBe Unterschiede im Fach
wissen, im Umfang und in der Qualit~t 
der Lehre und in den Leitungsqualitaten 
zwischen den einzelnen Hochschulleh
rerlnnen und auch im meist unbefristeten 
wissenschaftlichen Personal. Dazu ka
men Hemmnisse durch schlechte Aus
stattung der Laboratorien, durch Mangel 
an Material und eine gewissen Sorglo
sigkeit des Personals. Kurz - die Effekti
vitat der Arbeit war schlecht, besonders 
die Mitarbeiterlnnen im wissenschaftli
chen Mittelbau waren unzufrieden. 

Im Hochschulstrukturgesetz wurde fest
geschrieben, welche Fachrichtungen an 
welchen Hochschulen gelehrt werden, 
wieviel Universitaten, Hochschulen und 
Fachhochschulen es geben wird. 1990 
zahlte man an den 22 Universitaten und 
Hochschulen des Landes fast 30 000 
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Mitarbeiterlnnen. Durch Abwanderung 
vorrangig junger Wissenschaftler in die 
alten Bundeslander, durch Abwicklung 
ganzer F achrichtungen und durch Ruhe
stands- l tnd Vorruhestandsregelungen 
hat sich diese Zahl bis 1992 schon be
trachtlich verri ngert. 

Seit 1993 gibt es im Freistaat Sachsen 4 
Universitt:lten und 5 Fachhochschulen, 4 
Kunsthochschulen (sowie4 weitere Fach
hochschulen, die nicht dem Staatsmini
sterium for Wissenschaft und Kunst nach
geordnet sind) mit insgesamt 13 500 
Mitarbeiterlnnen. Tausende AngehOrige 
des Hochschulwesens wurden entlas
sen. 

Die Kommissionen entschieden unter 

HSL 

uWimi 

bWimi 

Studentinnen 

HSL 

Uni Leipzig 

1991 1993 

11% 13% 

31% 36% 

47% 44% 

53% 54% 

HTW Zwickau (FH) 

1991 1993 

1,6% 5,7% 

unbeschreiblichem Zeitdruck Ober das 
Schicksal von vielen Menschen. 

4. Ergebnlsse der Hochschuler-
neuerung 

Die Hochschulemeuerung wurde 1993 
personalmaBig betrachtet weitgehend 
beendet. Einige schmerzhafte Nachwe
hen machen uns noch zu schaffen, doch 
ein erstes Res0mee ist m()glich. Die fol
gende Obersicht zeigt dazu charakteri
stisches Zahlenmaterial fOr vier Hierar
chieebenen vor und nach den Struktur
veranderungen an sachsischen Hoch
schulen mit groBem naturwissenschaftli
chen und ingenieurwissenschaftlichen 
Facherspektrum. 

TU Dresden TU Chemnitz/Zw. 

1991 

4,1% 

23% 

25% 

27% 

1993 1991 1993 

4,6% 2,6% 3,1% 

21% 22% 22% 

22% 23% 22% 

42% 29% 33% 

HTW Zittau/GMitz (FH) 

1991 1993 

0% 12% 

UWimi 

bWimi 

Studentlnnen 

16% keine Angaben 

24% 19% 

30% keine Angaben 

15% 24% 

keine Angaben 29% 35% 

Erklarung: 
HSL = Hochschullehrerinnen 
u Wimi = unbefristete wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
b Wimi = befristete wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
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Die Gesamtbilanz scheint auf den ersten 
Blick ausgeglichen zu sein. Der Hoch
schullehrerinnen und Studentinnenanteil 
steigt. Der Frauenanteil im Mittelbau ist 
auBer an der FH Zittau/GMlitz rOcklau
fig. Es gab keinen so groBen Einbruch, 
wie vorausschauend beklagt wurde. Das 
ist auch auf des Wirken demokratisch 
denkender Manner in den Berufungs
und Auswahlkommissionen zurOckzufOh
ren. Einen sehr groBen Antell an diesem 
relativ positiven Ergebnis haben sicher 
die Gleichstellungsbeauftragten in den 
Fakultaten, die an sehr vielen Kommis
sionssitzungen beratend tellgenommen 
haben. 

Die Zahlen mussen trotzdem genauer 
und kritischer betrachtet werden. Be
kanntlich gab es an DDR-Hochschulen 
viel mehr Angestellte im Mittelbau als in 
den alten Bundeslandern. Wahrend der 
Hochschulemeuerung wurden diese Stel
len durch Streichungen im Hochschul
wesen der neuen Lander aneinander 
angeg!ichen. Dagegen ist die Gesamt
zahl der Hochschullehrer keiner so gro
Ben Vert:lnderung unterworfen.Weil der 
Frauenanteil im Mittelbau viel gr6Berwar 
(und ist) als bei den Hochschullehrern, 
und well mehr Mittelbaustellen reduziert 
wurden, gibt es anteilmaBig mehr entlas
sene Frauen als Manner im sachsischen 
Hochschulwesen. Gek0ndigt wurde we
gen mangelnden Bedarfs oder wegen 
persc)nficher Nicht-Eignung fOr den Of
fentlichen Dienst (auf der Grundlage von 
Untersuchungen der Personalkommis
sionen). Eine geschlechtsspezifische 
Untersuchung zur Entscheidung Ober die 
Nicht-Eignung fOrden Offentlichen Dienst 
ergab an sachsischen Hochschulen ei
nen Frauenanteil von nur 11 %. Das heiBt, 
sachsischen Frauen wurde im Hoch-
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schulwesen 0berproportional gek0ndigt, 
well dominantmitMannern besetzte Korn
mission feststellten, daB fur diese Frau
en kein Bedarf mehr bestand. Dazu ge
Mrten auch Frauen in sozial schwierigen 
Situationen. 

Die zwei hochsten und stabilsten Le
bensziele von Frauen sind nach wie vor 
der Beruf bzw. berufliche Erfolg und ein 
glUckliches Familienleben. Frauen der 
neuen Lander leiten ihren sozialen Sta
tus, ihre Anerkennung und Wertschat
zung aus ihren eigenen beruflichen Lei
stungen ab und nicht mehr aus dem 
Beruf oder gesellschaftlichen Erfolg des 
Mannes. Folgerichtig verfugen heute die 
jungen Frauen (bis etwa Mitte 40) Ober 
die gleiche Allgemein-, Berufs-und Hoch
schulbildung wie die Manner ihresAlters. 
Den Ver1ust des Arbeitsplatzes empfin
den Frauen und Manner gleichermaBen 
als Beschneidung von Lebensqualitat. 

5. Studienwahlverhalten von 
studlerfilhlgen technlsch begabten 

Madchen 

Sehrsensibel reagierenjunge Menschen 
auf Veranderungen in ihrer nachsten 
Umgebung. Heute beeinfluBt der Arbeits
markt leider das Studienwahlverhalten, 
in der DDR-Zeit dagegen spielten Um
lenkungsprozesse und Moderichtungen 
eine negative Rolle. Wir konnen noch 
lange nicht Begabung, Eignung und ln
teresse als erstes Studienwunschmotiv 
angeben. 

Die Kopfzahlstatistik des lmmatrikulati
onsamtes der TU Dresden weist aus, 
daB 42% der Studienbewerbungen zum 
Wintersemester 1993/94 von Frauen 
kamen. Seit der Wende ist die Studen-
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tenzahl in den naturwissenschaftlichen 
und technischen Fachrichtungen kleiner 
geworden. Der Studentinnenanteil in die
sen Fachrichtungen ist dabei leider Ober
proportional gesunken. So fief der Stu
dentinnenanteil bei den Bewerbungen 
1993 im Vergleich zum lmmatrikulations
jahr 1987 in den Studienfachem 

- Chemie von 68% auf 26%, 
- lnformatik von 47% auf 3%, 

- Mathematik von 45% auf 26%, 
- Maschinenwesen von 30% auf 9% 
- ·Elektrotechnik von 17% auf 6% (~lie 
ohne Studierende for Lehramt). 

Dagegen haben sich sehrviele Frauen in 
den geistes-, sozial- und erziehungswis
senschaftlichen Fachern beworben. So 
wurden z.B. 1993 in der Fakultat Erzie
hungswissenschaften der TU Dresden 
zu 83% (ohne Studierende tor Lehramt) 
Frauen immatrikuliert. In der Fakultat 
Sprachen- und Literaturwissenschaften 
sind es 61%. 

In den Fachrichtungen Psychologie 
(62%), Architektur und Landschaftsar
chitektur (53%), Wasserwirtschft (41 %), 
Forstwirtschaft (24%) und Bauwesen 
(18%) ist der Frauenanteil nicht so gro
Ben Schwankungen unterworfen. 

Ander TU Dresden wurden die Fakulta
ten Wirtschaftswissenschaften (36%), 
Verkehrswissenschaften (33%) und die 
Juristische Fakultat (47%) neu gegrun
det. Ein Veranderung im Studienwahl
verhalten der Studentinnen dieser Fach
richtungen konnte ich deshalb nicht be
obachten. 

Die Studienrahmenbedingungen (Sport
und Wohnheimangebot) und die Aus
strahlung des Studienortes (Kulturein-
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richtung, natorliche Lage) spielen bet der 
Studienortwahl neben fachlichen Ober
legungen eine Rolle. Aber diskriminie
rendes Verhalten des Lehrk0rpers und 
von Kommilitonen oder das Gegenteil, 
die Kunde davon, ob eine Fachrichtung 
besonders frauen- und familienfreund
lich sei, wurde mir in Gesprachen mit 
jungen Studentinnen nur selten als Aus
wahlkriterium for den Hochschulstandort 
Dresden genannt. Die Sch0lerinnen ha
ben, von Ausnahmen abgesehen, fOr 
solche Sachverhalte nurwenig Sensibili
tat. Erst im hOheren Semester bei zuneh
mender Beschaftigung mit den Bedin
gungen auf dem Arbeitsmarkt nimmt das 
Wissen um geschlechtstypische Benach
teiligung zu. 

6. Studieren, Lehren und Forschen 
an der TU Dresden im Jahre 1993 

Ein lndiz for die familien- und frauen
freundlichen Bedingungen an Hochschul
einrichtungen findet man in der Stunden
plangestaltung. (Quelle: Vorlesungsver
zeichnis derTU Dresden, Sommerseme
ster 1993 und Wintersemester 1993/94 
context-verlag, Obertshausen). Danach 
haben die Abteilung Forstwirtschaft der 
Fakultat Bau-, Wasser- und Forstwesen 
im Sommersemester 1993 keine einzige 
und die Fakultat lnformatik nur eine Lehr
veranstaltung auBerhalb der Offnungs
zeiten von kommunalen Kinder-einrich
tungen durchgefOhrt. Das ist sowohl tor 
die Lehrenden als auch f0rdie Studieren
den eine sehrerfreuliche Tatsache, denn 
Babysitter kosten bekanntlich Geld. Un
sicherheiten in der Betreuung und Ver
sorgung der Kinder schranken die Eltem 
im LeistungsverrMgen ein. AuBerdem 
ist das Lemvermogen in der Abendbrot-
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zeit bei den Studierenden ohnehin nicht 
so gut wie morgens. 

Nach diesem Kriterium sind die Fakulta
ten mit den grOBten Frauenanteilen an 
der TU Dresden nicht als gut einzustu
fen. Beim Studiengang Philosophie/Ethik 
liegen 32% der Lehrveranstaltung nach 
der SchlieBzeit der Kindereinrichtungen 
und in den Erziehungswissenschaften 
sind es sogar 36%. Es ist nicht einzuse
hen, warum die Abteilung Mathematik 
der Fakultat Naturwissenschaften und 
Mathematik 20% der Lehrveranstaltun
gen so spat plant, wenn die lnforma
tif<erlnnen dasselbe viel besser vorma
chen. Bei den Soziologen werden nur 
10% derlehrveranstaltungen vormittags 
durchgef0hrt. In den Fachrichtungen mit 
diesen familienunfreundlichen Bedin
gungen isl der Anteil von Hochschulleh
rem aus den alten Bundeslandem be
sonders groBI 

Nachgewiesen ist der Geburtenr0ckgang 
in den neuen Landern. Auch Studierende 
mit Kind/Kindern sind seltener gewor
den. In den oben genannten Bedingun
gen liegt ein Grund dafor. Nicht der Man
gel an Kinderwunsch sondem an Ange
boten zur Vereinbarkeit von Eltemschaft 
und Beruf/Studium f0hrt zum Geburten
rockgang. 

Sehrviele Frauen studieren mit verglelch
bar gutem und sehr gutem Erfolg wie 
Manner in technischen und naturwissen
schaftlichen Fachrichtungen. Das muB 
bekannt gemacht werden! 

Die TU Dresden zeichnet jahrlich ihre 
besten Studentinnen und Studenten mit 
der Lohrmann-Medaille aus. In diesem 
Jahr kamen von den fOnf ausgezeichne-
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ten Absolventinnen zwei aus der Fakulti:it 
Naturwissenschaften und Mathematik, 
eine aus der Fakultat Bau-, Wasser- und 
Forstwesen, eine aus der Fakultat lnfor
matik und eine aus der Fakultat Maschi
nenwesen. 

Um ein Promotionsstipentium an der TU 
Dresden bewerben sich auch Absolven
tinnen der naturwissenschaftlichen und 
technischen Fachrichtungen mit Erfolg. 
Dabei istzu beobachten, daB Frauen ihre 
Leistungsfahigkeit kritischer einschatzen 
als Manner. Absolventen trauen sich eine 
Promotion auch noch zu, wenn sie relativ 
schlechte Voraussetzungen haben. Bei 
Frauen kommt das sehr selten vor. 

Studieren, Lehren und Forschen im Mtin
nerberuf ist auch fOr sachsische Frauen 
problematisch. Die Folgen von Vereinze
lung und Vorurteilen sind schwer zu tra
gen. Der Frauenanteil in einigen Fach
richtungen (z.B. Textiltechnik) hatte die 
30%-Grenze 0berschritten, so daB die 
Vereinzelungswirkung aufgehoben war. 
Die Auswirkungen des Arbeitsmarktes 
sind besonders in dieser Branche tor 
lngenieurinnen nachteilig und der R0ck
schlag fOr die Frauenerwerbsttitigkeit ist 
riesig. FOrMathematikerinnen, Natur-und 
Technikwissenschaftlerinnen gibtes eine 
zusatzliche Belastung, weil junge Mad
chen zu wenig weibliche ldentifikationsfi
guren in diesen Berufen haben. Die we
nigen Hochc;chullehrerinnen undwissen
schaftlichen Mitarbeiterinnensind zusatz
lich zu den individuellen Belastungen im 
Beruf in vie! starkerem MaBe gefordert 
als die Manner ihrer Generation, weil es 
nur wenig namhafte Wissenschaftlerin
nen gibt, die zwanzig oder mehr Jahre 
tilter sind als sie selbst. 
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7. Expertinnen-Beratungsnetz 
Dresden 

Im Marz 1991 nahm das Hamburger Ex
pertinnen-Beratungsnetz Kontakt zur 
Gleichstellungsstelle der Stadt Dresden 
und zu anderen Einrichtungen auf, um zu 
eriahren, ob die Frauen in Dresden an 
einer beruflichen Beratung durch Frauen 
aus den alten Bundeslandem interes
siert sind. Ein Jahr spater, im Marz 1992, 
wurde an der TU Dresden das Referat 
Gleichstellung gegrOndet, dem das Ex
pertinnen-Beratungsnetz Dresden als 
ABM-Projekt seitdem angehOrt. 

Das Expertinnen-Beratungsnetz geht 
neue Wege, um Frauen bei der Suche 
nach beruflicher Weiterentwicklung zu 
unterstotzen (Queue: ABM-Bericht des 
Expertinnen-Beratungsnetzes, TU Dres
den 1993). Es vermittelt den Kontakt 
zwischen ratsuchenden Frauen und Ex
pertinnen verschiedener Berufsgruppen. 
Die Expertinnen sind hochqualifizierte, 
erfolgreiche Frauen, die als Angestellte 
in gehobenen Positionen der Wirtschaft, 
der BehOrden bzw. lnstitutionen oder als 
selbstandige Unternehmerinnen tatig 
waren und jetzt, im Ruhestand, ihr Wis
sen auf unkonventionelle Weise an die 
j0ngere Generation weitergeben m6ch
ten. Nur sehr wenige Frauen haben in 
ihrem Familien-und Bekanntenkreis eine 
berufserfahrene Frau, die ihnen in der 
jetzigen Umbruchssituation bei berufli
chen Entscheidungen und Problemen 
Rat geben kann. 

Das Expertinnen-Beratungsnetz taBt 
Frauen den Zugang zu einer unabhangi
gen Expertin finden, die mit der Erfah
rung des Alters, ohne Konkurrenzdruck 
und ohne geschaftliche Verpflichtungen 
Rat in vielen Lebenslagen geben kann. 
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Obwohl das Expertinnen-Beratungsnetz 
often fur jede Frau ist, nahmen das Bera
tungsangebot 0berwiegend Frauen mit 
Hoch-und F achschulabschluB wahr. Die 
Ratsuchenden sind in der Mehrzahl ar
beitslos oder stehen vor dem Ver1ust des 
Arbeitsplatzes. Sie bewegt vor allem die 
Frage, wie sie ihre Fahigkeiten und Kennt
nisse nutzen k0nnen, wie sie einen be
ruflichen Neueinstieg finden oder durch 
welche WeiterbildungsmaBnahmen sie 
ihre Arbeitsmarl<tchancen verbessern 
kOnnen. 

80% der Ratsuchenden sind zwischen 
25 und 45 Jahren alt. 70% der Ratsu
chenden verfugen Ober einen Hochschu
labschluB, sind promoviert oder habili
tiert. Facharbeiterinnen sind seltener 
unter den Ratsuchenden. M6glicherwei
se ist diese Tatsache darin begr0ndet, 
daB die TU Dresden als Tragerin der 
ABM-MaBnahme und damit als Bera
tungsort Ratsuchende dieser Gruppe 
weniger anspricht. Es kOnnte aber auch 
darin begrOndet sein, daB es Frauen mit 
Hoch- und FachschulabschluB leichter 
tallt, ein Problem zu analysieren und kon
krete Fragen zu stellen. 

Besonders viele Frauen, die sich beruf
lich orientieren wollen, sind lngenieurin
nen. 49,5% der Ratsuchenden mit Hoch
und FachschulabschluB hat eine Ausbil
dung auf naturwissenschaftlichen oder 
technischen Gebiet.. In den entsprechen
den Berufsfeldern waren 1987 nur rund 
ein Drittel der Frauen mit entsprechen
dem AbschluB tatig (Quelle: Frauenre
port '90, Verlag Die Wirtschaft Berlin 
1990). Das spiegelt die derzeitige Situa
tion in der Region wider, wo die Arbeits
losenquote bei Frauen mit 20% fast dop
pelt so hoch ist wie die mannlicher Arbeit
nehmer. 
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Auch in wirtschaftlich schwierigen Situa
tionen durfen Frauen nicht diskriminiert 
warden. Eine erfolgreiche Bewi:lltigung 
des wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Umstrukturierungsprozesses in den 
neuen Bundeslandem erfordert eine op
timale Nutzung der Ressourcen. Hierzu 
gehort in besonderem MaBe das Lei
stungs- und Qualifikationspotential der 
Frauen. Eine gezielte FrauenfOrderung 
im Bereich der Arbeitsmarktpolitk istwich
tiger denn je und das ABM-Projekt "Ex-
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pertinnen-Beratungsnetz Dresden" ist 
eine richtige Initiative in diese Richtung. 
DarOber hinaus wird durch seine Tatig
keit auch eine Br0cke zwischen Ost- und 
Westfrauen gebaut und der so n6tige 
Dialog gef0rdert. 

Karin Reiche, Dr. rer. nat., Physikerin, 
ist Sprecherin der Landeskonferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten an s:ichsi

schen Hochschulen und Gleichstel
lungsbeauftragte der TU Dresden 
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Ganther Landgraf (Dresden): 

TU Dresden: Offen tor Frauen 

lch mOchte die Gelegenheit nutzen, um 
Ihnen die Technische Universitat vorzu
stellen. Die Leistungen der TU-Frauen, 
ihre MOglichkeiten und Behinderungen 
in Vergangenheit und Gegenwart sind 
dabei elne besondere Betrachtung wert. 

Die TU Dresden ist die grOBte und be
deutendste wissenschaftliche Lehr- und 
Bildungseinrichtung in Dresden. Deshalb 
ist, was hier geschieht, for die Dresdner 
Akademikerinnen, tor die Mitarbeiterin
nen in der Verwaltung, den Bibliotheken 
und Werkstatten besonders wichtig. Dar
Ober hinaus wird der Offentliche Dienst in 
seinerVorbildrolle tor die Privatwirtschaft 
z.Z. sehr gefordert. Dresden ist Landes
hauptstadt, und der Offentllche Dienst ist 
z.Z. der grOBte Arbeitgeber in Dresden. 
Die meisten Beschaftigten im Offentli
chen Dienst sind weiblich, die Leitung 
allerdings ist mannlich. Bei den unteren 
Gehaltsgruppen handelt es sich um die 
sogenannten Frauenberufe: Sekretarin
nen, Kindergartnerinnen, Pflegepersonal 
in Kliniken usw. DieArbeit an der Maschi
ne wird z.Z. noch besser bezahlt als die 
Arbeit am Menschen. Das stellt einen 
Diskriminierungssachverhalt besonders 
tor diese Frauen dar, tor den noch Dis
kussionsbedarf besteht. Damit habe ich 
nur eines von vielen Problemen ange
sprochen. 

Ein kleiner ROckblick sei mir gestattet: 

Die Geschichte derHochschulausbildung 
for Frauen ist in Sachsen - wie auch in 
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anderen Landem - von bemerkenswerter 
KOrze. In Dresden beschloB der Senat 
noch 1890, daB Frauen nicht immatriku
liert werden dOrfen. Erst 1907 teilte das 
Ministerium mit, daB kOnftig auch weibli
che Personen als Studierende aufge
nommen werden kt;nnen. Als Schutzme
chanismus gegen mannliche Borniert
heit vor Ort wurde festgelegt, daf! ein 
Dresdner Dozent die Zustimmung des 
Ministeriums benOtigt, wenn er weibli
chen Studierenden die Teilnahme an ei
ner Vorlesung oder Obung untersagen 
wollte. 

Im gleichen Jahr 1907 begann die erste 
Studentin, Johanna Weinmeister, ihrStu
dium an der TH Dresden. Sie war die 
erste Studentin, erste Hilfsassistentin, 
erste Absolventin in Dresden. lhre Ab
schluBprOfung bestand sie 1913 mit dem 
Pradikat "Gut". "Mit senr gutem Erfolg" 
bestand 1918/19 Johanna Wiegandtdas 
Staatsexamen. Sie war die erste Dokto
randin derTH Dresden. Die erste Dozen
tin, Gertrud Ferchland, begann 1930 ihre 
Lehrtatigkeit, und die erste Professorin, 
Erika Bordag-Wettengel, wurde 1948/49 
berufen. 

Die berohmteste Absolventin unserer 
Hochschule aber ist zweifellos Maria 
Reiche. Wir haben deshalb auf 5 Tafeln 
lnformationen Oberdas Leben und Schaf
fen dieser groBartigen Frau zusammen
getragen und prasentieren diese Kurz
darstellung heute erstmatig der interes-
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sierten Offentlichkeit. Sie finden die Aus
stellung im Foyer. Bewundemswert ist, 
wie Maria Reiche neben ihrer wissen
schaftlichen Arbeit gegen GleichgOltig
keit und Dumm he it kampfte. Sie litt unter 
den Machtvertialtnissen in der Wissen
schaft, hatte vergleichsweise schlechte 
Arbeitsbedingungen und erreichte trotz
dem hervorragende Ergebnisse. Sie er
hlelt, wenn auch sehr spat, wissenschaft
liche Anerkennung und Ehrung. 

Erst nach Offnung der DD R-Grenzen und 
dem Wegraumen der damit verbunde
nenwissenschaftlichen Beschrankungen 
erinnertsich unsere alma mater nun auch 
der TOchter, die hier in Dresden leider 
keine Chance fOr eine wissenschaftliche 
Laufbahn bekamen und gezwungen 
waren, an andere Wissen-schafts
standorte auszuweichen. Forscherin
nen beschaftigen sich nun mit deren 
Werdegang, analysieren personliche und 
gesellschaftliche Hemmnisse tor ihre 
Entwicklung, machen vergleichende Un
tersuchungen zu Mannem und zu Frau
en in anderen Bundeslandem. Auch das 
ist ein Beitrag zur Aufarbeitung der Ver
gangenheit. 

Mit den Ergebnissen aus der Frauenfor
schung und mit aktuellen lnformationen 
Ober Studium, EntwicklungsmOglichkei
ten in der Wissenschaftslandschaft und 
Ober die Lebenswege erfolgreicher Ab
solventinnen wenden wir uns an SchOle
rinnen, um sie fOr ein Studium an der TU 
Dresden zu gewinnen. 

Die Kopfzahlstatistik des lmmatrikulati
onsamtes unserer Einrichtung weist aus, 
daB 42 % der Studienbewerbungen zum 
Wintersemester 1993/94 von Frauen 
kamen. Seit der Wende ist die Studen
tenzahl in den naturwissenschaftlichen 
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und technischen Fachrichtungen kleiner 
geworden. Der Studentinnenanteil in die
sen Fachrichtungen ist dabei leiderOber
proportional gesunken. 

So fiel der Studentinnenante1I bei den 
Bewerbungen 1993 im Vergleich zum 
lmmatrikulationsjahr 1987 in den Studi
enfachem: 
- Chemie von 6a % auf 26 % 
- lnformatik von 47 % auf 3 % 
- Mathematik von 45 % auf 26 % 
- Maschinenwesen von 30 % auf 9 % 

- Elektrotechnik von 17 % auf 6 %. 

Dagegen haben sich 1993 Oberpropor
tional viele Frauen in den geistes-, sozial
und erziehungswissenschaftlichen Fa
chem beworben. Ein Grund for diese un
gOnstige Entwicklung ist sicher in der 
Arbeitsmarktlage for Frauen zu suchen. 

Mit dem Toema befar..t sich eine im Auf
trag des Bundesministeriums tor Bildung 
und Wissenschaft durch die Hochschul
lnformations-System (HIS) GmbH erstell
te Studie mit dem Titel " Berufliche Inte
gration und Weiterbildung von lngenieu
rinnen aus den neuen Landern". Verglei
chende geschlechtsspezifische Untersu
chungen im lngenieurbereich wurden 
durchgefOhrt. 

Die 1993 fertiggestellte Studie zeigt u.a., 
daB wahrend derBefragungszeit nur 53% 
der lngenieurinnen, aber90 % ihrermann
lichen Kollegen eine Vollzeittatigkeit hat
ten. In bezug auf Fachrichtung und Aus
bildungsniveau muBten 35% der ln;e
nieurinnen und 26 % der lngenieure Ab
striche machen; 45 % Frauen und nur 28 
% Manner unter den nicht fachgerecht 
eingesetzten Beschaftigten waren mit 
einer Tatigkeit befaBt, die keinen Hoch
schulabschluB erfordert. 
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Die Studie stellt fest: " Die generelle be
rufllche Benachteiligung von Absolven
tinnen im Vergleich zu Absolventen ist 
bei lngenieurberufen mit am groGten: In 
dieser Fachrichtungsgruppe hat eine 
besonders eklatante Auseinanderent
wicklung der Berufschancen von weibli
chen und mMnlichen Absolventen statt
gefunden." 

lngenieurinnen, so zeigt die HIS-Studie 
weiter, wurden doppelt so haufig Um
schulung und Weiterbildung angeraten 
wie lngenieuren, aber nur 9 % der den 
lngenieurinnen angebotenen Umschu
lungen sind von qualifikations- und fach
adaquatem lnhalt. Das ist eine ungeheu
re Verschwendung an wissenschaftlicher 
und technischer Potenz. 

Die Bevorzugung und F6rderung von 
Mannem im Arbeitsleben istpolitisch nicht 
gewollt! For die Hochschulpolitik heiGt 
das, Frauen gezielt bei der Vergabe von 
Stellen zu berOcksichtigen und Gremien 
und Kommissionen in der Hochschule, 
zur Hochschulpolitik und Forschungsf6r
derung bewuBt auch mit Frauen zu be
setzen. 

Die TU-Leitung und der Senat nahmen 
sich schon 1990 vor, sich bei dieser 
groBen Aufgabe von einer Gleichstel
lungsbeauftragten beraten zu !assen. 
Glelchstellungsarbeit in alien Strukturbe
reichen plus fachlich-berufene Beratung 
ratsuchender Frauen und Manner plus 
Frauenforschung zur Untersuchung der 
Wirkmechanismen der Ungleichheit plus 
Lehrveranstaltungen und Offentlichkeits
arbeit zur Erhohung der Sensibllitat fOr 
die angesprochenen Probleme - das 
sollte der Weg zur Verbesserung einer 
Situation sein, die gekennzelchnet war 
durch einen kleinen Professorinnenan-
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teil und einen frauenfreien Senat. In sei
ner Sitzung am 11. Februar bestellte der 
Senat der TU Dresden aufVorschlag des 
Rektors Frau Dr. Karin Reiche als Gleich
stellungsbeauftragte der TU Dresden. 
Dem war eine offentliche Ausschreibung 
der Stelle im Universitatsjoumal und im 
Aushang vorausgegangen. 6 Kandida
tinnen hatten sich gemeldet. Nach der 
Anhc>rung der Kandidatinnen entschie
den sich die Anwesenden in einer Frau
enversammlung in geheimer Wahl for 
Dr. Reiche und teilten das dem Rektor 
mil 

Im F ebruar 1992 wurde ein FrauenfOrde
rungsprogramm vom Senat derTU Dres
den beschlossen, und das Referat Gleich
stellung wurde er6ffnet. 

Zusatzllch wurde am Referat Gleichstel
lung der TU Dresden ein Expertinnen
Beratungsnetz gegrundet. Das Expertin
nen-Beratungsnetz hilft Frauen bei der 
Suche nach der beruflichen Entwicklung. 
Es vermittelt den Kontakt zwischen rat
suchenden Frauen und Expertinnen ver
schiedener Berufsgruppen. Die Exper
tinnen sind hochqualifizlerte, erfolgrei
che Frauen, die als Angestellte in geho
benen Positionen der Wirtschaft, der 
BehOrden bzw. lnstitutionen oderalsselb
standige Untemehmerin tatig waren und 
jetzt, im Ruhestand, ihr Wissen auf un
konventionelle Weise an die jungeren 
Generationen weitergeben mOchten. 

Nur sehr wenige Frauen haben in ihrem 
Familien- oder Bekanntenkreis eine be
rufserfahrene Frau, die ihnen in der jetzi
gen Umbruchsituation bei beruflichen 
Entscheidungen und Problemen Rat ge
ben kann. Diese Expertinnen haben vor
gelebt, daB es mOglich ist, auch als Frau 
Karriere zu machen, und daB es Freude 
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machen kann, sich im Beruf selbst zu 
verwirklichen, die beruflichen Ziele durch
zusetzen und z.B. eine Fuhrungsposition 
einzunehmen. Das Expertinnen-Bera
tungsnetz laBt Frauen den Zugang zu 
einer unabhangigen Expertin finden, die 
milder Erfahrung des Alters, ohne Kon
kurrenzdruck und ohne geschaftliche 
Verpflichtungen Rat in vielen Lebensla
gen geben kann. 

Momentan stellen den Ratsuchenden hier 
noch Expertinnen aus Hamburg ihr Wis
sen und ihre Erfat1rungen zurVerfOgung 
Gerade fur die Frauen in den neuen 
BundeslMdern ist es wichtig, Umfeld
wissen zu erhalten und damit befahigt zu 
warden, Strukturen zu durchschauen und 
formelle Spielregeln einzuhalten. Die 
Hamburgerinnen schlieBen hier Locken. 
Es konnten auch schon sechs Dresdne
rinnen gewonnen werden, die bei Fragen 
zu ExistenzgrOndungen und beruflicher 
Selbstandigkeit Hilfe und Unterstotzung 
geben kOnnen. Der Anteil ratsuchender 
Absolventen ist steigend. 

Seit Beginn der Beratungstatigkeit wur
de Ratsuchenden eine individuelle, fach
lich-berufliche und problemorientierte 
Beratung durch eine Expertin ermOglicht. 
Obwohl das Expertinnen-Beratungsnetz 
offen tor jede Frau ist, nahmen das Bera
tungsangebot Oberwiegend Frauen mit 
Fach- oder HochschulabschluB wahr. 
Die Ratsuchenden sind in der Mehrzahl 
arbeitslos oder stehen vor dem Verlust 
ihres Arbeitsplatzes. Sie bewegt vor al
lem die Frage, wie sie ihre Fahigkeiten 
und Kenntnisse nutzen k6nnen, wie sie 
einen beruflichen Neueinstieg finden oder 
durch welche WeiterbildungsmaBnah
men sie ihre Arbeitsmarktchancen ver
bessern konnen. 

Seit 1 1/2 Jahren gibt es an der TU 
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Dresden als ABM-Projekt eine Koordi
nierungsstelle Frauenforschung und 
Frauenstudien. Sie erarbeitet eine zwei
teilige Auswahlbibliographie "Frauenfor
schung in Sachsen". Mil dieser Doku
mentation mOchten wir einen Einblick 
geben in Ergebnisse der frauen- und 
geschlechtsspezifischen Forschung, wie 
sie in Sachsen insbesondere in den letz
ten 1 O Jahren erbracht wurden. 

Der Teil I mit den Bereichen Frauen im 
Umbruch, Kunst- und Literaturwissen
schaften, Linguistik und Joumalistik, 
Padagogik und Psychologie sowie Theo
logie liegt bereits vor. Der II. Teil mit den 
Gebieten Geschichte, Medizin, Naturwis
senschaften und Technik, Rechtswissen
schaften sowie Sozio/ogie ist in der Bear
beltung und soil im FrOhjahr 1994 fertig 
werden. Neben den einschlagigen biblio
graphischen Angaben finden sich in der 
Auswahlbibliographie Kurzreferate, die 
den Nutzerlnnen, besonders aus den 
alten Bundeslandem, die Arbeit mit den 
Quellen erleichtem sollen. 

Die TU Dresden leistet so einen wesent
lichen Beitrag, um die Frauenforschung 
in Sachsen aus ihrem Schattendasein 
herauszuheben. Wir knapfen damit an 
einen weithin bekannten und bis in die 
jungste Vergangenheit entwickelten Vor
zug der TU Dresden an: die interdiszipli
nare Arbeit in groBer Breite. 

An dieser Stelle mOBten noch eine Reihe 
weiterer Aktivitaten aufgezahlt werden, 
z.B. 
- der Aufbau einer Prasenzbibliothek zur 
Frauenforschung, 
- das Lehrangebot in der Wirtschafts
und Sozialgeschichte "Die Frau in der 
Geschichte", 
- die Ringvorlesungen im studium gene-
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rare "Der Mensch und sein Weib" so
wie "Feministische Aspekte zur Umwett
politik" 

Forschungsthemen z .B. zur Ge
schlechtsspezifik der Arbeitsmarktsitua
tion, usw. 

Heute und in den nt.ichsten Tagen wer
den Sie Ober eine "Hochschulreform 
durch Frauen" nachdenken. Wie die 
Hochschulrektorenkonferenz werden 
auch Sie mit berechtigtem Stolz das Er-

reichte betrachten und nach dem Er
reichbaren streben. Sie werden Unzu
friedenheit auBern, Veranderungen ver
langen und dazu Vorschl::!ge machen. 

lch wonsche Ihnen viele kluge Gedan
ken und der 5. Tagung der Bundeskonfe
renz der Frauen- und Gleichstellungsbe
auftragten viel Erfolgl 

Ganther Landgraf, Prof Dr. Dr., 
Physiker, ist Rektor der TU Dresden 
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Hans Joachim Meyer (Dresden): 

Trotz gesetzlicher Regelung verbesserungsbedilrftig: 
die Gleichstellung der Frau in der deutschen Hochschullandschaft 

Es ist mir eine Freude, Sie zur 5. Jahres
tagung der Bundeskonferenz der Frau
en- und Gleichsteliungsbeauftragten an 
Hochschulen hier in Dresden wilikom
men zu heiBen. Lassen Sie mich das 
GruBwort dazu benutzen, Ober Fakten 
und Probleme zu sprechen, die tor die 
Situation von Wissenschaftlerinnen in 
Sachsen von Bedeutung sind. 

Das neue Si:ichsische Hochschulgesetz, 
das zum 3. Jahrestag der deutschen 
Einheit am 3. Oktober 1993 in Kraft getre
ten ist, versucht, der Bedeutung beruf
licher Arbeit und beruflicher Perspekti
ven far das heutige Selbstverstandnis 
der Frau Rechnung zu tragen. So wird in 
§ 3 Abs. 4 SHG das Hinwirken auf die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung 
von Mi:innern und Frauen als Aufgabe 
der Hochschulen definiert. Dieser "Pro
grammsatz" erfahrt im Gesetz eine zwei
fache Konkretisierung. GemaB § 26 Abs. 
3 SHG findet das Amt der Gleichstel
lungsbeauftragten seine konkrete recht
liche Ausgestaltung. Diese Vorschrift 
definiert die Aufgaben der Gleichstel
lungsbeauftragten und erweitert diese, 
indem nicht nur die Chancengleichheit 
von Wissenschaftlerinnen, sondern von 
alien weiblichen Mitgliedern und Ange
hOrigen der Hochschule hergestelit wer
den soll. 

Zur Verwirklichung ihrer Aufgaben sind 
die Gleichstellungsbeauftragten berech-
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tigt, Vorschlage zu machen und Steliung
nahmen zu alien, die Frauen tangie-ren
den Hochschulangelegenheiten, insbe
sondere in Berufungsverfahren und son
stigen Personalfragen, abzugeben. Qua
lifizierte Mitgestaltungsmoglichkeiten in 
der Hochschulpolitik werden durch die 
Berechtigung, an Sitzungen der Fakul
tats- oder Fachbereichsrate sowie des 
Konzils und des Senats als zentralen 
Hochschulorganen teilzunehmen, ge
wahrleistet. Eine umfassende Informati
on der Gleichstellungsbeauftragten wird 
sowohl durch die lnformationspflicht zu 
alien relevanten Fragen als auch durch 
das Recht der Einsichtnahme in Bewer
bungsunterlagen abgesichert. Die Hoch
schulen sind verpflichtet, die Gleichstel
lungsbeauftragten von ihren sonstigen 
Dienstaufgaben angemessen zu entla
sten und fur dementsprechende Arbeits
bedingungen zu sorgen. Im Sachsischen 
Hochschulgesetz sind jeweils eine 
Gleichstellungsbeauftragte auf F akultats
bzw. F achbereichsebene (mit einer Stell
vertreterin), die von alien Mitgliedern der 
Fakultat bzw. F achbereichs gewahltwird, 
und eine Gleichstellungs-beauftragte (mit 
Stellvertreterin), die der Senat auf Vor
schlag der Gleich-stellungsbeauftragten 
der Fakultaten bzw. Fachbereiche be
stellt, vorgesehen. 

Die Frage, die naturgema~ Ober die recht
lichen Regelungen hinaus von Bedeu
tung ist, liegt nahe: Wie ist die tatsach!i-
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che Stellung der Frau an der sachsi
schen Hochschule? Dazu einige Zahlen, 
die geelgnet sind. einiges Ober die der
zeitige Problematik auszusagen. Der 
Anteil von Frauen am Gesamtpersonal 
der sachsischen Hochschulen betragt 
43 %, der Anteil der Frauen an der Pro
fessorenschaft dagegen 8,5 %, in abso
luten Zahlen 142 Professorinnen. Die 
Zahl 8,5 liegt zwar deutlich Ober dem 
Bundesdurchschnitt von 5 %, steht aber 
in einem makzeptablen Kontrast zum 
Anteil der Frauen am Hochschulperso-
11al wie auch an der Studentenschaft. 

Einige prazisere Zahlen sind geeignet, 
Teilaspekte des Problems zu erhellen. 
So sind dis Anteile der Frauen an der 
Professorenschaft in den Medizinischen 
Fakultaten 4 %, an den Obrigen Fakulta
ten der Universitaten 6 % , an den Kunst
hochschulen 23 %, an dsn Fachhoch
schulen 8,5 % Was mir an den Zahlen 
bemerkenswert erscheint, ist, daB ihnen 
durch einfache Erklarungen nicht beizu
kommen ist. Der niedrigen Zahl von Me
dizinprofessorinnen, der Obrigens eine 
niedrige Zahl von Bewerbungen um eine 
Professur entspricht, steht eine grol'!.e 
Zahl von Medizinstudentinnen und Arz
tinnen gegenOber, auch Arztinnen in der 
Forschung. Oder: Die im Vergleich zur 
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Durchschnittsprozentzahl ebenfalls nie
drigere Zahl fur die nichtmedizinischen 
Fakultaten der Universitaten konnte er
klart werden durch die groBe Bedeutung 
der lngenieurwissenschaften in Sach
sen. Dem widerspricht aber wiederum 
der hOhere Frauenanteil an unseren 
Hochschulen tor Technik und Wirtschaft, 
den sachsischen Fachhochschulen. 

lch ziehe daraus den Schlur!, daB nicht 
nur verstarkte, sondern auch vielft:lltige, 
ja, unterschiedliche Anstrengungen not
wendig sind, um die Stellung der Frau in 
der deutschen Hochschullehrerschaft 
wirkungsvoll zu verbessern. Monokausal 
argumentierende Madelle ml)gen da rhe
torisch effektvoll sein, aber sie sind ideo
logieanfallig und daher langfristig eher 
schadlich. 

lch hoffe, dar! lhre Beratungen die Anlie
gen unserer Wissenschaftlerinnen, ins
besondere in der derzeitigen schwieri
gen Umstrukturierungsphase, sachdlen
lich unterstOtzen werden, und wonsche 
lhrer Tagung einen erfolgreichen Ver
lauf. 

Hans Joachim Meyer, Prof. Dr., Anglist 
ist Sachsischer Staatsminister tar 

Wissenschaft und Kunst 

hochscbule ost jan./febr. I 994 

Karin Reiche (Dresden): 

Gleichstellungsarbeit an Hochschulen der neuen und alten Bundeslander 

FrauenfOrderung ist schon geraume Zeit 
Thema an deutschen Hochschulen. Ent
sprechend umfangreich sind VerOftentli
chungen zu diesem Thema. Hier sei eine 
Auswahl empfohlen: 

- Zu Aufstiegsbarrieren von Frauen an 
Hochschulen gibt es statistische Anga
ben (1,2,3,4). 
- Berichte Ober und Untersuchungen zu 
HintergrOnden fOr Benachteiligungen 
(5,6,7) wurden zusammengestellt Jahr
zehnte nachdem im Grundgesetz der 
Artikel 3 festgeschrieben warden ist. 
- Es existieren Textsammlungen von 
FrauenfOrderungsplanen und F rauenfOr
dermaBnahmen (8,9, 10). 
- Verschiedene hochschulpolitlsche Gre
mien gaben Willenserklarungen ab 
(11, 12). 

Vergleichende Untersuchungen zurWirk-

samkeit frauenfOrdernder MaBnahmen 
an Hochschulen der neuen und alten 
Bundeslander stehen noch aus. "Frau
enforderung ist WissenschaftsfOrderung" 
ist der Ausgangspunkt aller Oberlegun
gen zum Antidiskriminierungsmanage
ment im Osten wie im Westen. Trotzdem 
sind einige m.E. grundsatzliche Unter
schiede in der Gleichstellungsarbeit zu 
beobachten. Die Unterschiede zum We
sten ergeben sich aus dem anderen 
(DDR-)Erfahrungswissen, anderen Be
rufen und beruflicher Entwicklung der 
Wissenschaftlerinnen und damit auch 
der Gleichstellungsbeauftragten im 
Osten, der durch die Umstrukturierung 
der Hochschullandschaft und den arbeits
marktbedingten Belastungen der Ost
Gleichstellungsbeauftragten entstande
nen Lage und aus der"leaming by doing"
Situation im Osten. 

1. Aufbau der Glelchstellungsstellen an slichslschen Hochschulen 

In der Wendezeit meldeten sich an allen 
Hochschulen Sachsens spontan Frauen 
zu Wort und forderten von den Hoch
schulleitungen Mar!nahmen zur Beseiti
gung der tor Wissenschaftlerinnen be
stehenden Nachteile. Sie verglichen die 
Regelungen in der DOR mit denen in der 
BRO vor 1989 und erklarten sich mit dem 
Erreichten unzufrieden. In politischen 
Veranstaltungen, in Veroftentlichungen 
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und in vielen Gesprachen machten sie 
auf die Defizite in der Gleichstellung der 
Geschlechter aufmerksam. Dabei stie
Ben sie auf Unverstandnis und/oder Ab
lehnung, die sehr verschieden begrOn
det wurde. Hier sei eine Auswahl der 
haufigsten Thesen genannt: 
a. Arbeit auf Leistungsbasis und FOrde
rung von Frauen und Behinderten schlie
Ben einander aus. 
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b. Nach 40 Jahren Gleichberechtigung 
und FrauenfOrderung entspricht der der
zeitige Stand demArbeits-und Leistungs
vermogen bzw. dem Lebensanspruch der 
Frauen. 

c. Viele Frauen haben nur wegen der 
niedrigen DDR-Einkommen gearbeitet. 
Sie werden sich wieder ihren natOrlichen 
Aufgaben zuwenden, und der Anteil der 
berufstatigen Bevolkerung wird sich auf 
Westniveau einpegeln. Frauenforderung 
verzOgert diesen ProzeB nur unnOtlg und 
kostet dazu noch Geld (z.B. for Kinder
einrichtungen). 

d. Seit Tausend Jahren haben Frauen 
Zeit, eine hOherwertige Rolle In der Ge
sellschaft auszufOllen. In der langen Zeit 
hat sich wenig geandert. Sie bleiben, 
was sie immer waren: zweitklassig. 

Wir staunten nicht wenig, setzten (und 
setzen) uns mit diesen und ahnlichen 
patriarchalen Meinungen auseinander. 
Mannertags- und Stammtischdiskussio
nen hatten plOtzlich "Hochschulniveau", 
waren aber auch in Mannerkreisen nicht 
konsensfahig. 

Neu erarbeltete Grundordnungen ent
hielten Formulierungen zur Gleichstel
lung von Frau und Mann, die sich an 
denen im Hochschulrahmengesetz (vom 
09.04.1987) orientierten. Darauf basier
ten die Wahlen zu den ersten Frauen
beauftragten an Hochschulen in Sach
sen. Proteste seitens der Frauen aus den 
Laboratorien, Werkstatten, Klinika, Bi
bliotheken, der Verwaltung usw. wurden 
laut und regten neue Oberlegungen zum 
lnhalt der Gleichstellungsarbeit an. 

(Die "Nicht-Wissenschaftlerinnen" hat
ten recht. Sie waren nicht weniger betrof
fen als die Wissenschaftlerinnen. lnfolge 
dieser Diskussionen wurden auch aus 
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ihrem Kreis Frauenbeauftragte gewahlt 
oder bestellt. EndgOltig gelost ist dieses 
Problem jedoch bis jetzt noch nicht, und 
es stellte sich schnell heraus, da/1 es 
durchaus nichts Sachsenspezifisct1es 
war.) 

Wir waren mlt Arbeit zugeschOttet: Der 
Landtag beschaftigte sich mit Gesetzen, 
die unsere Aufgabenstellung und unsere 
Arbeitsfahigkeit direktbetrafen, uns ober
waltigte der UmstrukturierungsprozeB an 
den Hoctischulen im Freistaat, Mitwir
kung in Berufungs-, Auswahl- und Beset
zungskommissionen stand auf der Ta
gesordnung, gleichstellungsrelevante 
lnformationen muf!ten in und zwischen 
den Hochschulen auf den Weg gebracht 
werden, die Frauenforscherinnen brauch
ten Hilfe, und manchmal wurden wir auch 
als Klagemauer gebraucht. Kurz: Jede 
von uns hatte die indische Gt:ittin mit den 
vielen Armen als Gehilfin gebrauchen 
k6nnen, muf!te die Arbeitsfelder im eige
nen Umfeld ordnen und Finanzquellen 
tor die Gteichstellungsarbeit erschlieP..en. 
ABM-Antrage wurden gestellt... 

Jetzt, im Herbst 1993, gibt es an alien 
Hochschulen in Sachsen Gleichstellungs
beauftragte. Sie arbeiten mit und ohne 
Freistellung, wurden nach unterschiedli
chen Wahlordnungen gewahlt oder ein
fach vom jeweiligen Senat kommissa
risch eingesetzt. In den Fakultaten, De
zematen, Blbliotheken, Klinika und zen
tralen Einrichtungen arbeiten Gleichstel
lungsbeauftragte ebenfalls auf unter
schiedlicher Grundlage. Die Dokumen
tation (13) zur 5. Tagung der Landeskon
ferenz der Gleichstellungsbeauftragten 
an Hochschulen im Freistaat Sachsen 
enthalt 73 Namen von Gleichstellungs
beauftragten an Hochschulen Sachsens. 
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Wenn man zu diesen Frauen noch dieje
nigen hinzuzahlt, die in den Gleichstel
lungsstellen auf ABM-Basis arbeiten, die 
in Senatskommissionen fur Frauenfra
gen tatig sind, die als Multiplikatorinnen 
fur Frauen-Infos wirken, die studentischen 
Frauengruppen und die Frauenforsche
rinnen, ergibt sich eine ganz beachtliche 
ZahlfrauenbewegterFrauen. Ein Tei Ider 

Frauen ist neu geeint. Bei ihnen sind 
Koalitionen neuer Art mOglich geworden, 
z.B. zwischen traditionellen und femirn
stischen Gruppen. Neben Harmoniebe
strebungen zeigen sich Konfliktherde (i-ie
he Punkt 4.1.), es gibt aber auch anre
gende Kontroversen und schlieBlich eine 
pluralistische Akzeptanz unterschiedli
cher "Ansatze" . 

2. Bundes- und Landeskonferenzen der Frauen- und Gleichstellungs
beauftragten 

Im Herbst 1990 wurden die Vertreterin
nen der Mchsischen Hochschulen wah
rend der zweiten Tagung der Bundeskon
ferenz der Frauenbeauftragten (BUKOF) 
mit dem Problem der regionalen und 
uberregionalen Vemetzung von Gleich
stellungsstellen an Hochschulen konfron
tiert. In den alien Bundeslandem arbeite
ten z.T. jahrelang FrauenbGros an den 
Hochschulen. Ein Forschungsbericht (9) 
des Ministeriums fur Bildung und Wis
senschaft mit dem Titel "Arbeitsbedin
gungen der Frauenbeauftragten an deut
schen Hochschulen" wurde for 1991 
angekOndigt. Eine der Autorinnen dieses 
Forschungsberichtes, Frau Prof. Gisela 
Muller-Forbrodt, stellte den Arbeitsstand 
vor. Die West-Frauenbeauftragten hat
ten sich auf Landerebene zusammen
geschlossen. For sie stand die Schaf
fung einer auflange Sicht stabil arbeiten
den Bundeskonferenz auf der Tagesord
nung. Wir dagegen mumen erst einmal 
effektiv arbeitende Strukturen an unse
ren Hochschulen schaffen. Doch die 
Notwendigkeit und die Vorteile der Ver
netzung auf Lander- und Bundesebene 
lagen auf der Hand. Spontan wahlten wir 
5 Landessprecherinnen (von Mecklen
burg-Vorpommem, Brandenburg, ThG
ringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen; 
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die Berlinerinnen hatten schon eine Lan
dessprecherin). Frau Dr. Gunhild Goli
asch von der Universitat Leipzig wurde 
unsere Bundessprecherin, Frau Dr. 
Editha Weidner von der Handelshoch
schule Leipzig ihre Vertreterin. Die stark
sten Impulse tor die Gleichstellungsar
beit in den neuen U!ndern gingen da
mals von der Universitat Leipzig aus. 

In der Folgezeit erhielten wir durch die 
Mitglieder der Bundeskonferenz umfang
reiche Unterstotzung und Beratung bei 
der Erarbeitung von Konzepten zur 
Gleichstellungsarbeit an Hochschulen, 
bei der Aufstellung von Frauenf6rde
rungsplanen, bei der Erarbeitung von 
Vorschlagen for Anderungsantrage zu 
den gleichstellungsrelevanten Teilen der 
neuen Hochschulgesetze, dia dann den 
Landtagsfraktionen, vorzugsweise aber 
den mit Hochschulangelegenheiten be
faBten AusschOssen Obergebenwurden. 
Wir erhielten SchGtzenhilfen in Diskus
sionen mit Landtagsabgeordneten, wur
den zu interessanten Tagungen eingela
den, erhielten Vortragsangebote. lnfor
mationen zu Stellenangeboten und zur 
Drittmittelbeschaffung wurden uns zuge
schickt, BOcher fur neu entstehende 
PrE!senzbibliotheken zu Frauenfor-
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schungsthemen und zur Gleichstellungs
arbeit, Broschuren mit Ergebnissen der 
Frauenforschung, Tagungsbande und 
Mitteilungen zu gleichstellungsrelevan
ten Vortragsreihen usw. usf. landeten 
auf unseren Tischen. Kurz, der Erfah
n.mgsvorsprung der Westlander ergoB 
sich in Papierform Ober die Gleichstel
lungsstellen der Hochschulen in den neu
en Ulndern. 

