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Neues aus der empirischen Sozlalforschung: 

----
Uni-Riese versetzt Bevolkerung in Schrecken 
Leipzig . Der Verein zur Forderung von Frieden + Gleichheit 
e.V. hat in seiner Jahresversammlung mitgeteilt, daB sich groBe 
Teile der leipziger Bevolkerung durch den Uni-Riesen bedroht 
fuhlen. Der Verein hatte eine groBangelegte Befraqung durch
gefOhrtf nach dem 6.8% der Einwohner leipzigs be,m Anblick 
des Geboudes von Angsten, Depressionen + Suizidgedanken 
geplagt werden. Der Verein forderte die leitung der Universiti:it 
kategorisch auf, endlich ernsthaft Ober die Abtra!ilung des Ge
baudes zu diskutieren. Eine Entscheidung der Un,versiti:itslei
tung ist aber, nach vertraulichen lnformationen der ZeitPunlct
Redaktion, nicht vor dem 1. April kommenden Jahres zu erwar
ten. 

(aus Zeitpunkt [Leipziger Anzeigenmagazin] April 1994) 

Editorial 

Rektoren, Dekane, Vorstandsvorsitzende, Landrate und selbst Prasidenten 
warden gewahlt. Professoren jedoch folgen einem Ruf .• Berufen", verrat das 
Nachschlagewerk, wird man schon seit geraumer Zeit nicht mehr ill) __ Gefolge 
einer ,.g6ttlichen Berufung". Bei der neuzeitlichen Berufung handeltes slch um 
ein Angebot zur Obernahme eines hohen, verantwortungsvo/len Artites. Befu
fungsfahig ist im Falla des Professorenamtes zumeist, wer den Nachweis 
einer Habilitation erbringen kann. Dieses in beiden Deutschlandem und eini
gen mittel- und osteuropaischen Landem seit langem Obliche Berufungsattest 
tor den Forschungs- und Lehrnachwuchs an Unlversitaten ist eine jener vorre
publikanischen akademischen Traditionen, denen eine Oberlast an legitimato
rischen Zumutungen nicht nachg~sagt werden kann. Aber das war wohl auch 
nicht der Zwack dieser einzigartigen Verflechtung von Wissens- und Machtbe
ziehungen. Das als Kr6nung dieses Beziehungsgeflechts erscheinende 
Schriftstuck wirkt da eher wie die Spitze des institutionellen Eisberges, der - · 
technologisch gesehen - nutzbringende Wissenschaftler hervorzubringen hat. 
In der Erzeugung einer akademischen Reservearmee als forschungspolitl- · 
schem "Mehrwertproduzenten" des Wissenschaftsbetriebes kann dabel eines 
der hervorstechendsten Resultate dieser Verflechtung gesehen warden. 

In den Turbulenzen am Ende der sechziger Jahre wurde zwar moniert, daB es 
der Ausbildung zu selbstandigem und kritischem wissenschaftlichen Denken 
nicht gerade f6rder1ich sei, den Zugang zur Universitats-Karriere an eine 
einzige, in langen Jahren zu erstellende und umfangliche Arbeit zu binden, 
zumal der so entstehende Nachweis der Berufungsfahigkeit zumeist in der 
wohl - auch anderweitig zu verwendenden - kreatlvsten Lebensphase zu 
erstellen ist. 

Oberdies sei das opus magnum des Anwarters von einem bereits Berufenen 
zu fordem und zu beurteilen, der als pra.zeptoraler Pf6rtner am Karrieretor 
Ober den Erfolg oder den Ruin einer Berufskarriere zu entschelden und zu 
herrschen hat. Der Nachweis des Vermogens, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen, sollte offensichtlich bel einer anderen 
Gelegenheit erbracht warden. 

Die Krltik an der akademischen Hierarchie verschlug der professoralen Korpo
ration tor kurze Zeit die Sprache. Zu einleuchtend schien, daB dieses System 
mit der Freiheit von Wissenschaft unvereinbare Macht- und Abhangigkeitsver-
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haltnisse begrunde und daB Anpasserei, Risikoscheu und damit Quantitat, 
nicht aber Qualitlit wissenschaftlicher Arbeit gefordert werde. Dem Habilitati
onspatriarchen muBte an keiner Stelle zugemutet werden, aufzuschrecken, 
sich von einer unvorhersehbaren, originellen, kreativen GedankenfOhrung 
provoziert fOhlen zu mussen, Ober ein unabgeslchertes, risikoreiches Ergeb
nis zu stolpern. 

Der vor Lust auf schopferische Tatigkeit berstende Pionier Schumpeterschen 
Zuschnitts, der seine Heldentat um ihrer selbst willen vollbringt, und den 
manche fur den von ritterlichen GefOhlen durch einen akademischen Eros 
geplagten idealen Wissenschaftler halten, dieser Visionar sah sich zuneh
mend von der Habilitationsadministration vergrault. 

Lander ohne Habilitationsverfahren, also besonders der angelsachsische 
, Westen, schnitten im Vergleich von Forschungsergebnissen durchweg besser 
ab und wurden zum akademischen Mekka deutscher Forscher, da sie dort in 
den meisten Fallen eine freiere wissenschaftliche Kommunikation vorfanden. 
Oft lieB sich die Klage horen, daB immer wieder die selbstandig denkenden, 
sensiblen, dynamischen und kritischen jungen Leute die wissenschaftliche 
Karriere unattraktiv fanden. Der bei diesem Angriff verwendete ideelle 
Sprengsatz richtete sich ja auch nicht gegen innovative und langwierige 
Forschungsarbeit, sondem zielte auf die lang dauemde personliche Abhan
gigkeit und die damit verbundenen Berufs-Risiken, die einer freien und Denk
risiken nicht scheuenden lebendigen Forschung abtraglich waren. 

Die Abschaffung der Habilitation wurde gefordert, um die Freiheit der Wissen
schaft herauszustellen. Die Aussichten fur das epigonale Sozialisationsmu
ster der Habilitationsmaschine begannen sich zu trOben. Die frustrierten 
Habilitanten schienen vor lauter Gram in die private Wirtschaft abwandern zu 
wollen, wo sie vermutllch alle Gefiihrdungen des Standortes Deutschland 
langst hatten beseitigen konnen. 

Die Verunsicherung war jedoch von kurzer Dauer, bald darauf schlug die 
etabllerte Korporation zuruck. Das aufmupfige lnfragestellen konnte nahezu 
zum Schweigen gebracht werden, zumindest In dem MaBe, wie die opinion 
leader der Kritikerschar in die Korporation inkorporiert werden konnten. Die 
Falge der lnkorporierung bestand dabei in der vorubergehenden Liberalisie
rung der Habilitationsmaschine, nicht zuletzt durch die sich liberaler gebenden 
Habilitationsvater. 

In der Falge konnte also nicht nur am Habilitationsverfahren festgehalten 
werden, sondern die Produkte wurden und werden zunehmend !anger und 
dicker und in den meisten Fallen langweiliger und unorigineller. Gemeinsam 
1st diesen Werken - abseits ihrer qualitativ durchaus bemerkenswerten Diffe
renzen • die Konzentration auf das Eigentliche: den FuBnotenteil. Aut diesen 
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konzentrlerte sich bei einer betrachtlichen Zahl von Habilitationen dann auch 
der zivilisatorische Fortschritt, da sich in ihm all jene kritischen Bemerkungen 
fanden, die sich der aufmOpfige Wlssenschaftler schon lange tor diesen wohl
durchdachten offentlichen Ort vorbehalten hatte. 

Die Verhaltnisse zwischen professoralen Vatern und Dienste leistenden Nach
wuchswissenschattlern, die sich im Alter zwischen dreiBig und vierzig zu 
Sohnen deklarieren, wurden jedoch von einem gravierenderen Umschwung 
getroffen: Eines Tages waren alle auch im Ergebnis reformerischen Schaffens 
zu vergebenden Lehrsti.ihle besetzt. Am Ende aller Muhen schien das zermur
bende Warten auf das Absterben der vorhandenen Professorenpopulatlon zu 
stehen. Eine entkrampfte Leichtigkeit des Wartens gelang nicht allen Kandida
ten, manche sprangen aus dern Boot, andere brachten das wie k~um je zuvor 
bluhende Gli.ickwunsch-, Nachruf- und Festschriften-Wesen zur nie gekannten 
Blute. Die Unattraktivitat der wissenschaftlichen Karriere fi.ir selbstandige, 
selbstbewuBte und kritische junge Leute lieB sich mit Ersatzgrunden wie 
schlechter Ausstattung erklaren. Trotz dieser und anderer Mangel finden sich 
allerdings immer noch genugend Nachwuchswissenschaftlerlnnen, die dem 
Reiz des arkanischen Rituals nicht widerstehen konnen. Der Grund dafur 
erscheint so einleuchtend wie zweifelhaft. Ole den meisten Kritikern des Habili
tationswesens zu einem eigenen Habilltationsthema verhelfende Fraga war: 
Wie profiliart man sich im Wissenschaftsbetrieb? 

Das erwies sich als eine wahrhaft spannende Frage tar die in den Aufstiegska
nalen steckenden Amtsanwarter. Die Jronie der Habilitation als Institution liegt 
nun darin, daB in dlesem Spiel alle es besser wlssen, als sie zugeben mogen. 
Die im Konkurrenzschutz arbeitenden Korporierten wissen um die Unzulang
lichkeit der Ressource Habilitation bei der Berufung in das hohe Amt. Aber 
auch der akademische Reservist weiB um die imaginare Bedeutung seiner 
Ressource. Die Vermassung der vormaligen Gruppe der Auserkorenen und 
die SchlieBung der Autstiegskanale schafft neue Verhaltnisse: Der entzauber
te Ritter und der paralysierte Schumpetersche Pionier, kurz: der Habilitierte Im 
Zeitalter seiner massenhaften Reproduzierbarkeit, kann slch nur mOhsam mit 
der neuen Gruppenidentitat anfreunden. Obdachlose und Arbeitslose haben 
mit dem gemeinen Habilitierten zumeist dies gemeinsam: sie sind soziale 
Problemfalle. Moglicherweise haben einige akademische Reservisten als 
Adressaten van Sozialpolitik alle Hoffnung auf eine .Einberufung" schon fah
ren gelassen. Diese postmodernen Sozialfalle schatzen es jedoch, sich weiter
hin im vertrauten akademischen Umfeld zu bewegen, mit den vertrauten Gei
stem weiterhin das Design elner nle gehaltenen Berufungsvorlesung zu disku
tieren, in deren Mittelpunkt die alien llebgewordenen Fragen stehen, auf deren 
entschwundenen Sinn hinzuwelsen jedoch keiner motiviert ist. 

Im Osten ist dies eine mehr als neue Erfahrung, daher erscheint die nachho
lende Entzauberung der Ressource Habilitation schwieriger als im Westen: Zu 

hochsch11le os! mwz/apr. 1994 9 



viel Lebensenergie der im DDR-Wissenschaftsbetrieb sozialisierten Wissen
schaftlerlnnen steckt in der mit dam Beitritt vermassten Ressource. Das die 
lnfragestellung der Habilitation als Institution in der DOR nie stattgefunden hat, 
kann man jenen nicht vorwerfen, die in einem System mit einer g6f3eren Viel
falt biographischer Gestaltungsmoglichkeiten wahrscheinlich einen vollig 
anderen - sozial zumindest ebenso geschatzten - Platz im Arbeitsleben ange
strebt und eingenommen hatten. So mancher Chemiker ware ein talentierter 
PR-Berater der Pharmaindustrie geworden. Und viele Theologen hatten gleich 
Politiker werden konnen. Umgedreht ware so mancher unternehmerische 
Wessigeist, im Falla seiner Ostsozialisation, entsetzt vom wirtschaftspoliti
schen Monopoly der SEO, in den vermeintlichen Ausweg einer Universitats
laufbahn geraten. Es muB an dieser Stelle der Phantasie der Leserlnnen 
Oberlassen bleiben, ob in einem solchem Fall ein ostdeutscher Edzard Reuter 
1990 wohl sein mittelstandisches Unternehmen gegrOndet, oder ob er sich -
angesichts der vergebenen Lebenschancen - entkraftet in die Arme der Evalu
ierungskommission begeben hatte. 

Da der Ossi bekanntlich ein vom Westen um seine ,,ldentitat'' gebrachter und 
also ein zu Recht unglOcklich-unselbstandiger Mensch ist, hilft ihm bei dieser 
Entscheidung auch keine verstandnlsvoll anempfohlene Reflexivitat aus seiner 
nachholenden Malaise. Der Ausgang aus diesem Dilemma hangt maf3gebllch 
von jenen Ressourcen ab, die Ergebnis intormeller Sozialisation sind, und die 
sich in den individuell je verschieden befestigten Freiraumen von staatlicher 
Subordination zu bilden vermochten. Wo Konfliktfahigkeit, Selbstandigkeit und 
Kreativitat in den ,.toten Winkeln" der pastoralen Aufsichtsmaschine des DDR
Wissenschaftsbetriebes eingeGbt wurden, gediehen sie bald nach dem Zu
sammenbruch des Regimes genauso uppig wie bei einigen vormatigen Pasto
ralassistenten der Aufsichtsbehorde. 

Im Rahman der beitrittsbedingten Entwertung der Ressource Habilitation 
entwjckelt sich die ,.Ossifizierung" (Matthias Wedel) des Systems jedoch nicht 
zugunsten der nun als sozialschwach geltenden Gruppe der Habilitierten. 

Dabei hatte es doch frOhzeitig stutzig machen konnen, daB unter all den Lud
wig-Maximilians-, Friedrich-Otto- und Karl-Wilhelm-Universitaten des Westens 
keine nach einem Habilitierten benannt wurde. Andere Vorzuge der competiti
ve identity jener allseits geschatzten scientific community scheinen entschei
dender gewesen zu sein. Welcher Art diese VorzOge sind, darOber warden die 
geneigten Leserlnnen von hochschule ost bei der LektOre demnachst erschei
nender Aufsatze noch befinden mogen. For diese Ausgabe laBt sich hinsicht
llch der Profilierungsressourcen im Wissenschaftsbetrieb nur Im habilitations
adaquaten Deutsch schluf3folgern: ex nlhilo nihil fit. 

F.G. 
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THEMA I: Habilitiertentagung 
in Leipzig 

Werner H. Hauthal (Leipzig)/ Christian Gizewski (Berlin): 

Ergebnisse des Leipziger Symposiums ,,Wisse~~c~aftlerarbeitslo~}gkeit 
und zukunftsorientierte Wissenschaftspoht1k m Deutschland 

(Personllche Zusammenfassung und Bewertung) 

Als Mitglieder des Koordinationsausschusses zur Vorbereitung der Leipziger Ta
gung geben wir hier eine einstweilige personliche.zus~m~enfassung und Bawer
tung ihrer Ergebnisse. Ein Tagungsb~richt mi~ de~ ~n Le1pz1g gehaltenen Referaten, 
Beitragen und Tagungsmaterialien w1rd erst .in e1~1g_en ~ochen - herau~g~geben 
von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Buro Leipzig, D1ttnchnng 21, 04109 Le1pz1g, Tel. 
0341 - 209195 - vorliegen. Er kann jetzt schon dort bestellt warden. 

A. Ablauf und Ergebnisse der Tagung 

Vom 4. - 6. Marz 1994 fand in Leipzig 
unterdem Dach der Friedrich-Ebert-Stif
tung, BOro Leipzig, das 3. Deutschland
treffen von Wissenschaftlern mit Hoch
schullehrerqualifikation in sozial ungesi
cherten, beruflich perspektivlosen oder 
rechtlich unakzeptablen Verhaltnissen 
zum Thema .,Wissenschaftlerarbeitslo
sigkeit und zukunftsorientierte Wissen
schaftspolitik in Deutschland" statt. 

1. 
Ziel des Treffens war es, die Situation 
und Problems dieses Kreises, der heute 
in den alten und in den neuen Bundes
landem auf jeweils mehrere Tausend zu 
schatzen istund grundsatzlich aus hoch
qualifizlerten Personen mit nachgewie-

hochschule ost marz/apr. 1994 

saner wissenschaftlicher lnnovationsfa
higkeit auf ihren Fachgebieten besteht, 
mit Betroffenen und Hochschulpolitik~_rn 
zu diskutieren und die interesslerte Of
fentlichkeit auf sie aufmerksam zu ma
chen. Dabei ging es einmal um die Mog
lichkeiten der Durchsetzung berechtig
ter lnteressen der vielen Betroffenen an 
Maf3nahmen gegen Dequalifikation und 
zur Integration in den wissenschaftli
chen Arbeitsmark:t, zum anderen um die 
Wissenschafts- und Gesellschaftsent
wicklung, der durch Nicht-Nutzung vor
handenerWissenschaftlerpotentiale un
sinnige Nachteile erwachsen. lnsbeson
dere in der Hochschullehre, aber auch in 
'den Bereichen der Technologie- und 
Wirtschaftsentwicklung werden diese 
Krafte heute an sich dringend gebraucht. 

I\ 
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2. 
Von den eingeladenen Vertretern der 
Wissenschaftsministerien-, Zentralinstl
tutlonen und -verbande waren Vertreter 
des Wissenschaftsausschusses des 
Sachsischen Landtages, des Nieder
sachsichen Wlssenr.chaftsministeriums 
des Deutschen Hochschulverbandes: 
der Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschaft und der Gewerkschaft Offent
liche Dienste, Transport und Verkehr 
anwesend. 

Auf der 'Betroffenen-Seite' nahmen vor 
allem Kollegen aus Sachsen, Sachsen
Anhalt und ThOringen teil, wobei aber -
wie schon auf den vorhergegangenen 
Deutschlandtreffen in Monster und Ber
lin - Im Prinzip 'das ganze Spektrum' 
wissenschaftlicher Facherund auch ver
schiedene typlsche 'Problemgruppen' 
vertreten waren. Auch auf den frOheren 
Deutschlandtreffen war elne gewisse 
jeweils eher regionale Mobilisierung der 
lnteressenten zu beobachten, die den
noch die deutschlandweite Verbunden
heit der Problemgruppen im Dlskussl
onsprozeB und in den Ergebnissen nicht 
In Fraga stellte. Besondere Erwahnung 
verdient die Teilnahme mehrerer aus 
personllchen oder berufllchen GrOnden 
am Thema anteilnehmender Kollegen in 
geslcherten Verhaltnissen. 

3. 
In sechs Referaten wurden Situation 
und Probleme dieser Gruppen einge
hend behandelt: Prof. Dr. B. Reimann 
(Universitat GieBen) unterstrich den drin
genden Bedarf an elner aktuellen und 
ausreichend aussagefahigen empiri
schen Studie Ober die Lage des genann
ten Personenkreises und erorterte die 
dabei zu losenden methodischen Fra
gen. Prof. Dr. W. Meske (Wissenschafts-
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zentrum Bertin) trug Zahlen und Schat
zungen verschledener Studien seines 
lnstituts zur dramatischen Freisetzung 
wlssenschaftlich hochqualifizierten Per
sonals aus und in den neuen Bundes
landem vor; dabei glng er besonders auf 
die Lage der Wissenschaftlerinnen ein. 
Prof. Dr. A. Forster (Wissenschaftsaus
schuB des Sachsischen Landtages) 
sprach mit verschiedenen kritischen 
Akzenten zur Lage im sachsischen Hoch
schulwesen und zum restrukturierenden 
HochschulgesetzgebungsprozeB im 
Lande Sachsen. Herr A. Kehler (Wis .. 
senschaftsministerium Niedersachsen) 
referierte Ober Veranderungsnotwendig
keiten im Hochschulrecht im Hinblick 
auf den genannten Personenkreis und 
einige diesbezOgliche Neuerungen des 
Niedersachsischen Hochschulgesetzes. 
Frau Dr. L. Klinzing (FachausschuB Wis
senschaft bairn Bundesvorstand der 
GEW) stellte u. a. die in einem Grund• 
satzpapier fixierten Positionen der GEW 
zur aktuellen Diskussion Ober das Hoch
schulwesen und sein wissenschaftliches 
Personal vor. Prof. Dr. J. Mehlig (Unlver
siUit Halle-Wittenberg) sprach Ober De
formationen im Hochschulwesen derfrO
heren DDR, Ober die teilwelse erhebli
chen Einschnitte der Umstrukturierung 
und Ober denkbare Modelle, um ehema
ligen, nicht weitergefOhrten Hochschuf
lehrern zu helfen. 

4. 
Die Diskussionen des Symposiums folg
ten den vielen durch die Referate aufge
worfenen, teilweise neuen Fragen, teil
weise nahm sie auch die bereits auf 
frOheren Deutschlandtreffen erorterten 
Positionen im Lichte der neueren Ent
wicklungen, etwa des 'Bildungsgipfels 
1993', wieder auf. 
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B. Unsere SchluBfolgerungen 

Aus den Referaten und der breit ange
legten, lebhaften und mit differenzierten 
Posltlonen gefOhrten Diskussion ziehen 
wir als Angehorige der Arbeitskreise 
habilitierter Wissenschaftler in Leipzig 
und Berlin die folgenden SchluBfolge
rungen und stellen sie zur offentlichen 
Diskussion. 

1. 
Wir stellen fest, daB von denim Gesamt
beschluB des 2. Deutschlandtreffens 
(Bertin 1992) zusammengefaBten, kon
zeptionell ausgearbelteten sechs Haupt
empfehlungen, die alien Wissenschafts
verwaltungen im Bundesgebiet und al
ien zentralen Wissenschaftseinrichtun
gen auf Bundesebene vortiegen und 
auch alien Parteien Obermittelt wurden, 
• wegen einer bundesweit konzipierten 
empirischen Studie Ober die Situation 
und Perspekven unserer Problemgrup
pen, 
• wegen der Anpassung des Hochschul
rechts und der Hochschulorganisation 
an die Zahl und die gerechtfertigten Be
lange der heute vorhandenen und kunt
tig hlnzukommenden Habilitierten an vle
len heute unbefriedigend geregelten Stel
l en, 
• wegen einer subsldia.ren Wissenschaft
lersozialversicherung, 
- wegen der in verschiedener Hinsicht 
erforderlichen Verbesserung des Ar
beitsforderungsgesetzes zur Beseiti
gung der Perspektiv- oder Einkommens
losigkeit hochqualifizierter Wlssenschaft
ler, 
- wegen des entsprechende Zlele verfo1-
genden Umbaus des Forschungsforde
rungssystems 
• und wegen einer entsprechend zielge-
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richteten Anpassung des offentlichen 
Dienstrechts und der prlvatwirtschaftli
chen Karrieremuster 
bisher nur ganz wenig von der Wissen
schafts-, Arbeits- und Sozialpolitik aut
genommen, und nichts in die Praxis 
umgesetzt worden ist. Diese Empfeh
lungen sind nach wie vor dringlich. Die 
Diskussion des Leipziger Treffens ging 
von Ihnen aus und entwickelte sie wel
ter, soweit notig. 

2. 
Folgende elnzelne Positionen erschei
nen uns als gegenwartig besonders ak
tuell: 

a) Wir halten einen Abbau der formellen 
oder lnformellen Arbeltslosigkeit unter 
Wissenschaftlern mit Hochschullehrer
quallfikation vor allem dadurch fOr notig, 
daB sie ihrer Qualifikation gemaB einge
setzt und genutzt werden, vor allem Im 
Hochschulbereich, in dem angesichts 
der derzeitigen StudentenOberlast wis
se nschaftl I ches Personal tor etwa 
300.000 zusatzliche Studienplatze be
notigt wird. 

b) Auch in auBeruniversltaren Bereichen, 
sowohl der Forschung als auch der Berufs
ausblldungssysteme, werden heute im 
Grunde alle verfOgbaren Wissenschaftler
potentlale gebraucht; es fehlt nur an einem 
Obergreifenden organlsatorischen Ansatz, 
der die gesetzlichen oder satzungsmaBi· 
gen Festlegungen der Arbeltslosenforde
rung, der Forschungsforderung und der 
dualen Berufs- bzw. der Hochschulausbil
dungssysteme flexiblllsiert. Wir arbelten mit 
Kollegen deshalb an einem Modell-Kon
zept tor einen 'tertiaren Wissenschaftssek-
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tor' bundesweit vernetzter 'Landeszentren 
fur dynamischen Wissenschaftstransfer', 
das wir zur offentlichen Diskussion stellen 
wollen. In diesem Zusammenhang - wenn 
auch nicht notwendigerweise dort - konn
ten auch bestehende regionale Modelle 
zurGestaltung der auBeruniversitaren Wis
senschaftslandschaft, wie sie etwa fur die 
Region Leipzig/Halle auf dem Symposium 
vorgestellt wurden ('Technovation Sach
sen', 'AGIP', 'UFZ', 'LITZ', 'Pro Leipzig') 
eine zusatzliche Perspektive finden. Das
selbe gilt generell fOr zeitlich begrenzte 
ABM-oder WIP-Projekte im Wissenschafts
bereich und sogenannte 'Blaue-Liste-ln
stitute' ohne wissenschaftliche Langfrist
perspektive. 

c) Wir halten das lnstitut der Habilitation 
zumindest insoweit fur reformbedOrftig, 
als es 
· kOnftig auch als Spezialqualifikation fur 
auBeruniversitare Berufslaufbahnen ge
staltet und anerkannt warden sollte, 
- mit hochschulrechtlichen Komplemen
tarregelungen Ober Nachhabilitations
laufbahnen auBerhalb des Professoren
amts verbunden warden sollte, 
• in eln heute an keiner Stelle vorhande
nes System bundesweiter und facher
Obergreifender Information Ober vorhan
dene und verfOgbare wissenschaftliche 
Hochqualifikationen eingebaut werden 
sollte, das auch Aufgaben der Informati
on Ober den 'Ersatzbedarf' an wissen
schaftlichen Qualifikationen zusammen
zufassen hiitte, 
• mit einer neu einzufuhrenden subsidiii
ren Wissenschaftlersozialversicherung 
sozialrechtlich abgesichert warden soll
te. lnsgesamt muB es eine Anzahl ge
setzlicherVeriinderungen geben, die das 
heutige auBerordentlich hohe Berufs
wahlrisiko in der Hochschullehrerquallfl-
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kation hochschul-, beamten- und offent
lichdienstrechtlich, arbeitforderungs-und 
sozialrechtlich kalkulierbarer machen 
und teilweise aut die Allgemeinheit, in 
deren lnteresse sie ja teilweise erfolgt, 
Obertragen. 

d) Die Erfahrungen mit der Besetzung 
von Hochschullohrerstellen in den neu
en Bundesliindern !assen uns - naben 
seit langem vorliegenden anderweitigen 
Erfahrungen - die Forderung nach der 
sorgfaltigen Vorbereitung eines syste
matischen Regelwerks zu r Verh inderung 
von Unsachlichkeiten, ja WillkOrlichkei
ten, Protektion und politisch motivierter 
Bevorzugung bei der Besetzung von 
Wissenschaftlerstellen erheben. Wir ar
beiten mit Kollegen an einem entspre
chenden Modellkonzept zur Durchset
zung der Anforderungen aus Art. 33, 
Abs. 2, Art. 3, Art. 5, Abs. 3 und und Art. 
12, Abs. 1 GG in der Bewerberauswahl
praxis. 

e) Die Erfahrungen mit der 'Freisetzung' 
vieler anerkannter und mit ihrer Quallfi
kation nicht politisch belasteter oder par
tiell wissenschaftsfern gewordener Ha
billtierter (oder ahnlich Qualifizierter) in 
den neuen Bundeslandern, einschlieB
lich vieler Wissenschaftlerinnen, !assen 
uns die Forde rung nach Korrekturen des 
'Uberleitungsrechts' dort erheben, wo 
es unter sozialen Aspekten unertragli
che Folgen hat oder gehabt hat. Denn 
der Hochschulbereich hat • im Rahman 
seiner wissenschaftlichen Aufgaben -
immer auch soziale Aufgaben mitzuer
fOllen; sie mOBten ggf. in einem neuen 
Bu ndes-H ochschu I reform-Rahmenge
setz Aufnahme finden. 

f) Die Umstrukturierung der Hochschul
verfassungen in den neuen Bundeslan-
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dern hat hier und da zu verfassungsbe
denklichen Regelungen und Praktiken 
getohrt, die gerade die entlassenen oder 
von Entlassung bedrohten oder nlcht 
fest in der Hochschule verankerten Wis
senschaftler betreffen konnen. Wir hal
ten eszum Beispiel mitArt. 5, Abs. 3 und 
12, Abs. 1 GG tor unvereinbar, wenn 
von Landesgesetzen und Universitats
satzungen die Verleihung der Privatdo
zentur auf Antrag eines Habilitierten auf
grund von Kann-Vorschriften ohne klare 
Definition der Verweigerungsvorausset
zungen in das reine Belieben der Fakul
taten gestelltwird. Wichtig istferner, daB 
rechtsstaatliche Selbstverstiindlichkei
ten - etwa des Verwaltungsverfahrens
gesetzes - auch in der Universitatspra
xis der neuen Bundeslander strikte Be
rOcksichtigung finden. 

g) Soweit heute auch tor Wissenschaft
ler zu akzeptieren ist, daB ihr Einkom
men ggf. nur auf Teilstellen-Basis gesi
chert warden kann, mOssen wir darauf 
hinweisen, daB viele von uns einen Le
bensgang haben, sich in Altersgruppen 
befinden und familiare Pflichten erfOllen 
mOssen, die Teileinkommen ausschlie
Ben. Wir weisen ferner darauf hin, daB 
die Pflicht zur partiellen Aufgabe von 
EinkommensansprOchen, wenn sie all
gemein anerkannt wird, sich prinzipiell 
auch auf die Bezieher gesicherter Voll
einkommen irrr Wissenschaftsbereich 
erstrecken muB. 

h) Wir halten es tor untragbar und letzt
lich unverantwortllch, daB MaBnahmen 
zurWissenschaftlemachwuchswerbung, 
zur Ersatzbedarfsplanung fur Wissen
schaftlerstellen und zur Abdeckung von 
Provisorien in dem seit Jahren andau
ernden Oberlast-Zustand der Universi
tatslehre auf keinerlei genaue empiri-
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sche Untersuchungen Ober die vorhan
denen, verfOgbaren, aber ungenutzten 
Wissenschaftlerpotentiale im Bereich der 
Bundesrepublik zurOckgreifen konnen. 
Wir sehen hierin einen typischen Akt 
kollektiver offentlicher Verdrangung ei
nes zugleich Wissenschaftsstrukturellen 
und sozialen ·Problems und appellieren 
an alle Verantwortlichen, neben den vie
len anderen durchdachten Konzepten 
und Empfehlungen, die Wir nun seit Jah
ren vortragen, insbesonde.r~ auch Sie 
Empfehlung aufzugreifen, _'eine bundes
weite empirische ·studie zu Lage und 
Perspektiven der Wissenschaftler mit 
Hochschullehrerquallfikation in wissen
schaftlich oder sozial unvertretbarer Lage 
offentlich zu finanzieren - bei einern der
zeitigen Kostenansatz von etwa 0,4 Mill. 
DM -, bald zu beginnen und bald abzu
schlieBen. 

i) Wlr warden unsere Arbeit in niichster 
Zeit an diesen hier formulierten Emp,feh
lungen ausrichten und streben an, zu
sammen mit den vorhandenen Vereinen 
oder lnitiativen betroffener Kollegen in 
den westlichen Bundeslandern innet
halb von zwei Jahren einen 4. Deutsch
landkongreB zu veranstalten, der ihre 
Verwirklichung nachprOfen und die dann 
notigen weiteren Schritte diskutieren 
sollte. Wir meinen, der nachste KongreB 
sollte in SOdwestdeutschland oder - wie 
schon einmal - in einem nordwestdeut
schen Ort wie MOnster/Westfalen statt
finden, und bitten interessierte Kolle
gen, mit uns deswegen Kontakt aufzu
nehmen. 

Werner H. Hauthal, Dr. rer.nat.habil., 
ist Chemiker an der Universitiit 

Leipzig. Christian Gizewski, PD Dr., 
ist Po/itologe an der TU Berlin. 
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Bruno W. Reimann (GleBen): 

Die Habllltatlon In der Perspektive empirischer Studlen 

1. Der Wandel der Habilitation seit den Bildungsreformen der 60er 
Jahre 

Die Institution der Habilitation hat sich 
im Gefolge der Bildungsreformen der 
60er Jahre entscheidend gewandelt. Das 
Habilitationswesen in den westlichen 
Bundeslandern war bis zum Einsetzen 
der Bildungsreformen in den spa.ten 60er 
Jahren dadurch gekennzeichnet, daB 
das Habilitationsverfahren wenig oder 
nicht formalisiert war. Eine ,.Oberra
schend groBe Zahl von Fakultaten und 
Hochschulen" verfOgte nicht Ober gOlti
ge Habilitationsordnungen; als normati
ve Quellen der Orientierung und Hand
habung werden in der Literatur .Ge
wohnheitsrecht" und ,.ungeschriebenes 
Recht" genannt. Zu diesem Gewohn
heitsrecht gehorte auch, daB Ober das 
personale Netzwerk der Ordinarien eine 
BedarfsprOfung vorgenommen wurde 
und daB auf diese, an mittelalterliche 
Zunftbrauche erinnernde Weise eine in
formelle Steuerung von Nachfrage und 
Angebot stattfand. Ein Anspruch auf 
Habilitation bestand nicht. Soziologisch 
gesprochen war das Verfahren ein von 
einer Personengemeinschaft getrage
nerHandlungszusammenhang, der inso
fem durch stark personale Erwartungen 
und Usancen gesteuert wurde, daruber 
hinaus patriarchale Zuge trug; das Han
deln war also an dem Prinzip von FOh
rung und FOrsorge orientiert. Die West
deutsche Rektorenkonferenz (WRK) 
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sprach daher 1968 mit deutlich kritischem 
Akzent vom ,,Patronat des Lehrstuhlin
habers" als vieltach hemmendem Fak
tor im Habilitationsverfahren. Die Koop
tation war demzufolge auch sehr stark 
mit personengebundener Abhanglgkeit 
verbunden. 

Ein Ausdruck dieses patriarchalen Wis
senschaftssystems ist auch der jahr
hundertelange AusschluB von Frauen 
vom Studium und insofern auch von der 
Hochschullehrertatigkeit. Die erste Frau, 
der der preuBische Kultusminister Bek
ker im Jahre 1920 die venia legend! 
verlieh, war die Philosophin Edith Stein. 
Sie wurde 1942 im KZ Auschwitz ermor
det. 

Im Verhaltnis zu den mannlichen Habili
tierten bleibt die Anzahl der Frauen, die 
sich habilitieren, klein. Von 1949 bis 
1970 sind in der BRO 453 Wissenschaft
lerinnen, in der DOR 188 Wissenschaft
lerinnen habilitiert warden. 1987 erfolg
ten in der BRO 988 Habilltationen, unter 
den Habilitierten waren 75 Frauen. 
Die Habilitation wird erst durch die Re
tormen der spa.ten 60er Jahre zum ,.Sy
stem" im Sinne des systemtheoretischen 
Paradigm as, was nicht ausschlieBt, daB 
vielfaltig kontrainstitutionelle informelle 
Mechanismen und Erwartungszusam-
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menhange fortwirken. Aus zwei Grun
den kommt es zu einer ansatzweisen 
.. Reform" der Habilitation. In quantitati
ver Hinsicht wurden die Bildungsinsti
tutionen ausgebaut und erweitert, neue 
Hochschullehrerstellen wurden geschaf
fen; die Zahl der Professorenstellen stieg 
van ca. 12.000 im Jahr 1970 auf 20.000 
im Jahr 1975, 22.000 im Jahr 1979 und 
pegelt sich dort zumindest bis zum Jahr 
1986 ein. Da das alte 'System' der Selbst
steuerung der Rekrutierung des wissen
schaftlichen Nachwuchses das Volumen 
der Habilitationen knapp gehalten hatte, 
fuhrte die Ausweitung der Stellen zu 
Engpassen. Daher wurden der tradltio
nelle Zugang zum Hochschullehrerbe
ruf gelockert und funktionale Altematl
ven und Aquivalente eingebaut. Dieses 
quantitative Moment wird Qberlagert 
durch ein dezidiert qualltatives Moment 
der inneren Reform der Hochschulen. 
Der Geist der Zeit, alte Zopfe abzu
schneiden und neue Wege zu erkun
den, erfaBt auch so konservativ gestimm
te lnstitutionen wie die .. Westdeutsche 
Rektorenkonferenz", deren Empfehlun
gen .,Zur Reform des Habilitationswe
sen" vom 21 . Januar 1969 sich vor dem 
Hintergrund der wieder auferstandenen 
Verzopfung der deutschen Hochschu
len, wie sie von alien Seiten betrieben 
wird, auBerordentlich frisch und innova
tiv lesen. Vorab und "grundsatzlich" wird 
in diesen Empfehlungen festgestellt, dal3 
die .,Habilitation nur eine unter mehreren 
Moglichkelten ist, sich tor den Beruf des 
Hochschullehrers zu qualifizieren". Die
se Moglichkeiten, also Aquivalente zur 
Habilitation, sollten in jedem Falle erhal
ten bleiben. Als Hauptmangel am Habi
litationsverfahren werden van der WRK 
aufgelistet: die lange Dauer, die .,lah
mende Abhangigkeit von einzelnen Lehr-
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stuhlinhabern", .,zuviele Elemente un
kontrollierten Ermessens". Die WRK 
sprach sich fur die Belbehaltung der 
Habilitation, aber einer .,reformierten Ha
bilitation" aus. Zu dieser Reform sollte 
gehoren: AbkOrzung, Objektivierung und 
Vereinfachung des Verfahrens; Aus
schaltung .,verfahrenshemmender Fak
toren", die nicht die wissenschaftllche 
Qualifikation des Habilitanden betreffen 
wie ,,BedOrfnisfrage, Patronat des Lehr
stuhlinhabers"; Aner-kennung wissen
schaftlicher Leistungen, die in Arbeits
gruppen erbracht wurden. Die Habilitati
onsfeistung sollte als eigenstandige Ar
beit oder aber auch durch mehrere ei
genstand ige veroffentlichte wissen
schaftliche Arbeiten sowie Gemein
schaftsarbeiten oder eine hervorragen
de Dissertation erbracht werden. Die 
WRK hatte mit ihren Votum tor ,,ha
bilitationsadaquate Leistungen" als 
Eingangsvoraussetzung tor die Hoch
schullehrerlaufbahn, fOr die .,kumulative 
Habilitation", gar die Gemeinschaftsar
beit an einem entscheidenden Punkt 
Reformfahigkeit bewiesen und war ver
mutlich den von ihnen vertretenen Hoch
schulen und ihren professoralen Mitglie
dern damit weit voraus. 

An die Stelle von Gewohnheitsrecht und 
personalen Usancen treten im Zuge der 
Hochschulreform formelle Habilitations
ordnungen. Nunmehr existiert auch ein 
Rechtsanspruch auf Zulassung zum Ha
bilitationsverfahren. Zumindest der in
stitutionellen Logik nach wird die Habili
tation der restriktiven Steuerung durch 
personale Netzwerke entzogen. So wie 
es der Dahrendorfschen Formel zufolge 
ein ,.BOrgerrecht auf Bil dung" geben soil, 
soll es fortan ein akademlsches BOrger
recht auf Habilitation geben und der An-
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sturm der ,lesenden Doktoren" nicht I an
ger durch kunstliche institutionelle 
Schranken begrenzt werden. In der Fol
gezeit entwickelt sich - in der Diktion der 
Bildungsplaner vergangener Jahre ge
sprochen - aus dem ,,bedarfsorientier
ten" ein ,,nachfrageorientiertes" Habilita
tlonssystem. 

Das schlug sich auch zahlenma.Big nie
der. In den Jahren 1960 bis 1965 wurden 
2847 Wissenschaftler habilitiert, davon 
666 in den Fa.chem der Klinischen Medi
zin; der Jahresdurchschnitt lag bei 475 
Hc!,bilitationen (369 ohne Facher der Kli
nischen Medizin). Das war die Zeit, in 
der durchweg noch Bedarfsprufungen 
ublich waren. Die Zahl der Habiiitatio
nen steigt in den 70er Jahren auf durch
schnittiich etwa 1000 Habilitationen und 
diese Zahl 1st bis heute - was die 
westlichen Bundeslander betrifft - in 
etwa gleichgeblieben. 

Die Konzeption einer nreformierten Ha
bilitation" fand tor ein Jahrzehnt und 
langer Eingang in die Hochschulgeset
ze, u.a. auch die Erweiterung der Ein
gangsvoraussetzungen fur den Hoch
schullehrerberuf durch die .habiiitations
adaquaten Leistungen". Haute sind die
se Neuerungen und Reformen fast alle 
Makulatur. Im Gefolge des roll backs der 
Hochschulreform vollzog sich die Re
monopolisierung der Habilitation als Ein
gangsvoraussetzung fur die Hochschul
lehrertatigkeit und produzierte auch eine 
Reihe von Paradoxien, so, wenn der 
Philosophische Fakultatentag 1978 frag
te: ,,Kann sich ein Professor habilitie
ren?" und darauf eine positive Antwort 
gab. Die von der WRK empfohlene Off
nung der Eingangsvoraussetzungen ist 
heute noch nlcht einmal mehr eine Flos-
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kel. Im Universitatsgesetz des Landes 
Hessen, das sich auf seine .progressi
ve" Hochschulpolitik immer etwas zugu
te hielt, istdie Habilitation wieder Regel
voraussetzung, allenfalls in ,,Ausnahme
fallen" konnen ,,gleichwertige wissen
schaftliche Leistungen" berucksichtigt 
warden. Die Universitaten und Hoch
schulen fallen gegenwartig wieder in die 
immobilen und auch schlicht reaktiona
ren Zustande vor 1968 zuruck. Die kon
servativen lnstitutionen von gestern sind 
weitaus progressiver als das, was heute 
in der vielfach diffusen Gemengelage an 
den Universitaten, von pseudoliberalen 
,,egomaniacs", opportunistischen Karrie
risten, abgehalfterten Kulturrevolutiona
ren, dezisionistischen und hinterhalti
gen Burokraten vertreten wird. Die Uni
versitaten sind gegenwartig wader eine 
Statte noch eine Avantgarde des Kul
turgelstes. 

Auch in Argumentationen hochst unter
schiedlicher hochschulpolitischer Pro
venienz findet die Habilitation heute -
ein Vierteljahrhundert nach den Bildungs
reformen - eine vielfach positive Reso
nanz, wird von .,Gewinnern" wie "Verlie
rern" im Verteilungswettbewerb der 
Hochschullehrerstellen als Garant ei
nes tatsachlichen oder imaginaren elita
ren Status betrachtet. Wenngleich die 
Habilitation in einem Hochschulsystem, 
das auf die Zustande vor 1968 zuruck
gefallen ist, eine unangefochtene Institu
tion zu sein scheint, gibt es auch gegen
wartig Stimmen, die die Leistungsfahig
kelt der Habilitation in Zweifel ziehen. So 
hat Gerhard Neuweiler, der Vorsitzende 
des Wfssenschaftsrates, vor einiger Zeit, 
erklart: ,,Wir brauchen keine Habilita
tion"; er wundere sich, .daB der wissen
schaftliche Nachwuchs in Deutsch-
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land so lange stillgehalten hat". Die Grup
pe der 30- bis 40jahrigen, welche die 
Trager der .,eigentlichen Produktivitat" 
seien, wurden in ,.kunstlicher Abhangig
kelt" gehalten; Ihnen muBte durch Ver
ande-rungen derPersonalstruktur • Neu
weiler forderte auch die Wiedereinfuh
rung des Asslstenzprofessors • die 
Moglichkeit zur Eigenverantwortung ge
geben werden. 

In den letzten beiden Jahrzehnten ent
wickelte sich nun eben nicht eine pra
stabilisierte Harmonie von Steilen und 
Habilitierten, vlelmehr zeigte sich, daB 
die kalte Luft des Marktes auch die Ha
bilitierten umstrich. Die .,Anarchle" eines 
unberechenbaren Markteswird nunmehr 
den Nachfragern nach Berufschancen 
als von ihnen zu tragendes soziales 
Risiko aufgeburdet. 

Wie durchgangig in alien marktregulier
ten Geseilschaften zu beobachten ist, 
entstehen in den verschiedenen Teilsy
stemen durch die Dynamil< unterschied
licher Faktoren ,.Reservearmeen", wel
che sich vom Standpunkt der Salek-

tionsstrategien der Teilsysteme als sehr 
vorteilhaft, vom Stand der Betroffenen 
als sehr nachteilig erweisen. Aile gut 
funktionierenden Systeme arbeiten mit 
solchen ,.OberschOssen" und .Reser
ven", sie ziehen daraus ·vielfach ihre 
Funktionalitat und Effektivitat und rech
nen mit der .Enttauschungsfestigkeit" 
der Betroffenen, mit der Wirksamkeit 
von Verschiebungsstrategien in je lndi
viduellen Lebenslagen, mit der Nichtpo
litisierung des Berufsrisikos, kurz: daB 
die Betroffenen im Spiel der ,,Selektivi
tat'' widerspruchs!os mitspielen. 

Niemand denkt heute allerdings, wenn 
die sozialen Risiken der Habilitation ins 
Blickfeld treten, ernsthaft an Ursachen
regelungen, d.h. daran, wieder die .,Be
durfnisprOfungen" oder andere soziale 
Filter einzufuhren. Wie bei vielfaltigen 
anderen sozialen Problemen geht es 
fast ausschlieBlich um die Regelung der 
Folgeprobleme, also in erster Linie um 
die Fraga, wie dre vielfaitigen Risiken 
zumindest teilweise .sozialisiert" war
den konnten (etwa durch die Versozial
rechtlichung der Habi!itation~folgen u.a. ). 

2. Die Habilitationsstudien der 80er Jahre als Antwort auf das Problem 
der Disproportionalitat von Angebot und Nachfrage 

Das Problem des sich abzeichnenden 
Oberschusses an Habilitierten, einer dis
poniblen Reserve, bringt die groBen Habi
litationsstudien der achtziger Jahre (Huber 
u.a., Kossbiel u.a., Karpen u.a.) auf den 
Plan. Aus diesen Studien werde ich Ober 
einige zentrale Aspekte berichten. 
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2.1 ,,Junge Wissenschaftler an der 
Hochschule" (Rolf Holtkamp, Karin 

Fischer-Bluhm, Ludwig Huber) 

Die 1986 erschienene Untersuchung 
zentriert sich auf die Thematik ,,Lage 
und Forder;ung des wissenschaftlichen 

, .. 
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Nachwuchses". Ausgewahlt wurden 14 
Facher an fOnf Hochschulen: Freie Uni
versitat Berlin, Technische Hochschule 
Darmstadt, Universitat Hamburg, Uni
versitat Karlsruhe, UniversitatTQbingen. 
Sie 1st daher, wie die Autoren auch ver
merken, .keine reprasentative Untersu
chung der Situation des wissenschaftli
chen Nachwuchses in der Bundes
republik". Es handelt sich um eine viel
schichtig angelegte Erhebung (Befra
gung, Aktenanalyse, Experten-Gespra
che u.a.) der Probleme des wissenschaft
lichen Nachwuchses. Die Qualifi-kations
prozesse werden in zwel Phasen unter
glledert: Phase 1 endet mit der Promoti
on, Phase2 relchtvon der Promotion bis 
zur Habilitation. Ole im Rahman dleser 
Untersuchung vorgenommene Habili
tiertenbefragung war eine direkte Befra
gung mittels elnes Fragebagens, die 
1983/84 durchgefOhrt wurde. Befragt 
wurden alle, die an den fCmf Hachschu
len in 14 ausgewahlten Fa.chem van 
1980 bis Anfang 1984 habilitiert wurden. 
Von 203 Wissenschaftlern sandten i 29 
den Fragebogen zurOck. Der ROcklauf 
liegt mit 64% im Rahmen der empirisch 
gangigen Antwartquate. Gleichwahl be
deutet dies, daB Ober ein Drittel der 
Habilltierten keine lnformationen vor
liegen. Die Nichtbeantwortung ist dabei 
selbst als ein selektives Ereignis zu be
trachten, d.h. es steht zu vermuten, daB 
arbeitslase Habilitierte mithohererWahr
scheinlichkeit nicht antwarten als ,,er
folgreiche". 

Gefragt wurde u.a. nach der Art und 
dem Farschungstypus der Habilitation, 
der wlssenschaftlichen UnterstOtzung 
durch Ansprechpartner, nach der Art der 
Beschaftigungsverhaltnisse mit Blick auf 
das Habilitationsziel, nach den Bewer-
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bungen nach der Habilitatian. Den 129 
Habilitatianen lag zum groBten Tei! eine 
traditionelle Habilitationsschrift 
(102=79%} zugrunde, 25 (=19%) hatten 
den Weg einer kumulativen Habilitation 
beschritten, bei zweien waren die Schrif
ten als ,,habilitatiansgleichwertige Lei
stungen" anerkannt warden. 

Das Durchschnittsalter der Befragten 
beim Zeitpunkt ihrer Habilitatian lag bei 
38,2 Jahren. Die durchschnittliche Dau
er der Habilitation lag bel 8,2 Jahren. 
Oabei gab es Unterschiede zwischen 
den Fachern: Juristen und Archaologen 
arbeiten am langsten (11,5 Jahre), Elek
trotechniker am wenigsten lange (3,0 
Jahre) an der Habilitation; Politologen 
benotigen 5, 1 Jahre tor die Erstellung 
der Habilitationsschrift. 

Welche berufliche Position nahmen die
jenigen, die sich von 1980 bis 1984 
habllitierten, am 1.4.1984 ein? 

Berufspasition der Habilitierten am 
1.4.1984 

Hochschulassistent 17 13% 
Wiss. Assistant 9 7% 
Wiss. Mitarbeiter 20 16% 
Akad. Rat 9 7% 
Professurvertretung 6 5% 
Professor auf Zeit 6 5% 
C 2 Professor 14 11% 
C 3 Professor 3 2% 
C 4 Professor 6 5% 
Ltd. Verwaltungsbeamter 3 2% 
Angestellter 6 5% 
arbeitslos 8 6% 
keine Angabe 13 10% 
Gesamt 129 100% 

AufschluBreich ist, welch gedampftes 
Bild die Habilitierten Ober ihre berufli-
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chen Zukunftsaussichten und Erwartun
gen zeichnen. Nur 52 % (!) der Habilitier
ten geben als dezidierten Berutswunsch 
das Ziel an, Hochschullehrer zu warden, 
13 % nennen als Ziel eine wissenschaft
liche Tatigkeit an einer Hochschule; im
merhin 22 % machen keine Angabe. 

Einschatzung der Berufsperspektiven 
durch die Habilitierten: Weiter wurde 
danach gefragt, fur wie wahrscheinlich 
(.sehr wahrscheinlich", ,,moglich", .un
wahrscheinlich", ,,keine Angaben") die 
Habilitierten die Realisierung bestimm
ter Berufsperspektiven halten; vorgege
ben wurde: die Hochschultatigkeit an 
der jetzigen oder einer anderen Hoch
schule, eine ausbildungsadaquate oder 
ausbildungsunadaquate Tatigkeit auBer
halb der Hochschule, Arbeitslosigkeit. 

AufschluBreich an dieserTabelle ist die 
hahe Zahl der ,.missings", der Nichtan
gaben; sie liegt bei alien vorgegebenen 
Antwortkategorien zwischen 43 und 
52%, am hochsten ist sie bei der vorge
gebenen Kategorie ,,ausbildungsunad
aquate Tatigkeit auBerhalb der Hach
schule" (52% ). Diese hahe Zahl der ,,mis
sings" kann durchaus als Ausdruck der 
Konfrontation mit einer psychisch als 
unangenehm erlebten Situation betrach
tet werden. Denn gleichzeitig geben 20% 
der Habilitierten an, daB sle das Eintre
ten von Arbeitslosigkeit fur ,.sehr wahr
scheinlich" halten; das Eintreten dieses 
negativen Ereignisses wird doppelt so 
haufig angenommen wie das Eintreten 
der positiven Berufsereignisse mit den 
hochsten Werten (Hochschultatigkeitan 
der jetzlgen oder einer anderen Hoch
schule, beide 9%). Die Angst vor der 
Arbeitslosigkeit geht wie ein Gespenst 
unter den Habilitierten um. 
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lnsgesamt kann man sagen, daB in die
ser Untersuchung das berufsbezogene 
Selbstverstandnis der Habilitierten ei
nen selten ausgesprochenen, aberdoch 
deutlich erkennbaren Pessimismus aus
weist. 

Die Verfasser der Studie kommen zu 
dem Fazit, daB die FortfOhrung der wis
senschaftlichen Tatigkeit an elner 
wissenschaftlichen Hochschule fOr die 
Habilitierten ,.realistischerweise die ein
zige Perspektive" ist, fur eine Tatigkeit 
auBerhalb der Hochschule .warden sie 
... als zu alt und zu stark auf Arbeitsstil 
und -inhalte der Universitat fixiert ange
sehen". 