Die West-Frauenbeauftragten erwarte
ten als Gegenleistung unsere aktive Mit
hilfe beim ProzeB der Annaherung der 
Ost-undWest-Hochschulen, Zusammen
arbeit in den Kommissionen der 
BUKOF, Unterstotzung von Frauenfor
scherinnen, lnformationen Ober Aus
schreibungen und besonders Anstren
gungen in Berufungsverfahren mitWest
Frauenbeteiligung. 

3. Die Landeskonferenz der Glelchstellungsbeauftragten an Hochschulen 
in Sachsen 

Sachsen hat auch nach der Umstruktu
rierung die meisten Hochschulen der 
neuen Lander. 4 Universitaten, 5 Fach
hochschulen llnd 4 Kunsthochschulen. 
Dazu kommen noch Einrichtungen in frei
er Tragerschaft. 

Die traditionsreichste sachsische Hoch
schule ist die Universitat Leipzig (Gron
dungsjahr 1409). Nach einer Information 
aus dem Sachsischen Staatsministeri
um tor Wissenschaft und Kunst sind ca. 
13000 Menschen im sachsischen Hoch
schulwesen beschaftigt. 90000 Studie
rende werden als Ausbauziel angege
ben. Ein betrachtlicher Anteil des Perso
nals und der Studierenden werden Frau
en sein. 

Die Landeskonferenz der Gleichstel
lungsbeauftragten an Hochschulen des 
F reistaates Sachsen tagt im Herbst 1993 
zum sechsten Mal.. Auf der 5. Tagung 
(13) wurde bereits eine Geschaftsord
nung verabschiedet, in der ein hohes 
Mar.. an Mitspracherecht auf Landesebe
ne auch for die Gleichstellungsbe-auf
tragten der Fakultaten, Bibliotheken und 
der Verwaltung eingeraumt wurde. Viel 
Wissenstransfer, gror..tmogliche Vielfalt 
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und geregelte Entlastung einzelnerFrau
en werden angestrebt. 

Ein dreikl'Jpfiges Sprecherinnengremium 
wird anlaBlich dieser sechsten Lan
deskonferenz gewahlt. Wahlbarsind a/le 
Gleichstellungsbeauftragten an Hoch
schulen im Freistaat Sachsen, unabhan
gig von der Personenzahl, durch die sie 
legitimiert wurden. Auf Landesebene 
wurde erstmalig in den neuen Landern 
eine solche Struktur geschaffen. In eini
gen alten Bundestandern sind beson
ders auf Hochschulebene Sprecherin
nengremien keine Ausnahme. Gew0hn
lich bestehen diese Gremien aus vier 
Frauen, die aus den vier Statusgruppen 
heraus gewahlt warden. Die sachsischen 
Gleichstellungsbeauftragten nehmen die 
fachbezogenen Probleme {Frauen in Na
turwissenschaft und Technik, K0nstle
rinnen, Medizinerinnen, Geistes- und 
Sozialwissenschaftlerinnen) und nichtdie 
hierarchischen Probleme als Ausgangs
punkt ihrer Entscheidung. Weiterhin be
stand der Wunsch, je eine Reprasentan
tin der Universitaten und der Fachhoch
schulen zu wahlen. Die Studentinnen 
wonschten zwar, Ober die Arbeit der Lan-
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deskonferenz informiert zu werden, woll
ten aber selbst in diesem Gremium nicht 
aktiv werden. 

Das Sprecherinnengremium wird in den 
kornmenden zwei Jahren stabile Kon
takte zum Landtag des Freistaates Sach
sen, zu den Ministerien und zum Bereich 
der Parlamentarischen StaatssekretMn 
tor Gleichstellung von Frau und Mann 
herstellen und pflegen. Es wird fur Of-

fentlichkeitsarbeit verantwortlich sein 
sowie mindestens vierTagungen vorbe
reiten und auswerten. Es wird den lnfor
mationsaustausch zwischen den Gleich
stellungsbeauftragten f0rdern, zur Wei
terbildung beitragen und gemeinsame 
Aktionen der Gleichstellungsbeauftrag
ten aller Hochschulen Sachsens koordi
nieren. Damit beginnt eine neue Etappe 
f0r die Gleichstellungsarbeit an sachsi
schen Hochschulen. 

4. Beobachtungen zu den Unterschleden In der Glelchstellungsarbeit an 
Hochschulen im Osten und Westen 

Aus der Erfahrung dervergangenen Jah
re - besonders in Vorbereitung auf die 5. 
Jahrestagung der Bundeskonferenz im 
Jahre 1993 in Dresden - mochte ich elnl
ge augenfallige Unterschiede in der 
Glelchstellungsarbeit an Ost- und West
hochschulen diskutieren, ohne den An
spruch auf Vollstandigkeit z.u erheben. 

4.1. Berufe I Ausbildung der 
Gleichstellungsbeauftragten Im 
Ver-glelch zu den Frauenbeauf
tragten 

Die Gleichstellungsbeauftragten an den 
Hochsct1ulen der neuen Lander gingen 
aus den lnitiativgruppen hervor, die in der 
Wendezeit die Gleichstellungsidee neu 
belebten. Es waren meistens Frauen mit 
Diskriminierungserfahrungen als Motter, 
Frauen in Mannerhierarchien oder als 
Lesben. Nur wenige Frauenforscherin
nen mischten sich unter diese frauenbe
wegte Lobby. Es gab nicht nur BerOh
rungsangste zwischen Frauen mit natur
wissenschaftlichen oder technischen 
Berufen und Geistes- und Sozialwissen
schaftlerinnen, sondern regelrecht MiP..-
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trauen. Das MiP..trauen war in erster Linie 
politisch motiviert und zeigte sich erst in 
zweiter Linie als Abwehrhaltung gegen 
andere Denkstrukturen, Arbeitsweisen, 
Einsichten und Anschauungen. Mit Frau
enforschung beschaftigten sich plOtzlich 
Geisteswissenschaftlerinnen, die bisher 
ausschlieBlich Marx geliebt hatten, und 
der Unterschied zwischen lnteresse 
mangels personlicher Zukunftsvision und 
echtem Sachinteresse war auch tor die 
Frauen schwer zu erkennen, die eine for 
Naturwissen-schaftlerinnen und Techni
kerinnen gute geisteswissenschaftliche 
Ausbildung hatten. In dieser Zeit spielte 
auch menschliches Versagen (z.B. aus 
RachegefOhlen oder Neid) eine Rolle. 

Eine Auswahlbibliographie "Frauenfor
schung in Sachsen" zeigt zwar, daB die 
Anzahl geschlechtsspezifischer Themen, 
die im sachsischen Raum be- und er
forscht wurden, lang ist. Die Ergebnisse 
dieser Arbeiten waren jedoch nur einem 
kleinen Fachkreis vorbehalten. Die Wen
dezeit reichte nicht einmal aus, um sich 
ausreichend mit den Ergebnissen der 
Frauenforschung in Sachsen zu beschaf-
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ti gen und diese zu werten. Die Ergebnis- Vorbehalte in der Zusammenarbeit m1t ten von Einzelindividuen gefordert und heitlichung, weil die neuen Hochschul-
se der Frauenforscherinnen von den demokratisch denkenden Mannem, und ihre negativen Begleiterscheinungen und gesetze diese Fragen regelten, bevor 
West-Hochschulen waren uns zum Wen- die Verletzungen, die Frauen einander Folgen toleriert. Die niedrige Geburten- eine Erprobungsphase einzelner Model-
dezeitpunkt schon aus finanziellen GrOn- zufOgen, werden we-niger beachtet, weil rate in den Ostlandem ist ein Beispiel for le beginnen konnte. Dadurch gibt es an 
den nicht zuganglich. Kontakte zu Frau- Naturwissenschaftlerinnen und Tectmi- das Anpassungsverhalten der Frauen an allen sachsischen Hochschulen nur das 
enforscherinnen muBten erst Ober die kerinnen weniger Erfahrungen bei der "Westniveau". In dem MaBe, in dem der kombinierte Model!, bestehend aus einer 
Kontakte zu Frauenbeauftragten an Arbeit im Frauenteam haben. Das ist Erfahrungshintergrund der Familienbe- zentralen Gleichstellungsbeauftragten 
West-Hochschulen aufgebaut werden. sicher ein Nachteil sowohl im Umgang ziehungen fehlt, werden Forderungen und mehreren dezentralen Gleichstel-

Unter den Geisteswissenschaftlerinnen mit den Frauenbeauftragten der alten nach familienfreundlichen Bedingungen lungsbeauftragten. For dre Arbeit In Gre-

genossen die Theologinnen sowie die Bundeslander als auch mit den Geistes- an den Hochschulen leiser. mien, die paritatisch zusammengesetzt 

Sprach-und Sprechwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen in den So setzen sich die Frauenbeauftragten 
aus Vert(eterinnen der Statusgruppen 

eine Ausnahmestellung durch den be- Ostlandem. Von Vorteil ist der gute Um- im Westen sehr vehement fur frauen-
gebildet werden, kenne ich in Sachsen 

rufsbedingten VertrauensvorschuB. In gang der Naturwissenschaftlerinnen und freundliche Umgangsformen (z.B. Kampf 
kein Beispiel. Die Arbeit mit Frauenkom-

Sachsen gab es bis (einschlief!lich) 1989 Technikerinnen mit Statistiken und de- gegen sexuelle Belastigung am Arbeits-
missionen ist verschleden fortgeschrit-

von Theologinnen 23 wissenschaftliche ren Auswertung, der gescharfte Blick f0r platz und tor ein gesundes Studien- und 
ten. Nur an der Universitat Leipzig hat die 

VerOffentlichungen zu feministischen Gesetzmt:!Bigkeiten, Zusammenhange Arbeitsklima) ein. Dagegen werden fami-
Kommissionsarbeit das Niveau und die 

oder geschlechtspezifischen Them en, in sowie fur St0rgrOBen (Fehler) und nicht lienfreundliche Bedingungen, insbeson-
Wertigkeit einer Senatskommission. An 

der Linguistik waren es nur 6 (vergleiche zuletzt Wissen Ober den Umgang mit dere familienfreundliche Studienbedin-
den anderen Hochschulen, z.B. an der 

Literaturangabe 14). Entsprechend klein massiver Mannerdominaz. gungen (z.B. Verteilung des Vorlesungs-
TU Dresden, ist die Frauenkommission 

war der mit dem Thema befaf!te Perso- 4.2. Gewohnheiten und Erfahrun- angebotes im Jahr, derWo-che, am Tag), 
zusammengesetzt aus den Gleichstel-

nenkreis. Dazu kommt, daf! es in der gen bei der Vereinbarkelt von von ihnen nicht im gleichen MaBe gefor-
lungsbeauftragten der Fakultaten und der 

DOR anteilmaBig mehr Frauen in techni- Famllie und Beruf dert wie von den Gleichstellungsbeauf-
zentralen Einrichtungen, verstarkt durch 

schen und naturwissenschaftlichen Be- tragten im Osten. 
frauenbewegte Frauen aus drei Status-

rufen gab als in der (alten) BRO. Der Berufstatigkeit und Mutterschaft waren gruppen: Hochschullehrerinnen, wissen-

Frauenanteil bei den Studierenden im in der DOR zwei Lebensinhalte, die auch Auch in der theoretischen Untermaue- schaftliches Personal und Mitarbeiterin-

Maschinenbau lag z.B. bei 30%. von sehr vielen Akademikerinnen gleich- rung unserer Gleichstellungsarbeit, in der nen in Medizin, Technik und Verwaltung. 

zeitig gelebt wurden. Dator waren Vor- Frauenforschung, zeigt sich meines Er- Diese Kornmission fl5rdert die Kommuni-

Aus den oben genannten GrOnden domi- aussetzungen auf!erhalb der Familien achtens diese Situation entsprechend in kation zu Gleichstellungsthemen in der 

nieren die Naturwissenschaftlerinnen und geschaffen worden wie Kindertagesstat- der Themenwahl: Die Beitrage und An- Hochschule und ist beratendes und Kon-

Technikerinnen, also in der Vergangen- ten, Ferieneinrichtungen, Mittagsversor- sichten von Lesben bzw. Singles in der trollorgan for die Gleichstellungsbeauf-

heit nicht mit Frauenforschung befaBte, gung tor Kinder und Erwachsene, Frei- Frauenforschung haben einen ziemlichen tragte. Das Model! ist also ausbaufahig. 

aberfOr Diskriminierungsfragen sensible zeitangebote. Es gab ein positives Ver- Umfang angenommen. Eine Behinderung wegen der mit der 

Laien, die Gleichstellungsarbeit in den haltnis zum Kind, das sich auch bei den 4.3. Wachsen der Glelchstellungs-
Vereinheitlichung immer verbundenen 

neuen Bundeslandem. In den alten Bun- Mannem im bewuBten Umgang mitihren arbelt (Vlelfalt) 
Einengung wurde bisher in keinem Fall 

deslandem gibt es mehr Frauenbeauf- SprOBlingen auBerte. DaB die oben ge- beklagt. Im Gegenteill Die Vereinheitli-

tragte, die aus Fachbereichen der Sozi- nannten Kindertagesstatten usw. oft In den alten Bundeslandem gibt es nach chung bewirkt wegen der besseren Ver-

al- und Erziehungswissenschaften, der W0nsche nach Qualitats- und Quanti- M0ller-Forbrodt (10) eine groBe Variati- gleichbarkeit der Bedingungen ein gutes 

Philosophie, der Geschichte und den tatsverbesserungen auslosten, ist be- onsbreite in der Praxis der Gleichstel- VerstMdnis im Kreis derGleichstellungs-

Sprachwissenschaften kommen undwis- kannt. Im Westen jedoch ist diese not- lungsarbeit. Das bezieht sich auf die Ar- beauftragten Ober die Hochschulgren-

senschaftlich auf einem Gebiet der Frau- wendige Grundversorgung vielfach nicht beitsinhalte, die Organisationsform, den zen hinweg. 

enforschung tatig waren bzw. sind. Die gegeben. Das geht einher mit einer ne- Arbeitsstil und auf die Arbeitsbedingun-

Gleichstellungsarbeit ist deshalb im Osten gativen Einstellung zur Familie und zu gen und korreliert nicht notwendig mit der Die sachsischen GleichstellungsbOros 

wenigervisionar, sondem starker praxis- Kindern. In vie! gr0Berem MaB als in der Gr0Be der Hochschule. In den neuen bzw. -referate arbeiten unter der Leitung 

bezogen und zupackend, es gibt weniger DOR werden die typischen Eigenschaf- Landem gibt es dagegen eine Verein- der Gleichstellungsbeauftragten grl5~ten-
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teils themengebunden auf ABM-Basis. 
In den alten BundeslMdem wird dage
gen mit befristet oder fest angestellten 
Referentinnen bzw. wissenschaftlichen 
Mitarbeiterinnen und Sekretarinnen, mlt 
wissenschaftlichen Hilfskraften und mit 
durch Werksvertrage gebundenen Aka
demikerinnen gearbeitet. 

Die Besetzung der ABM-Stellen mlt lang
zeitarbeitslosen Frauen und die vom Ar
beitsamt gewollte und grundsatzlich 
durchaus positiv zu wertende groBe Fluk
tuation der ABM-Mitarbeiterinnen wirkt 
sich natorlich nachteilig auf die Kontinui
tat und Effektivitat der Gleichstellungar
beit aus. Die arbeitsmarktwirksamen Lei
stungen derGleichstellungsreferatewer
den hoch geschatzt. Die sichtbaren Er
gebnisse der Gleichstellungsarbeit selbst 
finden Wertschatzung und Zustimmung, 
sie machen nachdenklich und/oder be
wirken Wlderspruch und Widerstand. Das 
liegt in der Natur der Sache, d.h. am 
bearbeiteten Gegenstand. Die Art, wie 
Ablehnung geaur!ert wird, tragt nicht im
mer zur Versachlichung und zum Er
kenntnisgewinn bei. Als ich z.B. mein 
Auto mit einem Schimpfwort beschmiert 
auf dem TU-Parkplatz vorfand, war ich 
erst einmal sauer. Die Frauenbeauftrag
ten an West-Hochschulen berichten von 
ahnhchen Vorf~Ulen. Dumme und Feige 
gibt es Oberall. 

4.4. Verhalten der Studentinnen 

Frauenbewegte und feministische Stu
dentinneninitiativen gibt es an den West
Hochschuien wenn auch nicht in zufrie
denstellendem, so doch in groBerem Ma
Beals in den neuen Landern. Es handelt 
sich um eigenstandige Vereine, um Ar
beitsgruppen der Studentenrate bzw. 
Allgemeinen StudierendenausschOsse 
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oder um den studentischen Frauenbe
auftragten zugeordnete Studentinnen
kommissionen. Diese lnitiativen arbeiten 
aus einem hohen ProblembewuBsein 
heraus ideen- und erfolgreich naturge
maB mit wechselnden Besetzungen und 
nicht immer kontinuierlich. Sie beschafti
gen sich sowohl mit Frauenforschungs
themen als auch mit Themen, die das 
Studium und die unmittelbare Nach-Stu• 
dienzeit betreffen. Die Hochschulstruk• 
tur und die lnhalte von Lehre, Forschung 
und Wissenschaft beschaftigen sie ge
nauso wie z.B. die soziale und inhaltliche 
Absicherung des Studiums mit Kind/Kin
dem. 

In den neuen Landern beginnen Studen
tinneninitiativen als hoffnungverspre
chende Pflanzchen der neuen Frauen
bewegung gerade zu keimen. Die Stu
dentinnen nutzen die Mclglichkeiten der 
Gleichstellungsreferate als lnformations
quellen z. B. in persclnlichen Gesprachen 
mit Expertinnen. Sie nehmen an Vorle
sungen und Seminaren zu Frauenfor
schungsthemen teil und nutzen Diskus
sionsangebote im Frauenkreis. Gut fre
quentiert werden die Prasenzbibliothe
ken mit geschlechtsspezifischer Litera
tur und die Frauenarchive. Bis diese Frau
en eigene und gemeinsame Ansproche 
verfechten, wird noch Zeit vergehen. 

4.5. Exlstenzlelle Probleme und 
Betroffenhelt 

Die Probleme bei der Hochschulemeue
rung sind in Zusammenhang mit den 
Ereignissen auf dem Arbeitsmarkt in den 
neuen Uindern zu betrachten. Prinzipiell 
gibt die Hochschulemeuerung zwar bis
her Chancenlosen neue Mclglichkeiten, 
der dabei einsetzende Kampf jeder ge
gen ]eden um die Stell en wird jedoch von 
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vielen Frauen nicht als Chance, sondern 
als existenzielle Bedrohung erlebt, d.h. 
wir erleben diese Erscheinung nicht nur 
als etwas in der DDR•Zeit Ungewohntes. 
E.xistenziel!e Probleme erfassen hier 
gleichzeltig einen vie! grOBeren Perso
nenkreis einschliel11ich der Gleichstel
lungsbeauftragten selbst. Dadurch ha
ben die Gleichstellungsbeauftragten mit 
Oberlastungserscheinungen in ganz an
derer GrOBenordnung zu kampfen als 
die Frauenbeauftragten an den West
Hochschulen. 

Das ist nur ein Beispiel tor aus besonde
rer Betroffenheit resultierende Ver-stand
nisschwierigkeiten zwischen Osten und 
Westen. Wir Ossis hatten die Mauer vor 
den Augen. Von Wessis erleben wir jetzt 
ein so beschranktes Gesichtsfeld und so 
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THEMA II: Bundestagsdebatte: 
lndustrieforschung in den 
neuen Bundeslandern 

. ' 
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. . ... 

In seiner 202. Sitzung debattierte der 12. Deutsche Bundestag unter 
anderem zur Forschungspolitik. Gegenstand der Be,atung war dabei 
auch ein Antrag derFraktionen von CDUICSU und F.D.P. zur "Forde
rungderlndustrieforschung in den neuen Landem". Wirdokumentieren 
im folgenden die sen Antrag (der in die AusschOsse verwiesen wurde), 
die s/ch auf ihn beziehenden Auf!.erungen in der Debatte sowie einen 
zum gleichen Thema von der SPD-Fraktion wenige Tage darauf 
vorge/egten Antrag. 

Antrag der Bundestagsfraktionen der CDU/CSU und F.D.P.: 

Forderung der lndustrieforschung in den neuen Bundeslandern 

Der Bundestag wolle beschlier..en: 

Die Situation der lndustrieforschung in 
den neuen Bundeslandem ist besorgnis
erregend. Nach neuesten Untersuchun
gen ist die Lage in den ostdeutschen 
lndustriebetrieben als aur..erst kritisch 
einzuschatzen. Der strukturelle Anpas
sungsprozer.. hat zu einem Oberpropor
tionalen Abbau der industrienahen FuE
Kapazitaten gefOhrt. 

Die bisher vom Bundesministerium for 
Forschung und Technologie (BMFT) und 
dem Bundesministerium fOr Wirtschaft 
(BMWi) ergriffenen Mar!.nahmen sind 
daher so fortzufOhren, dar.. moglichst alle 
erhaltenswerten innovativen Potentiale 
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in Ostdeutschland gesichert werden kon
nen und der notwendige Strukturwandel 
sowie der Aufbau zukunttsrnhiger lndu
striestandorte im gewOnschten Umfang 
gewahrleistet werden kann. Es ist daher 
erforderlich, mit einem BOndel von Mar..
nahmen dem weiteren Abbau der lndu
strieforschung in den ostdeutschen Bun
deslandern entgegenzuwirken und zu 
einer nachhaltig wirksamen Restruktu
rierung der industriellen Forschung und 
Entwicklung beizutragen. 

1. Um eine venar!.liche Programmpla
nung zu gewahrleisten, mu~ das erfor
derliche FOrdervolumen in den Haushal
ten von BMFT und BMWi fur die Zeit der 
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mittelfristigen Finanzplanung bis 1997 
zur VerfOgung gestellt werden. Dabei 
sind die FOrdermittel - in Abhangigkeit 
von Fortschritten im strukturellen Anpas
sungsprozeB - degressiv zu gestalten. 
Zunehmende Eigenanstrengungen der 
lndustrie slnd fOr einen erfolgreichen 
UmstrukturierungsprozeB unerlaBlich. 

2. Der Deutsche Bundestag unterstotzt 
die Gemeinschaftsinitiative Produkter
neuerung und schlagt eine angemesse
ne BerOcksichtigung in der mittelfristigen 
Finanzplanung vor. 

3 Die Vielfalt der bisherigen FOrderin
strumente ist mlt dem Ziel zu Oberplilfen, 
die Zahl der Programme zu reduzieren 
und die FOrderungsmOglichkeiten Ober
schaubarer zu machen. For klelnere und 
mittlere innovative Unternehmen sind ein
fache Verfahren der Beantragung von 
FOrdermitteln erforderlich. Zugleich ist 
sicherzustellen, daB sie sich dabei auch 
von den zustandigen Ministerien bzw. 
deren Projekttragern beraten lassen kM
nen. 

4. Die in den neuen Bundeslandem ein
gesetzten FOrderinstrumente der Mittel
standsfOrderung und lnnovationsfOrde
rung sind weiterhin und soweit wie mOg
lich der ostdeulschen Situation anzupas
sen. lnsbesondere ist die Liquiditats
schwache der Unternehmer in den neu
en Bundeslandem durch einen speziel
len FOrderbonus zu berOcksichtigen. 

5. Die Auszahlung der FOrdermittel sollte 
so gesteuert werden, daB eine rechtzei
tige Finanzierung notwendiger Ausga
ben tor die lndustrieforschung mOglich 
wird. Auch tor die Beschaffung von Ania
gen bzw. Geraten, die bei der Durchfuh
rung von lndustrieforschungsprojekten 
benotigt werden. sollten Zuschosse in-
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nerhalb von Hochstgrenzen in HOhe von 
bis zu 40 von Hundert gewahrt werden, 
soweit keine Hilfen durch lnvestitionszu
lagen mOglich sind. 

Die Bundesregierung soil weiterhin prO
fen, ob tor Unternehmen, die aufgrund 
lhrer wirtschaftlichen Situation nicht in 
der Lage sind, die erforderlichen 40 bis 
65 vom Hundert Eigenanteil bereitzustel
len um FOrdermittel zu erhalten, die 
M5glichkeit einer weiteren Reduzierung 
des Eigenanteils geschaffen werden 
kann, ggf. in Verbindung mit derVergabe 
langfristiger Kredite bzw. Absicherung 
durch BOrgschaften. 

6. For die noch unter Treuhandverwal
tung stehenden Unternehmen ist eine 
finanzielle Unterstotzung der noch vor
handenen oder kOnftig benOtigten FuE
Einheiten zu ermOglichen; sie ist ggf. 
durch ausreichende LiquiditatszuschOs
se von seiten der THA sicherzustellen. 

For die noch unter Treuhandverwaltung 
stehenden Unternehmen ist ebenfalls 
eine finanzielle Forderung der vorhande
nen FuE-Einheiten auch durch Bund und 
Lander in dem MaBe zu ermOglichen, wie 
das bei bereits privatisierten Unterneh
men der Fall ist. Es sollte zum Ziel der 
THA gehOren, die Untemehmen grund
satzlich mit den leistungsfahigen For
schungs- und Entwicklungsabteilungen 
zu privatisieren, sofem das Privalisie
rungsziel dadurch nicht beeintrachtigt 
wird. Es muB auch im lnteresse des 
Erwerbers liegen, ein Unternehmen mit 
guten eigenstandigen Zukunftschancen 
zu Obernehmen. 

7. For selbstandige, etwa aus Kombina
ten ausgegliederte Forschungseinrich
tungen (z.B. Forschungs-GmbHs) ist die 
mittelfristige Weiterfohrung der FOrder-
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maBnahme "Marktvorbereitende lndu
sb·ieforschung und wirtschaftlicher Struk
turwandel" von Bedeutung. DarOber hin
aus ist die Sicherung derfOr ihren Betrieb 
ben~tigten Immobilien durch Kauf, Ober
lassung oder Pachtvertrage zu ermOgli
chen, soweit sie noch dem Bund, dem 
Land. einer KommunalkOrperschaft oder 
der THA geMren. 

8. Nachhaltig begrOBtwird die FOrderung 
der Forschungskooperation zwischen 
kleinen und mlttleren lndustriefor
schungs-einrichtungen, lndustrieunter
nehmen und universitaren oder auBeru
niversitaren Forschungseinrichtungen, 
z.B. im Rahmen der Verbundforschung, 
der AIF oder des neuen BMFT-FOrder
programms ·'Forschungskooperationen". 

9. Die Finanzierung der Technologie
transferzentren durch die Lander muB 
mittelfristig gesichert werden. 

10. Fachleute aus den neuen Bundes
tandern sind in angemessenem Maile in 
neuen oder bestehenden Gutachtergre
mien zu berOcksichtigen. 
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11. Erforderlich ist eine angemessene 
Einbeziehung oder inhaltliche FederfOh
rung von Forschungseinrichtungen der 
neuen Bundeslander im Rahmen der 
Forschungskooperation mit ost- und mit
teleuropaischen Landern. 

12. Der EG-Strukturfonds ist starker for 
die Forschung und Entwicklung in den 
neuen Bundeslandem zu nutzen. 

Diese MaBnahmen mossen in ein Ge
samtkonzept der FOrderung der lndu
strieforschung in Ostdeutschland einge
bettet werden, in das auch die Lander 
einbezogen werden mossen. Die Bun
desregierung wird gebeten, dem Deut
schen Bundestag hierOber bis zum 31. 
Marz 1994 einen Bericht vorzulegen. 

Bonn,den12. Januar1994 

Dr. Wolfgang Schllub/e, Michael Glos 
und Fraktion 

Dr. Hermann Otto So/ms und Fraktion 
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Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und F.O.P. 
202. Sltzung des 12. Deutschen Bundestages, 13. 1. 199 

Christian Lenzer (CDU/CSU): ( ... ] Der 
Aufbau der auBeruniversitaren For
schungseinrichtungen in den neuen Bun
deslandem ist ein ermutigendesZeichen, 
wie man hier vielleicht Erfotge haben 
kann. Aber ich mOchte auch nicht ver
schweigen, daB wir mit groBen Sorgen 
auf die Rezession bei der lndustriefor
schung in den neuen Bundeslandern 
schauen. Der Kollege Joachim Schmidt 
wird sich damit naher auseinanderset
zen. [ ... ) 

Josef Vos en (SPD): .. . In der For
schungspolitik ist es zwischen den Par
teien bis auf einige Punkte so ... , daB wir 
im groP..en und ganzen doch in vielen 
Fetdem Obereinstimmen. [ .. . ] Auch die 
neuen deutschen Lander, die in Wirklich
keit im wahrsten Sinne des Wortes aus
gespart, tinanzpolitisch ausgebtutet wor
den sind, sollen ihren Anteit an d1eser 
neuen Forschungspolitik haben. Wir be
grOBen, Herr Kroger - das sage ich aus
drocklich -, daB das in Dresden so ab-
1::luft, wie es ablauft. Das will ich hier 
ausdrocklich erktaren, obwohl ich auch 
sagen mOchte, daB wir das geme einige 
Jahre eher gesehen Mtten. Man hatte 
diese Entwicktung schon vor zwei, drei 
Jahren haben kOnnen. Es lag nicht an 
den Forschern, daB das nicht geschehen 
ist, auch nicht an den Forschern der 
Regierung, sondern die tndustrie hat 
damats nicht gesagt: Wir machen das! -
Sie sagt dieses erst heute. ( ... ) 
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Dr.-tng. Karl-Hans Laermann (F.D.P) 
[ ... ) Meine sehr verehrten Kolleginnen 
und Kollegen, leider ist die Uhr abgelau
fen. tch hatte gem noch zu einigen ande
ren Punkten Stellung genommen. Mein 
Kollege Schnittler wird sich dann mit der 
Situation in den neuen Bundeslandem 
auseinandersetzen. [ ... ] 

Dr. Dletmar Keller (POS/Linke Lisle): 
[ ... ) tch mOchte heute auf einen Satz 
eingehen, den Sie, HerrBundesminister, 
in dieser Debatte formuliert haben. Sie 
haben davon gesprochen, daB es Ihnen 
gelungen ist, die staatlich getragene For
schungsstruktur in den neuen Ulndem 
neu und zukunftssicher zu strukturieren. 
Man kann das Leben natorlich mit ver
schiedenen Brillen sehen. Aber auch Sie 
werden, wenn Sie die Forschungsland
schaft in den neuen Landern kritisch be
trachten, mit Traurigkeit feststellen, daB 
vieles mit Unverstand und Unvemunft 
kaputtgemacht worden ist, was der Bun
desrepublik Deutschland auf lange Zeit 
echt fehlen wird. Sie stimmen mir be
stimmt auch zu, daB der ehematige Vor
sitzende des Wissenschaftsrats, Profes
sor Simon, emst zu nehmen 1st, wenn er 
formullert hat: "Das kommt heraus, wenn 
die Wissenschaft der Politik Oberlassen 
wird". 

Dieser Kah!schlag wurde gefOhrt mit der 
Begrondung einer chronischen Oberbe
setzung der Forschungslandschaft. Je-
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der, der es ehrtich gewollt hatte, hatte 
nachprofen kMnen, daB sich nicht nur 
die lndustrieforschung der DOR, son
dern die gesamte Forschungs- und Ent
wicklungskapazitat, bezogen auf die je
weilige WohnbevOlkerung, etwa in ei
nem Verhattnis 1 :·1 zu derwestdeutschen 
befunden haben. In absoluten Zahlen 
und ermittelt nach den gleichen Metho
den der OECD-Statistik waren das ca. 
140.000 in der DOR gegenOber 425.000 
in der alten Bundesrepublik Deutsch
land. BerOcksichtigt man noch die erheb
lich schlechtere ftnanzielte und materiel
le Ausstattung der DDR-Forschung, die, 
so gut es ging, durch das Personal wett
zumachen war, kommt unter dem Strich 
eher eine Unterbesetzung der DDR-For
schung heraus. Die ungeprofte Unter
stellung einer maBlosen Oberbesetzung 
hatte massenhaftem und vielfach willkOr
llchem Personalabbau Tor und Tor geoff
net. Das Ergebnis besteht heute darin, 
daB 75% des Forschungs- und Wissen
schaftspersonals der DOR nicht mehr 
exisitieren und ein Forschungsgefalle von 
6: 1 zwischen Westdeutschland und Ost
deutschland erreicht ist. 

Die fatalen Folgen sind zu besichtigen, 
und sie werden fOr einen langeren Zeit
raum zu besichtigen sein. Jeder, der sich 
auch nureinwenig mitderWissenschafts
entwicklung bescMftigt, weir.., daB Wis
senschaft und Forschung eines Landes 
ein hochsensibles und Ober Jahrzehnte 
gewachsenes Netzwerk sind, dem we
der mitschnellen politischen Pauschalur
teilen noch mit der Axt beizukommen ist, 
es sei denn, man will es bewuBt zersto
ren. 

Oas treibende Moment derWissenschaft 
und Forschung sind und bleiben, egal in 
welchem Land, die Wissenschaftler 
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selbst, bleiben die Forscher und ihre 
Beziehungen zum Forschungsgegen
stand und zu anderen Wissenschaftlem. 
Unter Beherzigung dIeser Binsenweis
heit wurden sowohl in der BRO als auch 
in der DOR gute, aber auch schlechte 
institutionelle und strukturelle Losungen 
gefunden. Das Problem IOste sich nicht, 
indem man alle Strukturen in der DOR 
zerschlug. tch habe schon gesagt, daB 
im Prinzip'der Umbau von Wissenschafts
und Forschungspersonal aufderTages
ordnung stand und nicht der rigorose und 
blindwOtige Abbau. Nur so Mite der bei
getretene Teil die Chance gehabt, aus 
eigener Kraft und mit eigener Akzentset
zung geistige, kulturelle und wirtschaftli
che Emeuerung zu betreiben, ohne west
deutsche Fehler und lrrwege in Wissen
schaft und Forschung zu wiederholen. 
Auf die Dauer ware das auch viel billiger 
gewesen. 

Charakteristisch fur den verantwortungs
losen Umgang mit Wissenschaft und 
Forschung in Ostdeutschland ist auch, 
wer gegangen wurde und wer gegangen 
ist. Von sich aus gegangen sind meist 
hochtalentierte jOngere Wissenschaftler 
und Wissenschaftlerinnen. Zielstrebig 
vertrieben wurden zum Teil die KOpfe, 
und weit Oberproportional vom Abbau 
betroffen waren die Frauen. Obriggeblie
bene Rumpfteams haben sowohl ihre 
fOhrenden Forscherpersonlichkeiten ver
loren als auch den wissenschaftlichen 
Nachwuchs. Die in der Wissenschaft te
benswichtigen Lehrer-SchOler-Beziehun
gen, die Schulbildung, die Ober viele Jah
re mOhsam aufgebaut worden ist, ist ka
puttgegangen. Wir wissen aus der deut
schen Wissenschaftsgeschichte, wohin 
das fOhrt und welche Konsequenzen das 
hat. 
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Die von der herrschenden Politik gewahl
te HauptstoBrichtung Personalabbau 1st 
auch nicht die entscheidende Ursache 
f~r die in der ostdeutschen Forschung 
v1elfach festzustellende Leistungsblok
kade. Existenzangst, Exi-stenzunsi
cherheit, befristete Zeitvertrage und ABM 
sind nun elnmal die denkbar schlechte
ste Hilfe fOr Innovation und Kreativitat. 

Die Obertragung ordnungspolitischer 
Schemata der Alt-BRO auf die ostdeut
sche Forschung und Wissenschaft- laut 
Einigungsvertrag sollten ja die offentlich 
getragenen Einrichtungen begutachtet 
werden - ist in einem MaBe, in einem 
Tempo und in einer Qualitat geschehen, 
wo mehr der Konkurrenzkampf als eine 
ordentliche und saubere Bewertung eine 
Rolle gespielt hat. 

Die eigentliche Katastrophe bestand aus 
meiner Sicht vor allem darin, daB nach 
dem ordnungspolitischen Verstandnis der 
Alt-BRO die Einrichtungen der lndustrie
forschung als nicht Offentlich galten und 
deshalb auch vom Wissenschaftsrat nicht 
begutachtet wurden. Und nicht nur dasl 
D,e Existenz von 86.000 BescMftigten in 
der lndustrieforschung wurde schlicht
weg ignoriert, und so wurden sie zu den 
ersten Opfem der Privatisierungspolltik 
der Treuhandanstalt. Ende 1993 sollten 
von den 86.000 noch etwa 12.000 bis 
13.000 0briggeblieben sein. Nach ande
ren Berechnungen, etwa denen des ln
s~ituts f0r Wirtschaftsforschung Halle, 
sind es weniger; die SPD spricht in ihrem 
Entschlier..ungsantrag von 10.000. Von 
diesen 10.000 oder 12.000 Mngen rund 
80% am Tropfvon Finanzhilfen des Bun
des. Die finanzielle Hilfe muB langfristig 
nicht nur gesichert, sondem ausgebaut 
werden; anderenfalls wird es elnen Wirt-
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schaftsstandort im Osten Deutschlands 
nicht geben. 

WuBte denn wirklich kein verantwortli
cher Politiker, daB die in den Staatsbe
trieben der DOR angesiedelte Forschung 
auch staatliche, also 0ffentliche For
schung war? WuBte niemand, daB die 
Forschung in der DOR ein wechselseiti
ges Geflecht von auBeruniversitarer For
schung, Hochschulforschung und lndu
strieforschungwar? Wur..te niemand, daB 
mit dem Einsturz der Saule lndustriefor
schung auch die anderen Bereiche der 
Forschung schwer beschadigt warden? 
Sind wir so reich, daB wir das geistige 
Potential von fast 80.000 Wissenschaft
lern In der lndustrieforschung auf der 
StraBe liegenlassen konnen? Nein, so 
reich sind wir !eider nicht. 

lch WOnsche dem Bundesminister Kro
ger und seinen Mannen, da~ bei den 
Versuchen der Bewasserung der ent
standenen W0ste Erfolg eintritt. Wirwer
den das Angebot, 0berall dort mitzuhel
fen, woes im lnteresse derWissenschaft 
liegt und den betroffenen Wissenschaft
lem dient, aufrechterhalten. ( ... ) 

Dr. Wolfgang Ullmann (BONDNIS 90/ 
DIE GRONEN): [ .. . ] Meine Darnen und 
Herren von der CDU/CSU, ich unterstot
ze nat0rtich alles, was Sie f0r die For
schungslandschaft der beigetretenen 
DOR tun wollen, aber ich muB sagen: 1hr 
Antrag, so gutgemeint er ist - ich kann 
ohne weiteres for ihn stimmen -, ist an 
Prazision weit hinter dem zurock was 
auf Seite 22 ff. des Forschungsberi~htes 
der Regierung steht. 

(Ina Albowitz [F.D.P.]: Das schaue ich 
sofort nachl) 
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Das r.1ul?. man aufjeden Fall ausbessern. 
lch de~ke auch, der Vorschlag macht 
erst Smn nach einem gemeinsamen 
Nachdenken Ober den Vorschlag des 
Technologierates der SPD. [ ... ] 

Dr.-lng. Paul Krager, Bundesminister 
f0rForschung und Technologie: ( ... ] Der 
R0ckgang der Gesamtausgaben tor For
schung und Entwicklung in Deutschland 
van 2,9_ auf 2,6% des Bruttoinlandspro
du~es 1st neben der derzeitigen proble
matrschen Konjunktursituation der Wirt
schaft wohl vor allem mit den besonde
ren Umstanden der Wiedervereinigung 
zu begronden und dabei insbesondere 
mit dem Wegbrechen der ostdeutschen 
lndustrie infolge von 40 Jahren MiBwirt
schaft 

(Josef Vosen (SPDJ: Ersatzlos!) 

und dam it verbundenen erheblichen Re
duzierungen der lndustrieforschung in 
den neuen Uindem. Anteilig w0rde eine 
vollentwickelte lndustrie analog der bun
~esdeutsc~~n in den neuen Landem Jahr
heh 1 0 M1ll1arden OM im Bereich der 
lndustrieforschung ausgeben. Zur Zeit 
liegt dieser Anteil bei unter einer Milliarde 
OM. Das macht in etwa, HerrVosen, den 
Anteil aus, der zwischen 2,6 und 2,9 % 
fehlt. Das heil?.t, im Bereich der staatli
chen Forschungsforderung haben wir 
keine R0ckgange verursacht. 

Wir wollen an dieser Stelle aber auch 
deutlich machen, dal?. der R0ckgang 
durch 40 Jahre Sozialismus und seine 
Hinterlassenschaften begrondet ist. Es 
verwundert mich schon, wenn Herr Kel
ler deutlich macht, daB wir im Rahmen 
der ostdeutschen lndustrieforschung zu
wenig tun, und uns auf der anderen Seite 
vorwirft, dar.. wir staatlicherseits nach 
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meiner Information mittlerweile weit mehr 
als die Halfte finanzieren. Sie sagten, 
sogar 80 %. Das ist for mich ein Wider
spruch. lch will damit namlich deutlich 
machen, daB wir 0berproportional viel 
tun im staatlichen Sektor, um die lndu
strieforschung in Ostdeutschland zu er
halten. Wir m0ssen uns fragen: Wie weit 
kOnnen wires hier treiben? Wir brauchen 
einfach lndustrie. Die k~nnen wir nicht 
k0nstlich am Leben erhalten. [ ... ] 

W~lf-Michael Catenhusen (SPD): [ ... ] 
Meme Darnen und Herren, ich denke, wir 
brauchen verstarkte Anstrengungen -
da sind wir uns im ForschungsausschuB 
immer einig gewesen • f0r die neuen 
Bundeslander. Nach einem schmerzhaf
ten ProzeB der Umstrukturierung und 
des Kapazitatenausbaus hat die auBeru
niversitare Forschung in den neuen Bun
deslandem festen Boden unter den F0-
1?.en und gute Perspektiven, wenn die 
notwendigen lnvestitionen in Bauten und 
Geraten erfolgen. 

Katastrophal, meine Darnen und Herren 
ist der Zustand der lndustrieforschung'. 
Darauf ist die Politik in dieser Regierung 
erst mitzweijahriger Verspatung aufmerk
sa m geworden. Die Forschungskapazi
taten in der ostdeutschen lndustrie sind 
weit~ehend z~rstort, und den hier jetzt 
arbe,tenden Ftrmen fehlt die Eigenkapi
talbasis, um Forschungs- und Entwick
lungskapazitaten aufzubauen oder zu 
erhalten oder ihren Eigenanteil f0r Ment
lich finanzierte Forschungsvorhaben zu 
leisten. 

Meine Darnen und Herren, wir pladieren 
entschieden for ein B0ndel an MaBnah
men der Technologiepolitik und der Wirt
schaftspolitik, um dem weiteren Abbau 
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der lndustrieforschung in Ostdeutschland 
entgegenzuwirken. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir mossen die wirtschaftsnahen For
schungseinrichtungen in den neuen Bun
deslandern starken. Wir mossen aber 
vor allem die MOglichkeiten eigenkapital
schwacherUnternehmen, Forschung und 
Entwicklung zu betreiben, drastisch ver
bessem. Wir brauchen neue Anstren
gungen von Seiten des Bundes, damit 
Untemehmen in Ostdeutschland verstarkt 
innovative Produkte unter Nutzung von 
Zukunftstechnologien entwickeln k0nnen. 
Denn nur so k0nnen wir auch unseren 
Beitrag leisten, daB mehr technologieori
entierte kleine und mittlere Unternehmen 
in den neuen Bundeslandern entstehen. 
Und nur so kOnnen wir auch dazu beitra
gen, daB derdortigen lndustrie auf Dauer 
das Schicksal erspart bleibt, nur verlan
gerte Werkbank fOrwestdeutsche Unter
nehmen zu sein. [ ... ] 

Dr. Christoph Schnittler (F.D.P.J: [ .. . ) 
Meine Darnen und Herren, der Bundes
forschungsbericht 1993 stelltsowohl eine 
sehrbeachtliche Leistungsbilanzdar, als 
er auch Fragen aufwirft. Das soll er ja 
auch. Hervorzuheben ist tar mich das 
Engagement der Forschungspolitik des 
Bundes tor die neuen Bundeslander. lch 
bin dafOr, daB man diese Situation nicht 
pessimistisch sieht, wie das heute ge
schehen ist, und daB man auch nicht, um 
mtt Kastner zu sprechen, den "Optimist
fink" herauskehrt, sondern daB man sie 
realistisch sieht. Das bedeutet: In den 
neuen Landem ist beim Aufbau einer 
leistungsstarken Forschungslandschaft 
mit Hilfe der alten Bundeslander sehr viel 
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erreicht warden. Das wollen wir durch
aus dankbar anerkennen. 

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

Auf der anderen Seite sind groBe An
strengungen und Mittel notwendig, um 
insgesamt die Forschungseinrichtungen 
auf das Niveau der alten Bundeslander 
zu heben. 

Die Max-Planck-Gesellschaft, die Frau
enhofer-Gesellschaft und GroBfor
schungszentren haben sich in anerken
nenswerter Weise in den neuen Landem 
engagiert. Am reichlichsten sind die neu
en Lander mit lnstituten der Blauen Liste 
ausgestattet: mit 34 von insgesamt 82. 
Es bleibt zu diskutieren, ob das schon 
eine endg0ltige LOsung sein kann. 

Die eigenen Anstrengen der neuen Lan
der, z . 8 . auch meines Heimatlandes Th0-
ringen, m0chte ich besonders hervorhe
ben. Bemerkenswert ist auch, daB die 
finanzschwachen neuen Lander relativ 
mehr Mittel tar institutionelle Forschung 
aufwenden als die alten. Ein Problem ist 
die Verteilung der Forschungmittel. Hier 
gibt es ein groBes Gefalle von Ost-Berlin 
mit dem hochsten Anteil bis hinunter nach 
Th0ringen. Hier gilt es ebenfalls Struktur
politik zu betreiben. 

Besonders schwierig freilich ist die Situa
tion derindustrienahen Forschung in den 
neuen Landem. Es gab einen R0ckgang 
von 74.000 auf nunmehr13.000 Perso
nen, die dort tatig sind, Tendenz: Abnah
me. Die sozialen Probleme und der Ver
lust an Kapazitaten fOr eine innovative 
Emeuerung der Produktion springen je
dem ins Auge. 

Es muB deshalb vordringliche Aufgabe 
deutscher Forschungspolitik sein, die lei-
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stungsfahigen Reste dieser lndustriefor
schung Ober die wirtschaftliche Talsohle 
hinwegzuretten. Dazu liegt Ihnen heute 
ein Antrag der Koalitionsfraktionen mit 
einem abgestimmten Katalog von Mar..
nahmen vor, for den ich ausdrOcklich um 
lhre Zustimmung bitte. lch m0chte ledig
lich einen Punkt hervorheben. Das ist die 
Forderung, EG-Strukturfonds-Mittel star
ker als bisher tor Forschung und Ent
wicklung zu nutzen. Das entspricht den 
Vorstellungen des Europaischen Parla
ments. Es wird im 0brigen in Sachsen 
und in Brandenburg bereits praktiziert. 
[ ... ] 

Dr.-lng. Joachim Schmidt (Halsb!Vk
ke) (CDU/CSUJ: [ ... ] Fast jeder weiB: 
Neue marktfahige Produkte und moder
ne Technologien bilden die entscheiden
den Voraussetzungen fOr die Wettbe
werbsfahigkeit der deutschen lndustrie. 
Dies gilt tor ganz Deutsch land, in beson
derem Ma Be aber tor die neuen Bundes
lander, die sich dem westdeutschen wirt
schaftlichen Niveau nur langsam anna
hem und aufinternationalen Markten erst 
FuB fassen mossen. 

Es bleibt deshalb dabei: Die Erhaltung 
und Entwicklung der Forschungsland
schaft in den neuen Bundeslandem stellt 
weiterhin eine zentrale Aufgabe deut
scher Politik dar. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der 
F.D.P. sowie bei Abgeordneten der 

SPD) 

Nachdem die auBeruniversitare For
schung in den neuen Bundeslandern im 
wesentlichen als konsolidiert angesehen 
werden kann, muB die lndustrieforschung, 
die die Forschungslandschaft der DOR 
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qualitativ und quantitativ pragte, endlich 
in den Mittelpunkt des lnteresses r0cken. 

Es ist richtig, daB in der lndustriefor
schung der neuen Bundeslander ein dra
stischer R0ckgang eingetreten ist. Zur 
Zeit befassen sich weniger als 1 % der in 
der lndustrie Beschaftigten mit Forschung 
und Entwicklung. In den alten Bundes
landern betragt dieser Anteil mehr als 
das Siebenfache. 

Es ist auch richtig, daB beim Personalab
bau in den Betrieben die Abteilungen 
Forschung und Entwicklung leider Im 
Vordergrund standen, weil mit Fund E in 
der aktuellen dramatischen Oberlebens
situation haufig kein Geld verdlent wer
den konnte. 

Herr Keller hat den Raum verlassen, 
deshalb kann ich mich mit ihm I eider nicht 
auseinandersetzen. 

(Zurufe von der CDU/CSU - Abg. Dr. 
Dietmar Keller [PDS/Linke Uste] betritt 

den Plenarsaal wieder) 

Herr Keller, Sie sollten in dieser Hinsicht 
ZurOckhaltung 0ben. 

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

Die Ihnen nahestehenden und zum Teil 
lhrer Partei auch noch angehOrenden 
Forschungsdirektoren und Forschungs
funktionare, die auch nach der Wende 
die KommandohOhen bedauerliche1wei
se noch besetzt halten oder hielten, ha
ben sich nach derWende als die schlimm
sten Manchesterkapitalisten erwiesen, 
nachdem sie uns vorher den Sozialismus 
als die for die Ewigkeit konzipierte Ge
sellschaftsordnung einzublauen versucht 
haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der 
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F.D.P. sowie bei Abgeordneten der 
SPD) 

Sie haben kein Recht, so zu reden, wie 
Sie es h1er getan haben. 

(Eduard Oswald [CDU/CSU]: Jawohll 
Sehr gut!) 

Die unbestri!ten schwierige Situation in 
der lndL1strieforschung der neuen Bun
deslander r0hrt partiell auch von den 
Defiziten her, die aus dem Forschungs
system der et1emaligen DOR stammen 
und for die Sie und nur Sie die Verantwor
tung tragen. 

(Belfall bei der CDU/CSU - Eduard 
Oswald (CDU/CSU]: Jawohl! Klar und 

deutlich l) 

Wenn Sie dies leugnen, zeigen Sie nur, 
dar.. Sie von dIeser Branche nichts ver
stehen. 

(Abg. Dr. Dietmar Keller [PDS/Linke 
Liste] verlar..t den Plenarsaal - Eduard 
Oswald [CDU/CSUJ: Das war sehr gut! 

Jetzt reicht es ihml Jetzt geht erl) 

Diese lnkompetenz 0berrascht allerdings 
nicht. 

(Eduard Oswald [CDU/CSU]· Unglaub
Heh jetzt geht er! Jetzt hat sich die PDS 
aufgelostl Jetzt ist gar niemand mehr 

dal) 

Meine Darnen und Herren, bei der Um
strukturierung der lndustrie in den neuen 
Bundeslt:!ndern sind in vielen Fallen klei
nere Unternehmen entstanden, die sich 
eine eigene Forschung und Entwicklung 
selbst nicht mehr leisten kMnen. Die 
industrlell orientierten Forschungsinsti
tute und wissenschaftlichen Zentren 
wurden 1990 haufig in Gesellschaften 
mit beschrankter Haftung 0berf0hrt und 
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in vielen Fallen von ihren Mutterbetrie
ben abgekoppelt. 

Diese Forschungs-GmbHs, die die der
zeitige Hauptsaule der industrienahen 
Forschung in den neuen Bundeslandem 
bilden, wurden von der Treuhandanstalt 
- u.a. auch auf unser Drangen hin - evalu
iert. Sie sind gegenwartig die wichtigsten 
Partner for die sich herausbildende mit
telstandische lndustrielandschaft. 1hr Ziel 
ist es, sich am Markt aus eigener Kraft mit 
innovativen Produkten, Technologien und 
wissenschaftlich-technischen Dienst-lei
stungen zu behaupten. 

Diese Unternehmen kOnnen aufverschie
denen wissenschaftlichen Gebieten wie 
der Werkstoffentwicklung, dem Maschi
nenbau, der Elektrotechnik, der Informa
tions- und Umwelttechnik schon heute 
auf anerkannte Leistungen verweisen. 
Sie wurden, im wesentlichen seit ~ 991 
durch FOrderprogramme des BMFT und 
des BMWi unterstotzt. Diese F0rdermar...
nahmen waren sehr hilfreich und wurden 
dankbar angenommen. 

For die wirtschaftsnahe Forschung in 
den neuen Bundeslandern wurden 1992 
und 1993 durch die Bundesregierung 
jeweils etwa 700 Millionen OM bereitge
stellt. Dies entspricht etwa einem Viertel 
des Forschungsbudgets der ostdeut
schen Wirtschaft. So anerkennenswert 
diese Unterstotzung ist, sie reicht auf 
jeden Fall noch nicht aus. Deshalb benO
tigen die meisten innovativen Unterneh
men derzeit noch intensive Unterstot
zung, vor allem Chancengleichheit, um 
zuk0nftig im nationalen und internationa
len Wettbewerb bestehen zu kOnnen. 

Im einzelnen halte ich - in Anlehnung an 
den Antrag der Koalitionsfraktionen -
folgende Mar..nahmen for notwendig. 
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Erstens. Verstarkte Fortsetzung der be
wahrten Projektforderung durch BMFT 
und BMWi: Die van der ostdeutschen 
lndust_rieforschung elnhellig begror..te 
Gemeinschafts1nitiative Produktemeue
rung sollte m0glichst kurzfristig wirksam 
werden. 

Zweitens. Die F0rderinstrumente mos
sen starker den in den neuen Bundeslan
dern real vorhandenen Bedingungen 
angepaBt werden. Das heiBt, sie mossen 
in ihrerVielfalt 0berschaubarer, im Bean
tragungsverfahren einfacher und damit 
tor mittlere und kleinere innovative Un
ternehmen handhabbarer gemacht war
den. 

Dritte~s halte ich es for dringend gebo
ten, dre F0rderung projektgebundener 
MarkterschlieP..ungs-und Vertriebsinstru
mente far innovative Produkte, moderne 
Technologien und wissenschaftlich-tech
nische Dienstleistungen finanziell zu ver
starken, um die Chancen tor den Markt
eintritt zu verbessern. 

Ein besonders ins Gewicht fallender 
~a~gel der industrienahen Forschungs
ernrrchtungen in den neuen Bundeslan
dern ist ihre aur..erst bescheidene Eigen
kapitalbasis. Dieser Umstand und der 
derzeitig akute Ertragsmangel sind dafor 
verantwortlich, dar.. in vielen Fallen die 
Eigenanteile im Rahmen der Forschungs
f0rderung nicht bereitgestellt werden k0n
nen. Deshalb ist eine Reduzierung der 
Eigenanteile, gegebenenfalls in Einzel
fallpr0fung, absolut notwendig. 

Aber ebenso erforderlict, ist es, dar.. die 
Banken beim Umgang mit innovativen 
Untemehmen mehr Risikobereitschaft bei 
der Vergabe von mittel- und langfristigen 
Krediten zeigen. 
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(Beifall bei der CDU/CSU und der 
F.D.P. sowie der Abg. Edelgard 

Bulmahn [SPD]) 

Femerhatte ich es fOr richtig, innovativen 
Untemehmen gezielt steuerliche Anrei
ze und Entlastungen zu gewahren. 

Zurn Schlur.. 

(Josef Vosen [SPD]: Schlur.. ist gut!) 

m0chte ich nachhaltig werben for eine 
intensivere Forschungskooperation zwi
schen ost- und westdeutschen For
schungseinrichtungen, auch auf dem 
Gebiet der lndustrieforschung. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr richtigl) 

Erfauben Sie mir deshalb, Ihnen ein Mo
dell mitVorbildcharaktervorzustellen: Oas 
Forschungszentrum eines bedeutsamen 
westdeutschen Konzerns entwickelt ge
genwartig gemeinsam mit der Bergaka
demie Freiberg und mit industrienahen 
Forschungseinrichtungen aus dem For
schungsstandort Freiberg in Sachsen 
modeme Membrantechnologien zur Ent
sorgung industrieller Abwasser. Die kon
zipierten Technologien werden in eins
chlagigen sachsischen Betrieben, an 
denen der westdeutsche Konzern betei
ligt ist, erprobt und bis zur Markteinf0h
rung weiterentwickelt. Die zurtechnischen 
Umsetzung notwendigen Apparate, die 
zum Tei! auch Ergebnis der Enlyiick
lungsarbeiten sind, werden von einem 
mittelstandischen sachsischen Betrleb 
gefertigt. For die EinfOhrung auf dem 
nationalen und international en Markt stellt 
derwestdeutsche Konzem sein Vertriebs
system und seine Marketingerfahrungen 
zurVerf0gung. Vom Sund, vertretendurch 
das BMFT, und dem Freistaat Sachsen 
werden die beginnenden Forschungsar
beiten angemessen finanziell unterstotzt. 
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Diese Kooperation fuBt auf gemeinsa
men wirtschaftlichen und wissenschaftli
chen lnteressen der beteiligten Partner. 
Sie fordert nicht nur den wirtschaftllchen 
Aufschwung in meiner Heimat, sie notzt 
auch dem westdeutschen Unternehmen. 
Nicht zuletzt dient sie aber auch dem 
Zusammenwachsen in unserem Land. 
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(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei 
Abgeordneten der F.D.P.) 

Vor allem letzteres sollten wir nicht ge
ringschatzen. 

Herzlichen Dank. 

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

hochschule ost jan./fobr. 1994 

Antrag der SPD-Bundestagsfraktion: 

Forderung der lndustrieforschung in den neuen Uindern 

Der Bundestag wolle beschlieBen: 

Der Bundestag ist besorgt Ober die Situa
tion in der lndustrieforschung in den neu
en Uindern. 

Nach neuesten Untersuchungen ist die 
Situation in den ostdeutschen lndustrie
betrieben noch dramatischer als vielfach 
angenommen. Die in der Wirtschaft ge
tatigten Ausgaben for Forschung und 
Entwicklung pro Kopf der Bev6lkerung 
betragen in den neuen Landem nach 
sachkundigen ScMtzungen nurnoch ein 
Zwanzigstel bis ein Zehntel dessen, was 
in den westlichen Landem aufgewandt 
wird. Deshalb muB die Forschungs- und 
Wirtschaftspolitik bei der Verteilung der 
Mittel einen besonderen Schwerpunkt 
auf den Wiederaufbau einer ostdeut
schen Forschungslandschaft legen. Dies 
ist for die neuen Lander ein SchlOssel for 
den Aufbau einer modemen Wirtschafts
struktur und tor die Ansiedlung innovati
ver Untemehmen. Die bisher vom Bun
desministerium fur Forschung und Tech
nologie (BMFT) und vom Bundesmini
sterium for Wirtschaft (BMWi) ergriffe
nen MaBnahmen reichen nicht aus, um 
unterden Bedingungen einertiefgreifen
den und anhaltenden Entindustrialisie
rung innovative Potentiale in Ostdeutsch
land abzusichem und einen Beitrag for 
den notwendigen Strukturwandel sowie 
den Aufbau zukunftsfahiger lndustrie
standorte zu leisten. 
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Der Deutsche Bundestag Mlt es des
halb tor e'rforderlich, mit einem BOndel 
von MaBnahmen dem weiteren Abbau 
der lndustrieforschung in den ostdeut
schen Landern entgegenzuwirken und 
zu einer langfristig wirksamen Restruktu
rierung der industriellen Forschung und 
Entwicklung beizutragen: 

1. Um eine Programmplanung zu ge
wahrleisten, muB das erforderliche FOr
dervolumen for die nachsten fOnf Jatlre 
in der mittelfristigen Finanzplanung des 
Bundes abgesichert und in die jeweiligen 
Haushalte des BMFT und des BMWi 
eingeordnet werden. 

2. Im Bundeshaushalt 1994 sind insbe
sondere die Ansatze fur Personalzu
wachsforderung und technologieorien
tierte UntemehmensgrOndungen (TOU) 
sowie fOr Personalkostenzuschosse deut
lich zu erhohen. Darober hinaus sind 
zusatzliche lnitiativen in den Bereichen 
Produktemeuerung / innovative Produk
te und Verfahren erforderlich. 

Die TOU-FOrderung ist bis hinein in die 
Produktentwicklung und Mar\cteinfOh
rung zu erweitem. Die erforderliche lan
gerfristige FOrderungsdauer ist mit el
nem wachsenden Darlehensanteil zu 
koppeln. 

3. Die Vielfalt der bisherigen Forderin
strumente ist mit dem Ziel zu Oberprofen, 
die Zahl der Programme auf der Grundla-

47 



ge eines Gesamtkanzepts lnhaltlich zu 
straffen und darnit die Forderm6glichkei
ten fOr die Zuwendungsnehmer Ober
schaubarer zu gestalten. 

4 . Das in den alten Landern bewahrte 
Mittel der ProjektfOrderung greift nach 
dem gravierenden Abbau der lndustrie 
und der dam it verbundenen Forschungs
kapazitaten in Ostdeutschland nur unzu
reichend. FOr wirtschaftsnahe For
schungseinrichtungen in den neuen Lan
dern mul1 deshalb fOr eine begrenzte Zelt 
eine Grundfinanzierung van Stellen durch 
Sund und LanderermOglichtwerden, um 
die Wettbewerbsfahigkeit dieser Einrich
tungen zu erhalten. Auch fur die Be
schaffung van Anlagen und Geraten, die 
bei der Durchtohrung van Forschungs
projekten benctigt werden, sollten Zu
schOsse gew~hrt werden k6nnen. 

5. Fur die noch unter Treuhandverwal
tung stehenden Unternehmen ist eine 
finanzielle Unterstutzung der vorhande
nen Forschungs- und Entwicklungsein
heiten durch Bund und Lander erforder
lich. Der Treuhandanstalt mul1 politisch 
vorgegeben werden, Unternehmen 
grundsatztich mlt den bestehenden For
schungs- und Entwicklungsabteilungen 
zu privatisieren. Der langfristige Fortbe
stand der FuE-Einrichtungen ist vertrag
lich festzuschreiben. Die Einhaltung der 
Vertrage ist zu kontrollieren. Bei Nicht
einhaltung werden Sanktionen bereits im 
Vertrag vereinbart. 

6. Vereinfachte Verfahren der Beantra
gung von FOrdermitteln sind speziell fOr 
kleine und mittlere innovative Untemeh
men auszuarbeiten. Die Forderinstrumen
te fur die Innovations- und Mittelstands
forderung sind den speziellen Bedingun
gen der in Ostdeutschland tatigen Unter-
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nehmen anzupassen. Bestandteil der 
F6rderung sollten for solche Unterneh
men auch BeratungsmOglichkeiten in
klusive Qualifizierungsstudien bis hin 
zur MarkteinfOhrung und Qualitatssiche
rung sein. Im Einzelfall sind auch die 
besonderen Uquiditatsschwachen klei
ner und mittlerer Unternehmen in den 
neuen Landem zu berOcksichtigen. 

7. FOr Untemehmen, die aufgrund lhrer 
wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage 
sind, den nach den FOrderbedingungen er
forderlichen Eigenanteil zu erbringen, muB 
die MOglichkeit einer Reduzierung des Ei
genanteils auf bis zu 20 von Hundert ge
schaffen werden, ggf. in Verbindung mit der 
Verga be langfristiger Kredite bzw. Absiche
rung durch BUrgschaften. 

8. For selbstandige, etwa aus Kombina
ten ausgegfiederte Forschungseinrich
tungen (z.B. Forschungs-GmbH) ist die 
Obertragung des Eigentums an Immobi
lien und Einrichtungen ebenso zu prOfen 
wie MOglichkeiten der Entschuldung von 
Altkrediten. 

9. Dringend erforderlich ist die Forde rung 
der Forschungskooperation zwischen 
kleinen und mittleren lndustriefor
schungseinrichtungen, lndustrieunter
nehmen und universitaren For
schungseinrichtungen im Rahmen der 
Verbundforschung. 

10. Die traditionell enge Zusammenar
beit im vorwettbewerblichen Bereich zwi
schen Einrichtungen der auBeruniversi
taren Forschung und lndustriebetrieben 
sollte gezielt durch die Vergabe kombi
nierter Projektmittel gemrdertwerden, um 
eine Stabilisierung noch vorhandener 
Forschungsgruppen in lndustriebetrieben 
zu gewahrleisten. 
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11 . Der Bund sollte zur Forderung des 
Erhalts und des Ausbaus von noch vor
handenem Know-how auf der Basis von 
geschOtzten Erfindungen vorObergehend 
die SchutzgebOhren for die finanzschwa
chen FuE-Einrichtungenzu Obernehmen. 

12. Es bleibt die Aufgabe der Bundesre
gierung, auf eine starkere Auftragsver
gabe der westdeutschen Wirtschaft an 
FuE-Einrichtungen in den neuen Lan
dem zu dringen. Es sollte als strukturpo
litische MaBnahme darauf gedrungen 
werden, daB e1n Teil der mit Fcrdermit
teln des Bundes entwickelten Produkte 
auch in den neuen Uindern hergestellt 
wird. 

13. Ostdeutsche Expertinnen und Exper
ten sind in deuUich starkerem Mal1e in 
Gutachtergremien zu berOcksichtigen. 

14. Forschungseinrichtungen aus den 
neuen Landern, die mit Partnern im ost
europaischen und asiatischen Raum 
kooperieren, sind besonders zu fOrdern. 
Hierzu ist es notwendig, die erforderli
chen Haushaltsmittel deutlich aufzustok
ken. 

15. Durch geeignete MaBnahmen, z.B. 
steuerlicher Art, ist auch die Ansiedlung 
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von industriellen Forschungseinrichtun
gen in den neuen Landern zu fcrdem, 
wobei regionale Unterschiede zu beach
ten sind. 

16. Der EU-Strukturfonds ist starker for 
Forschung und Entwicklung in den neu
en Landem zu nutzen. 

Bonn, den 3. Februar 1994 

Wolf-Michael Catenhusen, Dr. Helga 
Otto, Angelika Barbe, Holger Bartsch, 

Hans Gottfried Bemrath, Dr. Ulrich 
Btihme (Unna), Dr. Eberhard Brecht, 

Edelgard Bulmahn, Ursula Burchardt, 
Dr. Nils Diederich (Bertin), Lothar 

Fischer (Homburg), Hans-Joachim 
Hacker, Manfred Hampel, Renate 

J/3ger, Ilse Janz, Dr. Ulrich Janzen, Dr. 
Kart-Heinz Klejdzinski, Horst Kubatsch

ka, Dr. Uwe Koster, Herbert Mei6ner, 
Siegmar Mosdorf, Gerhard Neumann 

(Gotha), Renate Rennebach, Siegfried 
Scheffler, Ursula Schmidt (Aachen), Dr. 

Emil Schnell, Gisela Schr6ter, Rolf 
Schwanitz, Bodo Seidenthal, Wieland 

Sorge, Dr. Peter Struck, Wolfgang 
Thierse, Siegfried Vergin, Josef Vosen, 

Reinhard Weis (stendal), Gunter 
Wei6gerber, Hans-Ulrich Klose und 

Fraktion 
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REAKTION 

Thomas Neie (Berlin): 

Hochschulen, Politik und Landeshochschulrecht 

Dem interessierten Leser bieten die Ver
Mderungen an hso und an deren Er
scheinungsrhythmus die MOglichkeit, der 
Redaktion aufgestaute Meinungen zu
kommen zu lassen. 

Auf den ersten Blick positiv fallt der nun 
erheblich ausgeweitete Seitenumfang 
von hso auf. Schon aus dem lnhaltsver
zeichnis kann man jedoch entnehmen, 
daB fast ein Drittel des (aktuellen) Hettes 
durch den Nachdruck anderer lnformati
onspublikationen gefOllt wird. Ob dieser 
Stellenwert angemessen ist, sei zumin
dest bezweifelt. 

Die Bearbeitung von Schwerpunkten hat 
sich grundsatzlich als positiv erwiesen. Al
lein sichert eine Aneinanderreihung ver
schiedener Artikel, unabhangig von den 
Autoren und der nicht aufeinander bezoge
nen Bearbeitung eines Themas, noch keine 
(akademische) Auseinandersetzung. 

Erscheint hso zukilnftig nur noch zwei
monatlich, kOnnte es schwieriger wer
den, aktuelle Prozesse der Umgestal
tung in Ostdeutschland zu begleiten. Auch 
wenn das Hochschulgesetz des Frei
staates unter Dach und Fach ist, bietet 
die Entwicklung (nlcht nur) im Norden, so 
man diese im selben MaBe reflektieren 
will und kann, doch viel StofffOr aktuelle 
Berichte. Als politisch-akademisches 
Journal kOnnte hso durch tiefergehende 
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Auseinandersetzung diesen {vielleicht nur 
scheinbaren) Nachteil ausgleichen. 

Allein laBt das Vorwort zum ersten Heft 
des dritten Jahrganges daran Zweifel 
aufkommen. Der Anfang vermittelte den 
Eindruck, eine Presseerklarung eines x
beliebigen Jugendverbandes vor den 
Augen zu haben. Auf Polemik (Karneval 
bei Herrn Kohl), so berechtigt sie auch 
sein mag, fuBt nur selten eine Benen
nung der wirkllchen Probleme. Vielmehr 
lautt man Gefahr, sich in oberflachlichen 
Scheingefechten zu verlieren und den 
eigenen Ansprilchen nach (akademi
scher) Auseinandersetzung nicht gerecht 
zu warden. Oder glaubt die Redaktion, 
daB die Entwicklung von Wissenschaft 
und Farschung van Terminen und Anwe
senheit von Personen (Herr Kohl) ab
Mngt? FinanzierungsmOglichkeiten filr 
Scheinlosungen, das sollte beim selbst 
gesetzten Anspruch klar sein, I6sen, 
selbst wenn die Poltikerlnnen (Frau 
Schnoor) nicht darauf kommen worden, 
die nur bedingt auf FinanznOten beru
henden Probleme nicht. Lenkt die Dis
kussion um diese Finanzierung nicht gar 
von der Benennung der Probleme und 
deren Ursachen ab? 

Dreh-und Angelpunkt des zweiten Tei I es 
des Varwortes aber auch der notwendi
gen Diskussion ist die Ausrichtung der 
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Hochschulen. Eine gesellschaftlicheAus
richtung existiert nicht, allenfalls eine teil
gesellschaftliche Ausrichtung. Diese, so 
hsa 10-11/93, S.9, ist durch die Definition 
von Bildung primar als Funktion der Ver
wertungsbedingungen derdeutschen ln
dustrie gekennzeichnet. Mithin sind die 
Hochschulen entsprechend den Vervver
tungsinteressen derdeutschen lndustrie 
ausgerichtet. Ob damit ROckwirkungen 
vernachlassigtwerden, sei dahingestellt. 

An den Hochschulgesetzen von Sach
sen und Sachsen-Anhalt ware zu prufen, 
ob diese primare Ausrichtung ihre Um
setzung in den Gesetzen gefunden hat, 
wie im Vorwort des Hettes 10/11 tor Sach
sen festgestellt. Wie eine Ausrichtung 
nach dem Willen der Wirtschaft (zumin
dest nach dem Tei!, der sich auBert) 
aussehen soil, ist der Publikatian "Diffe
renzierung, Durchlassigkeit, Leistung -
Varschlage der Spitzenverbande der 
WirtschaftzurWeiterentwicklung v. Schu
le, Berufsausbildung und Hochschule" 
zu entnehmen .[1] Es !assen sich zwei 
MaBstabe entnehmen: 

Deregulierung (Liberalisierung van 
HRG und LHGen) 

- Selbstregulierung im HS-Bereich (nach 
Markterfahrungen), wozu Wettbewerb 
(Effizienz u. Evolutionsfahigkeit) und 
Management zu zahlen sind. 

Anders formuliert bedeutet dies die Ruck
nahme staatlicher Regelungen bei gleich
zeitiger Relativierung der Kallegialver
fassung. [2] Die ROcknahme der staatli
chen Regelungen wOrde in den neuen 
Landem mit der Zielstellung der Konsti
tuierung der Hochschulautonomie (3] kar
respondieren. 

Eine Unterordnung unter Verwertungs-
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bedingungen bedingt zum einen also 
Deregulierung. Ein Blick in die Gesetze
stexte bestatigt, so auch das Vorwort, 
daB die Gesetze nicht durch Dereguiie
rung gekennzeichnet sind. [Offenbarhabe 
alle Ministerien den Zustand liebgewon
nen, der ihnen weitestgehende Eingriffs
rechte, Regelungsvorbehalte und Zustim
mungserfardernisse sicherte. ] 

Sachsen (SHG) 

For den Freistaat Sachsen 1am sich die 
ROcknahrne staatlicher Regelungen nicht 
verzeichnen, vielmehr behalt sich das 
Ministerium ein Entscheidungsrecht (z. B. 
Haushalt, Eckdaten, lmmatrikulation)vor. 
Lediglich die durch GG und HRG ge
schiltzten Bereiche der Autonomie wur
den den Hachschulen zugestanden. 

Dies 1st mil einer weitgehenden Unter
grabung der Funktionen der Kollegialor
gane (FB-Rat) durch das SHG gepaart. 
Das Gesetz weist in hohem MaBe eine 
Zentralisierung (in seiner letzten Stufe 
beim Minister)auf. Wettbewerbselemen
te sind auf FB-Ebene durch die Starkung 
des Dekans bei der Mittelvergabe zu 
konstatieren. 

An den van den Spitzenverbanden der 
Wirtschaft aufgestellten Kriterien einer 
UnterordnungunterVerwertungsbedingun
gen der lndustrie gemessen, stellt das 
Gesetz keine Innovation dar. Durch die 
Oberregelung dOrften Sachsens Hochschu
len tor die Wirtschaft nicht gerade anzie
hend wirken. Aus der Kanstellation ergibt 
sich jedoch die Gefahr, dar.. eine neue 
Landesregierung rnit Unterstotzung derje
nigen, die eine Demokratisierung der Hoch
schule fordem, eine Deregulierung vor
nehmen wird, ohne die Kollegialorgane mit 
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der jetzt verloren gegangenen Kompetenz 
wieder auszustatten. 

Nach der hier vertretenen Auffassung 
dienen Eingriffskompetenzen der politi
schen Administration eben nicht der 
Ausrichtung der Hochschulen nach den 
Verwertungsinteressen der lndustrie. 

Ob das an ostdeutschen Hochschulen 
verbliebene bzw. hierher verschlagene 
Personal in der Masse den Anforderun
gen, die die lndustrie unter dem Ge
sichtspunkt eines Verwertungsinteresses 
hat, oder zumindest nach Ansicht der 
Wirtschaftsforschung haben sollte [4], 
entspricht, ware gesondert zu erortern. 

Sachsen-Anhalt 

Im Zusammenhang mit der Darstellung 
des Hochschulgesetzes Sachsen-An
halts durch H.-D. Klein sollen die oben 
aufgestellten Kriterien auch tor Sachsen
Anhalt 0berproft werden, denn nach der 
Lektore des Artikels blieb die Frage, wel
che Kriterlen der Beurteilung derselbe 
angelegt hat. 

1. Oeregulierung 

Das HS-Gesetz enthall zahlreiche Ele
mente, die auf eine Deregulierung hin
weisen. Beispielhaft Iar.,1 sich die ZusU:in
digkeit der Hochschulen fOr lmmatrikula
tion oder Einrichtung eines Kuratoriums 
nennen. lnsbesondere das Kuratorium 
steht zur freien Ausgestaltung durch die 
Hochschulen in deren Grundordnung. 
Dieser Tendenz entgegen stehen Ge
nehmigungsvorbehalte, Regelungen der 
Zusammensetzung von Kommissionen 
der Gremien, die Dienstherrenelgen
schaft des Ministers etc. Auch Sachsen
Anhalt konnte sich nicht zu einer absolu
ten Deregulierung durchringen. 
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2. Kollegialverfassung 

Im Gesetz sind keine Tendenzen einer 
Auslagerung von Entscheidungskompe
tenzen (Personal, Finanzverwaltung) aus 
den Gremien der Hochschule zu ver
zeichnen. 

lnsofern entspricht das LHG S-A noch 
weniger, insofern eine solche Stufung 
m15glich ist, den Anforderungen der lndu
strie nach Ausrlchtung an Verwertungsin
teressen. 

Zurn Artikel von H.-D. Klein seien noch 
einige Anmerkungen gemacht. lnsbesori
dere der gelegentlich anklingende Be
zug zu Sachsen scheint symptomatisch. 
MaBstab ist das weniger schlechte (Ge
setz) in Einzelfragen. 

H.-D. Klein trill fur eine Autonomie der 
Hochschulen ein. Diese Position vertar..t 
erjedoch dann, wenn Regelungen, die er 
gem verankert sehe, nicht im Gesetz 
oder nur zum Teil geregelt sind (Kurato
rium, FreischuB). Dies kann daran lie
gen, daB er angesichts der nicht erf0llten 
Forderungen nach Demokratie in den 
Gremien die M15glichkeiten der Praxis als 
schlecht einschatzt. Eine fallbezogene 
Trennung zwischen pro und contra Auto
nomie der Hochschulen wirftjedoch nicht 
unerhebliche Probleme auf. 

Da der Gesetzgeber sich for ein dem 
HRG angepaBtes Gesetz entschlossen 
hat, sind zweifelsohne zahlreiche For
mulierungen einfach Obernommen. Die 
von H.-D. Klein kritisierte Regelung einer 
"undifferenzierten Vierjahresregelung tor 
alle Studiengange" entspricht wortlich § 
1 o Abs. IV HRG. lnsofem k0nnte sich die 
Kritik allenfalls gegen das HRG oder 
gegen die Entscheidung des Gesetzge
bers, ein HRG-konformes Gesetz zu er-
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!assen, richten. Ob die haufig verwandte 
Formulierungdes "Sollens" als Bestand
teil wMlicher Obemahmen oder als Be
dauern des verlorenen Eingriffs zu wer
ten ist, ware im Einzelfall zu profen. Das 
HRG verwendet die Formulierung jedoch 
sehr haufig. 

Hinsichtlich der Gleichstellungsbeauf
tragten ist zweierlei anzumerken. Zurn 
einen stellt es einen nicht unerheblichen 
Vorteil dar, daB die Gleichstellungsbe
auftragte zuk0nftig nicht mehr durch den 
Akademischen Senat gewahlt wird. Dies 
sichert eine Entscheidung der Frauen 
darOber, durch wen sie sich vertreten 
lassen wollen. Es liegt nun, neben der 
Entscheidung des Ministeriums, in der 
Verantwortung der Hochschulen, wie sie 
die Stelle der Gleichstellungsbeauftrag
ten ausgestalten. Durch die Sicherstel
lung einer guten Zuarbeit konnte sich das 
"freie Medell" der Gleichstellungsbeauf
tragten, frei von der lnstitutionalisierung, 
inneruniversitateren Zwangen und ROck
sichtnahmen als Alternative zum west
deutschen (nlcht unumstrittenen) Stan
dard entwickeln. Zurn anderen hat sich 
ein fast unbeachtlicherSchreibfehler ein
geschlichen. DieAufgabe der Gleichstel
lungsbeauftragten bestehtnach § 83Abs. 
I in der Verhinderung von Nachteilen 
weiblicher AngehOriger der Hochschule 
(nicht erst in deren Beseitigung). 

Unter die von Dr. Bergner postulierte 
Bewaltigung der DDR-Vergangenheit ist 
wohl im Gesetz die Regelung der Stu
dentenschaft zu fassen. Das eine an 
Mitwirkung und Legitimation interessier
te Ministerialb0rokratie hier besser f0r 
eine Verfaf!.te Studierendenschaft ein
getreten ware, sei unbestritten. oar.. die 
nun getroffene Regelung jedoch ledig
lich baden-worttembergischen Gedanken 
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entspricht, dem muf!. widersprochenwer
den. Nicht nur, daf!. Studentlnnenrate 
urspronglich mit dem Anspruch einer 
besseren, nicht zwangsbedingten lnter
essenvertretung als Gegner der (verfaB
ten) FDJ angetreten sind, hat u.a. der 
StuRa Magdeburg erhebliche Zweifel an 
der Vereinbarkeit mit eigenen ldealen 
geaur..ert. Die Studentlnnenrate haben 
in Sachsen-Anhalt gerade nicht die 
Zwangsmitgliedschaft gefordert. Selbst 
die Option einer Volksabstimmung (TH 
Merseburg) wurde diskutiert. Ob man mit 
dem beschrittenen Weg den Studentln
nenvertretungen nicht gar (unbeabsich
tigt) die M0glichkeit gibt, sich neu ZU 

positionieren, wird die Zeit zeigen. DaB 
eine gefestigte Vertretung notwendig ist, 
soil damit aber nicht in Abrede gestellt 
werden. Erfahrungen nicht nur in Berlin 
zeigen jedoch, daf!. gerade das zu enge 
Korsett des Hochschulrechts den Stu
dentlnneriraten das Leben schwer, wenn 
nicht gar unmoglich macht. 

Soweit dem Auter bekannt, hat gerade 
die Stimme des B0ndnis 90/Die Gronen 
im AusschuB die Entscheidung der CDU 
mit dem Argument derFreiheitvon Zwan
gen - wider des eigentlich nach drei Jah
ren zu erwartenden Wissens Ober Macht 
und erforder1iche Gegenmacht-den Aus
schlag gegeben. 

Zur Bewaltigung der spezifischen Ver
gangenheit gehM mit Sicherheit die 
Regelung der Personal0bemahme, die 
elementares Hochschulrecht (§ 75 HRG) 
ist. Hier ist besonderes Augenmerk an
gebracht, da das Personal in der Ge
samtheit betroffen ist. Das HEG-S-A hat
te diesbezOglich MaBstabe gesetzt, als 
es sogenannte "Akademische Mitarbei
ter" berechtigte, ihre Dienstaufgaben 
selbstandig wahrzunehmen .[5] 
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Die Zuordnung der Hochschullehrer al
ten Rechts zur (korporationsrechtlichen) 
Gruppe derwissenschaftlichen Mitarbei
ter erscheint rechtlich fraglich, ist gem. § 
75 HRG AnknOpfungspunkt doch in je
dem Fall die ausgeubte Tatigkeit. 

Das Problem der OberfOhrung eines gro
Ben Teils der wissenschaftlichen Mitar
beiter auf befristete Stellen wird zusatzli
che Spannungen hervorrufen, jedoch 
wohl von den meisten Betroffenen hinge
nommen werden. 

Der Einsch.\\tzung von H.-0. Klein ist zu 
folgen. Weder gelang es, ein lnnovatives 
Gesetz zu erstellen. Noch gelang es, den 
eigenen Zielen der Bewaltigung der spe
zifischen Vergangenheit gerecht zu wer
den. Bleibt zu resomieren, das Land hat 
ein mittelmar?.iges, dem HRG entspre
chendes Gesetz. Da Hochschulen eine 
gewisse Bedeutung fOr die Entwicklung 
einer Region nicht abgesprochen wer
den kann, stellt sich auch in S-A die 
Frage, ob dem Land ein Dienst mit die
sem Gesetz erwiesen wurde. 

Wurde hier die These vertreten, dar.. die 
Ausrichtung der Hochschulen gegenwar
tig wohl nicht nur durch die Verwertungsin-

Anmerkungen: 

teressen der deutschen lndustrie gekenn
zeichnet ist, waren (in einem Diskurs) 
andere Elemente herauszuarbeiten. Um 
sich der Prozesse der Wandelungen an 
und um die Hochschulen aber vor allem 
in der Gesellschaft bewur..t zu werden, 
der von einem Teil der Gesellschaft ge
setzten Definition von Blldung und der 
neu gefaP..ten Aufgaben von Hochschu
len etwas entgegenzusetzen, bedarf es, 
so von den Hochschulen bzw. von den 
Akademikerlnnen Impulse ausgehen 
sollen, einer Auseinandersetzung. 

Den Transformationsprozer.. zu beglei
ten, bedeutet wohl zunehmend, sich mil 
der neuen Ausrichtung auseinanderzu
setzen. Und dies wOnscht sich der Autor 
im dritten Jahrgang von hso verstarkt. 
Vielleicht kann somit auch den Hoch
schulen ein lmpuls gegeben werden, den 
sle offenbar bitter Mtig haben, die eige
nen EntwicklungsmOglichkeiten zu er
kennen, und auf den sie betreffenden 
Prozer.. EinfluP.. zu nehmen. 

(Thomas Neie, Jurastudent an der 
Humboldt-Universiltit Berlin, war 

GescMftsfOhrer der Konferenz der 
Studentlnnenschaften KdS [Ost]) 

(1] so auch R. Mohn auf einem Symposium von 801 und Bertelsmann Stiftung "Hochschu
le a~ Scheideweg-Zukunftsweisender Strukturwandel statt Krisenmanagement", DUZ
spez,al v. 5.11 .93 

[2] BdWi, Zwischen Humboldt und Lean production, Diskussionspapier 

[3] Dr. Bergner, jetzt Min.Pras. Sachsen-Anhalt, 16.09.93 im Landtag 

[4] rnn. 1, div. Beitrage "Der Standort und seine Debatte" in Die Mitbestimmung, 1/94 

[5] HEG Sachsen-Anhalt § 55 Abs. 2 
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FORUM 

Hans-Dieter Schmidt (Berlin): 

Die neue Struktur der Humboldt-Universitat: Bilanz einer Diskussion 

Zurn Ende des Jahres 1993 hat der Aka
demische Senat (AS) der Humboldt-Uni
versitat zu Berlin (HUB) die folgende 
Binnengliederung der Universit.\\t be
schlossen, die 11 Fakultaten mit Fachbe
reichen und/oder lnstituten/Kliniken um
far..t; Zentrale Einrichtungen, z.B. Uni
versitatsbibliothek, Rechenzentrum, er
ganzen dieses Profil: 

(1) Rechtswissenschaften 
(2) Agrar-/Gartenbauwissenschaften 
(3) Math.-Naturwissenschaften I (Physik, 
Biologie, Chemie, Pharmazie) 
(4) Math.-Naturwissenschaften II (Mathe
matik, lnformatik, Geographie, Elektrotech
nik, Psychologie) 
(5) Medizin (Medizin, Zahnmedizin) 
(6) Philosophie I (Bibliothekswissenschaft, 
Philosophie, Geschichte, Ethnologie) 
(7) Philosophie II (Germanistik, Skandi
navistik, Fremdsprachliche Philologien) 
(8) Philosophie Ill (Sozialwissenschaf
ten, Kulturwissenschaften, Asien-/Afrika
wissenschaften) 
(9) Philosophie IV (Erziehungswissen
schaften, Wirtschaftspadagogik, Reha
bilitationswissenschaften, Sportwissen
schaften) 
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(10) Theologie 
(11) Wirtschaftswissenschaften (Be
triebswirtschaftslehre, Volkswil1schafts
lehre). 

Diese hierarchische Taxonomie verweist 
- schon bei oberflachlicher Sichtung - auf 
widerspruchliche Prinzipien und Tenden
zen: Anlehnung an bewahrte Muster (Bei
spiele: Rechts- und W irtschaftswissen
schaften), ROckgriff auf unspezifische 
Uralt-Klassifikate deutscher Universit~
ten (Beispiele: die Fakultaten Philoso
phie I bis IV), AusweglOsungen in Gestalt 
der Summierung heterogener " Restbe
stande" (Beispiel: die tragikomische Kon
struktion der Fakultat Math.-Naturwiss
senschaften II). Ein stringentes, in sich 
geschlossenes Gesarntkonzept auf der 
Grundlage zukunftsorientierter hoch
schulpolitischer und wissenschaftstheo
retischer Strategien ist nicht erkennbar. 
Dabei bestand die MOglichkeit - im Un
terschied zu anderen, "beitritts"bedingt 
heteronom determinierten NOtigungs
oder Zwangssituationen ostdeutscher 
Universitaten und Hochschulen, ver
gleichsweise autonom zu neuen, unkon
ventionellen, vom Ballast Oberkomme-
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ner Traditionen befreiten Entscheidun
gen zu gelangen. 

Fur solche Entscheidungen waren zu
nachst durchaus gunstige Voraussetzun
gen gegeben. In einem Thesenpapier 
zur strukturellen Erneuerung hat die Zen
trale Personal-Struktur-Kommission 
(ZPSK) der HUB (die Vorlauferin 
der Jetzi- gen Entwicklungsplanungs
kommission, EPK, des AS) bereits im 
Mal 1991 Richtlinien for entsprechende 
Oberlegungen fixiert. Sie liefen u.a. dar
auf hinaus, mit der Strukturbildung "bei 
Erhalt der bisherlgen disziplinaren Viel
falt interdisziplint:ire Forschung und Leh
re gezielt zu fordern und zu fOrdem, aus 
der Spezialisierung folgenden Tenden
zen zur Verselbstandigung van Diszipli
nen entgegenzuwirken und neue For
men der Kooperation, des Arbeitsver
bundes, des fachubergreifenden Dialogs 
institutionell abzusichem und zu fOrdem." 
(1 , S. 2) Dieses Thesenpapier war als 
Aktivierung einer breiten Strukturdiskus
sion in Kommissionen und Raten aller 
Planungs- und Entscheidungsebenen 
gedacht, die im Sommer 1991 zogerlich 
begann. Im Kontext dieser Diskussion 
spielten u a. folgende ldeen und Konzep
te eine Rolle: 

- lnstallierung eines Fachbereichs "Al
tertumswissenschaften" , der von der Ar
chaologie Ober die einschlagige Ge
schichtsforschung bis hln zur Grazistik/ 
Latinistik alle mit dem europaischen Al
tertum befaBten Disziplinen zusammen
faBt; 

- Vereinigung a//erliteraturwissenschaf
ten einerseits und alter Sprachwissen
schaften andererseits in zwei getrennten 
Teilstrukturen; 

- (in Anlehnung an US-amerikanische 
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Madelle) GrOndung einer Fakultat "Hu
man-Nerhaltenswissenschaften" als 
Dach tor die Facher Psychologie, An
thropologie, Ethologie, SozialOkologie, 
Rehabilitations- und Sportwissenschaf
ten; 

- ZusammenfOhrung von Biochemie, Bio
physik, "klassischen" biologischen Fa
chem und naturwissenschaftlich fundier
ter Okologie (incl. Umweltschutz) in einer 
Fakultat "Biowissenschaften"; 

- Beibehaltung derregionalwissenschaft
lichen Orientierung (d.h. der Integration 
geographischer, kultureller, historischer 
und sprachlicher Forschungs- und Lehr
aspekte) bezOglich solcher Facher wie 
Asien- und Afrikawissenschaften und 
deren Vereinigung in einer Fakultat "Re
gionalwissenschaften". 

AuBerdem wurde hier und da gefordert, 
zukunftstrachtigen und teilweise auch 
explizit gesellschafts-und kulturkritischen 
Gebieten wie Friedens-/Konfliktfor
schung, Frauenforschung, Migration/ln
terkulturelle Prozesse, Okologie/Umwelt
schutz eine gegenstandsangemessene 
Heimstatt mit hinreichenden Entwicklungs
chancen in den zu schaffenden Facher
strukturen zu gewahren und abzusichem. 

Das sind nur Beispiele; die "ldeenliste" 
lieBe sich fortsetzen. Unabhangig von 
der Frage, welche dieser Vorstellungen 
und Konzepte slch langfristig als hinrei
chend valide erwiesen hatten, ist klar, 
worum es zunachst und vordergrOndig 
ging: um die ZusammenfOhrung verwand
ter oder benachbarter Facher, um lnter
disziplinaritat (im Rahmen entsprechen
der Forschungsvorhaben, Graduierten
kollegs und gemeinsamer Promotions
und Habilitationsordnungen und -verfah
ren), um daraus resultierende Synergieef-
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fekte in Lehrn und Forschung, um gOnsti
ge Rahmenbedingungen fOr neue, inno
vationstrachtige Gebiete. Emeuerung der 
Universitat auch dadurch, daB eine na
torliche, d.h. gegenstandsorientierte 
Strukturierung der Fachervielfalt die ge
botene "Einheit der Wissenschaften" 
garantiert - diese Hoffnung stand im Hin
tergrund. Aber auch Auswirkungen auf 
eine dadurch begOnstigte Rationalisie
rung der Ausbildung wurden erwogen (z. 
B. durch die Vermeidung OberflOssiger 
Mehrfach-Lehrangebote bezOglich ein 
und desselben Gegenstandes), femer 
vereinfachte Verwaltungsprozesse. z. B. 
bezogen auf die Studienberatung, Lehr
und Forschungsorganisation, Haushalts
mittelzuweisung. In beiden Fallen stan
den potentielle Einsparungseffekte auf 
dem PrOfstand. Nat0r1ich sollte insge
samt auch gewahrleistet werden, daB mit 
der Erneuerung der Universitat ein un
verwechselbares HUB-Profil, abgehoben 
von der Freien und der Technischen 
Universitat, in der Berliner Hochschul
landschaft entsteht. 

Im Verlaufe der Diskussion sind dann 
fast alle innovativen Strukturierungside
en auf der Stracke geblleben. Sie wurden 
angefeindet, entstellt, zerredet, nicht zur 
Kenntnis genommen, lacher1ich gemacht; 
Entscheidungen Ober ein Konzept wur
den wieder und wieder aufgeschoben, 
bis es in Vergessenheit geriet; schlieB
llch warfen viele lnitiatoren solcher Pro
jekte das Handtuch. - Woran lag's, daB 
es zu diesem tragischen Desaster kom
men konnte? 

Der wesentliche Grund dOrfte in der Ar
beitsweise der Struktur-/Berufungskom
missionen (SBKn) gelegen haben. Sie 
konzentrierten sich auf die Vorbereitung 
von Personalentscheidungen (Evaluie-
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rungen, Ausschreibungen, Erstellungvon 
Berufungslisten), und zwar ausschlieB
lich im Kon text disziplinbezogenerStruk
turmodelle, deren Zentrum C3/C4-Pro
fessuren mit ihrer Ausstattung bildeten. 
Diese enge, weil so gut wie ausschlie$
lich an den Erfordemissen und Belangen 
des Einzelfaches ausgerichtete Orien
tierung wurde in regelmaBigen Anleitun
gen der SBK-Vorsitzenden durch die 
Senatsverwaltung weder problematisiert 
noch korrigiert. Und die Universitatslei
tung versaumte es, von sich aus in eigen
standig organisierten Gesprachsrunden 
mit diesen Vorsitzenden eine breitere, 
auf einen neuartigen Facherverbund der 
HUB zugeschnittene Sichtweise zu er
zeugen. Freilich: Dieses Vorhaben hatte 
eines weitsichtigen, in jeder Hinsicht 
wohlbedachten HUB-Strukturmodells 
bedurft - als Grundlage der Oberzeu
gungsarbeit. Das aber gab es nicht. Vor
Oberlegungen und Ansatze dazu, sei
tens der ZPSK in die ersten AS-Diskus
sionen eingebracht und angereichert 
durch ldeen, wie sie oben skizziert wur
den, reichten nicht aus, um das weitge
hend selbstherrliche Regiment der SB Kn 
einzuschranken. 

So war es nicht verwunderlich, daB inner
halb der SBK-Aktivitaten alle Oberhaupt 
denkbaren professoralen und disziplina
ren Egozentrismen und Egoismen zum 
Tragen kommen - ja geradezu aufblOhen 
konnten. Auch Konkurrenzangst vorVer
tretern des gleichen oder nahe verwand
ten F aches, F urcht vor kompetenter Kon
trolle und Evaluierung des Lehr- und 
Forschungsniveaus dOrften dazu beige
tragen haben, die strukturelle "Nahe" mit 
solchen Kollegen zu meiden und lieber 
"fOrsich bleiben" zuwollen. Auferschrek
kende Weise wurde offenbar, daB inter-
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nationale Trends der Wissenschaftsent
wicklung/-organisation und Argumenta
tionen der Hochschulrektorenkonferenz 
oder des Wissenschaftsrates, die auf 
kreative Strukturreformen hinzielen, in 
den Kllpfen der SBK-Mltglieder (und an
dererVerantwortlicher) kaum Wirkungen 
hinterlassen hatten. So kam, was kom
men mur..te: Die weitgehend zielunsiche
re, weil konzeptionslose Universitatslei
tung, die mittlerweile vom Gestalten zum 
Verwalten derUniversit~t ubergegangen 
war, kapitulierte vor dem Ang riff zu vieler 
eigensOchtiger, besitzstandswahrender, 
konservativer Professoren- der natOrlich 
(wie konnte es anders sein) unter dem 
Banner der Verteidigung akademischer 
Freiheiten vorgetragen wurde. Auch die 
EPK des AS, die sich streckenweise 
noch um Korrekturen dieses fatalen Kur
ses bemOhte, gab schlieBlich auf. 

Welche SchluBfolgerungen ergeben sich 
aus diesem Dilemma? - An der HUB 
beginnen jetzt (Marz 1994) Diskussionen 
um eine Verwaltungsstruktur, die mit der 
neuen Fakultaten-/Fachergliederung kor-
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respondiert. Diese Debatte dOrfte kaum 
geeignet sein, um lnitiativen in Richtung 
einer Korrektur der eingangs beschrie
benen HUB-Grundstruktur auszulOsen. 
Es gibt nur einen (freilich schwachen) 
Trost: Wer ernsthaft gewillt ist. die Poten
zen seines Faches durch interdisziplina
re Forschungs- und Lehrkooperation zu 
verstarken, wird sich auch durch eine 
hinderliche, well "fehlindizierte" Gesamt
struktur der Universitat nicht davon ab
halten !assen. Daroberhinaus bleibt zu 
hoffen: Diejenigen ostdeutschen Univer
sitaten und Hochschulen, welche sich 
noch im Aufbau befinden, mogen in dem 
Sinne lemfahig sein, dar.. sie die gravie
renden Fehler der HUB nicht wiederho
len! 

H.-O. Schmidt, Prof. em. Dr., war an 
der Humboldt-Universitat zu Bertin seit 
1990 Mitglied der Zentra/en Personal
Stroktur-Kommission (ZPSK), danach 
der Entwickfungsp/anungskommission 

(EPK) sowie 1991/92193 Dekan des FB 
Psycho/ogie und zeitwei/ig Prorektor for 

Geistes-/Sozia/wissenschaften der 
HUB 

(1) Humboldt-Universitat zu Bertin, ZPSK: Thesen zur strukturellen Erneuerung der 
Humboldt-Universltat. Manuskript, 3.05.1991 (dem Akad. Senat eingereicht). 
Zur Arbeitder ZPSKan derHUB vgl. M. Daxner: Die Spuren der Experten. ln: H. Schramm 
(Hrsg.), Hochschule irn Urnbruch. Zwischenbilanz Ost. Bertin: BasisDruck 1993, 37-39. 
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Siegfried Kiel (Halle/Saale): 

"Personelle Erneuerung" an ostdeutschen Hochschulen 
Versuch einer ganzheitlichen Betrachtung 

I. Entlassungen an ostdeutschen Hochschulen - noch oder wleder eln 
aktuelles Thema? 

Vorab drei Zahlenangaben, um unser 
Problem zu markieren: - Im Mai 1993 
teilte der Rektor der Universitat Leipzig, 
C. Weiss, folgendes mit: "Die Universitat 
Leipzig und die mit ihr zusammengefOhr
ten Hochschulen waren von den bisheri
gen StellenkOrzungen besonders stark 
betroffen: trotz entschiedener EinsprO
che wurden bisher 4.914 Stellen, das 
sind62% des Bestandes vom 1.12.1990, 
abgebaut."(1] 

- Aus einer im November 1993 heraus
gegebenen Studie " Wissenschaft in 
Sachsen-Anhalt": "Von den 1989 an der 
Martin-Luther-Universitat, derTH Merse
burg und der PH Halle/KOthen 7.144 Be
schaftigten waren im April 1993 noch 
3.570 tatig. Bis Ende 1995 ist jedoch 
noch eine weitere Reduzierung auf 2. 756 
Stell en vorgesehen. "[2) 

- Der Philosoph R. Macek in einem 
Zeitschriftenaufsatz: "Nach einergroben 
Schatzung warden von den etwa 8.500 
Gesellschaftswissenschaftlem der 
DOR ... nicht wesentlich mehr als zehn 
Prozent im etablierten Wissenschaftssy
stem verblelben."[3] 

Trotz solcher Zahlen, die mohelos durch 
weitere erganzt werden kOnnten, war ich 

hochschule ost jan./febr. 1994 

mir eine ganze Zeit nicht sicher, ob es -
noch oder wieder - sinnvoll sein konnte, 
diesen Artikel Oberhaupt zu schreiben. 
Nicht nur daB Ober die Entlassung von 
Wissenschaftlern und anderen Hoch
schulangeMrigen in der Vergangenheit, 
auch in dieser Zeitschrift, schon man
ches verotfentlicht warden ist; gravieren
der ist eigentlich die Tatsache, da~ Ober
all und in alien Bereichen der Ex-DOR 
entlassen wurde und wird, in der lndu
strie, der Landwirtschaft, im kulturellen 
Sektor, in den Verwaltungen, in man
chen Bereichen z.T. rigoroser als an 
Hochschulen. So gesehen sind die Ent
lasssungen von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern oder die Schlie
r..ung von Hochschulen - dies mag man 
mit oder ohne Sarkasmus sagen-eigent
lich nichts Besonderes. 

Auch schien es, zumindest eine Zeitlang, 
daB die Entlassungswellen an den ost
deutschen Hochschulen inzwischen ab
geebbt seien und sich, manifestiert etwa 
durch die Berufung von Professoren 
("neuen Rechts"), vor allem aber die 
Verabschiedung neuerHochschulgeset
ze, eine "neue Normalitat" abzeichnet, 
der man die Wunden der Vergangenheit 
- der weiter zurOckliegenden und der 
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jungsten kaum noch ansieht. In ein sol
ches Bild paBte dann auch das mit einl
gem Stolz schon im Jahre 1992 ausge
sandte Signal aus dem Norden: "Hoch
schulemeuerung abgeschlossen" - so 
Jedenfalls eine ministerielle Aussage aus 
Mecklenburg-Vorpommem.[4] 

Nun hatte lch zwar bei meinen Oberle
gungen fUr diesen Artikel ein ganz be
stimmtes Anliegen im Blick, das ich so 
noch nirgends entfaltet sah - namlich 
eine ganzheitliche {im Gegensatz zur 
derzeit dominierenden punktuellen) Sicht 
auf das Thema zu versuchen -, aber es 
blieben Fragen: Wen interessiert das ei
gentlich (noch oder wieder)? Die vielen 
Entlassenen? Die Verbliebenen? Gar die 
Entlassenden? Die Mitwirkenden oder 
die vielen hilflos daneben stehenden 
Westdeutschen? Solche eher zur Unter
lassung unseres Anliegens tendieren
den Gedanken kreuzten sich nun mit 
aktuellen lnformationen, die alles andere 
als ein Ende der Entlassungswellen an 
ostdeutschen Hochschulen signalisieren: 

- Eine Hallesche Tageszeitung erschien 
am 3.12.1993 unter der Schlagzeile "Uni
versitat entlaBt etwa 600 Mitarbeiter"; in 
elnem Untertitel heiBt es: 
- "Senat beschloB Entlassungen zu Jah
resende 1994 und 1995." [5] 

Eine in Leipzig erscheinende Tageszei
tung berichtete im Oktober 1993 von 
weiteren vorgesehenen Stellenk0rzun
gen an der Leipziger Universitat und zi
tiert deren Rektor mit den Worten: "Wir 
stehen personell mit dem Rucken zur 
Wand"; eine Reduzierung von bisher 
10.400 festen Akademikerstellen um 
2.000 in ganz Sachsen worde auf Leipzig 

60 

"kaum zu verkraftende Auswirkungen'' 
haben.[6] 

- Auf eine dritte derartige Hiobsbotschaft 
stieB ich in Gestalt einer von der GEW 
Th0ringen herausgegebenen lnfonnati
on zum Entwurf des Landeshaushaltes 
1994: Im Bereich der Universitaten sol
len trotz gestiegener Studentenzahlen 
(weitere) 331 Stellen, vornehmlich im 
Bereich des akademischen Mittelbaues, 
abgebaut werden, und nach wie vor sei
en etwa 25,5% aller Stellen {unbefristet) 
mit dem Vemerk "kw'' versehen.[7] 

- Die SchlieBung derMedizinischen Hoch
schule Erfurt zum Jahresende 1993, fur 
deren Erhalt fast 26.000 Unterschriften 
zusammengetragen wurden [8], ist in die
sen Zahlen schon gar nicht mehr enthal
ten. 

SchlieBllch eine Presseinfonnation 
Ober die BerlinerCharite: "Ungefahr80% 
der HUB-Mitarbeiterwerden ... Ober befri
stete Anstellungen step by step bis 1996 
aus der Universitat katapultiert. 