Die befragten ,,Experten" gehen mit der 
Habilitation zum Teil hart ins Gericht. 
Dabei handelt es sich um einzelne 
Stellungnahmen, die • wie die Studie 
selbst - keinen reprasentativen Charak
ter haben, aber doch Hinweise geben 
auf sazial wir1<same Vorurteilsstrukturen. 
Juristen schatzten den Charakter der 
Habilitation als Forschungsarbeit hoch 
eln, wandten aber auch ein, daB das 
.Ritual" dazu fuhre, die Arbeiten zu sehr 
aufzublasen. Wirtschaftswlssenschaftler 
monlerten die Oberspezialisierung, die 
auBerhalb der Universitaten kaum ver
wertbar sei, fOr den Elntritt in auBeruni
versitare Arbeitsbereiche sei sie hinder
lich, auch wOrden Themen ,,ausgewalzt". 
Von Germanisten wurde derforschungs
politlsche Stellenwert der Habilitation 
hoch eingeschatzt. Allerdings gebe es 
einen Widerspruch: unterm Aspekt des 
Marktes wOrde zuviel habilitiert, unter 
dem Aspekt der Fortentwicklung des 
Faches eher zu wenig. Die Politologie
Experten beurteilten den Wert der Habi
litation einhellig eher skeptisch, sie bote 
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keine Perspektiven fur Tatigkelten au
Berhalb der Universitat, sei eine Ein
bahnstraBe, bernangelt wurde der rnan
gelnde Praxisbezug, die ROckkehr zur 
klassischen Habilitation wird eher nega
tiv hewertet. Auch in der Mathematik 
wird der Habilitation kein ,.besonderer 
Stellenwert tor den Fortschritt der For
schung" beigernessen. Von den Natur
wissenschaften Chemie und Biologie 
wird die Habilitation als unabdingbare 
Voraussetzung tor die Hochschullehrer
laufbahn betrachtet; ihr Wert tor andere 
Berufswege sei jedoch gering. Die lnge
nieurwissenschaftler sind die heftigsten 
Skeptiker: Forschungsleistungen konn
ten auch auf andere Weise erbracht 
warden, fur den Obergang in eine Tatig
keit in der lndustrie wirke sie sich ne
gativ aus, tor die akademische Tatigkelt 
habe sie kaurn Nutzen, zumal Bewah
rung in der Praxis wesentlich hoher ein
geschatzt werde als die traditionelle 
Habilitatlon. 

Als SchluBfolgerung hieraus geben die 
Autoren zu bedenken, ob die in der 
Phase nach der Promotion erfolgende 
wissenschaftlichen Qualifikatlon .,so an
gelegt warden kann, daB sie auch noch 
fur andere berufliche Optionen afs die 
des Hochschullehrers often bleibt". Kon
statiert warden muB, daB den enorrnen 
Aufwendungen und Risiken, die sich mit 
der Habilitation verbinden, auf der ande
ren Seite Zweifel hinsichtlich des for
schungspolitischen Stellenwerts der 
Habilitation gegenOberstehen. Die Ha
bilitation wird sowohl im Urteil der Exper
ten als auch im Urteil von 40% der be
fragten Habilitierten als eher hinderfich 
angesehen fur den Eintritt in eine auBer
universitare Berufspositlon. Trotz dieser 
WidersprOchlichkeiten wird aber die Ori-
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entierung an der Habilitation in ihrer klas
sischen Form festgehalten, warden an
dere Optionen nicht verfolgt. 

Die Studie legt, trotz ihrer schmalen 
Zahlenbasis, eine Reihe von Problernen 
und Ambivalenzen in exemplarischer 
Weise frei. 

2.2. Die Studle von Kossbiel 

Die Studie von Kossblel untersucht die 
Lage der Habilitanden und nicht der 
Habilitierten. Sie gibt wichtige Hinweise 
auf die Faktoren, welche die Absicht und 
Motivation zu habilitieren steuern. Sie 
war als indirekte Totalerhebung (ohne 
Medizin) konziplert, d.h. es wurden die 
Dekane aller nichtmedizinischen Fakul
taten/Fachbereiche angeschrieben und 
mittels eines Fragebogens um Auskunft 
Ober die Habilitierten gebeten. 4,5% der 
Dekane verweigerten explizit, 15% ga
ben keine Antwort. Die lnterview-Erhe
bung war wed er als Totalerhebung noch 
als Reprasentativerhebung konzipiert; 
sie umfaBte 37 Interviews. 

Das Durchschnittsalter der Habilitanden 
liegt bei 37,8 Jahren; 1/3 von Ihnen ist 
jOnger als 35, 1/3 ist alter als 39 (also 
groBe Streuung, linkssteile Verteilung). 
Was die Beschaftigungssituation angeht, 
verteilen sich 80% der die Habilltanden 
auf vier Stellenkategorien; 

- 30% arbelten als Hochschulassisten
ten, 
- 19% haben Planstellen fur wissen
schaftliche Mitarbeiter, 
- 18% sind Akademische Rate/Oberra
te, 
- 14% haben wissenschaftliche Assi
stentenstellen. 
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Die Zahl der Habilitanden mit Stipendi
um fa.lit kaum ins Gewicht (3%). 

Fur das Habilitationsalter ist entschei
deml die .Geradlinigkeit'' der Berufskar
riere abhangig. lndes sind vie le Bildungs
wege durch ,.Umwege" und ,.BrOche" 
gekennzeichnet (2. Blldungsweg, beruf
liche Tatigkeit auBerhalb der Hochschu
le). 

Auch in dieser Studie sind die Berufs
aussichten ein wichtlges Thema, dabei 
zeigt sich, daB die Perspektiven von 
Fach zu Fach deutlich differieren. Die 
Interviews geben hierzu wichtlge Hin
weise. Viele Habilitanden sind sich des 
Risikos bewuBt, daB trotz Habilitation 
die Hochschullaufbahn in eine Sack
gasse tohren kann; allerdings sinkt .die 
Bereitschaft, das Risiko in Kaut zu neh
men, ... mit wachsenden aul3erunlversi
taren Beschaftigungschancen fOr Pro
movlerte." 

2.3. Die Studie von Karpen u.a. 

Bel der Studie handelt es sich um eine 
indirekte Erhebung Ober den Zeitraum 
1980 bis 1985, befragtwurden die Deka
ne. Die Erhebung erfaBte 4.603 Habili
tationen; die Gesamtzahl aller Habilita
tionen tor diesen Zeitraum wird vom 
Statistischen Bundesamt mit 5.914 be
ziffert. Fur 3.655, also tor 61,8% der 
insgesamt Habilitierten, lagen Angaben 
Ober den beruflichen Verbleib vor. lns
gesamt jedoch bleibt ein groBes lnfor
mationsdefizit: Ober 40% der Habilitier
ten ist nichts bekannt. Das durchschnitt
liche Habilltationsalter betrug 38,3 Jah
re. Von den Habllitierten befanden sich 
736 (=20, 1 %) auf Lebenszeitprofessu
ren, 673 (=18,4%) auf Stellen fur wis-
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senschaftliche Beamte auf Lebenszeit 
oder wissenschaftlichen Angestellte rnit 
Dauerfunktionen. 30% (1 .384) aller 
Habilitierten waren ungesichert, d.h. auf 
Stellen fur Zeit-Professuren, Asslsten
tenste.llen, Drittmittelstellen etc.. Die 
Dekane beurteilten die Berufschancen 
der ungesicherten Habilitierten als 
ungOnstig. 655 Habilitierte waren Ober 
40 Jahre alt. 

Von den 3.655 Wissenschaftlern, de~en 
beruflicher Verf>leib geklartwerden konn
te, waren 76,6°/4 (=2.803) im Hochschul
bereich, 16,4% (=598) in der wissen
schaftlichen Forschung, 6,9% (=254) 
auBerhalb einer wissenschaftlichen Ta
tigkeit beschaftigt. 73 dieser 254 Wis
senschaftler waren nach den Angaben 
der Dekane arbeitslos. Diese Zahl hiel
ten wir seinerzeit fOr zu gering. Von 69 
dieser 254 Wlssenschaftler lag die Infor
mation vor, daB eine Hochschulkarriere 
nicht mehr angestrebt werde. 

Die Bilanz 1st insgesamt ernOchternd: 
nur ein kleiner Tail der Habilitierten er
reichte sein Berufsziel, ein groBer Tail • 
also fast ein Drittel - war in ungesicher
ten Positlonen beschaftigt, fur einen gro
Ben Tail lagen keine Angaben vor. 

2.4. Die Miinsteraner Studie 

Die MOnsteraner Studie ,.Was sie woll
ten - was sie wurden!" von Horst Hubner 
und Jochen Schindelmeiser Ober .Habi
litationen an der UnlversMt Munster in 
den 80er Jahren und beruflicher Ver
bleib der Habilitanden" konnte mittels 
einer Befragung - bis auf'elne Quo-te 
von 7% • den Verbleib der 410 Wis
senschaftler klaren, die sich vom 1.1. 
1980 bis 31.12.1989 an der Universitat 
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Munster habilitiert hatten (Habilitatlonen 
Im Bundesgebiet in diesem Zeitraum 
10.088). Die Untersuchung, die Im Marz 
1990 durchgefuhrt wurde, umfaBt also 
einen Zeitraum von zehn Jahren. Das 
Durchschnittsalter der Habilitierten lag 
mit 37,7 Jahren deutlich unter den bun
desdeutschen Werten. 

Fur den Verbleib ergibt sich folgendes 
Bild: von den 1980 bis 1984 bzw. 1985 
bis 1989 Habilitierten haben 62% (44,5%) 
elne feste Stelle an der Universitat, 16,7% 
(6,7%) eine feste Stelle auBerhalb der 
Uaiversitat, 4,7% (34,4%) eine zeitlich 
befristete Stelle, 14,7% (8,4%) sind ent
lassen; keine lnformationen liegen von 
8% (5,9%) var. 

Je groBer der Zeltraum nach der Habill· 
tation ist, um so deutlicher tritt das sozia
le Berufsrisiko hervor. 14,7% derjeni
gen, die in der ersten Halfte der 
achtziger Jahre habilitierten, rubrizieren 
unter ,,entlassen", sind also arbeitslos. 
Um das Berufsschicksal genauer ab
schatzen zu konnen, wurde nach dem 
Verbleib der im Zeitraum 1980 bis 1987 
Habilitierten gefragt. Fur mehr als 2/3 
existierte ein Bewerbungszeitraum von 
rnindestens vier Jahren. Die Ergebnisse 
hierzu sind, wie die der anderen Stu
dien, ,,ernuchternd": nur ein Viertel der in 
den 80er Jahren Habilitierten hat bis 
zurn Fruhjahr 1990 eine Professur errei
chen konnen, dabei gibt es groBe Unter
schiede zwischen den Fachern: in eini
gen Fa.chem ist die Erfolgsbilanz hoch 
(Romanisten 71 %, Mathernatiker 64%, 
Physiker und Chemiker jeweils 60%), in 
anderen niedrig (Soziologie 8%, Vorkli
nische Medizin 14%, Englische Philolo• 
gie 20%, Philosophie 22%, Biologie 23%, 
Geschichte 25%, Psychologie 29%). 
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Angesichts eines solchen .,Reserve
pools" wird auch • so die Prognose • in 
den 90er Jahren keine Entspannung auf 
dem Berufungsmarkt eintreten. Die Be
rufungschancen seien unkalkulierbar, 
somit bleiben tor einen betrachtlichen 
Anteil der Habilitierten die Berufschan• 
cen ungewiB. 

2.5 Kritische Bemerkungen 

1. Die Untersuchungen sind alle nicht 
reprasentativ fur die Lage der Habilitler
ten in Westdeutschland. Sie weisen, 
bedingt durch die Vorgehensweise, sy
stematische Locken und Verzerrungen 
und infolgedessen erhebliche lnforma
tionsdefizite auf und sind daher nicht in 
der Lage, ein angernessenes Bild der 
sozialen Lage und des Berufsschicksals 
des wissenschaftlichen Nachwuchses 
tor die ausgewahlten Untersuchungs• 
zeitraume zu geben. Es handelt sich 
eher urn Pilot-Studien, also um Explora· 
tionsstudien. 

2. Die Studien fokussieren zumeist nur 
einen thematischen Aspekt, den der 
Verbleibforschung oder der Untersu
chung von Motivlagen. Oberwiegend 
handelt es sich um Verbleibforschung. 
Die reine Verbleibforschung vergleicht 
die mit den Habilitierten gegebene Nach
frage nach Hochschullehrerstellen mit 
hypothetischen Bedarfsstromen bzw. mit 
dem Ersatzbedarf aut der Basis der 
statistischen Erneuerungsrate, und ten
diert auf diese Weise dazu, in einem 
bloB technischen Horizont zu verblei
ben. Darnit gehen qualitative Fragestel• 
lungen auf den verschiedenen Ebenen 
unter. Die Berechnung des Ersatzbe
darfes beruht haufig auf sehr einfachen 
Annahmen (Altersaufbau der Hochschul-
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lehrer, Absterbewahrscheinlichkeiten 
etc.) und fOhrt zu simplen Modellen und 
Schlussen. Die Studie von Karpen u.a. 
1st ebenso eine reine Verbleibstudie wie 
die M0nsteraner Studie; wir erfahren 
hier !eider nichts uber die qualitative 
Dimension, Ober die entscheidenden 
Faktoren, die die Habilitation und den 
Berufungsertolg beeinflussen, Ober die 
Erlebnis- und Sinnstrukturen, die sub
jektiven Kosten der Habilitation und wie 
sich diese Einschatzungen und Erleb
nisrnomente in der Zeitdimension ver
andern. 

Die Studie von Holtkamp u.a. (1986) 
verbindet sehr verschiedene, wichtige 
und interessante Aspekte, hat aber den 
Nachteil der regionalen Beschrankung. 

3. Bei den beiden groBen Studien (Kar
pen, Kossbiel) handelt es sich um indi
rekte Befragungen, um die Befragung 
von Dekanen, die eine Reihe von Ver
zerrungen ins Spiel bringen (an welche 
Habilitierten erinnern sich die Dekane, 
an welche nicht oder nur ungenau, ,.da 
war doch noch"). Es ist plausibel, daB 
Kandidaten, die nichtso ertolgreich, nicht 
institutionsorientiert sind, in relativer Di
stanz zu den lnstitutionen leben, in Ver
gessenheit geraten. Zwar sind indirekte 
Befragungen technisch einfacher, in je
dern Falle .,billlger"; sie umschiffen aber 
auf diese Weise die methodischen Pro
bleme, die es zu losen gilt. 

4. Die rneisten Studien beziehen sich 
nur auf eine informationelle Ebene strikt 
quantitativ faBbarer Oaten oder einfach 
applizierbarer Skalen. 

5. Bai den meisten Studien liegt - mit 
Ausnahme der M0nsteraner Studie -eine 
zeitliche Elngrenzung aut vier Habi-
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litiertenjahrgange vor. Damit sind die 
Zeitraume zu kurz gewahlt, um das Be
rufsschicksal der Habllitierten ausloten 
zu konnen. Viele, und zwar gravierende 
Probleme treten erst dann hervor, wenn 
man bei einer Post-Habilitations-Unter
suchung einen Zeitraurn von mindestens 
acht Jahren zugrunde legt. 

6. Nochmals zur Auswertung: die Aus
wertung slnd fast durchweg methodisch 
sehr schlicht; Prozentzahlen, keine 
Kreuztabellen, geschweige denn an
spruchsvolle multivariate Verfahren. Die 
impliziten Madelle der Anschauung sind 
elnfach und linear: die Vergangenhelt 
schlicht in die Zukuntt projiziert. Eine 
Verbindung von quantitativen und quall
tativen Oaten findet nicht statt. Um aus
sagefahige Prognosen zu erzielen, muB 
man statt dessen mit Modellen arbeiten, 
die in der Lage sind, die Ereignisse der 
Vergangenheit rnit variablen, sei es 
empirischen, sei es hypothetischen Da· 
ten der Zukunft, jedenfalls mit der Inter· 
ferenz der Zukunft, zu verbinden (etwa 
dynamische Verlaufsanalysen). DafOr 
gibt es zumindest in der Habilitiertenfor
schung noch kein lnstrurnentariurn. 

7. Was allen Studien fehlt, ist die theore
tische Basis. In den Untersuchungen 
jagt ein technischer Pragmatismus den 
anderen. Erforderlich ware der AnschluB 
an wissenschaftssoziologlsche Frage
stellungen und Theoriekonstrukte, wel
che die Habilitation als Teil eines Kon
trollmechanismus der paradlgrnatisch 
verfestigten Wissenschaft begreifen. 

8. In diesem Sinne hat Peter J. Brenner 
die Habilitation unter dem Aspekt der 
.,Sozialisation" begriffen, welche be• 
standserhaltende Wirkungen tor das 
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Wissenschaftssystem hat: ,, .. die Habili
tatlon dient eben nicht der Forderung 
wissenschaftlicher Originalitat, die im
mer auch AuBenseitertum bedeutet; sie 
dient der Integration in das Gefuge einer 
Wissenschaft ebenso wie der Selekti
on." Die Habilitation ist darOber hinaus 
stets auch politische Sozialisation. Ober
nimmt der Habilitand nicht die soziopo
litischen Vorurteile, die in der Zunft Ober 
Gesellschaft, Staat und Politik gepflegt 
warden, kommteszu gravierenden Kon
flikten. 

9 .. Die Institution der Habilitation ist kei
ne heilige Kuh. Angesichts der Tatsa
che, daB die Bundesrepublik das einzi
ge Land in Europa ist, das an der Habi-
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litation festhalt, sollten an die Institution 
der Habilitation auch kritische Fragen 
gestellt warden. Mittels eines rezepti
onswissenschaftlichen Vorgehens mOB
te zuallererst die Frage geklii.rt warden, 
ob die Habilitation ,,eigennOtzige" Funk
tionen mit ,,fremdnOtzigen" Funktionen 
verbindet oder ob nicht der eigennOtzige 
Aspekt im Vordergrund steht. Dlent eine 
Habilitation der wlssenschaftlichen Of
fentlichkeit, wenn sie in zwei Exempla
ren im Aktenschrank eines Dekanats 
und bestenfalls in der Fachbereichsbib
libliothek verstaubt? 

Bruno W. Reimann, Prof. Dr., ist 
Soziologe an der Justus-Liebig

Universita.t GieBen 
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Werner Meske (Berlin): 

Habilitierte aus und In den neuen Bundeslandern• 

1. Habilitation und DOR 

Bis 1969 gab es in der DOR die traditio
nelle Habilitation mit den in den alten 
Bundeslandern bekannten Verfahren 
und lnhalten. Aus Altersgrunden sind 
die Wissenschaftler, die in der DOR die
sen akademischen Grad erworben ha
ben, schon heute bis aut Ausnahmen 
nicht mehr auf dem ,,Arbeitsmarkt" pra
sent, da die Habilitation selten vor dem 
40. Lebensjahr erfolgte. 

Mitder Hochschul-und der Akademiere
form Ende der 60er Jahre wurde die 
Habilitation in der DOR durch zwei von
einander getrennte Verfahren ersetzt: 

a) die Promotion B, die zum Titel ,.Doktor 
der Wissenschaften (Dr. sc .... )" fOhrte 
und die ein vorwiegend forschungs- ori
entierter Qualifikationsnachweis war. 
Diese Qualifikation setzte deshalb ne
ben der vorhergegangenen Promotion 
A, die zum Titel ,,Doktor eines Wissen
schaftszweiges" fOhrte, sowie eigener 
neuer Forschungsergebnisse auch ,,eine 
erfolgreiche Tatigkeit als Leiter von 
wissenschaftlichen Kollektiven" voraus 1• 

Diese Regelung trug derTatsache Rech
nung, daB Forschung im wachsenden 
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Umfang auch auBerhalb der Universita
ten, insbesondere in den wissenschaft
lichen Akademlen und in FuE-Einrich
tungen der Wirtschaft, betrleben wurde 
und daB dadurch der Bedarf an 
hochstqualifiziertem wissenschaftlichen 
Personal nicht nur in den Universitaten 
und Hochschulen', sondern auch fur Lei
tungsposltionen in Forschungseinrich
tungen - beginnend mit der Leitung von 
Forschungs- oder Arbeitsgruppen -
wuchs. Diese forschungsleitende Tatig
keit konnte und sollte, muBte aber nicht 
unbedingt mit Lehrtatigk~it verbunden 
se.in. · · 

* Oberarbeitete Fassung eines Vortra
ges am 5. 3. 94 in Leipzig auf dem Sym
posium ,,Wissenschaftlerarbeitslosigkelt 
und zukunftsorientierte Wissenschafts
politik in Deutschland", veranstaltet von 
der Friedrich-Ebert-Stiftung, Buro Leip
zig, in Zusammenarbeit mit dem Koordi
nationsausschuB tor das 3. Deutsch
landtreffen habilltierter Wissenschaftler. 
Dieser Einladungsvortrag sollte einen 
,Uberblick Ober Anzahl und gegenwarti
ge berufliche Situation von in der DOR 
habilitierten oder ahnlich qualifizierten 
Wissensch~ftlem vermitteln. 

I , 
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b) Erganzend gab es deshalb die Mog
lichkeit, die ,,Facultas docendi" (Lehrbe
fahigung) auf Antrag zu erwerben; dafur 
wurden nachgewiesene Erfahrungen in 
der Lehre anerkannt, ansonsten konnte 
in einer speziellen Lehrveranstaltung der 
notwendige Nachweis erbracht werden2• 

Die Lehrbefahigung wurde wahrschein
lich von alien B-Promovierten Im Hoch
schulwesen erworben; im Akademlebe
reich nur teilweise, insbesondere von 
solchen Mitarbeitern, die starker in der 
Lehre tatig waren und die ihre Perspek
tive eher im Hochschulbereich als in 
reiner Forschungstatigkeit sahen. 

Obwohl es zweifeilos strukturelle Unter
schiede zwischen Habilitierten in der 

Bundesrepublik und 8-Promovierten in 
der DOR gegeben hat (z. B. nach Alter, 
Fachrichtungen, Geschlecht ... ), die vor 
aliem durch verschiedenartige Motiva
tionen und Wege zur Habilitation (Qua
lifikation als eine Grundlage der Ge
haltshohe; Qualifizierung in Verbindung 
mit den Arbeitsaufgaben, insbesondere 
in der auBeruniversitaren Forschung; 
Forde rung systembezogener, aber auch 
interdisziplinar orientierter Themen ... ) 
beeinfluBt warden sind, gehe ich davon 
aus, daB die Gruppe der 8-Promovier
ten der DOR bezOglich der akademi
schen Graduierung den Habilitierten der 
Bundesrepublik grundsatzlich gleichzu
setzen ist, und bezeichne sie der Ein
fachheit halber auch a.ls .habilitierte Wis
senschaftler". 

2. Anzahl und Beschaftigung von 8-Promovierten In der DOR 

2.1 Anzahl von B-Promotionen 
Die jahrliche Anzahl erfolgreich abge
schlossener B-Promotionen in der DOR 

stieg von etwa 200 Anfang der 70er 
Jahre auf ein Maximum von 925 im Jah
re 1989 (vgi. Tab. 1). 

Tab. 1: Anzahl der in der DOR abgeschlossenen B-Promotionen von 1971 bis 1989 

Zeitraum 

1970 -1974 
1975 - 1979 
1980 • 1984 
1985 · 1989 

zusammen 

Manner 

1363 
2227 
3150 
3765 

10505 

Frauen 

88 
221 
433 
634 

1376 

gesamt 

1451 
2448 
3583 
4399 

11881 

Quella: Ministerium fur Hoch- und Fachschulwesen: Hochschulen und Fachschulen der 
DOR - Statistischer Oberblick - 1988, S. 33; Anke Burkhardt/Doris Scherer: Habilitierte 
Wissenschaftlerinnen in Ostdeutschland - ein Berufungsreservoir? in: Projektgruppe 
Hochschulforschung Berlin-Karlshorst, Berlin, Projektberichte 6/1993, S. 9 
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2.2 Beschaftigung von Habilitier
ten 

a) Im Zusammenhang mit der Erweite
rung des Hochschulstudiums und dem 
Ausbau der Forschung an den Hoch
schulen wurde der Hochschullehrer
bestand systematisch von 4.621 im Jah
re 1970 auf ein Maximum von 7516 im 
Jahre 1989, davon 6820 Manner und 
696 Frauen, erhi:iht3. Es handelt sich 
hierbei um die hauptberuflich tatigen 
Hochschuliehrer (ordentllche Professo
ren und Dozenten). 

Hinzu kam eine Anzahl Habilitierter/B
Promovierter, die meist als Oberassi
stenten in gesicherter Position mit 
anspruchsvollen Aufgaben in Forschung 
und Lehre an den Hochschulen tatig 
waren. Der Anteil der Habilitierten an 
den Oberassistenten stieg von 8,9 Pro
zent 1977 auf 22 Prozent 19854• Er wird 
fur 1989 mit etwa 30 Prozent einge
schatzt; bei einem Gesamtbestand an 
Oberassistenten von etwa 5.000 (Anga
ben von Burkhardt/Scherer) laBt sich 
daraus die Beschaftlgung von weiteren 
1 .500 Habilitierten (darunter etwa 10 
Prozent oder 150 Frauen) errechnen. 
Zusammen mit den Hochschullehrern 
ergibt das etwa 9.000 Habilitlerte im 
Hochschulwesen. Diese Zahl muB man 
verringern, da nicht alle Hochschulleh
rer habllitiert waren (Berufungen Anfang 
der 70er Jahre, Kunsthochschulen ... ). 
Nimmt man diese Gruppe mit etwa 1 O 
Prozent der Hochschullehrer an (ca. 
750), so betrug die Anzahl der 1989 in 
der DDR im Hochschulwesen beschaf
tigten Habilitierten etwa 8250 (ca. 7500 
Manner und 750 Frauen). 

b) Fur Habilitierte gab es auch im Be
reich der groBen Forschungsakademi-
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en der DDR (Akademie der Wissen
schaften - AdW, Akademie der Land
wirtschaftswissenschaften - Adl und 
Bauakademle- BA) Beschaftigungsmog
lichkeiten, die in Anforderungen und Sta
tus denen im Hochschulwesen gleichran
gig waren; auBerdem hatten diese Aka
demien auch das Promotions- und 
Habilitationsrecht. Die Tatigkeit an die
sen Akademien war in der Regel unbe
fristet und eroffnete ahnlich wie im Hoch
schulwesen den Weg zum Titel ,,Profes
sor". 

An der Akademie der Wissenschaften 
der DOR waren 1989 1318 Habilitierte 
(1233 Manner, 95 Frauen) tatig5

• Davon 
hatten 593 (davon 24 Frauen) den Titel 
,,Professor". Von den Professoren wa
ren Ober 60 Prozent als Abteilungsleiter, 
lnstitutsdirektor und in hi:iheren Positio
nen eingesetzt; immerhin waren Ober 
150 Professoren ais Mitarbeiter oder 
Gruppenleiter unmittelbar in der For
schung tatig6

• 

(An der AdW gab es bereits seit 1946 
den Titel .Professor bei der Akademie" 
fur die Leiter von zeitweiligen Akade
mievorhaben; mit der Zuordnung von 
Forschungsinstituten zur Akademie wur
de diese Regelung mit dem Statut von 
1954 um das Recht der Akademie zur 
Emennung von Mitarbeitern zum "Pro
fessor" erganzt7. Diese Akademie-Pro
fessoren waren rechtllch den ordentll
chen Professoren im Hochschulwesen 
gleichgestellt; Erfahrungen mit Lehrta
tigkeiten waren fur diese Ernennung ein 
forderndes Argument, jedoch nicht zwin
gend notwendige Voraussetzung.) 

Fur die Adl und die BA, in denen Im 
Jahre 1989 etwa 5.200 Beschaftigte mit 
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HochschulabschluB tatig waren, liegen 
Angaben Ober Promovierte und Habili
tierte nlcht vor. In Anlehnung an die 
(fachspezifisch bedingt hoheren) AdW
Relationen {13,8 Prozent Habilitierte an 
den Beschaftigten mit Hochschulab
schluB) kann man etwa 10 Prozent oder 
etwa 500 Beschaftigte mit Promotion B 
annehmen, darunterrelativwenige Frau
en. 

Im Akademie-Bereich waren demnach 
1989 etwa 1.800 Habilitierte ( ca. 1700 
Manner und Ober 100 Frauen) tatig. 

c) GegenOber dem Gesamtbestand an 
Habllitierten von ca. 11 .900 (10.500 
Manner, 1 .400 Frauen) verbleiben ne
ben den Beschaftigten im Hochschul
wesen (7.500/750) und .im Akade
miebereich (1 . 700/100) noch etwa 1.300 

Manner und 550 Frauen, die in anderen 
Bereichen tatig bzw. aus dem Berufs
leben ausgeschieden waren. 

Diese waren 0berwiegend im FuE-Sek
tor der Wirtschaft, in staatlichen und 
wirtschaftlichen Leitungspositionen (Mi
nisterien, Kombinate) und deren FuE
Elnrichtungen ( z. B. Akademie der Pada
gogischen Wissenschaften), bei Partei
en und Massenorganisationen und de
ren wissenschaftlichen Einrichtungen (z. 
B. Akademie fi.ir Gesellschaftswissen
schaften beim ZK der SEO, Gewerk
schaftshochschule) sowie auch im Mili
tarwesen tatig. 

Eine nicht bekannte Anzahl ist aus 
gesundheitlichen und Alters-Grunden 
aus dem Berufsleben ausgeschieden. 
Eine Statistik Ober diese gesamte Grup
pe gibt es nicht. 

3. Veranderungen seit 1990 in den neuen Bundeslandern 

3.1 Bestand an Habilitierten 

Die Gesamtzahl der Habilitierten hat sich 
in den neuen Bundeslandern gegen
Ober 1989 nur noch langsam erhoht. 
1990 haben sich 544 Personen (442/ 
102) und 1991 288 (236/52) an ost
deutschen Hochschulen und Universi
taten habilitiert. (Oaten fur die folgenden 
Jahre liegen nicht vor; die Anzahl dOrfte 
sehrgering sein und wird vemachlassigt.) 

Diesem Zugang stehen erhebliche al
tersbedingte Abgange gegenOber. Un
ter BerOcksichtigung 
- des Jahres des Abschlusses des Habi
litatlonsverfahrens, 
- eines Durchschnittsalters bei der Habi-

30 

litation von 42 - 44 Jahren (ermittelt aus 
einem Durchschnittsalter bei der Pro
motion Avon 34 Jahren und einer durch
schnittlichen Differenz bis zum AbschluB 
der Promotion B von 8 -1 0 Jahren in den 
80er Jahren), 
- eines Rentenalters in der DDR von 60 
Jahren fur Frauen und von 65 Jahren fi.ir 
Manner sowie 
- der bis Ende 1992 eingeraumten 
Moglichkeit des vorzeitigen Ruhestan
des fur Manner wie Frauen nach dem 
AbschluB des 55. Lebensjahres (wobei 
diese Moglichkeit aus verschiedensten 
Grunden, sehr oft eigentlich ungewollt, 
in Anspruch genommen wurde) redu
ziert sich der rechnerisch zu ermittelnde 
"aktive" Bestand an Habilitierten aus 
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der DOR bis 1994 betrachtlich. Da je
doch !angst nicht alle Habilitierten mit 
56 Jahren tatsachlich ,.aufgegeben" ha
ben und in den Ruhestand gingen, liegt 
der tatsachliche aktive Bestand hoher. 
Wegen fehlender Oaten kann hier nur 
eine Annahme getroffen werden; wenn 

20 - 30 Prozent der Altersgruppe "Ober 
55 Jahre" noch aktiv sind, so entspricht 
das 1.000-1.200 Personen. Es laBtsich 
so ein Gesamtbestand von etwa 10.000 
aktiven Habilitierten einschatzen, da
von ub'er 80 Prozent unter 55 Jahren: 

Habilitierte aus den neuen Bundeslandern - 1994 

Bestand 1989 

+ Habilitation 1990/91 

- AbschluBjahrgange vor 1980 

Zwischensumme 

+ Aktive "Ober 55 Jahre" 

Manner 

10505 

678 

11183 

3590 

7593 

ca. 1100 

+ Geschatzter "aktiver Bestand" 1994 ca. 8700 

3.2. Beschaftigung von Habilitierten 

Frauen 

1376 

154 

1530 

309 

1221 

ca. 80 

ca. 1300 

Gesamt 
, , 

11.881 ·" 
832 

12713 

3899 

8814 

ca. 1180 

ca. 1000Q .. 

Die Hauptta.tigkeitsfelder tor Habilitierte waren in der DOR das Hochschulwesen und 
der Akademiebereich. 

a) Universitaten und Hochschulen 

Der Personalbestand hat sich seit 1989 stark verringert8: 

Hochschullehrer Wiss. Mitarbeiter 

Gesamt dar.: Medizin Gesamt dar.: Medlzin 

1989 7516 968 31393 6996 
1990 6684 * * • 

1991 5530 789 24984 3953 

1993 • * • • 

Planstellen 7152 834 16651 5781 
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Fur 1993 liegen widersprOchliche Oaten vor. Nach Burkhardt/Scherer soil es 7152 
Hochschullehrer-Planstellen (6318 ohne Medizin) geben; Meyer gibt 6400 (ohne 
Medizin) an9• Aus einer Befragung des Deutschen Hochschullehrerverbandes 
ergeben sich per 1.7.93 folgende Angaben fur Hochschullehrer (Professoren und 
Dozenten - C2, C3, C4-Stellen): 

Personalbestand davon aus 

ABU 
Ausl. 

Plan
stellen 

Summa d. 6390 
Lander 

Summa d. 5802 
Angaben d. 
Universitaten/ 
Hochschulen 
{ einschlieBI. 
Medizln) 

1.1 .90 

7266 

5056* 

1.7.93 NBL 

2952 799=27% 2153=73% 

2972 669=23% 2285=77% 

* ohne Brandenburg, da dort nur neugegrOndete Einrichtungen 
Quella: Mitteilungen des Deutschen Hochschullehrerverbandes (DHV), 5/93, S. 308 
- 31 O; 6/93: 387 

Nach den fur 1993 vorllegenden Oaten 
waren maximal 2.285 Hochschullehrer aus 
den neuen Bundeslandern tatig; ihr Anteil 
von Ober 70 Prozent an den Hochschul
lehrerstellen wird bei der kunftigen Beset
zung der Planstellen wahrscheinlich nicht 
gehalten warden konnen. (Fur die Hum
boldt-Universitat zu Berlin wird z. B. ein 
Anteil der neuen Bundeslander am Be
stand von 74· Prozent ausgewiesen; bei 
den davon nur ca. 50 Prozent Neuberu
fungen liegt er jedoch nur noch bei 48 
Prozent.) Ein Abschlul3 des Berufungsge
schehens ist erst im Jahre 1994 zu erwar
ten. Burkhardt/Scherer kommen aus der 
Analyse des bisherigen Geschehens zu 
folgender Elnschatzung: nDer Anteil west
deutscher und auslandischer Wissen
schaftler an den Berufungen scheint um 
so hoher zu sein, je welter die Stellenbe-

32 

setzung im Landesmal3stab vorange
schritten ist. Es wird sichtbar, daB der 
Anteil der fur die Berufung ausgewahlten 
bzw. bereits berufenen Wissenschaftler 
aus dem Westteil Deutschlands an den 
Universitaten um 50 Prozent liegen wird. 
An Fachhochschulen und insbesondere 
an Kunsthochschulen scheinen dagegen 
Professoren aus den neuen Bundeslan
dern zu dominieren. Einzelangaben las
sen die Schlul3folgerung zu, dal3 ostdeut
sche Wissenschaftler bisher das Beru
fungsgeschehen in den mathematisch
naturwissenschaftlichen, ingenieurwis
senschaftlichen und kunstlerisch-kunst
wissenschaftlichen Fachbereichen prag
ten. In den Rechts-, Wirtschafts- und So
zialwissenschaften , den Erzie· 
hungswissenschaften, in Geschichte, Phi
losophie und anderen Bereichen, die in 
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besonderer Weise auf das Gesellschafts
und ldeologiesystem der DDR bezogen 
waren, erfolgten die Entscheidungen in 
den Berufungsverfahren Oberwiegend zu
gunsten von Bewerbern aus den alten 
Bundeslandern. "10• 

Da das Wlssen Ober die tatsachliche Be
standsentwicklung bereits jetzt I Ocken haft 
ist und die Veranderungen noch minde
stens 1994 an'halten, besteht hierzu wei
terer Analysebedarf. Geht man von den 
durch die Lander angegebenen 6.400 
Planstellen und einem (eher unwahr
scheinllchen) Antell von fast 70 Prozent 
Besetzung durch DDR-Habilitlerte aus, so 
ergibt das maximal 4.500 Hochschulleh
rerstellen tor Habilitierte aus den neuen 
Bundeslandern; {ausgehend von 7.150 
Planstellen und 60 Prozent Anteil der neu
en Bundeslander ergeben sich etwa 4.300 
Stellen). 

lnwieweit der Abbau des Obrigen wis
senschaftlichen Personals sich auf die 
Beschaftigung von Habilitierten ausge
wirkt hat, kann z. Z. nicht belegt werden. 
Bei einer Reduzierung der Planstellen 
1993 auf 53 Prozent des Personalbe
standes von 1989 muB allerdings damit 
gerechnet werden, daB hiervon auch die 
Habilitierten betroffen sind. Das gilt zu
mindest tor die frOher in den vollig ab
gewickelten Hochschulen und Hoch
schulteileinrichtungen mit den Schwer
punkten Marxismus-Lenlnismus, Wirt
schaftswissenschaften, Erziehungswis
senschaften, Rechtswissenschaften und 
Geschichte beschaftigten Wissenschaft
ler {ca. 20 Prozent des 1989er Bestan
des). In geringerem Umfang trifft das 
aber auch fur andere Gebiete zu, da be
reits 1991 in nahezu alien Fachergruppen 
Reduzierungen beim wissenschaftfichen 
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Personal erfolgtwaren. Seitdem ist noch
mals ein Drittel des 1991 er Bestandes 
abgebautworden. Bezogen auf die 1989 
meist als Oberassistenten beschaftigten 
Habilitierten von insgesamt etwa 1 .500 
kann man annehmen, daB heute nur 
etwa 50 • 70 Prozent davon noch an 
Universitaten/Hochschulen tatig sein 
dOrften, d. h. zwischen 700 und 1.000. 

Durch das WIP-Programm sind weitere 
Wissenschaftler aus dem Akademiebe
reich in die Hochschulen integriert wor
den. Von den 1993 noch im WIP gefor
derten 1.272 Wissenschaftlern sind tat
sachlich 1 .062 in Universitaten und Hoch
schulen der neuen Bundeslander Ober
fuhrt worden. Die Quafifikationsstruktur 
dieser Wissenschaftler ist durch KAI e. V. 
bisher nicht ausgewertet worden. Rech
net man mit einem Antell Habifitlerter 
von 1 O - 20 Prozent, so sind das 100 -
200 zusatzlich in die Hochschulen Ober
fOhrte Habllltierte (auf bis 1996 befriste
ten Stellen!). 

Damit dOrften im Hochschulwesen 
(4.500 + 700 - 1.000 + 100-200) gegen
wa.rtig noch etwa 5.000/maximal 5.500 
Habilitierte aus den neuen Bundeslan
dern ta.tig sein, allerdings in ganz unter
schiedlich gestalteten Arbeitsrechtsver
haltnissen. 

Nicht beri.icksichtigt in diesen Oaten sind 
die auBerhalb des Stellenplans durch 
Drittmittel finanzierten Wissenschaftler. 
HierOber liegen keine Angaben vor. Die 
Anzahl solcher Stellen 1st wegen des 
Zusammenbruchs derfrOheren lndustrie
beziehungen sowie bedingt durch die 
Turbulenzen bei der Besetzung von 
Hochschullehrerstellen insgesamt 
(noch) relativ gering. Die auf dieser Ba-
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sis eventuell tatigen Habilitierten befin
den sich auBerdem in einer sozial so 
unsicheren Situation, daB sie grundsatz
lich dem nachfolgend unter c) angefuhr
ten Personenkreis zugeordnet warden 
mussen. 

b) In der auBeruniversitaren Forschung 
sind nach den Evaluierungen durch den 
Wissenschaftsrat mit den aufgrund sei
ner Empfehlungen neugeschaffenen 
Einrichtungen inzwischen die Umstruktu
rierungen weitgehend abgeschlossen 
worden. Von dem Bestand von 36.000 
Beschaftigten in diesem Sektor 1989 
waren 1993 In neuen Einrichtungen rund 
11 .400 Mitarbeiter beschaftigt, davon 
allerdings 2.600 auBerhalb des Stellen
planes. 700 Stellen waren noch unbe
setzt. 41 Prozent oder rund 4660 der 
Beschaftigten sind Wissenschaftler, 
darunter 14 Prozent oder 650 Frauen. 
Von dlesem Wissenschaftlerbestand 
kommen 87,4 Prozent oder 4.100 aus 
den neuen Bundeslandern. Da 40 Pro
zent der Wissenschaftler alter als 45 
Jahre, 7 Prozent alter als 58 Jahre sind11

, 

laBt sich schluBfolgern, daB hier der 
Antell der Habilitierten relativ hoch sein 
durfte. Das wird auch unterstutzt durch 
von de'r Forschungsgruppe Wissen
schaftsstatistik des WZB durchgefi.ihrte 
bzw. veranlaBte personalstrukturelle Er
hebungen in einigen lnstituten. Danach 
liegt der Anteil der Habilitierten an den 
Wissenschaftlern hier zwischen 10 und 
30 Prozent, durchschnittlich bei etwa 18 
Prozent - bei einem sehrgeringen Antell 
Frauen (unter 5 Prozent der Wissen
schaftler). Demnach durfte in der auBe
runiversitaren Forschung z. z. noch 
ein Bestand von ca. 700 - 800 Habili• 
tierten aus den neuen Bundeslandem 
vorhanden sein, darunter weniger als 

34 

50 Frauen. Gemessen am ursprungli
chen Bestand von rund 2.000 Habilitier
ten in diesem Bereich sind das noch 
knapp 40 Prozent. 

c) Der ursprungliche Bestand an Habili
tierten in den anderen Bereichen und 
ihren wissenschaftlichen Einrich
tungen, darunter insbesondere auch im 
FuE-Sektor der Wirtschaft und in For
schungseinrichtungen staatlicher und 
an-derer lnstanzen, durfte sich noch weit
aus starker als im Hochschulwesen und 
im auBeruniversitaren Sektor verringert 
haben. Die lndustrleforschung ist inzwi
schen unter 20 Prozent des ursprOngli
chen Personalbestandes abgesunken, 
ehemalige Ressort- sowie Partei- und 
Gewerkschaftsforschungseinrichtungen 
sind bereits 1990 aufgelost worden. 

Ein groBer Teil der in diesem Bereich 
fruher tatigen Habilitierten dOrfte die al
tersabhangigen Regelungen in Anspruch 
genommen haben und in anderen nicht
wissenschaftllchen Tatigkeiten geblie
ben bzw. in diese gegangen sein, ohne 
Chance auf eine qualifikationsgemaBe 
wissenschaftliche Tatigkeit. 

Daneben hat sich aber ein breites "wis
senschaftsnahes" Betatigungsfeld fOr 
viele Habilitierte - auch aus dem Hoch
schulwesen und dem frOheren Akade
miebereich - in den neugegrOndeten 
technologieorientierten Untemehmen, in 
Transferstellen und im Rahmen von Ver
einen und anderen Tragergesellschaf
ten eroffnet, deren Basis ABM- und Pro
jektmittel unterschiedlichster Art sind. 
Zurn Teil sind solche Stellen auch bei 
Universitaten und Forschungsinstituten 
.,angebunden". Dieser Personenkreis 
besetzt zum Teil auch die Drittmittelstel-
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len im elgentllchen akademischen Be
reich oder stellt dator eine .Reserve" 
dar. Eine Analyse auf dem weitgefaBten 
Gebiet von ,,Wissenschafts- und Tech
nikforschung" hat ergeben, daB hier auf 
dem Wege der ,,Selbstorganisation" ein 
breites und sinnvolles Betatigungsfeld 
geschaffen worden ist12• Nicht zuletzt 
dOrften dazu die vielfaltigen Leitungs
und Organisationserfahrungen und 
-kenntnisse insbesondere habilitierter 
Wissenschaftler beigetragen haben, die 
sie. durch das breit gefacherte und um
fassend auch in wissenschaftlichen Ein
richtungen der DDR praktizierte System 
der Aus- und Weiterbildung erhalten 
haben. 

Die neugegrundeten Vereine und Ge
sellschaften sind zu wesentlichen Auf
fangstrukturen tor Wissenschaftler ge
worden und stellen ein wichtiges Cha
rakteristlkum der Transformation der ost
deutschen Wissenschaftslandschaft dar. 
Die unsichere Finanzierung gefahrdet 
jedoch deren weitere Existenz uber
haupt, sie ist auf jeden Fall mit einer 
zunehmenden "Drift" der Forscher aus 
einer akademischen Tatigkeit in den pri
vatwirtschaftlichen (Produktions- und 
Dienstleistungs-)Bereich verbunden. 

Die Entwicklung in diesem Bereich durf
te besonders dynamisch und wider
sprOchlich sowohl tor die personliche 
Entwicklung der hier (noch) tatigen Ha
bilitierten als auch tor ihre gesellschaft-

liche Wirksamkeitverlaufen. Wissen Ober 
diese Gruppe ist bisher aber nur punktu
ell vorhanden. Es fehlen z. 8. auch An
gaben Ober Hochqualifizierte in der Ar
beitslosenstatistik sowie bei Pendlern 
bzw. Obersiedlern, die das Gebiet der 
ehemaligen DOR verlassen und in den 
alten Bundeslandern bzw. im Ausland 
eine Tatigkeit aufgenommen haben. ln
sofem sind zuverlassige Aussagen Ober 
Strukturen und Veranderungen dieser 
Gruppe der Habllitierten und ihre Be
schaftigung nicht zu treffen. 

d) Versucht man, aus den genannten 
Oaten und Schatzungen nun eine Ge
samtbilanz fur 1994 Ober die Habilitier
ten aus der DDR zu ziehen, so gelangt 
man zu folgender Obersicht: 

Wahrscheinlicher aktiver Bestand: 
bis zu 10.000, darunter bis zu 
1.300 Frauen 

Wahrscheinliche Beschaftigung: 
a) Universitaten/Hochschulen 

etwa 5.000 - 5.500, dar
unter etwa 500 Frauen 

b) auBeruniversitare Forschung 
etwa 700 - 800, darunter 
etwa 50 Frauen 

c) in Obrigen Bereichen bzw. ar
beitslos: 
bis zu 4. 000, darunter etwa 
500 Frauen 

(AuBerdem: in Vorruhestand/Rente 
ca. 2.000 - 2.500, darunter etwa 
200 Frauen) 

4. SchluBfolgerungen 

Wir wissen viel zu wenig Ober Anzahl, 
Struktur und reale Situation der Habili
tierten in den neuen Bundeslandern; eine 
Analyse wird durch die StrukturbrOche 
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und die noch anhaltenden Veranderun
gen selbst in den umgestalteten Einrich
tungen erschwert. Bestimmte Relatio
nen sind ab~H relativ gut einzuschatzen: 
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20 • 30 Prozent des 1991 vorhandenen 
Bestandes sind lnzwischen in Rente oder 
Vorruhestand gegangen; von den noch 
aktiven Habilitierten (bis zu 10.000) ha
ben nur etwa 60 Prozent Arbeitsstellen 
in akademischer Lehre und Forschung, 
die eigentlich mit einer Habilitation an
gestrebt bzw. im bisherigen Verstandnis 
als geeignet betrachtet werden. Es ver
bleibtein Potential von rund 4.000 Habili· 
tierten, das z. Z. anderweitig beschaftigt 
oder sogar arbeitslos ist. Von diesen ist 
wahrscheinlich nurein Tei I noch quallfika
tlonsgerecht in FuE der Wirtschaft, in 
kurzfrlstlgen Forschungsprojekten, in 
Transfer-Einrichtungen, Politik und Ver
waltung tatig. 

Hier besteht ein dringender Bedart, die 
Strukturen und Tendenzen in der Situa
tion der Gruppe der hochstqualifizierten 
Wissenschaftler in den neuen Bundes
landern welter aufzuklaren. Dies konnte 
z. B. eine offentlich geforderte Aufgabe 
torWissenschaftlerin den o. a. Vereinen 
sein. 

Es handelt sich wegen der vielfaltigen 
Strukturveranderungen bei Habilitierten 
aus den neuen Bundeslandern um eine 
ganz spezifische Problemlage, die auch 
besondere MaBnahmen erfordert. 
Gleichzeitig 1st zu berOcksichtigen, daB 
es gegenwartig auch eine Verzerrung 
der Situation in den alten Bundeslan
dern gibt. Sie wirkt slch dort aber vor 
allem als zeitweilige Losung des Pro
blems nicht qualifikationsgerecht be
schaftigter Habilitierter aus: Voruberge
hend sind in Ostdeutschland zusatzli
che Planstellen fur westdeutsche Wis
senschaftler, darunter insbesondere fur 
Habilitierte, zur Verfugung gestellt wor
den: 
Das sind im Hochschulwesen 2.000 
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(oder mehr) Hochschullehrerstellen und 
in derauBeruniversitaren Forschung rund 
1.200 Stellen. Diese Berechnung ergibt 
sich aus einem von vornherein durch 
Festlegungen des Wissenschaftsrats re
servierten Anteil von 10 Prozent der 
rund 12.000 Gesamtstellen in der au
Beruniversitaren Forschung. Da diese 
10 Prozent de facto nur von Wissen
schaftlern besetzt werden, sind das Ober 
20 Prozent der Wissenschaftlerstellen, 
in erster Linie leltende Positionen tor 
Hochqualifizierte. Diese Stellen sind 
ahnlich wie im Hochschulwesen bisher 
noch nicht alle besetzt; nach der Beru
fung der (West-)Direktoren der neuen 
Einrichtungen ist dieser ProzeB nun aber 
in vollem Gange. GegenOber den reser
vierten Planstellen wird sich dtese Zahl 
eher noch erhohen, da nach dem Aus
scheiden der zum Tei I nur befristet einge
stellten Wissenschaftler aus den neuen 
Bundeslandern damit zu rechnen ist, 
daB die neuberufenen Direktoren wei
terhin qualifizierte Leute ihres bisheri
gen Arbeitsbereiches aus den alten 
Bundeslandern nachholen. lnsgesamt 
warden damit in einem relativ kurzen 
Zeitraum - zwischen 1993 und 1996 -
etwa 3.000 Wissenschaftlerstellen im 
Osten tor Wissenschaftler aus dem 
Westen zusatzlich bereitgestellt, der 
groBte Teil davon durchaus fur Habili
tierte. Gleichzeitig verrlngert sich aber 
Im Westen dasAngebotan Stellen durch 
.,Einfrieren" von Mitteln tor die auBeruni
versitare Forschung und bei der Finan
zierung der Hochschulen. 

Diese unklare und widersprOchliche Si
tuation von Habllitierten in Ost und West 
sollte AnlaB sein, Ober mindestens fol
gende Sachverhalte nachzudenken: 

a) Ober Losungsmoglichkeiten fur einen 
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sinnvollen und zweckma.Bigen Einsatz 
des z. Z. nicht oder nicht angemessen 
beschaftigten Teilbestandes an Habili
tierten in den neuen und alten Bundes
landern. (Ein Einsatz konnte vor allem 
im lnteresse der Hochschulentwicklung 
und der Studentenbetreuung, aber auch 
bei vielfaltigen Forschungsaufgaben er
folgen und dabei gleichzeitig soziale Pro
bleme losen helfen); 

b) uber die bis zum Ende dieses Jahr
zehnts zu erwartenden strukturellen und 
quantitativen Veranderungen beim Be
stand und Bedarf an Hochschullehrern 
und Hochqualifizierten in Gesamt
deutschland, ausgehend von der spezi
fischen Altersstruktur auch des Bestan
des an Hochschullehrern in den alten 
Bundeslandern und der Tatsache, daf3 
seit 1990 die Anzahl der Habilitationen 
im Osten drastisch zurOckgegangen ist 
und sich wahrscheinlich erst ab 1996/97 
wieder stabilisieren dOrfte; 

c) In diesem Zusammenhang sollte auch 
gepruftwerden, ob die Habilitation in der 
jetzigen Form noch zeitgemaB ist13

• Da• 
bel ist zu beachten, daB sowohl in den 
alten Bundeslandern wie auch in der 
DDR ein erheblicher Teil der Habilitier
ten gar nlcht als Hochschullehrer einge
setzt war und eine solche Tatigkeit auch 
nicht anstrebte; andererseits besteht ein 
erheblicher Bedarf an hochqualifizierten 
Wlssenschaftlern fOr andere Leitungs
positionen innerhalb wie auBerhalb der 
Wissenschaft. DafOr dOrfte eine Art Ha
bilitation elne zwar unverzichtbare 
wissenschaftsspezifische, aber durch
aus nicht hinreichende Qualifizierung 
darstellen, so daB sie durch andere 
Weiterbildungen erganzt werden mOB
te. Zur Kia.rung und Losung dieser Pro
blematik sollten Erfahrungen mit den 
wissenschaftlichen Qualifikationsstufen 
und -prozessen sowohl in der alten Bun
desrepublik wie in der ODA aufgearbei
tet werden. 

Zusammenfassung 

In der DDR gab es einen erheblichen 
Bestand an habllitierten Wissenschaft· 
lern. Von den etwa 12.000 Habilitierten 
waren Ober 80 Prozent im Hochschul
wesen und in der auBeruniversitaren 
Forschung eingesetzt. Durch die Veran
derungen seit 1990 hat sich der Ge
samtbestand an noch im Berufsleben 
stehenden Habilltierten aus und in den 
neuen Bundeslandern auf etwa 10.000 
verringert, von denen noch etwa 60 Pro
zent an Universitaten und Hochschulen 
sowie in der auBeruniversitaren For
schung qualifikationsgerecht beschaf
tigt sind. Bereits diese Oaten beruhen 
z.T. auf Schatzungen; Ober die verblei
bende Gruppe von rund 4.000 Habilitier-
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ten gibt es keine gesicherten Kenntnis
se hinsichtlich Anzahl, berufliche Tatig
keiten und soziale Situation. 

Angesichts des in dleser Gruppe an 
Hochqualifizierten verkorperten wissen
schaftlichen und okonomischen Poten
tials besteht ein drlngender Bedarf an 
fundierten Analysen uber lhre Situation 
und uber Moglichkeiten tor einen gesell
schaftlich wie personlich moglichst 
wirkungsvollen Einsatz. 

Werner Meske, Prof. Dr., ist Leiter der 
Forschungsgruppe Wissenschaftssta
tistik am Wissenschaftszentrum Berlin 

tor Sozialforschung 

37 



Anmerkungen: 

1 Verordnung Ober die akademischen Grade vom 6. November 1968, in: GBI. der DOR, Tei I 
II, Nr. 127, S. 1022-1026 

2 Anordnung Ober die Erteilung der Facultas docendi (Lehrbefahigung) vom 1 Dezember 
1968, in: GBL. der DOR, Teil ii , Nr. 127vom 13. Dezember 1968, S. 1004-1005, Berlin 1968 

3 Anke Burkhardt, Doris Scherer: Habilitierte Wissenschaftlerinnen in Ostdeutschland - ein 
Berufungsreservoir? in: Projektgruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst, Berlin , 
Projektberichte 6/1993, S. 34 

• H.-J. BOhme: Zur Entwickiung und FOrderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Das 
Hochschulwesen 1985, Heft 5, S 139- 140 

5 AdW der DOR, Jahresbericht 1989 - Statistischer Teii -, S. 15 

6 AdW der DOR, Jahresbericht 1988, StatistischerTeil, S. 31 ; AdW der DOR, Jahresbericht 
1989, StatistischerTeil, S. 15 

7 1. Satzung der DAW zu Berlin vom 31. Oktober 1946, S. 8; Statut, Gesetzblatt der DOR, 
Nr. 62 vom 17. Juli 1954, S. 610 

8 Anke Burkhardt, Doris Scherer, Wissenschaftliches Personal und NachwuchsfOrderung 
an ostdeutschen Hochschulen - Stand der Erneuerung, Projektgruppe Hochschulforschung 
Berlin-Karlshorst, Berlin, Projektberichte 7 /1993, S. 19 

9 Hansgonter Meyer, Neugestaltung der Hochschulen in Ostdeutschland - Szenarien, 
Friktionen, Optionen, Statistik, Discussion Paper P 93-402 des Wissenschaftszentrums 
Berlin fOr Sozialforschung, Berlin 1993, S. 23 

10 Anke Burkhardt, Doris Scherer, Wissenschaftliches Personal und NachwuchsfOrderung 
an ostdeutschen Hochschulen - Stand der Erneuerung, Projektgruppe Hochschuiforschung 
Berlin-Karlshorst, Berlin, Projektberichte 7/1993, S. 33 

1 1 Bund-Lander-Kommission for Bildungspianung und Forschungsforderung: Stand und 
Perspektiven der ForschungsfOrderung: in den neuen Landern, Hintergrundinformation; 
Geschaftsstelle Bonn, 25. November 1993, S. 20-22 

12 Irene MOiier-Hartmann, Michael Schlese . Probleme des Wandels der soziaiwissen
schaftiichen Wissenschafts- und Technikforschung in den FOnf Neuen Bundeslandern", in: 
W. Meske/W. Rammert (Hg.), Ein Blick auf die neue Wissenschaftslandschaft. Zur Lage 
der sozialwissenschaftlichen Wissenschafts- und Technikforschung in Ostdeutschland. 
Beitrage einer gemeinsamen Konferenz der Sektion Wissenschafts- und Technikforschung 
(DGS) und des Wissenschaftszentrums Berlin tor Sozialforschung am 18. und 19. Novem
ber 1992 in Berlin, Heft 2, S. 195-201 

13 vgl. Dieter Ulich: Ein Beruf wie jeder andere - Pladoyer tor eine Reform der Habilitation 
und die Professionalisierung des Hochschullehrerberufs, in OUZ Nr. 17/93, S. 16-18 

38 hochschule ost marz/apr. 1994 

THEMA II: Streitfall 
Multiple Choice 

Gero Buhler (Leipzig): 

Multiple Choice 

Mit der Herstellung der staatlichen Ein
heit gingen und gehen vielerlei Anglei
chungsprozesse einher. Sie werden oft 
ob ihrer adminlstrativen Vorbereitung und 
Durchfuhrung von den Betroffenen als 
Oberstulpungen empfunden, die anstel
le vernOnftigerer Losungen stehen oder 
den Spielraum vorhandener Verordnun
gen nicht ausnOtzen. 

Eine solche Situation besteht auch bei 
der Ausgestaltung des PrOfungswesens 
im Medizinstudium. Hier treffen zwei 
PrOfwesen aufeinander, die in ihrer Aus
gestaltung in grundlegenden Fragen 
voneinanderdivergieren. Wahrend in den 
neuen Landern bisher die mOndliche 
PrOfung dominierte, habt in der nun bun
desweiten Approbationsordnung tor Arz
te (AppOA) die Multiple-Choice-PrOfung 
(MC-PrOfung) den Vorrang. 

Bei der MC-Prufung, die bundeseinheit
lich gestaltet wird • also gleiches Da
tum, gleiche Fragen -, wahltder PrOfllng 
aus verschiedenen angebotenen Lo
sungsmoglichkeiten zu einer Frage die 
ihm als richtig erscheinenden aus. Fur 
die Koordinierung der Erarbeitung und 
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die Zusammenstellung der MC-Fragen 
sowie die Auswertung der MC-PrOfun
gen zeichnet das lnstitut fur medizini
sche und pharmazeutische PrOfungs
fragen Mainz (IMPP) verantwortlich. 
Nicht-Medizinerlnnen mogen dieses 
Verfahren von der theoretischen PrO· 
fung zur Erlangung eines FOhrerscheins 
her kennen. 

Der Einigungsvertrag legt Im Einzelneri 
fest, wie die Angleichung zwischen Ost 
und West terminlich zu gestalten sei, 
und laBt die Option tor die Prufungen 
often, besondere Regelungen zu schaf
fen. 

Medizinstudierende und Hochschulleh
rer aus den neuen Landern wandten 
sich gegen die Eintohrung der MC-Pru
fung in den neuen Landern. Sie machten 
auf die Nachteile der MC-PrOfung auf
merksam und darauf, dal3 durch die an
gekOndigte neue AppOA das derzeit 
gOltige Verfahren tor nur zwei bis drei 
Jahre eingefuhrt werden m013te. Dabei 
wurden sie z.T. verbal von den zustandi
gen Landerministerien fur Soziales und 
Gesundheit unterstOtzt. 
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Das Bundesministerium fOr Gesundheit 
(BMG) sieht jedoch keinen Handlungs
bedarf, den Forderungen aus den neuen 
Landern zu entsprechen. Nach einem 
Gesprach Mitte Februar diesen Jahres 
zwischen Medizinstudierenden aus den 
neuen Landern und Vertreterlnnen des 
BMG, in dem keine Aufgabe der dogma
tischen Position von Seiten des BMG 
deutlich wurde, steht nun unausweich
lich fest, daB im Sommer diesen Jahres 
erstmalig MC-Prufungen in den neuen 
llindern stattfinden. 

Prufungen im Westen 

Das Medizinstudium nach derwestdeut
schen AppOA in ihrer deraeit geltenden 
7. Novellierung gliedert sich besonders 
in Hinblick der Prufungen wie folgt: 

- Vorklinischer Abschnitt mit 4 Seme
stern, Arztliche VorprOfung bestehend 
aus einem MC-Anteil mit 320 Fragen zu 
8 PrOfungsfachem verteilt auf zwei Tage 
und mundlicher Teil zu zwei Fa.chem 

• Klinischer Abschnitt mit 1. Abschnltt 
der Arztlichen Prufung nach 2 Seme
stern: MC-Prufung mit 290 Prufungsfra
gen zu 13 Fachern, verteilt auf zwei 
Tage, mit 2. Abschnitt nach 4 weiteren 
Semestern, bestehend aus einem MC
Anteil mit 580 Fragen verteilt auf vier 
Tage und mundlicher Tell zu zwei Fa· 
chem und mit 3. Abschnltt der Arztlichen 
Prufung nach dem Praktischen Jahr im 
Krankenhaus als mundliche Prufung, 
sich erstreckend Ober drei Fachgebiete. 

Prufungen im Osten 

lnhaltlich bestehen wenig Unterschiede 
zum Medizlnstudium West. Die einzel
nen Zasuren ahneln sich, dabei ist die 
Aufteilung der Facher auf die einzelnen 
Abschnitte z.T. unterschiedlich. 

4 0 

Die Prufungen jedoch sind in der Mehf
zahl mundliche. In wenigen Fa.chem kom
men schriftliche Prutungen zur Anwen
dung. Dabei handelt es sich um Facher, 
die nur Belegcharakter haben, wie Pa
thophysiologie, oder die sogenannten 
kleinen Facher, wie z.B. Geschichte der 
Medizin, Stomatologie oder Physiothe
rapie. Die mundlichen Exarnina vor dem 
Praktischen Jahr verteilen sich dabei 
auf ein gesamtes · das 10. - Semester. 

Rechtliche Grundlagen 

Der Einigungsvertrag hatte die Aufga
be, den rechtlichen Rahmen fOr die • in 
fast allen Fallen - Angleichung der 
Gesetzgebung Ost an die Gesetzge
bung West zu stellen. In den rneisten 
Fallen geschah das mit der Festlegung 
von Stichdaten, in manchen Fallen durch 
Obergangsregelungen, in seltenen durch 
gleichzeitige Anderung von westdeut
schen Gesetzen und Verordnungen, um 
bei dieser Gelegenheit auch still und 
heimlich elniges im Westen in die ,,rech
te Bahn" zu bewegen. 

Die Arztlnnenausbildung wird durch die 
Bundesarzteordnung (BOA) und die 
Approbationsordnung fur Arzte (ApprOA) 
geregelt. In der ApprOA befinden sich 
Festlegungen zum Ausbildungsziel, zur 
inhaltlichen sowie strukturellen Gestal
tung des Studiums und auch die zu den 
Prufungen. 

Folgende Regelungen enthielt der An· 
hang des Einigungsvertrags: 

Studierende der lmmatrikulationsjahr• 
gange vor dem 3. Oktober 1990, die 1hr 
Studium in den neuen Bundeslandern 
fortsetzen, studieren auf DOR-Recht 
basierend, wenn sle ihr Studium bis zum 
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31. Dezember 1998 beenden. Fur den 
lmmatrikulationsjahrgang 1991 wird das 
Studium bis einschlieBlich des Physi
kums nach DOR-Recht, sofern das Phy
sikum bis zum 31. Dezember 1994 be
standen wird, mit Beginn des klinischen 
Abschnitts nach westdeutscher ApprOA, 
tor die lmmatrikulationsjahrgange ab 
i 992 mit Beginn des Studiums nach 
westdeutscher ApprOA durchgefuhrt. 
Hinsichtlich der Art der Prufungen kon
nen ,.besondere Regelungen ( ... ) getrof
fen werden." (Einigungsvertrag, Anlage 
II, Kapitel 10, Sachgebiet D, § 14 a [4]) 

Auf dieser Kann-Bestimmung basierte 
die rechtliche Seite der Argumentation 
derostdeutschen Studierenden, die MC
PrOfungen nicht elnzufOhren. Desweite
ren schreibt der Einigungsvertrag fest, 
daB die medizinischen Fakultaten im 
Sommer 1994 nochmals mundliche PrG· 
fungen furdas Physikum und den ersten 
khnischen Abschnitt anbieten und bis 
31 . Dezember 1998 den Studiengang 
Medizin nach DDR-Rechtvorhalten mus
sen. Das erstere wird, wie mir zumindest 
fur Leipzig bekannt ist, realisiert. Ob und 
wie das zweite Umsetzung findet, bleibt 
noch abzuwarten. 

Probleme des Prufwesens beim 
Medizinstudi um 

Bei der Diskussion Ober Prufungen, de
ren Sinnfalligkeit bezuglich ihrer Positio
nierung in Studiengangen und die unter
schiedlichen Standpunkte der an einer 
Prufung Beteiligten sowie der nur als 
Verordnungsgeberlnnen Eingreifenden 
muB ein Blick auf die Aufgaben einer 
Prufung geworfen werden. Dabei be
steht eine Reihe von Moglichkeiten der 
Ansatze fur die Formulierung dieser. Die 
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Betrachtung der PrOfung als Selektions
maschine gegenuber dem Monster der 
Pruflinge greift zu kurz. 

Als Funktlonen konnen die Facherlegiti
mation und Disziplinforderung, die Se
lektion und Statuszuweisung, der Kom
petenznachweis und die Steuerung des 
Lehrens und Lernens sowie die Ruck
kopplung angesehen werden. Dabei er
folgt die Einschatzung immer aus dem 
subjektiven Blickwinkel der Betroffenen 
und deren Stellung im Prutwesen her
aus. So erklaren slch auch die unter
schiedlichen Beurteilungen, Sachkoali
tionen und die beabsichtigte oder unbe
absichtigte Oberbetonung oder Unter
druckung bestimmter Argumentations
linien. Bei der Betrachtung der folgen
den Problematik sollte dies einbezogen 
werden, wle wohl auch bei der des eige
nen Standpunkts. Was natOrlich am Ende 
die Frage aufkommen lieBe: Wer hat 
eigentlich Recht? In Beziehung dazu 
stellt sich die Fraga: Wer fuhlt sich war
um ungerecht behandelt? Bel der Medi
zin stellt sich die Fraga, ob beide Pru
fungsmethoden - MC und mOndlich · 
den Anforderungen gerecht warden. 

Es offenbart sich das Dilemma, daB das 
Ausbildungsziel nur vage formuliert ist. 
Der Verordnungsgeber definiert einen 
eigenverantwortlichen und selbstandig 
tatigen Arzt. Das Wissen der Medizin 
vermehrt sich standig. Es entstanden in 
den letzten dreiBig Jahren immer mehr 
Facharztrichtungen und Subspezialisie
rungen. Es fehlt aber eine Definition, 
was das Kernwissen darstellt. Desglei
chen besteht auch keln Nachweis Ober 
das Verhaltnis von Prufungswissen zur 
professionellen Leistung im Alltag. 
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Eine PrOfung ist um so gultiger, je gro
Ber die Stichprobe, je rnehr die PrO
fungssituation den Berufsalltag ,,simu
liert" und je mehr die Leistungsanforde
rung in Beruf und PrOfung vergleichbar 
sind. 

Bel der Medizin besteht das Problem, 
daB bestimmte Fahigkeiten und Fertig
keiten nicht adaquat gelehrt, geschwei
ge denn derzeit mit MC oder mOndlich 
abprufbar sind, wie z.B. praktische Fer
tigkeiten, psychische Fahigkeiten (kom
munikative Kompetenz), Einstellungen 
(,.geistige und ethische Grundlagen"). 
Im angelsachsischen Raum glbt es hier 
seit zwanzig Jahren BemOhungen und 
Erfahrungen mitder AbprOfung von prak
tischen Fertigkeiten und der Fahigkeit, 
Anamnesen zu erheben (objective struc
ture clinical examination). In der BRO -
neu und alt - wird sich in der Hauptsa
che auf die AbprOfung von Fachwissen 
beschrankt. Dabei bedient man sich als 
Konsens Ober die Anforderungen eines 
Gegenstandskatalogs, der unter maB
geblicher Beteiligung der Fachgesell
schaften erarbeltet und Oberarbeitetwird. 
In der ODA existierten ahnliche Regel
werke. 

Kurz seien die Vor- und Nachteiie der 
MC-Prufungen skizziert: 

Fur die MC-Prufung sprechen: 
Sie besitzen eine hohe Reliabiii

tat und sind .,verwaltungsgerichtssicher", 
d.h. ihre Ergebnisse konnen meist nicht 
vor Gericht angefochten warden, sofern 
nicht Ober ein Gutachten eine andere 
Losungsmoglichkeit nachgewiesen war
den kann. 

Sie nehmen den Hochschulleh
rern die Arbeit der .,AbprOfung" von gro
Ben Studierendenzahlen ab. 
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FOr den PrOfling wird formal der 
psychische StreB vermindert, da die 
asymetrische soziale lnteraktion zwi
schen Pruter und PrOfling entpersonifi
ziert wird. Die Frage steht, ob dies durch 
die immense Menge an Prufungsstoff 
kompensiert wird. 

Gegen die MC-Prufung sprechen: 
Der teilweise komplizierte Auf

bau der PrOfungsfragen ist wirklichkeits
fremd, und ihre korrekte Beantwortung 
erfordert ein spezielles Training. Dabei 
wird nicht vorrangig der Stoff, sondern 
die Strategie zum Umgang mit MC-Pru
fungen erlernt. 

Es wird ausschlieBlich Fakten
wissen abgefragt. Ob die Studierenden 
Zusammenhange verstanden haben, 
kann nicht geprOft warden. 

Aus den geschilderten Punkten folgt, 
daB die MC-PrOfung praxisfern ist, da 
nicht in der Hauptkomrnunikationsform 
des Arztes mit dem Patienten - mOnd
lich - geprOftwird, und durch PrOfen von 
Faktenwissen der Komplexizitat der Pra
xis nicht Rechnung getragen wird. Da
mit wird auch die Intention, den Unter
richt im Studium, ,,soweit moglich und 
zweckmaBig, nicht am einzelnen Fach
gebiet, sondern am Lehrgege~~tand" 
auszurichten (7. Novelle ApprOA, § 2, 
(1 ]), negiert. 

Eine alte Binsenweisheit besagt, dal3 
nur gelernt wird, was geprOft wird, unab
hangig wie sinnvoll ein Curriculum ge
staltet ist. Praktisch-klinische Fragestel
lungen oder in Zusammenhangen zu 
lernen erweist sich bei MC-PrOfungen 
als kontraproduktiv. Mir ist aus meinem 
studentischen Umfeld bekannt, daB Stu
dierende, die fOr MC-PrOfungen nicht 
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bekannte Fragen nach dem AusschluB
verfah ren (kommen sie dran oder 
nicht?), sondern wie fOr eine mOndliche 
PrOfung lemen - also mit dem VerlaB 
auf Zusammenhange als EselsbrOcken 
-, deutlich schlechtere Ergebnisse er
zielten. 

Aus diesem Tatbestand la.Bt sich auch 
die Randstandigkeit von psychosozia
len, sozialmedizinischen, primarmedizi
nischen und ganzheitlichen Aspekten 
tor Gesundheit und Krankheit beim Wis
sender Studierenden erklaren, da dlese 
fast nicht geprOft werden bzw. mit MC 
nlcht abprOfbar sind. 

Die Hochschullehrer haben keine dlrek
te ROckkopplung zum Lehrergebnis; sle 
warden von den Studierenden entfrem
det. Hier stellt sich jedoch die Frage, 
warum dieser ProzeB durch die universi
tatsinternen Seminar- und Praktikums
kontrollen nicht kompensiert wird. 

Bei der Betrachtung der mundlichen 
Prufung ra!len die schlechtere Validitat, 
Reliabilitat und Praktibilitat gegenuber 
der MC-PrGfung auf. Genauso wie bei 
der MC-PrOfung findet nur eine Stich
probe statt. Da diese kleiner 1st, kommt 
desofteren der Verdacht auf, daB die 
Noten den PrOfer und nicht den PrOfling 
charakterisieren. Die mOndliche PrOfung 
laf3t jedoch zu, den PrOfllng das Fach
wissen in Zusammenhangen darstellen 
zu lassen. VerknOpfungspunkte zu an
deren Fragestellungen konnen darge
stellt werden. 

Bei der mOndlichen Prufung herrscht 
sine asymrnetrische soziale lnteraktion 
vor, die durch das Gefalle PrOfer - PrOf- L 

ling charakterisiert ist. Dadurch ist es 
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dem PrOfling auBer durch das Angebot 
seines Wissens nicht moglich, die PrO
fungssituation zu beeinflussen. Dies liegt 
nur beim Pruter. Er kann das Gefalle 
durch Wortwahl, Stimrnlage und die Fra
ge an sich beeinflussen. Auch hangt das 
PrOfungsergebnis davon ab, ob der Pro
fer bei der Formulierung neuer Fragen 
sich auf die Schwachen oder Starken 
des PrOflings bezieht. Der PrOfer muB 
unterdrOcken, daB der erste Eindruck 
den Gesamteindruck beeinfluBt. 

Im Diskurs Ober die mOndliche PrOfung 
zwischen in BRO/alt und neu studieren
den Medizinerlnnen fallt eine deutliche 
Diskrepanzbei derBeurteilung dermOnd
lichen Prufung auf. Westdeutsche Medi
zinstudierende berichten von schlech
ten Erfahrungen. Die asymmetrische so
ziale lnteraktion wird kaum gelockert. 
Die Lehrenden fragen oft Faktenwissen 
aus ihrer Subspezialisierung ab. 

Die Medizinstudierenden aus-den neu
en Ui.ndern konnen davon berlchten, 
daB die PrOfenden versuchen, das asy
metrische soziale Verha.ltni.s positiv zu 
beeinflussen. Auch warden viel mehr 
PrOflinge auf grundlegende Fragestel
lungen und die Darstellung von Zusam
menhangen abgefragt, ohne Spezifika 
auBen vor zu lassen. Die Lehrenden 
legen Wert auf die Teilnahme am PrOf
geschehen und artikulieren Genugtu
ung Ober die geschilderte studentische 
Erfahrung. Aus dieser Sicht mag die 
Ablehnung von MC-PrOfungen in den 
neuen Landern verstandlich erscheinen. 

Die Kritik an der MC-PrOfung findet auch 
'in der Studienreformdiskussion ihren 
Niederschlag, ging sie doch oft vom 
gleichen Pfrrsonenkreis aus. 

,. 
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Die AppOA wurde in ihrer Geschichte 
siebenmal novelliert. Dabei verk0rzten 
sich die Abstiinde der Novellierungen. 
Gleichzeitig lieB sich die Sti.ickwerkhaf
tigkeit bei diesem Tun immer weniger 
verheimlichen. Bei der Bestiitigung der 
7. Novella durch den Bundesrat forderte 
dleser eine grundsiitzllche Reformierung 
des Medizinstudiums. Zu diesem Zweck 
setzte das Bundesgesundheitsministe
rium eine Sachverstiindigengruppe ein, 
der Vertreterlnnen aller lnteressengrup
pen angehbrten, die bei diesem Vorha
ben mitreden wollten. Im Ergebnis der 
Arbeit der Sachverstandigengruppe 
wurde bez0glich der Pri.ifungen gegen 
den Widerstand des IMPP ein Kompro
miB formuliert, der eine deutliche Zu
rOckdriingung der MC-Pr0fungen vor
sieht. Ahnlich auBerte sich auch der 
Wissenschaftsrat in seinen im Sommer 
'92 erschienenen Leitlinien zur Refor
mierung des Medizinstudiums. 

1993 ki.indigte dann Minister Seehafer 
an, eine neue AppOA solle noch in der 
laufenden Legislaturperiode, also bis 
Herbst 1994, verabschiedet warden. 

Argumentation in den neuen Lan
dern gegen Einfuhrung der MC
Prufungen 

Im Klima der Kritik an der MC-Pr0fung, 
der Im Einigungsvertrag enthaltenen 
Kannbestimmung zur Umgehung der 
MC-Pri.ifung und der fortschreitenden 
Diskussion um eine neue AppOA ent
schlossen sich In den neuen Liindern 
Studierende und Hochschullehrer, die 
Eintohrung der MC-PrOfungen in den 
neuen Landern abzulehnen. Dabei fOhr
ten neben der inhaltlichen Kritik an der 
MC-PrOfung noch folgende Punkte zu 
diesem Schritt: 

4 4 

Trotz der Unsicherheiten an den Medlzi
nischen Fakultaten und Akademien in 
den neuen Landern im Zuge derWende 
konnte die Lehre und der damit verbun
dene Pr0fungsbetrieb strukturell auf
rechterhalten warden. Es bestanden an 
jeder Fakultat und Akademie Prufungs
iimter, die die Pri.ifungen organisierten 
und ihren Ablauf koordinierten. 

Durch die Umsetzung der AppOA in den 
neuen Landern mOssen die Hochschu
len die Curricula tor die betroffenen 
Matrikel neu ordnen. Gleichzeitig muB 
das Studium nach DDR-Recht auslau
fend waiter angeboten werden. Bei der 
Umgestaltung des Studiums hin zurwest
deutschen AppOA kommen - so in 
Leipzig - Spielraume kaum zur Nut
zung. Die Chance, bei der Umgestal
tung ausgefahrene Gleise zu verlassen, 
ergreift die Leipziger Fakultat fast nicht. 
Wirfinden die Ursache hierfOr einerseits 
in der Fixierung der Hochschulen auf 
personelle und strukturelle Problems im 
Zuge der Wende, die prima facies als 
wichtiger als die Lehre eingestuft war
den, und - lokal wohl unterschiedlich -
am wieder frei zu Tage tretenden Kon
servatismus in der - nicht nur - ostdeut
schen Hochschullandschaft. 

Konnte das Bundesgesundheitsministe
rium halbwegs seinen Zeitplan zur Ein
fOhrung der neuen AppOA einhalten, 
bestunden nicht nur, wie dann im We
sten, zwei g0ltige Regelwerke, sondern 
drei. Dies w0rde die ostdeutschen Fa
kultiiten var erhebliche Probleme stel
len. 

Aus studentischer Sicht konnte in der 
derzeitigen Studienreformdebatte das 
Weiterbestehen des ostdeutschen Pr0-
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fungswesens bis zur Eintohrung derneu
en AppOA auch die Moglichkeit bieten, 
durch die parallele Evaluierung beider 
Pri.ifungssysteme wertvolle Impulse tor 
die Diskussion um eine im Zuge der 
neuen AppOA vorzunehmende Neuge
staltung der Pri.ifungen zu erhalten. 

So laBt sich die Motivation tor eine Ab
lehnung der MC-Pri.ifungen wie folgtkurz 
zusammenfassen: Wieso sollen die neu
en Lander ein Pr0fungssystem fur einen 
Zeitraum van zwei bis drei Jahren neu 
eintohren, wenn noch ein funktionieren
des Prufwesen existlert, dessen Fort
bestehen bis zur Eintohrung der neuen 
AppOA durch die Kann-Regelung aus 
dem Einigungsvertrag abgesichert war
den kann? Zumal das MC-Verfahren arg 
ins Gerede gekommen ist. Nur noch das 
IMPP la.Bt sich - als davon lebende 
Institution - nicht davon abbringen, MC 
zu loben. 

Aktivitaten in den neuen Uindern 
gegen die Einfuhrung der MC
Prufungen 

Ats erste begannen im Herbst '92 die 
Medizinstudierenden derCharite in Ber
lin, sich gegen die MC-Pr0fungen zu 
engagieren. Sie initiierten, daB sich der 
Fakultiitsrat der Charita gegen die Ein
tohrung der MC-Pr0fungen aussprach. 
Schreiben der Studierenden an die zu
stiindigen Berliner Senatoren und Bun
desminister In Bonn blieben vorerst un
beantwortet. Gleichzeitig schrieben die 
Berliner Medizinstudierenden die Fach
schaften und Dekane der ostdeutschen 
medlzinischen Fakultaten an mit der Bit
te, sich den Aktivitaten an der Charita 
anzuschlieBen. 

Im Februar '93 lehnte der Senat der 
Medizinischen Akademie ,,Carl Gustav 
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Carus" Dresden auf Antrag des Pror,~.k
tors tor Bildung Prof. Wunderlich die 
Einfi.ihrung der MC-Pr0fungen ab. Im 
April schloB sich auf studentische Initia
tive die medizinische Fakultiit der Uni
versitiit Leipzig der Ablehnung van MC 
an. Bis Ende '93 folgten auBer Magde
burg alle medizlnlschen Fakultaten der 
neuen Lander diesem Schritt, davon 
Dresden und Jena einstimmig. 

Im Mai begannen die ersten Versuche, 
die Aktivitaten gegen die ElnfOhrung der 
MC-Pr0fungen im Rahmen der AG ,,Stu
dlengestaltung in den neuen Bundes
liindern" der Fachtagung Medizin zu ko• 
ordinieren. Die Fachtagung ist die legiti
mierte Vertretung der Medizinstudieren
den in der BRD. In ihr haben sich alle 
Fachschaftsriite/StudentlnnenRiite-Me
dizin zusammengeschlossen. 

Ab Juni '93 fOhrten die beiden Studen
tlnnenRate-Medizin der sachsischen me
dizinischen Fakultaten ihre Aktionen ge
meinsam durch. Wlrforderten die Staats
minister tor Sozlales, Gesundheit und 
Familia, Herrn Geisler, und tor Wissen
schaft und Kunst, Herrn Meyer, auf, sich 
gegen die Eintohrung der MC-Pri.ifun
gen einzusetzen. Minister Geisler wand
te sich an den Bundesminister tor Ge
sundheit Seehafer mit der Bitte, tor die 
neuen Lander die Durchtohrung der MC
Pr0fungen im Hinbllck auf die kommen
de neue Approbationsordnung tor eine 
Obergangszeit auszusetzen. Minister 
Seehofer iiuBerte sich abschliigig. 

Nach einem Gespriich mit Vertretern 
der beiden oben genannten siichsischen 
Ministerien und der regierungsstellen
den Landtagsfraktion der CDU wandten 
wir uns mit der Bitte um einen Ge-
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sprachstermin an Minister Seehofer. 
Dabei wurden wir von der CDU-Land
tagsfraktion unterstutzt. 

Im November 1993 gelang es erstmalig, 
ein Treffen mit Vertreterlnnen aller ost
deutschen Fachschaftsrate/Studentln
nenRate-Medizin zu veranstalten. Dies 
hatte auch dahingehend Bedeutung, als 
es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelun
gen war, alle ostdeutschen Fachschaf
ten in die Arbeit der Fachtagung Medizin 
zu integrieren. 

Im Rahman der AG ,,Studlengestaltung 
in den neuen Bundeslandem" forderten 
wir gemeinsam mehrmals Minister See
hofer auf, uns zu einem Gesprach zu 
empfangen, trugen unser Anliegen dem 
PetitionsausschuB des Bundestags vor 
und machten die Presse mehrfach auf 
unsere Aktivitaten aufmerksam. 

lnzwischen kam es auch in den anderen 
neuen Bundeslandern auf Initiative der 
jeweiligen Fachschaften zu Reaktionen. 
In Sachsen-Anhalt stand im Landtag 
eine fraktionsObergreifende Entschlie
Bung kurz vor der Verabschiedung. In 
Mecklenburg-Vorpommem sprachen 
sich die Kultusministerin und der Mini
ster fur Soziales gegen die Einfuhrung 
von MC aus, machten jedoch auf die 
fehlende Zeit fur eine Bundesratsinitiati
ve aufmerksam. Der Wissenschaftsrat 
erklarte sich bereit, sich mit uns zu el
nem Gesprach zu treffen. lnzwischen 
wurde im Bundesgesundheitsministeri
um die Sache Ober ein viertel Jahr ver
schleppt. 

Ende Januar '94 erhielten wir endlich 
elne Zusage fur ein Gesprach mlt Dr. 
Wanner, dem zustandigen Referatslei-
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ter aus dem Bundesgesundheltsmini
sterium, das Mitte Februarstattfand. Die 
drei teilnehmenden Studierenden aus 
Dresden, Leipzig und Jena und der Stu
diendekan der Dresdner medizinischen 
Fakultat muBten !eider feststellen, daB 
sich die MinisterialbOrokraten sehr we
nig mit unserem Anliegen beschaftigt 
hatten und zu keinerlei Lockerung der 
eigenen Position bereit waren. Nach 
Ansicht des Ministeriums bleibe die 
Kann-Bestimmung nicht anwendbar, da 
keine auBergewohnlichen GrOnde eine 
DurchfOhrung der MC-PrOfungen ver
hindem wOrden. Sie wiesen auf das 
Dogma der bundeseinheitlichen Prufung 
hin. Auf3erdem betonten sie, daB sich 
die BRD in einem Superwahljahr befin
de, in dem wohl in der Bevolkerung kein 
lnteresse fur die Partikularinteressen 
einiger Medizinstudierender bestunde. 

Wie gestaltete sich die Aktivitaten ge
gen die EinfOhrung der MC-PrOfungen 
vor Ort? Dies soil nur am Beispiel Leip
zigs illustriert warden. 

In Leipzig brachten wie an fast alien 
ostdeutschen Fakultaten die Studieren
den die MC-Diskussion auf die Tages
ordnung. Anfang April 1993 stellten die 
studentischen Mitglieder des Fakultats
rats den Antrag, der Fakultatsrat moge 
fur Leipzig die EinfOhrung der MC-PrO
fungen ab Sommersemester 1994 ab
lehnen. Der Antrag wurde mlt groBer 
Mehrheit angenommen. Die Diskussio
nen im StuRa-Med. zeigten deutlich, 
daB die Forderung nach der Beibehal
tung mOndlicher PrOfungen nur an eine 
Verbesserung der mOndlichen PrOfun
gen gekoppelt werden konne. Bestatigt 
wurde dies durch das Ergebnis einer 
Umfrage unter Medizl nstudierenden des 
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1. - 3. Studienjahres. In Gesprachen mit 
dem Studiendekan der medizinischen 
Fakultat forderten wir darauthin: 
- Recht auf Einsicht In das Prufungspro
tokoll, 
- Bekanntgabe des voraussichtlichen 
PrOfers, 
- Wiederbelebung einer Kommission 
zur PrOfung studentischer Beschwer
den im Zuge der PrOfungen, 
- die Pruter sollten nicht vor Entschei
dung Ober die Bewertung der PrOfung 
Einsicht In den PrOfungsbogen nehmen, 
- breitere Veroffentlichung derPrOfungs
ordnung. 

Desweiteren erschien es uns notwen
dig zu erfahren, wie und wann im Zuge 
der Wende die PrOfungsordnung gean
dert wurde, und ob dies jeweils vom 
zustandigen Gremium - dem Fakultats
rat - oder durch den Studiendekan 
geschah. Der Studiendekan zog sich 
hinter Argumente zurOck wie die sich 
standig andemde Rechtslage. Auch soll
ten .,keine schlafenden Hunde geweckt 
werden". Es sel nicht notig, die Studie
renden Ober ihre Rechte aufzuklaren, 
zumal dies nur 3% der Studierenden 
betrafe, und dies waren die schlechten 
Studierenden, und fur die wolle sich der 
Studentenrat noch einsetzen? Die Ein
losung von Forderungen, die dann eln
klagbarwOrden, tanden Ablehnung. Das 
Angebot des StuRa-Med., die Verof
fentlichung der PrOfungsordnungsande
rungen im Endoskop, der Zeitung des 
StuRa-Med., zu Obernehmen, brachte 
den Vorwurf des tendenziosen Journa
lismus ein. 

Im Oktober '93 bildete sich eine Arbeits
gruppe, die sich mit der MC-Problematik 
befaBte. Zur gleichen Zeit setzte die 
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verstarkte Koordination der Aktionen 
unter den ostdeutschen Studierenden
vertretungen ein. Unter anderem ent
warfen die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
einen .Brief an Bundesgesundheitsmlni
ster Seehofer, der von Leipziger Profes
soren unterzeichnet we rd.en sollte. Etwa 
15 Professoren beteiligten sich. Der 
Dekan lehnte ab. Er mOsse die Amtswe
ge einhalten. So seien ihm seine Hande 
gebunden. Der Studiendek~n auBerte 
sich dahingehend, daB e.r gl_e Aktio'],en 
nicht ablehne; abwarte urid durchaus 
bereit sei, eventuell erbrachte Resultate 
umzusetzen. 

Defizlte in Diskurs und Aktivitaten 

Die Aktivitaten ostdeutscher Medizin
studierender gegen die MC-PrOfungen 
setzten zu spat ein. Bei konsequenter 
Bearbeitung des Problems waren wohl 
nur Erfolge erzielt worden, wenn eine 
neutonflanderweite Koordinierung be
reits im Sommer 1992 eingesetzt hatte. 
Trotzdem bleibt es beachtenswert, wie 
in kurzer Zeit unter dem Walten der 
Sachzwange Kontakte geknOpft und -
mit bei den meisten Beteiligten wenig 
vorhandener Erfahrung in der hochschul
politischen Arbeit - Krafte in den einzel
nen Fachschaften mobilisiert wwden. 

Durch die knappe Zeitspanne der Aktivi
taten an sich und die dadurch gesetzten 
Umits fur gemeinsame Diskussionen 
blieben vieie Fassetten der Oiskussion 
Ober PrOfungen unberOhrt. Sich auf das 
gemeinsame Feindbild der MC-PrOfun
gen verlassend, karnen Alternativen und 
Nachteile mOndlicher PrOfungen kaum 
in den ostdeutschen studentischen Dis
kurs. Mogllche Forderungen zur Ver
besserung der mOndlichen PrOfungen 
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aus studentlscher Sicht wurden oben 
am Belspiel Leipzigs beschrieben. 

Im Sommer '92 legte der Wissenschafts
rat seine Leitlinien zur Neuordnung des 
Medizinstudiums vor. Seit 1989 bestand 
beim Bundesministerium fur Gesund• 
heit eine Sachverstandigengruppe zur 
Neuordnung des Medizinstudiums, die 
Im Fr0hjahr '93 ihre Vorschlage zur Re
formierung des Medizinstudiums vorleg
te. Seit Beginn der Arbeit der Sachver
standigengruppe beschaftigte sich die 
Fachtagung Medizin, insonderheit lhre 
Ar.beitsgruppe .studienreform" mit Fra• 
gen einer Reformierung des Medizinstu
diums. In diesem Zusammenhang wur
den auch Probleme des Pr0fungswe
sens diskutiert und alternative Pr0fungs
formen erortert. AuBer Einzelpersonen 
beteiligten sich die ostdeutschen Medi• 
zinstudierenden nicht an dieser Debat
te. Sie blieb bei den meisten Studentln
nen in den neuen Landem unbeachtet. 
Ausnahmen bestanden und bestehen in 
Berlin und Leipzig. So blieben diese 
weitergehenden Punkte wahrend der 
Anti-MC-Aktionen unbesprochen und 
konnten derart in ohnehin fehlende kon
zeptionelle Arbeit nicht einflieBen. 

Bei der Argumentation fur m0ndliche 
Pr0fungen und gegen MC-Pr0fungen 
wurde sich zu sehr auf wenig definierte 
Schlagworte und ihre Auswirkungen ver
lassen, wie z.B. die Rede von der . ost
deutschen Pr0fungskultur". Durch die 
Wellen der Neuberufungen in den neu
en Landern begann eine Ostwestdurch
mischung der Lehrstuhlinhaber. Schon 
jetzt zeigt sich, daB westdeutsche Pro
fessoren nicht den Gewohnheiten der 
ostdeutschen PrOfungskulturfolgen, son
dem dazu neigen, Spezifika ihrer Sub-
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qualifikationen abzufragen. Diese Art des 
Fragens kommt dann inhaltlich dem 
Vorwurf gegen0ber der derzeitigen MC
Pr0fung, zu sehr Details statt Zusam
menhange zu pr0fen, sehr nahe. 

Neben Defiziten auf studentischer Ebe
ne !assen sich auch solche auf admini
strativer und professoraler Ebene fest
machen. Eine Evaluierung des ostdeut
schen Pr0fungswesens blieb aus. Statt
dessen griff pauschale Umstellung. Ge
rade in der jetzigen Phase einer Diskus
slon um die Reformierung des Medizin
studiums und der allgemeinen Kritik am 
derzeitigen MC-Verfahren hatte eine 
Evaluierung aufschluBreiche Beitrage 
llefern konnen. 

Ostdeutsche Vertreterlnnen waren zu 
wenig in die Gremienarbeit eingebun
den, die slch mit der Reform des Medi
zinstudiums bescha.ftigten. Wah rend die 
Fachtagung Medizin nach dem Oktober 
1990 noch errelchte, daB neben ihren 
beiden westdeutschen Delegierten auch 
ein ostdeutscher in der Sachverstandi
gengruppe zu Fragen der Neuordnung 
des Medizinstudiums Platz fand, blie
ben die Ostdeutschen bei den anderen 
Gruppierungen in derSachverstandigen
gruppe (Landeradministrationen, Ver
bande usw.) unterreprasentiert. 

Genauso, wie sich Studierende auf ihre 
Schlagworte verlieBen, fand auch auf 
professoraler Ebene an den Fakultaten 
keine Diskussion zum Problem der Pr0-
fungen statt. Gleichzeitig laBt sich von 
Leipzig berlchten, daB auch die Illusion 
verbreitet war, Mahnungen an die Obrig
keit mittels Beschl0ssen von Gremien 
erzeugten automatisch befriedigende 
Erfolge. Auch zeigte sich - wie oben 
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berichtet - so manche Blute des Unter
tanengeistes. 

In der Diskussion um die Reformierung 
des Medlzinstudiums wurde der Kom
plex Pr0fungen fast nur unter admini
strativer, aber wenig unter inhaltlicher 
Perspektive diskutiert. Die Anforderun
gen an das Curriculum - wle etwa 
p roblemorientiert, facher0 bergreifend/ 
interdisziplinar, Verzahnung von Klinik 
und Vorklinik • hatten auf die Art der 
Pr0tung 0bertragen warden mOssen, um 
schlussige Pr0fkonzepte zu erarbeiten. 
Die Fachtagung versuchte, diese Dis
kussion zu f0hren. Sie blieb aber unter 
den Zwangen des zeitlichen Limits der 
Treffen und der von auBen herangetra
genen Sachzwange und Themen un
vollendet. 

Abgesang 

Die Diskussion zur Verhinderung der 
EinfOhrung der MC-Pr0fungen in den 
neuen Landern scheint nun vom Tisch. 
Zur Erleichterung der Vorbereitung der 
erstmaligen MC-Pr0fungen im Sommer 
'94 bleibt als zynischer Trost das Ange
bot des IMPP, Testklausuren zu organi
sieren. 

Llteratur und Quellen: 

lnzwlschen erging Ende Dezember '93 
aus dem BMG der Diskussionsentwurf 
tor die neue AppOA. Die Vorschlage der 
Sachverstandigengruppe ignorierend, 
bleibt bez0glich der Pr0fungen alles beim 
Alten, so daB beim Gesprach im BMG zu 
den MC-Pr0fungen einigen wichtigen 
Saulen der studentischen Argumentati
on der Boden entzogen schien. Die Lan
der, Studierende und der Medizinische 
Fakultatentag protestierten gegen den 
Diskussionsentwurf. Die Lander mahn
ten an, daB sich das BMG an Vorgaben 
des Bundesrates zur Neuordnung des 
Medizinstudiums zu halten und die neue 
AppOA im Konsens mit den Landern zu 
entstehen habe. Obwohl so die Diskus
sion auch zum Thema Pr0fungen wie
der einigen Spielraum laBt, bleibt abzu
warten, ob dieser 0berhaupt zur Nut
zung gelangt. 

Gero Buhler, Medizinstudent im 8. 
Semester an der Universitiit Leipzig, 
vertrat die ostdeutschen Medizinstu
dierenden in der Sachverstandigen-
gruppe zu Fragen der Neuordnung 

des Medlzinstudiums beim Bundesmi
nisterium fOr Gesundheit 

• AG Studiengestaltung in den neuen Landern der Fachtagung Medizin: Auswertung des 
Fragebogens zur Studiengestaltung, Leipzig 1992 (Typoskript). 

*AG Studiengestaltung in den neuen Landern der Fachtagung Medizin: MC-Reader, 
Dresden 1994 (Typoskript). 

• Approbationsordnung fOr Arzte, 7. Novellierung. 

• Birkel, P.: MOndliche PrOfungen. Zur Objektivitat und Validitat der Leistungsbeurteilung; 
Boch um: Verlag Ferdinand Camp, 1978. 

• Bundesministerium fOr Gesundheit (Hrsg): Kurzfassung Bericht der Sachverstandigen
gruppezu Fragen der Neuordnung des Medizinstudiums beim Bundesministerf0rGesund
heit Marz 1993. Bonn 1993 (Typoskript). 
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• Bussche, H. v. d.: PrOfungen in der arztlichenAusbildung - Funktionen, MOglichkeiten und 
Grenzen; in: Habeck, D.; Schagen, U. ; Wagner, G. (Hrsg.): Reform der Arzteausbildung: 
Neue Wege in den Fakultaten; Berlin: Blackwell-Wissenschaftsverlag, 1993, S. 91 - 107. 

* Vert rag zwischen der Bundesrepublik Deutsch land und der Deutsch en Demokratischen 
Republik Ober die Herstellung der Einheit Deutsch lands - Einigungsvertrag -; Bonn 1990. 

* Fachtagung Medizin: Resolut ion zur Aussetzung der EinfOhrung van MC-PrOfungen in den 
neuen Landern, in: Fachtagung Medizin, Rundbrief Nr. 7, Oktober 1992, S. 12. 

* Stelzner, S.: Keine Multiple-Choice-PrOfung in Leipzig! in: Endoskop, Zeitung des 
StudentlnnenRat-Medizin Leipzig, Mai 1993, S. 17. 

* Wissenschaftsrat (Hrsg.): Leitlinien zur Reform des Medizinstudiums. Ors. 814/92, 
Bremen 1992 (Typoskript). 
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Matthias Perleth (Magdeburg): 

Zur Frage der Einschatzung klinischer Kompetenz Im 
Medlzinstudium - ein Beitrag zur Diskussion um die Einfuhrung der 

Multiple-Choice-Prufung 

The truth is, we have outrun an educational system 
framed in simpler days and for simpler conditions. 

(Sir William Osler, 1913) 

Einleitung 

Die Diskussion um die "richtige" PrO
fungsform im Medizinstudlum droht durch 
die scheinbare Alternative: Multiple
Choice- oder mOndliche PrOfungen, den 
Kem dar Sache zu verfehlen. Zu sehr 
scheint das Ziel der StaatsprOfungen, 
namlich die Sicherstellung der arztlichen 
Kompetenz, also das Was, mit der Fra
ge der Methode, also dem Wie, ver
mischt. Das heiBt, wahrend der Staat 
eine effektive Methode der Qualitatssi
cherung im Staatsexamen Medizin als 
oberste Ausbildungsbehorde gewahren 
muB, geraten die Studierenden oft in 
einen Lern-Prufungskonflikt, wenn die 
PrOfungsmethode und die individuelle 
Lernmethode zu sehr differieren. Dieser 
Artikel will elnen Beitrag zur Versachli'
chung einer Diskussion anbieten, die in 
gewisser Weise die Diskussion um die 
EinfOhrung der Multiple-Choice-Prufun
gen Ende der Sechziger Jahre wieder
holt. 

Die derzeit gOltige Approbationsordnung 
in Form ihrer 7. Novelle wlrd in den 
nachsten Jahren auch in den neuen 
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Bundeslandern umgesetzt sein, doch 
wird ihre GOltigkeit durch die angestreb
te .grundsatzliche Erneuerung des Me
dizinstudiums" (Seehafer) wohl auf we
nige Jahre begrenzt sein. Darin wird 
zwar der Stellenwert des MC-Verfah
rens reduziert, aber das Verfahren wird 
prinzipiell beibehalten. MOndliche PrO
fungen sollen starker als bisher gewich
tet werden. Die folgenden AusfOhrun
gen warden dadurch nicht an Aktualitat 
einbOBen. 

Nach einer kurzen Beschreibung der 
Sachlage wird die Kritik an den beiden 
,,Hauptkontrahenten" der Diskussion 
skizziert. Es folgt die Beschreibung eini
ger neuerer PrOfungsverfahren, die an 
verschiedenen westdeutschen Fakulta
ten derzeit erprobt warden. Mit einer 
Diskussion der Anwendung und der 
Machbarkeitverschied,ener PrOfungsver
fahren wird abschlieBend die Forderung 
!=)rhoben, den Einsatz von verschiede
nen PrOfungsverfahren an den Fahig
keiten und Fertigkeiten zu orientieren, 
die evaluie~ werden sollen. 
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Die Bundesarzteordnung sieht eine bun
deseinheitliche Medizinerausbildung und 
die verpflichtende Teilnahme an derarzt
lichen PrOfung vor. Damit ist ein in Mainz 
ansassiges lnstitut, das .,lnstitut fur me
dizinische und pharmazeutische PrO
fungsfragen" (kurz IMPP) durch die Bun
deslander in einem Staatsvertrag beauf
tragt. {Welche Konsequenzen es hat, 
wenn ein Bundesland diesen Staatsver
trag kOndigt, 1st in der Offentlichkeit m. 
E. noch nicht ausreichend erwogen war
den.) Das IMPP stellt bis auf den letzten 
Teil des Staatsexamens diese PrOfun
gen tor Mediziner zusammen, die Lan
desprOfungsamter sind mlt der Durch
fOhrung beauftragt. Dabei handelt es 
sich um bundeseinheitlich abgehaltene 
Multiple-Choice-Tests, deren Aufgaben 
fOr jade PrOfung in Zusammenarbeit mit 
Hochschullehrern vom IMPP neu konzi
piert werden. 

Ende der Sechziger Jahre, als sich in 
Deutschland zunehmend Widerstand 
gegen die WillkOr mOndlicher PrOfungen 
regte, wurde das in den USA entwickelte 
Multiple-Choice-Verfahren (=MC) als 
willkommene Losung des Problems be
grOBt. Als objektivstes aller PrOfungs
verfahren gepriesen, erhielt es in Form 
des oben erwahnten Staatsexamens 
eine absolutistische Stellung in derwest
deutschen Medizinausbildung. 

Nach zwanzig Jahren 1st nun diese PrO
fungsart, die seither kaum modifiziert 
wurde, auBerst umstritten. Die Kritiker 
geben zu bedenken, daB zwar unter 
objektiven Bedingungen getestet wird, 
aber das Ergebnis nicht unbedingt die 
arztliche Kompetenz widerspiegelt. Un-
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ter diesem Aspekt ist die MC-PrOfung 
also fragwOrdig, denn sie taugt lediglich 
dazu, Faktenwissen zu ermitteln. Diese 
Kritik wird Obrigens nur von den Exper
ten des IMPP selbst vehement zurOck
gewiesen. 

Die Kritiker stellen ebenfalls die von 
vorneherein gegebene Dlskrepanz zwi
schen der zentralen Festlegung der Pru
fungsinhalte und dem dezentralen Lehr
angebot fest, die im Laufe der Zeit zuge
nommen hat. Auf einer VOS [1 ]-Fachta
gung Medizin in Frankfurt/M. im Dezem
ber 1980 wurde dem ,,zentralen Instru
ment" IMPP sogar eine Steuerungsfunk
tion fur die Anzahl der Berufsanfanger 
durch die Modulation der Durchfallquo
ten vorgeworfen. Eine Studie des re
nommierten Murrhardter Kreises (,.Das 
Arztbild der Zukunft") kommt endlich zu 
dem SchluB, daB nPrOfungen [ ... ] starker 
als bisher im Sinne von Erfolgskontrol
len dazu dienen (sollen), dem Studen
ten vorhandene LOcken aufzuzeigen ... ", 
Auch an diesem Anspruch scheitert das 
MC-Verfahren. 

Wahrend das MC-Verfahren also vor 
allem objektiv und reliabel, aber hin
sichtllch der Validitat umstritten ist, muB 
der klassischen mOndlichen Protung 
(darunter ist die subjektive Bewertung 
der Antworten eines Kandldaten durch 
einen oder mehrere Prufer auf vorgeleg
te Fragen oder Probleme zu verstehen) 
eine geringe Reliabilitat bel begrenzter 
Objektivitat unterstellt warden. Unter 
Reliabilitat bei PrOfungen versteht man 
die Fraga, ob verschiedene Beurteiler in 
der Einschatzung der Leistung der Stu
dierenden zu gleichen Ergebnissen kom-
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men. Diese Gegensatzpaare sind aber 
zu kurz gegriffen, um das Problem im 
vollen Umfang zu erfassen. Validitat als 
Testkriterium kann (nach Matsell 1991) 
in drei Komponenten zerlegt werden: 
,.Face Validity" ist die Zuverlassigkeit 
des Prufungsverfahrens hinsichtlich der 
tatsachlichen Relevanz der zu messen
den Kriterien. Unter .content Validity" 
versteht man, wie grOndlich die zu mes
sende Kompetenz erfaBt wird . .,Concur
rent Validity" vergleicht die Evaluation 
mit der besten existierenden Methode 
zur PrOfung der Kompetenz. Diese Be
griffe sollen kurz welter ausgefOhrt wer
den. 