Nur 20% der Humboldtlaner haben eine 
Chance, unbefristete Stellen zu erhal
ten. "[9] Die Aktualitat und Brisanz der 
Sache - auch an dieser Stelle k(jnnten 
weitere Zahl en genannt werden - erleich
tert unser spezifisches Anliegen einer 
ganzheitlichen Betrachtung der "perso
nellen Emeuerung" an den ostdeutschen 
Hochschulen nun keineswegs. Die Din
ge sind also nach wie vor im FluB, weiter
hin erleben nicht wenige Hochschulan
geMrige Eingriffe in ihre berufliche Exi
stenz. Wir meinen, daB es an der Zeit ist, 
die Dinge in ihrem inneren Zusammen
hang zu sehen und nach dem (politisch
konzeptionellen) Hintergrund sowie den 
Folgen zu fragen. 
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II. Zum politlsch-konzeptionellen Hintergrund 

Die in den meisten der neuen Bundes
lt:inder vollzogene und sich noch vollzie
hende konservative "Emeuerung" der 
Hochschulen hatte im wesentlichen zwei 
Ziele: erstens die Angleichung des ost
deutschen Hochschulwesens an das 
westdeutsche, Herstellung" HRG-konfor
mer' ' VerMltnisse, verbunden mit der 
weitgehenden Liquidierung von DDR
spezifischen Einrichtungen und Gege
benheiten; zweitens die "personelle Er
neuerung", und zwar mit ihren zwei Sei
ten: Es ging zum einen um die politische 
Oberpr0fung und "Reinigung" des Lehr
k0rpers, die Entlassung Tausender Wis
senschaftler und anderer Hochschulan
gehOriger aus politischen und (tatsachli
chen, manchmal aber auch nur so be
zeichneten) finanziellen bzw. bedarfsbe
dingten Gr0nden; zum anderen um den 
Aufbau eines neuen, zahlenmaBig deut
lich reduzierten, anders strukturierten und 
- zumindest in seiner groBen Mehrheit -
politisch zuverlassigen Lehrkbrpers. 

Die "personelle Erneuerung" an den ost
deutschen Hochschulen als Bestandteil 
der grundlegenden Umgestaltung der ge
sellschaftlichen Verhaltnisse in Ost
deutschland nach dem Muster, den Prin
zipien und dem Selbstverstandnis der 
("alten") B,.mdesrepublik Deutschland 
wurde und wird mit zwei Annahmen oder 
Behauptungen verkn0pft: Erstens seien 
an den Hochschulen der DOR zu viele 
Wissenschaftler und andere Mitarbeiter 
beschaftigt gewesen; deshalb sei ein 
"Personalabbau" bzw. ein "Abbau des 
Personals0berhangs" erforder1ich. Zwei
tens seien !m erheblichen Ma Be - dies ist 
so nie gesagt worden, aber der Kem 
vieler wortreicher hochschulpoliitscher 
Erklarungen - nicht die "Richtigen" an 
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den Universitaten und Hochschulen ta
tig; diese Mtten - nach dem Urteil der 
"Richtigen" - als "politisch Belastete", 
als "Staats-" bzw. "Systemnahe", als 
"objektiv Kompromittierte" bzw. wegen 
pers(:)nlicheroderfachlicherNichteignung 
ihr Recht verwirkt, weiterhin an der Hoch
schule zu wirken und m0Bten deshalb 
von ihr entfemt werden. 

Da aus naheliegenden Grunden eine 
"Aufhebung" der ostdeutschen Universi
taten (der meisten Hochschulen hinge
gen schon) nicht in Betracht kam, sich 
hier die Situation also anders als bei
spielsweise bei der Liquidierung von ln
dustriebetrieben und anderen Einrich
tLJngen darstellte, entstand ein spezifi
scher Mechanism us derstrukturellen und 
personellen Erneuerung, des Ab- und 
Umbaues des ostdeutschen Hochschul
wesens. Es kam dabei zu einer eigenar
tigen und sublimen, teilsdeutlich erkenn
baren und teils kaschierten Verschmel
zung politischerund (:)konomischer {bzw. 
bedarfsorientierter) Kriterien. Speziell tor 
die Oberprufung sowie die Entlassung 
und - man muB dies schon so deutlich 
benennen - die berufliche Ausgrenzung 
von Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftlem aus politischen Grunden wur
de ein umfassendes lnstrumentarium 
entwickelt, das als I0ckenlos, geradezu 
als perfektioniert anzusehen ist. Wenn 
wir nachfolgend versuchen, das erarbei
tete System zu kennzeichnen und des
sen Elemente knapp zu charakterisie
ren, so erachten wir es als erforder1ich, 
zwei Bemerkungen von unterschiedlicher 
Art voranzustellen: 

Erstens sol! hier deutlich der Standpunkt 
zum Ausdruck gebracht werden - ihn 
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habe ich Offentlich mehrfach get:iuBert 
[1 OJ -, daB zu einer demokratischen 
Hochschulemeuerung auch die Entfer
nung solcher Personen von der Hoch
schule geMrt (hatte), die sich als inkom
petent erwiesen oder die in der Vergan
genheit anderen Menschen Schaden 
zugefOgt haben. For mich stand neben 
der politischen die moralische und auch 
die Okonomisch-finanzielie Dimension der 
Hochschulerneuerung nie in Frage, alier
dings im Rahmen eines anderen Kon
zepts, das - ich kann dies hier nur 
andeuten - primar (oder !oiarker) vom 
Prinzip der Selbstbestimmung hatte aus
gehen mossen. Unsere wiederholt vor
getragene Kritik am ProzeB der konser
vativen, primar "von oben", mithin admi
nistrativ vollzogenen Hochschulemeue
rung [11], die nicht wenigen kompeten
ten und personlich integren Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlem jegli
che Chance nahm, sich in den ProzeB 

einer demokratischen Hochschulreform 
einzubringen, haben wir zu keinem Zeit
punkt als "Freibrief' for lnkompetente 
und durch Fehlverhalten politisch-mora
lisch Diskreditierte aufgefaBt. 
Zweitens: Das System des Oberprotens, 
Entlassens und Ausgrenzens von Hoch
schulangeMrigen ist so perfekt, feinma
schig und differenziert, daB es nur schwer 
Oberschaubar ist. Hinzu kommt noch et
was anderes: Ganz offensichtlich ist nicht 
alles an Kriterien, Regularien und "Ori
entierungen" in Gesetzesformfixiertwor
den. Es existieren diverse ministerielle 
Untersetzungen in schriftlicher und mog
licherweise auch mondllch geauBerter 
Form.[12] Deshalb kOnnen wir, zumal wir 
uns neben Erfahrungen Betroffener nur 
auf VerOffentlichtes stotzen, nicht ganz 
die MOglichkeit ausschlieBen, daB be
stimmte Einzelheiten sowie landesspezi
fische Modifikationen nicht oder nicht 
vollstandig erfaBt werden. 

Ill. Die lnstrumente und Methoden 

In einem Versuch zu einer ganzheitli
chen, vorzugswelse an hochschulpoliti
schen Kriterien orientierten Sicht lar..t sich 
das fOr das ostdeutsche Hochschulwe
sen entwickelte System von lnstrumen
ten und Methoden der "personelien Er
neuerung", insbesondere des Entlassens 
von HochschulangeMrigen wie folgt skiz
zieren (auf das z.T. andersartige Vorge
hen im Lande Brandenburg sei ausdrOck
lich verwiesen, kann aber hier nicht na
her eingegangen werden~): 

1. Entlassung durch Abberufung 
(1990) 

Die erste Entlassungswelle, Ober die 
heute kaum noch gesprochen wird, voll
zog sich im letzten Jahr der DOR und 
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betraf vor allem die Lehrkrafte a•.Jf dem 
Gebiet des "Marxismus-Leninismus". 
BegrOndet wurden die Entlassungen mit 
dem Fortfall des "marxistisch-leninisti
schen Grundlagenstudiums". Der letzte 
Bildungsminister der DOR, H.J.Meyer, 
stellte - offensichtlich mit einigem Stolz 
rOckblickend fest, dal!. derMinisterrat "auf 
melnen Vorschlag die Abberufung ailer 
Hochschuilehrer tor Marxismus-Leninis
mus" beschlossen habe, "In den folgen
den Monaten habe ich Hunderte von 
Abberufungen unterschrieben. "[13] Man 
wird die BegrOndung dieser Aktion in 
Anbetracht der realen Entwicklung in der 
ostdeutschen Geselischaft und im ost
deutschen Hochschulwesen als plausi
bel ansehen mOssen. Aber damit ist in 
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meiner Sicht weder die Notwendigkeit 
einer kritischen, auch differenzierten 
Analyse des in der DOR praktizierten 
"marxistisch-leninistischen Grundlagen
studiums" hinfallig geworden noch die 
Tatsache zu leugnen, dal!. die damalige 
Aktion den Anfang eines Weges mar
kierte, der - entgegen gelegentlich an
dersartig geauBerter Beteuerungen - zur 
weitgehenden Eliminierung des marxisti
schen Den kens an den Universitaten und 
Hochschulen fOhren kann. 

2.Entlassung wegen (tatsachllcher 
oder unterstellter) Tatigkelt fOr das 
MfS 

Die Praxis auf diesem Gebiet ist allge
mein bekannt. MfS-Mitarbeit wird quasi 
als objektives Selektionskriterium ge
nutzt: Es wird - vielleicht gibt es Ausnah
men - als irrelevant angesehen, wie 
ein(e) HochschulangehOrige(r) zu einer 
MfS-Mitarbeit kam, wie diese gestaltet 
wurde und wie sie/er heute dazu steht. 
Die Betreffenden sind im Hochschulbe
reich (sowie generell im Offentlichen 
Dienst) faktisch chancenlos. 

3. Entlassungen 
durch" Abwlcklung" 

Die Ende 1990 gefaBten und in der Regel 
ab 1.1.1 991 wirksam gewordenen Be
schlOsse zur "Abwicklung" waren die 
erste konzentrierte und zugleich konzer
tierte Aktion der (zumeist von der CDU 
gefOhrten) neuen Lander gegen die in 
der DOR entstandene Hochschul-, Wis
senschafts-und Ausbildungsstruktur. Be
troffen waren vorwiegend zentrale Berei
che der Gesellschafts- bzw. Sozialswis
senschaften der Universitaten und Hoch
schulen. Ab 1.1.1991 und - nach Ablauf 
abgeschlossener Zeitvertrage - auch 
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spater wurden viele hundert Hochschul
lehrer und Mitarbeiter entlassen, oftmals 
ohne PrOfung ihrer wissenschaftlichen 
Kompetenz und persOnlichen lntegritat. 
lnzwischen vorgelegten neuen Konzep
ten (hier gab es allerdings einen unter
schiedlichen Entwicklungsstand) und vor 
allem den In den betreffenden Einrich
tungen tatigen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, die ihre Sachkllnde, 
ihr spezifisches ProblembewuBtsein und 
ihr Engagement im ProzeB der Erneue
rung der Hochschule unter Beweis stel
len woliten, wurden nicht die geringsten 
Chancen gegeben. Lediglich einige we
nige Mitarbeiter dieser Einrichtungen 
durften - lokal unterschiedlich an der 
Hochschule verbleiben. 

4. Entlassung lnfolge "sanften" 
oder masslven Drucks 

Hier sind Entlassungen gemeint, die nach 
auBen als "freiwillig" bezeichnet wurden 
(man ist nicht bzw. nicht aus "unehren
haften" Grunden gekOndigt worden, hat 
oftmals selbst den Antrag auf Auflosung 
des Arbeitsverhaltnisses gestellt). In Wirk
lichkeit ist das Ausscheiden jedoch. z.B. 
durch den Hinweis auf eine eventuell zu 
erwartende negative Oberpri.ifung. mehr 
oder weniger erzwungen worden, oft
mals gekoppelt mit der Moglichkeit, in 
den AltersObergang zu "wechseln'~. Es 
gab jedoch auch Lehrende, die tatsach
lich von sich aus die AuflOsung ihres 
Beschaftigungsverhaltnisses anstrebten, 
z.B. weil sie sich nicht mehr der perma
nenten Drucksituation an der Hochschu
le aussetzen wollten oder nicht bereit 
waren, sich (neu) anzupassen. Hier sind 
auch die nicht wenigen Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftler zu nennen, 
die gegen ihre Entlassung gerichtlich 
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geklagthaben,jedochan einem bestimm
ten Punkt des Verfahrens dazu gebracht 
worden sind, einem gerichtlichen "Ver
gleich" zuzustimmen, der ihnen zwar ei
nen bestimmten (mehr oder weniger be
scheidenen) Geldbetrag, jedoch nicht 
wieder eine BescMftigung an der Hoch
schule einbrachte. An dieser Stelle muB 
auch vermerl<t werden, daB - speziell 
aus dem natur- und ingenieurwissen
schaftlichen Bereich - nicht wenige, vor 
allem j0ngere und leistungsfahige Wis
senschaftlerlnnen die Universitc':iten und 
Hochschulen verlieBen, u.a. weil sie hier 
fOr sich - auch in Anbetracht einer andau
ernden Verunsicherung - keine beruf
liche Chance mehr sahen. 

5. Entlassung lnfolge der T~tlgkelt 
der "Personalkommlsslonen" 

Wirkte die "Abwicklung" wie ein Kahl
schlag gegen zentrale Bereiche der Ge
sellschafts-bzw. Sozialswissenschaften, 
so war mit der Tatigkeit der "Personal
kommissionen" (in Mecklenburg-Vor
pommem: " Ehrenkommissionen") nun
mehr die I0ckenlose Oberpr0fung aller 
(verbliebenen) HochschulangehMgen 
und die Entlassung einer groBen Zahl 
von ihnen aus vorwiegend politischen 
Gr0nden angesagt. An der Art und Wei
se wie die "Personalkommissionen" zu
stande gekommen sind, wie sie praktisch 
agierten und vor allem welche Wirkun
gen ihre Urteile, ihre "Empfehlungen" 
hatten, schieden und schelden sich die 
Geister. Biszum heutigen Tag (und wahr
scheinlich auch ein ganzes Stock in die 
Zukunft hinein) wirl<t allein die Nennung 
des Wortes "Personalkommission" po
larisierend und ruft die verschiedenen 
Emotionen hervor. Von den einen als 
notwendig, richtig und - mit dem Verweis 
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auf das jeweilige Hochschulemeuerungs
gesetz - als rechtens verteidigt, von den 
anderen als Instrument der (politischen) 
Rache, der Bestrafung von DDR-Ver
gangenheit und derberuflichen Ausgren
zung aus politischen GrOnden bezeich
net bzw. so erlebt - dies ist in etwa das 
disparate Bild, auf das man immerwieder 
(und landerObergreifend) stOBt. Ein von 
Argumenten getragener Diskurs, gar eine 
Vermittlung oder Verstandigung ist z.Z. 
auch nicht ansatzweise in Sicht. Entlas
sende und Entlassene trennen sozusa
gen Welten. Wahrscheinlichwerden erst 
kOnftige Wissenschaftshistoriker, die ei
nes Tages (hoffentlich!) Zugang zu den 
Akten haben werden, in der Lage sein, 
die gesamte Problematik und Tragweite 
der Tatigkeit der "Personalkommissio
nen" zu 0berschauen. Hier nur drei kon
krete Feststellungen: 

Erstens 1am sich nachweisen, daB durch 
die zustandigen Ministerien mindestens 
in zweierlei Hinsicht direkter EinfluB auf 
die Tatigkeit der Kommissionen genom
men wurde: einmal, wie bereits darge
stellt, durch die Vorgabe von (faktisch so 
wirkenden) Selektionskriterien, die nur 
mit viel Phantasie als "Untersetzungen" 
oder "Konkretisierungen" von (ohnehin 
politisch restriktiv formulierten) Geset
zesaussagen angesehen werden kOn
nen; zum anderen durch die Nichtbesta
tigung einzelner, demokratisch legitimier
ter Kommissionsmitglieder.[14] Eine stell
vertretende Vorsitzende einer Personal
kommission bezeichnete ihr Gremium 
als den "verlangerte(n) Arm des Mini
sters" .[15] Zweitens mu!! festgestellt 
warden, daB Wissenschaftlerlnnen in ei
ner groBen Zahl nur deshalb von den 
"Personalkommissionen" als "personlich 
nicht geeignet" eingestuft und daraufhin 

hochschule ost jan./febr. 1994 

enllassen wurden, well sie bestimmte 
Funktionen in der DDR ausge0bt haben. 
Nicht ein bestimmtes Fehlverhalten, das 
eine K0ndigung hatte rechtfertigen kon
nen, sondem ausschiieBlich das in der 
DDR gezeigte gesellschaftliche Engage
ment (z.B. innerhalb der SEO oder der 
FDJ oder der Gewerkschaft) f0hrte zum 
AusschluB aus der Universitat oderHoch
schule, der for nicht wenige faktisch ei
nem Berufsverbot gleichkam.[16] Drit
tens soll konstatiert werden, daB das 
Konzept der "Personalkommissionen" 
z.8. nicht nur bei Betroffenen [17], son
dem auch aus neutraler Sicht zu erhebli
chen Einwanden gefOhrt hat. So verweist 
der Bielefelder Hochschuldidaktiker W.
D. Webler auf die fehlende Unabhangig
keit zumindest etlicher Kommissionsmit
glieder, die lntransparenz der Verfahren, 
die Vertetzung des Gleichheitsgrundsat
zes sowie auf "geteilte" MaBstabe.[18] 

6. Entlassung infolge elner fachll
chen OberprOfung 

Die Problematik der OberprOfung derfach
lichen Kompetenz aller (verbliebenen) 
Wissenschaftlerlnnen durch speziell ein
gesetzte Kommissionen, diez.8. in Sach
sen und Th0ringen als "Fachkommissio
nen", in Sachsen-Anhalt als auBeror
dentliche Berufungskommissionen", in 
Mecklenburg-Vorpommem als "Oberlei
tungskommissionen" bezeichnetwurden 
ist folgende: Im Unterschied zu den seit 
Jahren angedachten und offensichtlich 
nur zogernd anlaufenden fachlichen 
"Evaluierungen" in den alten Bundeslan
dem, die den kritisierten Hochschulleh
rem schlimmstenfalls einen gewissen 
Prestigeverlust (wenn 0berhaupt) einbrin
gen warden, f0hrten und f0hren die ent-
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sprechenden Oberpr0fungen in Ost
deutschland zu Urteilen im Sinne von 
"Sein oder Nichtsein", d.h. zu einer (ggf. 
gestuften) positiven Beurteilung oder zur 
Abberufung bzw. K0ndigung. ln Anbe
tracht dieser Konsequenz ist schon zu 
fragen, mitwelcher Legitimation und nach 
welchen (nachvollziehbaren) Kriterien die 
Kommissionen - sagen wir - zwei Wis
senschaftler mit derselben Qualifikation 
(z.B. beide sind promoviert, oder beide 
haben sich habilitiert) in einer Weise 
unterschiedlich beurteilen, daB der eine 
die Universitat verlassen muB und der 
andere in ihr verbleiben kann (im 0brigen 
d0rftees Leistungsdifferenzierungen un
ter Wissenschaftlerlnnen bei gleicher 
Grundqualifikation auf der ganzen Welt 
geben). 

Zumindest in Sachsen-Anhalt - dort ist 
es uns durch eine gewerkschaftliche In
formation bekannt geworden - kam noch 
etwas Gravierendes hinzu: Die fachliche 
OberprOfung ist in gewisser Weise ver
quickt worden erstens mit den Unterla
gen der politischen Oberprafung (jede 
Lehrkraft hatte eine schriftliche Zustim
mung zur Einsichtnahme in dieAkten der 
Personalkommission durch die Oberpr0-
fenden abzugeben) und zweitens mit 
vorgesehenen Veranderungen in den 
Fachbereichsstrukturen (d.h. die Fest
stellung derfachlichen Eignung oder Nich
teignung wurde unmittelbar mit dem Kri
terium des k0nftigen Vorhandenseins 
oder Nichtvorhandenseins von Stellen 
verkn0pft). So erwiesen sich die "Fach
kommissionen", "auBerordentlichen Be
rufungskommissionen" o.a. als weitere 
und im hohen Grado problemgeladene 
Selektionsistrumente f0r Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler. 
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7. Entlassung infolge "Wegfall des 
Berufungsgebletes" bzw. "fehlen
der Elgnung nach grundslitzllcher 
lnhaltllcher Anderung des Beru
fungsgebletes" 

Diese Vorgaben, schon formuliert in den 
Hochschulerneuerungsgesetzen, sind 
auf den ersten Blick einsichtig und kOn
nen auch-dies sei hierdeutlich formuliert 
- fOr bestimmte Disziplinen notwendig 
und sinnvoll sein. Aus einer Reihe von 
lnformationen, die dem Verfasser durch 
Betroffene bekanntgeworden sind, erge
ben sich jedoch zumindest einige Fra
gen: Sind die o.a. Kriterien - beginnend 
schon mit dem ProzeB der "Abwicklung" 
- mOglicherweise auch so gehandhabt 
wurden, daB sie zum "Verschwinden" 
von (unliebsamen) Wissenschaftsdiszi
plinen und zur Entlassung von (ebenso 
unliebsam gewordenen) Wissenschaft
lerlnnen fOhrten und fOhren? Sind die 
Veranderungen in den Bezeichnungen 
von Wissenschafts- bzw. Berufungsge
bieten in jedem Falle durch tatsachliche 
grundlegende inhaltliche Veranderungen 
dieser Gebiete nachvollziehbar begron
det, so daB personelle Veranderungen 
(Entlassungen und Neuberufungen) 
ebenso legitimiert sind, oder gab es auch 
in dieser Hinsicht mOglicherweise primar 
politisch motivierte Entscheidungen? 

Es ware m.E. wichtig, bei kOnftigen wis
senschaftshistorischen Untersuchungen 
auch solche, zweifellos diffizile Fragen 
nicht zu umgehen. 

8. Entlassung wegen "Mangels an 
Bedarf' 

Tausende von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern, vor allem aus dem 
Mittelbau, sowie Arbeiter und Angestell
te sind, verstarkt seit der zweiten Jahres
halfte 1992, davon betroffen. Ganz sf-
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cher gab und gibt es, dies geht auch aus 
unseren bisherigen AusfOhrungen her
vor, begrundete Falle von "Mangel an 
Bedarf". Die Frage ist nur, was ist Im 
Hochschulwesen " Bedarf', wer definiert 
und entscheidet, was als "Bedarf' und 
was als "Mangel an Bedarf' zu gelten 
hat? Ganz offensichtlich dominiert der
zeit nicht eine inhaltliche Bestimmung 
des Bedarfs an Stellen (gegenwartige 
und kOnftige Erfordernisse und Tenden
zen in der Gesellschaft in ihren regiona
len, nationalen und globalen Dimensio
nen sowie derWissenschaft selbst), son
dern die Finanzpolitik, die weitgehend 
die Stellenplane bestimmt.[19] Wenn man 
sich die Aussage des sachsischen 
Staatsministers H.J.Meyervergegenwar
tigt, der mangelnden Bedarf als "nicht 
bezahlbaren Bedarf' (20] interpretiert, 
dann stellt sich schon generell die Frage 
nach derVerteilung der Mittel in der heu
tigen Bundesrepublik Deutschland. 

Die Entlassungen wegen "Mangels an 
Bedarf' muB man m.E. in kritischer Weise 
auch auf dem Hintergrund des in der Bun
desrepublik vorherrschenden und (nun 
Schritt um Schritt auch in den neuen Uin
dern) praktizierten Selbstverstandnisses 
von Personalausstattung an Hochschulen 
sehen: An von Professoren dominierten 
Universitaten (und erst recht an den Fach
hochschulen des gegenwMigen Typs [21]) 
haben wissenschaftliche Mitarbeiterlnnen 
mit einem selbstandigen Aufgabenprofil 
offensichtlich nur wenig Platz. 

9. Entlassung wegen SchlieBung 
von Hochschulen 

So sehr die Landesregierungen der ost
deutschen Lander die GrOndung vor al
lem von Fachhochschulen als Erfolg ih
rer Politik auch hervorheben, so bleibt 
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oftmals die Kehrseite der Medaille uner
wahnt: die Liquidierung (in Gesetzen 
vornehm auch als "Aufhebung" bezeich
net) einer beachtlichen Zahl von teils 
renommierten Hochschulen. In Sachsen 
sind nach A Forster beispielsweise 14 
Hochschulen aufgelOst, abgewickelt oder 
in andere integriert und andererseits 6 
neue Fachhochschulen gegrondet wor
den.[22] Zu den aufgelOsten (und z. T. nur 
partiell in andere integrierte) Hochschu
len gehOren solche profilierte Einrichtun
gen wie die TH Leipzig, die TH Leuna
Merseburg, die Hochschule fOr Verkehrs
wesen Dresden oder die Medizinische 
Hochschule Erfurt. Die SchlieBung von 
Hochschulen trug wesentlich zum Abbau 
von Forschungspotential und forschungs
bezogener Ausbildung in den neuen Lan
dern bei. Zumindest erwahnen mochten 
wir schlieBlich die Tatsache, daB es In 
der DDR Ober 200 lngenieuer- und Fach
schulen gab, Ober deren (unterschiedli
ches) Schicksal einmal gesondert re
cherchiert werden muBte. 

10. Entlassung infolge von Nlch
tObernahme in die neue Personal
struktur bzw. Im Zusammenhang 
mlt der Umwandlung unbefristeter 
in befrlstete Arbeltsverh:iltnisse 

Davon sind - gerade gegenwartig -
groBe Teile des akademischen Mittel-

baues, aber auch Hochschullehrer "al
ten Rechts" betroffen. lndem man davon 
ausgeht, 

a) die Zahl der Lehrkrafte an Hoctlsctiu
len weiter zu reduzieren, 

b) den Professoren (naturlich nurdenen, 
die nach "neuem Recht" berufen wur
den) die entscheidende Rolle in Lehre 
und Forschung sowie akademischer 
Selbstverwaltung beizumessen, 

c) einen im Prinzip durch Abhangigkeit 
und das Erbringen von Dienstleistungen 
gekennzeichneten Status des akademi
schen Mittelbaues zu schaffen und 

d) die groBe Mehrheit der wissenschaft
lichen Mitarbeiter nur befristet anzustel
len (in Sachsen-Anhalt z.B. mindesteris 
65%) wird gegenwMig ein Bruch in der 
Personalstruktur der Universitaten und 
Hochschulen vollzogen, der nunmehr -
so oder so - die groBe Mehrheit aller 
(noch beschaftlgter) Wissenschaftlerln
nen betrifft. "Kundigungen zum frOhest
mOglichen Zeitpunkt" (wiederum wegen 
"Mangels an Bedarf"), "AnderungskOn
digungen", "Auflosungsvertrage", "kw
Stellen" - das sind einige der folgenrei
chen "Kategorien", mit denen heut.zuta
ge Viele Wissenschaftlerlnnen konfron
tiert sind [23]. Sie haben oftmals nur die 
Alternative, sofort oder erst in ein ode
zwei Jahren ihre Arbeit zu verlieren. 

IV. Zusammenh:inge und Konsequenzen 

Es soll nunmehr versucht werden, die 
analytisch dargestellten Sachverhalte zu
sammenzufassen sowie auf Folgen zu 
verweisen. 
1. Die im Herbst 1989 eingeleiteten und 
in den letzten Jahren vollzogenen Vera11-
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derungen an den ostdeutschen Hoch
schulen haben in personeller Hinsicht 
zweifellos etwas Positives hervorge
bracht: Aufhebung der ehemals gOltigen 
"kaderpolitischen" Verkrustungen und 
Bevorzugungen, teilweise Zugang neuer 
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wissenschaftlicher KrMe an die Univer
sitaten und Hochschulen (mit sehr unter
schiedlichen Relationen aus den alten 
und neuen Landem, dem In- und Aus
land), Berufungen an die neugegr0nde
ten Fachhochschulen, Rehabilitierung 
ehemals po!itisch verfolgter oder benach
teillgter Wissenschaftler, Entfernung sol
cher Personen, die keine Legitimation for 
eine Tatigkeit an den hOchsten Bildungs
stEitten besitzen. ("Mitunter erwischt es 
auch die Rlchtigen." [241) 

Gerade weil unsere Sicht der Dinge kri
tisch ist, aber methodologisch dem Prln
zip einer (mogtichst) ganzheitlichen Be
trachtung verpflichtet ist, gehOrt fOr uns 
die Akzentuierung einiger positiver Sei
ten bzw. - wahrscheinlich zutreffender 
formuliert - bestimmter neuer positiver 
M0glichkeiten und neuer Chancen zum 
Spektrum der Darstellung. Die Frage 
bleibt, wie und mit welchen nahen und 
fernen Wirkungen die neuen M0glichkei
ten genutzt wurden und werden. 

2. Die im Jahre 1990 begonnenen und 
seither wellenf0rmig vollzogenen und 
anhaltenden Entlassungen von Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern so
wie anderen HochschulangehOrigen d0rf
ten in der deutschen Hochschulgeschich
te eine einmalige Dimension aufweisen. 
Die Konsequenzen f0r die Sache, d.h. 
die Hochschulen selbst, die Wissenschaft 
und die akademische Ausbildung, sind 
gravierend. Einerseits entstehen neue 
Profile in Lehre und Forschung, anderer
seits wurden der Wissenschaft - hier ist 
der weltgehende Niedergang der auf!er
universitaren Forschung mitzudenken -
betrachtliche Schaden zugef0gt. In nicht 
wenigen Wissenschafts- und Lehrdiszi
plinen kam es zu deutlichen Kompetenz
und Ansehensverlusten sowie zu einem 
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LeistungsrOckgang. Es wurden zweifel
los einige angesehene Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftlerzu Professo
ren berufen, aber vielerorts dominiert of
fensichtlich - auch oder gerade nach 
erfolgten Berufungen - der Durchschnitt, 
rekrutiert aus Ost und West. Nicht weni
ge, auch international geschatzte Wis
senschaftsprofile sind liquidiert warden. 
Die Bedingungen f0r die Hochschulbil
dung, die Lehre, einschlieBlich der stu
dentischen Betreuung, haben sich in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht teil
weise deutlich verschlechtert bzw. ge
hen tendenziell in diese Richtung. 

3. Die "Personelle Erneuerung" an den 
ostdeutschen Hochschulen hat - zu
sammen mit dem Abbau eines grof!en 
Teiles deraur..eruniversitaren Forschung 
- zu einer neuartigen sozialen Differen
zierung unter den in Ostdeutschlarn;t le
benden Wissenschaftlem gefOhrt, und 
zwar in solche, die nach wie vor (oder 
wieder) an Hochschulen und anderen 
wissenschaftlichen Einrichtungen tatig 
sind, und solche, denen dazu die M0g
lichkeiten faktisch verschlossen wurden. 
Die einen gehen zur Universitat, werden 
dortfor ihreArbeit - relativ gesehen - gut 
oder sehr gut honoriert, die anderen ge
hen zum Arbeitsamt oder befinden sich 
in einem permanenten Spagat zwischen 
diesem Amt und zeitweiliger Jobaus-
0bung. Manche von ihnen, darunter allei
nerziehende Frauen, befinden sich - wie 
nicht wenige Menschen aus anderen 
gesellschaftlichen Bereichen auch - in 
einer finanziell kritischen Situation. -
Andereseits gibt es Wissenschaftlerin
nen, die mit 60 Jahren faktisch zwangs-
weise "berentet" werden. Die "personel
le Emeuerung" hat einerseits zu Folgen 
bei denjenigen Wissenschaftlerlnnen ge-
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fOhrt, die (noch) Angehorige der Univer
sitc\\t oder Hochschule sind. Man muB 
sich vergegenwartigen, dar.. sie blsher 
mindestens drei Oberpr0fungen bzw. 
Entscheidungsprozesse durchzustehen 
hatten (z.T. noch haben): die politische 
Oberpr0fung (insbesondere die Ourch
leuchtung der individuellen politischen 
Vergangenheit)I, die fachliche OberprO
fung und die Entscheidung zur Obernah
me in die neue Personalstruktur (vgl. die 
Punkte 5, 6 und 10 der dargestellten 
"lnstrumente und Methoden"). " Dreifach 
0berproft", lautete denn auch eine Bot
schaft aus Mecklenburg-Vorpommem, 
dort mit den spezifischen lnstrumentari
en "Ehrenverfahren", "Oberteitungsver
fahren" und "Obernahmeverfahren" um
gesetzt. 

Man muB sich dabei vergegenwartigen, 
daB es bei jeder Oberpr0fung bzw. Ent
scheidung um nicht mehr oder weniger 
als die berufliche Existenz glng. Die Fol
gen liegen vor allem im psychischen 
Bereich und zeigen sich auch in einem 
teilweise veranderten Sozial- und Lei
stungsverhalten. Natorlich erfolgt die in
dividuelle Verarbeitung der ganzen Vor
gange sehr unterschiedlich, aber es gibt 
- mehr oder weniger deutlich erkennbar 
- Tendenzen, die in Stichworten wie folgt 
zu beschreiben sind: Verunsicherung, 
Demotivierung, Entsolidarisierung, seit 
drei bis vier Jahren anhaltende Angst um 
den Arbeitsplatz, {neu)ange-paBtes Ver
halten, Vermeidung von Kritik, z.T. Krea
tivitatsbroche (vor all em in der F orschung) 
und offensichtlich auch Tendenzen des 
Ellenbogengebrauchs. 

Hinzu kommen ganz andere Gegeben
heiten: Manche der aus den alten Lan
dem berufenen Professoren bringen ihre 
Assistenten mit an die neue Wirkungs-
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statte; auch sind ehemalige Mitarbeiter 
von DDR-Akademien im Rahmen des 
''Wissenschaftler -lntegrationsprogram
mes" bestrebt,eine Tatigkeit an der Uni
versitat oder Hochschule zu finden. Zum 
anderen gibt es gravierende Folgen f0r 
die vielen Tausend Arbeitslosen bzw. 
beruflich ausgegrenzten Wissenschaft
lertnnen, wobei wir an dieser Stelle nur 
auf die spezifische Situation der primar 
aus polltlschen GrOnden Entlassenen ver
weisen wollen. 

Dazu eine synthetische Aussage, die mir 
wahrscheinlich nichtnur Zustimmung ein
bringen wird: Wenn ("von oben") ent
schieden wurde, daf! jemand aus {vor
wiegend) politischen Gr0nden zu entlas
sen ist, dann hat die/der Betroffene in der 
Regel keine Chance, je wieder an der 
Universitat oder Hochschule tatig zu 
werden. Dazu wurde und wird, wie die 
Praxsis zeigt, ggf. das gesamte (im Ab
schn. 3. dargestellte) lnstrumentarium 
der "personellen Erneuerung" genutzt. 
F0hrt die Methode A (beispielsweise. die 
"Abwicklung" infolge einer gerlchtlichen 
Entscheidung zugunsten eines(r) Betrof
fenen nicht zum Erfolg, dann wird die 
Methode B (z.B. "Wegfall des Berufungs
gebietes") oder die Methode C (z.B. K0n
digung wegen Mangels an Bedarf) zur 
Anwendung gebracht. Hinzu kommt: For 
die Betroffenen ist selbst bei gror..tem 
personlichen Engagement die zeitliche 
Dauer der gesamten Prozedur und die 
damitverbundene psychische Belastung 
oftmals derartlg grof!, daB ihnen an ei
nem ganz bestimmten Punkt - z.T. auch 
in Ansehung veranderter Bedingungen 
an ihrem ehemaligen Arbeitsplatz und 
damit verbundener Entfremdungseffek
te - zumeist gar nichts anderes 0brig 
bleibtals nolens volens einem "Vergleich" 
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~uzustimmen. Alles ist "geregelt", alles 
1st rechtsstaatlich perfekt durchgestaltet 
die Logik kOnnte man fast bestechend 
nennen, so daB der dahinter stehende 
politische Wille • und sei es Ober kleinere 
Umwege • auf jeden Fall sein Ziel 
erreicht. 

4- Die ostdeutschen Universitaten und 
Hochschulen geraten - natOrlich im Kon
text mit alien deutschen Universitaten 
und ~ochschulen. immer mehr an einen 
Sche1deweg. For die Zukunft gibt es 
gr~b betrachtet, zwei Grundmodelie (mil 
Sprelraum for Variationen und Vermitt
lungen). Die erste MOglichkeitwOrde darin 
beStehen, nach dem Motto zu verfahren
im Prinzip weiter so wie bisher. Die~ 
w~rde im Hinblick auf die Personalent
w1cklung bedeuten: 

• Komplettierung dervorgesehenen Pro
fessorenberufungen (aber mit welchen 
qualitativen Fernwirkungen?), 

- weitere Entlassungen (bis zu einem 
i~gendwie gearteten oder definierten kri
tischen Punkt), zumindest. in etlichen 
Bereichen mOglicherweise ein zusteu
em auf die in den alten Landem vielfach 
beklagten "Obertastverhaltnisse" sowie 
yerwerf~ngen in den Betreunungsrela
ti?~en (in anderen Bereichen, z.B. in 
~mrgen natur-und ingenieurwissenschaft
llchen Disziplinen, ist aber gegenwartig 
auch der genau entgegengesetzte Trend 
e~kennbarl), • weitere soziale Differen
zIerung zwischen den Wissenschaftie
rl~nen, wahrscheinlich auch zwischen 
emer begrenzten Zahl von tatsachlich 
oderfaktisch "beamteten" und der Mehr
heit der anderen, d.h. befristet beschaf
tigten oder erwerbslosen Wissenschaft
lerlnnen. Ob eine Politik nach dem Motto 
''im Prinzip weiter so wie bisher" die nicht 
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geringen Ansehens- und Kompetenzver
luste, die angerichteten BescMdigun
gen in der ostdeutschen Hochschul- und 
Wissenschaftslandschaft in absehbarer 
Zeit zu kompensieren vermag, z.B. auch 
durch den weiteren Aufbau der Fach
hochschulen, wird sich zeigen. Zweifel 
sind aber wohl angebracht. Das zweite 
Grundmodell, die Alternative, wOrde im 
Rahmen einer demokratischen Hoch
schulreform auf eine ganz andere Perso
nalentwicklung abzielen [26]; in Stich
worten: 

- Abbau (bzw. gar nicht erst Etablierung) 
des Beamtentums und der Professoren
dominanz sowie Aufbrechen der Hierar
chien im Hochschulwesen, 

- W issenschaft als Beruf - dies gilt glei
chermar..en tor Professoren, wissen
schaftliche Angestellte (den "akademi
schen Mittelbau") und andere Mitarbei
ter, Entwicklung eineraufgabenorientier
ten Pe~sonalstruktur fOr Forschung und 
Lehre (msbesondere Gewahrleistung ei
ner hochschuldidaktisch begrondeten 
Betreuungsrelation), 

• starkere Differenzierung zwischen Funk
tionsstelien innerhalb von Forschung ~nd 
Lehre sowie (befristeten) Qualifikations
stellen, -Sicherung des Zugangs zu alien 
akademischen Funktions- und Qualifika
tionsstellen ausschlieBlich nach dem 
Komp~tenz- bzw. Leistungsprinzip (d.h. 
ohne Jegliche politisch motivierte Prafe
renze~. und Benachteiligungen), - kriti
sche Uberprofung der Ergebnisse der 
"Personellen Erneuerung", insbesonde
re der vorweigend aus politischen Gran
de~ vorgenommenen Entlassungen. Die 
be1den letzten Punkte sind (wie alle an
deren auch) Bestandteil unseres Versu
cheszurganzheitlichen Betrachtung, hier 
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eines alternativen Modells; sie sind aber 
auch konstitutiv fur das Selbstverstand
nls des Verfassers und werden sicherlich 
- wie schon eine ahnliche Aussage an 
anderer Stelle [27] - sehr unterschiedli
che Reaktionen hervorrufen. Unabhan
gig von aktuellen OpportunitatsOberle
gungen ist meine Argumentation in Kurz
form folgende: Es ware far die (ost-)deut
schen Universitaten und Hochschulen 
von Vorteil - im Sinne von Kompetenz
gewinn - und ein Beitrag zum inneren 
Frieden in der Bundesrepublik Deutsch
land, wenn die Ergebnisse der "perso
nellen Erneuerung" i.iberproftwi.irden und 
entlassene leistungsfahige, motivierte 
Wissenschaftlerlnnen, insbesondere der 
mittleren und jOngeren Generation -
darunterviele engagierte Frauen -, wie
der die M5glichkeit erhielten, an einer 
Universitat oder Hochschule bzw. in wis
senschaftlichen Einrichtungen U\tig zu 
sein. (Macht-)Politik hatte in der DDR 
und hat heute jeweils ihre eigene Logik. 
Manchmal wird sie auch von Vemunft 
geleitet. Und Vemunft, jenes geistige 
Mittel also, mit dem die Wissenschaftle
rin oderder Wissenschaftler umzugehen 
hat, gebietet es, das (auch moralische) 
Postulat zu formulieren: nicht (weiter) 
entlassen und ausgrenzen, nicht Entlas
sungen zementieren, sondem Potenzen 
nutzen sowie Chancen und Mitgestal
tungsmOglichkeiten einraumen. 

Zurn SchluB: Wir haben unseren Text 
mehrfach als "Versuch" bezeichnet. 

Dam it ist auch gemeint, daB es mehrerer 
Versuche, auch aus unterschiedlichen 
Sichtweisen, bedarf, um dem Thema ei
nigermaBen gerecht zu werden. o,e 
Schwierigkeit derartiger Versuche in der 
Gegenwart besteht darin, daB z.B. auch 
Autoren in unterschiedlicherWeise In die 
Sache involviert sind. Ein - sagen wir 
Minister oder so mancher Professor "neu
en Rechts" wird wahrsche1nlich die Din
ge anders argumentativ darstellen, an
ders interpretieren und werten als bei
spielsweise ein im Hinbllck auf seine 
berufliche Zukunft verunsicherter oder 
gar entlassener Wissenschaftler. Stets 
ist die jeweillge lnteressenlage, Situation 
und Motivation mitzudenken Mein Be
streben war es jedenfalls • im Wissen um 
die eigenen Grenzen -, eine konsequent
kritische Sicht auf das Ganze, eine be
stimmte Logik, zu entwickeln, aber dabei 
zu versuchen, Gegenpositionen und an
dere Denkweisen nIcht zu negieren.[281 
Dleser Weg mOP..te (auf alien Seiten) 
ausgebaut werden. Dann konnte viel
leicht eines Tages an die Stelle heute 
vorherrschender verbaler AttitOden, von 
Macht- oder Ohnmachtsbekundungen 
doch noch ein (womOglich gar "herr
schaftsfreier") Diskurs zustande kom

men. 

Siegfried Kiel, Prof. Dr. paed., ist 
Erziehungswissenschaffler und war 

Professor fOr HochschulpSdagogik an 
der Leipziger UniversiUU 
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BERICHTE 

Die MOhen immanenter Kritik. 
AbschluBkolloquium eines Forschungsprojektes am lnstitut fur 
.Asthetik der Humboldt-Universitat zu Berlin am 28. Januar 1994. 

Ein theoretischer Marathon Ober sechs 
Stunden. Es gait, ein Projekt abzuschlie
r..en, welches seit ca. zwei Jahren Stu
denten aus verschiedensten Fachberei
chen vereinigte und unter der Leitung 
von Karin Hirdina durchgefOhrt wurde. 
Es war das Thema, welches uns zusam
menbrachte: Kritik in der DOR. Fallstudi
en zur wissenschaftlichen und kanstleri
schen lntelligenz. Die Redezeit von je
weils ca. 15 Minuten war eine harte Her
ausforderung; hatte doch jeder in mehre
ren Metem Archiv-Materialien geforscht. 
So konnten nur Einblicke in eine FOlle 
von Forschungsergebnissen gegeben 
werden. 

Zu Beginn gab Jens Behrens eine Ein
fOhrung in die theoretische Geschichte 
des Projektes. Demnach begann das 
ganze Untemehmen mit zwei breit ange
legten Theorieseminaren bei K. Hirdina. 
Im WS 1991 /92 diskutierte man anhand 
von Habermas' Der philosophische Dis
kurs der Modeme vor allem Ober die 
Begriffe Aufklarung, Moderne und Ver
nunft. Wesentlichwarhierbei, dar..fardie 
gesellschaftlichen Entwicklungen in Eu
ropa nach der Franzosischen Revolution 
eine Gleichzeitigkeit von positiver Be
grOndung und immanenter Selbstkritik 
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charakteristisch ist. Emanzipatorische 
Potentiale erwachsen erst aus dieser 
Konstellation. Habermas' Einschatzung, 
daB das Projekt der Aufklarung ein un
vol/endetes ist, weil dessen Versprechen 
(Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung 
und Selbstbewur..tsein) noch immer un
eingelc>st sind, war durchaus akzeptabel; 
auch die Forderung nach einer plausi
blen Losung des Rechtfertigungspro
blems (die Mar..stabe!) als erneuten An
fang einer modemen kritischen Gesell
schaftstheorie. Problematisch dagegen 
erschlen die Brechung der Habermas
schen Interpretation Ober die Optik der 
Theorie des kommmunikativen Handelns, 
da doch der kritische Stachel gegen die 
Katastrophen der Wirklichkeit in einer 
Einengung auf kommunikationslheoreti
sche Grundlagendiskussionen zu ver
recken droht. Diese Unzufriedenheitfahr
te wesentlich zu K. Hirdinas Seminar 
Kritik. Begriff und Funktion in der Moder
ne irn Sornmersemester 1992. Von Kant 
bis Foucault stritt man sich Ober tragfahi
ge Begrondungen eines modernen Kri
tlkbegriffes, mit dem es moglich wird, 
historisch aktualisiert an das Prinzip ei
nes eingreifenden Denkens anzuknQp
fen. Eines wurde uns klar: nur die konkre
te Forschung ist In der Lage, kritisches 
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Verhalten in einer Zeit zu bestimmen, da 
die alten GewiBheiten hoffnungslos zer
brockelt sind (Religion, Revolutionstheo
rien oder wissenschaftlich-technischer 
Fortschrittsglauben). Es lag nahe, den 
Anfang bei uns selbst zu machen; oder 
vielmehr bei unserer Vergangenheit 

Holger Brohm stellte kurz einen Ar
beitsbericht vor, der die weiterfOhrenden 
lnhalte des konkreten Projektverlaufes 
zusammenfal?.te. Verwiesen wurde auf 
die theoretischen Diskussionen der Pro
jektteilnehmer zum Begriff eines kriti
schen lntellektuellen anhand derTheori
en von Gramsci, Foucault und Bourdieu. 
Gerade die Unsicherheiten einerBegriffs
bestimmung zwang die Projektteilneh
mer immer wieder, sich zu Erfahrungs
berichten und theoretischen Vergewis
serungen zusammenzufinden. Bald wur
de klar, dar.. sich mit Begriffen wie Tater
Opfer oder Apologie-Widerstand kein 
stimmiges Bild von kritischem Verhalten 
in der DDR-lntelligenz bestimmen laBt. 

Sprachlich und inhaltlich uberzeugend 
warder Bericht von Matthias Wolf Ku
gel ins Dreieck Ober das Puppentheater 
Neubrandenburg. Kritik wurde bestimmt 
Ober kOnstlerisches Experimentieren, 
welches in der Art, der Konsequenz und 
vom Umfang her Ober das "Erlaubte" 
hinausging. Die Thesen sprechen fOr sich: 
"Die sich entwickelnde kollektive Arbeits
weise des Ensembles, ausgehend vom 
Gruppengedanken, [Kugel] veranderte 
von aur..en herangetragene ideologische 
Anmar..ungen des Machtapparates (Rat 
des Bezirkes, Bezirksleitung der SEO) 
[Dreieck) durch Unterlaufen dieser hege
monialen Forderungen mittels moderni
sierender asthetischer Programme. . .. 
Die Rezeption der (Theater-)Asthetik 
Heiner MOllers und das halboffentliche 
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kollektive Produzieren in intimem Kon
takt mit dem Publikum wirkten spate
stens seit 1986 tar das Puppentheater 
als potentiell 'nischensprengend', inter
nationale Ausstrahlung und Wirksarnkeit 
flossen auf die Produktion zuruck .... Mit 
dem schizophrenen Selbstwiderspruci1 
der meisten DDR-lntellektuellen mur..te 
auch hier kollektiv umgegangen werden." 

Katrln Werlich untersuchte in ihrer Fall
studie die Reaktionen ostdeutscher ln
tellektueller auf das 1961 ausgesproche
ne AuffOhrungsverbot der Umsiedlerin 
von Heiner MOiier. Im Spektrum unter
schiedlichsterVerhaltensweisen, wiez.B. 
von Bunge, Seghers, Wagner oder Kuba, 
stellte sie die Diskussionen in der Akade
mie der KOnste, im Berliner Ensemble 
und im Umfeld der Zeitschrift Sinn und 
Fonn dar. Kritik wurde z.B. bei Arma 
Seghers als passiver Widerstand unter 
prinzipieller Akzeptanz der "gror..en Sa
che" bestlmmt. Werlich begrOndete an
hand ihres Fallbeispiels die These, dal1 
sich bei kritischen kOnstlerischen lntel
lektuellen jener Zeit "die Hoffnung auf die 
Entstehung einer gleichberechtigten an
tifaschistischen Gesellschaft, das Ver
standnis der individuellen Unterordnung 
unter ein groBes Ganzes (die Sache des 
Sozialismus) miteinem b0rgertichen Frei
heitsanspruch tor Arbeits- und Lebens
raume" mischten. 

Sven Vollrath beschaftigte sich in sei
nem Fallbeispiel mit der von der Deut
schen Akademie der Kunste, Sektion 
Dichtkunst und Sprachpflege, im Dezem
ber 1962 organisierten Offentlichen Le
sung von Lyriktexten. Damals stellte sich 
erstmals eine neue Generation junger 
KOnstler der DOR vor, die in ihrer Sozia
lisation weniger durch die kulturellen 
Bewegungen der 20er und 30er Jahre 
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oder durch das Erleben des Faschismus 
in Dautschland gepragt waren als durch 
den Neubeginn und Wiederaufbau des 
Landes. Mehrere dieser Autoren (so z.B. 
Braun, S. und R. Kirsch, Biermann, Mik
kel) bestimmten spaterdie kulturelle lden
titat der DDR wesentlich mit. Eine Reihe 
der vorgestellten Gedichte durchzog, 
ebenso wie die Diskussion, u.a. die For
derung nach Herstellung und Zulassung 
von kritischer Offentlichkeit. In dieser 
Forderung au Berte sich eine fundamen
tale GrenzOberschreitung, und sie war 
Auslaser heftiger Reaktlonen des Staa
tes/der Partel. Der Umgang mit der jun
gen DDR-Lyrik und die nachfolgende 
Kritik verdeutlichten, so Vollrath, eine 
Legitimationskrise der politischen Struk
turen. 

Andreas Trampe stellte die Ergebnisse 
seinerstrukturanalytischen Untersuchun
gen zu den Bedingungen der MOglichkeit 
philosophischer Kritik in der DOR der 
80er Jahre vor. Die Deutsche Zeitschrifl 
fOrPh/losophle bot sich fOrdie Befragung 
des philosophischen Diskurses der DOR 
als geeignetes Medium an, da sie eines 
seiner wesentlichen Strukturelemente 
bildete. Im Redaktionskollegium koppel
ten sich die Strukturen dieses Diskurses, 
letztlich die Strukturen von politischer 
Macht und philosophischem Wissen, aut 
hohem organisatorlschen Niveau. "Pub
likationsordnung" und Gutachterpraxis 
stellten wesentliche ldeologisch-wissen
schaftliche Selektionsi nstrumente dar, die 
interne, institutionell gesicherte Eingriffe 
in die philosophische Diskussion ermOg
lichten. Diese wurde weitgehend mani
pulierbar, steuerbar, entscheidbar. Der
art waren philosophische Auselnander
setzung und Kritik der Offentlichkeit ent
zogen und durch ein parteipolitisches 

76 

wie wissenschaftliches Gruppeninteres
se monopolisierbar. Angesichts der zu
nehmenden Kluft zwischen dem theore
tlschen Profil und Publikationsgebaren 
der DZtPh einerseits und dem Differen
zierungsprozeB in der DDR-Philosophie 
der 80er Jahre andererseits, spielte die 
Zeitschrift in dem vom "wissenschaftli
chen Nachwuchs" gesehenen Spektrum 
von Publikationsorganen kaum noch eine 
Rolle. Abhangig von Geschick, Zivilcou
rage und Optimismus, gab es andemorts 
MOglichkeiten, philosophische Arbeiten 
zu publizieren. 