,.Face Validity" ist eine in der Prufungs
planung bestlmmbare Variable. Je nach 
Ausbildungsabschnitt kann festgelegt 
warden, ob Problemlosevermogen, Fak
tenwissen oder Fertigkeiten evaluiert 
werden sollen. Dies setzt je nach PrO
fungsverfahren aber unterschiedliche 
Entscheidungsprozesse voraus. Ideal 
ware auf Hochschulebene eine Kom
mission, die im Auftrag einer Abteilung 
oder eines lnstituts eine PrOfung erar
beitet und durchftJhrt. Aber auch die 
gemeinsame Erarbeitung von PrOfun
gen durch einen ZusammenschluB meh
rerer Universitaten ist denkbar. 

Fur das Fach lnnere Medizin etwa mOB
ten, wenn der fachliche Anspruch der 
,.Content Validity'' erfullt werden soil, die 
zustandigen Dozenten einer Hochschu
le (also aus den Abteilungen der lnneren 
Medizln, Pharmakologie, Radlologie, 
Pathologie), aber auch niedergelasse
ne lnternisten, ein Anforderungsprofil er
arbeiten, dem moglichst auch die Lehr
ausbildung Rechnung tragt. Ausgehend 
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von den Komponenten arztllcher Kom
petenz: Faktenwissen, kl inisch-prakti
sche Fertigkeiten, Problemlosevermo
gen, Weiterbi ldungsfahigkeit, ergabe 
sich ein Satz von PrOfungsverfahren, 
deren Eigenschaften den jeweils zu er
mittelnden Fahigkeiten am besten ent
sprechen. Schon hieraus geht hervor, 
daB fur MC-Prufungen wie auch fur 
mOndliche PrOfungen verschiedene An
wendungsfelder existieren, die beiden 
Verfahren ihre Berechtigung verleihen. 
For beide allerdings mit Einschrankun
gen, auf die welter unten eingegangen 
warden soil. 

Oiese Verfahren slnd moglichststandar
disiert durchzutohren, was bei mOndli
chen PrOfungen bekanntermaBen eln 
Problem darstellt. Standardisierung ist 
aber eine Voraussetzung dafur, um kon
kurrierende PrOfungsvertahren verglei
chen zu konnen (.,Concurrent Validity"). 
Genau hier liegt die Schwache der klas
sischen mOndlichen PrOfung. Neben dem 
Problem der Subjektivitat oder sogar der 
Willkur, beeinflussen eine Reihe von 
schwer zu standardislerenden Variablen 
eine mOndliche PrOfung. Hierzu gehort 
der Patiententyp, der dem PrOfling zur 
VerfOgung gestellt wird, die Kooperation 
des Patienten, seine Krankheit, die Pru
ter, lhre Vorbereitung und wie sle 
prOfen, die generelle Umgebung und 
nicht zuletzt der Prufling selber. Den 
Nachweis der Relevanz tor die Einschat
zung der fachlichen Eignung hat die 
klassische mOndliche PrOfung nicht er
brlngen konnen. Die klassische mundli
che Prufung als Alternative der MC
PrOfung zu propagieren 1st aus den oben 
genannten Grunden jedenfalls nicht zu
lassig. 
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Prinzipiell gibt es die PrOfungsformen 
mundlich, schriftlich und praktisch so
wie Kombinationen daraus. Auf die klas
sische mOndliche PrOfung wurde bereits 
eingegangen. Vom testtheoretischeh 
Standpunkt aus gesehen ist diese PrO
fungsform als Physikums- oder Staats
prOfung obsolet. Um mOndliche PrOfun
gen weiter einsetzen zu konnen, muBte 
die Forderung erhoben werden, das 
Verfahren soweit wie moglich zu stan
dardisieren, um dadurch die subjektiven 
Einfiusse zu reduzieren. Hierzu gehort 
neben einer Erwartungsdefinition (Lern
ziel), die Bewertung anhand eines Be
wertungsbogens, auf dern die geforder
ten Antworten eingetragen sind (Check
liste). Auf diese Weise warden Verzer
rungen, etwa durch die Abfolge von Pruf
lingen vermieden, die die subjektive 
Reaktion der Pruter durch .,EindrOcke" 
beeinflussen. Durch einen studentischen 
Beobachter kann die PrOfungsatrno
sphare bewertetwerden. Obligatorischer 
Bestandteil des PrOfungsprotokolls mOB
te die BegrOndung der Bewertung sein. 
Die Einsatzmoglichkeiten einer so mo
difizierten Form der klassischen mOndli
chen PrOfung sind vielfaltig, allerdings 
umso sinnvoller, je begrenzter der PrO
fungsstoff und Je kleiner das PrOfungs
kollektiv ist, da die physischen und psy
chischen Ressourcen der PrOfenden 
ebenfalls begrenzt sind. Ein ln-die-Tie
fegehen ist bei eng ausgewahlten The
men einfacher und ermoglicht eher die 
Einschatzung des Problemverstandnis
ses. Aus diesen Grunden sollte dieses 
Verfahren am ehesten als Testat am 
Ende von Kursen stehen. 

Im folgenden sollen einige neuere PrO-
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fungsformen beschrieben werden, die in 
Deutschland erst wenig diskutiert oder 
bekanntsind. Hierzu gehoren die 'Triple
Jump-PrOfung' und die 'Objective Struc
tured Clinical Examination'. Es gibt eine 
fast unObersehbare FOlle verschiedener 
PrOfungsverfahren, die hier nicht en de• 
tail diskutiert warden konnen. FOr einen 
weiteren Oberblick sei auf die Literatur 
verwiesen, besonders auf die Obersicht 
van Hart & Harden (1987). AuBerdem 
gibt es elnige Zeitschriften, die regelma
Big Originalarbeiten zu PrOfungsfragen 
publizieren. Erwahnenswertsind beson
ders die Zeitschriften "Medical Educati
on" und ,,Academic Medicine". Im ,.Bri
tish Medical Journal" erschien vor Jah
resfrist eine lesenswerte Serie zu Fra
gen der Medizinerausbildung. Teil 5 (Lo
wry 1993) behandelte Problems der 
Leistungsbewertung. Die einzige Zeit
schrift in Deutschland, die sich dem 
Medizinstudium dezidiert widmet, ist die 
in Munster erscheinende ,.Medizinische 
Ausbildung". 

Die 'Triple-Jump-Prufung' 

Ander McMaster University in Hamilton/ 
Ontario, Kanada wurde 1974 erstmals 
die Triple-Jump-PrOfung (T J) eingesetzt. 
Im ersten Schritt wird dem PrOfling ein 
klinisches Problem vorgelegt. Er hat nun 
30 Minuten Zeit, wicl1tige Aspekte zu 
beschreiben, die lnformationen, die Ihm 
zur Losung des Falles fehlen, zu identi
fizieren und eine Hypothese aufzustel
len. Im zweiten Schritt hatder Studieren
de zwei Stunden Zeit, lnformationen zu 
sammeln und eine ,.Synthase" des Pro
blems vorzubereiten. Dabei sind alle 
Hllfsmlttel erlaubt, einschlieBlich der 
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Konsultation von anderen Personen. Im 
dritten Schrltt hat der Kandidat wieder
um 30 Minuten Zeit, um seine Losung 
vorzulegen und zu erklaren, welche ln
formationsquellen er benutzt hat. In den 
letzten Mlnuten soil er seine Leistung 
selbst einschatzen, zusammen mit dem 
Pruter wird die Bewertung seiner Lei
stung anhand eines Bewertungsbogens 
dlskutiert. 

Die T J-PrOfung soil vor allern vier Merk
male prOten: Problemlosefahigkeit, selb
standiges Lemen, Wissen und die Fa
higkeit zur realistischen Selbsteinschat
zung. Der Zeitaufwand betragt pro Prut
ling eine Dozentenstunde, hlnzu kommt 
die Vorbereitungszeit und der organisa
torische Aufwand. Das Vertahren eignet 
sich fOrfortgeschrittene Studierende und 
ermogllcht einen guten Oberblick Ober 
die Leistung von aufeinandertolgenden 
Jahrgangen (Semestern), die ja lhrer
seits die GOte der Lehre widerspiegeln. 
Allerdings ist die Reliabilitat als relativ 
niedrig anzusehen. Aul3erdem warden 
den Studierenden Orientierungshilfen 
gegeben, die ihnen eine Konzentration 
aufwesentliche Lehrinhalte ermoglichen. 

Die 'Objective Structured Clinical 
Examination' 

1975 wurde im .,British Medical Journal" 
ein Aufsatz veroffentlicht, in dem ein 
neues PrOfungsverfahren zur Einschat
zung der klinischen Kompetenz vorge
stellt wurde, die .,objective (2] structured 
clinical examination" (=OSCE). lnner
halb weniger Jahre wurde diese PrO
fungsform von vielen Fakultaten aus
probiert und in die Stundenplane inte
griert. Ertahrungen und testtheoretische 
Oaten wurden gesammelt und pubfiziert, 
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Richtlinien erarbeitet und Einsatzberel
che empfohlen. In Kanada beschloB das 
Medical Council, die OSCE ab Oktober 
1992 im Staatsexamen einzusetzen. 
Mittle_rwelle existiert ein umfangrelches 
Schrifttum Ober die OSCE. Dieses Ver
fahren kann c1rs die derzeit hoffnungs
vollste Methode zur Elnschatzung der 
klinischen Kompetenz angesehen war
den, weshalb es ausfOhrlich beschrie
ben werden soll, 

. . · ·- _;,. 
Es handelt sich um einen Prufungspar-
cours. Die PrOflinge rotieren Ober eine 
Anzahl von Stationen, an denen sie je
weils bestimmte Aufgaben losen mOs
sen. An jeder Station verweilen sie zwi
schen 5 und 15 Minuten. Entweder gilt 
es, eine praktlsche Untersuchung vor
zufOhren, eine gezielte Anamnese zu 
erheben oder zu den jeweiligen Statio
nen gehorende Fragen zu beantworten. 
Auch die Interpretation von Rontgenbil
dern oder von Laborwerten kann dazu
gehoren. 

Die Leistungen der Studierenden war
den an jeder Station von einem Pruter 
anhand einer standardisierten Checkll
ste bewertet. Es kann auch etwas Zeit 
erObrigt warden, um die Leistung der 
Studierenden unmittelbar mOndlich zu 
beurteilen (sofortiges Feedback), was 
sich nachweislich positiv auf das Lern
verhalten auswirkt. 

Die PrOfung hat gegenOber der MC
PrOfung vor allem den Vorteil, daB die 
Evaluation der klinischen Kenntnisse 
praxisnah erfolgt. Das heiBt, es wird 
~irklich das ge~;Oft, was die zukOnftigen 
Arztinnen und Arzte im Alltag erwartet. 
AuBerdem erhalten die Gepruften eine 
genaue Kenntnis lhrer Schwachen. 
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Da die Art der zu erwartenden PrOfung 
das Lernverhalten der Studierenden 
entscheidend pragt, leuchtet es ein, dal3 
die Kandidaten tor die OSCE anders 
lernen, als blol3 isolierte Fakten fOr die 
MC-Examina auswendig zu pauken. 
Schlie13lich macht es einen grol3en Un
terschied, ob eine Untersuchungstech
nik lediglich auf dem Papier ,,gekonnt" 
odertatsachlich handwerklich beherrschl 
wird. 

Die bisherigen Studien zu diesem Ver
fahren kommen fast einhellig zu ermun
ternden Ergebnissen. Die GlaubwOrdig
keit der OSCE - also die Eigenschaft, 
wirklich die klinische Kompetenz, und 
nicht die Fahigkeit des Auswendigler
nens etc. zu messen - Obertrifft die der 
MC-PrOfung eindeutig. Es wurde be re its 
darauf hingewiesen, daB gerade dieses 
Kriterium den Forderungen nach einer 
starker praxisorientierten Ausbildung 
entgegenkommt. Hinsichtlich der Ob
jektivitat (d. h. die Unabhangigkeit des 
Ergebnisses von den auBeren Bedin
gungen, z. B. vom Pruter) reicht das 
Verfahren an das MC-System heran. 

Die Frage der Reliabilitat bedarf der 

weiteren Dlskussion. Dlese, so belegen 
mehrere Untersuchungen, ist erst bei 
einer PrOfungszeit von etwa 6 Stunden 
ausreichend. Die Genauigkeit kann aber 
dadurch ausgeglichen werden, dal3 ein 
Teil der PrOfung schrlftlich ist. Hier kon
nen theoretische Sachverhalte abgefragt 
werden, das eigentliche Einsatzgebiet 
der MC-Prufung. 

Zusammenfassend kann die ,,objective 
structured clinical examination" als eine 
FertigkeitsprOfung fOr die klinische Aus
bildung betrachtet werden, die mittler
weile gut erprobt und international aner
kannt als Erganzung und sogar als Er
satz bisheriger PrOfungsverfahren die
nan kann, deren Einsatz Im Staatsex
amen also diskussionswOrdig ist. 1hr 
Nachteil ist der hohe personelle und 
organisatorische Aufwand, dessen po
sitive Seite wiederum darin besteht, dal3 
sich die prOfende Institution viel genauer 
mit dem Prufungsstoff auseinanderset
zen muB, als bel anderen Verfahren. 
Der praktische Grundton und die Mach
barkeit von Checklisten verhindert die 
Integration zu weit abgelegener ,,Spe
zialitaten" in die Prufung. 

Ill. Zusammenfassung 

Was kann aus dem oben Gesagten ge
folgert werden? Vor die Frage des PrO
fungsverfahrens sollte die Frage nach 
dem Zweck der PrOfung gestelltwerden. 
In Deutschland ist zwischen StaatsprG
fungen und universitatsintemen PrOfun
gen zu unterscheiden. Durch die Festle
gung der StaatsprOfungen auf das MC
Verfahren ist es vielerorts zu elner kaum 
auflosbaren Spannung mit den universi
taren Anforderungen gekommen. Die 
Anforderungen fOr die Studierenden sind 
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in den Oberwiegend mOndlichen unlver
sitaren PrOfungen ganzlich andere als in 
den MC-PrOfungen. MC-Prufungen sind 
nicht die Alternative zu mOndlichen PrO
fungen. Vielmehr handelt es sich um 
Verfahren, die verschiedene Kompetenz
bereiche erfassen, also nichl vergleich
bar sind. 

Zu den Fertigkeiten im Rahmen klini
scher Kompetenz gehoren die Fahigkei
ten zur verbalen und nonverbalen Korn-
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munikation, Problemlosung und zur Be
obachtung, motorische Fertigkeiten, der 
Umgang mit lnformationen, Patienten
management, ethisches Reflexionsver
mogen usw. Allerdings gibt es kaum 
eine PrOfung, in der all diese Kompeten
zen gleichzeitig ermittelt werden sollen. 
Deshalb besteht die Notwendigkeit ei
ner Analyse der geforderten Fahigkei
ten, deren Ergebnis zur Ausw~hl des 
jeweiligen PrOfungsverfahrens fOhrt. 

Es leuchtet eln, daB ein einzelnes Ver
fahren, das den Anspruch erhebt, all 
diese Kompetenzen adaquat prufen zu 
konnen, diesen nicht einlosen kann. Die
ser Anspruch wird am ehesten von den 
Verfechtern der MC-Prufung erhoben. 
Es bleibt zu hoffen, daB dieses Verfah
ren mit der Novellierung der Approbati
onsordnung im Umfang moglichst weit 
reduziert wird. Aus organisatorischen 
Grunden· mit keinem anderen PrOfungs
verfahren konnen ahnlich viele Studie
rende zur gleichen Zeit geprOft und die 
Ergebnisse ausgewertet werden - wird 
sie bei den derzeitigen Studierenden
zahlen nicht vollig wegfallen. 

Der OSCE mOBte als zeitgemaBestes 
PrOfungsverfahren tor kiinisch-praktische 
Kompetenz eine entscheidende Stellung 

Anmerkungen: 

in zumindest einem Teil des Staatsex
amens eingeraumt werden. Ferner ware 
ihre Integration in den universitaren PrO
fungskanon wunschenswert, da in ab
sehbarer Zeit der Stellenwert hochschul
interner Prufungen wieder steigen wird. 
Neben der Funktion der Lelstungskon
trolle rOcken noch zwei weitere wlchtige 
Dlmensionen von PrOfungen in den Vor
dergrund: a) die OSCE ermoglicht eine 
dlfferenzierte ROckkopplung tor die Stu
dierenden hinsichtlich ihrer Lucken; b) 
die Ergebnisse einer PrOfung spiegeln 
die Schwachen und Starken eines Cur
riculums wider, etwa wenn eine Fahig
keit bei den Studierenden eines Jahr
gangs/Semesters allgemein schwacher 
ausgepragt 1st. 

Damit ware auch die derzeit herrschen
de testtheoretlsche Unsitte in Frage ge
stellt, alle Kompetenzbereiche in MC
PrOfungen erfassen zu wollen. Damit 
ein PrOfungsverfahren ein brauchbares 
Ergebnis liefert, fOr die prufende lnstanz 
wie tor den Studierenden, muB sich die 
Art der PrOfung an der zugrundeliegen
den Fragestellung orientieren. 

Matthias Perleth studiert Medizin an 
der Universitat Magdeburg 

[I.] VOS steht far. Vereinigung deutscher Studentenschaften' , die sich 1991 aufgelOst hat. 
Die Fachtagung Medizin besteht seitdem als unabhangige Organisation weiter, sie tagt 2. 
3 mal Im Semester an wechselnden Orten. 

(2.] 'Objective' hei~t hierbei nicht objektiv als Gegenteil von subjektiv, sondern weist auf die 
Lernzielorlentierung der Profung hin. 
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REAKTION 

In Heft 1/94 hatte P. Bronikowski einen hochschulpolitischen Text von 
R. Eckert glossiert. ("Das K/ischee wird zur humoristischen Gewalt, 
wenn es den Unabhangigen Historikerergreift", S. 133-136) Bronikow
ski wart darin Eckert insbesondere "Pobelei", falsches Zitieren, zu 
kOhne und nicht belegte EinscMtzungen, das Arbeiten mit Klischees 
sowie logische WidersprOchlichkeit der Argumentation vor. All dies 
setzte er in eine Beziehung zu dem T atbestand, daB R. Eckert auch im 
Unabhii.ngigen Historiker-Verband (UHV) aktiv ist: Daraus ergebe sich, 
meinte Bronikowski, eine Verpflichtung, die UHV-MaBstabe nicht nur 
gegenDber anderen ostdeutschen Historikem anzuwenden, sondern 
sie ebenso der eigenen Arbeit zugrundezu/egen. R. Eckert reagiert: 
Sehr geehrter Herr Bronikowski, 

mit Freude konnto ich beim Lesen lhres 
Beitrages zu meiner Rezension von "Hoch
schule im Umbruch"* im ersten Heft 1994 
der hochschule ost feststellen, daB der 
siichsische Humor (wenn auch durch eine 
gewisse Niveaulosigkeit beeintriichtigt) 
noch nicht ausgestorben ist. Das liiBt fur 
die Zukunft, zumal ja auch die provinziella 
Solidaritat zwischen Leipzig und Kothen 
weiter zu leben scheint, auf noch viele 
lustige Beitrage hoffen. Da Sie sich ja 
inzwischen sicher aus lhrer "bauchehal
tenden" und "flach liegenden" Haltung in 
den senkrechten Normalzustand zuruck• 
begeben haben, wird es Ihnen moglich 
sein, meine Meinung zum lnhalt ihrer "Glos
se" zu lesen. lch beschriinke mich auf 
einige knappe Anmerkungen zu denjeni
gen Punkten, bei denen es zwischen uns 
und den von mir kritisierten Autoren der 
"Hochschule im Umbruch" wohl die groB
ten Meinungsverschiedenheit gibt. 

1. lch bin der Meinung, daB die ostdeut
schen Hochschulen 1989/90 weitgehend 
zu einer inneren demokratischen Erneue
rung unfahig waren. Das hatte sicher un
terschiedliche Grunde, lag aber nicht un-
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wesentlich in der SED-"Kaderpolitik" be• 
grundet. Deren lnhalt bastand ja gerade 
darin, die oberen und mittleren Range der 
Wissenschaftshierarchie mit "eigenen 
Leuten" zu besetzen (das muBten nicht in 
jedem Fall SED-Mitglieder sein), darunter 
aber auch vereinzelt Andersdenkende, die 
nicht often opponierten, arbeiten zu las• 
sen. Wichtig war, da8 diese • auch als 
Alibi benotigten "Kollegen" • u.a. in ihren 
Reise- und lnformationsm6glichkeiten er
heblich eingeschrankt und.so in der beruf
lichen konkurrenz benachteiligt waren. 

2. Die generelle Reformunfahigkeit ost
deutscher Universitiiten mit "eigenen Kraf• 
ten" schlieBt nicht aus, daB sich beson
ders unter den Studenten einzelne Hoch
schulangehOrige fureinen Neuanfang ein
setzten. Diese blieben jedoch in der Regel 
isoliert, vermochten nur wenig zu bewe
gen und resignierten oft schon im Laufe 
des Jahres 1990. Die post festum be• 
hauptete maBgebliche Beteiligung von 
Studenten an der Herbstrevolution von 

* (Red.) Hilde Schramm (Hg.): Hochschule 
im Umbruch. Zwischenbilanz Ost. Basis
Druck, Berlin 1993, 

/ ,. 
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1-989 [so im Buch von Malte Sieber und 
Ronald Freytag: "Kinder des Systems' .. 
oder in einigen Beitragen des von Peer 
Pasternack herausgegebenen Bandes 
"IV. Hochschulretorm"**, aber auch in lh
rer Glosse] wird in ihrer wirklichen Bedeu
tung Obertrieben. 

3. Studenten und Hochschullehrer als Teil 
der geistigen Elite eines jeden Volkes ha
ben in meinen Augen immer eine Oberra
gende, moralische und intellektuelle 
Ptlicht zu politischem Engagement, zu 
Autrichtigkeit und Mut sowie zu Ober das 
individuelle Wohlergehen hinausgehender 
Einsatzbereitschatt. Gemessen an die
sem Anspruch haben sie im Herbst 1989 
in der DDR Oberwiegend versagt. Der von 
Ihnen angetohrte quantitative Vergleich 
etwa zu Arbeitern oder GemOsehandlern 
geht an den Dingen vorbei. 

In meiner Rezension von "Hochschule 
im Umbruch" habe ich diese Thesen im 
wesentlichen vertreten, und sie erschei
nen mir auch weiterhin richtig. lhre Ver
suche, meine Argumentation zu verzer
ren und ins Lacherliche zu ziehen, hel
fen nun bei einer weiteren Auseinander
setzung mit der jOngsten Vergangen
heit ostdeutschet Hochschulen wahr
lich nicht welter. Das gilt auch fur die 
Einschatzung Pasternacks: "lnsofern 
kann die Hochschulerneuerung in Ost• 
deutschland getrost als gescheitert be
zeichnet warden." ('Hochschule im Urn
bruch" , S. 14) Daruber hinaus behindert 
eine Vorgehensweise wie die lhre auch 
die Diskussion daruber, was heute am 
gesarntdeutschen Hochschulsystem zu 
reformieren und wie in den nachsten 
Jahren die Chancengleichheit der Ost
deutschen in der gesamten deutschen 

• (Red.) Morgenbuch Verlag, Berlin 1993. 
•• (Red.) Leipziger Universitatsverlag, Leip
zig 1993. 
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Forschung und universitaren Lehre her
zustellen ist. 

Zurn SchluB mochte ich noch auf den Un
abhangigen Historiker-Verband (UHV) 
eingehen. Was erst einmal rnich angeht, 
so ist es grundsatzlich so, daB ich nicht 
als dessen Vorstandsmitglied publiziere, 
sondern aus eigenem Willen und ohne 
ein Mandat des UHV. Zwar gilt dies wohl 
auch tor die anderen Mitglieder des Ver
bandes, doch konnte dadurch nicht ver
hindert werden, daB in den letzten Mona
ten fast jede offentliche MeinungsauBe
rung eines von uns (ich denke, absicht
lich) als offiziose VerbandsauBerung fehl
interpretiert wurde. lmmer mehr verdich
tet sich bei mir der Eindruck, daB es sich 
hier um einen in der ML-Ausbildung er
zeugten, paranoiden Verschworungs
wahn handelt. Naturlich hoffe ich, daB 
nicht auch Sie diesem lrrtum verfallen 
sind, mochte aber trotzdem daraut hin
weisen, daB Stellungnahmen des UHV 
oder seines Vorstandes auch als solche 
gekennzeichnet warden. 

Und noch einmal muB ich, sehr geehrter 
Herr Bronikowski, auch !Or andere Mitglie
der des UHV sprechen. Unser Ziel bei der 
Auseinandersetzung mil der DDR ist es 
beileibe nicht, die Seiten der FAZ zu fallen. 
Das wird ein jeder wissen, der die 
wissenschaftliche Publizistik und das Kon
greBgeschehen der letzten Jahre auch 
nur oberflachlich verfolgt hat. Dies scheint 
mir auch in Kothen moglich zu sein. 

Mil freundlichen GruBen 
1hr 

Rainer Eckert 

(Der Autor, Dr. phi/., ist wissenschaftli
cher Mitarbeiter am lnstitut fur Ge

schichtswissenschaft der Humboldt
Universitiit zu Berlin.) 
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FORUM I 

Stefan Busse (Leipzig): 

Von der Schwlerigkelt, die elgene (Zelt•) Geschichte zu erzahlen • 
am Belspiel der DDR-Psychologie<1> 

1. Schwierigkeiten mit der eigenen (Zeit-)Geschichte 

Die eigene Geschichte ist immer Zeit
geschichte. Das schlieBt das Parado
xon ein, daB sie zwar vergangen, also 
schon Geschichte ist, aber dennoch 
nicht ganz zu Ende, also noch keine 
.,richtige" Geschichte ist. Die DOR und, 
als ein kleiner Tell davon, auch ihre 
Psychologie sind in diesem Sinne Zeit
geschichte: Als Ganzes ist die DOR ein 
abgeschlossenes historisches Metaer
eignis, welches aber noch geraume Zeit 
mit ihren rnateriellen und mentalen Re
siduen gegenwartig sein wird. Das be
deutet tor den Fall, daB man sie erzah
len, Ober sie berichten oder sie gar 
erforschen will, eine Reihe kognitiver 
und ernotionaler Schwierigkeiten und 
Barrieren. So wird von Fachhistorikem 
hie und da auch warnend bedeutet, 
gerade bei der Bearbeitung von Zeitge
schichte Obacht walten zu I assen, wenn 
nichtuberhauptvon ihrabzulassen. Dies 
kontrastiert augenscheinlich mit der 
postrevolutionaren Vehemenz, mit der 
eine konsequente Aufarbeitung der 
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DDR-Geschichte (noch) eingefordert 
wird. Dies wiederum kollidiert mit der 
faktischen Schwergangigkeit, in die eine 
wissenschaftliche und vor allem wis
senschaftsbezogene Aufarbeitung der 
DDR-Vergangenheit bereits zu geraten 
scheint, ehe sie erst richtig begonnen 
hat<21. Kurzum: Es ist offenbar elne sen
sible Angelegenheit. lch mochte zu
nachst drei Grunde nennen, die dies 
verstandlicher machen. 

Erstens: Jede Zeitenwende, und erst 
recht, wenn sie durch den Umbruch ei
nes politischen und gesellschaftlichen 
Systems bedingt ist, bedeutet wohl eine 
Urnordnung derhistorischen Akteure und 
das Umdefinieren ihrer historischan Var
antwortlichkeit und Schuld. Vereinfacht 
gesagt: Aus Tatem warden Opfer, aus 
Heiden warden Tater, und aus Opfern 
warden Heiden {vgl. Busse 1991 ). Die 
Polarisierungen warden weniger aufge
hoben als umgebaut. Deswegen ist es 
unrnoglich, eina Aufarbeitung quasi von 
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einem Standpunkt auBerhalb eines der
art geladenen historischen Feldes aus 
betreiben zu wollen. Dies wird dadurch 
verscharft, daB das Ende jeder Ge
schichte der Eintritt in eine neue ist, mit 
ihren Zwangen, Zuordnungen und vor 
allem mit ihrer Verpflichtung auf Zu
kunft. lnsofern ist es nicht verwunder
lich, wenn das Raden (oder Schweigen) 
uberdie unmittelbare Vergangenheit (die 
Zeitgeschichte) slch in einem generel
len .,Be- und Entschuldigungsdiskurs" 
vollzieht bzw. bereits von Zukunftsambi
tionen und -kalkulen aufgesogen und 
absorbiert wird. So findet man in den 
wenigen .,nachwendischen" Wortmel
dungen zur Psychologiegeschichte in 
der DOR wohl gezwungenermaBen auch 
jene Begrundungs-und Rechtfertlgungs
figuren wieder, wie sie generell mit 
Bezug auf die DDR-Vergangenheit pro
duziert warden: DaB ,,man eigentlich 
nicht dabei war", daB .man es anders 
gemeint hat" oder, daB ,.man es trotz
dem geschafft hat" etc. (vgl. Busse 1993). 
Die Warnung, sich Zeitgeschichte zuzu
wenden, kann freilich nicht dahingehend 
ernstgenommen warden, daB man qua
si die Finger davon laBt. lch denke eher 
im Gegenteil: Man sollte wissen, daB 
man sich in ein Tauziehen um, in ein 
Kraftfeld von unterschiedlichen Wahr
heiten begibt. Dies gilt es aber als ersten 
Schritteiner .,Aufklarung", "Bewaltlgung", 
nAufarbeitung" oder wie auch immer, 
gerade transparent zu machen und ge
gebenenfalls auszuhalten. 

Zweitens: Es glbt neben dem eben skiz
zierten .,dynamischen" Aspekt sozusa
gen auch einen eher kognitiven Vorbe
halt, sich der eigenen Geschlchte zuzu
wenden. Die Distanz, der kognitive Ab
stand sei zu gering, um einen unverstell-
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ten Blick auf die eigene Geschichte zu 
bekommen, man konne quasi nur von 
Baum zu Baum schauen, aber bekommt 
nicht den ganzen Wald in den Blick. 
Historiographlscher ausgedruckt: Es ist 
schwer, die kontinuierlichen von den 
diskontinuierlichen Momenten zu tren
nen. Die notwendige Abstandsvergro
Berung hieBe auch hier Warten, aller
dings um den Preis des Verlustes an 
Authentizitat. Zudem wird es nie einen 
letzten ~bstand geben, der nicht selbst 
mit dem Ende von Geschichte identisch 
ware. Aber auch hier sollte man die 
mogliche Warnung vor Beschaftigung 
mit Zeitgeschichte nicht einfach in den 
Wind schlagen. Denn: Authentizitat ist 
oft wahrhaftiger als wahr. 

Drittens: Das Erzahlen von Geschich
te, die Sicht auf Vergangenes ist immer 
an das Entwerfen von Zukunft gebun
den. D.h. der Blick nach hinten 1st durch 
Erwartungen, Wunsche und Beturch
tungen nach vom motiviert. Mit der Ver
anderung dieser verandern sich Erzahl
weisen und -haltungen von und Ober 
Geschlchte. Es gibt so eher ein Multiple 
von Geschichten Ober die Geschichte, 
als die Geschichte, und das nicht nur in 
diachroner Abfolge, sondern auch in 
synchroner Gieichzeitigkeit. Es 1st im 
ubrigen weniger eine postmoderne Atti
tude als eine realsozialistische Erfah
rung, daB die Festlegung auf nur eine 
verbindlicheZukunftdie Egalisierung von 
Erfahrungen bedeutet. Die Warnung 
vor Zeitgeschichte sollte hier in die Auf
forderung munden, auch Vorlaufigkeit 
und Gleichzeitigkeit unterschiedlicher 
Erzahlungen zuzulassen. Dies 1st alle
mal besser als Schweigen und berei
chernder als nur eine Erzahlweise. 

Ole skizzierten Schwierigkeiten stellen 
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sich vermutlich immer ein, wenn man 
sich mit Zeit-Geschichte beschiiftigen 
will. Und man muB in Abhangigkeit von 
seinem jeweiligen zeit-historischen Ge
genstand eine Form finden, mit ihnen 
umzugehen, ohne sie freilich umgehen 
zu konnen. Damit ist jedoch noch kein 

direkter Zugang zum zeitgeschichtlichen 
Gegenstand selbst, in meinem Fall zur 
DDR-Psychologie, getunden. Allenfalls 
ist bis hierhin deutlicher, worauf man 
sich m,indestens e1nlaBt, wenn man sich 
mit ihr als Zeitgeschichte befaBt, aber 
noch nicht, wie man sie erzahlen soll. 

2. Wie soll man die DDR-Psychologiegeschichte erzahlen? 

Allain die verschiedenen Wortkombina
tionen zwischen .DOR" und ,.Psycholo
gie" - ,,DDR-Psychologie", ,,Psychologie 
der DOR", ,.Psychologie in der DDR"(3> -

weisen auf die Frage: Gab es sie, die 
oder eine DDR-Psychologie? Oder: Auf 
welche Weise ist der unterstellte Zu
sammenhang zwischen DOR und Psy
chologie beschaffen gewesen? War er 
essentiell, war er zufalliger oder nur geo
graphischer Natur? Es ist die Frage, wie 
es sich mit dem Verhiiltnis von Konti
nuitat und Diskontlnuitat In bezug auf 
diese Psychologie verhalt. Die Psycho
logie der DOR wird damit in einen erwei
terten historischen Bezugsrahmen ge
stellt, von dem aus beurteilt warden soll, 
ob sie ein kontinuierliches oder ein nur 
diskontinuierliches Moment dieser Ober
greifenden Entwicklung der Psycholo
gie - etwa der Weltpsychologie - gewe
sen ist. Dies mag analog fur andere 
Einzelwissenschaften gelten. Lothar und 
Helga Sprung haben das fur die Psycho
logie unlangst so formuliert: 

,,Als am 9.November 1989 die Mauer 
fiel, konnten die Psychologen Ost
deutschlands deutlicher als zuvor er
kennen, daB wieder einmal die Kontinui
tat in der Entw!cklung der Psychologie in 
beiden deutschen Staaten ein dominan
ter Faktorgewesen war. Die Unterschied
lichkeit der gesellschaftlichen Systeme 
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hatte am Ende keine verschledenen Psy
chologien hervorgebracht ... ~ (Sprun~ & 
Sprung 1992, S.147). ' ·. 

Dieser Satz laBt sich gewiB in unter
schiedliche Richtungen ausdeuten und 
provoziert ein tieferes Nachfragen. War
um z.B. gerade die Ostpsychologen 
nach dam Fall der Mauer .deutlicher als 
zuvor" erkannten ... , oder auf welche 
offenbar deutsche Erfahrungswiederho
lung mit der Aussage rekurriert wircl, 
,,daB wieder einmal die Kontinuitat ... ein 
dominanter Faktor gewesen war" ( im 
Obrigen in beiden Deutschlandern!) und 
schlieBlich, daB ,,am Ende keine ver:. 
schiedenen Psychologlen hervorge
bracht (wurden)" etc. Beim genaueren 
Lesen ein spannender Satz. Er druckt im 
Jahr 1991/92 - im Jahr der Abwicklun
gen und Evaluierungen - gewiB ein 
Stuck Befindlichkeit aus, die GewiBheit 
oder doch nur die Hoffnung ehemaliger 
DDR-Psychologen auf Nicht-Unterschie
denheit oder Nlcht-Unterscheidbarkeit, 
die Erfelchterung oder gar die Enttau
schung daruber. Wie dem auch sei und 
einerlei, ob es fur den einen zutrifft und 
fur den anderen nicht. lnteressant und 
problematisch zugleich ist jedoch die 
spontane wie selbstverstandliche lnbe
zugsetzung der DDR-Psychologie zur 
westdeutschen und westlichen. Dies 
druckt nur eine Selbstverstandlichkeit 
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des Bewertens aus, die inzwischen 
Oblich und auch legitim ist. Aber laBt sich 
daraus, aus dem darin eher versteckten 
Verstandnis von Kontinuitiit und Dis
kontinuitat auch ein adaquater Zugang 
zur Geschichte der DDR-Psychologie 
gewinnen? Es ist zumindest fraglich, 
weil das Verhaltnis von Kontinuitat und 
Diskontinuitat immer Ober eine Ahnlich
keitsrelation definlert ist, und zwar zu 
einem Standpunkt, der seinerseits schon 
fraglos als ein Festpunkt im Bereich des 
Kontinuierlichen - hier der westlichen 
Psychologie - gesetzt ist. Das ist zwar 
nicht nur moglich, sondern sogar not
wendig, aber eben nicht ailes, wenn 
Geschichtsschreibung nicht nur Bewer• 
ten, sondern auch Begreifen sein soil. 

Das historiographische Begriffspaar 
,,Kontinuitat" und ,,Diskontinuitiit" li:i.Bt hier 
genaugenommen nur zwei Optionen zu. 
Wird die Geschichte erstens vom Stand
punkt des Kontinuierlichen erzahlt. dann 
ist das historische Prafix ,,DOR" vor Psy
chologie nicht mehr als eine zeitliche 
und geographische Ortsangabe. ,,DDR
Psychologie" ist dann immer "Teil von 
... ", was sie ja realiter auch ist, aber dann 
kann und braucht sie eigentlich nicht 
erziihlt warden. 

Erzahlt man zweitens die Geschichte 
der DDR-Psychologie vom Standpunkt 
des Diskontinuierlichen, weil die DDR 
mit Bezug auf die deutsche Geschichte 
sowieso das Diskontinuierliche darstellt, 
so kiime im positiven Fall vermutlich nur 
elne Art ,,Heimatgeschichte", Im negati
ven die Geschichte einer Abweichung 
und Anomalie heraus. Auch hier wOrde 
sich das Erzahlen eigentlich erObrigen, 
zudem ware gerade nicht erklarbar, wie-
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so die DDR-Psychologie auch, wie oben 
behauptet, kontinuitatsfahig war und 1st. 

Offenbar ist es problematisch, slch dem 
Begriffspaar ,.Kontinuitat - Diskontinui
tat" anzuvertrauen, wenn damit ein Zu
sammenhang eher auseinandergerissen 
wird, den es gerade zu begreifen galte. 
Denn vielleicht ist das eine (das Konti
nuierliche) erst durch das andere (das 
Diskontinuierliche) und umgekehrt be
greifbar? Vielleicht gibt es ja doch so 
etwas wie Dialektik in der Geschichte, 
wenn damit aufkliirungsbedurftige Wi
dersprOche, Aporien und Paradoxa ge
meint sind? Hinzu kommt, daB ein als 
,,kontinuierlich" oder ,,diskontinuierlich" 
bezeichnetes historisches Faktum, so
zusagen in Selbstreferenz, dam Ver
haltnis von Kontinuitiit und Diskontinui
tat seinerseits unterliegen bzw. anheim
fallen kann. Gerade historische (Um)
BrOche, wie die Wende in der ODA, 
konnen dies ja z.T. schmerzlich vor Au
gen fOhren, daB das, was man Im Strom 
des Kontinuierlichen wahnte, in den 
Bereich der Diskontinuitat gerat und 
umgekehrt, daB Diskontinuierliches 
plotzlich kontinuitiitsfiihig oder -wOrdig 
wird. Was sollte man demnach tun, nicht 
um diesem Problem zu entgehen, aber 
ihm vielleicht auf adiiquatere Weise ge
recht zu warden? 

Wenn Geschichte ein unabgeschlosse
ner und zudem inhomogener und wider
spruchlicher ProzeB ist, dann wird man 
sie wohl auch nicht nurvon einem Stand
punkt aus erzahlen und rekonstruieren 
konnen. Man wird sich auf das Wagnis 
und auch auf den unsicheren Grund nur 
relativer und wechselnder Standpunkte 
und Wahrheiten, vielleicht auch nur 
vorlaufig und probehalber, einlassen 
mussen. Der Verlust an Sicherheit wird 
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vielleicht durcri den Gewinn an Perspek
tlve aufgewogen. lch mochte dies mlt 
Blick auf dle DDR-Psychologie im fol
genden (probehalber!) tun. Was es hier 
zu sagen gibt, gilt vermutlich nicht nur fur 
die Psychologie, sondem auch fur ande
re Einzelwissenschaften in der ehemali
gen DOR und fur die DOR als Ganzes. 
Die Aussage vom Typ: .,die DDR-Psy
chologie war ... " wird in wechselnder Per
spektive durch die Aussage .,die DDR
Psychologie war auch ... " konterkariert 
warden mOssen. Dabei wird kein zu
sammenhangloses Puzzle entstehen, 
sondern eher ein Bild ineinandergreifen
der Perspektiven. 

So li:i.Bt sich die DDR-Psychologie min
destens unter den folgenden sechs 
Perspektiven betrachten. lch werde sie 

zunachst nennen, um sie im folgenden 
thesenhaftzu skizzieren. Die DDR-Psy
chologie war mindestens: deutsche 
Psychologie, deutsche Nachkriegs
psychologie, marxistische Psycho
logie, Psychologie im Realsozialis
mus, Teil der internationalen Psy
chologieentwicklung und schlieBlich 
deutsch-deutsche Psychologie ... Al
lain die Aufzahlung laBt ahnen, daB es 
sich hier um nichtidentische aber gleich
wohl zusammenhiingende Aspekte ei
ner Geschichte handelt, um, wenn man 
so will, ein .,Multiple von Geschichten". 
lch werde diese jedoch im weiteren 
nicht entwickeln und erzahlen konnen, 
sondern nur die Fragen aufzeigen, die 
sich aus den einzelnen Perspektiven 
heraus an die DDR-Psychologie erge
ben. 

3. DDR-Psychologie als ,.Multiple von Geschichten" 

3.1 . DDR-Psychologie als deut
sche Psychologie 

Wle deutsch war die DDR-Psycholo
gie? konnte die erste Frage lauten. 
Gemeint ware die historische Selbst
verankerung der DDR-Psychologie in 
ihrer Vorgeschichte als deutsche Psy
chologie. Man wird hier vermutlich ein 
ambivalentes Verhaltnis der DDR-Psy
chologie zu ihrer deutschen Vorge
schichte ausmachen konnen, was u.a. 
darin zum Ausdruck kommt, daB sie 
sich selbst expressis verbis nie als .,deut
sche Psychologie" bezeichnet hat. Das 
hat mit ihrer historischen Ausgangslage 
nach 1945 zu tun. Hier war zunachst 
Ober die Psychologie hlnaus ein radika
ler Bruch mit der Vergangenheit ange
sagt. Man wollte einerseits gesellschaft-
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lich, politisch, kulturell nicht wieder dort 
anknOpfen, woman 1933 aufgehort hat
te. Auf der anderen Salte gait es aber 
auch, sich der progressiven und fort
schrittlichen - das hieB zunachst der 
deutschen - Traditionen zu besinnen; 
spater sie fur sich dann, als von der 
Geschlchte rechtmaBig eingesetzter 
Erbe, in Anspruch zu nehmen. DaB der 
historische Bruch nicht unbedingt Ein
deutigkeit zwischen anzusetzender Kon
tinuitat und erkliirter Diskontinuitiit be
deutete, belegt ein lnteressanter Archiv
fund: 

Im Zusammenhang mit der Berufung 
Ernst Blochs nach Leipzig heiBt es in 
einem internen Schreiben der Philoso
phischen Fakultiit: .,Die Universitat Leip
zig hat seit Wundt keinen Vertreter der 
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Philosophle gesehen, der Ober ein so 
ungewohnliches und tiefgrundiges Wis
sen verfugt wie Bloch und das Gesamt
gebiet der Philosophie nach all en Seiten 
hin so beherrscht und seinen Studenten 
so grOndlich darin einzufuhren vermoch
te" (Erkes, Prodekan der Phil. Fak. der 
Uni Leipzig Juni 1950, zit. nach lrrlitz 
1992). 

Dies soll freilich primar etwas Ober Bloch 
aussagen, gibt aber zugleich Auskunft 
Ober die 1950 noch .ungeklarte n Situa
tion bezuglich des burgerlichen Erbes. -
Wilhelm Wundt als universeller und be
deutender Philosoph der jungen der 
ODA, und nicht primar als Psychologe? 
- Aus dieser .,ideologischen Ungeklart
heit" und noch mehr aus pragmatischen 
Zwangen heraus - nach dem Krieg bis 
Ende der funfziger, Anfang der sechzi
ger Jahre in der Ausbildung auf vor 
allem bOrgerliche Krafte angewiesen 
zu sein -, fuBte die Psychologie maB
geblich auf dem Erbe der deutschen, 
sprich: burgerlichen Psychologie. So 
wird auch der Diplomstudienplan fur 
Psychologle von 1941 in leicht modifi
zierter, ,,entnazifizierter Form" (Sprung 
& Sprung 1992)) bis Mitte der funfziger 
Jahre beibehalten. Bemerkenswerter 
noch ist, daB Kurt Gottschaldt, Nestor 
der fruhen DDR-Psychologie, seine in 
der NS-Zeit begonnene Zwillingsfor
schung i.W. kontinuierlich bis Ende der 
funfziger Jahre unangefochten fortset
zen konnte (vgl. Ash 1993). Die Anfech
tungen, die dann einsetzten ( um die Ill. 
Hochschulkonferenz 1958) sollen auch 
einen deutlicheren Schnitt bezuglich der 
kontinuitatswOrdigen Telle der deut
schen, sprich: bOrgerlichen Psycholo
gie markieren. Kontinuitatsfahig bleibt 
vor allem die dem burgerlichen Men-
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schenbild entkleidete neutrale naturwis
senschaftlich experimentelle Methodo
logie in der Psychologie. Der Schnitt 
oder Bruch richtete sich, und dies wie
derum in Fortschreibung der deutschen 
akademischen Psychologie vor 1933, 
dabei vor allem gegen tiefenpsycholo
gische und geisteswissenschaftliche 
Traditionen in der Psychologie. Erst ab 
1980 wird man etwa fur den prinzipiell 
.heuristischen Wert tiefenpsychologi
scher Vorstellungen" (Sprung & Sprung 
1980, S. 33) wieder etwas oftener sein 
und sich auBerhalb der DDA-elgenen 
,.akademischen Psychologie" ernsthaf
ter auch mit diesem Erbe auseinander
setzen. 

Auch die Wundtpflege und -forschung in 
der DOR ware bezOglich der probiema
tlschen nprogressiven Erberezeption" seit 
Ende der siebziger Jahre genauer zu 
untersuchen. So wird man auch hier 
eine Halbierung Wundts in den ldeali
sten und volkerpsychologischen Meta
physiker auf der elnen und den Vater 
der naturwissenschaftlich-experimentel
len Psychologie als Garant einer mate
rialistischen Psychologie auf der ande
ren Seite finden. 

3.2. DDR-Psychologie als Nach-
kriegspsychologie 

Zunachst ware eigentlich zu klaren, bis 
wohin die Nachkriegspsychologie reicht. 
Endetsie mltder DDR-Psychologie Ober
haupt, da das Ende der DOR die deut
sche Nachkriegsgeschichte abschlieBt, 
oder endet sie mit GrOndung der DOR 
und dem Aufbau des Sozialismus und 
derzunehmenden Hineinnahme der Psy
chologie in das neue gesellschaftliche 
und politlsche System der DOR ab 1949? 
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Oder muB das Ende der Nachkriegspsy
chologie mit der sogenannten ,,zweiten 
Staatsgrundung" der DOR 1961 (Mau
erbau) datiert werden? SchlieBlich wird 
hier nicht zu Unrecht die eigentliche 
Entwicklung der DDR-Psychologie an
gesetzt (auBerlich markiert z.B. durch 
die GrOndung einer eigenen psycholo
gischen Gesellschaft). Je nachdem, so 
ware zu erwarten, dOrfte sich der Fokus 
Jeweils verschieben, unter dem das Ver
haltnis von Kontinuita.t und Diskontinui
tat in den Blick gerat. 

Bezieht man die ,,Nachkriegspsycholo
gie" indessen nicht nur auf die Zeit des 
Krieges, sondern auf die ganze Zeit des 
NS-Systems, so ware zu fragen, wie 
sich die DDR-Psychologie zu dieserVer
gangenheitverhielt. Wie antifaschistisch 
war die DDR-Psychologie? - konnte die 
Frage dann lauten. Auch hier wird man 
gewiB auf eine Reihe von MerkwOrdig
keiten stoBen: Das beginnt mit der i.w. 
nur forrnalen Entnazifizierung innerhalb 
der Psychologie. So konnte bekanntlich 
Friedrich Sander nach seiner Entlas
sung 1945 immerhln noch bis 1951 In 
Potsdam innerhalb der Lehrerausbildung 
tatig sein. Bis Ende der funfziger Jahre 
gab es im Prinzip keine inhaltliche oder 
personelle Auseinandersetzung mit der 
Psychologie im Nationalsozialismus. 
Erst 1960 findet eine groBangelegte Aus
einandersetzung mit Personen und Po
sitionen in der Psychologie wahrend der 
NS-Zeit statt. Diese ist aber, wie anlaB
lich des XVI. lnternationalen Kongres
ses fOr Psychologie in Bonn 1960, vor
nehmlich gegen die Restauration im 
Vorstand der Deutschen Gesellschaft 
tor Psychologie in Westdeutschland 
gerichtet (vgl. den Forumartikel ,,Zur Si
tuation in der westdeutschen Psycholo-
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gie" 1960). Es ist eigentlich bereits ein 
Stock deutsch-deutsche Psychologie 
(s.u.). Spater wird dies kein Thema 
mehr sein. Selbst in den achtziger Jah
ren ist es schwer, das Verhaltnis von 
Psychologie und Faschismus zu thema
tisieren - auch erst, wie in West
deutschland, durch die Generation der 
Enkel (vgl. Schroder 1988). Was hat 
diese zogerliche oder nur funktional ge
gen auBen gerichtete Aufarbeitung mit 
den Kontinuitaten und Dlskontinuitaten 
der DDR-Psychologie zu tun (vgl. auch 
Schunter-Kleemann 1980)? - ware die 
weitergehende Frage. 

3.3. DDR-Psychologie als marxisti
sche bzw. historisch- und dialek-

tisch-materiallstische Psychologie 

Analog zu den vorangegangenen Fra
gen ware hier zu fragen: Wie marxistisch 
war die DDR-Psychologie? Die Psy
chologie der DOR als marxistische zu 
entwickeln, hing natOrlich mit den oben 
bereits skizzierten Fragestellungen zu
sammen: mit der Intention, sich vorn 
bOrgerlichen Erbe abzusetzen und eine 
neue Psychologie zu entwickeln. Be
trachtet man den ,,marxistischen Dis
kurs" innerhalb der DDA-Psychologie -
,,innerhalb" deutet bereits darauf hin, daB 
beides nicht identisch war -, dann wird 
man den Diskurskern herausschalen 
konnen, unabhangig davon, unter wel
chen subjektiven Motivationen er ge
fuhrt wurde. Als diskontinuierlichern 
Moment wird hier der Frage nachzuge
hen sein, wie sich de( marxistische Dis
kurs von einem emanzipatorischen Ver
fahren der Entideologisierung unter bOr
gerllchen Lebensverhaltn!ssen zu einem 
·attirmativen unter sozialistischen gewan
delt hat. Qfeses Moment des Diskurs-
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bruches, die EinbuBe an selbstreflexi
vem und kritischem Potential ist aber 
nicht einfach, wie manchmal von West
linken unterstellt, ,,unmarxistisch". Im 
Gegenteil, es verweist gerade auch auf 
Diskurskontinuitaten, die auf kategoria
le Selbstverstandlichkeiten des Marxis
mus als moderne Gesellschaftstheorie 
oder besser: als Gesellschaftstheorie 
der Moderne zuruckgehen. Dazu geho• 
ren eine Reihe von Mythen, wie der 
.,Herstellungs-", .,GesetzmaBigkeits-", 
,.Widerspruchs- und Widerstands-", ,.Be
herrschbarkeits-" und .,Planbarkeitsmy
thos" (vgl. Busse 1993). Von hieraus 
ware auch dem Phanomen • oder solite 
man sagen Paradoxon? • nachzuge
hen, daB sich der Marxismus in der 
Einzelwlssenschaft von selnem groBen 
wissenschaftstheoretischen Konkurren
ten, dem .,krltischen Rationallsmus", auf 
der auBerlich ideologischen Ebene zwar 
offensichtlich abstieB, im Vollzug der 
Wissenschaft aber ebenso gut vertrug. 
Auch hier wird man vermutlich das Kon
tinulerliche im Diskontinuierlichen ent
decken. SchlieBlich haben belde wis
senschaftstheoretischen Paradigmen 
mit ihren sehr unterschiedllchen Norma• 
tlven und Reglementierungen des Be
treibens von Wissenschaft einen Totali
tatsanspruch auf Einheitswissenschaft 
und eine Tendenz zur Technokratlsie• 
rung von Wissenschaft und Gesellschaft 
auf ihre je eigene Weise entwickelt. Die 
besonderen AbstoBungen und Allian
zen zwischen beiden haben jedoch 
wiederum mit der spezifischen Situation 
der Einzelwissenschaft Psychologie im 
Realsozialismus zu tun. 