Jens Behrens thematisierte die Zenis
senheit immanenter Kritik in der DDR
Philosophie. An den Vortrag von A. Tram
pe anknOpfend, gait es nun zu zeigen, 
daB sich aus der DDR-Binnenperspekti
ve kritisches Verhalten von Philosophen 
gerade innerhalb dieser Strukturen.ent
wickeln muBte. Negierende Kritiken (ge
gen die jeweiligen DDR-Verhaltnisse 
Oberhaupt) hatten immer eine vemich
tende Reaktion seitens der Macht zur 
Folge. Legitimiertedie PolitbOrokratieihre 
Herrschaft gerade Ober den offiziellen 
Marxismus-Leninismus, so stand die 
DDR-Philosophie per se in einem thema
tischen Bezug zu den Fragen der Macht. 
Kritisches Verhalten war dabei eine re
formorientierte immanente Kritik mit den 
MaBstaben derverpflichtenden Machtle
gltimationen selber unter prinzipieller 
Akzeptanz des sozialistischen Weges 
der DOR als Alternative zu Faschismus 
und Kapitalismus. Dieser allgemeine 
Grundkonsens (von Bloch bis Brie) wur
de jedoch in konkreten Bezogen oft zu 
einem zerrissenen Balanceakt, wofOrz.B. 
die Schicksale von KOhne oder Heise 
stehen. Aus dieser Perspektive lassen 
sich in konkret-historischen Zusammen-
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hangen couragierte Verhaltensweisen 
von Philosopher,, Verlegern oder Lekto
ren durchaus als kritische lesen, was am 
Beisplel des Reclam-Verlages in den 80er 
Jahren verdeutlicht wurde. Dieses Prin
zip immanent kritischen Verhaltens ist 
noch immer tragfahig: die Welt der Kritlk 
ist eine zerrissene geblieben. 

Kenneth Anders sprach Ober die Druck
genehmigungsverfahren des Union-Ver
/ages 1975-85. Seine erste These be
stand darir1, daB sich beim Union-Verlag 
keine Potentiale tor kritisches Verhalten 
nachweisen lassen. Die einzige Chance, 
so Anders, als Teilnehmer des Druckge
nehmigungsverfahrens kritisch zu han
deln, lag auf der Seite der Gutachter. 
Dabei wird die "grOndliche Auseinande,~ 
setzung mil dem Text", die "den verbal en 
Anforderungen eines Gutachtens ent
sprach und trotzdem kein Kontrollraster 
Heferte, nach dem eine ideologische Ein
scMtzung von seiten der Hauptverwal
tung Verlage" erfolgen konnte, als MaB
stab krit!scher lntelligenz angegeben (3. 
These). Das Ergebnis der Forschungen 
ist eindeutig: Die einzige MOglichkeit kri
tischen Verhaltens bestand also "im de
zidierten lnsistieren auf fachlich fundier
tem Urteilsvermogen - nicht in der Ver
stellung, wie heute mitunter glauben ge
macht werden soll, um Konformitat als 
Kritik zu verkaufen." 

Holger Brohm verstand seinen Beitrag 
FOrstenaufk/Mmg- Gutachten zur DDR
Literatur im Aufbau-Verlag 1975-1985 
auch als ein Stock Selbstaufklarung. Jah
re zuvor war er selbst fOr den Schriftver
kehr zwischen HW und Vertag zustan
dig. Seine Ausgangsthese besagt, daB 
die literarischen Verhaltnisse in der DOR 
durch und Ober das System der Zensur 
der Hauptverwaltung Ver1age und Buch-
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handel organisiert waren. "Das Beste
hen auf Literatur als einer Offentlichen 
Angelegenheit hatte die Unterwerfung 
unter die nichtOffentliche Kontrollpraxis 
der Zensur zurVoraussetzung." Gutach
ten muBten, so Brohm, unterschiedliche 
lnteressen erfOllen: ver1agsinterne Ent
scheidungsfindung und parteipolitische 
BegrOndung der VerOffentlichung nach 
auf!en. In den 70er Jahren versuchten 
die Gutachter zunehmend, aus der Ana
lyse des Textes die Eigenart und das 
Anliegen desAutors zu erschlieBen. "Die 
Gutachten funktionierten hier im Sinne 
einer F orstenaufklarung als Stichwortge
ber fOr die Zensur .... In diesem Paradox, 
einerseits das Monopolregime der Zen
sur zu dulden und andererseits die MOg
lichkeiten der Selbstverwir't<iichung aller 
zu fordern, zeigte sich der Selbstwider
spruch kritischer lntellektueller. Deren 
einzige Chance bestand darin, sich Frei
raume zu erobem." 

Die anschliel!ende Dlskussion zeigte 
die Aktualitat des Projektthemas. Neben 
prinzipiellen Fragen zum methodischen 
Vorgehen der Forschungen (z.B. zum 
Verhaltnis zwischen der Analyse institu
tioneller und struktureller Bedingungen 
der MOglichkeit von Kritik, den lnhalten in 
den Texten kritischer lntellektueller und 
der subjektiven Zivilcourage), wurde vor 
allem die Notwendigkeit der Konkretion 
historischer Forschung sowohl zu kriti
schen Verhaltensweisen als auch von 
Machtverhaltnissen diskutiert. 

Am Ende des Kolloquiums bedankten 
sich die Studenten bei ihrer Projektleite
rin: Karin Hirdina hatte nicht nur in re
gelmaBigen Treffen immer wieder zur 
emsthaftenArbeit angestachelt unc:1 stand 
nicht nur jederzeit unermOdlich tor Fra
gen zur VerfOgung; ihre besondere Lei-
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stung besteht nach Auffassung der Stu
denten insbesondere darin, dal! sie in 
efner Zeit die Themen Aufktarung, Mo
deme, Kritik und DDR-Geschichte befor
dert, lehrt und bearbeitet, da es im gel
stes- und sozialwissenschaftlichen Be
reich gerade wieder Mode wird, sich van 
kritischer Gesellschaftstheorie zu verab
schieden. Walter Benjamin machte sei
nerzeit darauf aufmerksam, daB die Be
schaftigung mit der Vergangenheit im
mer durch die Katastrophen der Gegen
wart provoziert wird. Historische For
schung - als "llgersprung in die Vergan
genheit" - ist den Leiden der Entrechte-

ten und Gedemutigten verpflichtet, die 
wesentlich das Erbe der kommenden 
Generationen ausmachen. In diesem 
Sinne war das Projekt unter Leitung van 
K. Hirdina ein Anfang, der fOr die Art und 
Weise moderner geisteswissenschaftli
cher Forschung durchaus als beispielge
bend charakterisiert werden kann. 

(Am lnstitut for Asthetik der Humboldt
Uni wird eine Publikation mit einer aus
fOhrlichen Darstellung der Forschungs
ergebnisse vorbereitet.) 

Jens Behrens I Andreas Trampe 
(Berlin) 

Erhijhung der Qualitat der Lehre durch hochschulpadagoglsche 
Quallfizlerung des Lehrkorpers? 

Erfahrungen aus der Sicht der neuen Bundeslander. 

Forderungen nach ErhOhung der Lehr
kompetenz im Hochschutbereich sind 
hochschulpolitisch und hochschulintem 
allerorts im Gesprach. Evaluationsergeb
nisse und Studentenbefragungen unter
streichen die Notwendigkeit, die hoch
schuldidaktische Kompetenz der Lehren
den zu erhOhen. 

Dach !eider schliel!en sich diesen Forde
rungen oft nicht die notwendigen Konse
quenzen an. Z. B. scheitert die Entwick
lung eines fOr Lehre und Studium gOnsti
gen Klimas daran, daB Lehre oft nicht als 
Aufgabe in den Teams thematisiert und 
probtematisiert und Forschung als vor
rangige Aufgabe angesehen wird; die 
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Verbesserung der aul!eren Bedingun
gen (wie materiell/technische Ausstat
tung, zu hohe Studentenzahlen bei be
grenzten personell/raumlichen MOglich
keiten) scheitert zumeist an finanziellen 
Sparzwangen. 

Und die MOglichkeiten, hochschuldidak
tiscf1e Betahigung, Quahfizierung des 
LehrkOrpers als Teil der Lehrkompetenz 
bei Berufungsverfahren emsthaftzur Dis
position zu stellen, werden trotz u. A. 
nach ausreichender gesetzlicher Grund
lagen nicht genutzl 

Angesichts dieser WidersprOche fOhlte 
sich die Deutsche Gesellschaft for Aka-
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demische Bildung (DGAB e. V.) heraus
gefordert, Ober die Erfahrungen in der 
ehemaligen DOR konstruktiv aufarbei
tend zu reflektieren, um die gegenwarti
gen Diskussionen [1] zu bereichern, auf 
Probleme aufmerksam zu machen und 
bereits gemachte Fehler nicht emeut zu 
begehen. 

Der Vorstand der DGAB e. V. nahm mit 
Kolleginnen und Kollegen der ehemall
gen hochschulpadagogischen Einrichtun
gen der DDR Kontakt auf, um ihre Bereit
schaft zum Meinungs- und Erfahrungs
austausch zu ergrOnden. Die Resonanz 
war unerwartet groB. Unerwartet des
halb, weil in den neuen Bundestandern 
keine hochschuldidaktischen Einrichtun
gen mehr existieren und die ehemaligen 
Mitarbeiter gekondigt sind, z. T. andere 
Aufgabenfelder bearbeiten bzw. Vorru
hestandsregelungen inAnspruch genom
men haben. 

Eine Reihe van Meinungen und Erfah
rungen sind in den Rundbriefen 7 und 8 
der DGAB e. V. veroffentlicht. [2] 

Auf dieser Grundlage wurde auf der Jah
restagung 1993 der DGAB e. V. eine 
konstruktive Diskussion gefOhrt, folgen
de Aspekte daraus sollen hervorgeho
ben werden: 

- Hochschulpadagogische Arbeit in der 
ehemaligen DOR ist nicht vorausset
zungslos vergleichbar mit hochschul
didaktischer Arbeit in den alten Bundes-
1andern. Eine Auseinandersetzung bzw. 
kritische Aufarbeitung der DDR Hoch
schulpadagogik ist var dem Hintergrund 
des Gesamtkonzepts Sozialismus in der 
ODRzufOhren. Hierhatte hochschulpa
dagog1sche Qualifizierung ihre gesetzli
che Grundlage und ihr hochschulpoliti
sches Hintertand. 

bochschule ost jan./febr. 1994 

- Neben fachlicher Kompetenz gehbrte 
in der DDR auch hochschulpadagogi
sche Kompetenzzum Berufsbild des 
Hochschullehrers, diese war durch Qua
lifizierung oder Erfahrung zu erwerben 
und bei verschiedenen Gelegenheiten 
auch nachzuweisen, z. B. bei Berufun
gen. 

Haufig wird beklagt, dal! in der Bundes
republik D'eutschland kein gesetzlicher 
Rahmen gegeben ist, hochschuldidakti
sche Kompetenz bei Hochschullehrkraf
ten abzufordem. Unserer Ansicht nach 
ist sowohl durch das Hochschulrahmen
gesetz als auch durch die Hochschulge
setze der Lander (z. B. Berl. HG) ein 
ausreichender Rahmen gegeben, der 
Frage nach hochschuldidaktischer Befa
higung elnen gebOhrenden Stellenwert 
einzuraumen, indem z. B. MOglichkeiten 
zu systematischer hochschuldidakti
scher Qualifizierung und MOglichkeiten 
des Nachweises der hochschuldidakti
schen Eignung in AbMngigkeit von den 
Bedingungen, MOglichkeiten, BedOrf
nissen und lnteressen der jeweiligen 
Hochschuleinrichtung angeboten und 
genutzt werden. 

- In DDR-Hochschuleinrichtungen gait 
hochschulpadagogische Befahigung als 
"objektiv notwendig" zur ErfOllung der 
Aufgaben in lehre und Studium. Daher 
wurde ein Klima geschaffen, in dem Dis
kussionen zu Fragen der Qualitat van 
Lehre und Studium Raum hatten. Daher 
ga!t es als normal, einen Teil der Arbeits
zeit hochschulpadagogischen Fragen zu 
widmen und auch hochschuldidaktische 
Qualifizierungsangebote zu nutzen. 
Selbstverstandlich gab es hier qualitativ 
und quantitativ grol!e Unterschiede. Ein 
besonders gonstiges "Klima" konnte sich 
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immer dann entwickefn, wenn der Lehr
stuhlinhaber Fragen von Studium und 
Lehre aufgeschlossen gegenoberstand 
und sich for die Fortschritte und Ergeb
nisse der hochschulpadagogischen Qua
lifizierung seiner Mitarbeiter selbst inter
essierte. 

Hochschulpadagogische Qualifizie
rung in der DOR beschrankte sich nicht 
auf gefegentliche Angebote zu ausge
wahlten Them en, sondern sie erm6glich
te auch eine systematische Aneignung 
hochschulpadagogischer Gegenstande. 
Sie lief staatfich koordiniert ab, sowohl 
innerhalb der Hochschuleinrichtung als 
auch zwischen den Hochschuleinrich
tungen. 

Die konkreten Angebote waren grOBten
teils auf bestimmte Teilnehmergruppen 
orientiert, 
• z. B. . Kurse zur Einfuhrung in die 
HochschulpadagogikfOram Beginn ihrer 
Lehrta.tigkeit stehende Assistenten; 
* postgraduales Studfum Hochschulpa.
dagogik fOr den bereits mit Lehre befa~
ten Mittelbau/wissenschaftlichen Nach
wuchs; 
.. Kolloquia for Hochschullehrer/Profes
soren; 
• spezielle Angebote auf konkrete Anfor
derungen bestimmterfnteressengruppen; 
* individuelle und gruppenweise Bera
tung. 

Die Organisationsformen waren unter
schiedlich und vielfa.ltig, sie hingen ab 
von den Bedurfnissen und MOglichkei
ten der Hochschuleinrichtung und der 
Kapazitat des hochschufpa.dagogischen 
Personals. 

- Die Motive der Teilnehmer for die 
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hochschulpa.dagogische Qualifizierung 
waren sehr differenziert und wurden 
ha.ufig in vorbereitenden Gesprachen 
detailliert erkundet, was sich positiv aut 
die Bereitschaft der Teifnehmer auswirk
te, sich in die Weiterbifdung engagiert 
einzubringen und die Diskussion und den 
Erfahrungsaustausch mit Gewinn zu 
nutzen. Besonders motiviert zeigten sich 
die Teilnehmer, wenn ihre Probleme 
von den Hochschulpadagogen autgegrif
fen wurden und gemeinsam nach 
LOsungen gesuchtwurde bzw. wenn die 
Ergebnisse der Qualifizierung nutzbrin
gend in die eigene Lehrpraxis Eingang 
finden konnten. 

- Als wesentlicher Punkt, Ober den Kon
sens bestand, wurde herausgearbeitet, 
daB Hochschulpadagogik bei aller Pra
xisorientiertheit eine Wissenschaft ver
tritt. 

Hochschulpadagor ,k istals Wissenschaft 
in ihrem Gegenstand zu bearbeiten und 
als solche in der Qualifizierung zu 
behandeln. Erst dadurch wird ein 
wissenschaftstheoretischer Rahmen tor 
die LOsung praktischer Fragen und Pro
bleme mOglich, der Ober praktisches 
Denken und Handeln hinausgeht. 

Vor dem Hintergrund wissenschaftlich 
begrondeter Aussagen ist es aber not
wendig, Probleme konkret teilnehmer
orientiert und praxisbezogen zu diskutie
ren. 

Angesichts derTatsache, daB Hochschul
dldaktik in den neuen Bundeslandem 
taktisch nicht mehr existent ist, wurde mit 
Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, 
daB sie deshalb aber nicht entbehrlich 
ist! Man kann Hochschulpadagogik oder 
Hochschuldidaktik zwar verbieten oder 
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totschweigen, der Prozer!. van Lehre und 
Studium an den Hochschuleinrichtungen 
ist aber objektiv mit hochschulpadagogi
schen Fragen verbunden und seine Qua-

Anmerkungen: 

litat verliert, wenn diese Fragen ignoriert 
werden. 

Helga Stock (Berlin) 

[1_] Z. B.: We~ler. W. D.: Professionalitat an Hochschulen. Zur Qualifizierung des 
~•ssenschafthchen Nachwuchses fOr seine kOnftigen Aufgaben in Lehre, Protung, 
Forschungsmanagement und Selbstverwaltung. In: Das Hochschulwesen 41 (1993)3 
S. 119ff. 

[2] Rund brief Nr. 7 /1993 und Rundbrief Nr. 8 der DGAB e. V. Anzufordem Ober Dr. sc. 
HelQa Stock, Humboldt-Universitat zu Berlin, FB Erziehungswissenschaften, 10099 
Berlin, Unter den linden 9 

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 
Bilanz eines Neubeginns 

Die Berlin-Brandenburgische Akademie 
derWissenschaften (BBA W) wurdedurch 
Staatsvertrag zwischen den Landem 
Berlin und Brandenburg am 1. August 
1992 in der Tradition der PreuBischen 
Akademie der Wissenschaften neukon
stituiert. 

Ende des Jahres 1992 wurden auf Vor
schlag eines Wahlausschusses 50 Gron
dungsmitglieder berufen, von denen 48 
die Wahl annahmen, 27 davon kommen 
aus Bertin und Brandenburg, 7 aus den 
anderen neuen Bundeslt:lndem, 14 aus 
den alten U:.lndern, 3 Grondungsmitglie
der sind Frauen. 

Mit ihrer konstituierenden Plenarsitzung 
am 27.3.1993 und einem Offentlichen 

t.ochschtdt: ost .1an./febr. 1994 

Festakt am 28.3.1993 nahm die Akade
mie lhre Arbeit aut. Seit Oktober 1993 
verfOgt sie Ober einen eigenen Haushalt. 
Die Verwaltung der Akademie beginnt 
zum 1.1 .1994 mit ca. 20 Mitarbeitern ihre 
Arbeit. Ats Sitz wird der BBAW das Aka
demiegeba.ude am Gendarmenmarkt 
vom Land Berlin zur Nutzung Obergeben. 

Zu den Rahmenbedlngungen des 
Start- und Aufbaujahres 1993 

Alie Baulichkeiten der Akademie stan
den im Jahre 1993 unter der Obergangs
verwaltung durch die KAI e.V. (Koordi
nierungs- und Aufbauinitiative tor die 
Forschung in den Landern Berlin, Bran
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
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Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThOrin
gen), die die Akademie in ihrer Aufbau
phase administrativ dankenswerterwei
se tatkraftig unterstotzte. 

FOr Akademiebibliothek und -archiv aus 
dem Bestand der ehemaligen AdW der 
DOR (mit 42 Mitarbeitem) - bis zur Ober
nahme durch die BBAW ebenfalls in 
Obergangstragerschaft von KAI e. V. -
waren dadurch die Arbeitsbedingungen 
zumindest bis Ende 1993 gesichert. 

Das Gleiche gait for die wissenschaftli
che Arbeit der rd. 30 vom Wissenschafts
rat. und der Konferenz der deutschen 
Akademien der Wissenschaften nach 
grOndlicher Bestandsaufnahme und Be
wertung tor die Weitertahrung empfohle
nen Langzeitvorhaben mit I anger Akade
mietradition - zuletzt Oberwiegend unter 
dem Dach der ehem. DDR-Akademie rd. 
130 Mitarbeiter): durch die FOrderung im 
Rahmen des Akademienprogramms 
der BLK und damit von Sund und Sitz
land zu gleichen Teilen finanziert sowie 
mit KAI als Arbeitgeber konnten sie ihre 
Arbeit bis zur endgOltigen Obemahme 
durch die BBAW fortsetzen. 

Mit der detaillierten Vorbereitung der for 
die Arbeit der BBAW kOnftig neben den 
Langzeitvorhaben maBgeblichen inter
disziplinaren Arbeitsprojekten konnte erst 
nach Klarheit Uber den Haushalt 1994 
begonnen werden; die ersten Vorhaben 
werden zum 1.1.1994 ihre Arbeit aufneh
men. 

Zu den Ergebnlssen des ersten 
Arbeltsjahres 

Durch die Wahl des Prasidenten, des 
Vizeprasidenten und des Generalsekre
tars noch vor der Sommerpause ( offiziel
ler Amtsantritt jedoch nach Kia rung offe-
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ner Fragen zum Haushalt derAkadernie 
erst im Dezember 1993) sowie der Klas
sensekretare - und damit des Vorstan
des - war die personelle Handlungsfa
higkeit der BBAW nach innen und auBen 
in der Mitte des Jahres 1993 gesichert. 

Unmittelbar nach der konstituierenden 
Sitzung nahmen eine Reihe von Kom
m1ss1onen (Satzungskommission, 
Stammkornmission for die Langzeitvor
haben, Bibliothekskommission, Baukom
mission, Zeremonial- und Ehrungskom
mission ... ) ihreArbeitauf, so daB folgen
de Bilanz gezogen werden kann: 

Das Plenum verabschiedete nach grOnd
licher Vorarbeit durch die Satzungskom
mission die Akademiesatzung, die der 
Rechtsaufsicht zur Genehmigung vorge
legt wurde.AuBerdem wurde eine Wahl
und Geschaftsordnung vorbereitet. 

Wichtige Arbeitsordnungen - insbeson
dere tor die Nutzung von Bibliothek und 
Archiv durch Mitglieder und Mitarbeiter 
der BBAW sowie durch Dritte - wurden 
von der Bibliothekskommission vorberei
tet und im Plenum verabschiedet. Mit ca. 
840 000 Sanden ist die Bibliothek der 
Akademie eine bedeutende Quelle wis
senschaftlicher Literatur tor Berlin und 
Brandenburg. Das mit umfangrelchen 
Bestanden bis in die GrOndungszeit um 
1700 zurOckreichende Archiv ist tor die 
wissenschaftshistorische F or::.chung von 
unersetzlichem Wert. 

Beschlossen wurde - in eingehender 
Abstimmung mit den "Vorhaben" und 
den Betreuem der Konferenz der deut
schen Akademien der Wissenschaften 
und nach sorgfaltiger Oberprofung - die 
Obernahme der 31 geistes- und sozial
wissenschaftlichen Langzeitvorhaben 
(von denen 5 ihren Sitz in Brandenburg 
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entschieden werden kann. Gleichfalls in 
Vorbereitung befindliche Projekte (Ar• 
beitstitel) sind: 
- Die Vier MIJchte und die AuBenpolftik 
Deutsch/ands; 

haben, die Ubrigen in Berlin; Themen vgl. 
Anlage 1 ). Die Obemahme erfolgte nicht 
immer vorbehaltlos. Alie Untemehmun
gen werden kOnftig kontinuier1ich durch 
Kommissionen der BBAW fachlich be
treut und in regelmaBigen Abstanden 
auch extern unter Mitwirkung der Konfe
renz begutachtet. Die Betreuungskom
missionen der BBAW tor die Vorhaben -
als Voraussetzung derendgOltigen Ober
nahme aus der Betreuung durch die Kon
ferenz der deutschen Akademien der 
Wissenschaften - sind inzwischen aus
nahmslos gebildet, dem "Obemahme
vollzug" stehtsomitnichts mehrim Wege. 
Die Arbeitsvertrage mit den insgesamt 
ca. 130 Mitarbeitern werden fOr den 
1.1.1994 vorbereitet. 

· - Oas ErkltJren, das Darstellen und das 

Nach grOndlicherVorbereitung in mehre
ren Beratungen in den Klassen und im 
Plenum werden ab Anfang 1994 folgen
de lnterdisziplinare Projekte ihre Arbeit 
aufnehmen: 
Paul Baltes (Sprecher): A/tem und ge
sel/schaftliche Entwicklung (in FortfOh
rung des in der ehem. Akademie der 
Wissenschaften zu Benin begonnenen 
Vorhabens bis zu dessen Abschlul1 in 
etwa 2 Jahren); 
Ganter Spur (Sprecher): Gestaltungsop
tionen zuk0nftiger industrleller Produk
tionssysteme; 

Weitere Projekte sind (durch Symposi
en, Klausurtagungen, Konferenzen .. . ) in 
intensiverVorbereitung, sodaB 1994 Ober 
die Arbeitsaufnahme zu den Themen 
(Arbeitstitel) 

- "Erhalt und F()rderung der Forschung 
im vereinten Deutsch/and - Vereinigung 
und Wissenschaften in Deutsch/and" 

und 
- "Die Herausforderung durch das Frem-
de" 

hochschule ost jan./febr. 1994 

Bewerten von Model/en, 
- Nutzen und Gestalten von Bergbaufol
gelandschaften in Ostdeutsch/and. 

Im Laufe der nachsten Jahre sollen 111s

gesamt bis zu 10 Projekte (Laufzeit 3 bis 
5 Jahre und unter der MaBgabe erhebll
cher Drittmitteleinwerbung) die Arbeit 
aufnehmen. Entscheidend tor die The
menauswahl sind hohes wissenschaftli• 
ches bzw. ggf. praktisches lnteresse, 
diszlplinenObergreifende Themenstel
lung, Aktualitat und Zukunftsorientierun~, 
Vermittelbarkeit in breiter Offentlichke1t 
sowie die Chance zur Gewinnung ex
zellenter Fachleute auch von auBerhalb 
der Akademie tor die Mitarbelt. In alien 
Arbeitsprojekten sollen Junge Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler durch 
Mitarbelt bef6rdert werden. 

Als BrOckenschlag zur Akademie der 
Konste - und zugleich als Zeichen der 
Offenheit der BBAW in ihren Arbeitsfor
men - planen 1994 beide Akademien 
durch Vortrage, Lesungen, eine Ausstel
lung und ein Konzert zum Thema 
"Antike und Gegenwart" 
gemeinsam an die OffenUichkeit zu tre-
ten. 

Erganzung des Mitgllederbestandes 

Aile Klassen haben in mehreren Sitzun
gen ihre Vorschlage fur die zuwahl v~n 
ordentlichen und auBerordentlichen M1t
gliedem vorbereitet. Ober sie wird arn 
17.12.1993 im Plenum in 2 Lesung be
schlossen. MaBgeblich tor die Zuwahl 
sind gleichermaBen die v./4ssenschaftli-
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che Exzellenz und die zu erwartende 
Eignung tor die ErfOllung der Aufgaben 
der Akademie. Die Ergebnisse der Zu
wahlen sowle die Wahl von Ehrenmit
gliedem der Akademie werden im Rah
men der ersten Offentlichen Festveran
staltung der Akademie am 26. Februar 
1994 bekanntgegeben. 

Zurn Haushalt 

1993 verfOgte die BBAW Ober einen 
Grundhaushalt in HOhe von ca. 5 Mio 
DM, woraus Bibliothek und Archiv, die 
Vorbereitung der Arbeitsvorhaben sowie 
Verwaltungsausgaben zu finanzieren 
waren. Die Langzeitvorhaben waren aus 
Bundes- und Ulnderzuwendungen mit 
12,7 Mio OM ausgestattet. 

1994 stehen der BBAW im Grundhaus
halt 8,5 Mio OM zurVerfOgung, davon 2 ,2 

Mio DM fur interdisziplinare Arbeitsvor
haben. Mit rd. 15 Mio DM sind die Lang
zeitvorhaben im Akademienprogramm 
und die Berliner Arbeitsstelle der Schlei
ermacherforschung ausgestattet. Letz
tere steht gleichfalls ab 1.1 .1994 unter 
Obhut der BBAW und wird durch das 
Land Berlin, die Evangellsche Kirche der 
Union sowie die Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg finanziert. 

Zurn erfreullchen Abschlu& des 
Aufbaujahres 

wurde die Berlin-BrandenburgischeAka
demiederWissenschaften am 3.12.1993 
als Mitglied in die Konferenz der deut
schen Akademien der Wissenschaften 
aufgenommen. 

BBAW-Pressestelle 

Liste der Akademlevorhaben der BBAW 
Zuordnung· Nr. 1 - 27: Land Berlin 

Nr. 28 - 32: Land Brandenburg 

Deutsches Worterbuch von Jacob und 
Wilhelm Grimm 
2 Goethe-WOrterbuch 
3 Mittellateinisches Worterbuch 
4 Monumenta Germaniae Histories 
5 Regesten-Edition der Urkunden und Brie
fe Friedrich Ill 
6 Georg-Forsters-Werke 
7 Polybios-Lexikon 
8 Altagyptisches WOrterbuch 
10 lnsc;iptiones Graecae 
11 Corpus lnscriptionum Latinarum 
12 Corpus Medicorum Graecorum 
13 Die griechischen christlichen Schrift
steller der ersten Jahrhunderte 
14 Griechisches M0nzwerk 
15 Prosopographia lrnperii Romani 
16 Turfan-Forschung 
17 GruncJri~ zur Geschichte der deutschen 
Dichtung(Goedekes-GrundriB) 

84 

18 Wieland: Gesammelte Werke 
19 Wissenschaftsgeschichte, Akademie
geschichte 
20 Wissenschaftsphilosophische Studien 
21 Alexander-von-Humboldt-Forschung 
24 Protokolle des PreuBlschen Staatsmi
nisteriums (1817 • 1934) 
23 Deutsche Texte des Mittelalters 
24 Marx-Engels-Gesamtausgabe 
2 5 Feuerbach-Gesamtausgabe 
26 Jahresberichte der Deutschen Ge
schichte 
27 Schleiermacher Kritische Gesamtaus
gabe 
28 Corpus Vitrearum Medii Aevi 
29 Jean-Paul-Edition 
30 Leibniz-Edition 
31 Die Deutschen lnschriften des Mittelal
ters 
32 Bibliographische Annalen 
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BLK erhebt Oaten der auBeruniversitaren Forschungseinrichtungen in 
den neuen Landern mit Stand 1. Juni 1993 

Die Bund-Lander-Kommission for Bil
dungsplanung und ForschungsfOrderung 
hat bei den auBeruniversitaren For
schungseinrichtungen in den neuen Lan
dem mit Stand 1. Juni 1993 Oaten zur 
Haushalts- und Personalsituation erho
ben, die das ZentralarchivfOr empirische 
Sozialforschung an der Universitat zu 
Koln (ZA), ein lnstitut der Gesellschaft 
Sozialwissenschaftlicher lnfrastrukturein
richtungen e.V. (GESIS), analysiert hat. 

In Umsetzung von Empfehlungen zur 
NeugrOndung von aur..eruniversitaren 
Forschungseinnchtungen in den neuen 
Landem, die derWissenschaftsrat 1991/ 
92 ausgesprochen hatte, haben der Bund 
und die neuen Lander auf der Grundlage 
der Rahmenvereinbarung Forschungs
fOrderung zurn 1. Januar 1992 insgesamt 
108 gemeinsam geforderte Forschungs
einrichtung13n gegrOndet; darOber hin
aus haben die Lander rd. 2 O F orschu ngs
einnchtungen und der Sund rd. 40 Bun
deseinrichtungen bzw. Institute oder Au
Benstellen bestehender Bundeseinrich
tungen mi! Forschungsaufgaben gegrOn
det. 

In der Analyse des Zentralarchivs konn
ten 132 der neugegrOndeten Einrichtun
gen berOcksichtigt werden; von den Obri
gen lnstituten lagen keine bzw. keine 
hinreichenden Angaben vor; teilweise 
haben Institute auch ihre Aufgaben so 
verandert, daB sie sich nicht mehr als 
Forschungsinstitute bezeichnen. 

Die Analyse hat im wesentlichen folgen
de Ergebnisse erbracht: 
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Bund und Lander haben in den neuen 
Forschungseinrichtungen insgesamt rd. 
10.000 Stellen sowie rd. 2.600 Beschaf
tigungsmOglichkeiten auBerhalb der Stel
lenplane geschaffen; damit sind die dies
bezOglichen Empfehlungen des Wissen
schaftsrates weitestgehend umgesetzt. 
Die Stellen sind zu rd. 91 %, die auBer
planmaBigen Beschaftigungspositionen 
zu rd. 88% besetzt. 

In den von der Analyse erfaBten Einrich
tungen sind nach Angaben der Institute 
derzeit 11. 377 Mitarbeiter - davon 2.586 
auBerhalb des Stellenplanes - beschaf
tigt. Rd. 41 % der Beschaftigten sind Wis
senschaftler. Der Antell der Frauen an 
den Beschiiftigten insgesamt betragt rd. 
45%, an dem wissenschaftlichen Perso
nal jedoch nur rd. 19%. 92% der Beschaf
tigten und 87,4 % des wissenschaftli
chen Personals stammen aus den neuen 
Landern. 

Rund 40% aller Beschaftigten wie auch 
der Wissenschaftler sind alter als 45 
Jahre. Der Anteil der Mitarbeiter, die alter 
als 58 Jahre sind, betragt insgesamt 4 ,3 % , 
unter den Wissenschaftlem jedoch 7%, 
unter den Frauen lediglich 1, 1 %. Dabei 
ergeben sich Unterschiede bei den ver
schiedenen Einrichtungsarten: In Lan
deseinrichtungen betragt der Anteil der 
Ober 45-jahrigen rd. 48%, in Einrichtun
gen der Blauen Liste und in Gror!for
schungseinrichtungen 38 bis 40%; in Ein
richtungen der Fraunhofer-Gesellschaft 
betragt er nur rd. 29%. 

Die Gesamtausgaben der Einrichtungen 
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betragen 1993 knapp 1,6 Mrd. OM und 
werden zu 82,6% durch institutionelle 
F0rderung des Bundes und/oderder Lan
der, zu 3,7% durch Verstarkungsfonds, 
zu 9,4% durch Projektf0rderung des Bun
des und/oder der Lander und zu 4,3% mit 
sonstigen Mitteln finanziert 

Bei der fachlichen Ausrichtung der For
schungseinrichtungen zeigtsich ein men
genmaBiges Defizit in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Dies ist im we
sentlichen darauf zuruckzuf0hren daB 
ideologisch 0berfrachtete geisteswi~sen
schaftliche Einrichtungen der DOR nicht 
fortgefOhrt und erhaltenswerte geistes
wissenschaftliche Forschungsschwer
punkte noch nicht in institutionalisierte 
Forrnen 0berfuhrt wurden. Von den 132 
Einrichtungen sind nur elf (darunter drei 
von 35 Einrichtungen der sogenannten 
Blauen Liste) auf Gebieten der Gei
stes-, Wirtschafts- oder Sozialwissen
schaften tatig; diese elf Einrichtungen 
verf0gen Ober 4,2% der insgesamt in den 

132 Einrichtungen Beschaftigten und Ta
tlgen 4, 5% der Ausgaben. Die fa ch lichen 
Schwerpunkte der neugegrondeten Ein
richtungen liegen vor allem auf Gebieten 
der Natur- und Geowissenschaften, Bio
wissenschaften und Medizin, Mathema
tik und lnformatik sowie Agrarwissen
schaften. 

Aufgrund des rasch fortschreitenden 
Aufbaus von Forschungseinrichtungen 
in den neuen Landern haben neueste 
Entwicklungen etwa bei der Max-Planck
Gesellschaft und deren Neugr0ndungen 
in den neuen Landem - einzelne Oaten 
der zum 1. Juni 1993 durchgefOhrten 
Erhebung 0berholt. Dies andert jedoch 
nicht wesentlich das Gesamtbild, das die 
vortiegende Analyse des Zentralarchivs 
ergibt. 

Der Bericht des Zentralarchivs kann bei 
der GescMftsstelle der BLK angefordert 
werden. 

BLK 

Forschung und Entwicklung in der Wirtschaft - Aktuelle Ergebnisse der 
Forschungsstatistik in den neuen und alten Bundeslandern liegen vor 

Die neuesten Ergebnisse der vom Bun
desministerium fOr Forschung und Tech
nologie gef0rderten Erhebung zu For
schung und Entwicklung in derWirtschaft 
durch die Gemeinn0tzige Gesellschaft 
f0rWissenschaftsstatistik GmbH im Stif
tervert>and fOrdie Deutsche Wissenschaft 
(SV-Wissenschaftsstatistik GmbH), Es
sen liegen vor. 
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Dazu erklarte heute der Staatssekretar 
im Bundesministerium for Forschung und 
Technologie, Dr. Gebhard Ziller: 1990 
wurde die SV-Wissenschaftsstatistik 
GmbH vom Bundesministerium tor For
schung und Technologie (BMFT) beauf
tragt, die neuen Lander in ihre Erhebun
gen zu Forschung und Entwicklung (FuE) 
in der Wirtschaft einzubeziehen. 
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Nach einer Erhebung fur 1990/1991 und 
einer Tei!erhebung fur 1991 /1992 wird 
jetzt das Ergebnis einer umfassenden 
Erhebung in den neuen Landern fOr 1992/ 
1993 vorgestellt, bei der Oaten von rund 
2.700 Untemehmen ausgewertet wur
den. Gleichzeitig legt die SV-Wissen
schaftsstatistik GmbH Ergebnisse einer 
Kurzerhebung tor 1992/1993 for den 
Wirtschaftssektor der alten Lander vor. 
Damit stehen fOr 1993 erstmals Oaten f0r 
das vereinte Deutschland zur VerfOgung 
(die Angaben fOr 1993 basieren auf Plan
daten der Unternehmen). 

Die sich bereits im Bundesbericht For
schung 1993 abzeichnende Stagnation 
bei den Ressourcen tor FuE in der Wirt
schaft der alten Lander wird durch die 
aktuellen Oaten bestatigt. Der Abbau des 
FuE-Personals in der Wirtschaft in den 
neuen Landern hat sich 7War vertang
samt, ist aber auch 1993 noch nlcht zum 
Stillstand gekommen: 1992 betrug das 
FuE-Personal im Wirtschaftssektor der 
neuen Lander 22.439 Personen, 1993 
belief es sich auf etwa 18.400 Personen 
Qeweils Jahresdurchschnitt, auf Vollzei
taquivalente umgerechnet). For Ende 
1993 schatzt die SV-Wissenschaftsstati
stik GmbH den Bestand des FuE-Perso
nals der Wirtschaft der neuen Lander auf 
eine Gr0Benordnung von 16.000 Perso
nen (Vollzeitaquivalent). Diese Schatzung 
stotzt sich auf begleitende Interviews mit 
Untemehmen unterBerOcksichtigung der 
Wirkung der F0rdermaBnahmen und des 
beginnenden Aufbaus von Forschungs
statten westlicher Untemehmen in den 
neuen Landern. 

Der Neuaufbau der lndustrieforschung 
ist auch in den neuen Landern zunachst 
ureigene Aufgabe der Wirtschaft selbst. 
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Aufgrund der besonderen Umbruchsl
tuation ist jedoch ein 01.>er das normale 
MaB hinausgehendes Engagement des 
Staates erforder1ich. Dieser Aufgabe hat 
sich das BMFT seit der Vereinigung 
Deutschlands offensiv gestellt. Das BMFT 
hat eine ganze Reihe von speziellen FOr
dermaBnahmen tor die w1rtschaftsnahe 
Forschung in den neuen Uindern in sei
ne F0rderprogramme aufgenommen. 
Erste, nachweislich positive Ergebnisse 
konnten damit bereits erreicht werden. 
Diese FOrdermaBnahmen werden kon
sequent fortgefUhrt und weiter ausge
baut. Die Sondermar..nahme fur die KMU 
(kleine und mittlere Unternehmen) In den 
neuen Landern, wie die FuE-Personal
zuwachsf0rderung und zwei Varianten 
der Auftragsforschung werden in diesem 
Jahr verlangert. Die Kommission der 
Europaischen Union (EU) hat bereits ihre 
Zustimmung signalisiert. 

Erfreulich sind auch Beispiele dafUr, da~ 
sich bedeutende Untemehmen derwest
deutschen Wirtschaft fOr technologieori
entierte F orschungs- und Entwicklungs
kapazitaten in den neuen Landern enga
gieren: 

- Die Siemens AG wird in Dresden ein 
Produktions- und Forschungszentrum for 
Mikroelektronik errichten, in dem 1<0nftig 
auch 64-Megabit-Chips hergestellt wer
den sollen. 

- Die BMW Rolls-Royce GmbH hat k0rz
lich in Dahlewitz (Brandenburg) ein neu
es Entwicklungs- und Montagezentrurn 
for eine neue Familie von Flugzeugtrieb
werken er0ffnet. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhe
bungen in den alten und neuen Landem 
tor 1991 bis 1993 sind. 
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lnterne FuE-Aufwendungen der Wlrtschaft (Mio. DM) 

1991 1992 1993 

Neue Lander 

Alte Lander 

Bundesrepublik 

1.898 

49.408 

51.306 

1.525 

50.434 

51 .959 

Die SV-Wissenschaftsstatistik GmbH 
weist in Ihrer Ver6ffentlichung darauf hin, 
daB in den neuen Ulndern trotz des deut
lichen R0ckgangs der internen FuE-Auf
wendungen in den meisten Wirtschafts
zweigen die Wirtschaftsgruppe Elektro
technik zwischen 1991 und 1992 eine 
hohe Steigerungsrate aufweist. Bezogen 
auf die alten Lander hebt sie hervor, daB 
der nominale Zuwachs der FuE-Aufwen
dungen der Wirtschaft in den alten Lan-

FuE-Personal (Vollzemiqulvalent) 

1991 1992 

Neue Lander 34.559 22.439 

Alie Lander 286.969 284.262 

Bundesrepublik 321.528 306.701 
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Plandaten 

1.540 

50.370 

51.910 

dem 1992 gegen0ber 1991 vor allem auf 
der relativ hohen Steigerungsrate in der 
Wirtschaftsgruppe Herstellung von Kraft
wagen und deren Teilen beruht. Auf die
se Wirtschaftsgruppe entfallen 1992 rund 
ein FOnftel der intemen FuE-Aufwendun
gen der Wirtschaft der alten Lander. Ent
gegen dem allgemeinen Trend verzeich
net diese Wirtschaftsgruppe auch einen 
Zuwachs des FuE-Personals. 

1993 
Plandaten 

18.400 

283.500 

301.900 

BMFT 
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DOKUMENTATION 

SondermaBnahmen lndustrieforschung des BMFT fOr die neuen 
Bundeslllnder verlllngert 

Die Kommission der Europaischen Union hat der Verlangerung von drei SondermaB
nahmen for die lndustrieforschung in den neuen Bundeslandem - wie bereits im 
Bunde~haushalt 1994 vorgesehen - zugestimmt. 

Aus diesem Anlar1 erklarte der Bundesminister for Forschung und Technologie, Dr. 
Paul Kroger: 

Das BMFT wirkt seit der deutschen Einheit dem Zerfall der lndustrieforschung in den 
neuen _Bundeslandem offensiv entgegen. Mit einem lnnerhalb der Bundesregierung 
abgest1mmten MaBnahmebOndel wurde die Neuausrichtung wirtschaftsnaher FuE
Kapazitaten und der Aufbau neuer Strukturen in der lndustrieforschung wirksam 
unterstotzt. 

Mit den BMFT-SondermaBnahmen wurden fOr die neuen Bundestander erste positive 
Ergebnisse zur Stabilisierung der lndustrieforschung in den NBL erreicht (vgl. 
Anlage). Der Neuaufbau der lndustrieforschung in den neuen Bundeslandern ist in 
erster Linie Aufgabe der Wirtschaft. Aufgrund der besonderen Umbruchsituation in 
?.en neuen Landem ist jedoch ein erhebliches Engagement des Staates tor eine 
Ubergangszeit notwendig. Daher hat das BMFT einige speziell auf die Bed0rfnisse 
kleiner und mittlerer Untemehmen zugeschnittene F0rdermaBnahmen bereits 1990 
/1991 gestartet. Im einzelnen handelt es sich hierbei um: 

* FuE-Personal-Zuwachsfe>rderung (ZFO): 

For den Auf- und Ausbau von eigenen FuE-Kapazitaten erhalten kleine und mittlere 
Unternehmen 50%igeZusch0ssezum Gehalt neueingestellterWissenschaftler(innen) 
und lngenieure(innen). Seit 1990 wurden 932 zumeist kleine und innovative Unter
nehmen mit insgesamt 45 Mio OM gefOrdert. Dam it konnten etwa 2.800 Arbeitsplatze 
in der lndustrieforschung gesichert werden. Die Antragsfrist for diese MaBnahme wird 
bis zum 31 ·12.1995 verlangert. 

* Auftragsforschung-Ost (AFO): 

Ebenfa!ls sei~ 1990 erhalten mittelstandische Unternehmen 50%Ige ZuschOsse, 
wenn s,e FuE-Auftrage an kompetente FuE-Anbieter im In- und Ausland vergeben. 
Diese F6rderung wurde bisher von 863 Unternehmen for 1.273 FuE-Auttrage in 
Anspruch genommen. Dadurch wurde mit Zuwendungen in H0he von 11 o 4 Mio OM 
ein Auftragsvolumen von ca. 225 Mio OM initiiert. ' 
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* Auftragsforschung-West-Ost (AWO): 

Hierbei werden mit 35-40%igen Zusch0ssen ostdeutsche Forschungseinrichtungen 
und Untemehmen unterstotzt, die FuE-Auftrage von auBerhalb insbesondere aus den 
alten Bundeslandem sowie aus Osteuropa einwerben. Diese MaBnahme verlaufl 
besonders dynamisch und hat sich sehr erfreulich entwickelt; sie unterstotzt die FuE
Einrichtungen der NBL dabei, sich marktgerecht auszurichten, Seit 1991 wurden mit 
diesem Programm bei 485 Einrichtungen lnsgesamt 1.024 FuE-Auftragen mit einem 
Auftragsvolumen von 208 Mio DM eingeworben. Der BMFT-Anteil daran betrug 80,8 
Mio OM. Die beiden Varianten zur Auftragsforschung trugen im Jahre 1993 zum Erhalt 
von rund 2.000 Arbeitsplatzen in der wirtschaftsnahen Forschung der NBL bei. 

Die Antragsfristf0r diese beiden MaBnahmen wurde bis zum 31 .12.1994 ver1angert. 
Danach k15nnen Unternehmen Antrage in dem bundesweiten Programm "Forschungs
kooperation in der mittelstandischen Wirtschaft" stellen, das k0rzlich vom BMFT neu 
aufgelegt wurde Lind das sich nach den ersten Erfahrungen ausgesprochen dyna
misch entwickelt. 

Weitere lnformationen sind erhaltlich bei: Bundesmlnisterium tor Forschung und 
Technologie AuBenstelle Berlin Referat 126 Herm Dr. Belter Hannoversche StraBe 
30, 10115 Berlin, Tel.: 030/399 81-218, Fax: 030/399 81-270Anlage 

BMFT 

BLK: Wissenschaftler-lntegrationsprogramm erfolgreich fortgef0hrt 

Mit gemeinsamen Anstrengungen des Bundes und der neuen Lander, unterst0tzt 
durch RAI e.V., ist es gelungen, den Beginn der Integration im Wissenschaftler
lntegrationsprogramm (WIP) mit einer lntegrationsquote van rund 93% erfolgreich 
abzuschlieBen. Das politische Ziel des WIP, die Starkung der Forschung in den 
Hochschulen der neuen Lander, ist damit erreicht. 

Der AusschuB "Forschungsf6rderung" der Bund-Lander-Kommission for Bildungs
planung und Forschungsf6rderung (BLK) hat am 22. Februar 1994 einen Bericht von 
KAI e.V. i.L. (Koordinierungs- und Aufbauinitiative for die Forschung in den neuen 
Uindem) Ober den AbschluB der lntegrationsphase mit Befriedigung zur Kenntnis 
genommen. Er hat allen Beteiligten f0r die intensiven Bem0hungen gedankt, die 
dieses positive Ergebnis erm0glicht haben. 

Bis zum 1. Januar 1994 sind 1460 Wissenschaftler oder Mitarbeiter wissenschaftli
cher Arbeitsgruppen ehemaliger Forschungseinrichtungen der Akademie der Wis
senschaften der DOR ein Arbeitsverhaltnis mit einer Universitat oder F achhochschule 
in einem der neuen Lander eingegangen; 202 Geferderte haben einen Arbeitsplatz in 
einer hochschulnahen auBeruniversitaren Forschungseinrichtung in elnem der neu-
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en LMder gefunden, davon 152 am neugegr0ndeten lnstitut fur Angew:andte C~emie 
Adlershof in Berlin. Aufgrund ihrer Spezialisierung in einem Fachgeb,el, das 10 den 
neuen Uindern nicht vertreten ist, wurden 13 Personen in ein Arbeitsverha!tnis an eine 
westdeutschen Hochschule 0bernommen. 

Im welteren Verlauf des Programms, das bis Ende 1996 fortgef0hrt wird, mossen nun 
die Hochschulen sich bem0hen, sich die Mitarbeit exzellenter Forscher langfristig ~u 
sichern, indem sie die Integration - soweit dies die Stellensituation erlaubt- endg0lt~g 
vollziehen. Gleichzeitig haben die im WIP Geforderten nun die Aufgabe und die 
Chance sich vor allem auch in der Lehre an den Hochschulen zu qualifizieren, dam1t 
die Integration nach dem Ende des WIP-Ft:irderzeitraums endg0ltig gelingt. 

In dem vom Bund und den Landern 1991 vereinbarten Emeuerungsprogramm tor 
Hochschule und F orschung in den neuen Li:\ndern (Hochschulerneuen.mgsprogramm 
- HEP) istvorgesehen, daB die Eingliederung von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 
und Einzelforschern aus ehemaligen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaf
ten der DOR in die Hochschulen der neuen U:inder mit dem Ziel einer Starkung der 
Hochschulforschung auf der Grundlage von Empfehlungen des Wissenschaft~rates 
finanziell unterst0tzt wird. Das Wissenschaftler-lntegrationsprogramm (WIP) wird zu 
75 % vom Bund und zu 25 % von den neuen Landem finanziert. Administrativ betreL1t 
wurde es bis zum Ende des Jahres 1993 von der Koord!nierungs-und Aufbauinit1ative 
fOr die Forschung in den neuen 1,.andern KAI e.V. 

Der Wissenschaftsrat hatte 1991 empfohlen, bis zu 2000 Personen in das WIP 
aufzunehmen. Da sich aufgrund ihrer Spezialisierung nicht fOralle im WIP ~~f6rde~en 
Wissenschaftlerdie Integration in Hochschulen in den neuen Uindern realls1eren heB, 
hat die Bund-Lander-Kommission tor Bildungsplanung und Forschungsf()rderung 
(BLK) im Oktober 1993 beschlossen, in einzelnen Fallen _auch lntegrationen in 
hochschulnahe auBeruniversitare Forschungseinrichtungen m den neuen U:tndern 
und in Hochschulen in den alten Landern im Rahmen des WIP zu fl:irdern. 

For diejenigen, die bis zum 31 . Dezember 1993 eine ln!egrati~nsverein~arung mit 
einer "Zleleinrichtung" getroffen hatten, dauert die finanz1elle Forderung b1~ z~m 31 . 
Dezember 1996- in Fallen der Integration in auBeruniversitare Forschungseinnchtun
gen und in westdeutsche Hochschulen bis Ende 1994 mit einer Verlangerungsml5g
lichkeit um ein Jahr ~fort. In Einzelfallen noch offene Fragen - etwa zur Gestaltung des 
Arbeitsvertrages und zur raumlichen Unterbringung - werden sich, so versichern die 
zustandigen Landesverwaltungen, in K0rze regeln !assen. 

88% der lntegrationen in Hochschulen der neuen Lander 

Von den zu Beginn des Programms 1.984 gefOrderten Personen wurden am 31 . 
Dezember 1993 noch 1. 797 Personen geftlrdert. Davon sind 152 Personen zum 1. 
Januar 1994 an das tnstitut for Angewandte Chemie Adlershof (ACA), Berlin, 
0bergewechselt und damit aus dem WIP ausgeschieden. Von den 0brigen 1.646 
Geforderten wurden 1.460 (88,7%) in Hochschulen der neuen Lander, 55 (3,3%) in 
hochschulnahe auBeruniversitare Forschungseinrichtungen in den neuen Ui11dem 
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und 13 (0,8%) in Hochschulen in den alten Uindern integriert. Die lntegrationsquote 
betragt mit insgesamt 1.528 lntegrationen rd. 93%. Oas vordringliche Ziel des WIP, 
die Starkung der universitaren Forschung und Lehre durch exzellente Forscher aus 
den ehemaligen Akademien der DOR, ist damit erreicht. 

Regionallsierung weitgehend gelungen 

Befanden sich zu Beginn des Programms mehr als 1.600 der GefOrderten in 
Forschungseinrichtungen in Berlin, so ist durch die Aufnahmebereitschaft und das 
lnteresse der Hochschulen in den anderen neuen Ulndem nunmehr eine ausgewo
genere regionale Verteilung erreicht warden. Von den 1.515 lntegrationsfallen in den 
neuen Landem {Hochschulen sowie hochschulnahe auBeruniversitare Forschungsein
richtungen) entfallen 542 auf Berlin (35,8%), 295 auf Brandenburg (19,5%), 86 auf 
Mecklenburg-Vorpommem (5,7 %), 286 auf Sachsen (18,9%), 134 auf Sachsen
Anhalt (8,8%) und 172 auf ThOringen (11,4%). 

Von den 283 Personen, die bis zum Ablauf des Jahres 1993 in den Chemiezentren 
in Berlin-Adlershof im Rahmen des WIP gefOrdert wurden, sind 152 (53,4%) an das 
aus den Chemiezentren hervorgegangene lnstitut fOr Angewandte Chemie Adlershof 
(ACA) Obergewechselt und aus der FOrderung im WIP ausgeschieden; 89 Personen 
(31.4%) wurden in Hochschulen in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, 2 
Personen (0,7%) in auBeruniversitare Forschungseinrichtungen integriert. 41 der an 
den Chemiezentren GefOrderten sind aus dem Programm ausgeschieden. 