3.4. DDR-Psychologie als Psycho• 
logie Im Realsozialismus 

Wie sozialismusspezifisch war die DOR-

68 

Psychologie? Um dieser Frage naher 
zu kommen, wird man gewiB von der 
allgemeinen Behauptung ausgehen kon
nen, daB ein gesellschaftliches System, 
wenn es 0berhaupt eine Psychologie 
braucht, dann eine, die ihm in irgendei
ner Hinsicht nOtzt. Selbst wenn man die 
DDA·Psychologie nicht kennen w0rde, 
m0Bte man allein aus der Kenntnis des 
gesellschaftlichen und politischen Sy
stems der ODA, welches bekanntlich 
durch eine Art strukturelle und mentale 
Doppelexistenz und-kultur gekennzeich· 
net war (vgl. Lemke 1990), auf unter
schiedliche, sich z.T. widersprechende 
Anspr0che an und Funktionen von Psy
chologie schlieBen konnen. 

Die DDR-Psychologie (und mit ihr auch 
andere Einzelwissenschaften) hatte min
destens drei .,N0tzlichkeiten" zu realisle
ren: in ideologischer Hinsicht die 
Selbstprasentation des Systems nach 
lnnen, in pragmatischer Hinsicht vor 
all em die okonomische Vitalisierung des 
Systems und in politischer Hinsicht 
die intemationale Anerkennung der ODA 
Ober eine Anerkennung und WOrdigung 
lhrer (Einzel-) Wissenschaft. 

Hier ergaben sich mitunter Widerspr0· 
che. So war z.B. marxistisch nlcht unbe• 
dingt n0tzlich in okonomischer Hinsicht 
oder fur eine adaquate AuBenprasenz, 
und wasokonomisch nutzte, konnte ideo
logisch .,eigentlich" problematisch sein. 
DaB daraus Br0che, Ambivalenzen oder 
schlicht Ungereimtheiten auch in der 
Entwicklung der DDR-Psychologie re
sultierten, wird nicht verwundern. Den 
Akteuren der Psychologie vermittelte 
sich dies subjektiv nicht selten dadurch, 
wie Werner Straub es als erster Vorsit
zender des Wissenschaftlichen Beirats 
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tor Psychologie 1964 anlaBlich des er
sten Psychologiekongresses der ODA 
sinngemaB ausdr0ckte, daB Segelwind 
nlcht selten in Gegenwind umschlug (vgl. 
Straub 1965). Hier ergab sich nlcht nur 
ein Netz von Behinderungen und Hemm
nissen, gegen die Psychologie ertrotzt 
werden muBte, sondern auch ein Raum 
von manchmal nur vorubergehenden 
Handlungsmoglichkeiten, die genutzt 
werden konnten und muBten. 

lnwieweit die Psychologie der DOR Im 
Sinne dieser sehr unterschiedlichen 
,,N0tzlichkeiten" in der Tat gen0tzt hat, 
ist eine Frage, die Hans Hiebsch und 
Hans-Dieter Schmidt bereits 1988 mit 
Bezug auf ,.gesellschaftiiche Wirksam
keit" der Psychologie im Soziaiismus 
gestellt hatten (Hiebsch & Schmidt 1989, 
vgl. auch Schmidt 1990). DaB dabei 
Ober die 40 Jahre ODR-Entwicklung 
hinweg eine Psychologie entstanden 
ist, die in lhrer Entwicklungslogikso oder 
so sehr nahe an die DDR-eigenen Kon
tinuitaten und Diskontinuitaten gebun
den war, versteht sich damit von selbst. 
Das einfache Schema einer etwa ideo• 
logienahen vs. -fernen Psychologie gibt 
aber diese Logik nicht oder nur sehr grob 
wieder. lch habe das an anderer Stelle 
andeutungsweise fOrdie einzelnen Pha
sen der DOR- resp. Psychologieent
wicklung skizziert und muB hier aus 
Raumgr0nden darauf verzichten (vgl. 
Busse 1991 , 1992, 1993). 

3.5. DDR-Psychologie als Tell 
internationaler Psychologieent
wicklung 

Wie international oderanschluBfahig war 
die DDR-Psychologie an die Weitpsy
choiogie? Was diese Frage betrifft, so 
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wird sich die DDR-Psychologie vermut
lich nicht wesentlich voh anderen natio
nalen Psychologien unterscheiden: Es 
gab einen breiten Bereich, der genau 
der internationalen Binnendifferenzie
rung in Forschlmg und Lehre entsprach; 
es gab einen schmalen Bereich, der die 
internationalen Trends nicht nur wider
spiegelte, sondern diese gewiB auch 
mitbestimmte, und es gab auch Sonder
entwicklungen, die sich eher am Rande 
des mainstream bewegten. Letzteres 1st 
ob der eingeschrankten Pluralitiit auch 
innerhalb der DOR-Wissenschaftsland
schaft eher geringer als in westlichen 
Liindern zu veranschlagen. 

Der marxistische Diskurs nimmt hier in
sofern eine Sonderstellung ein, als er 
nach innen eine dominlerendere Rolle 
als nach auBen (auch in Selbstdarstel· 
lungen der DDR-Psychologie) spielte.<4) 

Betrachtet man zudem die wichtigsten 
Entwicklungsphasen der DOR-Psycho· 
logie, so finden sich unschwer auch die 
Kontinuitaten und Diskontlnuitiiten der 
internationalen (oder im engeren Sinne 
europalschen) Psychologieentwicklung 
nach dem IL Weltkrieg wieder. 

lnsofern war die DDR-Psychologie .,Nor
malpsychologie", auch wenn ihre lnter
nationalisierung auf anderen Pfaden und 
unter anderen Bedingungen verlief als 
beispielsweise die der westdeutschen 
Psychologie. Nach dem Krieg hieB ln
temationaiisierung 0berhaupt erst ein
mal • eben auch f0r die westdeutsche 
Psychologie l •, den engeren deutschen 
Horizont zu 0berschreiten; schien Psy
chologle doch bis dahin uberhaupt et
was Deutsches zu sein. Das gelingt ge
nau genommen erstder nachr0ckenden 
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jOngeren Generation, die im Westen 
maBgeblich die lnternationalisierung als 
.Amerikanlsierung" und im Osten als 
.Sowjetislerung" (in Gestalt der ,.Pawlo
wisierung") durchzusetzen hat. Die Ober
greifenden tektonischen Bewegungen 
der Weltpolitik spiegeln sich wissen
schaftsintern auch in dieser Polarisie
rung. Spa.tar weicht dies mehr dem 
Wettbewerb. 

So finden wir in den sechziger Jahren im 
Vergleich zur westdeutschen Psycholo
gie sogar einen DDR-Vorsprung, was 
beispielsweise die EinfOhrung des ky
bernetischen Modells der lnformations
verarbeitung betrifft. Die schnelle Ein
fOhrung hat mit einem Tabubruch ge
genOber der Kybernetik innerhalb der 
sowjetischen Philosophie und Psycho
logie zu tun. Die Zeit der· Handlungs
theorie in den siebziger Jahren ist schon 
sehr durch Integration und Kooperation 
gekennzeichnet, wenngleich sie ihren 
Einzug in der DDR maBgeblich Ober die 
sowjetische (und in Teilen die polni
sche) Tatigkeitstheorie nimmt. Politlsch 
korrespondiert dies mit einem verstark
ten Bestreben nach friedlicher Koexl
stenz und der internationalen Anerken
nung der DDR. 

Dies ware alles differenzierter autzuzei
gen, als ich es hier nur mit ein paar Stri
chen andeuten kann. Aber elnes wird 
gewlB deutlich, daB die ODR-Psycholo
gie ziemlich offensichtlich die Kontinul
taten, Diskontinuitaten und BrOche der 
internationalen Entwicklung genommen 
hat, auch deshalb, wail sie in einem 
Staat (mehr oder minder) gedieh, der 
selbst in die lnternationalen Entwicklun
gen eingebunden war. lhre heute aus
machbare Kontinuitatsfahigkeit ist so 
auch darauf zurOckzufuhren, daB sie 
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immerhin die Psychologie einer lndu
strienation war, die, in den achtziger 
Jahren erneut, wenn auch vergeblich, 
um eine der ersten zehn Platze unter 
den modernen lndustrienationen kampf
te. So 1st das, was man der DOR-Psy
chologie heute auch als Leistung aner
kennen muB, nicht nur trotz, sondern in 
diesem Sinne auch .,wegen" der DDR 
entstanden. Und was hier auch an 
ROckstand auszumachen ist, ist ein 
Ruckstanp im Rahmen internationaler 
Wettbewerbsbeziehungen, in dem nicht 
nur die DOR auf der Strecke geblieben 
isl. 

3.6, DDR-Psychologie als Teil der 
deutsch-deutschen Psychologie 

Was ich schon zur Nachkriegs-, zur so
zlalismusspezifischen und lntemationa
len Entwlcklung gesagt habe, hatte 
noch eine Prazisierung durch die Fraga 
zu erfahren, wie diese jeweils durch die 
deutsch-deutsche Entwicklung in beson
derem MaBe gepragt war. Dies ware 
m.E. unter drei Aspekten betrachtens
wert. 

Erstens finden wir von einer gemeinsa
men historischen Wurzel ausgehend 
eine Geschichte von Parallel-, Dop
pel-, Vor -, Nach- und auch Sonderent
wicklungen. DaB sich z.B. ahnliches un
ter anderen Pramissen vollzog, habe ich 
oben schon angedeutet (.Amerikanisie
rung" vs. ,.Sowjetisierung"). 

Zweitens ist nach der Art der Beziehun
gen dieser deutsch-deutschen Psycho
logie zu fragen. OaB man spontan kaum 
geneigt ist, nach der Rolle der DOR
Psychologie fur die der BRO zu fragen, 
mag bereits fur sich sprechen. Es waren 
aber in dieser Beziehungsgeschichte 
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genauer Phasen .der Abgrenzung, der 
lgnoranz, der Auseinandersetzung, der 
Konkurrenz, der offenen und verdeck
ten Diplomatie und schlieBlich auch des 
neugierigen lnteresses aneinander und 
der Kooperation zu untersuchen. Es war 
gewiB eine Beziehung reich an verhin
derter bis schwieriger Normalitat und 
nicht arm an Pathologie. Spa.tar wird 
man im Obrigen daruber nachdenken 
mOssen, wozu man den Umstand, daB 
die eine Psychologie in dieser Bezie
hung Obrig geblieben ist und sich die 
andere mehr oder weniger einverleibt 
hat, rechnen mochte. 

Drittens schlieBlich ist dies alles nur ein 
.,Fall", ein Fall der deutsch-deutschen 
Wissenschaftsentwicktung Oberhaupt. 

lch frage mich, ob die Entwicklung der 
Psychologie, so gering ihr Gewicht in 
der deutschen Wissenschaftslandschaft 
auch sein mag, fur diese nicht geradezu 
paradjgmatisch war. Jedenfalls scheint 
sie-von ihrer eigenen genuinen Gegen
standszerissenheit her, permanent zwi
schen Natur- und Geistes-(Gesell
schafts-)wissenschaft zu stehen, dafOr 
pradestiniert gewesen zu sein, die poli
tischen, ideologischen und.. okonomi
schen Spannungen innerh.~l.b der DDR
Entwicklung, aber auch ziiischen a'en 
beiden Deutschlandern, auf besonders 
sensible Weise aufzunehmen. BloBe 
Natur- oder bloBe Geisteswissenschaft 
hatten es hier gewiB leichter, sich in 
diesen WidersprOchen elndeutiger zu 
bewegen. 

4. Fazit 

Noch ist die Beschaftigung mit DDR
Psychologie die Beschaftigung mit Zelt
geschichte. Was Ober sie zu sagen ist, 
hangt sehr von unseren momentanen 
Einbindungen in diese ab; was Ober sie 
zu sagen sein wird, davon, wie diese 
Einbindungen selbst begreifbarer war
den. Der zeitgeschichtliche Gegenstand 
.,DDR-Psychologie", und mit ihm andere 
Zeitgeschichten unter dem historischen 
Epitaph DOR, steht im historiographi
schen Zugriff zwischen Kontinuitat und 
Diskontinuitat. Oiese markieren End
punkte eines MaBstabes, der seiner
seits historisch relativier- und verander
bar ist. Die MaBstabe sollten inhaltlich 
expliziert und benannt, schlieBllch be
grundet auf den Gegenstand angewandt 
werden. Man kommtaufdiese Weise, so 
ist zu vermuten, zu unterschiedlichen, 

hochschule os1 maiz/apr. 1994 

aber slch erganzenden Einsichten und 
Beurteilungen. lch habe dies mlt den 
obigen sechs Perspektiven versucht. 
Wichtig scheint mir dabei der Umstan~, 
daB es sich hierbei um ,.MaBstabe" han
delt, die sowohl in zeitgeschichtlicher 
ROckschau relevante Gegenstandsdi
mensionen benennen, als auch zu DDR
Zeiten bereits eigene implizite und expli
zite MaBstabe der DDR-Psychologie 
waren. Damit 1st freilich vorerst nicht 
mehr als ein heuristischer Zugriff auf 
den historiographischen Gegenstand 
getan. 

Stefan Busse, Dr. rer.nat., Dlpl.
Psych., ist wlss. Mitarbeiter an der 
Fakultiit Biologie, Pharmazie und 

Psychologie der Universitat Leipzig, 
Lehrstuhl Sozialpsychologie 
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Anmerkungen: 

(1) GekOrzter Vorabdruck des Aufsatzes .Kontinuitaten und Diskontinuitaten der DDR
Psychologie', ersch. in Brauns, H.P., Jaeger, S., Sprung, L. , Staeuble, I. (Hrsg.) (1994 ): 
Psychologie im soziokulturellen Wandel - Konlinuitaten und Diskontinuitaten, Hogrefe 
Verlag. 

(2) Im Oktober 1993 wurde in Sachsen von der . LandesbehOrde fOr die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik" eine Er
hebung Ober den Forschungsbedarf einzelner Fachdisziplinen an den sachsischen Hoch
schulen und UniversiU!ten gemacht, bezogllch moglicher fachspezifischer Themen zur 
Aufarbeitung der Vergangenheit. Wider Erwarten waren die ROcklaufe auBerordentlich 
gerlng, woraus auf ein nur sehr maBiges lnteresse an einer historischen Aufarbeitung 
eigener Fachgeschichte oder mit ihr verbundener Probleme geschlossen werden kann. 
(Pers. Information von der ,LandesbehOrde .... ) 

(3) Ohne mich damlt im Vorhinein festlegen zu woilen, werde ich der Einfachheit halber 
fortan den Terminus . DDR-Psychologie" verwenden. 

(4) Auch dies ware genauer zu untersuchen. So dOrfte die Selbstdarstellung der Psycho
logie nach innen, in Richtung des westlichen oder des ostlichen Auslandes Differenzen 
aufweisen. 
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Horst Haun (Berlin): 

Erste Theorle-Dlskusslonen in der Geschlchtswissenschaft der 
DOR. Die Debatte von 1952/53 um Charakter und Wirkungswelse 

"gesellschaftlicher Gesetze" 

Im Spatherbst 1952 beginnend und ins
besondere im folgenden Jahr fortge
setzt, fanden in der DDR-Geschichts
wissen~chaft erstmals Theorie-Diskus
sionen statt. Diese zumeist offentlich 
gefi.ihrten Debatten waren - bei aller 
Unterschiedlichkeit ihrer Qualitat und 
Wirkung - integrierender Bestandtell 
der Fri.ihphase des Konstituierungspro
zesses der Geschichtswissenschaft der 
DOR. 

Orel Diskussionsschwerpunkte lassen 
sich abheben. Zuerst zu nennen 1st die 
Debatte, die mit der Kampagne um Sta
lins Schrift "Okonomische Probleme des 
Soziallsmus in der UdSSR" verbunden 
war. Sie gait vorrangig der Problematik 
des C~arakters und der Wirkungsweise 
"gesellschaftlicher Gesetze". Diese er
ste groBere geschlchtstheoretische Dis
kussion war zeitlich auf den Herbst 1952 
und auf das Jahr 1953 begrenzt. Auf sie 
soil im folgenden naher eingegangen 
werden. Aus ihrhervorgegangen, inhalt
lich wie chronologisch ]edoch welt Ober 
sie hinausweisend war zwe/tens die Dis
kussion um den sozialokonomlschen 
Charakter der Gutsherrschaft. Sie wur
de 1953/54 durch den Disput zwischen 
Johannes NichtweiB und Ji.irgen Kuc
zynski um die zweite Leibeigenschaft 
und das Bau~rnlegen in Mecklenburg 
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ausgelost. Diese NichtweiB/Kuczynski/ 
Heitz-Kontroverse (spater schaltete sich 
noch der Agrarhistoriker Gerhard Heitz 
ein) spielte eine wichtige Rolle bei der 
Herausbildung der Agrargeschichtsfor
schung in der DDR. [1] Zurn ersten Male 
wurde die komplexe Problernatik der 
wlrtschaftlichen und sozialen Struktur 
der landlichen Gesellschaft beim Ober
gang zu bOrgerlichen Verhaltnlssen in 
den Blick genommen, kontrovers disku
tiert, und es wurden Losungsvarianten 
angeboten. Die hierbei aufgeworfenen 
kompllzierten Fragestellungen waren 
von grundsatzlicher Bedeutung fur die 
Analyse der mittelalterlichen Agrarstruk
tur zur Zeit ihrer beginnenden Zerset
zung. Die Debatte der 50er Jahre fOhrte 
zu keinen abschlieBenden Resultaten. 

Die dritte der frOhen Theorie-Diskussio
nen warder im Herbst 1953 begonnene 
Feudalismusdisput. Er erlangte Bedeu
tung auch durch die Internationale Be
teiligung. Allerdings nur von Historikern 
aus anderen Landern des Ostblocks, -
sowie durch die Mitwirkung namhafter 
"bi.irgerlicher" Wissenschaftler aus der 
DOR, u.a. Theodor Frings, Hans HauB
herr, Ludwig Justi, Fritjow Sielaff und 
WIiheim Weidhaas. [2] 

Diese drei Diskussionsrunden sind -
trotz inhaltlicher Beri.ihrungspunkte • 
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voneinander zu unterscheiden; ihnen 
kommt jeweils Eigenwert zu. Dies gilt 
besonders tor die Auftaktdiskussion. Die 
Wertung dieser Debatte soll unter for
schungspolitischem sowie unter dem 
Aspekt der Historiographieentwicklung 
erfoigen. 'Eine Unterscheidung beider 
Ebenen, der ideologischen und der ge
nuin wissenschaftlichen, erweist sich • 
besonders bel dieser Diskussion - als 
sehr schwierig. 

In wissenschaftsstrategischer Hinsicht 
ist die Gesetzesdiskussion von 1952/53 
dem wesentlich in den 50er Jahren voll
zogenen ProzeB der Unterordnung der 
Historie und der Historlker unter die Po
litik und ldeologie der SED zuzuordnen. 
Wissenschaftsfremde, partelpolitisch 
motivierte Eingriffe nicht nur ins Wissen
schaftsgefOge, sondern auch in die un
mittelbare Lehr- und Forschungsarbeit, 
Vorgaben und Reglementierungen durch 
"fOhrende" SED-Funktionare behinder
ten die Freiheit der Forschung und 
schrankten sie erheblich ein. Bestand
teil dieses Prozesses war die rigorose 
Durchsetzung des Marxlsmus-Leninis
mus, insbesondere der Dogmen des Hi
storischen Materialismus als einzig gOl
tige weltanschauliche Grundlage und 
"wissenschaftliche" Arbeitsmethode in 
alien Bereichen der historischen For
schung, Lehre und Propaganda. Es 1st 
schon symptomatisch, daB die letzte 
Schrift Stalins die erste Theorie-Diskus
sion in der Geschichtswissenschaft der 
DOR ausloste und pragte. Zugleich of
fenbarte diese frOhe Debatte das - die 
Historiographiegeschichte der DOR ins
gesamt charakterisierende - Span
nungsverhaltnis zwischen fortwahren
der "auBerer" Beeinflussung und Bevor
mundung sowie den Bestrebungen von 

bochscbule ost marz/apr. 1994 

Hlstorikern, vor allem "Wissenschaftler 
und nicht Agitator" [3] zu sein. In Ansat
ze.n find et sich bereits hier jene • haupt
siichlich Anpassungsmotiven geschul· 
dete - Schreib-und Darstellungs"kunst'', 
mit deren Hilfe man Konfrontation ver
meiden und dennoch moglichst viel El
genes durchzusetzen suchte. 

Die Gesetzesdiskussion der Historiker 
war Teil einer von der SED-FOhrung 
angeordneten, an Gigantomanie gren
zenden Kampagne zur Beschaftigung 
mit den "Okonomischen Problemen des 
Sozialismus in der UdSSR" [4] - der, wie 
sich bald herausstellen sollte, letzten 
Schrift Stalins. Gefelert als "wissen
schaftliche Zusammenfassung und Ver
allgemeinerung der groBen Erfahrun
gen, die das Sowjetvolk beim sozialisti
schen Aufbau gemacht hat'' [5], als "ein 
neuer hervorragender Beitrag zur 
Schatzkammer des Marxismus-Leninis
mus" [6], wurde sie nicht nur den Okono
men ans Wissenschaftlerherz gelegt, 
sondern glelchfalls den Philosophen, 
Juristen, Padagogen und auch den Hi
storlkern. In den Mitgliederversammlun
gen und im Parteilehrjahr der SEO wur
den "Lahren' aus der neuen genialen 
Arbeit J.W. Stalins" gezogen, in GroB
betrieben Lektionen organisiert, an den 
Lehreinrichtungen fanden Seminars 
statt, und Vorlesungsprogramme muB
ten umgearbeitet warden. Die damalige 
Deutsche Akademie der Wissenschaf
ten zu Berlin stellte einen besonderen 
Plan zur Auswertung der Schrift auf. 
Von den zahlreichen "theoretischen Kon
ferenzen" sind die an den Universitaten 
in Leipzig, Rostock, Jena und Berlin 
'durchgefi.ihrten Veranstaltungen tor un
·ser Thema besonders relevant. [8] Was 
die Promin.113nz und die Anzahl ihrerTeii-

,. , 
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nehmer, aber auch ihre propagandisti
sche Dimension anlangt, ragte jedoch 
aus alldem die "II. theoretische Konfe
renz• des ZK der SEO vom 13. und 14. 
Dezember 1952 In Berlin heraus. An ihr 
nahmen rund BOO "leitende Funktiona
re" der SEO (u.a. Grotewohl, Pieck und 
Ulbricht), des Staates und der Wirtschaft 
tail, dazu Wissenschaftler, Juristen, 
Schriftsteller und Propagandisten. 
Fragt man nach Zweck und Zielsetzung 
dieser groBangelegten Kampagne, fiel 
die Antwort von seiten der SEO elndeu
tig aus: Sie sollte vor allem der Oberwin
dung des vielbeklagten "ZurOckblei
ben(s) auf ideologischem Gebiet" [9] dle
nen. In einem ganzseitigen "Grundsatz
artikel" des "Neuen Deutschland" pries 
der Kandidat des ZK, Kurt Hager, das 
Werk des "groBen Lehrmeisters des 

'Marxismus-Leninismus" als eine "neue 
1 ldeologische Waffe" zur ErfOllung der 
Aufgaben beim Aufbau des Sozialismus 
in der DOR. [1 O] Durch die Propagierung 
der "fundamentalen" Gesetzesformulie
rungen Stalins glaubte man, in der DOR 
auftretenden falschen und "gefahrtlchen" 
.A:uffassungen entgegenwirken zu kon
nen. Dies betraf insbesondere die Leug
nung der GesetzmaBigkeiten der oko
npmischen Entwicklung im Sozlallsmus 
wie' auch die Verbreitung von "Theorien 
des Selbstlaufs", so des Verzichts aut 
i'entrale, staatliche FOhrung der Wirt
schaft. SchlieBlich gait es, sich "gegen 
alle EinflOsse der burgerlichen ldeolo
gie" [11] abzuschotten und in der Aus
einandersetzung mit den "unwissen
schaftlichen Auffassungen der gegen
wartigen bOrgerlichen ... Geschichts
schreibung" den "objektiven Charakter 
und die GesetzmaBigkeit der gesell
schaftlichen Entwlcklung" [12] nachzu
weisen. 
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Bei der ErfOllung dieser Forderungen 
zeigten sich die marxistisch-leninisti
schen Historiker der DOR zunachst sehr 
zogerlich. Auf der genannten ZK-Konfe
renz Ende 1952 sah sich deshalb der 
Hauptreferent, PolitbOromitglied Fred 
OelBner, genotigt, als einzige Wissen
schattler namentlich "unsere Historiker" 
zu kritisieren, da sie "noch immer nicht 
begonnen haben", Stalins "grundlegen
de Gedanken zur Entwicklung der Ge
schichtsforschung" auszuwerten. Diese 
unOberhbrbare Aufforderung veranlaB
te nun auch die Historiker, sich von 
Stalins "richtungsweisenden" Gesetzes
konstruktionen zur Diskussion anregen 
zu lassen. [13J 

Eine Slchtung dieser Diskussion unter 
wissenschaftshistorischem Aspekt bie
tet ein zwar widerspruchsvolles, insge
samt jedoch farbigeres Bild als ihre Ein
schatzung unter wissenschaftspoliti
schem Gesichtspunkt. Einerseits sind 
mechanistische Verengungen und eln 
weitgehend dogmatisch-deterministi
sches Herangehen unverkennbar. In 
keinem der Historikerbeitrage findet man 
prinzipielle Einwande oder zumindest 
eine kritische Replik. Unbesehen wird 
Stalins Arbeit als schbpferische Weiter
entwicklung des Marxismus-Leninismus 
begriffen, werden seine Gesetzesformu
lierungen als unverzichtbar fur das Stu
dium der Geschichte genommen. Ande
rerseits sind jedoch Bestrebungen er
kennbar, einige der eng gezogenen 
Grenzen zu durchstoBen, dialektische 
Denkansatze vorzutragen, Problemati
sierungen anzubieten und eigenstandi
ge Deutungen in die allgemeine Zustim
mung einzubauen. Nicht zu Gbersehen 
ist auch der durch die Spezifik der Histo
rie ermbglichte Kunstgrift, auf "fernere" 
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Themen auszuwelchen. So diskutierten 
die Historiker als einzige der "Gesell
schaftswissenschaftler" nicht wie er
wOnscht und erwartet Ober Problems 
der sozialistischen Gesellschaft. Diese 
Moglichkeit wie auch der Zwang zur 
konkreten Analyse gestattete es, Im 
Ansatz einige der argsten dogmatischen 
Verengungen aufzubrechen. Eine Aus
wahl aus den Diskussionsbeitragen soll 
dies belegen. 

Elisabeth Charlotte Weiskopf, die Sta
lins Schrift fur die Alte Geschichte frucht
bar zu machen suchte, bekannte sich -
mit Blick auf den Meinungsstreit um den 
Charakter der ersten Klassengesell
schaften - zu einer Geschichtsanschau
ung, die "im widerspruchsvollen Gang 
der Geschichte die GesetzmaBigkeit, in 
und durch die zahllosen Besonderhei
ten das Wesentliche und Notwendige 
herausfindet''. Bezogen auf Stalins "Ge
setz der unbedingten Obereinstlmmung 
der Produktionsverhaltnisse mit dem 
Charakter der Produktivkrafte" forderte 
sie, den Terminus Obereinstimmung 
nicht absolut zu fassen, sondern "als 
spezifische Beziehung in einem unaut
hbrlichen ProzeB". [14] Bezogen auf die 
noch wei-ter zu verfolgende Frage, wann 
der Ar-beitszwang zu Beginn der Zivili
sation mit auBerokonomischen Mitteln 
ausgeObt werden muBte, pladierte sie 
dafOr, die von Stalin gegebene "allge
meine Richtlinle" in ihrer konkreten Er
scheinungsweise zu verfolgen und ge
nau festzustellen, in welchen Zusam
nenhangen und Formen es zur Aus
Obung des auBerokonanischen Zwan
ges gekommen ist. 
Auch JOrgen Kuczynski bemOhte sich 
um eine eigene Interpretation. Der Ber
linerWirtschaftshistoriker gehbrte zu den 
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Wissenschaftlem, die auf der "II. theore
tischen Konferenz" des ZK der SEO 
einen der insgesamt 22 Diskussionsbei
trage hielten. Er stellte sich der Fraga, 
ob die Bourgeoisie in der Lage sei, oko
nomische Gesetze bewuBt "auszunut
zen" - wie der viel strapazierte Begrift 
lautete. Wahrend Gerhard Schilfert der 
Bourgeoisie "selbst in ihrer fortschrittli
chen Periode" die Ausnutzung nur eini
ger okonomischer Gesetze "und auch 
diese nicht imner vollstandig" (15] zuge
stand, bejahte Kuczynski kOhnerweise 
diese Frage ohne jede Einschrankung. 
FOr diese Auffassung muBte er heftige 
Kritik einstecken. Man hielt ihm vor, Sta
lins Hinweise In "unstatthafter Weise" 
verabsolutiert und die Sache so dar
gestelltzu haben, als ob die Bourgeoisie 
kraft ihrer besonderen wissenschaftli
chen Fahigkeiten die Gesetze der Oko
nomie auszunutzen verstehe. [16] Be
sonders bemangeltwurde, daB Kuczyn
ski das fOr den Kapitalismus Typische, 
das anarchische, spontane, von der 
Bourgeoisie unbeeinfluBbare Wirken der 
Gesetze der kapitalistischen Produkti
onsweise unerwahnt lieB. 

In Kontrast zu diesen, urn Eigenstandig
keit und Flexibilitat bemOhten Beitragen 
stehen starr-dogmatische Arbeiten "lini
entreuer" Provenienz, die in ihrer Diktion 
und mit ihren inhaltlichen "VerkOndigun
gen" bis an die Grenze der Zumutbarkeit 
gehen. In besonderer Weise tat sich 
hierbei Hanna Wolf hervor, die Stalins 
Sch rift speziell fOr die Historiker der DOR 
auswertete. Die Direktorin der SED-Par
teihochschule stellte die marxistisch-le
ninistische Auffassung von der Gesetz
ma.Bigkeit der geschichtlichen Entwick
lung insZentrum, wobei sie nahezu hym
nlsch "Stalins Lehre von der Objektivitat 
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der gesellschaftlichen Gesetze" feierte 
als Mittel des marxistischen Historikers 
"gegen den subjektiven ldealismus und 
das Chaos der bOrgerlichen Geschichts
schreibung" (17]. Sie betatigte slch 
gleichsam als Richterin Ober die Hlstori
ker-Genossen, denen sie prononciert 
vorwarf, bisher der Untersuchung und 
Darstellung der okonomischen Gesetze 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt zu 
haben und die deshalb "haufig an der 
Oberflache der Erscheinungen hangen 
(ge)blieben" (18] seien. Als "eine direkte 
Anweisung und Aufgabenstellung" ve~
ordnete sie ihnen Gegenstand und Me
thode der Geschichtswissenschaft in der 
von Stalin in pragnantester Weise for
mulierten Form. 

Diegewichtigsten, dieweitere Forschung 
wohl am meisten befruchtehden Resul
tate der Historiker-Debatte um die "oko
nomischen Probleme" brachte ind es jene 
Diskussion, die in den Hatten des GrOn
dungsjahrganges der Zeitschrift fur Ge
schichtswissenschaftgefOhrtwurde. (19] 
Im Zentrum stand die Fraga nach dem 
Grad der Durchsetzung des Stalinschen 
"Gesetzes der unbedlngten Obereinstim
mung der Produktionsverhaltnlsse mit 
dem Charakter der Produktivkrafte" im 
ProzeB der bOrgerlichen Umwalzung in 
Deutschland. 

Eine Analyse der verschiedenen Stand
punkte laBt drei Angebote erkennen. Die 
beiden Extrem-Positionen vertraten JOr
gen Kuczynski und - kontrar dazu - Karl 
Obermann, wahrend Gerhard Schilfert 
eine Mittelstellung elnnahm. Auf den "preu
Bischen Weg" der Entwicklung des Kapi
talismus in der Landwirtschaft verwei
send, schlug Kuczynski vor, bestenfalls 
bis zur Krise von 1857 von einer "fortfau
fenden Anna.hen.mg" (20], niemals aber 
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von einer volligen Obereinstimnung zu 
sprechen. Er begrOndete seine Auffas
sung damit, daB feudale Hemmnisse in 
Deutschland eine "Ubereinstimmung" so 
lange verhindert hatten, bis die Verschar
fung des Grundwiderspruchs des Kapita
lismus zu heftigen, offenen, organisierten 
Klassenkampfen fOhrte, so daB am Be
ginn der 50er Jahre die Moglichkeit einer 
volllgen Obereinstimnung von Produkti
onsverhaltnissen und Produktivkraften 
verschwunden sei. Kuczynski, der Sta
lins apodiktische Formel - bezogen auf 
die kapitalistischen Produktionsverhalt
nisse - nicht als eine "MuB''-, sondem 
expressls verbis als "Kann-Feststellung" 
(21] auslegte, verwarf an Hand seines 
Untersuchungsgegenstandes als einzi
ger der Historiker und wohl als einziger in 
dies er Debatte Oberhaupt den Stalinschen 
Gesetzestext so eindeutig und unm!Bver
standlich. 

Obermann dagegen vertratdie Meinung, 
daB es nach der Revolution von oben 
1866 In Deutschland eine "Periode der 
unbedingten Obereinstimmung der Pro
duktionsverhaltnisse mit dem Charakter 
der Produktivkrafte" [22] gegeben habe, 
ein groBerer Zeitabschnitt, in welchem 
die Entwicklung des Kapitalismus schnell 
und umfassend vorangekommen sei. Die 
deutsche Evolution mit der in Frankreich 
vergleichend, stellte hingegen Schilfert 
die These auf, daB in Deutschland wah
rend einer sehr kurzen Zeitspanne, im 
Zuge der Revolution von oben, bis in die 
frOhen 70er Jahre hinein nur von einer 
"annahemden, zeitweiligen Obereinstim
mung" (23] die Rede sein konne. Er 
stOtzte seine These vor allem auf die 
Tatsache, daB die deutsche kapitalisti
sche Entwicklung - gemessen an den 
westlichen Nachbarn - erheblich spater 
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einsetzte und elne kOrzere Zeitdauer 
aufwies. Deutschland hatte somit, be
sonders wegen der geringeren "Krisen
bedingungen", nach 1857 zwar einen 
hoheren Grad von "Ubereinstimnung" 
als zum Beispiel Frankreich erreicht, 
jedoch konne man nicht von einer "volli
gen Obereinstimmung" sondem ledlg
lich von einer "Periode der annahernden 
Obereinstimmung der Produktionsver
haltnisse mit dem Charakter der Produk
tivkrafte" (24] sprechen. 

Sieht man von den sich verengenden 
und mechanizistischen ZOgen ab, die 
dieser "Ubereinstimmungs"-Diskussion 
anhafteten, so tohrte sie dennoch zu bis 
dahin so nicht tormulierten Erkenntnis
sen Ober den ProzeB der bOrgerlichen 
Umwalzung in Deutschland. Die hierbei 
gewonnenen Positionen beeinfluBten vor 
allem in konzeptioneller Hinsicht fortan 
die weitere Beschaftigung mit diesem 
Zeitabschnitt. Dies betrafvorrangig auch 
die deutsche Revolution von 1848/49, 
die zu den bevorzugten Forschungsthe
men der DDR-Geschichtswissenschaft 
gehorte. [25] Hinsichtlich der Bestim
mung des Anfangs- und des Endpunk
tes sowie Merkmalen und Besonderhei
ten der bOrgerlichen Umwalzung in 
Deutsch land konnte ein diskutabler Aus
gangspunkt geschaffen werden. EinmO
tigkeit bestand Ober die AbschluBphase 
dieses Prozesses, namlich die 60er Jah
re des 19. Jahrhunderts. Hervorgeho
ben wurde die Rolle der Revolution von 
1848/49 als "Entscheldungsschlacht'' im 
Gang der bOrgerlichen Umwalzung. Es 
gelang Besonderheiten der Durchset
zung des Kapitalismus in Deutschland, 
CharakterzOge des evolutionar-reforme
rischen Weges zu markieren. Kuczyn
ski verdeutlichte, daB sich die Umwand-
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lung der feudalen zur bOrgerlichen Ge
sellschaft "qualvoll langsam und stuck
chenweise durchgesetzt" (26] habe, 
wobei er wichtige Kennzeichen des 
"preuBischen Weges" der kapitalisti
schen Agarentwicklung formulierte. Mit 
Oberzeugender MaterialfOlle belegte 
Obermann den industriellen Aufschwung 
in Deutschland im Ergebnis der wirt
schaftpolitischen Reformen in den 50er 
und 60er Jahren, under wies. nach, daB 
die Krise von 1857 den letzten Anstf;)B 
zur Revolution· von oben g~geben hat
te.(27] DarOber hinaus erbrachte die Dis
kussion Oberlegungen, die es in Ansat
zen ermoglichten, die Rolle des Volkes 
in der bOrgerlichen Umwalzung exakter 
zu bestimmen. Obermann verdeutlich
te, daB es nicht nur vor und wahrend der 
Revolution, sondern auch nach 1848 die 
Volksmassen waren, "die auf die Bour
geoisie einen Druck von unten ausOb
ten". (28] 

Die Stalin-Dlskussion regte auch zu kom
parativen revolutionsgeschichtlichen 
Betrachtungen an, die sich vornehmlich 
auf die bOrgerlichen Revolutionen in 
Europa bezogen. Wahrend Alfred Meu
sel vergleichende Oberlegungen anstell
te zum BOndnis des BOrgertums mit den 
Bauern in der bOrgerlichen sowie zu den 
BOndnisbeziehungen von Proletariat und 
Bauernschaft in der sozialen Revolution 
(29], befaBte slch Wolfgang Schumann 
mit der "ersten siegreichen bOrgerlichen 
Revolution" und mit der Entwlckiung des 
Kapitalismus In den Niederlanden. Schu
mann widersprach der Auffassung von 
Felix-Heinrich Gentzen, der - im Unter
schied zu Deutschland und den meisten 
Uindern des europalschen Ostens -
England und Frankreich wie auch den 
Niederlanden die Durchsetzung des 
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Gesetzesder"unbedingten Oberelnstlm
mung" in "reiner Form" zugestand. [30) 
Schumann, der dies fur die Niederlande 
nicht gelten lieB, vertangte in seiner Po
lemik, mit der Kennzeichnung der "rei
nen Form" des Obergangs "sehr vor
sichtig" zu sein und forderte, in jedem 
Fall erst die konkreten historischen Ver
ha.ltnisse zu untersuchen, ehe man eine 
solche Feststellung treffe. [31] Diese 
Warnung vor einem oftmals flinken, nur 
gering durchdachten und kaum aut eige
ne Forschungen gestutzten Gebrauch 
der starren Beg riffs-Schemata gehort zu 
den wenigen kritischen, weiterweisen
den AuBerungen der Stalin-Debatte. In 
seiner BeweisfOhrung charakterisierte 
Schumann die Besonderheiten der bur
gerlichen Umwalzung in den General
staaten, vorrangig die·spezifische Aus
pragung der bOrgerfiche-aristrokrati
schen Gesellschaft. Er bezog sich auf 
die Folgen, die sich aus der Mitwirkung 
von Teilen des Feudaladels am nationa
len Befreiungskampf ergaben sowie auf 
die besondere Rolle des hollandlschen 
Handelskapitals. 

Als ein letzter Aspekt der Hlstoriker
Diskussion um Charakter und Wirkungs
weise "gesellschaftlicher Gesetze" sol
len schlieBlich die D~rstellung skizziert 
werden, die auf eine nahere Bestim
mung des Wesens der vorkapltalistl
schen "Gesellschaftsformationen" ziel
ten. Die Fragestellungen gruppierten sich 
um die Ausfuhrungen Stalins zur Rolle 
des auBerokonomischen Zwanges im 
Feudalismus sowie Ober die Beseitigung 
der Unterschiede zwischen Stadt und 
Land bzw. zwischen geistiger und kor
perlicher Arbeit. 

Die Beschaftigung der Mediavisten mit 
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der Problematik des "sozialokonomi
schen lnhalts der Feudalordnung" laf3t 
Analogi~n erkennen zu den oben vorge
stellten Uberlegungen von Althistorikern 
Ober das Phanomen des auBerokono
mischen Zwanges in der Sklavengesell
schaft. Eckhard MOiier-Mertens stellte 
sich die Aufgabe, "an Hand der Bemer
kungen der Klassiker des Marxismus
Leninismus das Wesen des auBeroko
nomlschen Zwanges im Mittelalter zu 
erlautem" [32]. Die Mediavisten verwie
sen auf die Notwendigkeit auBerokono
mischer Zwangsmittel, zeigten zuglelch 
aber deren Bindung an die "okonomi
sche Machtgrundlage der Feudalord
nung", an das feudale Grundeigentum. 
[33) 

Die in der Diskusslon gestellte Frage 
nach der geschichtlichen Herausbildung 
des Unterschiedes zwischen geistiger 
und korperlicher Arbeit kuliminierte in 
der Konstruktion eines ''nicht wesentli
chen" bzw. "wesentlichen Charakters" 
dieses Unterschiedes in Jungpalaolithi
kum respektive in der "Epoche der mili
tarischen Demokratie". SinngemaBwur
de der Gegensatz zwischen Stadt und 
Land in Deutschland zur Zeit der Flucht
burgen als ein "nicht wesentlicher" ge
kennzeichnet, der sich erst seit den 
StadtegrOndungen im 10. Jahrhundert 
zu einem "wesentlichen" entwickelt habe. 
[34J 

Als Fazit dieser historiographiege
schichtlichen Analyse sollen drei Aspekte 
benannt warden. Ersten belegt die Ge
setzesdiskussion der Historiker, daB sich 
unter den Geburtshelfern der DDR-Ge
schlchtswissenschaft gewissermaBen 
auch Stalin befand - und dies nicht nur in 
politischer und ideologischer, sondern 
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in nlcht geringem MaBe auch in theore
tisch-methodischer Hinsicht. Die Erfor
schung der Wurzeln und Anfange sowie 
des weiteren Weges der DDR-Historio
graphie hat dieser Tatsache Rechnung 
zu tragen und ihre tief pragenden Lang
zeitwirkungen zu berucksichtigen. 

Zweitens wird slchtbar, daB in dieser 
FrOhphase bereits bestimmte "Verhal
tensmuster" geObt und ublich wurden, 
die - in der weiteren Historiographie
Entwicklung ausgebaut und ausgepragt 
-Wegbegleiter der DDR-Geschichtswis
senschaft waren bis zuletzt. Dies gilt fur 
die unbesehene Hinnahme der Postula
te der, bald um einen der "Klassiker" 
reduzierten, "Weltanschauung der revo
lutlonaren Arbeiterklasse". lhre als Lah
ren apostrophierten Leitsatze wurden 
weitgehend als Wissenschaft verstan
den und zum Gebot alien geschichts
wissenschaftlichen Wirkens erklart. Des 
weiteren gait es seither als ein unver
ruckbares Prinzip des Forschens und 
Lehrens der Historiker, die "Hinweisen 
der ParteifOhrung und ihrer Apparate als 
rlchtungsweisende Handlunganleitung 
anzusehen, oftmals zu "verinnerlichen" 
und zumeist widerspruchslos "umzuset-

Anmerkungen 

zen". Und das nlcht immer nur so zo
gernd wie 1952/53, sondem auch im 
vorauseilenden Gehorsam. 

Die drltte Oberlegung schlieBlich be
zieht sich auf die Frage nach einer mog
lichen Gegenwehr seitens der marxi
stisch-leninistischen Historiker, Die frO
he Theorie-Debatte verdeutliche jedoch 
schon jenes, die DDR-Historiographie
geschichte insgesamt kennzeichnende 
Phanomen, daB wirkliche und wirksame 
Gegenkrafte und -aktionen zum Kurs 
der Vereinnahmung und lndienstnahme 
der Historie zu keiner Zeit erkennbar 
slnd. Der geringe und bescheidene Wi
derstand (wenn diese Bezeichnung uber
haupt zutreffend ist) auBerte sich oft nur 
zaghaft und verdeckt, und die wenigen 
sich verweigernden und offen kritischen 
Historiker handelten lsoliert voneinan
der. Dennoch slnd - wie hier zu zeigen 
versucht wurde - gerade diese BemO
hungen und Bestrebungen als unver
zichtbarer, mitpragender Bestandteil der 
Wissenschaftsentwicklung in der DOR 
aufzuhellen und festzuhalten. 

Horst Haun, Dr. sc.phil., arbeitet als 
Historiker in Berlin 

{1 ) Vgl. Johannes Nichtweirl: Zur Frage der zweiten Leibeigenschaft und des sogenannten 
preul!.ischen Weges der Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft Ostdeutsch
lands, in: ZfG 5/1953, S. 687 - 717; ders. : Antwort an Jargen Kuczynski, in: Ebenda 3/1954, 
S. 471 -476; ders.: Das Bauernlegen in Mecklenburg, Berlin 1954; Jurgen Kuczynski : Zum 
Aufsatz von Johannes Nichtweil!. Ober die zweite Leibeigenschaft, in: ZfG 3/1954, S. 467 -
471 ; Gerhard Heitz: Rezension, in: Ebenda 4/1955, S. 643 - 649; ders.: Zur Oiskussion Ober 
Gutsherrschaft und Bauernlegen in Mecklenburg, in: Ebenda 2/1957, S. 278-296; Heitz/ 
Haack/Dillwitz/Polzin/Wilhelm: Forschungen zur Agrargeschichte, in: Historische For
schungen in der DOR 1960-1970, ZfG, Sonderband 1970 , bes. S. 124-129; Gerhard Heitz: 
Zurn Charakterder "zweiten Leibeigenschatt•, in: Ebenda 1 /1972, S. 24-39. Zur Diskussion 
zwischen Heitz und Schiffert um die Auffassung von der zweiten Leibeigenschaft als 
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allgemeines Problem der sozial-tlkononnschen Entwicklung bzw. als ein nur auf die 
Gutsherrschaft in Ostelbien beschranktes Phanomen: Vgl. Probleme der Feudalismusfor
schung in der DOR (1970-1975), in: Jahrbuch fOrGeschichte des Feudalismus, 1, Berlin 
1977, S. 55. Vgl. auch Deutsche Agrargeschichte des Spatfeudalismus. Hrsg. von H. 
Harnisch und G. Heitz. Studienbibliothek DDR-Ceschichtswissenschaft Bd. 6, Berlin 1986. 

[2] Vgl. Horst Haun: Die erste Periodlsierungsdiskussion in der Geschichtswissenschaft der 
DOR. Zur Beratung Ober die Periodisierung des Feudalism us 1953/54, in: ZfG 9/1979, S. 
856- 867; Eckhard MOiier-Mertens: Feudalismusdiskussionen in der DOR. EinfOhrung und 
Ausblick, in: Feudalismus. Entstehung und Wesen. Hrsg. von E. MOiier-Mertens. Studien
bibliothek DDR-Geschichtswissenschaft Bd. 4, Berlin 1985, bes. S. 14f. 

(3) JOrgen Kuczynski in der Diskussion auf der von Kurt Hager einberufenen internen 
"Beratung mit Genossen Historikern• am 12. Januar 1956. Die von der SED-FOhrung als 
"Akademismus· gebrandmarkte Forderung, hauptsachlich "Wlssenschaftzu machen• und 
die Historiographie nicht der Strategie und Taktik der Partei unterzuordnen, war einer der 
Hauptpunkte der kritischen Auseinandersetzung "fOhrender Genossen Historiker" auf 
dieser "Beratung" mit Vertretern der ZK-Abteilung Wissenschaft und Propaganda. Vgl. 
lfGA, Zentrales Parteiarchiv (ZPA), IV2/9.04/133. 

(4] J. W. Stalin: Okonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR, Berlin 1952. 
Abdruck auch in: Einheit 11/1952, S. 1013 ff. 

(5) Fred OelBner: Eine neue Etappe der marxlstischen politischen Okonomie. Ober die 
Bedeutung des Werkes J. W. Stalins "Okonom,sche Probleme des Sozialismus in der 
UdSSR", Berlin 1953, S. 7. 

[6] Wolfgang Jahn: Ober die theoretische Konferenz des ZK der SEO, in: Forum vom 29. 
Dezember 1952. 

[71 Fred Oe!Bner: Einige Lehren aus der genialen Arbeit J . W. Stalins far unsere Arbeit. 
Diskussionsrede auf der 10. Tagung des ZKder SEO, in: Einheit 12/1952, S. 1342 -1349. 

[8] Vgl. Theoretische Konferenz an der Universitat Leipzig am 8. und 9. November 1952 
unter Beteiligung von Wissenschaftlern derTechnischen Universitat Dresden, der Bergaka
demie Freiberg und der Universitat Halle, in: Wissenschaftliche Zeitschrift (WZ) der 
Universitat Leipzig 1952/53, H. 4, Gesellschaftswissenschaftliche und sprachwissen
schaftliche Reihe (G. u. s. Reihe) Nr. 2, S. 161 - 228; 1. Theoretische Konferenz der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultat in Verbindung rnit dem lnstitut for Gesellschafts
wissenschaft an der Universitat Restock Ober das Werk von J. W. Stalin "Okonomische 
Probleme des Sozialismus in der UdSSR", in. Sonderheft (SH) der WZ der Universitat 
Restock, 1952/53, G. u. s. Reihe Nr. 1, S. 3-55; Theoretische Konferenz der Fachschaft 
Geschichte der Humboldt-Universitat zu Berlin am 13. Mai 1953, in: ZfG 5/1953, S. 727 -
736; Konferenz der Fachschaft Geschichte der Universitat Jena am 6. Mai 1953, in: Ebenda 
4/1953, S. 620- 627. 

[9] Werner MuBler: Die Bedeutung der Arbeit J. W. Stalins "Okonomische Probleme des 
Sozialismus in der UdSSR". Bericht von der II . Theoretischen Konferenz der SEO, in: Einheit 
1/1953, s. 32. 

[1 OJ Vgl. Kurt Hager: Was lehrt uns Stalins Werk "Okonomische Probleme des Sozialismus 
in der UdSSR"?, in: Neues Deutschland (ND) vom 11 . November 1952. 
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[11] Werner MuBler: Die Bedeutung der Arbeit J. W. Stalins, S. 31. . . . 

1121 
Die Bedeutung des Werkes J . w, Stalins ' ?konimische Probleme d_es So~,a-~smu~;; 

der UdSSR" for die Geschichtswissenschaft, in: ZfG 1/1953: S. 13. ~1es7ir :~-:twie 
gewissenmaBen den generellen Auftakt der ZfG bildete, war kein redt~kt~~ne ~K-~b~eilung 
es den Anschein haben kOnnte. Er wurde der Zeitschrlft von der zus n 1gen 
vorgegeben. M1tteilung von Fritz Klein, Mai 1993. 

[13) Fred OelBner: Eine neue Etappe, S. 13_. Wenig~ Monatetda~ach ~ahha:~~ic~df:~~/~i~ 
den Historikern erneut vorzuwerfen, noch Immer mcht vers an en z '. . . 

deutsche Geschichiswissenschaft ~o be_deutungsvolle\~ch;tz~~~!:~:~:..tei~~ ~:~~;~ 
Werken enthalten sind". Ders.: Stalin - die grOBte Koryp e er , 
SH Marz 1953, S, 395, 

(14; Uselotte Weiskopf-Henrich: StalinsArbeit "0konimische Problem: ~s ~~~:~s;u; in 
der UdSSR" und die Alte Geschichte, in: Tagliche Rundschau vam 1 • pn , · · 

(15] Gerhard Schilfert; Ober die Okonomischen Gesetze und ihre Ausnotzung, in: ZfG 5/ 

1953, s. 731 f. 

(16} Vgl. Werner MuBler: Die Bedeutung der Arbeit J . W . Stalins, S. 35. . 

~~~:n~:~:~1~~~1~~:~:: ::~:::~~i~~:rdi~~;~:~6~~: g~es~~~~~!~~~:~~~~~'.'~n~ 
ND vom 9. Januar 1953, S. 5. 

[1 BJ Dies.: Die Bedeutung des Marxismus tor die Geschichtswissenschaft, in: Einheit 6/ 

1953, s. 773. 
St r w rk "Okonomische Prob le me des 

~;~i~~~~~~~~~~~~~:;;~~ ~~ed?:~~:~~~~~~~rio~i

I

;i:r~~g~nsb~~i;t~e~~-f~~~i;,~~k;;ni~ 

nis der Untergliederung der Hauptperioden de~ d~~!~e~ g=~~lten auf d~r Konferenz der 
466-484; Felix-Heinrich Gentzen: Auszugaus e . • . . da 4/1953 S 620 -
Fachschaft Geschichte der Universitat Jena am~- Ma, 1953, in. ~b_e~b da S 623-627; 
623; Wolfgang Schumann: Diskussionsrede aufd1eser.Konfere~z, '"· b e~a~n: Zur Frage 

~;;~~r:e~~~~::~:8::;e~~es~i:;~~~s~~~np~::i~i:n~·;e~~;~~!·s~a;~~;~ ;:.i~r~:t:ii~ 

Produktivkrafte in_ Deutsc~land_ im 1 ~- Jth1~;:~~~~:~!~~ni:~r die Frage der vOlligen 

t0
;.;~~n~~:~~::d~~~r:~s:k~~~~::er~~~~isse mit dem Charakter der Produktivkrafte in 

Deutschland, in: Ebenda 6/1955, S. 923 - 927 • 

(20] JOrgen Kuczynski: Die Bedeutung von Stalins Werk, S. 481 . 

[21} Ders.: Zurn bisherigen Verlauf, S. 923 

122
1 Karl Obermann: zur Frage der unbedingten Obereinstimmung, S. 754. . 

(23] Gerhard Schilfert: Ober die okonomischen Gesetze, S. 736 (beim Vert. kurs1v geschrie

ben). 

[24] Ebenda, S. 735. 

[25] Vgl. Ganther ~eyder_nann: Dhie dfte~tsdche :;;t~u~i~n ~~n~:::~:h~~~;~:~~~~~:~g~:; 
stand der Gesch1chtsw1ssensc a in er , · ,. 
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DDR. Hrsg. vonA. FischerundG. Heydemann, Bd. I1. Vor-und Fr0hgeschichtebis Neueste 
Geschichte, Berlin 1990, S. 489- 518. 

(26) J0rgen Kuczynski: Die Bedeutung von Stalins Werk, S. 472. 

[27] Vgl. Karl Obermann: Zur Frage der unbedingten Obereinstimmung, s. 750. Obermann 
verstand - bezugnehmend auf Engels- die "Revolution von oben" zunachst in der zeitlichen 
Umgrenzung von 1849 bis 1866. Vgl. ebenda, S. 744 und 753. 

[28) Ebenda, S. 749. 

[29] Vgl. Alfred Meusel: Diskusslonsbeitrag zu Stalins Werk "Okonomische Probleme des 
Sozialismus in der UdSSR", gehalten auf dertheoretischen Konferenz der SEO am 13. und 
14. Dezember 1952, in: Geschichte in der Schule 2/1953, S. 62 - 65. Vgl. auch Archiv 
Museum tor Deutsche Geschichte (MfDG), Akten-Nr. 162. Vgl. ders. : Thomas M0ntzer und 
seine Zeit. Mit einer Auswahl der Dokumente des gro~en deutschen Bauernkrleges. Hrsg. 
von H. Kamnitzer, Berlin 1952, S. 40. 

[30] Vgl. Felix-Heinrich Gentzen: Auszug aus dem Referat, S. 622. 

(31) Vgl. Wolfgang Schumann: Diskussionsrede, S. 627. 

(32) Eckhard MOiier-Mertens: Zur Frage des au~er0konomischen Zwanges im Feudalis
mus, in: Geschichte in der Schule 1/1954, s. 9. 

(33) Vgl. ~benda, S. _10 - 11 ; Protokoll des 4 . Semnnars der Abteilungen Ur- und 
Fr0hgesch1chte und M1ttelalter des MfDG zur Durcharbeitung von Stalins "Okonomlsche 
Prob le me des Sozialismus in der UdSSR" am 5. Dezember 1952 in: Arch iv MfDG AktenNr 
279. ' ' . 

(34) Vgl. Protokoll des 4 Seminars. 
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DOKUMENTATION 

Die Humbo/dt-Universitiit stand in den vergangenen 
Wochen unter starkem offentlichen Druck, well eine 
Reihe von KOndlgungen und AnderungskOndigungen 
nicht fristgemiiB ausgesprochen worden waren. Wir 
dokumentieren im folgenden die Beitrage aus der HUB
Zeitung Humboldt Nr. 6-1993/94 zum Thema. 

Humboldt-Uni: 179 Kundigungen, 171 Anderungskundigungen 

Die Humboldt-Universitiit ist in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen 
geraten. In negative Schlagzeilen, die sowohl auBerhalb a/s auch innerhalb der 
Universitiit fur Unruhe sorgten. Grund dafOr waren 179 KOndigungen und 171 
AnderungskOndigungen, die nicht - wie von der Personalkommission vorgesehen -
bis zum 31. Dezember des vergangenen Jahres - vollzogen wurden. Die Universi
tiitsleitung raumt im Zusammenhang mit der Hochschulpersona/Obemahme Fehler 
und Versaumnisse ein. ,,Bei den nichtvol/zogenen KOndigungen handelt es sich 
Oberwiegend um reine BedarfskOndigungen. Diese sind durch das Aus/aufen der 
KOndigungsmoglichkeften nach dem Einigungsvertrag nicht unmoglich gewor
den .... Die Leitung der Humboldt-Universitiit hat seit Dezember 1992 wiederholt auf 
die immensen Schwierigkeiten bei der rechtzeitigen Bewiiltigung der Besch/Osse 
der Personalkommission hingewiesen, aber gemeint und gesagt, die Aufgabe durch 
einen welt Ober das Norma/e hinausgehenden Arbeitseinsatz /osen zu konnen. " 
(Presserkliirung vom 1.3.94) 

Zu den Versaumnissen hatte die Universitiitsleitung der Personalkommission einen 
umfassenden Bericht vorzulegen, der am 15. Marz dlskutiert wurde. AnschlieBende 
Me/dung aus der Senatsverwaitung: . Die Befragung der Universitiitsvertreter ergab, 
daB erhebliche Mangel in der Organisation des Personalbereiches der Humboldt
Universitat, inteme Kommunikationsma.ngel, Leitungsdefizite sowie eine auBerge
wohnliche Arbeitsbelastung dazu gefOhrt haben ... " 

Der Akademische Senat der Humboldt-Universita.t diskutierte Ober diese Vorga.nge 
ausfilhrtich in seinen Sitzungen am 8. und 22. Marz. Dabei kamen verschiedene 
Argumente zur Sprache. Prof. Dr. Heinrich August Winkler (Geschichte) und Prof. 
Dr. Heinz-E/mar Tenorth (Erziehungswissenschaften) auBerten starke Kritik an 
Universitatsleitung und Verwaltung und forderten politische Konsequenzen. Prof. 
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Dr. Detlef KrauB (Rechtswissenschaft) machte van seinem Rederecht als Dekan 
Gebrauch und wies darauf hin, daB es bei den nichtvollzogenen Kundigungen um 
eine GroBenordnung ging, die anderenorts als Massenkundigungen bezeichnet 
wOrden. Dies sollte tor die Einrichtung nhoffentlich ein Problem" darstellen. Die 
Pra.sidentin, Martis DOrkop, Obemahm fOr die Versa.umnisse innerha/b der Univer
sita.t die Verantwortung, lehnte einen ROcktritt jedoch ab. /hre Aufgabe besWnde 
vielmehr darin, die Emeuerung der Universita.t waiter voranzubringen, mogliche 
Fehler dabei in Ordnung zu bringen. Sie /egte auBerdem den Umfang der zu 
bewa.ltigenden Aufgaben spezie/1 im Personalbereich dar, der zu der enormen 
Oberlastung der Verwa.ltung gefOhrt hat. 

Zur HochschulpersonalObernahme: Aufgaben glngen welt Ober das 
,,normale" MaB hinaus 

Die ~.umboldt-Universitat hat bis zum Ende des Jahres 1993 179 KOndigungen und 
171 AnderungskOndigungen nicht vollzogen. Die Prasidentin hat dem Akademi
schen S_e_nat einen vorlaufigen Bericht Ober die Umsetzung des Hochschulpersonal
Obemahmegesetzes gegeben. Darin werden Fehler und Versaumnisse eingeraumt. 
Wie diese bewertet werden mQssen, muB die PrQfung des Gesamtverfahrens durch 
die Personalkommission und deren Vorsitzenden, den Senator fur Wissenschaft 
und Forschung, ergeben. 

An dieser Stelle eine Zusammenfassung des Berichts der Prasidentin in der AS
Sltzung am 8. Marz. Darin ging es vor allem auch darum, die Dimensionen des 
HochschulpersonalQbernahmeverfahrens darzustellen. 

Stellen und Entscheidungen Im Zusammenhang mit dem HPersOG (ohne Charita) 

An der Hurnboldt-Universitat stehen im Bereich des Mittelbaus zur Verfi.igung 

• unbefristete Stellen: 
• befristete Stellen: 
• Beschaftigungspositionen: 

257 
872 
125 

lnnerhalb des HPersOG wurden 1.106 Einzelbeschlusse gefaBt: 

• Obernahme auf unbefristete Stellen: 229 
• Ki.indigung und Befristung der 
unbefrlsteten Arbeitsverhaltnisse: 779 
• KOndlgung aus in der Person 
liegenden Grunden: 98 
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Im I. Quartal 1994 gab es folgende Personalentscheidungen Im Rahman des 
HPersOG: 

• Kundigungen: 
• AnderungskOndigungen: 

155 
9S .. 

63 Personen willigten in eine Anderung ihres Beschaftigungsverhaltnisses ein; 39 
losten 1hr Arbeitsverhaltnis mit der Humboldt-Universitat. 

Der Einigungsvertrag vom August 1990 hat die Lander beauftragt, Gasetze zur 
OberfQhrung des wissenschaftlichen Personals in die K~teg?rien de~ BerlHG_i.2u 
erlassen. Das HochschulpersonalQbernahmegesetz (HPersUG) trat 'am 21 . Juni 
1992 in Berlin in Kraft. Die Geltungsdauer war bis zum 31 .3.1994 befristet. Nach 
§ 5 HPersOG sollten die Entscheidungen Ober die Antrage ,,bis zu Beginn des 
Wintersemesters 1992/93 getroffen warden". Dieser vollig illusorische Termin war 
durch das erstmalige Auslaufen der SonderkOndigungstatbestande des Eini
gungsvertrages hlnsichtlich des Bedarfes und der fachlichen Eignung begrQndet. 
Mit dem lnkrafttreten des HPersOG waren vorher vorbereitete und van der 
Personalkornmisslon beschlossene Kundigungen hinfallig. Die Antragsfrist endete 
im August 1992. 

Antragsberechtigt waren innerhalb der HUB ca. 3.000 Personen, die Jeweils 
mehrere Antrage stellen konnten. Ober jede Person war einzeln zu beraten und zu 
befinden. Dies setzte Einzelantrage an die Personalkommission mit entsprechen
den Angaben zur Person, zu den verfQgbaren Steiien und einer EinzelbegrOndung 
Ober den vorgeschlagenen BeschluBentwurf voraus. 

Bei der Umsetzung des HPersOG gab es fQnf Stufen: die Ernpfehlungen der SBK, 
die Antragstellung der Universitat in der Personalkommission durch arbeitsrechtlich 
korrekte Vorlagen, die BeschluBfassung der Personalkommission, die Umsetzung 
der BeschlQsse und ggf. die arbeltsrechtliche Oberprufung dieser BeschlOsse. 
Das HPersOG greift auf Bestimmungen des ErgGBerlHG zurQck, erweitert die 
Aufgaben der SBK jedoch erheblich. Bis zum Juni 1992 hatten die SBK folgende 
Aufgaben: Entscheidungen i.iber Strukturen, einschlieBlich der Fachgebiete, Defini
tion der Professorenstellen und BeschluB Ober die Berufungslisten, Erarbeitung 
neuer Studieninhaite, ErlaB van Studien- und Prufungsordnungen, Promotions- und 
Habilitationsordnungen. Nunmehr hatten die SBK auch Stellung zu den Antragen irn 
Rahmen des HPersOG zu nehmen. Dabei waren personliche und fachliche Eignung 
sowie die Verfugbarkeit von Stellen zu beachten. Teilweise Qberschnitten sich 
Entscheidungsprozesse Ober fachliche Schwerpunktsetzungen, Berufungen, Wei
terfuhrung van Studiengangen mit den nachgeordneten Entscheidungen innerhalb 
des HPersOG. 
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Im August 1992 hat die HUB der Personalkommission elnen Bericht Ober die 
anstehenden organisatorischen Aufgaben mit dem Ziel vorgelegt, bei den Beteilig
ten Klarheit Ober das Verfahren herzustellen. Erste Beschlusse In der Personalkom
mission hat es dazu Ende November 1992 gegeben. 

Im Mai 1993 legte die HUB einen Zeitplan vor, der den AbschluB der Beschlu13fas
sungen in der Personalkommission im September 1993 vorsah, um ausreichend 
Zeit tor die Umsetzung, einschliel31ich der Beteiligung des Personal rates, zu lassen. 
Im Zeitplan wurden zunachst die Bereiche berOcksichtigt, fur die Empfehlungen 
vorlagen. D.ie Bereiche mit den kompliziertesten Personalentscheidungen sollten 
als letzte behandelt werden, um den SBK mehr Zeit tor die Entscheidungsfindung 
und die Einzelbegrundungen zu geben. Dieses Verfahren, das von der Personal
kommlssion einvernehmlich verelnbart wurde, hat sich im nachhinein als falsch 
herausgestellt. 
N~ben den Entscheidungen gemal3 HochschulpersonalObernahmegesetz (HPer
sUG) gab es allein im Hochschulbereich weitere Personalaufgaben zu losen, die zu 
einer Arbeitsbelastung fuhrten, die - verglichen mit einer ,.normalen" Universitat • 
ohne Belspiel sein dOrfte. 

• Die Zahl der Beschaftigten an der HUB 1st gegenuber 1990 auf ca. zwei Drittel 
zurOckgegangen. Seit Beginn 1992 wurden 779 KOndigungen vollzogen und 620 
Aufhebungsvertrage abgeschlossen. Von 1.500 unbefristeten Beschaftigungsver
haltnissen im Jahre 1991 wurden nahezu 1.000 beendet oder in befristete umge
wandelt. 
• lnsgesamt gab es seit dem 1. Juli 1991 ca. 350 Neueinstellungen, davon 132 
.,West"-Einstellungen, sowie weitere 240 Einstellungen im Rahman des Wissens
schaftler-lntegrations-Programmes. 
• Die HUB hat 420 Berufungsverfahren, es gibt 350 Ernennungen (ohne Fusionen). 
• Das gesamte sonstige Personal (im Hochschulbereich ca. 2.000 Personen) ist 
einzugruppieren, von 3.000 Beschaftigten sind die Vordienstzeiten anzuerkennen, 
weiterhin auch fOr Ausgeschiedene. 
• Die Fusionen waren zu vollziehen (Agrarwissenschaft, Veterinarmedizin, Kunst
und Musikpadagogik, Theologie) 
• Weiterhin waren die ,.Gauck"-Anfragen tor das Personal vorzubereiten und die 
Einzelfalle zu prOfen. 

Die HUB hat zur UnterstOtzung der verschiedenen Aufgaben Rechtsanwalte und 
Referendare herangezogen, teilweise mlt unbefriedigenden Ergebnissen. Bitten um 
Unterstutzung fur die Personalabteilung blieben weitgehend erfolglos. Jed er an den 
Prozessen Beteiligte, nicht zuletzt die Personalabteilung, leistete und leistet erheb
liche Mehrarbeit. (vorstehende Zahlen Stand v. 5. 3. 94) 

Im ersten Ol;!artal dieses Jahres wurden im Rahman des HPersOG 155 KOndigun
gen und 95 An~erungskundigungen ausgesprochen (die veranderten Zahlen erge-
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ben sich vor allem aus der Annahme von veranderten Beschaftigungsverhaltnissen 
sowie aus dem AbschluB von Auflosungsvertragen unter lnanspruchnahme der 
Pramienregelung). 

,,Wir mussen uns nlcht verstecken" 

Prof. Heinz-Elmar Tenorth, Sie sind am lnstitut tor Erziehungswissenschaf
ten tatig, einem Bereich, der besonders stark von nicht vollzogenen Kundi
gungen betroffen war. /st das fur Sie der Grund fur die starke Kritik an der 
Universitatsleitung? 

Das 1st naturlich tor uns sehr argerlich, denn die Arbelt an der Strukturreform wird 
dadurch gefahrdet. Aber das ist es nicht allein. Dazu kommt der enorme politische 
Schaden nach auBen, den die gesamte Universitat erfahrt. Und es gibt noch einen 
dritten Grund, das sind die Folgen fOr die Kolleginnen und Kollegen, die bis Enqe des 
vergangenen Jahres freiwilllg In eine Anderung ihres Beschaftigungsverhaltnisses 
einwilligten. 1994 besteht eine ganz andere Rechtslage fur KOndigungen als bis zum 
31 .12.1993, und die Betroffenen haben grol3ere Chancen, einen Arbeitsrechtsstreit 
zu gewinnen, was denen, die frelwilllg ihr Beschaftigungsverhaltnis anderten, 
ungerecht erscheinen muB. 

Die Universitatsfeitung hat ja auch dem Akademischen Senat eine (!egrilndung fur 
dieses Versaumnis gegeben. Ein Schwerpunkt lag dabel aut der Ubertastung der 
Verwaftung Konnen Sie das nachvollziehen? ' 

Selbstverstandlich. Ohne Zweifel hat z. B. Herr Baeckmann sehr vlel Arbelt gehabt. 
In der Verwaltung wird viel gearbeitet, das weil3 ich auch aus meiner TiHigkeit in der 
Kommission fur Leh re und Studium. Aber das entschuldigt die Versaumnisse nicht. 
Meines Erachtens liegt die Ursache in einem Dilemma, das sich die Unlversitatslei
tung selbst auferlegt hat. Angesichts der enormen Aufgaben mOssen Priorltaten 
gesetzt werden. Wenn Aufgaben nicht schnell genug erledigt werden, entstehen 
Schaden, reversible und irreversible. Wenn Vordienstzelten und Eingruppierungen 
!anger dauern, ist das tor die Betroffenen sehr argerlich, aber dies kann immer noch 
behoben werden. Das ist anders, wenn es um die Einhaltung gesetzlicher Fristen 
geht. 

Sie sprechen von Konsequenzen. Wefche Konsequenzen erwarten Sie von der 
Universltatsleitung? 

Ole Prasidentin hat dem Akademischen Senat erklart, dal3 sle die politische 
Verantwortung Obemimmt. Es steht nun ein Konzept aus, wie die Universitatsleitung 
die Folgekosten, die jetzt noch nicht absehbar sind, aus dem eigenen Haushalt 
tragen wird und wie sich das auf die Fakultaten und Institute verteilen soil. AuBerdem 
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sollte es zumindest ein Zeichen geben, daB in der Binnenstruktur der Verwaltung 
Veranderungen konzipiert sind. Dies ist notwendig, schon um in anderen Konflikt
situationen flexibler reagieren zu konnen. 

Sehen Sie auch Konsequenzen fur sich, z.B. um den auBenpolitischen Schaden zu 
beheben? 

Die Universitatsleitung ist oft zu defensiv, die Humboldt-Universitat muB sich nicht 
verstecken. Wir haben sehr vie! vorzuweisen, kompetente Wissenschaftler, enga
gierte Studenten, die sehr enge Zusammenarbeit zwischen Professoren verschie
dener Fachrichtungen und die aktive Arbeit in den Gremien. Das habe ich nur hier 
so intensiv erlebt, und deshalb habe ich auch nicht bereut, an diese Universitat 
gekommen zu sein. 

Das Gesprach fuhrte Susann Morgner 

Erschutterungen 

Die ErschOtterungen an der Humboldt-Universitat seit der Wende 1989 nehmen 
nicht ab. Ruhige Zeiten auch nicht in den vergangenen Semesterferien. Sind schon 
seit 1989 weit Ober 3000 Mitarbeiter gegangen worden oderwerden noch gegangen, 
wollte die Universitatsleitung ihre Personalbereinigung im Zuge der BedarfskOndi
gungen laut auslaufendem Einigungsvertrag in Elle zu Ende fuhren. Der Termin 
Jahresende 1993 wurde leider nicht geschafft. Zurn Buhmann wurde der Personal
rat, der vom berechtigten Vetorecht Gebrauch machte. Erhebliche ungeplante 
Personalkosten werden fur das Jahr 1994 anhangig. Senatsverwaltung und Univer
sitatsleitung machten sich gegenseitig VorwOrfe. Schuldzuweisungen wurden of
fentlich, Politiker parteiisch. Die Medi en in ganz Deutsch land mischten genOBlich mit 
und schlachteten das jungste Beben an der Humboldt-Universitat weidlich aus. Den 
neuen Machtigen an der Universitat wurde gar unterstellt, alte rote Seilschaften zu 
decken'.' Um so mehr ist der Offentllchkeit Harte und Durchsetzungsvermogen 
demonstriert und versprochen worden. 

BloB eins scheint nicht berOcksichtigt worden zu sein: 

176 MENSCHEN sind gekOndigt worden im vierten Jahr der Einheit. Sle sind 
"entbehrlich", weil fur lhre bisherige oft jahrelange fachliche gefragte Tatigkeit kein 
Bedarf mehr besteht. Weiteren 171 Menschen wird es in absehbarer Zeit ahnlich 
gehen, wenn die ihnen aufgenotigten Anderungsvertrage auslaufen. Mitarbeiter 
konnen somit in den Personalakten ausradiert warden. Der offentliche Arbeitgeber 
( die Uni) hat seine Schuldigkeit getan und die ihm verordneten Einsparungen bei den 
Personalkosten konnen abgehakt werden. Kain Beamtenrecht schOtzt kompetente 
und integere langjahrige mit Ostvita behaftete Mitarbeiter. Auch langjahrige und 
altere AngesteJlte genieBen keinen KOndigungsschutz. wenn DER Mensch auch 
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nicht lebt, um zu arbeiten, so muB er doch (und will es auch) arbeiten, um zu leben. 
176 + 171 wissenschaftliche Mitarbeiter werden das Heer der Arbeitslosen verstar
ken. Der Boden fur viele ,,sonstige" Mitarbeiter schwankt ebenfalls bereits bedroh
lich. 

So glaubt die Universitat und der Berliner Senat, den Offentlichen Dienst zu 
entlasten und delegiert die Verantwortung und die Kosten zum Arbeitsamt - einer 
Einrichtung der 6ttentlichen Hand! Es wird nicht Arbeit finanziert, sondern Arbeits
losigkeit. Die Kosten selbiger sind in Deutschland im vergangenen Jahr 1993 auf 
116 Milliarden Mark gestiegen. Menschliche Verwerfungen fallen nebenbei mit ab. 

Stoff also zum NACHDENKEN fur Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen, Polito
logen, Philosophen, Theologen, Mediziner, Literaten, Theaterwissenschaftler ... u.a. 
auch an der Humboldt-Universitat. 
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Joachum Fisahn 
(langjahriger Angestellter der HUB) 

I\ 
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FORUM II 

Andre Debtlser (Leipzig): 

Warum schwelgen die Lammer ? 

Es mehren sich Erfahrungsberichtewest
deutscher Akademlker an ostdeutschen 
Universitaten, die freudige Oberra
schung, Auskommen und fe1se Enttau
schung signalisieren. lnteressanter als 
die emphatischen oder rOcksichtsvoflen 
Berichte sind zwelfellos sofche, die den 
ostdeutschen Studenten kritisch zu Lei
be rOcken. Auch fur jene Beobachter ist 
prinziplefl alles in Ordnuny, aber ein 
wenig langweilig sind diese Zonis sch on. 
Unter dem Epitaph der KlelnbOrgerlich
keit sehen sle eine Menge epigonaler, 
maulfauler, sollfixierter Wesen, deren 
dumpfe SelbstgenOgsamkeit reineres ln
teresse erstickt. Das peinliche Schwei
gen vleler Seminarteilnehmer gift a!s 
Ausweis beschri:inkter Cleverness, die 
eine anspruchsvolle Theor!edlskussion 
unterlauft. Kein Wort Ober ihre frOhe 
Greisenhaftigkeit, lhre tastende Spra
che, lhre kaum noch zu rekonstruieren
den Erinnerungen, dagegen die beruhi
gende Versicherung, daB das Im We
sten alles ahnlich sei und wir es mit 
Kopien zu tun haben. 

Da sich das professorale Auge naturge
maB aus dem Beobachtungszusammen
hang ausschlieBt und sich statt dessen 
auf sozlale Typologien verlegt, 1st es 
nicht verwunderfich, daB man das Frem
de regelmaBig als das Bekannte wahr
nimmt und die unter der Ebene des 
Konventionellen spOrbaren Erwartungs
differenzen freundlich verwischt. Dage-
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gen 1st der ostdeutsche Student zumin
dest vorlaufig mit einer Fremdheit kon
trontiert, die slch nlcht von selbst auflost. 
Ein paar Bemerkungen aus der studen
tischen Froschperspektive sollen sol
cher Befremdung Ausdruck geben und 
beispie!sweise aut die Frustration ver
weisen, die die extreme Ausdifferenzie
rung akademischer Verha!tensmuster 
verursacht. 

Brillantem Dozieren vor gror3em Audito
rium, das Publikum genau taxlerend, 
steht haufig ein bedeutungsarmes Ge
murmel in kleinem Kreis gegenOber. 
Die sauberliche Ausdifferenzierung der 
Verhaltensmodl laBt die informell ge
haltene Debatte in Unverbindlichkeiten 
verlaufen. Der ausformulierte Diskurs 
derGroBpraxis erstickt dagegen die vor
getragenen Positionen in sich selbst. 
Eine mehr und mehr symbolische Of
fentlichkeit, in der man sich talkshowar
tlg profiliert oder reibungslos duchmo
gelt, versteinert Charaktere, verewigt 
Marotten. Wahrend sich in der DOR 
Offentlichkeit von Angesicht zu Ange
sicht konstituierte, die privatistische Iso
lation das Versprechen auf Gegensei
tigkeit und die Ernsthaftigkeit offentli
chen Handelns ex negativo bewahrte, 
lar3t eine hochvermittelte und hochdiffe
renzierte Offentlichkeit den Ausstel
!ungswert offentlichen Handelns so be
trachtlich wachsen, daB der Mitteilungs
wert schwindet. Wie der Habitusbegriff 
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den Subjektbegriff aufsaugt, verfangt 
sich der lntellektuelle Akt in der intellek
tuellen Reprasentanz. Spiegelfechter 
fOhren die raffiniertesten Volten, schla
gen die groBten Schlachten und erwar
ten nichts neues unter der Sonne. 

So gibt sich mancher an die Bruchstel
len des neuen Europa verschlagene Ge
lehrte der vertrauten Vorstellung hin, 
daB man es doch wenigstens mit kleinen 
Bourgeois zu tun hat, die sich endlich 
mal um sich selbst kummern wollen. 
Aber um Wirtschaftswundertypen, be
geisterte Konsumenten, kleinbOrgerliche 
Streber, nOtzliche ldloten des Auf
schwungs zu zeichnen, bedarf es wohl 
anderer Umstande. Zwar ist der System
wechsel tor die jOngeren Generationen 
keine soziale Katastrophe wie tor die 
alteren, doch lhre Orientierungsloslgkeit 
im Gluck der Selbstverwirklichung auf
gehen zu !assen, ist schon frivol. Prag
matische Oberlebensstrategien sind 
doch keine goldenen Kalber. NatOrllch 
spielt man mit den Angeboten der Frei
zeitindustrie und versucht ein schmerz
freies Dasein. Aber kelne Anpassungs
fahigkeit stellt diese Studenten in einen 
hedonistischen Lebenshorizont. Davor 
bewahrt sie ihre protestantische lnner
lichkeit, ihre egalitare Sozialisation, ihre 
postutopische Traurigkeit. Ein GroBteil 
ist auch keineswegs apolitisch, sondern 
glaubt sich in ein umfassendes Netz von 
Lug und Betrug eingesponnen, das ver
bal gar nicht mehr zu durchdringen 1st. 
1hr Schweigen ist nicht gleichgOltig, son
dern boshaft, von bedrOckender Vorlau
figkeit. Apokalyptisch drapieren sie ihre 
lnneneinrichtung, ressentimentgeladen 
nehmen sie die Aur3enwelt wahr und 
instabil ist ihre ganze Existenz. Auch 
dem Gebaren der lnteressantesten, oft-
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mals in Gestalt eines altklugen Anti
Moralismus oder elner verselbstandig
ten Entlarvungsgestik, ist eine ange
spannte Negativitat eigen, die durch ihre 
Anpassungsbereltschaft nur bedingt ge
brochen wird. Viele ihrer Aul3erungen, 
Argumente und Attacken sind die bered
te Seite des Schweigens. 

Sicher ist das morbide Stimmungsge
misch Teil einer weiter verbreiteten, di f
f us aggressiven, auf Grundsatzliches 
zielenden Bewegung. Auch scheint die 
ostdeutsche, eher ratlose Variante eine 
der harmlosesten zu sein. Trotzdem 1st 
es auch lndikator einer ganz besonde
ren Lage. Mehr noch als den allgemel
nen Codewechsel, der tatsachlich rela
tiv schnell verarbeitet warden konnte, 
spiegelt es jene spezielle Isolation, die 
das Studieren in einer entindustriali
sierten, entvolkerten - in Leipzig ist die 
Geburtenrate auf 38 % der Sterbeziffer 
gefallen - und durch Sozialhilfe befrie
deten Provinz mit sich bringt. Da auf 
dem Gebiet der ehemaligen DOR die 
Macht der sozialen Hierarchien ge
schwacht ist, kann das unverstandige 
Schweigen ohne weiteres in eine Spra
che rabiater Dlstanz bzw. anheimelnder 
Unmittelbarkelt umschlagen. 

Hinzu kommt etwas anderes: was in 
primitiveren Gesellschaften Medlzin
manner oder Schamanen leisten, nam
lich das Arkan- und Sakralwissen einer 
Kultur zu verwalten, das Wissen in Ent
scheidungssituationen bereitzustellen 
und fortlaufend welterzugeben, Ober
nehmen in differenzierteren Gesell
schaften die Universitaten. Anders ware 
lhre groBe Autonomie, das spezifische 
Sozialverhalten ihrer Angehorigen und 
ihre ritualislerte Praxis gar nicht zu ver
stehen. Medlzinmann und Universitat 
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verkorpern, vor allem in Gestalt ihrer 
Techniken, die kulturelle Substanz E;i
ner Gesellschaft. Der heilige Wahnsinn 
der Kontemplation, das segenspenden
de Wissen um die Zusammenhange, 
die Zauberkraft der ElfenbeintOrme sind 
transkultureller Natur und legitimieren 
ihre jeweilige Institution. 

Das schone Wort von der .,Datenflut" 
verweist aber auf einen ansteigenden 
lnformationssplegel, der das universl
tare Gehause zu 0bersp0len droht. Das 
Wissen verflussigt sich und pulsiert mehr 
oder minder anonym durch die Daten
netze, das Deutungsrecht demokrati
siert und die Expertensprachen verviel
fachen sich, das kulturelle Selbstver
standnis ist ein gebrochenes und der 
Tradltionsbezug verburgt keine Rele
vanz mehr. Die alte Universitat, die auf 
der institutlonellen ldentitat von Wissen 
und GewuBtem, von Erzahlung und Er
zahltem beruhte, gerat in den Sog infla
tionarer Zustande. Wahrend sie auf der 
einen Seite zweckrational verki.immert, 
sich auf eine qualifikatorische Verwur
stungsagentur, eine Variable des Ar
beitsmarktes reduziert, wird sie auf der 
anderen Seite zu einem Erlebnisraum 
intellektueller Surfbrettsegler, zu einer 
Schaub0hne der elegantesten Denkfi
guren. In dem MaBe, wie sich die M0h
sal generatlonen0bergreifender Arbeit 
in der intellektuellen Souveranitat der 
Trendsetter erschopft, verliert die Uni
versitat ihre eigene W0rde. Weder Eli
tismus noch Routine tauschen daruber 
hinweg, daB sie als Institution zuneh
mend der Autoritat entbehrt. Der ostzo
nale, .,autoritar"veranlagte Student rea
giert auf diese Erfahrung natorlich re
gressiv und fragt sich verstandnislos, 
ob er geschichtsverlorenen Selbstlau
fem folgen soll. 
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Der Verlust wissenschaftlicher Zauber
kraft, jener alteuropaischen vom Mana 
oder Pneuma der Erwahltheit gesattig
ten Objektivitat, mag ja in Gegenden, in 
denen das lnstitutionengefOge relativ 
stab ii ist, kaum ins Gewicht fallen. Manch 
institutionelle Ruine ragte noch Jahr
hunderte in die Geschichte. Aber dort, 
wo das Herkommen keine Verbindlich
keit mehr garantiert, wo das lnstitutio
nengefOge neu programmiert warden 
soil, muB die Funktionsunsicherheitstar
ker durchschlagen. Es scheint, daB der 
gigantische Strukturtransfer in einem 
grotesken Verhaltnis zur lntellektuellen 
Mutlosigkeit der Akteure steht. Da nur 
noch wenige an die Signifikanz ihrer 
Aussagen, im weitesten Sinne, glau
ben, kann man aber auch kein intrinsi
sches lnteresse der Umwelt erwarten. 
Die alten Wenden erschlugen zwar 
manchen Zisterziensermonch, aber die 
sublimere Gewalt des Glaubens be
zwang das renitente Volk letztlich doch. 
Die heutige Situation im Osten Deutsch
lands ist umgekehrt: der gewaltige Struk
turtransfer zivilisiert schlagartig, aber 
nicht besonders nachhaltig. In dieser 
prinzipiell offenen Situation wird sich 
zeigen, ob die b0rgerlichen lnstitutio
nen von der Kraft lhrer metaphysischen 
Grundannahmen, ob Pluralitat von 
Wahrheit, Differenzvon Universalismus, 
lnteresse von Gewissen zu trennen sind. 
Einige Gelehrte meinen, daB die im
plantierte Apparatur fur sich selbst 
spricht, nlemand die Melodie kennen 
muB, aber alle mitsingen warden. DafOr 
gibt es keine logische Erklarung, wohl 
aber praktische Gr0nde. 

Andre Debiiser studiert 
Politikwissenschaft an der 

Universifat Leipzig 
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Heldrun Jahn (Berlin) : 

Volkswlrtschaftllcher Bedarf und Blldungsnachfrage1 

Seit Anfang der 70er Jahre wird die 
Problematik der Abstimmung zwischen 
Bildungs- und Beschaftigungssystem 
kontrovers diskutiert. Die gegenwartige 
Aktualitat dieser Diskussion resultiertvor 
allem aus den zunehmenden Diskre
panzen zwischen einem bestimmten 
Arbeitskrafteangebot und nicht entspre
chend vorhandenen Beschaftigungs
moglichkeiten, was in besonderem MaBe 
fur die neuen Bundeslander gilt. 

Die alleinige Beschrankung des The
mas auf diese Problematik bliebe aber 
defizitar, weil sie die Funktion von Bil
dung auf eine okonomische Dimension 
begrenzen und die dar0ber hinausge
hende gesellschaftliche und individuelle 
Bedeutung von Bildung zu kurz kom
men w0rde. 

Die grundlegende Veranderung des ge
samten Bildungssystems in den neuen 
Landern hat beide angesprochenen Pro
blemkreise sowohl tor den Schul- als 
auch tor den Hochschulbereich, tor die 
allgemeine wie die berufliche Bildung 
zusatzllch aktuell werden !assen. 

Thesenartig wird im folgenden versucht, 
daraus einlge Konsequenzen speziell 
tor den Hochschulbereich in den neuen 
Bundeslandem abzuieiten. 
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1. Das im Gru_ndgesetz fixierte AecJ:lt, 
Beruf und AusbildungsstattS frei zu wiih
len, ermoglicht eine Bildungsnachfrage 
in den neuen Landern, die nicht mehr 
wie in der DOR nach okonomischen und 
politischen Kriterien staatlich geplant und 
reglementlertwird. 

Die Gewahrlelstung des neu erworbe
nen Aechts auf Bildung schrankt steu
ernde Einwirkungen auf die Bildungsbe
teiligung im Sinne eines erwarteten oder 
erw0nschten volkswirtschaftlichen Be
darts ein. 

2. Von zentraler Bedeutung tor die Quan
titaten der Bildungsbetelllgung und de
ren kapazitive Umsetzung ist deshalb 
die Entwicklung der Bildungsnachfrage. 
Auch unter BerOcksichtigung der Tatsa
che, daB Prognosen immer mit gewis
sen Unsicherheiten behaftet sind, ist von 
einem Anstieg der Studienberechtigten
quoten und der Studienanfangerzahlen 
in der Bundesrepublik auszugehen. 
F0r die Studienanfanger in den neuen 
Bundeslandern einschlieBlich Berlin er
gibt bereits die niedrigste angenomme
ne Variante des Anstiegs in der Progno
se der Kultusministerkonferenz eine ca. 
74 %1ge Steigerung von 46 700 im Jahre 
1992 auf 81 300 im Jahre 2000.2 
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Daraus resultieren Konsequenzen fOr 
den schnellen Ausbau und die Ausstat• 
tung der Hochschulen, die im beson
deren einzurichtende Studienplatze und 
Personalstellen betreffen, die es zu fi
nanzieren gilt. 

3. Gewamt warden soil hingegen davor, 
prognostische Aussagen zu einem Ruck
gang der Schulerzahlen in den neuen 
Landern mit moglichen langfristigen Aus
wirkungen auf den Hochschulbereich 
als Legitimation fur neue ,,Untertunne
lurigsversucheu zu benutzen. Buttlerstellt 
fest, daB die Untertun~elung des Stu
dentenberges in den alten Landern vor 
allem deshalb falsch war, weil es zu 
keinem Zeitpunkt Im letzten Drittel die
ses Jahrhunderts in der Bundesrepublik 
elnen nennenswerten demographisch 
bedingten Anstieg der Studentenzahl 
gegeben hat und geben wird. 

Von besonderer Bedeutung ist dagegen 
die Tatsache, daB der Anstieg durch 
Veranderungen des Bildungsverhaltens 
bedingt und dauerhaft ist. 3 

4. Die steigende Bildungsnachfrage in 
den neuen Bundeslandem ist nicht nur 
wahrgenommene Mogllchkeit eines frei
en Zugangs.zur Bildung, sondem vor 
allem die Reaktion auf eine ungOnstige 
Arbeitsmarkt- und Beschaftigungssitua
tion, in der das in der ODA garantierte 
Recht auf Arbeit nicht mehr eingelost 
wird. 

Die gegenwa.rtige Studienfachwahl der 
Studierenden in den neuen Bundesla.n
dern, mit einer Bevorzugung von wirt
schafts- und rechtswissenschaftlichen 
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Studiengangen im Gegensatz z.B. zu 
Lehramtsstudlengangen, laBt den Ver
such erkennen, sich auf die schwlerige 
Arbeitsmarktsituatlon einzustellen. 

Weitere Veranderungen im Bildungs
bzw. Studierverhalten zeigen sich vor 
allem In den Verbindungen zwlschen 
Studium und berufllcherTatigkeit: So ist 
auch in den neuen Landern mit einem 
verzogerten Obergang in das Studium 
nach beruflicher Tatigkeit zu rechnen, 
erweiterte berufliche Mogllchkeiten -z.B. 
Selbstandigkeit in Handwerksberufen -
sind entstanden. Mlt zunehmenden fi
nanziellen Belastungen nimmt auch die 
Erwerbstatigkeit neben dem Studium in 
den neuen Landern zu. 

Nicht zuletzt deshalb sind Entwicklun
gen vom "Nur-Studenten" zum ,,Auch
Studierenden", wie sie sich bereits Ober 
einen langeren Zeitraum in den alten 
Landem zeigen und gegenwartig als 
,,Teilzeitstudlum" thematisiert werden, 
von besonderem lnteresse. 

5. Man kann davon ausgehen, daB 
weder die Forderung einer ungebrem
sten Bildungsnachfrage noch eines un
kontrollierten Teilzeitstudiums von Bund 
und Ui.ndern gewollt und offentllch fi
nanziertwerden. Verstarktwerden hinge
gen Versuche, durch verschiedene 
Steuerungen das Bildungsverhalten zu 
regulieren. 

Die zentralen Bereiche der Steuerung 
wurden bereits mlt dem Bundesverfas
sungsgerichtsurteil von 1972 benannt. 
Hier erfolgte zwar die Bestatigung des 
Im Grundgesetz fixierten prinzipiellen 
Rechts auf ein gewunschtes Studlum, 
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drei GrOnde fur moglicha Zulassungsba
schra.nkungen wurden aber eingeraumt. 
Sie sollen an dieser Stelle hervorgeho
ben werden, da sie heute an Aktualitat 
eher gewonnen haben und auch fur die 
neuen Lander bereits zum Tragen kom
men: Zulassungsbeschrankungen sind 
zulassig, wenn 
- die bestehenden Kapazitaten vollstan
dig genutzt werden (die Geburtsstunde 
tor KapVo, NC und ZVS); 
- andere notwendige Staatsaufgaben zu 
sehr unter Hochschulausgaben lelden 
(die HauptbegrOndung fur nicht ausrel
chende Finanzierung im Hochschulbe
reich); 
- die Entwicklung der Studentenzahlen 
einem ei ndeutig erkennbaren Bedarf des 
Beschaftigungssystems zuwiderlauft 
(aktuell In Anspruch genommen tor die 
Feststellung: In der Bundesrepublik gibt 
es zu wenige Lehrlinge und zu viele 
Studenten.). 

6. For die Umgestaltung des Wissen
schafts- und Hochschulsystems in den 
neuen Bundeslandern ist die empfeh
lende EinfluBnahme des Wissenschafts
rates als Steuerungsmoglichkeit von be
sonderer Bedeutung. 

Zwei Beispiele aus den Empfehlungen, 
der vorrangige Ausbau der Fachhoch
schulen und das Beibehalten kurzer Stu
dienzeiten, sollen den gewunschten Weg 
zu einem effizienten und bedarfsgerech
ten Studlenverhalten markieren. DaB 
beide Empfehlungen auf einem hoch
schulpolitischen Konsens beruhen, wird 
nicht zuletzt daran erkennbar, daB sle 
Bestandteil der Grundannahmen der 
bereits erwahnten Prognose der Kultus
ministerkonferenz sind. 
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7. Trotz dieser und welterer Steue
rungsmogllchkeiten Im bundesrepubli
kanischen Hochschulsystem warden die 
Abstlmmungsprobleme zwlschen Bil· 
dungs- und Beschaftigungssystem nicht 
geringer. 

Nach Untersuchungan aus der Arbeits
markt- und Berufsforschung verstarken 
sich mit den raschen Entwicklungen in 
lnhalt und Organisation der Arbeitstatig
keiten eher die Disproportlonalitaten 
zwischen beiden Bereichen. Elna Reak
tion darauf sind die zunehmenden Ver
suche, die .Abnehmer'' von Hochschul
absolventen starker in die Ausbildung 
z.B. Ober die Bestimmung von Qualifika
tionsanforderungen oder Ober koopera
tive Ausbildungsmodelle und die Betei
ligung an ihrer Finanzierung einzubezie
hen. 

Die Verscharfung der BescMftigungs
probleme auch fOr Hochschulabsolven
ten zelgt, daB gegenwartige MaBnah
men noch nicht ausreichen und es auch 
darum gehen muB, Ober neue Ziele und 
lnhalte, sowie die Organisation und Ver
teilung gesellschaftlicher Arbeit und ent
sprechender Bildung nachzudenken und 
konsensfahlge Losungen zu finden. 

8. Als Schritte in diese Richtung warden 
angesehen, Veranderungen In den ln
halten und Forman der Hochschulbil
dung herbeizufuhren. 

Im Studium sollte es vor allem darum 
gehen, berufllche und interdiszipllnare 
Fahigkeiten zu erwerben, die es ermog
lichen, in unterschiedllchen Tatigkeits
feldern wirksam warden zu konnen. 
AuBerfachliche Qualifikatlonen wie 
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Teamfahigkeit und Ober den Beruf hin
ausgehende Kritik- und Demokratiefa
higkeit werden zunehmend bedeutsam. 
Solche Qualifikationen konnen aber nicht 
in Vorlesungen vermittelt werden, son
dern verlangen eher selbstandige An
eignung in Projektarbeit. Modulare Kon
zepte wurden erlauben, flexibler zu stu
dieren und z.B. Teilzeitstudierenden 
bessere Moglichkeiten der Verzahnung 
von Studium und Arbeitstatigkeit eroff
nen. Die Tatsache, daB zunehmend 
Berufstatige Hochschulbitdung nachfra
gen, macht nicht nur die Offnung des 
Hochschulzugangs notwendig, sondern 
auch neue Angebote tor Weiterbildung 
und Fernstudium erforderlich, die lebens-

Anmerkungen: 

tanges Lemen im Wechsel von Bildung 
und Beschaftigung ermi:iglichen. 

Es wird davon ausgegangen, daB sol
cha inhaltlichen und organisatorischen 
Veranderungen an neugegrOndeten oder 
umstrukturierten Hochschulen leichter 
moglich sein mOBten als in festge
fahrenen Strukturen, wie einige Beispie
le dafOr aus den neuen Bundeslandern 
auch erkennen !assen. 

Heidrun Jahn, Dr. paed., wissen
schaftfiche Mitarbeiterin in der Pro

jektgruppe Hochschufforschung Berlin
Karlshorst 

1 Bei dem Beitrag handelt es sich um die erweiterte Fassung von Thesen, die im gleichna
migen Forum auf dem wissenschaftspolitischen KongreB der Juso-Hochschulgruppen Im 
Miirz 1994 von der Autorin zur Oiskussion gestellt wurden. 

2 Vgl. Sekretariat der Standigen Konferenz der Kultusminister der Lander (Hrsg.) : Prognose 
der Studienanfanger, Studierenden und Hochschulabsolventen bis 2010. Dokumentation 
Nr. 124, Bonn 1993. 

3 Vgl. Friedrich Buttler: Dezentralisierung und Deregulierung.Arbeitsmaterial auf derGEW
Sommerschule '93. 
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BERICHTE 

Hochschulabsolventen aus den neuen Bundeslandern vor dem 
Berufseinstleg 

1. Problemstellung 

Hochschulabsolventen benotigen fur ei
nen erfolgreichen Berufseinstieg eine 
Reihe wichtiger Handlungskompeten
zen. Die Entscheidung fur eine Stelle 
nach dem Hochschulstudium ist elne 
der folgenreichsten, weil es nicht nur 
darum geht, eine Arbeit zu haben, son
dern weil hier wichtige Weichenstellun
gen tor den spateren Berufsverlauf erfol
gen. D.h. man benotigt ein Qualifikati
onsbewuBtsein, was man dator alles 
beachten und tun sollte. 

Hochschulabsolventen aus den neuen 
Bundeslandern sind durch den gesell
schaftlichen Umbruch mit neuartigen 
Herausforderungen zur eigenverantwort
lichen Gestaltung des Berufseinstieges 
konfrontiert, die Ihnen teilweise neue 
Handlungskompetenzen abverlangen. 
Hinzu kommen die massiven Schwierig
keiten des Transformationsprozesses, 
die sich aktuell auch in einem enger 
werdenden Arbeitsmarkt fur Akademi
ker zeigen, obgleich sich langerfristig 
der Trend zur Erhohung des Anteils von 
Akademikern in der Stellenbesetzung 
waiter fortsetzt. Eine Studie der Prognos 
AG im Auftrag der Bundesanstalt tor 
Arbeit kommt beispielsweise zu der Fest
stellung, daB bis zum Jahre 2010 rund 
18 % aller Arbeitsplatze Hochschulab-
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solventen vorbehalten bleiben. 1982 lag 
diese Quote bei 8,5% (vgl. J.E. Staufen
biel, 1994). 

Hindernisse und neue Chancen liegen 
tor den akademisch gebildeten ,,Neuein
steiger" dicht beieinander. Hinzu kommt 
ein weiterer Gesichtspunkt: die Situati
on tor die Obernahme von FOhrungspo
sitionen in den neuen Bundeslandern 
hat sich verandert. Nach Untersuchun
gen von Myritz (1992) verfugt nur knapp 
die Halfte der Ostmanager Ober zufrie
denstellende Kompetenzen, so daB fur 
mo-tivierte und leistungsstarke Kandi
daten aus den neuen Bundeslandern 
die Chancen tor einen Aufstieg eher 
groBer als die Hindemisse dator sind. 
GrOndliche Kenntnissezu den Examens
kandldaten aus den neuen Bundeslan
dern sind des-halb unerla.Blich, um sie 
als wichtiges Potential fur die Aufgaben 
der Zukunft zur Verfugung zu haben 
und sich auf eventual! vorhandene Pro
bleme durch geeignete Personalentwick
lungsmaBnahmen einzustellen. 

Das von der Deutschen Forschungsge
meinschaft geforderte Projekt .Selek
tion und Sozialisation von FOhrungs
nachwuchskraften" untersucht in einer 
Langsschnittstudie Selbst- und Fremd
selektion beim Eintritt in Organisationen 
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der Wirtschaft, sowie die dann Im Unter
nehmen verlaufenden Prozesse der So
zialisation, Aufstieg oder Wechsel des 
Untemehmens. 1992 wurde disses von 
Prof. L. v. Rosenstiel geleitete Projekt 
auf die neuen Bundeslander ausgedehnt 
und an der Leipziger Universitat ein Teil
projekt installlert. Mit der Einbeziehung 
der neuen Bundeslander in dieses Pro
jekt ist es mogllch, die Situation der 
Hochschulabsolventen beim Ubergang 
ins Berufsleben aufzuhellen und auf spe
zielle Probleme dabei aufmerksam zu 
machen. 

Die nachfolgend berichteten Ergebnis
se ruhren aus einer schriftllchen Befra
gung von Examenskandidaten (Ab
schluB des Studiums Fruhjahr 1993) der 
Handelshochschule Leipzig, der Leipzl
ger Universitat, der ehemaligen Techni
schen Hochschule Leipzig, der Martin
Luther Unlversitat Halle-Wittenberg, der 
TU Chemnitz und der Rostocker Univer
sltat her. Es handelt sich dabei um Be
triebswirtschaftler, lngenieure und Na
turwissenschaftler. Die Konzentration auf 
diese Fachrichtungen erfolgte deshalb, 
well sich in Deutschland mehrheitlich 
Geschaftsfuhrer und leltende Angestell
te aus diesen Fachrichtungen rekrutie
ren. Nach einer Untersuchung der Kien
baum Unternehmensberatung kommen 
43 % der Geschaftsfuhrer und 35% der 
leitenden Angestellten aus den Wirt
schaftswissenschaften, je 36 % der bei
den Kategorien aus den lngenleurwis-

senschaften· und je 9 bzw. 18% aus den 
Naturwissenschaften (vgl. dazu J. E. 
Staufenbiel). Parallel zu der schriftlichen 
Befragung wurden mit 30 Kandidaten 
der genannten Fachrichtungen und Uni
versitaten teilstrukturierte mundliche In
terviews durchgefuhrt, um spezielle 
Slchtweisen unserer Kandidaten zu er
fassen, was durch quantitative Inter
views nicht moglich ist. 

Im ersten Tei I des Artikels warden elnige 
Ergebnlsse der schriftlichen Befragung 
referiert. Dabei wird auf Gemeinsamkei
ten aber auch auf. Unterschiede zwi
schen den Absolventen alte und neue 
Bundeslander aufmerksam gemacht, 
denn sie treten auf einem Arbeitsmarkt 
in Erscheinung, wo sich Vorbehalte ge
genuber dem Bewerber aus dem Osten 
in zusatzlichen Schwierigkeiten bei der 
Stellensuche manifestieren k6nnten. Im 
zweiten Teil des Artlkels (im nachsten 
Heft) werden ausgewahlte Probleme der 
qualitativen Interviews, insbesonderezur 
Stellensuche, Sichtweisen zum Bewer
berverhalten, des Bewerbergesprachs 
und des Aufstieges ausgewertet. lch 
wurde mich freuen, wenn aus dem Krei
se der verehrten Leserschaft Hinwelse 
und Kritiken eingehen wurden, um un
sere Sichtweisen zu erganzen und zu 
vertiefen. Sozialforschung erfaBt lmmer 
nur bestimmte Ausschnitte, aber nicht 
die mogliche Palette vorhandener Mog
llchkeiten und Realitaten. 

2. Zu spezifischen Aspekten der Stichprobe 

Ein Vergleich des Alters derbeiden Stich
proben (West 1050, Ost 319 Befragte) 
ergab einen signlfikanten Unterschied 
zwischen Ost- und Weststichprobe, d.h. 
die Oststichprobe ist durchschnittlich 
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1 1 /2 Jahre junger. Das Durchschnittsal
ter der mannlichen Befragten betragt 
26,4 das der weiblichen Befragten 24,8 
Jahre. Zurn Zeitpunkt der Betragung be· 
trug die durchschnittliche Semesteran· 
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zahl 8,9, d.h. daB die Einhaltung der 10-