Im Verlauf der zweijahrigen lntegrationsphase haben 187 Personen das Programm 
verlassen - Oberwiegend, um ein BeschaftigungsverMltnis im Bereich der gewerbli
chen Forschung einzugehen oder sich selbstandig zu machen; einige auch wegen 
Eintritts in den Ruhestand. Auch die insgesamt 269 Personen, die zum AbschluB der 
lntegrationsphase aus dem WIP ausgeschieden sind, haben Oberwiegend eine 
BescMftigung auBerhalb der staatlich institutionell gefOrderten Forschung gefunden, 
darunter 152 Wissenschaftler am lnstitut tor Angewandte Chemie Adlershof. 

Erhalt wlssenschaftllchen Potentials gelungen 

Sund und Lander haben mit dem Wissenschaftler-lntegrationsprogramm ein Instru
ment geschaffen, das sich zum Erhalt wichtigen Forschungspotentials und zur 
Starkung von Forschung und Lehre an den neustrukturierten Hochschulen der neuen 
Lander als geeignet erwiesen hat Sie haben dam it den Hochschulen ermoglicht, sich 
fOr ihren Neubeginn die Mitarbeit exzellenter, mehrfach positiv evaluierter Wissen
schaftler und wissenschaftlicher Arbeitsgruppen zu sichem. Denim WIP GefOrderten 
haben sie die Chance er6ffnet, sich wahrend eines Zeitraums von insgesamt fOnf 
Jahren weiter in einer Weise zu profilieren, die ihnen neue und zusatzliche Ml:)glich
keiten in der veranderten Forschungslandschaft der neuen Lander und im gesamten 
Deutschland ere>ffnet. 

Bund-Liinder-Kommisslon tar Forschungsforderung und Blldungsplanung 
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Am 14.115. Januar d.J. fand in Weimar auf Initiative von Edel
bert Richter, MdEP tor die SPD, ein Workshop staff, der sich 
mit der Situatron des persona/en ostdeutschen Forschungspo
tentia/s befaf3te. Im Ergebnis wurde nachfolgend dokumentierte 
Erk/lirung verfaf3t. Far voraussichtlich den 17./18. Juni ist ein 
weiterfllhrendes und vertiefendes Workshoptreffen geplant. ln
teressentlnnen k6nnen sich wenden an: Dr. Ede/bert Richter, 
Goetheplatz 9b, 99423 Weimar. 

Vorschlage zur Reaktivierung des ostdeutschen Forschungs-Potentials 

1. Mehr wlssenschaftllche Arbelt statt Arbeltslosigkelt flnanzlerenl 

1 1 .. Ledigl:ch 2,8% der Gesamt-ABM in Ostdeutschland sind Arbeitsbeschaffungs
maBnahmen 1m FuE-Bereich. Die Bundesanstalt tar Arbeit sollte hier endlich mehr 
Mittel bereitstellen - wie vom BundestagsforschungsausschuB seit langem einmOtig 
gefordert. 

1.2. ABM sollten starker auf die speziellen Anforderungen der Forschung zugeschnit
ten werden. Gedacht ist an ein ahnliches Programm wie § 249 h des AFG fOr FuE. 

1.3. Bislang istfOr die 2. Verlangerung von ABM, also das 3. Jahr, der Nachweis eines 
festen Arbeitsplatzes notwendig. Diese wirklichkeitsfremde Bedingung sollte entfal
len. 

1 .4. ABM sollten starker ergebnisorientiert sein und so z.B. die Grundung eines 
eigenen Unternehmens in gewissem Umfang vorbereiten konnen. 

1.5. Es sollte gepruft werden, ob Beschaftigungslosen mit dem Willen zur Untemeh
mensgrOndung das ihnen zustehende Arbeitslosengeld nicht z.B. 24 Monate im 
voraus als Starthilfe ausgezahlt werden kann. 

1.6. Die DFG, das BMFT u.a. vergeben Projektmittel ausschlieBlich an Projektleiter in 
festem Arbeitsverhaltnis, d.h. daB Arbeitslose und Vorruhestandler nicht unterstotzt 
warden. KOnnen ihnen nicht wenigstens Sachmittel und Raume zurVerfOgung gestellt 
werden? 

1.7. Die Defizite vieler Arbeitsamter bei der Vermittlung qualifikationsgerechter und 
fachspezifischer Stellen mOssen Oberwunden werden. 

2. Mehr selbstlindlge ldeen und Projekte als bloB ausfflhrende Arbelt 
fOrdernl 

2.1. Durch unzulangliche Information entsteht immer noch der Eindruck eines 
"FOrderdschungels". Die zahlreichen Offentlich gefOrderten Beratungseinrichtungen 
(lnnovationsbeauftragte der IHK, Agenturen OberTechnologietransfer, Technologie-

hochscl.ule ost j an./febr. 1994 93 



zentren) mOssen besser befahigt und motiviert werden, um ihren Aufgaben gerecht 
zu werden. 

2.2. DarOberhinaus sollte dieAntragstellung vereinfachtwerden. oar.. dies moglich ist 
zeigen die Programme AFO und ZFO: der Beantragungsaufwand wird hier al; 
vertretbar eingeschatzt, die Bearbeitungszeiten sind relativ kurz. Auch konnten 
mehrere Programme zusammengefar..t werden, z.B. PFO und ZFO oder AWO und 
AFO. 

2.3. Wegen der sehr schlechten Kapitalausstattung der ostdeutschen Unternehmen 
sollte gepn:.ift werden, ob die FOrderquote erhOht werden oder z.B. ein vom Betrieb 
rOckzahlbarer staatlicher Vorschur.. zum erforderlichen Eigenanteil bei den Program
men eingefOhrt werden kann. 

2.4. ~e~ Zeit~aum von d~r Antragstellung bis zur Mittelvergabe ist haufig sehr lang. 
Dabe1 gIbt es Je nach ProJekttrager gror..e Unterschiede. Vorgeschlagen wird daher die 
Festlegung mOglichst kurzer und mOglichst einheitlicher Begutachtungs-, Entschei
dungs- und Bewilligungsfristen. 

2.5. D_ie .Programme und F()rderungen mossen verstetigt werden. Sie sind bi slang zu 
kurzfnst1g und kurzatmig angelegt und tragen derTatsache zu wenig Rechnung, daB 
d~r Weg von d~r Forschung Ober die Entwicklung zur Produktion eine mittelfristige 
Fmanzperspektlve erfordert, die von den meisten westdeutschen, aber kaum einem 
ostdeutschen Unternehmen hergestellt werden kann. 

2.6. Wissenschaftler bzw. Teams mit ihren Forschungsprojekten aus auBeruniversi
taren Forschungseinrichtungen sollten befristet und gef()rdert in KMUs integriert 
werden. 

3. lnvestitionen allgemein, nlcht bloB besondere Projekte f6rdernl 

3.1. Ein GroBteil der Programme wurde aus Westdeutschland Obernommen und ohne 
v.:esentl_ich~ Modifikationen auf die neuen Bundeslander Obertragen. Dam it war zwar 
e!n~rseIts die AnknOpfung an gemachte Erfahrungen mOglich, andererseits werden 
sI~ Jedoch den hiesigen MOglichkeiten und Erfordernissen nicht ausreichend gerecht. 
~Ie aus ~en A_BL Obemommenen lnnovationsforderprogramme waren geeignet tor 
eme relat1v kleme Zahl von kleinen und mittleren Untemehmen in einem funktionsfa
higen System mit innovationsf()rdernder lnfrastruktur. In Ostdeutschland ist eine 
allgemeine lnvestistionsfOrderung notwendig. Die lnvestitionszulage bzw. lnvestiti
o~sfOrderung Ober die Gemeinschaftsaufgabe ist der richtige Ansatz (auch in relativ 
emfachem Verfahren zu beantragen), aber sollte gezieltereingesetzt werden (ahnlich 
wie frOher auch in den alten Bundeslandern). 

3.2: ~er Staat muB und kann weit mehr Initiative zeigen, um privates Risikokapital zu 
akttv1eren. Zudem kOnnte mehr offentliches Risikokapital for die Forschung und 
Entwicklung mit deutlich vermindertem Zinssatz zur VerfOgung gestellt werden. Im 
Erfolgsfall mOBten dann Zinsen nachgezahlt werden. 
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3.3. Unternehmen mit FuE sollten bei der Kli:ln.mg unklarer Eigentumsverhaltrnsse an 
Grund und Boden bevorzugt ben:.icksichtigt werden. 

3.4. Die Beratungs- und lnformationsarbeit muB - z.8. durch direkte Kontakte -
verstarkt werden. Dies trifft besonders auf die BOrgschaftsprogramme von Sund und 
Landern zu. So sind das ERP-Beteiligungsprogramm und das KfW/BMFT-Technolo
gie-Beteiligungsprogramm In den neuen Bundeslandern noch weitgehend unbekannt 
und demzufolge kaum genutzt. 

3.5. Die Qualifikation und Seriositat van privaten Unternehmensberatem ist nicht 
immer gewahrleistet. lhre fachliche und pers6nllche Eignung sollte darum begutachtet 
werden. 

3.6. Vorgeschlagen wird die Forderung der Ausstattung des Arbeitsplatzes auch von 
Nicht-Wissenschaftlern und lngenieuren durch das Programm ZFO, ahnlich wie 
bereits beim Programm PF0.3.7. Das groBe Manko bei nahezu alien KMUs Ost
deutschlands sind die mangelnden Managementerfahrungen, die ungenogenden 
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und fehlenden strategischen Oberlegungen 
Diesem Bedarf sollte mehr Rechnung getragen werden. Bereits Bestandteil des 
Programms TOU ist Hilfe bei der Untersuchung des Marktes far die geplanten 
Produkte und Dienstleistungen. Dies mOBte auch Bestandteil anderer Programme 
werden. Zudem sollten in die Personalforderung kaufmannische, Marketing- und 
Controling-Experten einbezogen werden. Der Besuch von Tagungen. Weiterbit
dungsveranstaltungen und die Beteiligung an Messen sollte (starker) gefordert 
werden. 

3.8. Der Marktelntritt ist das Kardinalproblem ostdeutscher Untemehmen. Die bislang 
bei weitem Oberwiegende lnnovationsfOrderung ermoglicht haufig keine Markter
schlieBung. Diese sollte daher generell starker unterstlltzt werden (vgl. die guten 
Ansatze bei TOU). Auch Werbeauftrage, die an Werbegemelnschaflen, Agenturen 
oder Designer in Ostdeutschland vergeben werden, mor..ten gefordert werden. 

4. Forschung auch in groBen Unternehmen, nicht bloB in KMU fordernl 

4.1. "Die Wirtschaft in den neuen Landern braucht eine Mischung eius groBen, 
mittleren und kleineren Untemehmen. Gror..e Untemehmen brauchen kreative Zulie .. 
ferer, kleine Unternehmen brauchen die gro!?.en Oberregional und international tatigen 
Untemehmen, um den lnnovationsdruck aufnehmen zu k6nnen, der letztlich die 
Grundlage des Erfolges mlttelstandischer Untemehmen ist.'' So das Vorwort zur 
"Treuhand-lnitiative Mittelstand". Darum mossen die verbliebenen industrietlen Ker
ne erhalten bleiben und saniert werden. Die THA muB endlich ihren eigenen 
Erkenntnissen Rechnung tragen. 

4.2. Die Forschungskapazit:.U in den Treuhandbetrleben wurde und wird besonders 
rigoros abgebaut. Dies muB - soweit noch irgend m()glich - umgehend geandert 
werden. 
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4.3. Die Beschrankung vieler Programme auf Klein- und Kleinstbetriebe muB aufgehoben 
werden. Z.B. tragt es ostdeutschen Erfordemissen nicht Rechnung, wenn durch das -
ansonsten verdienstvolle - Programm TOU lediglich Gesellschaften mit bis zu 1 o 
BescMftigten gef0rdert werden k0nnen. Warum nicht auch Gesellschaften mit 20 
Beschattigten? 

5. Mehr reglonale Vernetzung, nlcht bloB Elnzelunternehmen fijrdernl 

5.1 . Mit regionalen Kooperationsnetzen wurden international gute Erfahrungen 
gemacht, z.B. in Spanien oder den USA. lnformationen kOnnen schnellerflieBen, die 
Arbeitsteilung zwischen den Unternehmen der Region funktioniert besser, darum 
k0nnen lnnovationen schneller umgesetzt werden. Ein weiterer Vorteil ist, daB der 
Staat nicht unmittelbar als Koordinator tatig sein muB, 0ffentlich gef0rdert k0nnen dies 
auch die Wirtschaftsverbande. - Mit den Technologie-und Gr0nderzentren macht das 
BMFT in dieser Hinsicht ein gutes Angebot, das ausgebaut werden solltel 

5.2. Die bereits bestehenden Technologie- und GrOnderzentren m0ssen starker 
instandgesetzt werden, die erforderlichen Betreuungsleistungen zu erbringen, be
sonders bei Finanzierungs- oder betriebswirtschaftlichen Fragen. Betreuten Unter
nehmen tallt es auch leichter, Kredite zu erhaltenl 

5.3. Westdeutsche oder europaische Junguntemehmer sollten for ostdeutsche 
lnnovatlonsparks gewonnen werden, umAustausch zu gewahrleisten und auswartige 
Fertigkeiten hereinzuholen. Nur Ansatze dazu sind vorhanden. Die Lander bzw. 
Regionen sollten entsprechende Werbekampagnen durchtohren. 

6. lnstitutionelle Forschung sti:irker tordem. nicht bloB die schon stark reduzierte 
Wirtschaftsforschungl 

6 .1. Da die lndustrieforschung in Ostdeutschland auf einen Bruchteil ihres ursprOng
lichen Umfangs geschrumpft 1st, gewinnen die Hochschulen und die auBeruniversl
taren Institute als Forschungsstandorte an Bedeutung. 

6.2. Die Benachteiligung der ostdeutschen Li:inder bei der Finanzierung der auBeru
niversiti:iren Forschung muB endlich beendet warden: Die FuE-Ausgaben des Bun
des sind in Bayern etwa zweieinhalb mal so hoch wie in den neuen Bundesli:indern 
(inkl. Ost-Berlin)! 

6.3. Neue bundesfinanzierte Forschungseinrichtungen sollten ihren Sitz in den NBL 
nehmen. Und zwar so lange, bis Ausgewogenheit zwischen Ost- und Westdeutsch
land erreicht ist. 

6.4. An den Hochschulen muB der forschende akademische Mittelbau wiederherge
stellt bzw. neugebildet werden. Der Wissenschaftsrat fordert dies auch tor F achhoch
schulen. 

6. 5. For auBeruniversiti:ire Forschungseinrichtungen in den NBL wurde ein Anteil von 
etwa 10% Westdeutschen vorgesehen. Diese Quote ist teils weit 0berschritten, so 
daB sich die Chancen ostdeutscher Wissenschaftfer weiter verschlechtert haben. 
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7. Anregende und Koordinierende, nlcht bloB begleltende 
Forschungspolitik 

7.1 . For die Integration des Forschungspotentials der NBL in die gesamtdeutsche 
For5chungslandschaft ist zunachst eine n0chteme nichts bescMnigende Bestands
aufnahme derverbiiebenen Kapazitaten notig. Sodann muB die Frage im Vordergrund 
stehen, wie das wissenschaftliche Potential, das brachliegt und endg0ltig verlorenzu
gehen droht, reaktiviert werden kann. 

7.2. Forschungsforderung darf nicht mit der GieBkanne erfolgen oder den kurzfristi
gen lnteressen der Wirtschaft nachlaufen, sondern muB langfristig Prioritaten setzen. 
V~ir brauchen eine vorausschauende, Locken aufsporende, anregende und koordi
rnerende Forschungspolitik. Der Staat soil als dienender Moderator zwischen Wirt
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft auftreten. 

7.3. Die ForschungsfOrderung braucht neue und zeitgemaBe Prioriti:iten. Es gilt, 
d~utsche Starken zu nutzen (z.B. durch die FOrderung dervemetzten Umwelttechnik), 
Ruckstande zu verringern (z.B. in der lnfom1ations- und Kommunikationstechnologie) 
und prestige- und machtbezogene Sektoren (Weltraum, Waffen, Kern kraft) abzubau
an. 

7.4 ~i_e Pro-Kopf-Ausgaben des BMFT sind heute deutlich niedriger als vor der 
Vere,rngungl Auch und gerade in der Rezession m0ssen mehr private und Offentliche 
Mittel far die Forschung bereitgestellt werden. 

7.5. Deutschland ist die einzige bedeutende lndustrienation, in deres keine direkte 
steuerliche Beg0nstigung von FuE gibt. K0nnen wir uns das weiterhin leisten? 

7.6. Der regionalen Ausgewogenheit der BundesforschungsfOrderung muB mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werdenl So erhalt Niedersachsen mit seiner etwa halb so 
grol1en Bevolkerung etwa genausoviel wie die font neuen Lander. 

7. 7. W~hrend die deutsche Grundlagenforschung weltweit keinen Vergleich scheuen 
muB, gibt es bekanntlich Mangel bei der Umsetzung in die Produktion. Diese 
praktische Verwertung von Forschungsergebnissen sollte z.B. durch personellen 
Austausch zwischen lndustrie- und institutioneller Forschung starker gefOrdert war
den. 

7.~. Vor~eschlagen wird a~ch eine wesentliche Verstarkung der Forschungskoope
rat,on mit Osteuropa, um h1storisch gewachsene Bindungen nicht vOllig abreiBen zu 
!assen. 
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Angleichung statt Herabstufung 

Resolution des Deutschen Hochschulverbandes zu Status, VergOtung und 
Versorgung der Hochschullehrer in den neuen BundesUindern 

Folgende Resolution verabschiedete das Prasidium und das Erweiterte Prasidium 
des Deutschen Hochschulverbandes am 12. November 1993: 

Nach dem Urteil vieler Fachleute ist die seit der Herstellung der staatlichen Elnheit 
Deutschlands immerwieder fOr alle Lebensbereiche geforderte Durchmischung von 
West- und Ostdeutschland im Hochschulbereich am besten gelungen. Die personelle 
Erneuerung der Hochschulen ist in den neuen Bundeslandem weit vorangeschritten. 
i;>ie ostdeutschen Universitaten stehen nach drei bewegten Jahren der Umstrukturie
rung vor einem ProzeB der Konsolidierung. 

Mit Blick auf die fOr die Emeuerung der Hochschulen in den neuen Bundeslandern 
unverzichtbare personelle Durchmischung sieht der Deutsche Hochschulverband mit 
wachsender Sorge, daB durch Unterschiede im Status, in der VergOtung und 
insbesondere in derVersorgung der Hochschullehrer die Universitaten in den neuen 
Bundeslandern zunehmenden Spannungen ausgesetzt sein werden, die berechtig
terweise zu Unzufriedenheit und Demotivation fOhren. 

I. Status 

Der Deutsche Hochschulverband hat mit seiner Resolution "Aufbau durch Verzicht" 
(MittHV 4/93,. S. 274) deutlich gemacht, daB das vorrangige Ziel der fachlich und 
persOnlich positiv evaluierten Hochschullehrer in den neuen Bundeslandern nicht die 
sofortige Gleichstellung der Besoldung ist. Vorrangig ist vielmehr die statusrechtliche 
Gleichstellung mit den aus den alten Bundestandem berufenen Hochschullehrem 
durch die Obemahme in ein BeamtenverMltnis. Diese Forderung stotzt sich auf die 
Vorgabe des Einigungsvertrages (Art. 20 Abs. 2 Satz 1), wonach die Wahmehmung 
Otfentlicher Aufgaben, wozu die des Hochschullehrers zweifelsfrei gehOrt, sobald wie 
mOglich Beamten zu Obertragen ist. 

Der Deutsche Hochschulverband hat daher hochschulpolitische und verfassungs
rechtliche Bedenken, daB die Verbeamtung der Hochschullehrer in den neuen 
Bundeslandem eher die Ausnahme als die Regel darstellt. Der Deutsche Hochschul
verband fordert die neuen Bundeslander auf, die Einstellungsaltersgrenzen for 
Hochschullehrer generell - dem Beispiel des Bundeslandes ThOringen folgend - auf 
das 55. Lebensjahrfestzulegen und in begrOndeten Fallen Ausnahmen zuzulassen. 
Ausnahmen sind insbesondere begrondet, wenn Hochschullehrer sich besondere 
Verdienste um die personelle und geistige Erneuerung in den neuen Bundeslandem 
erworben haben. 
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II. Vergutung und rechtliche Stellung 

a) der beamteten Hochschul/ehrer 

Der Deutsche Hochschulverband begrOBt die von der Bundesregierung gep:ante, 
zum groBen Teil bereits umgesetzte. schrittweise Angleichung der Beamtenbesol
d~ng tor die Hochschullehrer in den neuen Bundeslandern an die Besoldting. die tor 
die aus den alten Bundeslandern berufenen Hochschullehrer gilt. Es ist erfreulich, daB 
in absehbarer Zeit eine besoldungsrechtliche Gleichstellung zu erwarten ist. 

b) der angestel/ten Hochschullehrer 

Der Deutsche Hochschulverband sieht dringenden Handlungsbedarf tor die Hoch
schullehrer, die nicht mehr in ein BeamtenverMltnis Obernommen werden. 

Vergotungsrechtlich stehen diese angestellten Hochschullehrer, die kraft Gesetzes 
sozialversicherungspflichtig sind, nur nominal ihren beamteten Kollegen in den neuen 
Bundeslandern gleich. Wenigstens tor Einzelfalle sollte die Moglichkeit oeschaffen 
werden. nicht nur die Brutto-. sondern auch die Nettovergotungen d~rch einen 
entsprechenden AusgleichszuschuB des Arbeitgebers einander anzugleichen. 

Im Bundesland Sachsen wird der VergOtung der Hochschullehrer anstelle elner 
Anlehnung an die C-Besoldung der BAT-Ost zugrunde gelegt. Der Deutsche Hoch
schulverband fordert den Freistaat Sachsen auf, diese deutliche Schlechterstellung 
der sachsischen Hochschullehrer mOglichst rasch zu beseitigen und dem Beispiel der 
Obrigen neuen Lander folgend die C-Besoldung als MaBstab for die Vergotung der 
angestellten Hochschullehrer anzuwenden. 

Der Deutsche Hochschulverband fordert tor die im Angestelltenverhaltnis verbleiben
den Hochschullehrer eine mOglichst IOckenlose Obernahme der beamtenrechtlichen 
Regelungen, insbesondere soweit sie auf den Beruf des Hochschullehrers zuge
schnitten sind. Dazu gehOren vomehmlich die seine UnabMngigkeit vom Staat 
gewahrleistenden, sowie die Freiheit von Forschung und Lehre unmittelbar oder 
mittelbar schOtzenden Vorschriften. Dazu z/3hlen daneben aber auch die Regelung 
Ober die Beihilfe, die Arbeitszeit, die Urlaubsgewahrung, den Dienstunfallscht1tz, die 
Gewahrung von Dienstreisen, die eingeschrankte Moglichkeit der Versetzung und 
Abordnung usw. 

Ill. Altersversorgung 

a) der beamteten Hochschullehrer 

Der Deutsche Hochschulverband wendet sich mit Nachdruck gegen die bereits zum 
Gesetzesentwurf verdichteten Plane der Bundesregierung, den beamteten Hoch
schullehrem der neuen Bundeslander eine beamtenrechtliche Versorgung weitge
hend vorzuenthalten. Der Gesetzentwurf zur Anderung des Beamtenversorgungsge-
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setzes der die als Obergangsrecht gedachten Regelungen auf unbestimmte Zeit 
verfestigen worde, sieht vor: 

· daB die Zeiten eines Dienstverhaltnisses in der ehemaligen DDR einschlieBlich der 
Ausbildungszeiten nur dann mit insgesamt maximal fOnf Jahren bei der Berechnung 
der ruhegehaltfahigen Dienstzeit ber0cksichtigt werden wenn fOr dieselbe Zeit kein 
Rentenanspruch erworben wurde, was aber der Regelfall ist; 

· daB beamtete Hochschullehrer, die am 3. Oktober 1990 bereits das 60. Lebensjahr 
0berschritten hatten, im Ergebnis ohne beamtenrechtliche Versorgung bleiben; 

· daB auf die beamtenrechtliche Mindestversorgung von 35 Prozent der zuletzt im 
aktiven Dienst erhaltenen Bez0ge Rentenanspr0che angerechnetwerden, so daB die 
ganz 0berwiegende Mehrzahl der beamteten Hochschullehrer in den neuen Bundes
landem kaum Ober die Mindestversorgung in den nachsten Jahren hinauskommen 
wird. 

Der Deutsche Hochschulverband sieht in diesen Regelungen, die fOr die betroffenen 
Hochschullehrer einen deutlichen sozialen Abstieg bedeuten eine Diskriminierung. 
Es bleibt unversU!ndlich, aus welchem Grund die angestrebte Angleichung der 
Dienstverhaltnisse in West- und In Ostdeutschland die Altersversorgung ausnimmt. 
Die Fortgeltung des Obergangsrechts WOrde eine Versorgung bedeuten die im 
Regelfall nicht einmal die Halfte der Pension eines Hochschullehrers aus den alten 
Bundeslandem (oder aus den alten Bundeslandem in die neuen Bundeslander 
berufenen Hochschullehrers) ausmacht. Wenn die beamtenrechtliche Besoldung 
bereits heute 80 Prozent des Westniveaus erreicht, ist nicht einzusehen warum in der 
beamtenrechtlichen Versorgung der Hochschullehrer in West- und Ostdeutschland 
ganz erhebliche Unterschiede bestehen sollen. 

Der Deutsche Hochschulverband fordert die Bundesregierung auf, den Gesetzent
wurf zurockzuziehen und die allgemeinen Regelungen des Beamtenversorgungsge
setzes im wesentlichen ohne Abstriche auch auf die Hochschullehrer in den neuen 
Bundeslandem anzuwenden. 

b) der angestellten Hochschul/ehrer 

Der Deutsche Hochschulverband hat sich mlt Erfolg dafor eingesetzt, daB die in 
unzulassiger Weise pauschalierende KappungsMchstgrenze des Anspruchs- und 
Anwartschafts0berfOhrungsgesetzes (AAOG) von DM 2.010 gestrichen wurde. Die 
Heraufsetzung der Kappungsgrenze auf inzwischen DM 2.700,- bringt tor die Mehr
zahl der rentenberechtigten Hochschullehrer in den neuen Bundeslandem eine 
sp0rbare Erteichterung. Sie beseitigt aber nicht die vom Deutschen Hochschulver
band vorgetragenen und vom Bundessozialgericht bestatigten Vorbehalte gegen 
eine K0rzung von Anwartschaften, die nicht durch politische Beg0nstigung, sondem 
aufgrund eigener Leistung erworben wurden. Soweit vor dem 3. Oktober 1990 
Rentenanwartschaften erworben wurden, die Ober die Kappungsgrenze von DM 
2.700,· hinausgehen, wird sich der Deutsche Hochschulverband weiter for die 
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individuelle Prafung jedes Einzelfalls und for eine Bestandsgarantie wohlerworbener 
Anwartschaften einsetzen. 

~ochschullehrer der neuen Bundeslander, die erst nach dem 31 . Dezember 1993 
eme Re_nten~ersorgung erhalten, fallen nicht mehr unter das Anspruchs- und Anwart
s~h~ftsuberf0hrungsgesetz. Damit gehen in die Berechnung ihrer Rente nicht mehr 
dte in der DDR erworbenen AnsprOche auf Zusatzversorgung ein. Vielmehr soll ihre 
Rente nach M~l:¼)abe des allgemeinen Rentenrechts (Sozialgesetzbuch VI) errech
net warden. ~•es fOhrt dazu, daB die nach dem Stichtag des 31 . Dezember 1993 
rente_nberechttgten Hochschu(lehrer im Verhaltnis zu den vor dem Stichtag rentenbe
recht1gten Hochschullehrem m aller Regel erheblich schlechter gestellt sind. Er
schwerend kommt hinzu, daB die Hochschullehrer in den neuen Bundesll:lndem im 
Vertrauen auf di~ erworbenen Anwartschaften und unter den politischen Bedingun
gen der DDR keme Vorsorge tor zusatzliche Altersversorgungen getroffen haben 
bzw. treffen konnten. 

~er Deutsche Hochschulverband halt diese Art der Vereinheitlichung im Hinblick auf 
die Zahlbetragsga~antie de~ Einigungsvertrages tar verfassungswidrig, soweit die 
errechnete Rente hinter den 1n der DOR redlich erworbenenAnsprQchen zurOckbleibt. 
Er fordert den Gesetzgeber auf, tor die fachlich ausgewiesenen, persMlich integren 
Hochsc_hullehrer aus den neuen Bundeslandern den Besitzstandsschutz tor die in der 
ehemahgen DDR wohlerworbenen Anwartschaften aus der Zusatzversorgung Ober 
den 31 . Dezember 1993 hinaus auszudehnen. 

Letztli~h appe!liert der ~eutsche Hochschulverband an die Tarifvertragsparteien des 
()~enthchen ~1e11stes, m den neuen Bundeslandem dieselben Voraussetzungen tor 
e111e zusaf:Zhche Alterssicherung der Angestellten des ()ffentlichen Dienstes zu 
schaffen wie in d~n alten Bundeslandem. Sobald wie m()glich sollten die angestellten 
Hochschullehrer m den neuen Bundeslandem die M0glichkeit erhalten, zusatzlich bei 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der Lander (VBL) Versorgungsanwartschaf
ten zu erwerben. 
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BERICHTE 

Von der "Olympiade Junger Mathcmatiker" zur Mathematikolympiade 

SchOlerwettbewerbe auf dem Geblet der 
Mathematik haben in vielen Landem eine 
lange Tradition. Hierzulande gehbrten 
die "Olympiaden Junger Mathematiker" 
zu diesen Wettbewerben. Der Wettbe
werb existiert noch immer, jetzt unter der 
Bezeichnung Mathematikolympiade. FUr 
mich ist die Namensanderung ohne Be
lang, sprachen doch die Insider schon 
immer lax und liebevoll von der "Matheo
lympiade". DerWettbewerb befindet sich 

in seinem 33. Jahr und erfreut sich noch 
immer eines sehr gror3en Zuspruchs. 
Jeder Wettbewerb erfordert fur seinen 
Bestand eine sorgfaltige Organisation 
und eine ansprechende inhaltliche Dikti
on. For dlesen Wettbewerb gilt das ganz 
besonders, da er differenziert for die ein
zelnen Klassenstufen und ab der 2. Stufe 
als Klausurwettbewerb zu organisieren 
ist und aut'!erdem die Attraktivitat der 
Mathematik erst einmal "rOberzubringen" 
ist. 

Zur Organisation des Wettbewerbs 

Als dieser Wettbewerb in der DOR ins 
Leben gerufen wurde, war eine der Ziel
stellungen, SchOlerinnen und Scholer 
langfristig zu finden und zu befahigen, 
die das Land wurdig bei der lntemationa
len Mathematikolympiadevertreten konn
ten. Da die Internationale Mathematiko
lympiadeein Klausurwettbewerb ist, wur
de die Olympiade Junger Mathematiker 
ebenfalls als Klausurwettbewerb konzi
piert. Die ldee der langfristigen BefOrde
rung van befahigten SchOlem trug mit 
dazu bei, den Wettbewerb van der 5. 
Klasse an anzubieten. Damit muBten 
ebenfalls die lnhalte klassenstufenbezo
gen entworfen werden. Da sehr viele 
Scholer erfal?.t werden sollten, wurde der 
Wettbewerb als Stufenwettbewerb ent
wickelt. Dieses Stufenprinzip sieht var, 
daB die Erfolgreichsten einer Stufe be
rechtigt sind, in dernl!chstfolgenden Stu
fe ihre Fl!higkeiten unter Beweis zu stel
len. (Vgl. Abbildung 1) 
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For die Realisation dieser Konzeption 
braucht man eine Aufgabenkommission, 
die interessante, immer wieder neuarti
ge, gut differenzierende und unterschied
lich schwierige Aufgaben for jede Klas
senstufe und jede Stufe des Wettbe
werbs entwickelt, zusammenstellt und 
schlief!.lich in eine lesbare Form fOr die 
Wettbewerbsteilnehmer bringt. For die 
OurchfOhrung insbesondere der Klausur
wettbewerbe braucht man eine zuverlas
sige Organisation vor Ort, d. h. in den 
Kreisen, in den Bezirken und schliet'!lich 
tor die 4. Stufe. Da der Wettbewerb in 
den Zeiten der DOR nicht nur ein van 
dem Volksbildungsministerium gewollter, 
sondern sogar angewiesener Wettbe
werb war, war es relativ leicht die materi
elle Organisation zuvertassig durchzu
setzen. Die Attraktivitat des Wettbewerbs 
fOhrte schnell dazu, dal?. sich ausreichend 
viele Lehrerinnen und Lehrer und auch 
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seplante, z. T. realisierte Erweiten.ng 

HochschulangeMrige tor die inhaltliche 
Begleitung fanden. 

Mit der Wende ergab sich die Schwierig
keit, dal?. eine offizielle Unterstatzung die
ses Wettbewerbs von keiner staatlichen 
Einrichtung Obemommen wurde. Viele 
von denen, die diesen Wettbewerb in
haltlich gestaltet hatten, wollten es aller
dings nicht zulassen, dal1 auch diese 
durchaus als beispielhaft anzusehenden 
Aktivitaten den grassierenden Abwick
lungsturbulenzen zum Opfer fallen soll
ten. Sie organisierten sich z. T . in deutlich 
dokumentierten, aber auch nur lose zu
sammenhaltenden lnteressengemein
schaften. Diesem Engagement ist es zu 
danken, dat'! auch gegenwartig dieser 
Wettbewerb in den neuen Bundeslan
dem ohne prinzipielle Abstriche weiter
lebt. lnsbesondere wird den Teilnehme
rinnen und Teilnehmem dieses Wettbe
werbs zumeist nicht deutlich, dal?. Orga
nisationsprobleme heute doch betracht
lich grOt'!er sind als in der Vergangenheit. 
Erfreulich ist, dat'! der Wettbewerb Ober 
die neuen Bundeslander hinaus auch in 
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den Altbundeslandern immer mehr lnter
essenten findet. Zur Zeit wird die Grun
dung eines Vere,ns "Mathematikolym
piade" vorbereitet, um Ober einen sol
chen eingetragenen Verein dieser tnter
essengemeinschaft eine deutlich ausge
wiesene Struktur und entsprechende 
Rer.hte zu verschaffen. 

Die finanzielle Absicherung, die rnan fro
her als gegeben annehmen konnte, ist 
heute zum A und O fOr den Bestand der 
Mathematikolympiaden geworden. Die 
Finanzierung Ober Haushaltstitel der Mi
nisterien bzw. ein Sponsoring istein Dau
erbrenner. In den letzten Jahren wurden 
die Aufgaben vom Schrodel-Verlag ge
druckt und versandt, die Aufgabenkom
mission wurde zweimal vom Wissen
schaftsministerium des Landes Sachsen
Anhalt nach Magdeburg eingeladen und 
die Wettbewerbe vor Ort wurden im all
gemeinen aus Haushaltsmitteln der Bil
dungministerien finanziert. Damitist aber 
keine Aussage Ober das Jahr 94 hinaus 
getroffen worden, das Problem ist offen
sichtlich. 

103 



Zur inhaltllchen Gestaltung 

Neben demo. g. Ziel hatten die Olympia
den Junger Mathematiker von Anfang an 
auch die erk!Me Absicht 

- dazu beizutragen. daB sich SchOlerin
nen und Scholer ein sol ides Wissen und 
KOnnen aneignen, ihre Kenntnisse er
weitern und vertieftzum mathematischen 
Denken erzogen werden, 
- bei m6glichst vielen SchOlerinnen und 
SchOlem das lnteresse oder sogar die 
Begeisterung tor das Fach Mathematik 
geweckt und gefestigt wird, 

- mathematisch interessierte und be
gabte SchOlerinnen und Scholer zu fOr
dem. 
Aus diesen Zielstellungen ergab sich tor 
die Aufgabenkommission das Problem, 
das Wettbewerbsaufgaben so zu finden 
bzw. zu entwickeln waren, daB einerseits 
unmittelbar an den Unterrichtsstoff des 
Faches Mathematik angeknOpft wurde, 
d. h. die Aufgaben prinzipiell mit dem 
Schulstoff IOsbar waren und anderer
seits sich so auf ein Anspruchsniveau 
einzupegeln, daB der Scholer von der 
Aufgabenstellung geistig angesprochen 
und gefordert wurde, aber auch angeregt 
wurde, sich weiterhin mit solchen Frage
stellungen Ober den Unterricht hinausge
hend zu beschaftigen. Dieses ist der 

Aufgabenkommission Ober die Jahre hin
weg offensichtlich so gut gelungen, daB 
es zu einem Wechselspiel zwischen den 
Olympiaden und der auBerunterrichtli
chen Beschaftigung der SchOlerinnen und 
Scholer mit der Mathematik kam. Diese 
auBerunterrichtllche Beschaftigung wur
de sehr bald durch die Einrichtung von 
Arbeitsgemeinschaften bzw. Mathema
tikclubs systematisch unterstotzt, die von 
interessierten und bernhigten Lehrerin
nen und Lehrem und insbesondere auch 
von HochschulangehOrigen geleitet wur
den. AuBerunterrichtliche, insbesondere 
auBerschulische Einrichtungen wurden 
somit zu Zentren der FOrderung interes
sierter und begabter SchOlerinnen und 
Scholer. 

Mit derWende bewirkten !eider bildungs
politische Vorurteile zu FOrdennaBnah
men in der DDR, verwaltungstechnische 
Unsicherheiten und ganz besonders fi
nanzielle Note im groBen Stil die Abwick
lung bzw. Reduzierung derartiger FOr
deraktivitaten. Es besteht aber die Hoff
nung, daB zunachst Ober WeiterfOhrung, 
Festigung und hoffentlich sogar die Aus
dehnung der Olympiaden auch derartige 
FOrderaktivltaten wieder aufgegriffen 
werden kOnnen. 

Das Belsplel Brandenburg 

Auf dem Territorium des neuen Bundes- de bereits im Sommer 1990 der "Bran-
landes Brandenburg gab es in den 70-er denburgische Landesverein zur FOrde-
und 80-er Jahren auf dem Gebiet der rung mathematisch-naturwissenschaft-
Mathematik ein recht gut entwickeltes lich-technisch interessierter Schuler e. 
Netz der FOrderung interessierter und V." (kurz BLIS) gegrOndet. In unermOdli-
befahlgter Schuler. In der Wendezeit cher, vielleicht auch ein wenig trotziger 
wurde von den for die Olympiadebewe- Arbeit ist es den Vereinsmitgliedem ge-
gung Engagierten sehr schnell die Ge- lungen, die Mathematikolympiade ohne 
fahr der Abwickung erkannt. Daher wur- wesentliche Abstriche bis heute weiter-
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zufi.ihren. Die dritten Stufen dieses Wett
bewerbs wurden seit 1991 als Landeso
lyrnpiaden durchgefOhrt. Das Zusammen
wirken zwischen diesem Verein und dem 
Ministerium fOr Bildung, Jugend und Sport 
des Landes Brandenburg hat sich gut 
entwickelt. Der Verein holt sich jeweils 
die Beauftragung zur DurchfOhrung von 
Wettbewerben, darunter eben auch for 
die Mathematiko!ympiade, ein, die Be~ 
auftragung ersct1elnt im Amtsblatt des 
Ministeriums und aur..erdem wird vom 
Ministerium finanz1elle UnterstOtzung 
zugesagt und gegeben. Die DurchfOh
rung der zweiten Stufe in den Kreisen 
wird vom Enthusiasmus einiger Lehrer 
getragen, die Anleitung zur DurchfOh
rung dieser zweiten Stufen erfolgt durch 
Mitglieder unseres Vereins. So wurden 
1993 immerhin in 43 der 44 Kreise 
(nach der darnaligen Kreisstruktur) die 
zweite Stufe der Mathematikolympiade 
durchgefOhrt. Zur 4. Landesolympiade 
(3. Stufe) 1994 stifiete der Bildungsmini
ster sogar einen Sonderpreis. 

Ganz wichtig insbesondere im Sinne ei
ner rechtlichen Absicherung ware tor die 
DurchfGhrung dieses wie auch anderer 
Wettbewerbe eine Verwaltungsvorschrift 
SchOlerwettbewerbe, die vom Ministeri
um fur Bildung, Jugend und Sport zu 
erlassen ist, bereits angedacht ist und 
hoffentlich durch einen vom Verein vor
getegten Entwurf auch beschleunigt er
arbeitet wird. For die inhaltiche Vorberei
tung auf die Mathematikolympiaden gibt 
es im Land Brandenburg !eider z. Z. nur 
noch dOrftige Angebote, z. B. an einigen 
sehr wenigen Gymnasien und auch in 
Kreisclubs wie sie in der Stadt Potsdam 
und Oranienburg nach wie vor existieren. 
lch habe die Hoffnung, dar.. Aktivitaten 
der Hochschulen diese Szene wieder 
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beleben werden. Der Fachbereich Ma
thematik der Universitat Potsdam bietet 
z. B. seit kurzem eln "Mathematisches 
Weekend" an und fOhrte im Marz einen 
einwochigen Lehrgang tor 17 der Preis
trager der 4. Landesolympiade durch. 

Fundament for mathematische lnteres
senentwicklung und grundle-gende Be
fahigung wird nach wie vor - sowohl im 
Guten wie im Schlechten der Mathema
tikunterricht an den Schulen sein. 

Eine wesentliche Besonderheit im Lande 
Brandenburg besteht darin, dar.. Begab
tenfOrderung - und dazu gehOrt ja auch 
die FOrderung durch die Teilnahme an 
Wettbewerben - sogar in der Landesver
fassung festgeschrieben ist. Im Artikel 
29 Abs. 3 der Landesverfassung heim es 
"Jeder hat das Recht auf gleichen Zu
gang zu den Offentlichen Bildungsein
richtungen unabhangig von seiner wirt
schaftlichen und sozialen Lage und sei
ner politischen Oberzeugung. Begabte, 
sozial Benachteiligte und Menschen mit 
Behinderungen sind besonders zu fl)r
dem." Dieses gilt es umzusetzen, auch 
unter Einbindung von Wettbewerben, z. 
B. den Mathematikolympiaden. 

Hans-Jilrgen Sprengel (Potsdam) 

(Der Autor, Dr. rer. nat. et paed. habit., 
ist Vorsitzender des Brandenburgi

schen Landesvereins zur F(Jrderung 
mathematisch-naturwtssenschaftlich
technisch interessierter Schiller e. V. 

[BUS]) 

Llteraturhlnwelse: 
- Wambach, H. & langemann, H.-H. {Hrsg.) 
1993. - Fclrderung von Jugendlichen in der 
Mathematik. Praxisbeispiel for die Sekun
darstufe I. - Bad Honnef : Bock. - ca. 300 S. 
- Sprengel, H.-J.: BegabtenfOrderung - eine 
staatliche Aufgabe? In: Schulverwaltung MO. 
- Nr. 12/93. - S. 243-248. - Carl link Verlag. 
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Abiturienten aus den neuen Landem: 
weniger Unsicherheit im Ausbildungswahlverhalten bei sich 

gleichzeitig verandernder Schwerpunktsetzung 

DeutlicheAnzeichen einer Stabilisierung 
im nach derWende zuni:ichst von groBen 
Unsicherheiten charakterisierten Ausbil
dungswahlverhalten, aber auch sich ver
andemde Schwerpunktsetzungen in den 
nachschulischen Quallflzierungsent
scheidungen zugunsten von Fachhoch
schulstudiengangen und beruflichenAus
bildungen sind zwei zentrale Befunde 
beim Vergleich der Befragungen der 
Abiturienten der Schuljahre 1989/90, 
1990/91 und 1991/92, die von der HIS 
Hochschul-lnformations-System GmbH 
in Hannover jeweils ein halbes Jahr nach 
Abgang von der Schute durchgefOhrt 
wurden. Das wesentliche Ziel dieservom 
Bundesministerium fOr Bildung und Wis
senschaft gefOrderten Untersuchungen 
liegt darin, AufschlOsse Ober die nach
schulischen Werdegange der Studien
berechtigten aus den neuen Landern zu 
gewinnen - auch und gerade Im Ver
gleich zu ihren Kollegen aus den alten 
Landern. Da die Fachhochschulreife in 
den neuen Uindern als Hochschulzu
gangsberechtigung bistang nureine sehr 
marginale Rolle spielt, beschranken sich 
die Analysen auf Abiturienten, also auf 
Studienberechtigte mit allgemeinerHoch
schulreife. 

Bei den Abiturienten 92 aus den neuen 
Landern setzt sich der bereits in den 
Vorjahren erkennbare Trend sinkender 
Studiemeigung in dem Halbjahreszeit
raum zwischen Schulabgang und dem 
Dezember des jeweiligen EntlaBjahres 
fort (von 76% auf 72%). Doch dieser 
R0ckgang fallt bei den 92ern merklich 
schwacher aus als bei den beiden vor-
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hergehenden Abiturientenjahrgangen 
(9Oer: minus 12 Prozentpunkte; 91er: 
minus 8 Prozentpunkte). Dies deutet auf 
eine Stabilisierung in der nachschulischen 
Ausbildungswahl hin. lnsgesamt haben 
11 % der Abiturienten 92 ihre zunachst 
bei Schulabgang getroffene Entschei
dung for oder gegen ein Studium bis zum 
Dezember 1992 revidiert. In den beiden 
vorhergehenden Jahrgangen waren es 
noch jeweils 19%. Auch dieser R0ck
gang weist auf stabiler werdende Ent
scheidungsprozesse hin. Der studienbe
zogene " Umorientierer-Anteil" der Abitu
rienten aus den neuen Ulndern liegt bei 
den 92ern damit erstmals unterhalb des 
entsprechenden Anteilswerts der Abitu
rienten aus den alten Landem (13%). 
Analoge Beobachtungen 0bereine wach
sende Stabilisierung der Entscheidungs
findung sind auch hinsichtlich der Be
rufsausbildung zu machen; d.h., auch 
hier werden die bel Schulabgang geau
Berten Absichten f0r oder gegen die Auf
nahme einer beruflichen Ausbildung im 
folgenden Halbjahr haufiger beibehal
ten. 

lnfolge der starker sinkenden Studiernei
gung liegt bei den Abiturienten 92 aus 
den neuen Landem die Brutto-Studier
quote-der Anteil der Abiturienten, die ein 
halbes Jahr nach Schulabgang entwe
der bereits ein Studium aufgenommen 
haben oder dies in der Folgezeit beab
slchtigen - allerdings jetzt unterhalb der 
der Abiturienten aus den alten Landem 
(72% vs. 76%), wahrend bei den Abituri
enten 90 die Studierquoten im 0stlichen 
und westlichen Bundesgebiet noch prak-
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tisch gleich hoch waren (78% vs. 77%). 
Zugleich ging - ein ZL1satzlicher Hinweis 
auf mehr Stabilitat im Ausbildungswahl
verhalten - der Anteil der "Unentschiede
nen" um einige Prozentpunkte auf nun 
16% zurOck - der gleiche Anteilswert wie 
in den alten Landern. 

Hinter dem globalen R0ckgang der Stu
dierneigung "verbergen" sich zwei im 
Jahrgangsvergleich gegenlaufigeAnteils
verschiebungen, namlich tendenziell sin
kende Anteile von auf Universitatsstudi
engange und deutlich steigende Anteile 
von auf Fachhochschulstudiengange ori
entierten Abiturienten. Dies gilt fOr Man
ner und Frauen gleichermaBen. Von den 
zuletzt befragten Abiturienten 92 aus den 
neuen Lander streben insgesamt 15% 
ein Fachhochschul-Diplom afs Studienab
schluB an (alte Lander: 12%); von den 
Mannern waren es 17% (alte Lander: 
13%) und von den Frauen 13% (alte 
Lander: 10%). Diese Anteilswerte sind 
angeslchts der oft noch im Aufbau be
findlichen Fachhochschulen erstaunlich 
hoch. Zusatzlich hat auBerdem knapp 
ein F0nftel aller Abiturienten (18%) die 
Aufnahme eines Fachhochschulstudiums 
als Alternative zur tatsachlich begonne
nen Tatigkelt emsthaft erwogen. Die At
trak1ivitat der Fachhochschul-Studien
gange ist also insgesamt deutlich hOher 
als es der Anteil der Abiturienten, die sich 
letztlich for ein Fachhochschulstudium 
entschieden haben, ausweist. Im Ge
gensatz zu den Universitaten ist das Stu
dienaufnahmepotential der Fachhoch
schulen bislang - dies gilt besonders tor 
Abiturientinnen - also nur zum Teil aus
geschOpft. 

An der Spitze der Beliebtheitsskala der 
Abiturienten mit angestrebtem Fachhoch
schul-Diplom stehen mit deutlichem Ab-
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stand die Wirtschaftswissenschaften; an 
Attraktivitatverloren haben im Jahrgangs
vergleich vorallem die technischen F ach
richtungen. Diese Aussage gilt auch fur 
Abiturienten mit angestrebtem Univers1-• 
tats-AbschluB. Von den Abiturier.ten 92 
mit angestrebtem Fachhochschulab
schluB wahlten 53% eine "heimatliche" 
Fachhochschule; im Jahr zuvor waren 
es, wohl aufgrund des bis dahin erreich
tenAusbaustandes, nur 34%. Es besteht 
offensichtlich -wie im Westen - ein en~er 
Zusammenhang zwischen dem lander
bezogenen Angebot an Fachhochschu
len und der Wahl des Hochschulorts 

Die neben dererl1eblich verstc!rkten Wahl 
von Fachhochschulstudiengangen wohl 
augenfalligste Veranderung im Ausbil
dungswahlverhalten der Abiturienten aus 
den neuen Landem ist der deutliche An
stieg de~enigen, die nach Schulabgang 
eine berufliche Ausbildung - voIZugswei
se eine betriebliche Ausbildung in typi
schen Dienstleistungsberufen - aufge
nommen haben. Dieser Anteil stieg von 
16% bei den Abiturienten 90, Ober 27% 
bei den 91em auf nun 33% - und liegt 
damit deuttich Ober dem westlichen An
teflswert von 26%. 

Nahere lnformationen: Franz Durrer, Dr. 
Christoph Heine, HIS GmbH Hannover, 
Tel. 0511/1220-257. 

VerOffentlichungen: 
Franz Durrer, Christoph Heine: Studien- und 
Berufsausbildungswahl der Abiturienten aus 
den neuen U!ndem. Ergebnisse der Befragun
gen der Abiturienten 90, 91 und 92, HIS-Kurz. 
information A 14/93 
Franz Durrer, Christoph Heine: Abilurienten und 
Fachhochschulstudium. Ergebnisse der Befra
gungen der Abiturienten 90, 91 und 92 aus den 
neuen U!ndem, HIS-Kurzinformation A 15/93 

Hochschul-lnformations-System 
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Studienaufnahme der Abiturienten aus den neuen Ltindem: Der 
Hohepunkt der "West-Wanderung" scheint uberschritten 

Von den Abiturienten des Schuljahres 
1990 aus den neuen Landem, die sich 
entschieden haben zu studieren, wl:lhl
ten 47% einen Studienort in dem Bun
desland, in dem sie auch die Hochschul
reife erworben haben, also in ihrem "Hei
matland". Bei den studienwilligen Schu
labgangem des folgenden Schuljahres 
1991 sank diese 'Verbleibsquote" auf 
43%. Auch der Anteil derjenigen, die ihr 
Studium in einem der anderen neuen 
Lander aufnahmen oder in der F olgezeit 
noch aufnehmen wollten, ging deutlich 
von 35% auf 21 % zurock. Korrespondie
rend mit dieser Entwicklung stieg der 
Anteil der "West-Wanderer'', also derje
nigen, die fOr ihre - bereits erfolgte oder 
demnachst beabsichtigte - Studienauf
nahme eine in den alten Lllndern gelege
ne Hochschule gewahlt haben, erheblich 
an. Erverdoppelte sich im Jahrgangsver
gleich von 18% auf 36%. For die regiona
le Mobilitl:lt der Abiturienten des Jahr
gangs 1992 ergibt sich demgegenober 
ein deutlich anderes Bild: Die "Ver
bleibsquote" stieg im Vergleich zu den 
91 em um 13 Prozentpunkte von 43% auf 
56%, und zwar ausschlieBlich zulasten 
der "West-Wanderer-Quote". Nun ga
ben nur noch 23% der studienwilligen 
Abiturienten aus den neuen Landern an, 
ihr Studium an einer Hochschule im alten 
Bundesgebiet begonnen zu haben bzw. 
demnachst noch beginnen zu wollen. 
Dam it scheint der HOhepunkt der "West
Wanderung" der ostdeutschen Abituri
enten bereits Oberschritten zu sein und 
die gegenlaufige Entwicklung einer ver-

108 

starkten Bindung an das jeweilige "Hei
matland" eingesetzt zu haben. Allerdings 
gaben zusatzlich ein Viertel (26%) der 
Abiturienten 92 mit Studienabsicht an, 
eine Studienaufnahme in einem der alten 
Lander anfMglich ernsthaft erwogen zu 
haben. 