semestrigen Regelstudienzeit fur die 
Ostkandidaten noch typisch ist. Zur be
sonderen Charakteristik der Oststich
probe gehort auch, daB 52,4 % Ober eine 
abgeschlossene Lehre verfugt, bzw. die 
Ausbildungsform Berufsausbildung mit 
Abitur durchlaufen hat (mannlich 62,9%, 
weiblich 37, 1 %). Nach einer Untersu
chungen wird dieser Bildungsweg im 
nachhinein von den Akademikern als 
attraktiv bezeichnet, 70 % wurden ihn 
wieder wahlen (Kazemzadeh & Scha
cher, 1991 a). Die durch diesen Bil
dungsweg erworbenen betrlebsbezoge
nen Erfahrungen stellen m.E. eine wich
tige Zusatzqualifikatlon der Kandidaten 
aus dem Osten dar, u.a. deshalb, weil 
der oft beschriebene "Praxisschock" 
belm Obergang ins Berufsleben (L. v. 
Rosenstiel et al., 1991 a) fur sie kaum 
Bedeutung haben durfte. 

Der Antell der Frauen betragt 41, 1 %, er 
liegt dam it weit Ober der Weststichprobe 
(19,3 %). Besonders auffallig ist der 
hohe Frauenanteil der weiblichen Ex
amenskandidaten bei den Wirtschafts
wissenschaften (68,5%). Dazu muB man 

sagen, daB die Oberreprasentation von 
Frauen in diesem Fach immer vorhan
den war. In disses Studienfach wurde 
ein GroBteil der abgelehnten weiblichen 
Studienbewerberfur anders Fa.char .,ge
lenkt" was dazu fuhrte, daB die ldentifi
kation mit dem Studium nach der Unter
suchung von Kazemzadeh und Scha• 
cher am Ende der Studienfacher stand 
(1991 b). 

Um die spezifischen Probleme der Kan
didaten aus den neuen Bundeslandern 
richtig zu bewerten, ist es auch ange
bracht darauf zu verweisen, daB rund 
ein Drittel der Frauen und 43 % der Man
ner wahrend des Studiums Kinder hat
ten und rund die Halfte der Absolventen 
in der DDR am Ende des Studiums 
verheiratetwar (Minks & Bathke 1992a). 
Obwohl Junger als die Kandidaten aus 
den alten Bundeslandern, sind sie zum 
Berufseinstieg bereits mit Familienpro
blemen .belastet", well diese die Moblli
tat einschranken und den sozialen Druck 
auf die Arbeitsplatzsuche erhohen. Der 
regionals Arbeitsmarkt ist deshalb fur 
sie besonders wichtig. 

3. Zu den Ressourcen der Absolventen aus den neuen Bundeslandern 

Fur die Ableitung theoretischer Frage
stellungen unseres Forschungsprojek
tes spielt das Habitus-Konzept von Bor
dieu (1981) eine Rolle . .,Eine Person 
verfugt Ober verschiedene Kapitalformen 
: okonomisches ( finanzielle Lage), so
ziales (var allem Beziehungen ) und 
kulturelles (var allem Bildung )." (Weber, 
et al. 1991) Diese Kapitalformen sind fur 
die Person verfugbar (oder nicht) und 
erfullen unterstutzende Funktionen beim 
Einstieg in den Beruf. Da die gesell
schaftllchen Bedingungen auf die Ent-
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wicklung der Kapitalformen, ihr Gesamt
volumen und ihre Struktur ElnfluB neh
men, war zu vermuten, daB bei den Ex
amenskandidaten aus dem Osten be
stlmmte Kapitalformen in spezifischer 
Weise vorhanden sein warden. 

Fur die Charakterisierung der finanziel
len Lage haben wir das Haushaltsnetto
einkommen der Eltern erfaBt. Erwar
tungsgemaB bewegt sich das Haushalts
nettoeinkommen der Absolventen aus 
den neuen Bundeslandern starker im 
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unteren Einkommensbereich. So sind 
beispielsweise 'im Einkommensbereich 
bis 2000 DM 5 °/o der Absolventen aus 
den alten Bundeslandern vertreten, aus 
den neuen 20 %. Im Einkommensbe
reich 2000 - bis 4000 DM sind dies 20 % 
der Kandidaten aus den alten und 52 % 
aus den neuen Bundeslandern. 

Soziales Kapital wurde im Hinblick auf 
den Berufseinstieg durch Kontakte zu 
den Unternehmen operationalisiert: Be
rufsausbildung / Lehre, Im Rahmen der 
Diplomarbeit, Ober Freunde und Ver
wandte, Ober LehrstOhle, durch Vereine/ 
Verbande sowie durch betriebliche Prak
tika. Durch dieses soziale Netzwerk, 
welches sich der einzelne wahrend des 
Studium aufbaut oder durch das er ge
wissermaBen Ober ElternNerwandte/ 
Freunde integriert 1st, kann der Berufs
einstieg sehr erleichtert warden. Diese 
eher informellen Einstiegshilfen in Ge
stalt der Beziehungsnetze Ober Eltern, 
Freunde und Verwandte dOrften sich 
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mehrheitlich tor Absolventen aus den 
neuen Bundeslandern aufgrund der ge
sellschaftlichen Strukturumbruche als 
wenig bedeutsam erweisen. Das wurde 
bedeuten, daB sich bestimmte Kapital
formen tor die Kandidaten aus dem 
Osten weniger als Einstiegshilfe nutzen 
!assen, anders als bei den Kandidaten 
aus den alten Bundeslandern. 

Die o. g. Kapitalformen wurden durch 
die Fraga erfaBt : ,.lch besitze Kontakte 
zu Unternehmen durch ... " Neben den 
dadurch gewonnen lnformationen zur 
Haufigkeit der einzelnen Kontaktarten 
wollten wir deren wahrgenommene 
Wichtigkeit erfassen. (11FOr wie wichtig 
halten Sie diese Kontakte?), um den 
Zusammenhang von wahrgenommener 
Wlchtigkeit und Haufigkeit nachweisen 
zu konnen. Dafur wurde eine 5-stufige 
Skala mit den Punkten 11vollkommen un
wichtig" und ,.sehr wichtig" eingesetzt. In 
der nachstehendem Olagramm wird die 
eingeschatzte Wichtigkeit und Haufig
keit erkennbar. 

• P,,¥11k• 
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Abb. 2: Prozentuale Verteilung der Hiiufigkeit der Kootaktarteo und derell eingescbiitzte 

Wicbtigkeit 
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An der Spitze der Wichtigkeit und Hau
figkeit stehen die Kontakte Ober Prakti
ka. Eln plausibler Grund tor die einge
schatzte hohe Wichtigkeit der Praktika 
dOrfte ganz sicher sein, daB die Studen
ten erstmals mit der Unternehmenswirk
lichkeit in der Marktwirtschaft in BerOh
rung kommen und sie sich unter neuen 
Umfeldbedingungen auch mit ihrem ak
tuellen Leistungsvermogen zumindest 
tor einige Gebiete prasentieren konnen. 
Das erfordert aber auch von den Unter
nehmen, durch Praktikumsplatze ziel
gerichtete Tatigkeiten zu vermitteln. 

An 2. Stelle der Wichtigkeit, jedoch an 3. 
Stelle der Haufigkeit, stehen Kontakte 
zu Untemehmen durch das Schreiben 
der Diplomarbeit. Es kann begrOndet 
vermutet werden, daB es aufgrund der 
Umbruchsituationen an den Hochschu
len und in den Unternehmen der neuen 
Bundeslander schwierig war, immer ge
eignete Unternehmen zu finden. Die hohe 
beigemessene Wichtigkeit der Kontakt
art 11Unternehmenskontakte durch das 
Schreiben der Diplomarbeit" isl m. E. 
auch Ausdruck eher untemehmensprak
tisch angelegter lnteressen bei der Be
handlung wissenschaftlicher Themen
stellungen, was durch die Ausbildungs
form Berufsausbildung mit Abitur ganz 
sicher gefordert worden ist. Dator 
spricht, daf3 diese Kontaktart bei den 
Ostkandidaten auch haufiger als bei den 
Kandidaten der alten Bundeslander ent
wickelt ist. Dieses BemOhen um prakti
sche Problemsichten ostdeutscher Aka
demiker dQrfte sich als eine wichtige 
Ressource fur den Berufseinstieg erwei
sen, was auch bei den Bewerbungen ins 
Spiel gebracht werden sollte. 

Obwohl die Kandidaten aus den neuen 
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Bundeslandern Ober mehr Kontakte zu 
Unternehmen durch die Lehre verfOgen 
als die Kandidaten aus den alten Bun
deslandem, dOrftenlhnen diese Kontak
te als konkrete Einstiegshilfe • durch 
den Strukturwandel und die -umbruche 
bedingt - wenig nOtzen. Deshalb wird 
deren Wichtigkeit auch nicht mehr so 
hoch bewertet. 

Anders als bei den Kandidaten aus den 
alten Bundeslandern sind die Kontakte 
zu Unternehmen Ober Freunde/Ver
wandte und Vereine schwa.char 
entwickelt. Damit fehlen den Ostkandi
daten wichtige informelle Einstiegshil
fen in die Unternehmen. Dabei muB be
achtet warden, daf3 die Vereinsland
schaft im Osten erst im Aufbau begriffen 
ist und damit eine realistische Sewer
tung ihrer Rolle tor den Berufseinstieg 
kaum gegeben warden kann. Oas zeigt 
sich auch in der Mltglledschaft in Verei
nen, Parteien und Verbanden. In der 
Oststichprobe betragt sie 23,2 % wohin
gegen es 52 % in der Weststichprobe 
sind. 

An den Hochschulen war zum Zeitpunkt 
der Untersuchung (1992/93) der struktu
relle Neuaufbau in Gange, so daB die 
LehrstOhle hinsichtlich der Kontaktauf
nahme zu Unternehmen kaum Unter
stOtzung gewahren konnten. Das zeigt 
sich deutlich an der hoher eingeschatz
ten Wichtigkeit dieser Kontaktart im 
Vergleich zur Haufigkeit von Kontakten. 
Oeshalb verdient die Eigeninitiative der 
Ostkandidaten fur den Aufbau von Un
ternehmenskontakten unter diesen Be
dingungen besonders hervorgehoben zu 
warden, obwohl diese als auf3erst diffe
renziert eingescha.tzt werden muB. Das 
zeigt sich an der Anzahl einzelner Kon-
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taldarten pro Person, die eine auBeror
dentlich groBe Spannbreite aufweist. So 
verfugen beispielsweise 10,7 % der 
Kandidaten im Examenssemester Ober 
keinerlel Beziehungen zu Unternehmen. 
Sie befinden sich dam It nicht nur in einer 
ungOnstigen Bewerbungssituation aus 
der Sicht der Unternehmen (die Eigen
aktivitat diesbezuglich hoch bewerten), 
sondern die wait vor der Bewerbung ab
laufenden Prozesse der Selbstselektion 
(dazu spater) dOrften unter diesen Vor
aussetzungen weit mehr am Wunsch 
als an der Realltat orientiert sein. 

Andererseits verfOgen 10,6 % der Kan
didaten Ober 4 und 5 Kontaktarten zu 
verschiedenen Unternehmen. Daszeigt, 
ein kleiner Teil von Kandidaten 1st durch 
adaquate Handlungsstrategien bestrebt, 
sich eigenverantwortlich ein soziales 
Netztor den Einstieg aufzubauen und 
hat auch entsprechende Moglichkeiten 
gefunden. Ob sich dies tatsachllch 
als Chance tor den Berufseinstieg in 
der Realitat erweist bzw. ob tatsachllch 
aus dem erstgenannten Personenkreis 
sich vorrangig die beschaftigungslosen 
Akademiker aus unseren Befragten re
krutieren, k6nnen wir erst anhand der 
Wlederholungsbefragung nachweisen. 

Unter kulturellem Kapital bzw. Ressour
cen erfaBten wir Auslandserfahrung jen
seits des Unaubs, Beherrschung einer 
weiteren Fremdsprache au Ber Englisch, 
aktive kulturelle lnteressen, passive kul
turelle lnteressen, Lesen einer Tages
zeitung. Die Studenten aus den alten 
und neuen Bundeslandern unterschei
den slch nicht bei der Bewertung der 
kulturellen Ressourcen, sle haben gleich
gerichtete aktive und passive kulturellen 
lnteressen. Dleses Ergebnis ist insofem 
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Oberraschend, wail der Anteil der Aka
demikerhaushalte in der Oststichprobe 
Ober der Weststichprobe liegt (absolut: 
Vater Ost 45,5%, Vater West 27,3%, 
Mutter Ost 18,2 %, Mutter West 1 o, 1 %). 
Nach Bordieu ist die Bildung der Eltern 
dem sozlalem und kulturellem Kapital 
zuzuordnen, von daher ware zu vermu
ten gewesen, daB sich die Oststichpro
be aufgrund des h6heren Anteils von 
Akademikern In den Elternhausern un
serer Befragten im kulturellem Kapital 
unterscheiden wOrde. 

Es zeigen sich im kulturellem Kapital zwei 
Spezifika, die aus den anderen ge-sell
schaftlichen Verhaltnissen herrOhren: 
Obwohl die Auslandserfahrungen den 
Ost-und Westkandidaten gleicherrnaBen 
wichtig sind, haben die Ostkandidaten 
signifikant weniger Auslandserfahrungen 
(9,4 % Ostkandidaten, 33,3 % Westkan
didaten), was bekanntermaBen aus der 
Vergangenheit resultiert. Da je-doch Aus
landserfahrungen und Fremdsprachen
kenntnisse gleichermaBen hoch bewer
tet werden (1 . und 2. Rangplatz in der 
Wichtigkeit) dart gefolgert werden, daB 
die neuen Anforderungen, die sich aus 
der lntemationallsierung der Markte tor 
die Kandidaten aus den neuen Bundes
landem ergeben, von dlesen richtig er
kannt warden. Bei Fremdsprachen auBer 
Englisch steht bei den Ostkandidaten 
nat0r1ich Russisch. Jedoch: bei der prak
tischen Anwendung dOrfte es bei Eng
lisch wie bel Russisch Probleme geben. 
Fur Englisch fehlten die realen prakti
schen Anwendungsm6glichkeiten und 
Russisch ist weder sehr beliebt ge-wesen 
noch nennenswert praktisch an-gewandt 
worden. Nach Untersuchungen dazu kom
men Minks und Bathke (1992b) zu 
folgendem Ergebnis: .Nach z.T. Ober 

hochschule ost ml!rzlnpr. 1994 

1 Ojahrigem Unterricht in Russi sch und 
Englisch gaben nur 10 % der Studieren
den tor Russisch bzw. 25 % tor Englisch 
an, eine fremdsprachliche Fachzeitschrift 
einigermaBen verfolgen zu k6nnen und 
lediglich 6 % bzw. 15 % sahen sich in 
der Lage, ein Fachgesprach in der jewei
ligen Sprache zu fOhren." 

Fur den Erwerb der dringend ben6tigten 
Zusatzqualifikationen wird bei Russisch 
ein Einstellungswandel erfolgen mOs
sen, um diese Ressource als Chance 
auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft auch 
umsetzen zu k6nnen. Es ist Bellwied 
und Koch (1992) zuzustimmen, wenn 
sie fordern : .Hochschulabsolventen soil
ten bereit sein, sich diesen Herausfor-

derungen zu stellen und nach M6gllch
keit rechtzeitig vorher die notwendigen 
sprachlichen Voraussetzungen schaf
fen. Dabei ist auch zu berOcksichtigen, 
daB vie le Unternehmen einen Auslands
aufenthalt tor das AufrOcken in oberste 
Positionen voraussetzen, da die Im 
Ausland gesammelten Erkenntnisse und 
Erfahrungen als unverzichtbare Horizont
erweiterung gewertet warden." 

Wie sich die Absolventen diesen Anfor
derungen stellen, die tellweise aus den 
Deflziten der Vergangenheit aber auch 
aus neuen Herausforderungen der Zu
kunft resultieren, k6nnen wir erst durch 
die Wiederholungsbefragung nachwei
sen. 

4. Kriterien der Selbstselektion 

Die Auswahl eines Unternehmens bzw. 
eines Arbeitsplatzes nach selbstgesetz
ten Kriterien durch elnen Bewerber wlrd 
als Selbstselektion verstanden. (Kaschu
be et al. 1992). FOr einen m6glichst er
folgreichen Berufselnstieg sind sowohl 
die Krlterien der Untemehmen in 
bezug auf den Bewerber als auch des 
Bewerbers bezOglich des Unternehmens 
und der Stelle bedeutungsvoll. Wah
rend Ober die Selektionskriterien der Un
ternehmen viel publiziert wird, bleiben 
die Kriterien, wonach die Bewerber lhre 
Wahl treffen meist unbekannt (vgl. v. 
Rosenstiel et al., 1991 ). 

Obwohl in der DOR die Stellenzuwei
sung an Absolventen Oberwiegend durch 
die Absolventenlenkungskommission an 
der Hochschule erfolgte, konnten diese 
in der Regel zwischen mehreren Ange-
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boten wahlen bzw. haben besonders in 
den letzten Jahren der DOR diese Pra
xis durch eigene Suchaktivitaten teilwei
se unterlaufen (Vgl. Sackmann & Win
gens, 1994). SelektionsmaBstabe aus
zubilden ist deshalb nicht ganzlich fremd, 
jedoch unter den Bedingungen der Markt
wirtschaft viel komplexer und damit zu
gleich schwieriger tor die angehenden 
Berufseinsteiger. 

An hand einer Lista mit 22 fOr die Arbeits
platzsuche wichtigen Kriterien, die sich 
in der Voruntersuchung des MOnchener 
Projektteils als bedeutungsvoll erwie
sen hatten, konnten die Befragten 5 
Kriterien ankreuzen, die ihnen tor die 
Stellenwahl besonders wichtig waren. 
Nachfolgend in der Rangfolge 15 Krite
rien, die jeweils Ober 10% der Nennun
gen erhielten: 
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gutes Arbeitsklima 
interessante H.tigkeit 
sicherer Arbeitsplatz 
Selbstandigkeit in der Arbeit 
gute Fortbildungsmoglichkeiten 

201 Nennungen 
197 
140 
129 
119 

ein Arbeitsplatz dort, wo ich leben mochte 
MOglichkeit, mein Wissen u. Fahigkeiten anzuwenden 
flexible Arbeitszeiten 

118 
100 
90 
86 
81 
60 
59 
53 
43 
41 

63,0% 
61,8% 
43,9% 
40,4% 
37,3% 
37,0% 
31,3% 
28,2% 
27,0% 
25,6% 
18, 8% 
18,5% 
16,6% 
13,5% 
12,9% 

Produkte, mit denen ich mich identifizieren kann 
verantwortungsvolle Tatigkeit 
gute Aufstiegschancen 
gute Sozialleistungen 
ein Arbeitsplatz, an dem sich Leistung lohnt 
Moglichkeit zu Auslandsaufenthalten 
GrOBe des Unternehmens 

Zur Oberprutung moglicher Unterschiede 
zwischen Examenskandidaten aus den 
alten und neuen Bundeslandern hinsicht
lich der Kriterien der Stellenwahl wurden 
Chi-Quadrat-Tests durchgefuhrt. Sowohl 
in den neuen als auch in den alten Bun
deslandern liegen die Kriterien .interes
sante Tatigkeit" und .gutes Arbeitsklima" 
auf den ersten beiden Rangplatzen. Ein 
signifikanter Unterschied laBt sich ledig
lich bei dem Kriterium .sicherer Arbeits
platz" nachweisen, was aufgrund der Si
tuation in den neuen Bundeslandern nicht 
verwunderlich ist. Es zeigen sich in bezug 
auf die Selektionskriterien der Stellenwahl 
deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Un
terschiede zwischen den Kandidaten aus 
den alten und neuen Bundesliindern. 

Alie Befragten konnten auf dern Frage
bogen ihren Wunschtatigkeitsbereich be
nennen. 50,3% der lngenieure und 
73,9% der Naturwissenschaftler nen
nen hier Forschung und Entwicklung. 
Hierbei deu-ten sich groBe Probleme 
hinsichtlich der Realisierung dieses 
Wunsches, lnsbesondere in den neuen 
Bundeslandern an, weil hier die For
schungslandschaft in den Unternehmen 
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in einem beispiellosen Umfang abge
baut worden ist. Von 75000 industriena
hen Forschern Anfang 1990 sind noch 
etwa 15000 tatig, dabei ist die Tendenz 
fall end (vgl. dazu Wirtschaftswoche Aus
gabe Ost, 1993). 

An 2. Stelle stehen die WOnsche nach 
den Tatigkeitsbereichen Planung und 
Organisation, wobei sich hier Kandida
ten aus allen Fachrichtungen wiederfin
den lassen. Ansonsten findet sich ein 
breites Spektrum von Tatigkeiten, ver
streut Ober alle Branchen. Auffallig ist 
lediglich, daB die Ostkandidaten Ge
schaftsfOhrung weit weniger als ihre 
Kollegen aus den alten Bundeslandern 
im Blick haben, wenn sie ihren Wunsch
tatigkeitsbereich benennen. 

Danach gaben die Kandidaten die 
Wunschbranche ihres Wunschtatlgkeits
bereiches an. Dabei zeigten sich 3 
Schwerpunkte: die Branchen Maschi· 
nenbau und Elektrotechnik und Compu
ter, was mit dem hohen Antell von lnge
nieuren an unserer Stichprobe zusam
menhangt (5,7%). Die weiteren Nen
nungen spiegeln eine breite Streuung 
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Ober die branchenma.Bige Gliederung 
der Wirtschaft wider. Die Studenten der 
Studienrichtung Wirtschaftswissen
schaften reflektieren hierbel stark auf 
Dienstleistungsbereiche. Von den Na
turwissenschaftlern wollen 54,3% in die 
Chemiebranche und 19,9% im Bereich 
Okologie tatig sein. 

Mit den Wunschbranchen warden be
stimmte Kriterien / Eigenschaften ver
bunden. Anhand einer vorgegebenen 
Ll-ste von 13 Kriterlen konnten die 3 
Eigenschaften angekreuzt werden, die 
diese Branche nach Meinung der Be
fragten kennzeichnen. Als die drei wich
tigsten Eigenschaften wurden die NOtz
lichkeit und Wichtigkeit der Produkte, 
zukunftstrachtige Aufgaben und fort
schrittliche Technologie genannt, gefolgt 
von guten Fortbildungs- und Verdienst
mbglichkeiten. Gute Fortbildungsmbg
lichkeiten werden sowohl bei den Krite
rien der Stellenwahl als auch als Eigen
schaft derWunschbranche von den Kan
didaten aus dern Osten hoch bewertet. 
Das hat m.E. damit zu tun, daB die 
Kandidaten des Examensjahrganges 
1993 als Studenten der Wendezeit teil
weise Unslcherheiten themastisierten, 
ob ihre Ausbildung den Anforderungen 
der Marktwirtschaft standhalten wird. 
Deshalb stehen Fortbildungsmoglichkei
ten bel ihnen besonders hoch im Kurs. 

Die schriftliche Befragung zu den ge
nannten Themenbereichen wurde er
ganzt durch eine offene Fraga zum ,.Wo" 
derTatigkeit, um Zusatzkriterien der Stel
lenwahl zu erfassen. Hier steht an erster 
Stelle der starke Regions- und Heirnat
bezug der Kandidaten aus den neuen 
Bundeslandern (67, 1 %), als Vergleich 
dazu: bei der Weststichprobe sind dies 
11,6%. An zweiter Stelle wiederum die 
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Nennung einer Branche (54,9%) so-wie 
die TEitigkeitsmerkmale (28,8%) im Sin
ne von kreativ und innovativ, was mit 
dem starken Bedi.irfnis nach interessan
ter Arbeit bei den Kriterien der Stellen
wahl korrespondlert. 

Hlnsichtlich der UnternehmensgroBe 
dOrfte es tor die neuen · Bundeslander 
wichtig sein, daB die Kandidaten kleine
ren und mittleren Unternehmen vor den 
groBen Unternehmen den Vorzug ge
ben. Die Ursachen dafOr liegen in den 
dort vermuteten besseren Beziehungen 
der Mitarbeiter, der Obersichtlichkeit der 
betrieblichen Aufgaben und Ziele und 
,,daB man nlcht so eln anonymes Rad
chen wie in einem GroBbetrieb ist" wie 
das ein angehender lngenieur treffend 
zum Ausdruck brachte. 

An dieser Stelle mochte ich einen Ein
druck wiedergeben, den lch bei der ln
terviewertatigkeit gewinnen konnte. Ei
nige Studenten hatte groBe MOhe und 
waren erst nach langerem Oberlegen in 
der Lage, ihren Wunschtatigkeitsbereich 
zu benennen, 1,6% haben dazu auch 
keineAngaben im Fragebogen gemacht. 
Die Ursachen dafOr slnd sichervielfaltig. 
Im Hinblick auf die Nutzung von Zusatz
angeboten an Lehrveranstaltungen bzw. 
das selektive Selbststudium sollte es 
aber dennoch zu denken geben, wenn 
Akademiker am Ende ihres Studiums 
noch keinen Wunschtatigkeitsbereich 
angeben konnen. 

Ingrid Zwarg (Leipzig) 

(Die Autorin, Dr. habit., ist Projektlei
terin des Tei/projektes Y1 I A7 ,.Selek

tion und Sozia/isation des Fuhrungs
kraftenachwuchses" des Sondertor

schungsbereiches der Universitat 
Munchen an der Leipziger Universitat) 
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(Ein zweiter Tei/ dieses Berichts erscheint im nachsten Heft.) 

HUB: Frauenanteile am wissenschaftlichen Personal 

Ein gutes Drittel des wissenschaftlichen In der Gruppe der Hochschullehrer ist im 

Personals der Humboldt-Universitat sind Unterschled zu den Gesamtzahlen auch 

Frauen. Im Zuge der personellen Veran- an der Humboldt-Universitat eine Ver~ 

derungen seit der Wende hat sich daran schlechterung der Reprasentanz von 

bisher relativwenig geandert. Ende 1988 Frauen zu verzeichnen - und dies, ob• 

betrug der Anteil 36, 1 %, und Anfang wohl der Frauenanteil bei den Professo• 

Marz 1994 war er auf 35,3 % abgesun- ren heute sogar hoher ist als vor der 

ken. Dahinterstecktallerdings, weil auch Wende. Die Erklarung hierfOr liegt im 

bei den mannlichen Kollegen, eine quan- ersatzlosen Wegfall der Statusgruppe 

titative Reduzierung auf etwa die Halfte der Dozenten in der neuen Personal-

der frOheren Anzahl, von 1.154 auf 673. struktur. In der Vergangenheit gehorten 
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etwa 2/3 der Hochschullehrerinnen an 
der HUB dieser Gruppe an, wahrend nur 
ein Oi ittel von ihnen Professorinnen 
waren. 

Hochschullehrerinnen an der HUB vor 
der Wende (Dez. 1988) {absolut und 
Frauenanteil) 

insgesamt 
Professorinnen 
Dozentinnen 

149 {15,9 %) 
46 (10,7 %) 
103 (20,1 %) 

Nur relativ wenige dieser Dozentinnen 
(bisher insgesamt 12) und 14 der frOhe
ren Professorinnen schafften den Sprung 
auf eine der neuen Professorenstellen. 
Knapp 13 % der Neuberufenen sind 
Frauen. Aus der Sicht westdeutscher 
Vergleichszahlen 6 %, liest sich diese 
Zahl fast wie eine Erfolgsmeldung. Erin
nert man sich allerdings an nach der 
Wende geaul3erte Hoffnungen, die 
.,Chancen eines Neubeginns" u. a. auch 
zur Verbesserung der Chancengleich
heit fur Frauen und zum Abbau struktu
reller Diskriminierungen in der Vergan
genheit (die es auch in der DOR in den 
hoheren Positionen gegeben hat) zu 

nutzen, dann kann es schwerlich als 
Erfolg betrachtet warden. Dabei verbin
den sich universitare Hierarchie und 
asymmetrische Geschlechterverhaltnis
se noch starker als im bundesdeutschen 
Durchschnitt: wahrend zur Zeit an der 
HUB fast ein Viertel aller C3-Professu
ren von Frauen besetzt warden, sind es 
bei den C4-Professorinnen nur noch 
6 %. 

Die Prozentzahlen in der Tabelle unten 
beziehen sich jeweils auf den Frauenan
teil an der jeweiligen Personengruppe. 

30 der 47 neuen Professorinnen kom
men aus der HUB bzw. aus anderen 
Hochschulen in den neuen Bundeslan
dem. Selbst unter den C4-Professorin
nen gibt es noch ein leichtes Oberge
wicht derWissenschaftlerinnen aus dem 
Osten; hier liegt allerdings der relative 
Anteil der Westfrauen deutlich hoher als 
bei den C3-Professorinnen. 

Bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern 
betrug der Frauenanteil vor der Wende 
Ober 40 %. Ende 1988 gab es noch 825 
Wissenschaftlerinnen in Dauerstellung 

Neuberutene Professorinnen an der HUB (Rufannahme bis 1.3.94) 
(absolut und Frauenanteil) 

zusammen C4 C3 

insgesamt 
47 (12,7 %) 14 (6,3 %) 33 (22,4 %) 

darunter HUB und neue BL 
30 (17,9 %) 22 (25,9 %) 8 {9,6 %) 

darunter alte BL 
17 (8,4 %) 11 (17,7 %) 6 (4,3 %) 
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(43,4 %) und 199 auf befristeten Stellen 
(37, 1 %). Im Zuge der personellen Ober
leitung ist es bisher zwar gelungen, den 
relativen Frauenanteil bei den Dauer
stellen zu halten. Dies wird aber relati
viert durch den absoluten Bedeutungs
verlust dieser Personenkategorie, die 
von ehemals 1.900 auf kOnftig nur noch 
250 reduziert wird. Vor diesem Hinter
grund hat der geringe Frauenanteil unter 
den Hochschullehrern in der neuen Per
sonalstruktur, die in vieler Hinsicht hier
archischer ist als trOher in der DDR, tor 
das inneruniversitare Klima wesentllch 
groBere Auswirkungen, als sich in den 
Zahlen alleln niederschlagt. 

Bei den befristeten Mitarbeiterstellen 
betrug der Frauenanteil Anfang Marz 
35,7 %. Diese Gruppe setzt sich zusam
men aus ganz unterschledlichen Perso
nengruppen; befristete Assistentlnnen 
aus der alten Personalstruktur, bisher 
unbetristete Wissenschaftlerlnnen, de
ren Arbeitsvertrage umgewandelt wur
den, und neu elngestellte Mitarbeiterln
nen der neuberufenen Professoren. In 
der zuletzt genannten Gruppe ist der 
Frauenanteil Obrigens besonders nied
rig, hier hat sich offenbar die unkontrol
lierte Auswahlentscheidung der Neube
rufenen im Zuge der Berufungszusagen 
zu Lasten der Frauen ausgewirkt. Es ist 
vor diesem Hintergrund von groBer Be
deutung, die Mitwirkung der Frauenbe
auttragten auch bei der Einstellung sol
cher Mitarbeiterstellen sicherzustellen, 
um kOnftig ein Absinken der Frauenan• 
teile auf Westniveau zu verhindern. Die 
Universitatsleitung hat auf Initiative der 
Frauenbeauftragten inzwischen die De
kane darauf hingewiesen, daB die de
zentralen Frauenbeauttragten an alien 
solchen Auswahlentscheidungen genau-
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so zu beteiligen sind wie bei Berufungs
verfahren. 

Die Rechte der zentralen und dezentra
len Frauenbeauftragten sollen in den 
Frauenforderrichtlinien der Humboldt
Universitat prazisiert werden. Diese be
nennen im Unterschied zu Westberliner 
Richtlinlen explizit die Beteiligung an 
KOndigungsverfahren und nicht nur an 
Neueinstellungen oder Beforderungen. 
Die Forderung der Arbeit des Zentrums 
tor interdisziplinare Frauenforschung 
(ZIF) wird im Abschnitt .,Frauenstudien 
und Frauenforschung geregelt. In An
lehnung an die Richtlinien von FU und 
TU sind in § 9 Anreizsysteme und auch 
Sanktionen vorgesehen, um sicherzu
stellen, daB die neuen Fakultaten in 
ihrer alltaglichen Praxis die Prinzipien 
und Zielsetzungen des Landesgleich· 
stellungsgesetzes und dieser Richtlini
en angemessen umsetzen. Der Entwurf 
wurde bereits im Januar von einer Frau
envollversammlung verabschiedet, aber 
aufgrund der Neuwahl des Akademi• 
schen Senats und der Semesterferien 
kommt er erst am 19. April dort auf die 
Tagesordnung. 

Stellen zur Frauenforderung im 
Rahmen des Stellenpool 

Als Kompensation zur Unterreprasen
tanz von Frauen im wissenschaftlichen 
Personal der Hochschulen gibt es an 
den westlichen Hochschulen des Lan
des Berlins seit elnigen Jahren beson
dere Stellenkontingente, die ausschlieB
lich fur Wissenschaftlerinnen vorgese
hen sind. Dabei handelt es sich in der 
Regel um Nachwuchsstellen (CI-Stellen 
und auch einige C2-Stelien). Die FU 
Berlin hat mehr als 40 solcher Stellen 
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erhalten, und an der TU sind es etwa 20. 
Die Ostberliner Hochschulen gingen leer 
aus, denn die entsprechenden Program
me wurden vor der deutschen Einhelt 
entwlckelt, und spater hieB es, es sei zu 
spat, das Geld sei bereits verteilt. 

Das Abgeordnetenhaus des Landes Ber
lin hat beschlossen, der Humboldt-Uni
versitat als Kompensation im Rahmen 
eines generellen ,,Stellenpools" zur Kor
rektur ungeloster Probleme Im Rahmen 
des Sollstelienplans auch einen Frau-
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entorderungspool zur VertOgung zu stel
len. Problem: Der Senator fur Wissen
schatt und Forschung sperrt zur Zeit die 
Gelder tor den gesamten Stelienpool 
und damit auch tor den Frauenforde
rungspool. 

Marianne Kriszio (Berlin) 

(Die Autorin ist Frauenbeauftragte der 
Humboldt-Universittlt zu Berlin) 

(Humboldt 6-93/94) 
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DOKUMENTATION 

Sachslsches Oberverwaltungsgericht: 

BeschluB 

In der Verwaltungsrechtssache 
des Herrn [ ... ] 

prozeBbevollmachtigt: 
Aechtsanwalte [ ... ] 
gegen 
Freistaat Sachsen, 
vertr. d. d. Sachsische Staatsministerium 
tor Wissenschaft und Kunst, 
ArchivstraBe 1, 01097 Dresden 

beigeladen: ( ... ] 

wegen 
Berufung zum Professor 

- Antragsteller -
- BeschwerdefOhrer -

- Antragsgegner -
- Beschwerdegegner -

hat der 2. Sena! des Sachsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Vorsitzenden 
Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Pietsch und die Richter am Oberverwaltungs
gericht Dr. Schenk und Dr. Kohl aufgrund der milndlichen Verhandlung vom 
14. Oktober 1993 
beschlossen: 

Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der BeschluB des Verwaltungsgerichts 
Dresden - 2. Kammer - vom 4. Juni 1993 (2 K 484/93) geandert. 
Dem Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung aufgegeben, bis zur 
En!scheidung der Hauptsache den Beigeladenen nicht zum Beamten zu ernennen. 
Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszilgen tragt der Antragsgegner; auBerge
richtliche Kosten des Beigeladenen sind nicht erstattungsfahig. 
Der Streitwert fOr das Verfahren in beiden Rechtszugen wird auf 46.000 OM festgesetzt; 
auch insoweit wird der BeschluB des Verwaltungsgerichts geandert. 
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Griinde: 

I. 

Der [ ... ] geborene Antragsteller war nach abgeschlossenem Studium der Chemie 
und abgelegtem Examen als Diplomchemiker seit wissenschaftlicher Aspirant an 
der Universltat in [ ... ]. 1975 wurde ihm von dieser Universitat, an der er in der 
Folgezeit als Hochschuldozent fur das Lehrgebiet ,, [ ... ] " tatig war, die akademische 
Lehrbefugnis Qetzt: [ ... ] )verliehen. [ ... ] wurde der Antragsteller als ordentlicher 
Professor an die [ ... ] Universltat [ ... ] berufen und mit dem Lehrstuhl fur [ ... ] 
betraut. In dieser Stellung befindet er sich gegenwartig noch. Der mit ihm bei seiner 
Berufung geschlossene Arbeitsvertrag wurde durch Anderungsvertrag vom 3. 
September 1991 mit dem Antragsgegner dahln geandert, daB fur das Arbeitsverhalt
nis die Bestimmungen des BAT-O gelten und der Antragsteller in die Vergutungs
gruppe la eingruppiert wird. Im 0brigen ist in dem Vertrage festgelegt, daB der 
Antragsteller ,.als vollbeschaftigter Angestellter welter beschaftigt" wird. 

Von der nach Grundung des Freistaates Sachsen zur Oberprufung des wissen
schaftlichen Personals eingesetzten Personalkommission und von der Fachkom
mission erhielt der Antragsteller Bescheide, in denen ihm mitgeteilt wurde, daB das 
Verfahren eingestellt warden sei. Die Beteiligten sind daruber einig, daB diese 
Bescheide so zu verstehen seien, daB eine Abberufung des Antragstellers nicht 
empfohlen werde. 

Mit Schreiben vom 28. September 1992 k0ndigte der Rektor der[ ... ]Universitat [ ... ] 
namens und in Vollmacht des Antragsgegners das Arbeitsverhaltnis des Antragstel
lers zum 31. Dezember 1992. Als Grund der K0ndigung wurde Bedarfsmangef 
gemaB Anlage I, Kapitel XIX, Sachgebiet A, Abschnitt Ill Nr. 1, Abs. 4 Nr. 2 ,,bzw." 
3 des Einigungsvertrages angegeben. Der Antragsteller nahm gegen dlese K0ndi
gung arbeitsgerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch. Daraufhin erklarte der Rektor 
der [ ... )Universitat mit Schreiben vom 22. Oktober 1992 an den Antragsteller, die 
wegen Bedarfsmangels ausgesprochene Kundigung sei ,,versehentlich erfolgf', es 
werde gebeten, die Kundlgung ,.als gegenstandsfos anzusehen". Der Antragsteller 
und der Antragsgegner schlossen dann am 23. November 1992 vor dem Arbeitsge
richt einen Vergleich, in dem es heiBt, sie stimmten dahingehend uberein, daB die 
Kundigung das Arbeitsverhaltnis nicht beendet habe, da zu dlesem Zeitpunkt kein 
Bedarfsmangel bestanden habe. 

Der Antragsgegner hatte inzwischen eine Professur ., ( ... ] "offentlich ausgeschrie
ben. Darauf bewarben sich 17 Personen, darunter der Antragsteller und der 
Beigeladene. Die eingesetzte Berutungskommission erstellte einen Berufungsvor
schlag, der 3 Personen enthielt, und zwar an erster Stelle den Beigeladenen, an 
zweiter Stelle elnen [ ... ] und an dritter Stelle den Antragstelfer. Dieser Vorschlag 
war mit dem Vermerk versehen, die Berufungskommission bitte, erneut Ober das 
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Berufungsverfahren beraten zu durfen, falls der Antragsgegner den Erst- oder den 
Zweitplazierten nicht berute. Gegen die Aufnahme des Antragstellers in den 
Berufungsvorschlag sprachen sich zwei Mitglieder der Berufungskommission in 
gesonderten Schreiben an den Antragsgegner aus. 

Mit Schreiben vom 25. Februar 1993 erteilte der Antragsgegner dem Beigeladenen 
einen Ruf auf die [ ... ]-Protessur., [ ... ] ." 

Der Antragsteller hat am 13. April 1993 beim Verwaltungsgericht Dresden um 
vorla.ufigen Rechtsschutz nachgesucht. Er hat geltend gemacht, die Berufungskom
mission sei nicht ordnungsgema.13 zusammengesetzt gewesen, weil das Fach [ .. . ] 
nicht angemessen vertreten gewesen sei. Die Mitglieder der Berutungskommission 
ha.tten demzufolge seine wissenschaftlichen Leistungen nicht sachgerecht beurtei
len und mit den Leistungen der anderen Bewerber vergleichen konnen. 

Der Antragsteller hat beantragt, 

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, das 
Berufungsverfahren fur die Professur,. [ .. . ] "der [ .. . ]Universitat [ ... ] auszusetzen 
und den Antragsgegner zu verpflichten, bis zu einer Entscheidung der Hauptsache 
die vorbezeichnete Stelle nicht anderweitig und nicht mit einem anderen Bewerber 
zu besetzen. 

Der Antragsgegner hat beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Er ist den AusfOhruhgen des Antragstellers entgegengetreten. 

Der Beigeladene hat im ersten Rechtszug keine Antra.ge gestellt. 

Das Verwaltungsgericht hat mit Beschlul3 vom 4. Juni 1993 den Antrag auf 
vorla.ufigen Rechtsschutz abgelehnt. Es hat im wesentlichen ausgefOhrt, dal3 eine 
Verletzung des Bewerbungsverfahrensanspruchs des Antragstellers nicht festzu
stellen sei. Die Berufungsk0mmisslon sei dem Gesetz entsprechend zusammenge
setzt gewesen und habe die Bewerbungen sachgerecht beurteilt. Der Antragsgeg
ner habe mit seiner zugunsten des Beigeladenen getroffenen Entscheidung inner
halb des ihm zukommenden und gerichtlich nicht voll nachprufbaren Beurteilungs
spielraums gehandelt. Auf die Grunde der Entscheidung wird Bezug genommen. 

Gegen diesen seinem Prozel3bevollma.chtigten am 28. Juni 1993 zugestellten 
BeschluB richtet sich die am 5. Juli 1993 bei Gericht eingegangene Beschwerde des 
Antragstellers. 

Der Antragsgegner hat am 15. August 1993 mit dem Beigeladenen einen unbefri
steten Arbeitsvertrag abgeschlossen, wonach der Beigeladene mit Wirkung vom 1. 
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September 1993 die Professur tor., [ ... ] "der [ ... ]Universita.t [ ... ] ubernimmt. 
Die Ernennung des Beigeladenen zum Beamten isl vorgesehen. Ferner hat der 
Antragsgegner das Arbeitsverha.ltnis des Antragstellers erneut mit der Begrundung 
mangelnden Bedarfs gekundigt. Der Antragsteller hat das Arbeitsgericht [ ... ] 
angerufen. Eine Entscheidung ist noch nicht ergangen. 

Die Beteiligten wiederholen und vertieten ihr bisheriges Vorbrlngen. Der Antragstel
ler tragt zahlreiche Gesichtspunkte vor, die seine Qualifikation tor die ausgeschrie
bene Stelle belegen sollen. 

Der Senat hat Ober die Beschwerde des Antragstellers mundlich verhandelt. 

Der Antragsteller beantragt, 

den angefochtenen BeschluB zu a.ndern und dem Antragsgegner Im Wege der 
einstweiligen Anordnung zu untersagen, bis zur Entscheidung in der Hauptsache 
den Beigeladenen zum Beamten zu ernennen. 

Der Antragsgegner beantragt, 

die Beschwerde zuruckzuweisen. 

Der Beigeladene stellt keinen Antrag, er vertritt den Rechtsstandpunkt des Antrags
gegners. 

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den lnhalt der Akten und der Verwaltungsvor
gange sowie auf die Sitzungsniederschriftvom 14. Oktober 1993 Bezug genommen. 

11. 

Die zula.ssige Beschwerde 1st begrundet. 

Eine einstweilige Anordnung ist erforderlich, weil durch eine Vera.nderung des 
bestehenden Zustandes • die Ernennung des Belgeladenen zum Beamten - die 
Verwirklichung eines Rechtes des Antragstellers vereitelt oder jedenfalls wesentllch 
erschwert werden konnte (§ 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO). 

Das Verwaltungsgericht hat als moglichen Anordnungsanspruch des Antragstellers 
einen Bewerbungsverfahrensanspruch, d.h. den Anspruch eines Mitbewerbers um 
ein ausgeschriebenes Amt auf ein rechtsfehlerfreies Auswahlverfahren in Betrachf 
gezogen. Ob das durchgefuhrte Berufungs- und Auswahlverfahren - fur sich 
betrachtet - einer rechtlichen OberprOfung an Hand der allgemelnen Kriterien 
standhalten wurde, was das Verwaltungsgericht bejaht hat, bedarf indessen hier 
keiner Entscheidung, weil der Antragsteller einen gema.1'3 § 123 Abs. 1 VwGO 
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erforderllchen Anordnungsanspruch jedenfalls aus elnem anderen Gesichtspunkt 
herleiten kann. 

Die Besetzung der Professorenstelle mit dem Beigeladenen greift in die Rechte des 
Antragstellers ein, da die Stelle nlcht frei ist, sondem vom Antragsteller einqenom
men wird. GemaB § 50 Abs. 1 des Sachsischen Hochschulerneuerungsgesetzes 
vom 25. 7.1991 (HEG}, das gemaB § 159 Abs. 5 des Sachsischen Hochschulge
setzes vom 4. 8.1993 (SHG) hier anzuwenden ist, setzte die Berufung zum 
Professor das Vorhandensein einer Professorenstelle voraus. Diese Vorausset
zung gilt im ubrigen unabhangig von einer ausdrucklichen gesetzlichen Regelung 
allgemein (vgl. Thieme, Hochschulrecht, 2. Aufl. Nr. 447). 

Der Begriff Professorenstelle im Sinne des § 50 Abs. 1 HEG ist in diesem 
Zusammenhang nlcht deckungsgleich mit dem Begriff der beamtenrechtlichen 
Planstelle fur einen Professor. Das Vorhandensein einer Planstelle berechtigt den 
Dienstherrn haushaltsrechtlich, einen Beamten zu ernennen und zu besolden; der 
Beamte selbst kann aus ihr keine subjektiven Rechte herleiten. Dagegen ist der hier 
in Rede stehende Begrlff der Professorenstelle ein hochschulrechtlicher Begriff. Er 
bezeichnet den Lehr- und Forschungsbereich, den der Professor ungeachtet 
dessen, ob er dienstrechtlich als Beamter oder als Angestellter tatig ist, aufgrund 
seiner Berufung zu vertreten hat. Sein lnhalt reicht welter als der eines Arbeitsplat
zes oder eines Dienstpostens, weil der Professor bei der Erfullung seines Lehr- und 
Forschungsauftrages nicht nur Lohnarbelt oder Beamtendienst verrichtet, sondern 
zugleichdas GrundrechtausArt. 5 Abs. 3 GG ausubt(vgl. BVerfG, Urt.v. 10. 3. 1992, 
E 85, 381) und insowelt auch keiner Dispositions- oder Weisungsbefugnis eines 
Arbeitgebers oder Dlenstherrn unterliegt. Der Professor wird nicht als Professor 
schlechthin berufen, und seine konkrete Verwendung wird nlcht zur Disposition der 
Hochschule gestellt. Vielmehr erfolgt die Berufung fur ein bestimmtes Wissen
schaftsgebiet, das er in Forschung und Lehre zu vertreten hat. Das ist nicht nur 
wesentlicher Bestandteil des Amtsinhalts eines Professorenverhaltnisses, sondern 
es bildet seinen Kernbereich. 

Sieht die Organisation einer Hochschule fur ein bestimmtes Wissenschaftsgebiet 
nur eine Professorenstelle vor, weil fur eine Mehrfachbesetzung - was der Antrags
gegner hier erklartermaBen geltend machen will - keln Bedarf besteht, so kann die 
Stelle hochschulrechtlich nur mit einem und nicht mit zwei oder mehreren Hoch
schullehrern besetzt warden. Der lnhaber einer solchen Professorenstelle wird 
jedenfalls in den neuen Bundeslandern durch weitere Berufungen in selnen durch 
die eigene Berufung begrundeten und durch Art. 5 Abs. 3 GG geschutzten Rechten 
unabhangig davon verletzt, ob es aus beamten- oder arbeitsrechtlichen Grunden 
Oberhaupt moglich ist, ihn aus seiner personalrechtlichen Rechtsposition zu entfer
nen. Denn es geht hier nicht um die personalrechtliche, sondern um die hochschul
rechtliche Rechtsposition eines Universitatsprofessors. Wird seine hochschulrecht
liche Position - die alleinige Vertretung des Wissenschaftsgebietes In Lehre und 
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Forschung • durch Berufung eines Dritten in Frage gestellt, dann ist auch eine ihr,n 
noch verbleibende personalrechtliche Position ihres wesentlichen lnhalts entklel
det. Der Hochschullehrer konnte nicht ,.umgesetzt'' werden; er mOBte sich entweder 
um irgend eine andere Beschaftigung In der Hochschule ki.immern oder sich in 
unzumutbare Auseinandersetzungen mlt dem zusatzlich berufenen Vertreter des 
Faches Ober eine Aufteilung der Lehr- und Forschungsaufgaben einlassen. 

Die Professorenstelle, um die es in diesem Verfahren geht, ist die Professur fur das 
Fach an der [ ... ]Universitat [ ... ]. Sie lstjedenfalls insoweit identisch mit der Stelle, 
auf die der Antragsteller 1985 berufen wurde, als es sich um das Fach [ ... ] handelt. 
Im Obrigen hat der Antragsteller unwidersprochen vorgetragen, daB die ( ... ] zwei 
eng miteinander zusammenhangende Fachgebiete seien und daB er die ( ... ) 
ungeachtet dessen, daB sein Lehrstuhl nur als Lehrstuhl fur [ ... ] bezeichnet war, 
van Anfang an mit zu vertreten gehabt habe. 

Der Antragsteller war im Zeitpunkt der Berufung des Beigeladenen lnhaber dieser 
Professorenstelle. Da die Stelle somit nicht ,,vorhanden" war, durfte der Antragsgeg
ner, ohne damit in Rechte des Antragstellers elnzugreifen, keine anderweitige 
Berufung aussprechen. 

Die Erteilung eines Rufes auf eine noch besetzte Professorenstelle mag zulassig 
und auch sinnvoll sein, wenn der Weggang des bisherigen Stelleninhabers mit 
Sicherheit feststeht, also etwa dann, wenn er einen Ruf an eine andere Hochschule 
angenommen hat oder wenn er demnachst emeritiert wird. Ein solcher oder damit 
vergleichbarer Fall liegt hler aber nicht vor. Vielmehr hat sich der Antragsgegner fur 
berechtigt gehalten, die Stelle ungeachtet ihrer Besetzung durch den Antragsteller 
auszuschreiben, ein Berufungsverfahren einzulelten und den Antragsteller auf eine 
Neubewerbung zu verweisen. Nachdem die Wahl auf den Beigeladenen gefallen ist, 
halt slch der Antragsgegner fur berechtigt, das Arbeltsverhaltnis des Antragstellers 
mangels Bedarfs zu kOndigen. Der Antragsgegner stOtzt seine Ansicht, daB diese 
Verfahrensweise rechtmaBig sei, auf den durch § 162 Abs. 2 SHG mit Wirkung vom 
3. 10. 1993 aufgehoben § 11 Abs 3 HStrG, wonach die Professoren- und die 
Dozentenstellen neu zu besetzen waren. In dieser Auslegung hatte die Vorschrift 
lndessen gegen Bundesrecht verstoBen, sie ware Oberdies auch nicht verfassungs
konform gewesen. 

GemaB § 75a des Hochschulrahmengesetzes in der durch den Einigungsvertrag 
geanderten Fassung (HRG) ist die Obemahme des wissenschaftlichen und kunst
lerischen Personals der Hochschulen in die nach diesem Gesetz vorgesehenen 
Rechtsverhaltnisse in dem nach § 72 Abs. 1 Satz 3 erlassenen Gesetz zu regain. 
Die Grundsatze des§ 75 Abs. 3, 4, 6 und 8 sind entsprechend anzuwenden; die 
allgemeinen Regelungen in den Vorschriften des Einigungsvertrages Ober den 
offentlichen Dienst bleiben unberuhrt. GemaB § 75 Abs. 3 HRG warden Beamte, die 
beim lnkrafttreten des nach § 72 Abs. 1 erlassenen Gesetzes an einer Hochschule 
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hauptamtlich ausschlieBlich oder uberwiegend Aufgaben im Slnne des§ 43 Abs. 1 
wahrnehmen und die Einstellungsvoraussetzungen erfullen, lnnerhalb von zwei 
Jahren nach MaBgabe ihrer Qualifikation, des Bedarfs in den jeweiligen Fachern 
und nach MaBgabe der Landerhaushalte mit ihrem Einverstandnls als beamtete 
Professoren Obernommen, ein Rechtsanspruch auf Obernahme besteht nicht. 
Werden sie nicht als beamtete Professoren oder in ein anderes Amt Obernommen, 
so verbleiben sie in ihrem bisherigen Dienstverhaltnis. 

Diese bundesrechtlichen Regelungen sind verbindliche Vorgaben tor die entspre
chenden landesrechtlichen Bestlmmungen (Art. 75 GG). Sie besagen, daB die 
Rechtsverhaltnisse der nach DOR-Recht berufenen Professoren nach dem Beitrltt 
mit ihrem bisherigen lnhalt fortdauern und daB diese Hochschullehrer bei Vorliegen 
der sonstlgen Voraussetzungen auch zu Beamten ernannt werden. Der Hinweis auf 