Dies ist der zentrale Befund einer Son
derauswertung der Abiturientenbefragun
gen der Schuljahre 1989/90 1990/91 und 
1991/92 dievon derHISHochschul Infor
mations-System GmbH in Hannover je
weils ein halbes Jahr nach Abgang von 
der Schule durchgefOhrt wurden. Das 
wesentliche Ziel dieser vom Bundesmi
nisterium tor Bildung und Wissenschaft 
(BMBW) gernrderten Untersuchungen 
liegt darin nahere lnformationen Ober die 
nachschulischen Werdegange der Stu
dienberechtigten aus den neuen Lan
dem zu gewinnen. Da die Fachhoch
schulreife in den neuen U!ndem als Hoch
schulzugangsberechtigung bislang kaum 
Bedeutung hat, beschrankten sich die 
Wanderungsanalyse und die genannten 
Oaten auf Abiturienten im engeren Sin
ne, also auf Studienberechtigte mit allge
meiner Hochschulreife. 

Die im Jahrgangsvergleich beobachtba
re allgemeine Entwicklung gilt weitge
hend unabhangig von der Geschlechts
zugehOrigkeit und der gewahlten Hoch
schulart; fur Manner aber mehr als for 
Frauen und for Abiturienten, die ein Di
plom an Fachhochschulen anstreben 
mehr als fOr die mit einem universitaren 
StudienabschluB. 
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Hinter den genannten Durchschnittswer
ten '"verbirgt" sich jedoch ein breites 
Spektrum von landerspezifischen "Ver
bleibs" - und Abwanderungsquoten. Am 
niedrigsteri liegt die "Verbleibsquote" in 
allen drei untersuchten Jahrgangen in 
Brandenburg (bei den 92ern: 28%), am 
hOchsten in Sachsen (72%). Von den 
Flilichenlandern ist der "West-Wande
rungsanteil" am hOchsten in Mecklen
burg-Vorpommern (33%) und Branden
burg (32%); am niedrigsten in Sachsen 
(15%) und Thllringen (16%). Wesenli
che GrOnde fur diese groBen Landerun
terschiede in Abwanderung und Verbleib 
dOrften im unterschledlichen zahlenma
Bigen Studienplatzangebot, im noch un
terschiedlichen Auf- und Ausbaustand 
der jeweiligen Hochschullandschaft und 
in der - eher zentralen oder eher rand
standigen - geografischen Lage der ein
zelnen Bundeslander liegen. 

Gemeinsames Merkmal der neuen Lan-

der ist jedoch ihre anhaltende Eigen
schaftals "Exportland"; d.h., zwecksStu
dienaufnahme verlassen mehr Abituri
enten ihr "Heimatland" als Abiturienten 
aus anderen Bundesll:lndem in das je
weilige Bundesland zuwandem. Von die
sem "Muster" weicht nur das frQhere 
Berlin (Ost) mit einer positiven Wande
rungsbilanz ab. 

Nahere lnformationen: 

Franz Durrer, Dr. Christoph Heine, HIS 
GmbH Hannover, Tel.: 0511/1220-257 

Veroffentlichung: 

Franz Durrer, Christoph Heine: Studienaufnah
me und regionale Mobilitl.it. Eine vergleichende 
Analyse der Abiturienten 90, 91 und 92 aus den 
neuen Ulndern (enth/.ilt im Anhang auch die 
vollstandigen Dalen zur regionalen Mobilitat 
der studienwilligen Abiturienten aus den alten 
Ulndern) 

Hochschul-/nformations-System 

Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg: Modellversuche - Ein 
Instrument der Umweltbildungspolitik 

lmmer Mufiger malen Umweltexperten 
dostere Zukunftsbilder und prognostizie
ren die globale Umweltkatastrophe. Ang
ste, Resignation und GleichgOltigkeit in 
der Bev5lkerung kOnnten die Folge sein. 
Umweltschutz erfordert aber entschlos
senes, gesellschaftiiches Handeln. Die 
notwendige BewuBtseinsanderung und 
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ein besonnenes umweltbewuBtes Han
deln des einzelnen setzt ein Aufgreifen 
der Umweltproblematik in alien Berei
chen der Bildung voraus. Das Hoch
schulsystem in der Bundesrepublik 
Deutschland hat die Herausforderung des 
Umweltschutzes angenommen, Angsten 
und Resignation konstruktiv - durch die 
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Entwicklung und Erprobung umweltbe
zogener Studienangebote - zu begeg
nen. 

Eine in der Cffentlichkeit noch nicht ge-
nug beachtete Rolle kommt in diesem 
Zusammenhang dem Modellversuch
sprogramm der Bund-Lander-Kommissi
on fOr Bildungsplanung und Forschungs
fOrderung (BLK) zu, das der FOrderung 
besonders vielversprechender Projekte 
dient. Nach Herstellung der deutschen 
Einheit wurde Modellversuchsantragen 
aus den neuen Landern besondere Prio
ritat beigemessen. Galt es doch, den hier 
bestehenden erheblichen Nachholbedarf 
alsbald zu decken. 

Zu den ersten Antragen aus den neuen 
Uindern zahften zwei Modeflversuche, 
tor die bereits die ersten Zwischenbilan
zen vorliegen. 

* Weiterbildendes Studlum "Umwelt
schutz fOr Blldung und Hauswlrt
schaft'' 

Am I. Januar 1992 begann der Modellver
such Weiterbildendes Studium "Umwelt
schutz fur Bildung und Hauswirtschaft", 
der an der TU Magdeburg und der Uni 
Potsdam bis zum 30. Juni 1994 lauft und 
gemeinsam vom Bundesministerium fur 
Bifdung und Wissenschaft und den Lan
dern Sachsen-Anhalt und Brandenburg 
gefOrdert wird. 

Derzweisemestrige Modellstudiengang, 
der sich an Hauswirtschafterinnen und 
Hauswirtschafter sowie Lehrerinnen und 
Lehrerrichtet, istanspruchsvoll: Die Teil
nehmer mossen 240 Stunden Prasenz
studium (Seminare, Besichtigungen, 
Vorlesungen und Exkursionen) und 260 
Stunden Selbststudium in den Fachem 
Biofogie, Chemie, Medizin, Padagogik, 
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Ckonomie, Politikwissenschaft und Jura 
absolvieren. Hierbei erwerben sie Quali
fikationen, die sie befahigen, die Um
weltaspekte in ihre berufliche Tatigkeit 
zu integrieren. 

Nach fediglich dreimonatiger Vorberei
tungsphase wurden im April 1992 die 
ersten Teilnehmer- 33 in Magdeburg und 
30 in Potsdam - zu dem Weiterbildungs
studiengang zugelassen. Trotz des an
strengenden 500stondigen Kurspro
gramms, das viele neben dem Beruf ab
solvierten, beendeten 55 Teilnehmerdas 
Studium erfolgreich und erhieften ein 
detaifllertes Zeugnis nebst Zertifikat. 

Kontaktadresse: Universitat Potsdam, 
lnstitut tor Umweltwissenschaften, Am 
Neuen Palais 10, 14469 Potsdam; Tech
nische Universitat Magdeburg, Weiter
bildungszentrum, Virchowstral!e 24, 
39104 Magdeburg. 

* EuroplUsches lntegratlonsstudlum 
Umweltwlssenschaften 

An der Technischen Universirnt Dresden 
wird das Europaische lntegrationsstudi
um Umweltwissenschaften (E.I.U.) ent
wickelt und erprobt, das wahrend seiner 
Laufzeit vom 1. Juni 1992 bis 31 . August 
1994 gemeinsam vom Bundesministeri
um tor Bildung und Wissenschaft und 
dem ~and Sachsen gefOrdert wird. 

Das E.I.U. soll langfristig Defizite der 
grenzOberschreitenden Zusammenarbeit 
ost- und mitteleuropaischer Staaten im 
Umweltbereich abbauen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurden bereits zahlreiche 
Kooperationsbeziehungen, insbesonde
remit polnischen, tschechischen, slowa
kischen und Osterreichischen Universi
taten begrOndet. 
Der Modellversuch umfal!t drei Teile: 
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- einen anwendungsorientierten, inter
diszipfinaren zweijahrigen Aufbaustudi
engang Umweltwissenschafte11 for Hoch
schulabsolventen und Berufstatige, der 
mit einem Diplom abschliel!t; der Studi
enbetrieb wurde zum WS 1992/93 mit 15 
deutschen und 10 auslandischen Stu
dierenden aufgenommen; 

- verschiedene Umwelt-Weiterbildungs
angebote, die aus einzelnen Modufen 
des Aufbaustudiengangs bestehen und 
in diesen integriert sind; 

und eine Umweltexpertendatenbank, die 
zunachstfOrdie Praxisphasen des Studi
engangs sowie Projektarbeiten genutzt 
werden soll. 

!n der dreimonatigen Vorbereitungspha
se wurden umfassende Studienunterla
gen erstelft, die eine vielseitige und inter
essante Information der Teilnehmer ga
rantieren. Behandelt werden u. a. Grund
lagen der Umweftwissenschaften und -
planung, Umweltschutz und Vorsorge, 
Umweltpolitik und -ethik, Umweltrecht
und -management sowie Richtlinien urid 
Grenzwerte. 

Kontaktadresse: Technische Universitat 
Dresden, Europaisches lntegrationsstu
dium Umweltwissenschaften , 01062 
Dresden. 

Bundesministerium fi1r Bi/dung 
und Wissenschaft 

Sachsen hat die meisten Fernstudenten 

Mit 3.666 Fernstudenten an den staatfi
chen Hochschulen hat der Freistaat Sach
s en den mit Abstand hOchsten Anteil an 
Fernstudenten alfer Bundeslander Durch 
ein breitgefachertes Angebot an Studi
engangen - im ingenieurwissenschaftli
chen und technischen Bereich bietet 
Sachsen traditionelf gute Fernstudien
moglichkeiten - konnten die Hochschu
len fur Technik und Wirtschaft und die 
sachsischen Universitaten ihre Position 
mit Beginn des Wintersemesters 1993/ 
94 weiter ausbauen. 

Besonders gefragt sind die Femstudien
brOckenkurse, die van den funf sachsi
schen Hochschulen fOrTechnik undWirt
schaft angeboten werden. Die BrOcken
kurse bieten bereits im Beruf stehenden 

hochschule ost jan./febr. 1994 

lngenieuren, Okonomen und fngenieuro
konomen die MOglichkeit, ein bundes
weit anerkanntes Diplom einer Fachhoch
schule zu erwerben. Voraussetzung for 
die Teilnahme an den FernstudienbrOk·· 
kenkursen ist der lngenieur- bzw. Fach
schulabschluB. Zur Zeit haben sich 1.115 
Femstudenten in den Fachrichtungen 
Maschinenbau/Fertigung, Bauingenieur
wesen/Hochbau, Elektrische Energie
technik, Technische lnformatik, Betriebs
wirtschaftslehre, Maschinenbau/Kon
struktion, Bauingenieurwesen/Tiefbau, 
Energie- und Versorgungstechnik, All
gemeine lnformatik, Geodasie und Sozi
alpadagogik eingeschrieben. DasAnge
bot der FemstudienbrOckenkurse wird 
mit dem Sommersemester 1994 an den 
Fachhochschulen noch erweitert: Bau-
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ingnieurwesen/Hochbau, Maschinenbau/ 
Fertigung, Technische lnformatik/Elek
tronik sowie Technische lnformatik/Au
tomatisierung kommen als neue Studi
engange hinzu. lnteressenten kOnnen 
sich an den Fachhochschulen bewer
ben. 

Neben den Brockenkursen ist das her
kommliche Fernstudium als Vollstudium, 
das die Universitaten und Hochschulen 
for Technik und Wirtschaft anbieten, gut 
belegt: 1.431 Studierende machen da
von Gebrauch. Eine besondere Funktion 
kommt dabei dem Fernstudienzentrum 
der Universitat Leipzig zu, das unter an
derem auch Studienangebote der Femu
niversitat Hagen vermittelt. Am star1<.sten 

gefragt sind die Studiengange Wirt
schaflswissenschaflen, Sozial- und Gei
steswissenschaften sowie Veranstal
tungsrecht und Offentliches Recht. Tra
ditionell von lngenieurwissenschaften 
gepragt, werden im Technischen Femstu
dium der TU Dresden (Dresdener Mo
del!) die Studiengange Bauingenieurwe
sen und Maschinenbau angeboten - 517 
Femstudenten sind dafor an der TU ein
geschrieben. Auf!erdem werden zur Zeit 
an mehreren sachsischen Hochschulen 
Fernstudienprojekte im Bereich der wis
senschaftlichen Weiterbildung erarbei
tet, die ab 1994 genutzt werden kMnen. 

Siichsisches Staatsminlsterium tar 
Wissenschaft und Kunst 

ThOringen: Personalkommissionen haben Arbeit offiziell beendet 

In ThOringen haben die ehrenamtlichen 
Personalkommissionen der neun Hoch
schulen offiziell ihreArbeit beendet. ''Trotz 
der guten Vorsatze mit einem Minimum 
an Zorn und einem Maximum an Rechts
staatlichkeit an das Verfahren der per
sonlichen Evaluierung heranzugehen, 
zeigte sich bald wie schwierig manche 
Entscheidung werden WOrde", wies Wis
senschaflsminister Dr. Ulrich Fickel bei 
der feierlichen Entpflichtung am 9. De
zember in Weimar auf einige Probleme 
hin. "Wir hatten geglaubt, daB es schnel
ler geht", benannte der Minister eine 
andere Schwierigkeit des Verfahrens, das 
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auf der Grundlage der Evaluationsord
nung vom 6. Juni 1991 durchgefOhrt 
wurde. 

Die Kommissionen bestanden aus je vier 
Mitgliedern der Hochschule plus vier 
Personen aus dem Offentlichen Leben, 
tor die es jeweils einen Vertreter gab. Sie 
sollten prOfen, ob die persOnliche Eig
nung zum Verbleib an der Hochschule 
vorlag. Die Mitglieder, die weiterhln an 
ihre Schweigepflicht gebunden sind, ha
ben an den ThOringer Hochschulen 3.537 
Mitglieder des wissenschaftlichen Per
sonals evaluiert. Von den Empfehlungen 
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der Kommissionen wurden 97 Prozent 
durch das Wissenschaftsministerium 
umgesetzt. In 245 Fallen, davon 11 o 
wegen Mitarbeit bei der Stasi, gab es 
negative Voten, worauf die Dienstver
haltnisse gel6st wurden. 56 gekOndigte 
Mitarbeiter klagten dagegen: 33 dieser 
Falle sind noch offen, 18 wurden durch 
Vergleich gel6st und fOnf vom Ministeri
um gewonnen. Die Obrigen drei Prozent 
seien aus arbeitsrechtlichen GrOnden 
nicht umgesetzt worden, sagte Minister 

Fickel - hier fehften die juristischen Be
weise. 

Das Personal der abgewickelten Berei
che sowie die Hochschullehrer, die vor
her freiwillig die Hochschaukeln verlie
P..en wurden nicht OberprOft. AuP..erdem 
haben die Kommissionen auch das nicht
wissenschaftliche Personal der Hoch
schulen evaluiert. Genaue Zahlen zum 
Ergebnis liegen allerdings noch nicht vor. 

(Alma mater jenensis 611993) 

Tugend des Zweifels 
Eln ResOmee der Arbelt der Personalkommisslonen vom Vorsitzenden der 

Personalkommlsslon FSU Jena, Prof. Herbert Bach 

Die Mltglieder der Personalkommissionen haben im Verlaufe ihrer Arbeit mit vielen 
Menschen gesprochen, haben in ihre Biographien hineingeschaut und den Versuch 
unternommen, Denkweisen und Handlungen zu begreifen und letztlich unter BerOck
sichtigung der jeweiligen externen HintergrOnde zu bewerten. Dies war eine sehr 
schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe, die im Rahmen des Neubeginns 
unserer Hochschulen nach dem Untergang der DOR zu leisten war. Nachdem 
nunmehr die Arbeit der Personalkommissionen im wesentfichen beendet ist kann 
eine ersten Bifanz gezogen werden, die hier vor allem unter dem Blickwinkel der 
Persona!kommission der Friedrich-Schiller-Universitat und nicht zuletzt nach meinen 
personlichen EindrOcken erfolgen soll. 

In 48 stets rnehrstondigen Sitzungen, 
denen jeweils sehr aufwendige Vorberei
tungen, vor allem durch Aktenstudien 
inner- und auBerhalb Jen as, Profung von 
Eingaben usw., vorausgegangen waren, 
hat die Jenaer Personalkommission Ober 
insgesamt 3.562 Mitarbeiter, darunter 
1. 939 Hochschulfehrer und wissenschaft
liche Mitarbeiter, ein empfehlendes Vo-
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tum Ober die personfiche Eignung for 
eine Weiterbeschafligung an der Hoch
schule erarbeitet und an das ThOringer 
Ministerium for Wissenschaft und Kunst 
(TMWK) abgegeben. Grundfage waren 
neben der Aktenlage nicht zuletzt 152 
schriftliche und 159 mondliche AnhOrun
gen. Diese Arbeit wurde unter groBem 
persanlichen Engagement von Mitglie-
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dern der Korn mission neben ihrer Tatig
keit an der Hochschule oder im Offentli
chen Leben bewattigt. 

Bei 53 Mitarbeitern votierte die Personal
kommission gegen eine persOnliche Eig
nung im Sinne der Evaluationsordnung. 
Die betraf 33 Hochschullehrer, 12 wis
senschaftliche Mitarbeiter und in 8 Fallen 
Mitarbeiter der Verwaltung, der techni
schen Leitung oder des Pflegedienstes. 
Im weiteren 16 Fall en ( darunter 12 Hoch
schullehrer und 3 wissenschaftliche Mit
arbeiter) ergab das Abstimmungsergeb
nis kein eindeutiges Votum fOr oder ge
gen eine persontiche Eignung. In einigen 
Fallen haben einzelne Mitglieder der 
Personalkommission ein Sondervotum 
abgegeben. 

For ein negatives Votum war fOr die Per
sonalkommission in den allermeisten 
Fallen ein nachweisbares, schwerwie
gendes politisch motiviertes Fehlverhal
ten gegenOber Mitarbeitem oder Studie
renden ausschlaggebend, oder, was nur 
selten der Fall war, eine doktrlnare Aus
nutzung von politischen oder administra
tiven Leitungsfunktionen. 

Bei der Beurteilung der Anzahl der abge
gebenen negativen Voten 1st zu berGck
sichtigen, daB sie nur einen geringen 
Anteil an der personellen Emeuerung 
der Friedrich-Schiller-Universitat (FSU) 
widerspiegeln. Unabhangig von der un
mittelbaren Tatigkeit der Personalkom
mission ist eine relativ grol?>e Anzahl von 
Mitarbeitem von sich aus ausgeschie
den. Vorallem hataberdieAuflOsung der 
Sektion Marxismus-Leninismus, die so
genannte Abwicklung einer Reihe von 
Fachbereichen und der Nachweis einer 
T atigkeit fOr das MfS jeweits zu betracht
lichen personellen Konsequenzen ge-
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fOhrt, an denen die Personalkommission 
nur in wenigen Fallen beteiligt war. Auch 
die Voten der Fachkommissionen, ins
besondere aber die weitgehenden struk
turellen Veranderungen, haben die per
sonelle Situation an der Jenaer Universi
tat spOrbar verandert. lnsgesamt kann 
gesagt werden, daB in Hinblick auf eine 
Neuorientierung der Universitat in perso
neller Hinsicht deutliche Zeichen gesetzt 
und die aiten formellen und informellen 
Machtstrukturen im wesentliche aufge
brochen worden sind. Dabei bleiben aber 
Fragen often, denen wir uns nicht entzie
hen sollten. 

Personelle Veranderungen bedeuten in 
jedem Fall Eingriffe in Lebensablaufe 
von Menschen - was nie vergessen war
den dart. Wenn bei den Entscheidungs
kriterien die Einschatzung der persOnli
chen tntegritat im Vordergrund steht, 
mossen an diese auBerordentliche An
sprOche gestellt warden, auch wenn sie 
im Einzelfall nur schwer hinreichend zu 
erfOllen sind. 

So muB beispielsweise davon ausge
gangen werden, daB der Mensch in sei
nem Denken und Handeln wandlungsfa
hig 1st. Wenn er hierzu aus Einsicht die 
Bereitschaft aufbringt, ist dies anzuer
kenoen, denn jede Entwicklung in der 
Gesellschaft und nicht zuletzt in der Wis
senschaft setzt eine solche Wandlungs
tahigkeit voraus. Sicher haben die Per
sonalkommissionen bei manchem Mitar
beiter dazu beigetragen, daB er Ober die 
allgemeine und seine personliche Ver
gangenheit und seinen Anteil an den 
Verwerfungen des Systems, tiefer nach
gedacht und daraus tor sich SchluBfol
gerungen gezogen hat, die aber nur allzu 
oft in dem Bestreben nach einer Risiko
minimierung und nicht in einem tatkrafti-
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gen Engagement tor die gegenwartige 
und kOnftige Entwicklung der Hochschu
le mOnden. Besonders bei denen, die 
hohe Verantwortung trugen und/oderdie 
persOnlich gegenOber Kolleginnen und 
Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tem oder Studierenden Schuld auf sich 
geladen haben, ist aberzumeist die Ver
drangung deutlicher sichtbar ats der Wil
le zu einer wirklichen Verarbeitung, zu
mal von den Betroffenen nicht selten 
davon ausgegangen wird, daB Fehlver
halten oft nur schwer juristisch akzepta
bel nachweisbar ist. 

Die voraussetzbare Wandlungsfahigkeit 
des Menschen muB aber zur Akzeptanz 
von denen fOhren, die den eigenen Ver
drangungsprozeB glaubhaft Oberwunden 
haben. Unter dieser Voraussetzung dart 
selbst persOnliche Schuld nicht zu einer 
lebenslangen Brandmarke und einem 
andauemden Hindemis tor die Realisie
rung einer gewandelten Lebensauffas
sung werden. 

Besorgnis erregt allerdings, daB es nicht 
wenige eindeutig belastete ehemalige 
Hochschulangehorige gibt, die sich qua
si stillschweigend in die Wirtschaft oder 
in freie Berufe abgesetzt haben und sich 
dort inzwischen - z.B. unter Ausnutzung 
ihres Professorentitels- Okonomisch sehr 
viel besser stehen, als diejenigen, die an 
der Hochschule geblieben sind. Ande
rerseits hat es auch bei den abgewickel
ten Einrichtungen Mitarbeiter gegeben, 
die ohne weiteres positiv evaluiert wor
den waren, die aber jetzt mangels eines 
solchen offiziellen Bescheides groBe 
Schwierigkeiten haben, eine neue Exi
stenz aufzubauen. 

Jeder pauschalisierende MaBstab fOr 
menschliches Denken und Tun ist pro-
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blematisch und birgt die Gefahr in sich, 
dal?> Ungerechtigkeit und somit auch 
Unrecht entsteht. Dies betrlfft auch die 
Auslegung des Begriffes "Taligkeit tor 
das MfS", der ja nicht nur in der Evalua
tionsordnung enthalten ist. Manch par
telloser Mitarbeiter oder kleine Genosse 
hat mehr Schaden angerichtet, als etwa 
einer, dem nichts anderes nachgewie
sen werden kann, ats dai!. er sich dem 
MfS gegenOber verpflichtet hat, Ober sei
ne Forschungsergebnisse und die illega
le Herkunft seiner Gerate gegenOber Drit
ten Stlllschweigen zu bewahren. Auch 
sei in diesem Zusammenhang angemerkt, 
daB an der in der Offentlichen Diskussion 
verbreiteten Fokussierung alter Schuld 
auf die Stasi, offensichtlich das PMno
men der selbstberuhigenden Schuldver
schiebung eine wesentliche Rolle spielt. 

Die Anmahnung einer differenzierten 
Bewertung von persOnlichem, schuldhaf
tem Fehlverhalten 1st keine Rechtferti
gung von heimtOckischer Spitzeltatigkeit, 
lntrigen oder doktrinarem Vorgehe:n ge
gen Andersdenkende mit all den tatsach
lichen oder auch nur mOglichen Folgen, 
sie ist aber eine Mahnung, auch in politi
schen Umbruchszeiten Rechtsstaatlich
keit, FairneB und das Prinzip der Gleich
behandlung zu bewahren, seibst wenn 
dies in dem Oberwundenen System nicht 
Obllch war. 

Ma&stab tor lntegrlt~t 

Wir mossen uns die Frage gefallen !as
sen und uns auch selbst fragen, ob wir 
diesem Anspruch in jedem Einzelfall ge
recht geworden sind, denn jede unbe
rechtigte Beschadigung eines Lebensab
laufes ist eine zuviel. Dabei werden wir 
wohl die Last tragen mossen, daB auch 
wir nicht unfehlbar waren. Zweifeilos ha-
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ben wir uns um Objektivitat sehr bem0ht 
und haben bei BewuBtheit unserer eige
nen Vergangenheit, unseren Empfehlun
gen nicht das einfache T ater-Opfer-Sche
ma zugrunde gelegt, denn es hat zwi
schen diesen beiden Kategorien vielfalti
ge Querverbindungen gegeben. Allein 
der relativ hohe Anteil der von uns abge
geben unentschiedenen Voten darfwohl 
als Hinweis darauf gelten, dal!. wir nicht 
schnelle Selbstgerechtigkeit ge0bt, son
dem uns die Tugend des Zweifels be
wahrt haben. 

Wenn jetzt die Arbeit der Personalkom
mission eingestellt wird, dann ware es 
sicher eine Illusion zu glauben, daB nun
mehr alle Untaten des vergangenen Re
gimes aufgedeckt, alle hierf0r Verant
wortlichen zu angemessener Rechen
schaft gezogen und nur noch unverf0hr
bare Moralisten an den Hochschulen ta
tig sind. Persanliches Fehlverhalten war 
ja nur beweisbar, wenn sich entspre
chende Zeugen oder schriftliche Unterla-

gen gefunden haben. Es gibt aber hinrei
chende GrOnde anzunehmen, daB nicht 
nur in den Archiven der SEO und des MfS 
bisher unentdeckte, aber einzelne Per
sonen schwerwiegend belastende Un
terlagen liegen. Diese k0nftig unbeach
tet zu lassen worde bedeuten, die lntegri
tat mit sehr verschiedenen Mal!.staben 
zu messen. 

Generell muB auBerdem gelten, daB per
sonliche lntegritat, Glaubw0rdigkeit und 
Redlichkeit nicht nurvon den Bewohnem 
der ehemaligen DOR - und in unserem 
Fall, von den fr0heren AngeMrigen der 
Hochschulen der DOR - zu fordern ist, 
sondern auch von all denjenigen, die 
k0nftig aus Ost und West an unsere 
Hochschulen kommen, wenn nicht das, 
worum wir uns bem0ht haben, nur der 
symptomatischen Vergangenheitsaufar
beitung und nicht auch zugleich einer 
kausalen Therapie dienen soil. · 

(Alma mater jenensis 611993) 

GrOndung der Hochschule fur Musik und Theater In Rostock 

Nach 20 Jahren wurde in Deutschland 
wieder eine Hochschule tor Musik und 
Theater gegr0ndet. 

Die Kultusministerin von Mecklenburg
Vorpommem, Steffie Schnoor, hob am 
Mittwoch bei den Feierlichkeiten zur GrOn
dung der Hochschule fOrMusik und Thea
ter in Rostock die Bedeutung der neuen 
Ei nrichtung hervor: "Wi r beschreiten den 
Weg, die Ausbildung aller Lehramter im 
Fach Musik von Grund- und Hauptschule 
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bis zum Gymnasium an die Hochschule 
zu verlagern. ( ... ) Niemand bestreitet 
heute mehr, wie wichtig der Musikunter
richt tor die seelisch ausgeglichene Bil
dung von jungen Menschen ist." Die Mi
nisterin verwies auch auf die Bedeutung 
der neuen Hochschule for die Modemi
sierung der Theaterstrukturen in Meck
lenburg-Vorpommem. 

" Die neue Hochschule soll den schau
spielerischen Nachwuchs qualifiziert 
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ausbilden Sie soll sozusagen einem 
ganzen Berufsstand eine Perspektive im 
Land geben ( ... )". 

An dem Festakt im Barocksaal der Han
sestadt Rostock nahm auch der berufe• 
ne GrOndungsrektor der neuen Hoch• 
schule teil , Prof. Wilfried Jochims. Prof. 
Jochims war zuletzt Prorektor der Hoch
schule for Musik in Koln, der groaten 
europaischen Musikhochschule, undwie
derholt K0nstlerischer Leiter des "Spek
takels", ein Festival aller k0nstlerischen 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. 

Kultusministerin Steffie Schnoorverwies 
in Rostock auf die k0nstlerische Traditi
on in Mecklenburg-Vorpommern. Bereits 
nach dem Zweiten Weltkrieg existierte in 
Restock kurzfristig eine Hochschule tor 
Musik, Theater und Tanz. 1978 bzw. 
1981 wurden in Restock wieder AuBen
stellen der Hochschule for Musik "Hanns 
Eisler" Berlin angesiedell In Rostock 
wurde das Studium in alien Orchesterin
strumenton, ferner Klavier, Akkordeon 
und Gitarre, in Schwerin das Studium der 
Blasinstrumente und im Fach Gesang 
angeboten. Seit 1980 existierte in Ro
stock auch eine Auaenstelle der Hoch
schule fOrSchauspielkunst "Ernst Busch" 
Berlin. 

Die vom Land 0bernommenen Auaen
stellen wurden zunE\chst zu einem Lan
desir,stitut zusammengef0gt. Zurn 1. 1 o. 
1992 wurde dieses Landesinstitut als 
lnstitut for Musik und Theater in die Uni
versitm Rostock integriert. Die Aul3en
stelle Schwerin wurde zum 30. 3. 1993 
nach Rostock 0berfuhrt. 

Am 30. 9. 1993 faBte die Landesregie-
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rung den BeschluB, zum 1. 1. 94 in Ro
stock eine Hochschule tor Musik und 
Theater zu gr0nden. Das lnstitut an der 
Universitat Rostock ist damit aufgel0st. 

Die Hochschule for Musik und Theater 
gliedert sich vorlaufig in ein lnstitut tor 
Musik und ein lnstitut tor Schauspiel. 
lnsgesamt wurden zunachst 39 Stellen 
bewilligt, davon 16 Professorenstellen. 
Vorgesehen sind 400 Studienplatze in 
vier Studiengangen: Konstlerische Aus
bifdung Vokal und Instrumental (140 Stu
dienplatze), Muslkschullehrer(100), Lehr
amt Musik (90) und Schauspiel (40). 30 
Platze sind der Planungsreserve vorbe
halten. 

Die ersten Studenten wurden bereits im 
vergangenen Oktober immatrikuliert Mitte 
Februar dieses Jahres werden n~n er
neut Aufnahmepr0fungen stattfinden. 

Noch sind die Raumlichkeiten tor die 
Hochschule nicht endg0ltig geklart. Das 
lnstitut for Musik ist zur Zeit mit im Kon
servatorium untergebracht und soil im 
Laufe des Jahres in die renovierte Augu
stenschule umziehen. Der Schauspiel
bereich befindet sich momentan in einem 
Gebaude in der AugustenstraBe. Lan
gerfristige Planungen sehen tor die ge
samte Hochschule altemativ die Unter
bringung im Katharinenstift, den Ausbau 
der Augustenschule oder einen v0lligen 
Neubau vor. 

Kultusministerium Mecklenburg
Vorpommem 
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DOKUMENTATION 

'Wir waren und sind elne frt>hliche Wissenschaft" 

Gedank~n vo:i Prof. Dr. Christian Kaden, lnstitut fur Muslkwissenschatt der Hum
boldt-Un,ve~1tst, auf dem Akademischen Festakt am 15. Januar 1994 an/1313/ich der 
Neukonstlt~1erung des Fachbereiches Kuttur- und Kunstwissenschaften derHUB und 
der Beend1gung der Arbeit der Struktur- und Berutungskommission 

~oh~r ich komme, is! lh n~n bekannt; Sie erahnen d~her, aus welcher Perspektive 
ich h1er spre~he. E~ 1st die des ~t-Humboldtianers, vergotet nach Tarif Ost. Als 
solch~r habe 1ch ke1ne~ Anlar.., die Pose des Siegers einzunehmen. Ebensowenig 
• u~d _1ch h_offe, da tor v,e_le zu sprechen - mag ich mich als BesiegterfOhlen. Sicher 
we1B ich e1nes ~ur: Was 1n d~n letzten Jahren in diesem Land, an dieser Universitat 
gesch~h, gehort tor uns, die Alteingesessenen, die "Aborigines", zu den ein
schne1dendsten, schmerzhaftesten Erfahrungen unseres ganzen Lebens. 

No~h sehr genau e~nnere ich mich an den Dezember 1990, einen Tag kurz vor 
We1hn~chten, als ~1ch der damalige Direktor meines lnstituts aus der Vorlesung 
holte m1t d~r_Nachnc~t. der ganze Fachbereich for Kultur und Kunst (zu jener Zeit 
nannten w1r 1hn Se~t,on)_ solle aufgelost bzw. "abgewickelt" werden; spater kam 
da_nn heraus, dar.. eigenth~h nu~ die Institute tor Asthetik und Kulturtheorie gemeint 
s~1en, aber das anderte rncht v1el. Jene Fachergruppierung, als die wir uns heute 
h1er v~rsammelt ha~en, stand seinerzeit zur Disposition. Es hatte auch wenig 
Beruhrgendes ~n sic~, a~s K?nzeptpapieren von Westberliner Kollegen zu 
erfahren, dar.. s1e berert se,en, dtese oder jene Ausbildung an die TU oder FU zu 
Obe,:nehmen. Geradezu ein Schreckensbild entwarf der Gedanke von einer 
"Fre1en Humboldt-~niversitat Berlin", dessen Realisierung mit Sicherheit mehr 
bede~tet ~att~ al~ ~,nen Umzug von der Rostlaube in die Palais Unter den Linden: 
namhch dre L1qu1d1erung derer, die hier ohne Beamtenstatus sar..en und ohne 
ernstzunehmenden Dienstvertrag. 

!ch will daher ein Wort des Dankes an die politisch Verantwortlichen richten, 
rnsbesondere an den Senator tor Wissenschaft und Forschung, dafor daB es 
gelang. a~dere Konzepte durchzusetzen, dar.. wir hier, an Ort und Stelle, zuneh
mend fre,er uns bewegen konnten, ohne eine FHU werden zu mossen. Sicher 
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gesellen sich diesem positiven GrundgefOhl - wie man im 18. Jahrnundert 
formuliert hatte - trObere Nebenempfindungen bei. Allem voran denke ich an den 
Verlustder Lehramtsstudiengangefor Kunst und Musik - die an diesem Haus eine 
gute Chance gehabt hatten. Aber nichtsdestotrotz: Froh sein dOrfen und mossen 
wir schon, daB wir an der Humboldt-Universitat ein Spektrum von Kunst- und 
Kulturwissenschaften erhalten, ja erweitern konnten, wie es in Deutschland sonst 
so nicht vorhanden ist. 

Mit Genugtuung erfOllt mich auch, daB dieser Prozef?, seinen Ausgang bereits in 
der alten Humboldt-Universitat selber nahm mit der. GrOndung von Personal- und 
Strukturkommissionen aus eigener Kraft, Anfang 1991 . Und dar.. schon hier jene 
Strukturen, jene Konstruktionen entstanden, die bis heute hin tragfahig blieben -
und nun den neuen Fachbereich bestimmen werden. 

lch will in diesem Zusammenhang mit besonderer Dankbarkeit an Hans Robert 
Jauss erinnern, der uns auf die SprOnge half und for etwas sorgte, das gegenwartig 
eher abhanden kommt: fOr geistige Fernsicht, Weitsicht, geistige Vision. Nicht 
minder dankbar erwahne ich Friedhelm Krummacher, der ebenfalls, von der 
ersten Stunde an, dabei war. Er hat den meisten von uns, auch den Skeptikern, 
schlichte Bewunderung abgerungen: durch seine beispielhafte Moralitat, mit der 
er in schwierigen Zeiten das Verfahren fOhrte, seine enorme Kompetenz und die 
Begabung, hochst-effektiv, das heiP..t menschenfreundlich. zu administrieren. Um 
mich nicht in Pathoszu verlieren, fasse ich zusammen mit einem sprichwortlichen 
Satz, den ich als kleiner Junge schon im damals einzigen Comic-Heft der DOR 
kennenlernte, dem heute hochgehandelten ''Mosaik": Die berOhmten drei Witzfi
guren Dig, Dag und Digedag pflegten dort ihre Helfer und guten Geister, ritornel
lartig wiederkehrend, mit der stets gleichen Formel zu bedenken: "Wir danken 
euch. Ohne euch waren wir noch lange nicht so weit!" 

Damit bin ich beim Plural angelangt - und leite den Dank weiter an die beiden 
anderen Mithelfer aus dem Westen: Jochen HOrisch und Martin Warnke, die wir 
als wirkliche Freunde kennenlernten. Und schliel11ich dOrfen nicht ungenannt 
bleiben die Ossis in der Strukturkommission selbst: Ruth Tesmar, die erste 
Dekanin wurde, Karin Hirdina, Ada Raev, Christa Hasche und Jens Bisky (als 
hochgeschatzter Studentenvertreter). Sie alle widmeten sich - ohne jede Minde
rung des Lehrdeputats und ohne Bezug einer einzigen Spesen-Mark - jener 
Sache, die arbeitstechnisch zunachst unlOsbar schien: innerhalb eines einzigen 
Jahres, rund gerechnet, samtliche BescMftigten des Fachbereiches zu evaluie
ren - dann in aller Form 25 Professuren auszuschreiben und zu besetzen, 
schlieBlich die kompletten Lehramtsstudiengange Musik und Kunst an die HdKzu 
transferieren. 
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E_ine Kollegin sagte zu mir vor wenigen Tagen, nun werde ich wohl froh sein, dall 
dres afles vorOber sei. Keine Ftage; denn nun erst rockt Wissenschaft sensu stricto 
wieder in greifbare Nahe. Dennoch blicke ich zurock auf die Kommissionsarbeit 
auch mit Nostalgie, da sie uns Erfahrungen machen liell, von denen ich wonschte 
daB sie sich ~eproduzierten. Um es ganz ungedeckt, offen auszusprechen: 
Vertrauen zuemander hatten wir von vomherein nicht; wir muBten es mOhevoll 
suchen und fin den - und wieder suchen und wieder find en. Ober mehrere Monate 
dau_erte da_s; und es setzte aut alien Seiten - denn nicht nur zwischen Ost und West 
ve:lrefen dre Fron~en, auch Oberkreuz - Behutsamkeit, Duldsamkeit, Kritikfahig
kert voraus. Alles rn allem wurde uns deutlich, im kleinen Kreis, dall es so schon 
geht - _sonst ware es nicht gegangen. Ob daraus ein Modell tor den Umgang der 
versch_redenen Deutschen untereinander abzuleiten ist, sei dahingestellt; ich 
b~zwerfle es eher, da Grolle Politik jene Zeit, die wir uns nehmen muBten, oft sich 
nrc~t nehmen kann oder nehmen will. Aber sehen wires doch ganz praktisch und 
bez,ehen es auf unsere eigenen Belange: 

Jene Konflikte, die di~ SBK auszuhalten hatte, werden sich nun, im Umgang der 
~euberu~enen unterernander, erneuern, wenn nicht multiplizieren. In vielem habe 
1ch ~en Ern?ruck, als ob das Abtasten, Sich-Suchen, Sich-Finden, auch das Sich
Verlreren wreder ganz v~n vorn beganne. Und als ob wir dam it noch lange nichtzur 
Ruhe kamen. So kann rch denen, die hier neu beginnen aus Ost und West, nur 
zurufen:_ LaBt ab von alle~ wechselseitigen Verdachtigungen, von Machtrangelei 
und_ lntnganz. Verabschredet Euch von Bunkermentalitaten, vordergrOndigem 
Besrtzstanddenken aber auch von der Haltung des Kulturbringers und Koloniali
sten, der den Osten urbar macht, toglich mit Recht alle SchlOsselpositionen 
besetzt und denen hinterm Ural, nein: hinter der Elbe erst einmal klar macht wo 
es lang zu gehen hat und wie. ' 

N~torlich konnen die Ossis von den Wessis eine Menge lernen: wie man 
W1ssensch~ft organisiert, gute BOcher macht, Computer erfolgreich bedient ust. 
Aber sollte 1hr - angeblich - so langsamer Geist nicht auch for die Wessis eine 
Her~us~orderung sein: zu~ Selbstbesinnung? Oberhaupt scheint mir eines der 
gew1~ht19sten Probleme rn der Kommunikation zwischen Ost und West ein 
konstrtutionell unterschiedliches VerMltnis zu Zeitstrukturen zu sein. Und ich bin 
Oberzeugt, da~ wir den Mut brauchen werden, diese Unterschiede, als Kulturie
rung~unterschrede, zu erkennen, zu ertragen und sie anzunehmen. Denn offen
kundrg handelt es sich dabei nicht um auswechselbare Verhaltensformen son
dern um ti~t verinnerlichte, in KOrperlichkeit wurzelnde Pragungen und Musterbil
dungen, ~re aber kann man ein~nder nicht eintach abgewohnen - es sei denn, 
d~B ldentrtat ze~tort worde, Leib und Leben im leibhaftigen Sinn. So stonde es 
emem F~chbere1~~. Kulturwissenschaft wohl nicht schlecht an, just in diesem 
Punkte srch Sens1b1htat zu bewahren - und: einen ausgesprochen kulturkritischen 
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Sinn. Vielleicht erschlossen sich dann sogar Forschungsthemen, die Ober die 
Facheryrenzen hin zu wirken vermochten. Aber auch jenseits eines solch hohen 
Zieles sollten wir unduldsam bleiben gegen fahrlassigen Verschleill von Zeit und 
Lebenszeit. 

Es drangt mich, zwei Beispiele zu benennen: Kaum des Zorns Ober ein bOrokra
tisch verzentes Zeitregime kann ich mich enthalten, mull ich erleben, dall 
politische Rehabilitanden - die unter der Herrschaft der SEO nachweislich litten 
noch immer auf eine Berufung bzw. eine Ernennung warten, mull ich sehen, daB 
kompetente Lehrkrafte, die far die Ausbildung unverzichtbar sind, ihre KOndigung 
erhalten, wahrend gleichzeitigjene, die fachlich sich disqualifiziert haben, entspre
chend evaluiert wurden, in Amt und Worden sitzen, wie eh und je. Eben so schwer 
ta lit es mir, Verstandnis aufzubringen fOr den ZeitstreB, unterdem gegenwartig die 
Vorbereitungen zur Wahl neuer akademischer Gremien an unserer Universitat 
sich vollziehen. Wenn es einsichtig ist, dall Neuberutene in aller Behutsamkeit 
aufeinanderzugehen mossen, fern vordergrondigerPositionierungszwange, Sach
fragen erkundend und van ihnen geleitet: dann erlauben die derzeitigen Modalita
ten al! dies ausdrOcklich nicht. lch habe grolle Sorge, dall dam it ein wichtiger Start 
zum Fehlstart wird. 

Lassen Sie mich daher mit groller Warme dafOr werben, an jenen Geist des 
Aufbruches vom Herbst 1989 anzuknOpfen: der nichts mehr hinzunehmen bereit 
war und mit bloBen Versprechungen auf die Zukunft sich nicht zufrieden gab. 
Gewill: dieser Geist, namentlich der BOrgerbewegung, war auch von vagen 
Utopien getragen und inspiriert. Aber es ist einer der groBen politischen Skandale 
unsererTage, daB er als illusionardenunziertwird, durch und durch. Die praktische 
Gegenprobe ist ja ganz rasch gemacht: Ohne die, die damals auf die Stralle 
gingen, sich Mut faBten in einer Gesellschaft, der die Feigheit hochstwertig war; 
die den aufrechten Gang zumindesteinmal wiedergehen wollten und auch gingen: 
ohne sie saBen wir heute allesamt nicht hier. Vielleicht also - um Theodor Adorno 
zu paraphrasieren - konnte ein Eingedenken solcher Aufrechtheit und Aufrichtig
keit dem heutigen Tage WOrde geben. Und vielleicht stonden wir dann ernstlich 
an einem Neubeginn. 

(aus: Humboldt &1993194) 
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GELESEN 

Hochschulpolltlk Im internatlonalen 
Verglelch; Elne lllnder0bergreifende 
Untersuchung Im Auftrag der Ber
telsmann Stiftung, hrsg. von der Ber
telsmann Stlftung, von: Leo Goede
gebuure, Frans Kaiser u. a.; Gilters
loh 1993 (Verlag Bertelsmann Stif
tung), 428 S., 26,- OM, ISBN: 3-89204-
080-X 

Im Jahre 1991 initiierte die Bertelsmann 
Stiffung ein Projekt unterdem Titel "Hoch
schulpolitik im internationalen Vergleich", 
im Rahmen dessen durch das Center for 
Higher Education Policy Studies der Uni
versitat Twente (NL) unter Leitung von 
Prof. Frans van Vught die Hochschulsy
steme von elf Landem analysiert und 
miteinander verglichen werden sollten. 
Das vorliegende Buch stellt die ausfOhr
liche Zusammenfassung der Ergebnisse 
dieser Studie dar. Es gliedert sich im 
wesentlichen in drei Teile: einen einfOh
renden Oberblick, die Berichte Ober die 
Hochschulsysteme der in die Untersu
chung einbezogenen Lander und eln 
abschlieBendes Resomee. 

Im einfOhrenden Oberblickskapitel stel
len Leo Goedegebuure, Frans Kaiser, 
Peter Maassen und Egbert de Weert 
nach einer kurzen Beschreibung der Ziel
setzung der Studie die der Untersuchung 
zugrunde gelegte theoretische Konzepti
on dar. Diese besteht tor die Autoren im 
wesentlichen darin, Hochschule als 
komplexes System mit allen damit zu
sammenhangendenAspekten unter dem 
Gesichtspunkt des Marktes zu modellie-
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ren und zu verstehen. So streben sie an, 
ein Konglomerat von durchaus mit
einander interferierenden Bedingungen, 
dievonformalen, wie Hochschulzugangs
mOglichkeiten fOr Studierende, Oberstruk
turelle, wie Aufbau des Hochschulsy
stems, bis hin zu grundsatzlich hoch
schulpolitischen, wie dem Verhaltnis von 
Hochschule zu Staat, reichen, unter ei
nem elnheitlichen Modell zu betrachten. 
Die damit einhergehenden Probleme, z. 
B. daB Hochschulen in vielen Bereichen 
eben nlcht dem Markt unterliegen, eine 
Betrachtung vermoge eines marktwirt
schaftlichen Modelles daher dort kaum 
angemessen erscheint, werden nur mo
dellimmanent reflektiert, eine grundsatz
liche Kritik des Modelles findet jedoch 
nicht statt. Folglich wird auch die MOg
lichkeit anderer Zugangsweisen als das 
verwandte "Markt-Model!", selbst fOr 
Teilgebiete des komplexen Systems der 
Hochschulen, nicht erortert. 

DieAusrichtung der Studie auf marktwirt
schaftliche Gesichtspunkte spiegelt sich 
in der Terminologie der Verfasser wider, 
die nicht davorzurOckschrecken, ihr Kon
zept und die zu untersuchenden Fragen 
im Hochschulbereich mit einem phra
senhaften Vokabular aus dem Bereich 
der Wirtschaft zu beschreiben: Obgleich 
dabei Begriffe, wie beispielsweise "Effi
zienz", "Qualitat" und "Leistung", zum 
standigen Vokabular zahlen, wird nir
gends auch nur im Ansatz extemalisiert, 
an welchen Kriterien sie in bezug auf 
Hochschulen orientiert sind, eigentlich 
aus methodischen GrOnden eine unab
dingbare Notwendigkeit. Die Ktarung die-
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ser elementaren Begriffe ware an sich 
als zentrale Aufgabe eines einleitenden 
Kapitels anzusehen; ohne eine solche 
erscheint die methodische Basis tor die 
nachfolgende Analyse der Hochschulsy
steme fragwOrdig. 

In einem zweiten Teil des "Oberblicks" 
legen die Verfasser die konkrete Durch
fOhrung des Projektes unterVerwendung 
standardisierterFragebOgen dar, die den 
jeweiligen "Lander-Korrespondenten" (S. 
22) vorgelegt wurden. Die Frage, nach 
welchen Kriterien und auf Grund welcher 
Kompetenz derartige Korrespondenten 
ausgewahlt wurden, bleibt allerdings un
beantwortet. 

Als zweiten Teil des Buches !assen sich 
die einzelnen Berichte Ober die Hoch
schulsysteme und die GrundzOge der 
Hochschulpolitik der In die Studie einbe
zogenen Lander fassen. 

Diese Berichte sind laut "Oberblick", dem 
Aufbau der ausgewerteten FrageMgen 
folgend, samtlich nach einem einheitli
chen Schema aufgebaut. Dies scheint 
auf den ersten Blick auch zuzutreffen. 
Bei einer naheren vergleichenden Be
trachtung der einzelnen Landerberichte 
erweist sich jedoch, daB sie formal kei
neswegs weitgehend, sondern vielmehr 
nur in der groben Struktur Obereinstim
men. Durch die lnkompatibilitat der unter
schiedlichen Hochschulsysteme kann die 
Unterschiedlichkeit der einzelnen Lan
derberichte hinsichtlich ihrer formalen 
Gestaltung jedenfalls nicht gerechtfertigt 
werden. So wurde die Chance vergeben, 
durch einen einheitlichen formalen Auf
bau der Berichte dem Leser den Ver
gleich einzelner Aspekte zu erleichtern. 
Hier ware im Sinne der Obersichtlichkeit 
und der komparativen Zielsetzung der 
Studie ein klares und einheitllches re-
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daktionelles Konzeptwonschenswert ge
wesen. 

Die formale Struktur der Berichte gestal
tet sich im wesentlichen folgenderma
Ben: 

Den ersten Bestandteil eines solchen 
Berichtes bildet meist eine kurze EinfOh
rung, die einen knappen AbriB Ober die 
staatliche Kompetenzverteilung auf dem 
Gebiete des Hochschulwesens und die 
Grundstruktur des Hochschulsystemes 
bietet. Nach der EinfOhrung wird (meist in 
durchaus instruktiver Weise) eine Be
standsaufnahme des jeweiliger. Hoch
schulsystemes gegeben. Hier werden in 
kurzer Form die Konstituenten des zu 
den Hochschulen fOhrenden Bildungs
systemes sowie die Geschichte und die 
GrundzOge des Hochschulsystems, ein
schlieBlich der verschiedenen Hoch
schultypen, erlautert, anschaulich dar
gestellt an Hand eines Schaubildes, in 
dem das entsprechende Bildungs- und 
Hochschulsystem dem deutschengegen
Ubergestellt wird. 

Oaneben werden die erreichbaren Hoch
schulabschlOsse ebenso vorgestellt wie 
die Kriterien fOr den Hochschulzugang 
und statistisches Material zu Studenten
zahlen Personal der Hochschulen, Ab
brech~rquoten, Betreuungsrelationen 
usw. sowie Grundsatzliches zur Hoch
schulstruktur. 

Die einzelnen Beitrage weisen inhaltlich 
allerdings unterschiedliche GOte auf: 
Wenn beispielsweise bei der Aufzahlung 
der an deutschen Hochschulen zu erwer
benden AbschlOsse der Magister-Grad 
schlichtweg vergessen wird, (vgl. S. 70) 
zeugt dies nicht unbedingt von groBer 
Sorgfalt und gediegener Kenntnis des 
deutschen Hochschulsystemes. 
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Der zweite Teil der Landerberichte wid
met sich dem Thema "'Autoritat' inner
halb des Hochschulsystems". Dies um
faBt zunachst die Gestaltung der Hoch
schulgesetzgebung sowie bei fOderal 
strukturierten Staaten zusatzlich die Fra
ge, wo die Kompetenzen der Gesetzge
bung for den Hochschulbereich an
gesiedelt sind. Weiterhin wird untersucht, 
welche lnstanzen innerhalb wie auBer
halb der Hochschulen for die Erstellung 
der Leitlinien von Forschung und Lehre 
sowle bezoglich der Organisation des 
Studiums, also beispielsweise hinsicht
lich der Aufstellung der Curricula, verant
wortlich sind und wie die Einhaltung die
ser Leitlinien institutionell kontrolliertwird. 
Auch die Flnanzierung der Hochschulen 
wird eingehend beschrieben, wobei eben
falls die Mechanismen der inneruniversi
taren Verteilung der zur VerfOgung ste
henden Geldmittel Berocksichtigung fin
den. Die Darstellung der Hochschulfi
nanzen an Hand von Tabellen ist lobens
wert, jedoch schwankt deren Detailliert
heit zwischen den einzelnen Landerbe
richten stark. 
Nach dieser "Bestandsaufnahme" der 
Hochschulsysteme wendet sich der drit
te Teil der Landerberichte dann dem pro
klamierten Thema der Studie, der Hoch
schulpolitik, zu. Bei der Beschreibung 
der Ziele und Leitlinien der Hochschulpo
litik werden insbesondere die aktuellen 
Schwerpunktthemen der Offentlichen Dis
kussion berocksichtigt. Vor allem zu den 
Bereichen, in denen sich Probleme und 
Schwachstellen der bisherigen Hoch
schulpolitik zu zeigen scheinen, werden 
potentielle LOsungsansatze und unter
schiedliche Modifizierungskonzepte dar
gelegt, weitgehend ohne daB die Auto
ren Praferenzen fOrdas eine oder andere 
Konzept auBem. 
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Der vierte und abschlieBende Teil der 
Landerberichte faBt die Ergebnisse der 
vorangehenden Abschnitte zusammen, 
indem die Frage untersucht wird, inwie
weit und in welcher Weise der Aufbau 
des Hochschulsystemes (formale Struk
tur), die Verteilung der Kompetenzen 
("Autoritat") und die Ausrichtung der 
Hochschulpolitik EinfluB auf "Hochschul
fOhrung und -management" nehmen. 
Oazu fOhren die Berichterstatter im we
sentlichen aus, welche Probleme der 
Hochschulen sich in der Offentlichen Dis
kussion als die vordringlichen herauskri
stallisieren und welche LOsungsansatze 
innerhalb und auBerhalb der Hochschu
len hierfOr entwickelt wurden. Die mOgli
chen Auswirkungen solcher Konzepte 
sowohl auf den Charakterder Hochschu
len, d. h. ihre programmatische Ausrich
tung, als auch auf ihre Organisations
struktur werden ebenfalls diskutiert; wo
bei in jOngster Zeit vollzogene Prozesse 
des Wandels einbezogen werden. lns
gesamt werden dabei die Grundtenden
zen der landesspezifischen Hochschul
entwicklung Obersichtlich dargestellt. 
Die Studie enthalt Landerberichte unter
schiedlicher AusfOhrlichkeit aus Australi
en (von Lynn Meek), Deutschland (Edgar 
Frackmann, Egbert de Weert), Dane
mark (Poul Bache, Peter Ma~ssen), 
Frankreich (Frans Kaiser, Guy Neave), 
GroBbritannien (John Brennan, Tarla 
Shah), Japan (Akira Arimoto, Egbert de 
Weert), Kalifornien (Warren Fox), den 
Niedertanden (Leo Goedegebuure, Frans 
Kaiser, Peter Maassen, Egbert de Weert), 
Ontario {Glenn Jones}, Schweden (Goran 
SVanfeldt) untf der Schweiz (Kart We
ber}. 
Der Bericht Ober das deutsche Hoch
schulwesen beschreibt im wesentlichen 
die westdeutsche Situation. Probleme 
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der ostdeutschen Hochschullandschaft 
werden nur am Rande behandelt, so !n 
einem Kapitel "Wiedervereinigung und 
Hochschulwesen"; die Aussagen hier 
bleiben allerdings ohne nahere Analyse 
und weitgehend pauschal. 

AbschlieBend bewerten die Verfasserder 
Studie die Ergebnisse der vorangehen
den Kapitel in einem ResOmee: Hier 
werden Oberblickend die Hochschulsy
steme sowie die Hochschulpolitik der 
betrachteten Landem miteinander ver
glichen. Der Vergleich bezieht sich auf 
samtliche in den Landerberichten berock
sichtigte Aspekte, beispielsweise die Dif
ferenzierung der unterschiedlichen Hoch
schultypen, die programmatischen An
sproche an Hochschulen bezOglich For
schung und Lehre sowie die Vor- und 
Nachteile unterschiedlicher Hochschul
strukturen. Die hochschulpolitischen Ziel
setzungen und die lnstrumentarien, 
dementsprechend auf die Hochschulen 
einzuwirken, einschlieBlich deren Wirk
samkeit, bilden einen weiteren Schwer
punkt des Vergleiches; auch die Frage 
der Qualitat der Hochschulen und der 
Qualitatssicherung wird analysiert, wie
derum allerdings, ohne daB konkret ge
klart wi.lrde, was unter "Qualitat" zu ver
stehen sei. Zurn AbschluB skizzieren die 
Autoren noch die ihrer Ansicht nach in 
samtlichen L.andemfeststellbaren Grund
linien der Hochschulentwicklung. 

lnsgesamt gesehen gibt der Bericht In 
vielen Punkten, wie schon angedeutet, 
AnlaB zur Kritik, sowohl in inhaltlicher als 
auch in methodisch-konzeptioneller Hin
sicht. Zwar bieten die Landerberichte, 
sieht man von einzelnen Schwachen im 
Detail ab, eine durchaus brauchbare Ein
fQhrung in die Hochschulsysteme der 
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einbezogenen Lander, dem bereits im 
Titel des Buches formulierten Anspruch 
einer Ausrichtung wesentlich auf die 
Hochschulpolitik kann das vortiegende 
Werk jedoch nicht geni.lgen, zumal auch 
die Komponente des Vergleiches zwi
schen den einzelnen U!ndem allein schon 
quantitativ, verglichen mit dem Gesamt
umfanges des Werkes, recht sparlich 
ausfallt. 

Auch sprachlich ist der vor1iegende Be
richt aus mehreren GrOnden unbefriedi
gend: Zurn einen erscheint es unange
messen, bei der Analyse von Hoch
schulsystemen in weiten Bereichen 
wirtschaftswissenschaftliches Vokabular 
zu verwenden, d. h. beispielsweise dau
emd von "Management", "untemehme
rischem Handeln" usf. im Zusammen
hang mit Hochschulstrukturen zu spre
chen oder die Studierenden und deren 
Eltem zu "Kunden des Hochschulwe
sens" (S. 91) zu degradieren. Zurn ande
ren fallt beim Lesen immer wieder unan
genehm auf, daBes sich beim deutschen 
Text um eine Obersetzung handelt. Al
lein dervollig unnotige Gebrauch solcher 
WOrterwie "attrahieren" (S. 85), dieselbst 
das Duden-F remdworterbuch nicht kennt, 
zeugt von der mangelnden Sorgfalt bei 
der Obersetzung. 

Hiermit wohl ursachlich zusammenhan
gend, tohlt sich der Leser schlieBlich 
auch hinsichtlich des sprachlichen Ge
staltung unterfordert, da der Text stili
stisch weitgehend als blol!.e Aneinander
reihung von Hauptsatzen verfaBt ist, die 
beim Lesen monoton und simpel wirken. 

Georg Schuppener (Leipzig) 

125 



PUBLIKATIONEN 

MOHLE, EDUARD; SMOLARCZVK, RUDOLF (BEARB.) / HOCHSCHULREKTORENKONFERENZ: Hochschu
/en auf gemeinsamem Weg: Kooperationsbeziehungen deutscher Hochschulen 
mlt Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen In Mittel-, Ost- und Sl1dosteu
ropa (Bad Honnef: Bock, 1993); 552 Seiten. Ober den Buchhandel. 
Die Zahl der bilateralen Kooperationsbeziehungen deutscher Hochschulen mlt Hochschulen 
und Wissenschaftseinrichtungen in den Landern Mittel-, SOdost- und Osteuropas ist im 
Vergleich zu 1987 sprunghaft angestiegen. Vor dem Fall der Mauer bestanden mit diesen 
Landem 160 Kooperationen bundesrepublikanischer Hochschulen und 326 von Hochschulen 
derdamaligen DOR. 1993 gab es bereits annahernd 1300, welche die Publikation Im einzelnen 
dokumentiert. Auf polnische und russische Einrichtungen entfallen allein fast die Halfte der 
Kooperationsbeziehungen. Ungarn und die Tschechische Republik folgen zahlenmaBig an 
dritter und vierter Stelle. Fachlich liegt ein Schwerpunkt mit Ober einem Drittel der Kooperatio
nen bel den Geisteswissenschaften. 

HEIDER, MAGDALENA: PouT1K-KUL ruR-KUL TURBUND. Zur GrtJndungs- und Frl1hgeschichte 
des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutsch/ands 1945-1954 in der 
SBZIDDR. Bibliothek Wissenschaft und Politik Band 51 (KOln: Verlag Wissenschaft und 
Politik Claus-Peter von Nottbeck, 1993); 250 Seiten. ISBN 3-8046-8804-7. FOr DM 28,
. Ober den Buchhandel. 
Der Beitrag des Kulturbundes zur Vermittlung der Kulturpolitik von KPD und SEO steht im 
Zentrum des Erkenntnisinteresses dieser chronologisch angelegten Arbeit. Die Rekonstruktion 
des Zusammenhangs von strategischen Entscheidungen, staatlichem Handeln und organisa
tionenspezifischer. operativer Arbeit erbringt einen Beitrag zur zeitgeschichtlichen Diskussion 
Ober die Rolle von Massenorganisationen und ihre Funktionen und Ertrage im politischen 
System der DOR. 

BuNDESMINtSTERIUM FOR BILDUNG UNO W1ssENSCHAFT (HG.): Die Fachhochschulen In der 
Bundesrepub/ik Deutsch/and. Schriftenreihe Grundlagen und Perspektiven fur Bildung 
und Wissenschaft 37 (Bonn, 1993); 58 Seiten. ISSN 0175-8047. Zu beziehen Ober: 
Bundesministerium fur Bildung und Wissenschaft, Heinemannstr.2, 53175 Bonn. 
Die BroschOre beabsichtigt, lnformationslOcken Ober die in Westdeutschland seit zwanzig 
Jahren esixtierenden Fachhochschulen zu schliessen. Das Konzept einer praxisnahen Lehre 
in Verbindung mit anwendungsorientierten Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten bei kurzer 
Studiendauer hat sich - so Altbildungsminister Ortleb im Vorwort - "zum erfolgreichsten 
Hochschultyp der letzten Jahre entwickelt". Auskunft gibt das "Fachhochschulbrevier" in 
dichter Form Ober die Stellung im deutschen Hochschulsystem, zum Studium selbst sowie zu 
internationalen Aspekten (EG-weite Anerkennung der AbschlOsse}. Anhangig finden sich 
zahlreiche statistische Oaten und Adressen. 

HANNAH-ARENDT-INSTITUT FOR TOTALITARISMUSFORSCHUNG E.V. AN DER TU DRESDEN (HG.): 
Ansprachen zur Eroffnung am 17.Juni 1993. Vort~ge, Heft 1 (Dresden, 1993); 51 
Seiten. Zu beziehen Ober: Hannah-Arendt-lnstitut tor Totalitarismusforschung, Momm
senstr.13, 01062 Dresden. 
Das Heft enthalt die Einweihungsansprachen des Grondungsdirektors Alexander Fischer, des 
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sachsischen Parlamentsprasidenten Erich lltgen, des Rektors der Technischen Universitat 
Dresde~ Ganther Landgraf sowie des Kuratoriumsvorsitzenden Matthias RoBler. Des weiteren 
find~t sIch der Wortlaut der lnstitutssatzung und eine Auswahl von Pressestimmen zur 
festhchen ErOffnung. 

PDS/LiNKE LISTE IM DE_UTSCHEN BUNDESTAG. AABEITSGRUPPE WtSSENSCHAFT, BtLDUNG, KULTUR, 
GESC~ICHTE_ (HG.): Bltckpunkt Hochschulpo/itik (Ost). Studien (Eggersdorf: Verlag 
Matthias Kirchner, 1993); 114 Seiten. 
Autor di~ser St_udie ist Prof. Dr. rer. oec. habil. Hans-JOrgen Schulze, von 1971 bis 1981 Direktor 
des lnsbtuts fOr Hochschulbildung an der Humboldt-Universitat und nach 1982 Direktor des 
Ze~tralinstituts !Or H~chschulbildung bis zu dessen Schliessung zum Jahresende 1990. Die 
Ou,~te~~enz seiner Oberlegungen zu den Ve:<1nderungen im Hochschulwesen der DOR seit 
1981st. DerVersuch, nach dem Herbst 1989 etne demokratische Reform der Universitaten und 
Hochschulen in der DOR ist gescheitert. Er wurde ersetzt durch eine von oben verordnete auf 
~taat!ichen Dirigismus gestotzte Anpassung an ein Hochschulsystem, dessen ReformbedOrf
bgkeit selbst groB und dessen Reformierung !angst Oberfallig ist." 

r 

B~NDENBURGISCHE lANDES~OMMISSION FOR HOCHSCHULEN UNO FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN (HG.): 
Grund~ngsgedenk~chnften der~~nd~nburgischen Universitiiten (Potsdam, 1993); 
27.0 S_e,ten. Zu bez,ehen Ober: Mm1stenum tor Wissenschaft, Forschung und Kultur, 
Fnedrtch-Ebert-Str.4, 14467 Potsdam. 
Im Oktober 199~ gab es in Brandenburg, dem flachenmaBlg grOBten neuen Bundesland, vier 
Hochschulen mIt starker fachlicher Spezialisierung, aber keine Universitat. Im Mai 1991 
bes~hloB der Land~ag _mit ?er Annahme des Brandenburgischen Hochschulgesetzes die 
Einnchtung von dr~, ~mvers1taten, fOnf Fachhochschulen und die WeiterfOhrung der Potsda
me_r Ho~sc~ule _fur '.,Im und Fernsehen. Am 15.Juli 1991 erfolgte die GrOndung der Europa
u_mvers1tat ~1ad~na in Frankfurt/Oder mit elnem deutsch-polnischen Schwerpunkt, der Tech
n!schen Umvers1ta_t Cottbus, einzige Technische Universitat in Brandenburg, und der Univer
s,tat Pot~dam, mIt Schwerpunkten in den Naturwissenschaften, der Lehrerbildung, den 
Spra~hw1ssenschaften und der Weiterbildung Grundlage fOr die Struktur, den Aufbau, die 
Entw1cl<lung und die Perspektiven der neugegrOndeten Universitaten sind die in den Denk
schriften niedergelegten Vorstellungen der GrOndungssenate. 

MESKE, WERNER; RAMMERT, WERNER (HG.): Eln Blick auf die neue Wissenschafts/and
schaft. Zur Lage der sozialwfssenschaftlichen Wissenschafts- und Technikfor
schung in_ D_stdeuts~hland. Veri>ffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Wissen
schaftsstat1st1k des WI~senschaft~zentrums Berlin tor Sozialforschung (Berlin, 1993); 2 
H~fte, 125 und 209 Se,ten. Zu bez,ehen Ober: WZB, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin. 
DIeserTagungsband einergemeinsamen Konferenzder Sektion Wissenschafts- und Technik
~orsch~ng (DGS) und des Wissenschaftszentrums Berlin fOr Sozialforschung vom 18./19. 11. 1992 
m Berhn enthalt ausgewahlte Beitrage und Kommentare, die vor allem eine Bestandsaufnahme 
v~rschi_edener Aspekte der neuen Forschungslandschaft in Ostdeutschland ergeben. Erstens 
wird mIt Methoden der W1ssenschafts- und Technikforschung beschrieben, wie sich diese 
Lan~schaft hinsichtlich ihrer lnfrastruktur und durch die Mobilitat ihrer Population verandert. 
Zwe1tens wird vorgestellt, wie sich Forschungsfelder neu organisieren und neue Profile 
entstehen. Drittens wird dokumentiert, welche Personen, Programme und Probleme die frOhere 
ostdeutsche Wissenschafts- und Technikforschung charakterisieren und welche Veranderun
gen diese inzwischen erfahren hat. 
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BUND-lANDER-KOMMISSION FOR BILDUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSFORDERUNG: Neuntes For
schungspolitisches Gesprlich "Stand und Perspektiven der Forschungsfijrderung 
In den Neuen Landern" (Bonn, 1994); 65 Seiten. Zu beziehen Ober: BLK-GescMftsstel
le, Friedrich-Ebert-Allee 39, 53113 Bonn. 
Bis zum 31.Dezember 1991 wurden die vormaligen Forschungseinrichtungen der Akademien 
von Bund und Landern Obergangsweise flnanziert und zu diesem Zeitpunkt gemaB Art.38 des 
Einigungsvertrages aufgelOst. Die GrOndung neuer Forschungseinrichtungen wurde durch 
Empfehlungen des Wissenschaftsrates, denen die Evaluierung dervormaligen Forschungsein
richtungen zugrunde lag, vorbereitet und ist inzwischen weit fortgeschritten. Die BemOhungen 
waren darauf gerichtet, in den neuen Landern ein Forschungssystem aufzubauen, das dem in 
den alten Landem hinsichtlich der Stellengesamtzahl, finanzieller, raumlicher und apparativer 
Ausstattung der Einrichtungen, konkurrenzflihigen Bedingungen sowie Finanzstromen gleich
wertig isl. 

MESKE, WERNER: Die Umgestaltung des ostdeutschen Forschungssystems - Eine 
Zwischenbilanz. Ver6ffentlichungsreihe der Forschungsgruppe Wissenschaftsstatistik 
des Wissenschaftszentrums Berlin fOr Sozialforschung (Berlin, 1993); 38 Seiten. Zu 
beziehen Ober: WZB, Reichpietschufer 50, 10785 Berlin. 
Nach der deutschen Einheit sollte in Ostdeutschland die Forschung nach dem Muster und mit 
der Leistungsfahigkeit der westdeutschen gestaltet werden. Obwohl der lnstitutionentransfer 
weit fortgeschritten ist, wurde damit bisher keine einheitliche deutsche Forschungslandschaft 
erreicht. Bei der sehr starken und noch andauernden Reduzierung des Forschung- und 
Entwicklungspersonals in Ostdeutschland verlieren auch die auf dessen Erhaltung und 
Obertohrung in neue Strukturen gerichteten MaBnahmen an Wirksamkeit. Oamit bleibt nach 
der "Transformation" der ostdautschen Forschung ihre Integration als Aufgabe bestehen. 

INITIATIVE FOR DIE VOLLE GEWAHRUNG DER VERFASSUNGSMABIGEN GRUNDRECHTE UND GEGEN 8ERUFS
VERBOTE: BerufsverbotfiirProf. Dr. sc. Kurt Franke. Eine Dokumentation. Bezug Ober: 
Initiative fi.ir die ... , c/o Gesellschaft zum Schutz von BOrgerrecht und MenschenwOrde 
(GBM), Karl-Lade-Str. 26, 0 - 1156 Berlin. 
Auf 32 Seiten dokumentlert die Initiative den Fall des international renommierten Berliner 
Chirurgen und Wissenschaftlers Franke als "ein Beispiel fOr tausendfach praktiziertes Vorge
hen gegen Burger der DOR, die den MachtausObenden im vereinten Deutschland nicht in den 
Streifen passen". Dossierartig flnden sich Zeitungsberichte, for sich sprechende Briefwechsel 
und eine Chronolgie des Falls zusammengestellt. 

DuRRER, FRANZ; HEINE, CHRISTOPH / HocHSCHUL-INFORMAT10Ns-SvsTEM: Ablturlenten und 
Fachhochschulstudium. Ergebnisse der Befragungen der Abitur/enten 90, 91 und 
92 aus den neuen Landem. HIS-Kurzinformation A 15/93 (Hannover, 1993); 21 Seiten. 
ISSN 0931-8143. Zu beziehen Ober: HIS-Hochschul-lnfonnations-System GmbH, Gose
riede 9, 30159 Hannover. 
FOr den untersuchten Zeitraum ergab sich eln deutlich steigender Anteil von auf Fachhoch
schulgange und ein tendenziell sinkender Anteil van auf Universitatsstudiengange orientierten 
Abiturienten. Die Beliebtheitsskala der Abiturienten mit angestrebtem Fachhochschulstudium 
fOhren klar die Wirtschaftswissenschaften an. Im Jahresvergleich verloren var allem techni
sche Einrichtungen. Wie im Westen besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem 
landerbezogenen Angebot an Fachhochschulen und der Wahl des Hochschulortes. Auf den 
Arbeitsmarkt bezogene Motive {gOflerer Praxisbezug, bessere Berufschancen, starkerer 
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Arbeitsmarktzuschnitt) haben bei weitem das grOBte Gewicht als GrOnde fOr die Wahl eines 
Fachhochschulstudiums. 

HARTMANN, PETRA; MOCHMANN, EKKEHARD; REUTERSHAN, BERND; UHER, ROLF (BEARB.) / BUND
lANDER-KOMMISSfON FOR BILOUNGSPLANUNG UND FORSCHUNGSFORDERUNG: Aul1eruniversitare 
Forschungseinrichtungen in den neuen Uindem (Bonn, 1993); 516 Seiten. Anfragen 
an: BLK-Geschaftsstelle, Friedrich-Ebert-Allee 39, 53113 Bonn. 
Das Material pr::lsentiert eine Zusammenstellung van FragebOgen Ober den Stand des Aufbaus 
van Forschungseinrichtungen in den neuen Landern. Stichtag war der 1.Juli 1993. Aus den 
FragebOgen gehen nOtzliche lnformationen Ober Adresse, Forschungsrichtung, Haushalt und 
Personal eines jeden lnstituts hervor. 

BURKHARDT, ANKE; SCHERER, DORIS/ PROJEKTGRUPPE HOCHSCHULFORSCHUNG BERLIN KARLSHORST: 
Wissenschaftliches Personal und Nachwuchsforderung an ostdeutschen Hoch
schulen • Stand derEmeuerung. Projektberichte 7/1993 (Berlin, 1993); 54 Seiten. Zu 
beziehen Ober: Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst, Aristotelessteig 4, 
10318 Berlin. 
Das vorliegende Material hebt ausgewahlte Aspekte der personellen Erneuerung hervor. 
Oargestelltwerden landerobergreifend Personalbestand, Stellenplannung und Bedarfsprogno
se. Die Aussagen beziehen sich im wesentlichen auf das wlssenschaftliche und kOnstlerische 
Personal. Der Bestand an wissenschaftlichem Personal verringerte sich van 1989 bis 1991 von 
38.900 Personen um 8.400-d.h. um 22 Prozent-auf30.500 Personen. EineAusnahme stellt 
der Bereich Medizin dar, in dem es nur geringe Personalbestandsveranderungen gab. Werden 
die Ost-West-Durchmischung des Personals und die Auswirkungen der fachlichen und 
institutionellen Umstrukturierung berOcksichtigt, kann davon ausgegangen werden, daB weni
ger als die Halfte der 1989 an ostdeutschen Hochschulen tatigen Wissenschaftler an diesen 
verbleiben. Der Phase des Personal- und Stellenabbaus wird sich in der zweiten Halfte der 
neunziger jahre eine Ausbauphase anschliessen. Aufgrund der prognostizierten Studienan
tangerentwicklung geht die Personalstellenprognose dleser Studie von einem erheblichen 
Mehrbedarf tor das Jahr 2000 aus. 

EUROPAISCHES ZENTRUM FOR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG UND STRATEGIEBERATUNG PROGNOS: 
Wirkungsanalyse der FuE-Personal-Zuwachs-Fijrderung und F/jrderung der Auf
tragsforschung und-entwicklung in den neuen Bundeslandem (Berlin/Basel, 1993); 
45 Seiten. Zu besziehen Ober: Prognos AG, LOtzowstr.33-36, 10785 Berlin. 
Die Studie analysiert die Wirkungen der beiden FOrderprogramme AFO und ZFO des Bundes
ministeriums for Forschung und Technologie. Die Programme "FOrderung der Auftragsfor
schung und -entwicklung Ost" (AFO) und "Forschungs- und Entwicklungspersonal-Zuwachs
fOrderung Ost" (ZFO) haben zum Ziel, die Unterstatzung mittelstandischer Unternehmen bei 
ihren BemOhungen um hOhere Wettbewerbsfahigkeit und lnnovationskraft zu unterstotzen, die 
Umstrukturierungen und den Auf- und Ausbau der industriellen FuE-Kapazitaten in den neuen 
Bundeslandern zu fOrdem, zur Entwicklung eines leistungsfahigen Marktes for Forschung und 
Entwicklung in Ostdeutschland beizutragen sowie Neueinstellungen van FuE-Personal in 
kleinen und mittleren Unternehmen anzureizen und damit neue BeschaftigungsmOglichkeiten 
und einen marktgerechten Einsatz fOr Wissenschaftler und lngenieure in Ostdeutschland zu 
schaffen. 
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GESELLSCHAFT FOR MENSCHENRECHTE JM FREISTAAT SACHSEN: Berufsverbot im Frelstaat 
Sachsen - Minister Meyers Schwarze Listen - Der Fall "Dr. Heidrun Laude/". Zu 
beziehen Ober: Gesellschaft tor Menschenrechte im Freistaat Sachsen, Postschliellfach 
120530, 01007 Dresden. 
Die gebOrtige Leipzigerin Heidrun Laude! (Jahrgang 1941) warvon 1985 bis zu ihrer KOndigung 
zum 31.12.1992 als Hochschuldozentin tor Baugeschichte an derTU Dresden tatig. 1hr Fall soil 
exemplarisch belegen, dal:\ gerade die wissenschafts- und schutpolitische Praxis in den neuen 
Bundeslandern grundgesetzlich garantierte Menschenrechte vertetzt. Der Reader beinhaltet 
umfangreiches Material zum berufllichen Schicksat Heidrun Laudets (Briefwechsel, Gedacht
nisprotokolle ... ). 

r 
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ZUM SCHLUSS 

Die bis/ang thematisch umfangreichste Veroffentlichung zum 
ostdeutschen Hochschu/- und Wissenschaftsumbau (H. 
Schramm [Hg.): Hochschule im Umbruch. Eine Zwischenbilanz. 
Bertin 1993; vgl. auch hso 1193, S. 66- 68 undhso 10-11/93, S. 
148 f) ist im DeutschlandArchiv (Ko/n) 1211993von Rainer 
Eckert (Bertin) rezensiert worden. Dies forderte zu einer G/osse 
heraus, die wir hier - im Ansch/u8 an die zuntichst fak
similierten sch6nsten Ste/fen aus der Rezension - drucken. 
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Charles Melis stellt die weiterge• 
hende These auf, daB die Wissenschaftspolitik 
derzeit nur .mit Bewa/tigungsstratef(ien auf Aus
fallersche111un~en im Selbstrl!gll/ierungssystem des 
bundesdtutschen WissenschqJissysrem • reagiere, 
.ohne dabet selbst das wissenschaJiliche Konzept 
ntu : u ordnen·. /S .. 361) Die Chance dazu wiire 
1m Zuge der • ~nde~ gegebeo gewesen, sei 
1nzw1schen aber verspielt worden. Mehrere 
Autoren vertreten ahnliche Positionen. Proble
matisch wird dies, wenn zum einen die Legende 
van der ..Kahlschlagpolitik~ im Osten weiter 
gepllegt wird und zum anderen die Moglichkei• 
ren zur .inneren Emeuerung• der ostdeutschen 
L'nivers1ti:i1en maBlos uberschiitzt werden. Das 
geschieht in besonders lcomprimierter Form in 
c:m,gen kurzen Bemerkunge'i. der Vorsitzenden 
der Abteilung Wissenschaft '1er GEW Berlin, 
Larissa Klinzing. Sic geht van einer - aus mei
ner Sicht kaum wahrnehmbaren - Dynamik an 
den ostdeutschcn Hochschulen aus. Hier hatten 
besonders die Studenten .an den verkrusteten 
Strukru.ren geru11e/1." (S. 13) Dabei iibersieht die 
Autorin. daB im Herbst 1989 die Beteiligung der 
Studierenden an den revolutionaren Ereignis
sea cine zu vemaclllassigende Gro6e gewesen 
ist dail nur eine verschwindende Minderheit 
von ihnen zu einem bochschulpolitischen Enga
gement bereit war und daB die Mehrheit spiite
stens ab 1991 zu der Einsicht kam, daB ein poli
tisch Lied ebcn doch ein garstig Lied sei (so 
betrug: die Beteiligung an der Wahl des Studen
tenparlamcnts der Berliner Humboldl-Universi
tiit 1993 5.6°"1> .• '\uch die Einteilung der Lehren
den an osldeutSChen Hochschulen in solche, die 
sicb lcl.Ztlich .blickten .. und solche, die heute 
Arbeit bzw. eine neue Identitiit suchen, vermag 
nicht zu uben:eugen_ Hier wird iibersehen. daB 
die Auswahl des wissenschaftlichen Personals 
an DDR-Hochschulen das Ergebnis van 40 Jah
ren SED-Hochschulpo!itik war, daB - trOIZ ver
einzell herausragender wissenschaftlicher Lei• 
stungen - Dogmatism us. provinziellcr Mief und 
wissenschaftliche Durcbschniulichkeit (mit scbr 
vielen Hochscbulangestellten. die nicht einmal 
diese erreichlen) dominierten. 
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Dagegen teilt der sachsische Landesstudieren• 
densprecher Peer Pasternack die an den 0s1-
deu1SChen Universitliten Arbeitenden in zwei 
groBe Gruppen ein: .W('stdeutschr Wissenschqft
lerlnnen. die etne Slelle im Osten abgefq/11 haben• 
und .die Opporrunisten unter den ostdeu1schen 
Wtsunschaftlerlnnen• (S. 14), die eine .Invasion 
der Grauen Mouse al{/ die Chefsesse/" (S. 16) 
durchgcfuhrt hiitten. Abgeschen dawm. daB er 
hier die Gruppe der AJt-SED-Wissenschaftler 
verl!iBt die an den Universitiitcn verblieben 
sind I oder gehoren sie alle zur Gruppe der 
Opportunisten?), verkennt er sowohl Motive 
und wissenschaftliche Reputation der in den 
Osten gekommenen westlichen Hochschulleh• 
rer als auch die Tatsachc, daO (im leider liullerst 
begrenzten Umfang) Wissenschaftlcr aus dem 
Osten cine oft spate Chance bekommen haben, 
die ihnen wegen ihrer aufrechten Haltung von 
der SEO vorenthalten worden waren. Wenn 
Pastcrr.ack meinL ..2 11(111 "Erneuerur,g' :u reder,·, 
se1 .nochgeradr albern· (S. 14), da diese weder 
inhahlich. noch mukturell. noch personell statt· 
finde. so ist er ob seiner Blindheit zu bedauem, 
und es eriibrigt sich cine weitere Auseinander
setzung mit seinen Auffassungen, Etwas ande
res ist es mil der Frage danach, ob mit der 
Angleichung an das westdeutsche Hocbschulsy• 
stem eine Chance zu einer grundlegenden 
Reform venan wurde. Hierfllr scheinL llillt man 
die konkreten Umstandc unbeachtet, einiges zu 
sprechen. Letztlich war aber dcr Zeitdruck.. 
unte: dcm die Emeucrung sich vollziehen 
mullte. zu grol3. waren die finanziellcn Mittel zu 
beschrankt und die ostdeutschen Universitaten 
m 1eder Hmstcht so heruntergewirtschaftet. dafi 
1mutaus mu~dis) kein anderer Weg als der 
beschnncne b~eb. Eine andcre Frage ist dage• 
gen. ob nich1 die Reformdiskussion im nun• 
mchr gcsamtdeutschen Hochschulsystem ange
s1chts dcr sich haufenden Probleme uberfallig 
1st. Zuzustimmen ist Pasternack, wenn er meint. 
daJl die ostdeutschen Umversiuiten sich nicht 
von ,nnen her hatten emeuern konnen und es 
Ende 1990/1991 albem war. die Selbstevaluation 
zu fordem. Diese Ansicht wird von dem west• 
dcutSChen Soziologen Hansjiirgen Ouo aller• 
dings nicht getcilL der im Osten eine .Kolonisie
run~· auszumachl. die dort .ihre vie/ zu vie/en 
B(/iirwoner·, habe .die ihre eigenen Geschichren 
ou/(letttben haben und nur noch vet"(ltssen. W?r• 
driin(len "Ollen·. (S. 23) Weiter meint er, in der 
DOR hli.tten nur diejenigen an Hochschulen 
arbeiien dUrfen. die zu .erheblichen A npassungs• 
Jeistungrn • bcreit waren. Auch dies ist falsch, da 
es wm einen fur die unteren Range nicht gilt 
und die andenm nicbt gezwungen werden mun. 
ten. 
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Das Klischee wird zur humoristischen Gewalt, wenn es den 
UnabMingigen Historiker ergreift 

Anmerkungen zu R. Eckert 

Rainer Eckert hat ein Buch von 459 Sei
ten rezensiert. [1] Bei solchem Umfang 
kann man naturlich nicht alles lesen. 
Sondem man muB die mehr als siebzig 
Artikel nach Stichworten Oberfliegen. Am 
Ende dann kommt notgedrungen her
aus, was derart nicht anders herauskom
men kann: Es wird ein biBchen gelobt, 
ein wenig getadelt - allein: Weder Gelob
tes noch Getadeltes standen so in dem 
besprochenen Buch. Um der Rezension 
trotzdem einen Hauch von Lesbarkeit zu 
geben, wird versucht, eine erheitemde 
Balance zwischen Oberlehrermanierund 
PObelei herzustellen: " ... so ist er ob 
seiner Blindheit zu bedauern, und es 
erObrigt sich eine weitere Auseinander
setzung mit seinen Auffassungen." (S. 
1436) Gute DDR-Schule - oder auch: 
einmal Zoni, immer Zonl, Gratulation. 

Seine, das sind in diesem Fall Paster
nacks Auffassungen ( oder was R. Eckert 
daraus macht), und obwohl es sich erub
rige, kommt er noch einmal auf sie zu
rOck: Gleich im nachsten Absatz stimmt 
er dem Geschmahten zu. Weil der ge
meint hatte, "daB die ostdeutschen Uni
versitaten sich nicht von innen her hatten 
emeuem kOnnen ... ". (ebd.) Hat er aber 
garnichtgesagt. Sondem, wirlesennach: 

"Wo hat sich schlieBlich in deutschen 
Landen schon einmal eine Universitat 
allein [Ill - P.B.] aus sich heraus emeu
ert? Und: Warum sollte dies - unter den 
gegebenen Umstanden! - ausgerechnet 
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an den vormaligen DDR-Hochschulen 
erstmals gelingen?" [2] 

Unterschied klar? Was Eckert da ge
macht hat, war• wirwollenesgroBzOgig 
sehen - selektives Zitieren. Nun, das 
kann jedem mal passieren. Allerdings 
kommt bei Rainer Eckert eines hinzu:_Er 
istoffentlich prasentes Vorstandsmitglied 
des Unabhangigen Historiker-Verbandes 
(UHV). Und der UHV nimmt tor sich ein 
Wachterrolle in Anspruch: in bezug auf 
die moralische Sauberkeit der Ge
schichtswi ssenschaft in Ostdeutschland. 

Man kann da manche Schwierigkeit se
hen (und auf Nachfragen auch nicht er
scMpfend zufriedengestellt werden [3]): 
Etwa wenn die unbestreitbar richtigen 
MaBstabe in alle Richtungen angewanctt 
werden, nur nicht In die eigene. Oder 
wenn minimale Rationalitatsstandards 
und Argumentationsregeln so offensicht
lich nichteingehalten werden, daB an ein 
Versehen nur mOhsam zu glauben ist. 

Wenn also bspw. von R. Eckert wieder
gegeben wird, was Pasternack jetzt mal 
tatsachlich sagte: " ... von [Hochschul-] 
'Emeuerung' zu reden" sei "nachgerade 
albem" (ebd.) - dabei jedoch so getan 
wird, als vertrate der Zitierte den gleichen 
Emeuerungsbegriff wie Eckert. Der Kri
tiker formuliert diesen - seinen - zwar 
nicht (was auch schon so ein Problem 
ist). Aber aus dem Kontext ergibt sich: 
For Eckert ist Veranderung gleich Er
neuerung. Nicht unoriginell. 
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Doch Pasternack vertritt da gerade eine 
etwas andere, sozialwissenschaftlich in
formiertere Auffassung. Deshalb wohl 
hatte er das in dem rezensierten Text ein 
wenig erlautert und seine Aussage aus
drucklich konditioniert: Angesichts der 
beobachtbaren Vorgange von 'Erneue
rung' reden kOnne nur, "wer ein sehr 
verkOrztes Verstandnis von solchem 
Vorgang hat" usw. [4] 

Man kann ja sicher vieles an dem kritisie
ren, was Pasternack so daherschreibt 
und -redet. Doch Eckerts Kritik fehlt nun 
einfach die notwendige Grundbedingung: 
daB der KritikwOrdige das lnkriminierte 
geschrieben hat. 

Noch so eins? Pasternack hatte in dem 
besprochenen Text vier Partner einer 
Emeuerungskoalltion for die ostdeut
schen Hochschulen ausgemacht ( die po
litischen Ulnderadministrationen, west
deutsche Wissenschaftlerlnnen an Ost
Hochschulen - nicht gleich verwech
seln mit: die westdeutschen Wissen
schaftlerlnnen an Ost-Hochschulen! -, 
westdeutsche W issenschaftsgremi
en und Fachverbande, die Opportuni
sten unter den ostdeutschen Wissen
schaftlern). [5] 

Bei Eckert wird daraus erneut etwas an
deres: Unser mit Blindheit Geschlagener 
hatte die an den ostdeutschen Universi
Uiten Arbeitenden in zwei Gruppen ein
geteilt (in westdeutsche Wissenschaftle
rlnnen an Ost-Hochschulen und ostdeut
sche Opportunisten). 

Mit hinreiBendem Geschick baut Eckert 
so an seiner ganz eigenen Exegese, um 
sagen zu kOnnen, was nach seiner An
sicht eigentlich zu sagen gewesen ware: 
Wortreiche VorwOrfe an Pasternack, was 
von ihm alles vergessen warden sei, 
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schlier..en an die eigenwillige lnhaltswie
dergabe an. (Ebd.) Wenn dermal dar
Ober schreibt, wovon Eckert dort redet, 
wird er das ja mOglicherweise auch alles 
vorkommen lassen (vielleicht in anderer 
Gewichtung). Aber bei derzitierten Stelle 
war das gerade nicht sein Thema. 

Rainer Eckerts Rezension ist durchge
hend mitweiteren sachlichen Problemen 
beladen. Etwa: 

L. Klinzing spricht im besprochenen Band 
vom ROtteln an den verkrusteten Hoch
schulstrukturen durch insonderheit die 
Studierenden (und hat dabei wohl vor
nehmlich Benin im Auge). [6] Eckert halt 
erstens dagegen, die Studierenden hat
ten Im Oktober 1989 die SED nicht 
(mlt)gestOrzt. (S. 1435) Da redet er zu
nachst schlicht von einer anderen Sache 
als Klinzing. (Nebenbei: Ob der prozen
tuale Anteil der an den implosionsfOr
dernden 89er Herbst-Demonstrationen 
beteiligten Studierenden in bezug auf 
lhre Gesamtzahl - insgesamt gab es 
135.000 seinerzeit - nun tatsachlich so 
verschieden war im Vergleich zu bspw. 
Arbeitern oder GemoseMndlern, scheint 
mir keineswegs ausgemacht. [7] Auch 
das unablassige Arbeiten mit Klischees 
wird vom UHV gelegentlich und zurecht 
an den DDR-Gesellschaftswissenschaf
ten kritisiert.) 

Zweitens hartet Eckert seine Polemik mit 
dem Hinweis, daB "nur eine verschwin
dende Minderheit'' der Studierenden "zu 
einem hochschulpolitischen Engagement 
bereitwar". (Ebd.) Ober"verschwindend" 
kOnnte man ja in bezug auf Benin noch 
streiten. Doch wir wollen Streit vermei
den. Aber: DaB es immer Minderheiten 
sind, die an verkrusteten Strukturen rot
teln, und daB diese aktiven Minderheiten 
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nur deshalb Wirkungsmacht entfalten, 
weil die passiven Mehrheiten es gesche
hen lassen - dies ist doch eine elemen
tare Einsicht, die wir aus der Betrachtung 
jeglicher sozialer Bewegungen gewin
nen kOnnen. BezOglich des Endes der 
DDR ware hier wieder - bspw. - auf 
Arbeiter oder Gemosehandler zu 
verweisen, aber auch auf wissenschaft
liche Angestellte oder Unabhangige Hi
storiker. Also, R. Eckert, schon wieder 
das Ziel verfehlt. Allerdings ziemlich 
knapp, wie wir zugestehen wollen. 

~~iter: Auf S. 1435 sagt Eckert, "daB die 
Auswahl des wlssenschaftlichen Perso
nals an DDR-Hochschulen das Ergebnis 
von 40 Jahren SED-Hochschulpolitik 
war." (Dem kann man, da trivial, zustim
men.) Eine Seite darauf gibt es plOtzlich 
die gegenteilige Behauptung. Da heiBt 
es, nun in Polemik mit Hj. Otto: DaB in der 
DDR nurdiejenigen an Hochschulen hat
ten arbeiten dOrfen, die zu "erheblichen 
Anpassungsleistungen" (Otto) [8] bereit 
waren, sei "falsch, da es zum einen for 
die unteren Range nicht gilt und die an
deren nicht gezwungen werden muB
ten." (Eckert) 

Das ist erstens pro domo. Und zweitens 
oberflachlich: Es ginge doch wohl zu
nachst um die Bestimmung von "erheb
llchen Anpassungsleistungen", bevor 
Ottos Behauptung ggf. so rundweg ge
leugnet werden kOnnte. 

Anmerkungen: 

Genug soweit. Es lieBe sich fortsetzen. 
Das ware alles nicht solch ausfOhrlicher 
Erorterung wert, und wir kOnnten uns 
darauf beschranken, ob der Lesefahig
keiten des jungen Rezensententalents 
amOsiert und bauchehaltend flach zu lie
gen: Wenn es nicht auf die latent schlum
mernde Gefahr des Pharisaertums hin
wiese. 

Befassung mit der DOR hat - jedermann/ 
frau betont es - nur dann einen Sinn, 
wenn daraus neben derFOllung von bspw. 
F.A.Z.-Seiten noch etwas anderes her
auskommt: Einiges nunmehr und kOnftig 
etwas anders zu machen. Also zum Bei
spiel: 

Kritisieren , was geschrieben wurde, und 
nicht, was vorgefaBte politische Meinung 
in einen Text hineinlegt. BegrOndungs
zusammenhange beachten. Widerspru
che in der Argumentation vermeiden, 
auch wenn es einmal besser so pa~te 
und einmal besser genau anders herum. 
Verbale lnjurien geschickterformulieren. 
Mithin: Zeigen, da~ man die DOR verar
beitet hat. 

Es brtichte mehr Glaubwurdigkeit fOr die 
AuBerungen, mit denen man eben dies 
von anderen fordert. 

Und das ware doch ein Ziel vor den 
Augen. 

Peter Bronikowski (K6then) 

(1] Hilde Schramm (Hg.): Hochschule im Umbruch. Zwischenbilanz Ost. Berlin 1993. Vgl. die 
Renzension von Rainer Eckert: lnterne Erneuerung oder westliche Kolonisierung?, in: 
DeutschlandArchiv 12/93, S. 1443 - 1437. 

(2] Peer Pasternack: Seit drei Jahren in diesem Theater: Hochschulemeuerung Ost oder Der 
libidinOse Opportunismus. Eine Farce. In: Hilde Schramm, a.a.O., S. 16. 
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[3] Vgl. etwa Peer Pasternack; Fragen eines lesenden Redakteurs / llko-Sascha Kowalczuk; 
Die Geschichtswis~enschaft in der DOR und der UnabMngige Historiker-Verband. Eine 
Antwort an Peer Pasternack. In: hochschu/e ost 7/1993, S. 35 - 50. 

[4] in: Hilde Schramm, a.a.O. S. 14. 

(5) ebd. 

(6] Larissa Klinzing: Gehen, bleiben, kommen. In: Hilde Schramm, a.a.a., S. 13. 

(7) Vgl. etwa Ulrich Heublein/ Rainer Bramer: Studenten im Abseils der Vereinigung. Erste 
Befunde zur politischen ldentitat von Studierenden im deutsch-deutschen Umbruch. In: 
DeutschlandArchiv9!1990, S. 1403: " Im Durchschnitt hat sich jeder DDR-Studierende an vier 
Demonstrationen beteiligt, jeder f0nfte sogar an mehr als fOnf." 

(8) Hansj0rgen Otto: Offnung stall Austausch der Kclpfe. Pladoyer eines (Besser-) Wessi. In: 
Hilde Schramm, a.a.a., S. 24. 
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Adresse 

··········································•·····••·················•························· .. ·········· ·· ················•································ 

Datum Unterschrift 
Esist m,r bekannt, dar3 me,ne Bestellung erst wirksamwird, wenn ich sie gegen0berdemAnbieter 
nicht innerhalb von zehn Tagen (Poststempel) widerrufe. 

2. Unterschrift 
Bitteeinsenden an: Arbeitskreis Hochschulpolit,sche Offentlichkeit, Stu Ra Uni Leipzig, PSF 920. 
04 009 Leipzig 

Kopiervorlage fiir Nachbestellungen: 

0kt. 91 : Schwerpunkte: Die ostdeutschen Hochschulgesetze • Lage der Sozialwissen
schaften in (Ost-) Deutschland. Autorlnnen: R. Will. B. Okun/H. Poldrack, M. Middell , W. 
Nltsch u.a. 
Nov. 91: Schwerpunkte: Die Erneuerung und ihre Kriterien - DDR-Wissenschaftsge
schichte. Autorlnnen:G. Nolte, L. Klinzing, K. Nowak u.a. 
Dez. 91 : Hochschulstruktur in Sachsen. Rundtischgesprach mit A. Forster, M. Rosier, 
H. Hackel , E. Noack, G. Wartenberg, S. Frohlich, P. Porsch, W. Kriesel, W. Berg, W. 
Naumann, M. Gibas. 
Dez. 91 (special): Heinrich Fink und der Umgang mil unserer Vergangenheil. Dokumen
tation. 
1 /92: Schwerpunkte: Anhorung des Bundestagsausschusses Bildung und Wissenschaft: 
Perspektiven der Hochschulentwicklung • Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zw1-
schen Geslern und Morgen. Teil 1. Autortnnen: F. Klein. W. Kuttler, A. Thom, P. 
Pasternack u.a. 
2/92: Schwerpunkte: Ostdeutsche Geschichtswissenschafl zwischen Gestern und Mor
gen. Tei I 2 • Jurgen Teller Honorarprofessor • Fortsetzung zum "Fall Fink". Autorlnnen: 
F. Klein, W. Ernst. M. Middell, J. Teller , E. Uhl, F. Gei131er, 1.-S. Kowalczuk u.a. 
3/92: Hochschulrahmenrecht nach derdeutschen Neuvereinigung. Eine Anhorung mil G. 
Paselt, H. Schramm, D. Keller, D. Odendahl, T. Bultmann. L. Klinzing, Hj. Otto, M. 
Tolksdorf, H.J. Block. J. Lange. 
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4/92: Schwerpunkte: Ehrenpromotion Hans Mayer In Leipzig • HRG - Genesis Im Westen 
und Wirkung im Osten. Autorlnnen: G. Lerchner/K. Pezold/H. Richter. H. Mayer, H.-U. 
Feige, R. v. Thadden, W. Nitsch, T. Bultmann, L. Klinztng u.a. 
5/92: Schwerpunkte: Kirchliche Hochschulen zwischen Nische und Fusion • BdWi
Fr0hjahrsakadem1e: Kritische Geistes• und Sozialwissenschaften nach dem Ende des 
Sozialismus • Wissenschaft Ost 1989/90 Teil 1. Autor/nnen: Chr. Kahler, R. Mau, M. 
Onnasch, B. Okun/H. Poldrack. P. Pasternack, Chr. Dahme/H , Halberlandt u.a. 
6/92: Schwerpunkte: Europa1sche Universitat Erfurt • Wissenschaft Ost 1989/90 Teil 
2. Autorlnnen: H. J. Meyer u.a . 
7/92: Schwerpunkte: Fortsetzung: Ostdeutsche Geschichtsw1ssenschaften • Wissen
schaft Ost 1989/90Teil 3. Autortnnen: V. Didczuneit. M. Gibas, M. Middell. H. Kl1nkmann 
u.a. 
8/92: Schwerpunkl: Wissenschaft Ost 1989/90 Teil 4: Die Stud1erenden. Autortnnen: Chr 
FOiier, U. Starke, P. Pasternack, M. Durkop u.a. 
9/92: Schwerpunkte: Stre1tsache Latinum • Wissenschan Ost 1989/90 5, Autorlnnen: R. 
KiiBling, H. Klenner , H. Werner u.a. 
10/92: Schwerpunkte: Dre1 Jahre Wissenschaftsumbau in Berlin-Ost • W1ssenschaft Ost 
1989/90 Teil 6. Aurorlnnen: M. Heppner/A. Kurschner/K. Arias. G. Nolte u.a. 
11/92: Schwerpunkt: 2. DeutschlandkongreB habilitierter Wlssenschaftler. Autorlnnen: D. 
Dohnke/Chr. Gizewsk1, K.-H. Heinemann, B. Okun, G . Malbaurn u.a. 
12/92: Schwerpunkt: Frauen in derOstwissenschaft. Autortnnen: K. Reiche, B Bulow, 
F. de Haas, A. Franzke, U. Dietrich, E. Mehner!, G. Jahnert. H.-U. Erichsen u.a. 
1/93: Schwerpunkte: TagungsdesSPD-Wissenschaftsforums • Sachsische Hochschu
lerneuerung aus Opposltionsperspekt1ve. Autorlnnen: E. Richter, R. Schneider, C. Weiss, 
A. Forster, P. Porsch u.a. 
2/93: Schwerpunkt: Ostdeutsche Stuoentengeme1nden - Gesch1chte und Funktionswan· 
del. Autorlnnen: K.-0. Kaiser, A. Hoff, P. Straube, E. Tiefensee. H -U. Erichsen, G. Aulerich/ 
K. Diibbeling u.a . 
3/93: Schwerpunk/e: Hochschulen und MIS - der Umgang mil eInem unbequemen Erbe 
• Vorschlage zur Hochschulreform • W1ssenschaft Ost 1989/90 Tel l 7. Autorlnnen: A 
Sasse/M . Obststuck. K. Taut. U. Schneckener, H.-H. Emons u.a. 
4/93: Schwerpunkte: Methodologische Wende? · Institulion Hochschule und Landeshoch
schul recht • Verbande (-Schicksale) im Osten Tell 1. Autorlnnen: H. J. Sandkuhler, J. 
Junger, B. BrentJes, H. J. Meyer, E. Heidi, H. Elsenhans ua.a 
5/93: Schwerpunkte: Ostdeutsche Entwicklungsliinderforschung tn der DOR und danach 
• W1ssenschaft Ost 1989/90 Teil 8 • Verbande(-Sch1cksale) im Osten Te1I 2, tnst1tut1on 
Hochschule und Landeshochschulrecht Tell 2. Autorlnnen: G. Barthel. M. Robbe, H.D. 
Winter. D. Wahl , Chr. Pommerening, G. Eisel!, 1. -S. Kowalczuk, M. Daxner u.a. 
Juni 93 (special): Positionen zum Sachsischen Hochschulgesetz. Autorlnnen: H. J. 
Meyer, G. Wartenberg/M. Middell, GEW-Uni-Gruppe Leipzig, S. Brentjes. 
6/93: Schwerpunkt: Aspekte der Personalstruktur-Neugestaltung in der otsdeutschen 
Wissenschaft. Autorlnnen: J. Hentschke, S. Giibelein, A. Franzke, W.-H Kraut, J. 
Kuczynski. H.J. Meyer, K. Kl lnzing u.a. 
7/93: Schwerpunkte: Die ostdeutschen Archive • Verbande(-Schicksale) Im Osten Teil 
3. Autorlnnen: U. Geyer, V. Kahl . I. Pardon, Hg. Meyer, P. Pasternack, 1.-S. Kowalczuk u.a. 
8/93: Schwerpunkte: Forschung und Technolog1e in Osteuropa - ausgewahlte Lander
beIsplete • Sozial- und Gelsteswissenschaflen Ost: Zw1schenbilanzen des Umbaus Tei I 
1. Autorlnnen: S. Thede, G. Egner, H. Holfeld , W. Schluchter, P. Steketer-Weithoferu.a 
9/93: Schwerpunkte: Soz1aI- und Geisteswissenschaften Ost: ZwIschenbilanzen des 
Umbaus Tell 2 • Aktivltaten politischer Stiftungen an ostdeutschen Hochschulen. 
Autorlnnen: W. Schluchter, B. Muszynski, W. Nitsche, R. Gries,J.-0. Gauger, H.-J. Schulz 
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