die allgemeinen Regelungen in den Vorschriften des Einigungsvertrages Ober den 
offentlichen Dienst bedeutet u.a. , daB die Rechtsverhaltnisse unter den dort 
aufgestellten Voraussetzungen durch KOndigung aufgelost warden konnen. Samit 
sind auf die Rechtsverhaltnisse der Professoren die KOndigungsvorschriften des EV 
K~p. XIX Sachg. A Abschn. Ill Nr. 1 Abs. 4 anzuwenden, wovon der Antragsgegner 
auch ausgeht. Streitig ist zwischen den Beteiligten nur, ob der Tatbestand der Nr. 
2 erfOllt ist, wenn als Ergebnls eines neu eingeleiteten Berufungsverfahrens nicht 
der bisherige Stelleninhaber, sondem ein anderer Bewerber ausgewahlt wird. Die 
Entscheidung dieser Frage obliegt nicht der verwaltungsgerichtlichen, sondern der 
arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung. Der Senat muB zu ihr jedoch insoweit Stel
lung nehmen, als das tor die Beurteilung der von dem Antragsgegner in Anspruch 
genommenen Befugnis, die Stelle anderweitig zu besetzen, erheblich 1st. Denn 
ohne die Rechtsansicht, dem Antragsteller kOndigen zu konnen, hatte der Antrags
gegner die anderweitige Besetzung nicht vorgenommen. Aus der Sicht des Senats 
ist die gestellte Frage zu verneinen. Zweck der Regelung ist es, den erheblichen 
Arbeitskra.fteOberhang im offentlichen Dienst der DOR auf das tor den gesamtdeut
schen Rechtsstaat notwendige, aber auch ausreichende und wirtschaftlich vertret
bare MaB zurOckzufOhren. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Zusammen
hang mit der Nr. 1 Abs. 2 und 3 in seinem Urteil vom 24. 4. 1991 (NJW 91, 1667) im 
einzelnen dargelegt. Diese die Auflosung von Arbeitsvertragen kraft Gesetzes 
betreffenden AusfOhrungen gelten sinngemaB auch fur den Fall einer KOndigung 
wegen Bedarfsmangels gemaB Abs. 4 Nr. 2: die KOndigung soll es ermoglichen, 
einen Arbeitnehmer im offentlichen Dienst zu entlassen, wenn die Stelle, die er 
bisher innegehabt hat, innerhalb der offentlichen Verwaltung oder der von der 
offentlichen Hand betriebenen sonstigen Einrichtungen nicht oder nicht mehr 
benotigt wird. Der Begriff .Bedarfsmangel" betrifft daher allein die objektive Seite des 
Arbeitsplatzangebots, nicht dagegen die subjektive Seite der personlichen Eignung 
des Arbeitnehmers. Ein Bedarfsmangel im Sinne van Absatz 4 Nr. 2 besteht nicht, 
wenn der Arbeitgeber einen Dritten fur einen Arbeitsplatz, den ein anderer Arbeit
nehmer einnimmt, tor geeigneter halt als diesen, den Drltten einstellt und dann 
geltend macht, es konne nur eine Person auf dem Arbeitsplatz bescha.ftigt werden. 

118 hochschule ost man/apr. 1994 

Denn der Arbeitgeber la.Bt damit den Arbeitsplatz nicht nur ungeachtet seiner 
derzeitigen Besetzung nicht wegfallen, sondern er bestatigt durch die Einstellung 
des Dritten sogar, daB nach wle vor .,Bedarf" besteht. Diese dem Sinn und dem 
Wortlaut entsprechende Auslegung der Vorschrift wird durch ihren systematischen 
Zusammenhang erhartet. WOrde namllch schqn Abs. 4 Nr. 2 die Moglichkeit 
eroffnen, sich von einem Arbeitnehmer durch Einstellung eines fOr geeigneter 
gehaltenen Dritten und dadurch herbeigefOhrten .,Bedarfsmangel" zu trennen, so 
hatte es der Nr. 1 nicht bedurft. Nach dieser Vorschrift ist die ordentliche KOndigung 
auch zula.ssig, wenn der Arbeitnehmer wegen mangelnder fachlicher Qualifikation 
oder personlicher Eignung den Anforderungen nicht entspricht. Damit enthalt der 
Einigungsvertrag eine spezielle Regelung Ober die ordentllche KOndigung aus 
Grunden, die in der Person des Arbeitnehmers liegen. Das schlieBt es aus, die 
KOndigung des Arbeitsvertrages, ohne weitere Grunde darlegen und beweisen zu 
mOssen, allein mit einem durch Einstellung eines Dritten herbeigefOhrten Bedarfs
mangel zu begrOnden. Der Arbeitgeber konnte namlich auch in diesem Falla einer 
Darlegung der in Nr. 1 vorausgesetzten GrOnde nicht ausweichen. Wann namlich 
nur ein Arbeitsplatz vorhanden ist und zwei Arbeitnehmer angestellt sind, dann fragt 
es sich, wer van den beiden zu weichen hat. WOrde dem Arbeitgeber zugestanden, 
sich ohne Angabe weiterer GrOnde als dem eines Bedarfsmangels van einem der 
beiden Arbeitnehmer zu trennen, so wOrde die Auswahl in das unkontrollierbare 
Belieben des Arbeitgebers gestellt. Der Rechtsschutz des gekOndigten Arbeltneh
mers ware erheblich verkOrzt, well der Arbeitgeber nur den Bedarfsmangel geltend
zumachen hatte und das ohne weiteres belegen konnte. 

Die Regelungen des Einigungsvertrages Ober bestehende Arbeitsverhaltnisse 
beruhen auf einer der Werteordnung des Grundgesetzes verpflichteten Abwagung 
und einem angemessenen Ausgleich zwischen den zu schQtzenden Belangen der 
Arbeitnehmer einerseits und den nach dem Beitritt unabweisbaren politischen, 
wirtschaftlichen und organisatorischen Erfordernissen andererseits. Daraus folgt, 
daB bestehende Arbeitsverhaltnisse soweit wie mogllch zu erhalten und nur soweit 
wle notig aufzulosen sind. Wird elne KOndigung des Arbeitnehmers gema.B Absatz 
4 Nr. 1 In Betracht gezogen, so sind seine eigene fachliche Qualifikation und 
pers6nliche Eignung an den Erfordernissen seines Arbeitsplatzes zu messen. 1st der 
Arbeitnehmer in diesem Sinne geeignet, dann kann es nicht darauf ankommen, ob 
andere vielleicht noch besser geeignet wtiren. Allein dadurch wird der Arbeitnehmer 
noch nicht ungeeignet. Anderenfalls konnten beispielsweise sogar gut Geeignete 
durch sehr gut Geeignete und diese durch vorzQglich Geeignete aus ihren Arbeits
platzen verdrangt warden. DaB diese Getahr gerade In den neuen Bundeslandern 
bestehen wOrde, in denen var der Wiedervereinigung kein Angehoriger des offent
lichen Dienstes die Moglichkeit hatte, slch mit den Erfordernissen einer rechtsstaat
lichen Verwaltung vertraut zu machen, bedarf keiner weiteren Erorterung. 

Eine_KOndigung nach Absatz 4 Nr. 1 dOrfte daher nur rechtma.Big seln, wenn der 
Arbe1tgeber In gerichtlich nachprOfbarer Weise belegt, daB der Arbeitnehmer selbst 
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fachlich oder personlich ungeeignet ist. Eine Umgehung disses Grundsatzes durch 
vorzeitige Einstellung eines Dritten und anschlieBende Berufung auf Absatz 4 Nr. 2 
erscheint·als nicht zulassig. 

Die personelle Emeuerung des Hochschulwesens in Sachsen war durch das 
Sachslsche Hochschulerneuerungsgesetz abschlieBend geregelt. Bei diesem Ge
setz handelte es sich bis zum lnkrafttreten des Sachsischen Hochschulgesetzes um 
das gema.B § 72 Abs. 1 HAG zu erlassende Gesetz. Keine Vorschrift dieses 
Gesetzes stand in Widerspruch zu den KOndigungsregelungen des Einigungsver
trages und damit zu § 7Sa HRG. Zunachst bestlmmte § 48 Abs. 1 Nr. lb HEG, daB 
die nach den Hochschullehrerberufungsverordnungen der DOR berufenen Profes
soren hauptberufliche Hochschullehrer im Sinne des Gesetzes waren. Hauptberuf
lich tatige Hochschullehrer konnten abberufen warden, wenn einer der in § 55 Abs. 
2 HEG genannten GrOnde vorlag. lnsoweit interessiert tor den vorliegenden Fall 
zunachst die Nummer 5, wonach eine Abberufung zulassig war, wenn der Hoch
schullehrer nicht Ober die erforderlichen Voraussetzungen fur seine Tatigkeit 
entsprechend § 75 verfOgte, wobei im Falle des Antragstellers wiederum allein § 75 
Abs. 1 Nr. 2 (fachliche Kompetenz und personliche Eignung) in Betracht zu ziehen 
ist. Diese Vorschrift entspricht inhaltlich dem Absatz 4 Nr. 1 EV a.a.O. FOr die 
Oberprufung der Voraussetzungen des§ 75 HEG war ein besonderes Vertahren vor 
einer Personal- und einer Fachkommission vorgeschrieben (§§ 76 ff.). Diese 
Verfahren hat der Antragsteller mit Erfolg durchlaufen, denn weder die Fach· noch 
die Personalkommission haben dam Antragsgegner empfohlen, den Antragsteller 
abzuberufen (§§ 78Abs. 3, 80 Abs. 4 HEG). Im Obrigen hatder Antragsgegnerin der 
mOndlichen Verhandlung ausdrOcklich bestatigt, daB der Antragsteller fur das von 
Ihm seit 1985 wahrgenommene Protessorenamt personlich und fachlich geeignet 
sei. Anderenfalls hatte er auch gemaB § 80 Abs. 5 HEG nach Anhorung des 
Hochschulrates und der Hochschulkommission zwei auswartige Gutachten einho
len mussen. GemaB § 81 HEG erhalten die Betroffenen nach AbschluB der 
OberprOfungsverfahren einen Bescheid. Wann es in dieser Vorschrift dann weiter 
heiBt, die Frage der Ernennung zum Beamten bleibe der weiteren Gesetzgebung 
und weiteren Verwaltungsentscheidungen vorbehalten, so spricht auch das dafOr, 
daB das Hochschulerneuerungsgesetz die tor personlich und tachlich geelgnet 
befundenen .Professoren bisherigen Rechts auf ihren Arbeitsplatzen belassen 
wollte. Denn anderenfalls hatte es nahegelegen, eine Bestimmung Ober die Autio
sung ihrer Angestelltenverhaltnisse zu treffen und sich nicht mit der durch § 81 Satz 
2 getroffenen Feststellung zu begnugen, daB mit dem positiven Ausgang der 
Oberprufungen noch kein Anspruch auf Emennung zum Beamten begrOndet werde. 
Die Frage der Beamtenernennung ist Oberhaupt nur dann von Bedeutung, wenn 
davon ausgegangen wird, daB die erfolgreich OberprOften Hochschullehrer in ihren 
Positionen verbleiben. 

Der Antragsgegner kann auch nicht geltend machen, durch die Hinzunahme des 
Sachgebietes ?' [ ... ] " sei gegenOber dam Fachgebiet ~ [ ... ] " eine grundsatzliche 
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inhaltliche Anderung des Berufungsgebietes erfolgt, fOr das der Antragsteller 
fachlich nicht mehr geeignet sei (§ 55 Abs. 1 Nr. 4 HEG). Denn fur die Feststellung 
dieser Abberufungsvoraussetzung war in Abs. 5 ein besonderes Verfahren vorge
schrieben, das nicht stattgefunden hat. 

An der nach dam Hochschulerneuerungsgesetz bestehenden personalrechtlichen 
Rechtslage hat sich durch das lnkrafttreten des Hochschulstrukturgesetzes nichts 
geandert. lnsoweit ist zunachst festzustellen, daB durch dieses Gesetz das HEG 
wed er aufgehoben noch ausdrucklich geandert wurde, beide Gesetze daher neben
einander bestanden haben. Da das HEG die Rechtsverhaltnisse der Professoren 
bisherigen Rechts erschopfend in dem dargelegten Sinne regelte, verbietet sich eine 
Auslegung des§ 11 Abs. 3 und Abs. 7 HStrG dergestalt, daB Ober den Verbleib von 
Professoren bisherigen Rechts in ihren Arbeitsverhaltnissen aufgrund elnes neuen 
Berufungsverfahrens und damit einer vergleichenden Auswahl unter mehreren 
neuen Mitbewerbern zu entscheiden war. Bai dieser Auslegung hatte es der 
genannten Bestimmungen des Hochschulerneuerungsgesetzes, zumindest was 
die fachliche Eignung angeht, jedenfalls praktisch nicht mehr bedurft. Denn wenn die 
Stelle ohnehin neu zu besetzen und die Besetzung in einem regularen Berufungs
verfahren zu ermitteln war dann ist nicht einzusehen, wozu die vorherige OberprO
fung durch eine Fachkommission Oberhaupt dienen sollte. § 11 Abs. 3 HStrG kann 
daher nur als hochschulstrukturelle, nicht dagegen als personalrechtliche Vorschrift 
angesehen warden. Sie besagte nur, daB die Professorenstellen neu zu besetzen, 
nicht dagegen, mit warn und wie sie zu besetzen waren. Will man diese Vorschrift 
nicht von vornherein als mit Bundesrecht und mit auf Bundesrahmenrecht beruhen
dem und weitergeltendem Landesrecht unvereinbar ansehen, so kann sie nur so 
ausgelegt werden, daB Ober jede Professorenstelle eine neue gesonderte Entschei
dung zu treffen war, der bisherige Zustand also nicht automatisch weiterbestehen 
sollte. Welche Entscheidung zu treffen war, ergab sich aus de~ Regelungen des 
Hochschulerneuerungsgesetzes. War die Stelle mit einem nach UberprOfung in den 
vorgeschriebenen Verfahren personlich und fachlich geeigneten Hochschullehrer 
besetzt, dann war fOr eine anderweitige Besetzung kein Raum . .,Neubesetzung" 
heiBt nicht notwendigerweise .,anderweitige Besetzung". Die Neubesetzung deckte 
sich in diesem Falle mit der Entscheidung, den erfolgreich Oberpri:iften Hochschul
lehrer nicht abzuberufen. 

SchlieBlich ware eine Auslegung des § 11 Abs. 3 HStrG mit dem Ergebnis, die 
Professoren bisherigen Rechts general! auf eine Neubewerbung zu verweisen und 
ihnen im Falle des MiBerfolges wegen Bedarfsmangels zu kOndigen, auch nicht 
verfassungskonform. 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seinem Ul1eil vom 10. Marz 1992 (E 85, 
360) mit der In Art. 38 Abs. 3 EV getroffenen Regelung befaBt, wonach die 
Arbeitsverhaltnisse der bei den Forschungsinstituten und sonstigen Einrichtungen 
der Akademie der Wissenschaften der DOR beschaftigten Angestellten bis zum 31. 
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Dezember 1991 befristet worden sind. Es hat die Regelung als mit Art. 12 vereinbar 
u.a. unter der Voraussetzung angesehen, daB bei der Ausschreibung und Beset
zung von Nachfolgeeinrichtungen der Akademie die sozialen Belange der frOheren 
Mltarbelter, vor allem auch die von Schwerbehinderten, alteren Arbeltnehmern, 
Allelnerziehenden und anderen in ahnllcher Weise Betroffenen, angemessen 
berOcksichtigt werden. Das Bundesverfassungsgericht fOhrt in diesem Zusammen
hang aus, ein nicht geringer Tell der betroffenen Arbeitnehmer sei auch dadurch 
belastet, daB das Arbeitsverhaltnis ende, obwohl der Arbeitsplatz in seiner Substanz 
erhalten bleibe. Auch wer jahrelang an einem bestimmten Arbeitsplatz tatig gewe
sen sei, werde auf eine Neubewerbung verwiesen, selbst wenn er nur an der alten 
Stelle weiterarbeiten wollte. Darin liege ein tiefgreifender Eingriff in seinen sozialen 
Besitzstand, der unter Umstanden in einem langen Berufsleben erworben wurde 
und seine Exlstenzgrundlage bildete. Unzumutbar ware der Eingriff, wenn dieser 
sozlale Besitzstand bei der Entscheidung Ober eine Neubewerbung keinerlei 
BerOcksichtigung fande. 

Die vom Bundesverfassungsgericht fur den Fall einer gesetzlichen Befristung 
bestehender Arbeltsverhaltnisse angestellten verfassungsrechtlichen Erwagungen 
mOssen auch gelten, wenn es nicht um den unmittelbaren gesetzlichen Eingriff in 
das Vertragsverhaltnls geht, sondern um die Auslegung eines Gesetzes, aus dem 
der Arbeltgeber mittelbar ein KOndigungsrecht herleiten will. Denn die lnteressen
lage ist in be Iden Fallen gleich. Das zeigt auch der vorliegende Fall. Der Antragsteller 
1st 56 Jahre alt und hat slch in langer Lebensarbeit eine angesehene Stellung als 
Wlssenschaftler und Hochschullehrer geschaffen. Dabei ist es ihm trotz der unwi
dersprochen vorgetragenen Behinderungen Im Kontakt mit westlichen Kollegen 
gelungen, internationale Anerkennung zu finden, was die zahlreichen Veroffentll
chungen und die gutachtlichen Stellungnahmen belegen. Durch die KOndigung 
seines Arbeitsverhaltnisses wOrde der Antragsteller schwer und unertraglich In 
seiner Existenz betroffen. Damit wi.irde nicht nur seln Grundrecht aus Art. 12 GG 
berOhrt (vgl. BVerfG Beschl.v. 24. 4. 1991 aaO), sondem auch sein Grundrecht aus 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG, well er mit selnem Arbeitsplatz zuglelch die Mogllchkeit, 
seine Forschungsprojekte weiterzufi.ihren, verlleren wOrde (BVerfG Urt.v. 1 O. 3. 
1992 aaO.). 

Die Regelung des § 11 Abs. 3 und Abs. 7 HStrG hatte in der vom Antragsgegner 
vertretenen Auslegung in die freie Wahl des Arbeitsplatzes mit ahnlicher Wirkung 
eingegriffen wie eine objektive Zulassungsschranke in die Freiheit der Berufswahl. 
Sle ware dann nur zur Sicherung eines entsprechend wichtlgen Gemeinschaftsgu
tes und unter Wah rung des Grundsatzes der VerhaltnlsmaBigkeit zulassig gewesen 
(BVerfG Urt.v. 24. 4. 1991 aaO.). Als wichtiges Gemeinschaftsgut kommt hier das 
Erfordemis eines grundlegenden inhaltlichen und organisatorischen Neuaufbaus 
der ostdeutschen Hochschulen und ihrer Anpassung an den in den alten Bundes
landem Qblichen Standard in Betracht. DaB diesem Erfordernis auch und sogar 
vordringlich im personellen Bereich entsprochen warden muB, ist nicht zu bestrei-
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ten. Dem Er-fordernis ist aber durch die Ki.indigungsvoraussetzungef"! des Eini
gungsvertrages fOr den 6tfentlichen Dienst und die Vorschriften des Hochschuler~· 
neuerungsgesetzes, wonach personlich oderfachlich ungeeignete Personen abbe
rufen warden konnen, hinreichend Rechnung getragen worden. Weitergehende 
KQndigungsmoglichkeiten bzw. - wie vom Antragsgegner beabsichtigt - die Ausdeh
nung bestehender Ki.indigungsvorschriften auf von ihnen nicht erfaBte Fa.lie sind zur 
Wahrung des in Rede stehenden wichtigen Gemeinschaftsgutes nicht erforderlich 
und unverhaltnismaBig. Der Neuaufbau der ostdeutschen Hochschulen erfordert es 
nicht vorhandene Hochschullehrer, die von den eingerichteten Kommlssionen fi.ir 
pers6nlich und fachlich geelgnet befunden worden sind und deren Eignung, wie hier, 
von der Einstellungsbehorde auch nicht bestritten wird, zu zwingen, sich elnem 
Auswahlverfahren unter einer Vielzahl neuer Bewerber zu unterwerfen und sie im 
Falle des MiBerfolgs zu entlassen. Unter solchen Bedingungen mOBten ostdeutsche 
Bewerber oft scheitern, und zwar nicht deshalb, weil sie weniger befahlgt waren als 
ihre westdeutschen Mitbewerber, sondern weil es Ihnen infolge der Abschottung der 
ehemaligen DDR und infolge ihres beschrankten wirtschaftlichen und technischen 
Potentials nur unter mehr oder weniger groBen Schwierigkeiten moglich war, den 
AnschluB an Internationale Entwicklungen zu halten. Die Entlassung von personlich 
und fachlich geelgneten Hochschullehrern, die erfolglos an elnem neuen Berufungs
verfahren teilgenommen haben, mag auf der Absicht beruhen, die ostdeutschen 
Hochschulen nicht nur den gesamtdeutschen Erfordernissen entsprechend zu 
erneuern, sondern sie gleichsam bei Gelegenheit der Wiedervereinigung auf ein 
besonders hohes, auch in den alten Bundeslandem nicht durchweg errelchbares 
Niveau anzuheben. Es glbt auch in den alten Bundeslandern Hochschullehrer, 
deren Elgnung nicht optimal ist und tor deren Stelle bessere Krafte zur Verfi.igung 
standen, die aber deswegen noch nicht aus ihren Arbeitsplatzen verdrangt werden 
konnen, well dem beamten- oder kOndigungsrechtllche GrOnde entgegenstehen 
wi.irdGn. Der mit einer gesetzlich vorgesehenen rechtsgeschaftlichen Auflosung des 
Arbeitsverhaltnisses eines Hochschullehrers verbundene Eingriff In das Grundrecht 
des Art. 12 GG ist zur Slcherung des Gemeinschaftsgutes der Hochschulerneue
rung zulassig, wenn der Hochschullehrer tor die von ihm auszuubende Tatigkeit 
persOnlich oder fachlich ungeeignet ist. Die Sicherung dieses Gemeinschaftsgutes 
erfordert es aber nicht, personlich und fachlich unstreitig geeignete Hochschullehrer 
nur deshalb zu entlassen, weil sich in einem unter Teilnahme zahlreicher Neubewer
ber durchgetohrten Berufungsverfahren herausstellt, dal3 eine anderweitige Beset
zung der Stelle vielleicht noch effektiver ware. Der Ober die als unerlaBlich zu 
fordernde Stellenbesetzung mit elner geelgneten Person hinausgehende Effektivl
tatsgewinn stande in kelnem angemessenen Verhaltnis zu der Schwere des 
Rechtsverlustes, den der blsherige lnhaber des Arbeitsplatzes erleidet. 

Das Bundesverfassungsgericht (Urt.v. 10. 3. 1992 aaO) hat die In jenem Verfahren 
angegriffene Befristung des Art. 38 Abs. 3 EV fi.ir verfassungsgemal3 erachtet, weil 
sie nicht zwingend zu einem mit Art. 12 GG unvereinbaren Eingriff fi.ihre. lnsoweit 
hat es das Bundesverfassungsgericht fi.ir bedeutsam angesehen, daB die neuen 
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Stellen grundsatzlich intern ausgeschrieben warden und damit in erster Linie den 
frOheren Mitarbeitern offenstehen sollten. Die Belange der frOheren Mitarbeiter 
wOr~en vor al!em !Or d_en Fall gewahrt, daB die Arbeitsinhalte im wesentlichen gleich 
gebheben s~Ien; I~ d1esem Fall solle die Personalauswahl auf Bewerbungen aus 
dem alten M1tarbe1terstamm beschrankt sein. Eine wesentliche Abmilderung bewir
~e auch derV?rrang, derfrOheren Mitarbeitern bei der Besetzung von Leitungsfunk
t1~nen elngeraumt warden sollte, wenn sie Ober gleiche Elgnung und Qualifikation 
wre andere Bewerber vert~gten. Die sinnvollerweise angestrebte Durchmischung 
des Personalbestandes m,t westdeutschen und auslandischen Wlssenschaftlern 
werde zugunsten der frOheren Mitarbelter begrenzt, da nicht mehr als 1 o vom 
Hundert der Stellen von Wissenschaftlem mit auswartigen Kraften besetzt werden 
sollten. lnsgesamt wOrden die Belange der frOheren Mitarbeiter durch diese Selbst
blndung berOcksichtigt. 

Demen_tspreche~de Abmilderungen sind in Zusammenhang mit § 11 HStrG weder 
gesetzhch norm1ert noch durch selbstblndende Verwaltungsvorschriften vorgese
hen worden. Auch deshalb hatte § 11 Abs. 3 HStrG in der vom Antragsgegner 
vorgenommenen Auslegung einer verfassungsrechtlichen PrOfung nicht standge
halten. Nach der vorstehend dargelegten Auffassung des Senats waren solche 
Abmllderungen aber schon deshalb entbehrlich, weil den Belangen der vorhande
nen ~ochschullehrer durch die KOndigungsvorschriften des Einigungsvertrages 
und dre Abberufungsvorschriften des HEG in verfassungskonformer Weise Rech
nung getragen worden 1st. 

Durch Ernennung des Beigeladenen zum Beamten wOrde der erfolgte Eingriff in die 
~echte de~ Antragstellers endgOltig verfestigt, weil dam Beigeladenen jedenfalls 
mcht auf einen Rechtsbehelf des Antragstellers hin die Beamtenrechte wieder 
entzogen warden konnten. Es besteht daher auch ein Anordnungsgrund i.S.v. § 123 
Abs. 1 VwGO. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, die Streitwertfestsetzung 
auf §§ 20 Abs. 3, 13 Abs. 1 Satz 1, 25 Abs. 1 GKG. Der Senat bestimmt die Hohe 
des Streitwertes abweichend von dem Verwaltungsgericht nach der Halfte des 13-
fachen Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe [ ... ] ( [ ... ) DM x 13 = [ ... ) : 
2 = abgerundet 46.000 DM). 

Die .. auBergerichtli~en Kosten des Beigeladenen sind nicht tor erstattungsfahig 
erklart worden, we1I der Beigeladene den Rechtsstandpunkt der unterlegenen 
ProzeBpartei eingenommen hat (§ 162 Abs. 3 VwGO). 

Dieser BeschluB ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, § 25 Abs. 2 GKG). 

gez.: Dr. Pietsch Dr. Schenk Dr. Kohl 
(Az.: 2 S 196193) 

124 
hochschule ost mllrz/11pr. 1994 

GELESEN 

Recht gut dokumentiert - tendenzi
os kommentiert 

H.-D.Schafer / B. Last: Die Wissen
schaftsbeziehungen der Hochschu
len der ehemaligen ODA mit Osteu
ropa - Kompendium. Berlin 1992, 
Projektgruppe Hochschulfor
schung 

Uni angst wurde in einem Heft von hoch
schule ost das genannte Kompendium 
annotiert. Es enthalt einen 40-seitigen 
Kommentar, in dem versucht wird, .eine 
Obersicht Ober das Gesamtsystem der 
auswartigen Wissenschaftsbeziehun
gen der DDR-Hochschulen zu geben, 
das Funktionieren des ... dokumentier
ten Mechanismus zu erklaren, Verande
rungen zu charakterisieren und Verall
gemeinerungen zu treffen." In der Tat 
wird )edoch nicht ein Mechanismus do
kumentiert, sondem in einem Anhang 
von 270 Seiten .elne Auswahl der wich
tigsten Dokumente, Plane, Obetsichten 
der auswartigen Wissen-schaftsbezie
hungen der dem darnaligen Ministerium 
fur Hoch- und Fachschulwesen unter
steliten DDR-Hochschulen", die .einen 
detailierten Oberblick Ober die AuBen
beziehungen der DDR-Hochschulen bie
tet." (S. 4) 

Leider losen die Autoren den oben zitier
ten selbstgesteilten Anspruch nicht ein. 
Zunachst muB ihnen bescheinigt wer-
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den, daB sie mit sehr viel FleiB und 
Sorgfalt einen wichtigen Auschnitt der 
intemationalen Wissenschaftsbeziehun
gen der DOR zu dokumentieren suchen. 
Es fa.lit jedoch auf, daB die Verfasser, 
die - das verraten die ausgewahiten 
Materialien - einen Zugang zu den 
Originalqueilen gehabt haben mOssen, 
nahezu vollstandig darauf verzichteten, 
wichtige Berichte und Einschatzungen 
Ober den tatsachlichen Verlauf dieser 
Beziehungen, dabei aufgetretene Pro
bleme und WidersprOche sowie gewon
nene Erfahrungen, Einsichten und Re
sultate aufzunehmen. Darn it bleiben aber 
Dokumente auBer Betracht, die fOr eine 
hinreichende Bewertung der aufgefOhr
ten Materialien unverzichtbar slnd, und 
sie gelangen, wie noch zu zelgen sein 
wird, zu Aussagen, die einer kritischen 
PrOfung nicht standhalten. 

Richtig legen sie dar, daB In den 40 
Jahren ein ausgedehntes, differenzier
tes und verzweigtes Netz der Wissen
schaftskooperation mit den osteuropai
schen RGW-Staaten geschaffen wor
den war. Zieht man in Betracht, daB, wie 
die Verfasser belegen (S. A 19), dem 
vergleichsweise bevorzugten AbschluB 
von Hochschulvereinbarungen der DDR
Hochschulen mit solchen osteuropai
scher Lander (59 Prozent aller Verein
barungen) nur 10 Prozent seitens der 
BRD-Hochschulen gegenOberstanden -
tor die westllchen lndustrieiander wird 
tor die DDR-Hochschulen ein Anteil von 
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19 Prozent und fur die BRD-Hochschu
len von 64 Prozent ausgewiesen - so 
wird deutlich, daB die DDR-Hochschu
len einen nicht unbetrachtllchen Fundus 
an Verbindungen, spezifischen Erkennt
nissen und Erfahrungen auf dem Gebiet 
derintemationalen Hochschulbeziehun
gen in den Vereinigungsprozess ein
brachten. Und bei aller kritischen Wer
tung des bis 1989 Erreichten werden 
kiinftige Entwicklungen sicher auch dar
an gemessen warden mOssen, in wel
cher Weise diese Potenzen im ProzeB 
der Umgestaltung des ostdeutschen 
Hochschulwesens und der differenzier
ten Revision seiner internationalen Be
ziehungen bewahrt, erschlossen und 
genutzt warden. Und insofem liefert das 
angebotene Datenmassiv durchaus 
wichtige Grundlagen fOr entsprechende 
Untersuchungen in der Zukunft. 

Die Verfasser stellten sich nicht das Ziel 
- und sie waren dam It gewlB uberfordert 
gewesen -, die selt 1989/1990 elngetre
tenen Veranderungen darzustellen, ge
schweige denn zu werten.Aber sie deu
ten die Gefahren eines betrachtlichen 
Ein- und Abbruchs dieser Kooperation 
an, wenn sie vollig zutreffend schreiben: 
,,Die endgOltige Entscheidung Ober die 
WeiterfOhrung der bestehenden umfang
relchen Forschungszusammenarbeit 
wird jedoch in hohem MaBe von der 
personellen Erneuerung abhangen. Vie
le Wissenschaftler, die diese Zusam
menarbeit bisher getragen haben, war
den zwangslaufig aus den Hochschulen 
ausscheiden (sei es nur aus Altersgrun
den). Es istfraglich, ob das noch vorhan
dene 'angestammte • Potential an Nach
wuchswissenschaftlern deren Rolle 
Obernehmen kann. Die nachberufenen 
Hochschullehrer warden dazu in der 
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Regel slcher einen langeren Zeitraum 
benotigen."(S. 2) In der Tat verweisen 
die Autoren damit auf den sensibelsten 
Punkt fur das Wohl oder Wehe jeglicher 
Wissenschaftskooperation; erstaunlich 
ist allerdings die Wortwahl, mit der sie 
eine in der deutschen Wissenschaftsge
schichte beispiellose Ausgrenzung und 
Vertreibung tausender Wissenschaftler 
aus den ehemaligen DDR-Hochschulen 
beschreiben und mit dem Attribut 
,,zwangslaufig" statt ,,zwangsweise" 
den realen Sachverhalt i.iberdies ver
schleiern. 

Der bereits vollzogene oder drohende 
Abbruch vieler dieserBeziehungen dOrfte 
umso schwerwiegender sein, als, wie 
die Verfasser hervorheben, in dieser 
Zusammenarbeit die Forschungskoope
ration einen besonderen Stellenwert 
besaB (S. 3), woran die naturwissen
schaftlichen und technischen Fachge
biete einen hohen Anteil hatten. Denn 
damit wird der Hochschulforschung, die 
entgegen landlaufiger Verlautbarungen 
zu DDR-Zeiten keineswegs aus den 
Hochschulen systematisch ausgelagert 
worden war - neuere, internationalen 
Standards folgende Untersuchungen 
Ober das Forschungspotential der DOR 
ergaben, daB sie Ober etwa 12 Prozent 
des Gesamtpotentials verfugten - ein 
weiteres wichtiges Standbein fruchtba
rer wissenschaftllcher Arbeit entzogen. 
Und dies durfte hinsichtlich der Hoch
schulforschung gerade jene Wirkungen 
verscharfen, die sich aus dem 1991/92 
eingeleiteten ProzeB eines radikalen 
Abbaus von Forschungspotentialen in 
Ostdeutschland ergeben, verloren doch 
die Hochschulen Im bisherigen Verlauf 
dieser sog. ,,Neuordnung" entgegen ur
sprOnglicher Verkundungen Ober die 
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dringend notwendige Verstarkung der 
Hochschulforschung etwa 50 bis 60 
Prozent ihres personellen Wissen
schaftspotentials. 

lnsofern - und dies gilt auch fur andere 
Felder der intemationalen Hochschul
zusammenarbeit - setzt dieses Kom
pendium zugleich ein Achtungszeichen 
fureinen sorgfaltigen, differenzierten und 
behutsamen Umgang mitjeglichen, Ober 
Jahrzehnte aufgebauten und gewach
senen Wissenschaftsbeziehungen. Die
sem verdienstvollen Anliegen arbelten 
die Autoren selbst allerdings !eider da
durch entgegen, daB sie z.T. einaugige 
und undifferenzierte Wertungen bei der 
Behandlung der von Ihnen aufgefuhrten 
Merkmale der auswartigen Wissen
schaftsbeziehungen der DOR (S. 2/3) 
treffen. Dies resultiert u. E. aus ihrer 
geradezu bemerkenswerten Scheu, die 
Entwicklung und Gestaltung der tnter
nationalen Hochschulbeziehungen in hi
storische Kontexte zu stellen und den 
geschichtlichen Prozess der Entwick
lung des Hochschulsystems hinreichend 
zu beachten. 

So heben sie beispielsweise als ein 
Merkmal die .ObermaBige Konzentrati
on auf die ehemals sozialistischen Lan
der" hervor, wobei die Autoren den Be
griff "ObermaBig" durchaus als kritlsche 
Wertung verstehen, zumal sie ihn in 
diesem Sinne haufig wiederholen. Si
cher waren die Hochschulbeziehungen 
der DOR besonders stark auf die osteu
ropaischen Lander ausgerichtet, nah
men die internationalen Wissenschafts
beziehungen zu den Universitaten West
europas, der USA u.s.w. zunachst nur 
einen geringen Platz ein und kamen ab 
Mitte der 70er Jahre nur langsam voran 
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(die Ursachen dafOrverdlenten ein grOnd
liche Analyse). Aber man kann In elner 
solchen Schrift nicht so tun, als hatte 
sich die DOR diese einseitige Orientie
rung ausgesucht. Der kalte Krieg hat 
auch hier wie Obrigens ebenso an den 
BRO-Hochschulen seine Spuren hinter
lassen - man vergleiche beispielsweise 
nur die o.g. Strukturdaten Ober die von 
ODA- bzw. BRD-Hochschulen abge
schlossenen Hochschulvereinbarungenl 
Und kann man .,vergessen", daB die fast 
25jahrige diplomatische Blockade der 
DOR den Hochschulen und lhren Wis
senschaftlern den Kontakt in diese Lan
der mehr oder weniger erschwerte, dis
kriminierende Praktiken des alliierten 
Travel-Boards, ahnliche Hurden bei der 
Erteilung von Einreise-Visa fOr Wissen
schaftler aus der DOR durch westliche 
Staaten und nicht zuletzt auch der Al
leinvertretungsanspruch der BRO maB
geb-lich dazu beitrugen, Wissenschaft
ler dieses Landes auszugrenzen? 

Die starke Orientierung auf die osteuro
paischen Lander war, auch wenn Ein
seitigkeiten und Fehler in der Wissen
schaftspolitik der DOR ihren Anteil dar
an hatten, unter diesen historischen Be
dingungen ein Weg, um nach 1945 all
mahlich wieder AnschluB an die interna
tlonale Wissenschaftsgemeinschaft 
zu finden. Deshalb wurden ab 1958 
Hochschulvereinbarungen als "die erste 
Form der direkten, unmittelbaren Zu
sammenarbeit mit dem Ausland im Hoch
schul- und Wissenschaftsbereich" zu
na.chst nur mit Hochschulen sozialisti
scher Lander, insbesondere Osteuro
pas abgeschlossen, und nicht, wie die 
Autoren zu suggerieren suchen, .,auch ' 
nur", weil sie die im Unterschied zur "rein 
zentralstaatlich geleiteten Form der Aus-
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tauschbeziehungen" die erste Form der 
direkten Kooperation waren. (Vgl. S. 16) 
Und wenn diese Konzentration auf Ost
europa ,,auch ~n der Folgezeit" erhalten 
blieb, so spiegelt sich darin gewiB ein 
Stuck inzwischen gewonnener Kontinui
tat und Stabilitat in den internationalen 
Hochschulbeziehungen wider, die auf
zugeben auch spa.tar kein AnlaB warl 

In oberflachlicher Weise behandeln die 
Autoren ebenso das von ihnen hervor
gehobene Merkmal der .,starken Zen
tralisierung des Mechanismus der aus
wa.rtigen Wissenschaftsbeziehungen", 
indem sie die mehr und mehr zum Etlkett 
verkommende Zentralismus-These auf 
billige und simple Art bedienen. Es ist 
zwar allgemein zutreffend, wenn festge
stellt wlrd, daB im System der verschie
denen internationalen Vereinbarungen 
zurwissenschaftlichen Kooperation "der 
Grad der Konkretisierung der Festle
gungen entsprechend des ausgeprag
ten Zentralismus des Leitungssystems 
sehr hoch war." (S. 7) Aber abgesehen 
davon, ob die von den Autoren einge
fuhrte Unterscheidung zwischen der 
,,Ebene Regierung" und der ,,Ebene Mi
nisterium" Oberhaupt sinnvoll und be
rechtigt ist ( ein Ministerium ist doch wohl 
ein Organ der Regierung und der Mini
ster Regierungsmitglied) belegen die 
Verfasser zu dem In Rede stehenden 
Gegenstand tor die erstgenannte Ebene 
diese These nicht, und fOr die ,,Ebene 
Ministerium" begnOgen sle sich im Prin
zip mit der Aufzahlung der vereinbarten 
Programme, MaBnahmeplane und ln
struktionen. Doch damitallein 1st es eben 
nicht getan, und der Mechanismus des 
Zentralismus wird nicht mit der Feststel
lung enthOllt, daB z.B. die in solchen 
Planen, sog. Zentralen Themenverzeich-
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nlssen, enthaltenen Forschungsprojek
te ,.als von den verantwortlichen Ministe
rien koordlnierte, geforderte und kontrol
lierte Vorhaben eine bestimmende Rolle 
in der international en Forschungszusam
menarbeit" spielten. 

So vordergrOndig kann das eigentlich 
WidersprOchliche, Hinderliche und Pro
blematische des Zentralismus im Wis
senschafts- und Hochschulbereich der 
DDR nicht erklart werden, ganz davon 
abgesehen, daB man doch Prozesse 
der staatlichen Koordinierung, Forde-
rung und Kontrolle wichtiger internatio
naler Forschungsprojekte, die gegen
wartig auch in anderen Landern zu be
obachten sind, nicht kurzerhand als.,zen
trallstisch" auf den Begriff bringen kann. 
So einfach ist das Problem des Zentra
lismus nicht zu fassen! 

Oberdies kommt hinzu, daB gerade den 
Zentralen Themenverzeichnissen, in die 
selbstverstandlich Vorstellungen und 
WOnsche zur Forschungskooperation 
von beiden Vertragsseiten elngingen und 
nicht zu jedem Thema von vomherein 
Kongruenz bestand (dies machte im 
ProzeB der endgOltigen Fertigstellung 
weitere interne Abstimmungen und Pra.
zisierungen mit moglichen Partnern an 
den DDR-Hochschulen erforderllch), in 
aller Regel Vorschlage der Wissen
schaftler zugrunde lagen, die Mehrzahl 
der Themen von vornherein mit nationa
len Forschungsvorhaben korrespondier
te und ihre Aufnahme in diese Vereinba
rungen unter maBgeblicher Mitwirkung 
der Hochschulen sowie von wissen
schaftlichen Gremlen tor die verschie
denen Fachgeblete und Forschungsrich
tungen erfolgte. So bildete z.B. eine 
ministerielle Vereinbarung, in der auf-
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grund Obereinstimmender lnteressen 
u.a. als globales Thema gemeinsame 
Forschungen zur Entwicklung des Hoch
und Fachschulwesens vorgesehen wa
ren, die Grundlage tor das auf S. A 131 
ff wiedergegebene Programm, das -
wie der Rezensent aus !anger Tatigkeit 
auf diesem Gebiet genau beurteilen kann 
- nicht ,,zentralistischu verordnet wurde, 
sondern allein auf der Grundlage von 
Vorschlagen der beteiligten lnstitutio
nen und nach grOndlicher Beratl,!ng mit 
ihnen zustande kam, und dessen Reali
sierung dann allerdings durch das Mini
sterium auch besondere Forderung er
fuhr und seiner Kontrolle unterlag. In 
dem vorliegenden Kompendium vermiBt 
man leider jegliche Hinweise auf solche 
Prozesse des Zustandekommens der 
genannten Programme - aber dies 
hatte den Autoren fur eine Aufkla.rung 
des Phanomens .zentralismus" often
bar zuviel MO he und Differenzierung ab
verlangt und wohl nicht recht in die der
zeitige Landschaft der einfachen und 
pauschalen Urteile gepaBt. 

In gleicher Weise konnen auch die Dar
legungen .,Zurn Konzept der Direktbe
ziehungen" (S. 21 ff) nicht befriedigen. 
Hier fallt besonders ins Gewicht, daB 
historische BezOge zu den Ausgangs
punkten, Voraussetzungen und Bedin
gungen der Gestaltung der Hochschul
beziehungen in den verschiedenen Zeit
abschnitten nahezu vollig ausgeklam
mert bleiben. So wurden belspielsweise 
durch zwischenstaatliche Vereinbarun
gen, mit deren AbschluB in der ersten 
Ha.Ifie der 50er Jahre - also kurz nach 
der GrOndung der DDR - begonnen 
wurde, erste Grundlagen geschaffen, 
die den Hochschulen Oberhaupt den Weg 
In die internatlonale Kooperation ebne-
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ten. Dabei sollte auch nicht Obersehen 
werden, daB es um die schwierige Auf
gabe ging, Partnerschaftsbeziehungen 
zu Hochschulen neu aufzubauen, die 
unter den Folgen dervom faschistischen 
Deutschland ausgegangenen Weltkrie
ges am meisten gelitten hatten; und die 
Schaffung solcher zwlschenstaatlichen 
Rahmenbedingungen angesichts dieser 
Situation kurzerhand als "zentralstaat
lich" (zentralistisch) zu kennzeichnen, 
ist doch wohl mehr als vereinfachend. 

Vollends verraten die Autoren ihr von 
Vorurteilen diktiertes Herangehen, wenn 
sie schreiben: ,,Das Prinzip der zentra
len staatlichen FOhrung der internatio
nalen Zusammenarbeit konnte jedoch 
nicht verhindern, daB die Direktbezie
hungen zwischen den Hochschulen auf 
der Grundlage der abgeschlossenen 
' Freundschaftsvertrage' {gemeint sind 
die Hochschulvereinbarungen, derVerf.) 
einen wachsenden Stellenwert einzu
nehmen begannen." (S. 21) Elnen Seleg 
dafOr, daB dieses Prinzip dazu dienen 
sollte, Direktbeziehungen zu verhindern, 
liefern die Autoren natOrlich nicht! Und 
er wOrde eigentllch auch nicht zu der 
Aussage passen (S. 16), daB ein mini
sterieller Arbeitsplan zum Kulturabkom
men zwischen der UdSSR und der DDR 
schon 1958 ausdrOcklich den AbschluB 
solcher Vereinbarungen vorsah und an
regtel Die zitierte Textstelle belegt allein 
die Absicht der Verfasser. Deshalb be
haupten sie auch, daB die Direktbezie
hungen, die sich in den 70er und 80er 
Jah-ren zur Hauptform der Wissen
schaftskooperation zwischen den Hoch
schulen entwickelten, ,,zwangslaufig den 
wachsenden Widerspruch zur zentralen 
Leitung und Planung der Beziehungen 
offenbaren muBte(n)" (S. 22) - eine The-
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Bereich Anteil in Prozent 

Forschungs- Forschungs-
themen potential 

se, die hochstens die an Au
Berlichkeiten festgemachte 
Klischeevorstellung der Au
toren Ober den Zentralismus 
ausdrOckt und nicht geeignet 
1st, die auch in den Dlrektbe
ziehungen wirkenden Ele
mente zentraler Regulierung 
aufzudecken. 

Math./ Naturwiss. 
/ Agrarwiss. 
lngenieurwissen
schaften 

36,4 

34,1 
2,3 

30,4 

25,5 
26,9 

Wenig Solidita.t zeigen die Au• 
toren auch im Umgang mit 
und in der Interpretation von 
Oaten. So betonen sie wie· 

Medizin 
Gesellschafts-
wissenschaften 27,3 17,2 

derholt das deutliche Obergewicht der 
Kooperation auf den Gebieten Mathe
matik/Naturwissenschaften und techni
sche Wissenschaften. FOrdie Forschung 
begrOnden sie diese Erscheinung mit 
der Behauptung, daB auf dlesen Gebie
ten "ein realer, die Aufwendungen am 
ehesten zu rechtfertigender Nutzen er
wartet wurde" (S. 32), ohne dafOr auch 
nur elnen Seleg anzutohren. Aber das 
1st noch nlcht alles. lnteressant vlelmehr 
ist, daB hier eine auf angeblich okonomi
schen Gesichtspunkten beruhende .,Be
grOndung" gegeben wird, bevor eine 
sorgfa.ltige Analyse der Oaten erfolgtl 
Denn bei genauer PrOfung ergibt sich 
folgendes: Die Autoren bestimmen das 
angebliche Obergewicht der o.g. For
schungen anhand des Anteils der For
schungsthemen der zentralen Themen
verzeichnisse 1986-1990 nach Facher
gruppen. Lassen wir uns auf die zweifel
hafte Methode der Auszahlung von The• 
men ein und vergleichen die so gewon
nene Struktur mit den auf S. 28 gleich
falls angefuhrten Oaten Ober die Struk
tur des Forschungspotentials der dam 
Ministerium fi.ir Hoch• und Fachschul
wesen unterstellten Hochschulen, so 
ergibt sich folgendes Bild: 
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Bezogen auf die der Forschungskoope
ration zugrundeliegenden Potentiale hat
ten demnach var allem .,auf Kosten der 
Medizin" alle anderen Wissenschafts
bereiche ein Obergewicht, und die Ge
sellschaftswissenschaften (nach der 
Lesart der Autoren offenbar wegen ei
nes noch groBeren okonomischen Nut
zens!) sogar das groBte! lnsofern war 
also in erster Linie die deutliche Unterre
priisentanz der Medizin zu erklaren (ein 
ganz anderes, hier nlcht zu erorterndes 
Problem ist das nach der Wertung der 
Potentialstruktur selbst). Und die ergibt 
sich nun in Umkehrung der gelieferten 
Begrundung keineswegs aus einem ge
ringeren Nutzen medizinischer For
schung, sondern schlicht und einfach 
daraus, daB allein aufgrund der Unter
stellung der medizinischen Hochschul
einrichtungen in der UdSSR (und auch 
in einlgen anderen RGW-Landern) un
ter das Ministerium tor Gesundheitswe
sen die Hochschulministerien diesbe• 
zOgliche Vereinbarungen gar nicht ab
schlieBen konnten. Deshalb realisierten 
die medizinischen Hochschulelnrichtun
gen der DDR eine solche Kooperartion 
Oberwiegend auf der Grundlage und im 
Rahman der von den jeweiligen Ge-
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sundheitsmlnisterien vereinbarten Vor
haben, ein Verfahren, auf das die Auto
ren bei Berucksichtigung vor1iegender 
Materialien Ober die realen Abla.ufe und 
Ergebnisse der internationalen Hoch
schulzusammenarbeit • auf das diesbe· 
zugliche Defizit des Kompendiums wur
de bereits oben verwiesen - sicher 
gestoBen waren. Stellt man ferner in 
Rechnung, daB dem Ministerium fi.ir 
Hoch- und Fachschulwesen alle pad
agogischen, agrarokonomischen und 
rechtswissenschaftlichen Hcchschulen 
(und damit wichtige gesellschaftswis
senschaftllche Kapazitaten) nicht zuge
ordnet waren und demzufolge in den 
o.g. Strukturdaten Oberhaupt nicht er
scheinen, so erObrigt sich fast jeder 
weitere Kommentar zur Soliditiit der zi
tierten Aussage und ihrer merkwurdigen 
Begrundung. 

Ahnliche Oberflachlichkeiten finden sich 
auch an anderen Stellen des Kommen
tars. So ist es schon einigermaBen er
staunlich, wenn die Verfasser z.B. aus 
der Anzahl der mit den Hochschulen 
einzelner Lander abgeschlossenen Ver
einbarungen auf den Umfang und die 
lntensitat der Kooperation und diesbe• 
zOgliche Unterschiede schlieBen. Wenn 
.,der Umfang der vertraglichen Bezie
h ungen von DDR-Hochschulen mit 
Hochschulen Bulgarians und Ungarns 
von Anfang an weit unter dem der 
UdSSR, von Polen und der CSSR" lag 
und kritisch angemerkt wird, daB mit 
.,Ungarn fur 1986-1990 lediglich 30 
'Freundschaftsvertra.ge' bestanden, (S. 
19/20), dann hatten die Autoren viel
leicht gut daran getan, die Angaben 
wenigstens mit der Anzahl der mogli
chen Vertragspartner zu korrelieren. 
Spatestens da ware ihnen ein Licht auf-

hochschule ost marz/apr. 1994 

gegangen. Und am Beispiel Rumani
ens, mit dem es nur wenlge solcher 
Verelnbarungen gab, hatten die Autoren 
auch zeigen konnen, daB zu deren Ab· 
schluB stets die Bereitschaft beider Sei
ten gehorte; denn die geringe und sogar 
abnehmende Kooperation zwischen den 
Hochschulen beider Staaten ging im 
Prinzip nicht von zentralen Festlegun
gen in der DDR aus. 

Genug der wenig erfreulichen Beispiele 
fi.irwissenschaftliche Mangel! lnsgesamt 
ist das Kompendium • und dafur muB 
man den Autoren auf jeden Fall danken 
- ein wlchtiges und interessantes Nach· 
schlagewerk, auch tor spatere Untersu
chungen. Dagegen ist die wissenschaft
liche Qualitat des angebotenen Kom
mentars eher dOrftig. Und man kann nur 
bedauern, daB die Verfasser ihre Kennt
nlsse und Erfahrungen, die sie als lang
jahrige Mitarbeiter des 1990 geschlos
senen Zentrallnstituts tor Hochschulbll
dung auf dem Gebiet des ausla.ndischen 
Hochschulwesens und international ver
gleichender Untersuchungen elgentllch 
besitzen, kaum nutzten, um auf einem 
wichtigen Teilgebiet zu einer kritischen 
und dlfferenzierten Analyse der Entwick
lung des Hochschulwesens der DOR 
beizutragen. 

Hans-Jurgen Schulz (Berlin) 
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Jurgen Friedrichs: Sozialwissen
schaftliche Dissertationen und Ha
bilitationen in der DDR 1951 -1991. 
Eine Dokumentation (Gesellschaf
ten im Wandel). Unter Mitarb. von 
Vera Sparschuh und Iris Wede. de 
Gruyter, Berlin/New York 1993. 475 
S. DM 158,-. ISBN 3-11-013807-7. 

Die Historisierung der DOR schreitet 
voran, und die bereits totgesagt gewe
sene DDR-Forschung erlebt ein bemer
kenswertes Come back. Hilfreich tritt sie 
der Transformationsforschung zur Sei
te. Da ist nun von unschatzbarem Vor
teil, daB einige Wissenschaftler sich ab
seits konjunktureller Wellen recht bald 
bemOht hatten, verdienstvolle Dokumen
tationen zu erarbeiten, Datensatze zu 
sichern und bibliographische Erschlie
Bungen zu leisten. So haben sich auch 
drei Wissenschaftlerlnnen der muhseli
gen Arbeit unterzogen, die in der DOR 
verfaBten sozialwissenschaftlichen Dis
sertationen A und B (Habilitationen) zu 
dokumentieren. Da diese Qualifizie
rungsarbeiten nur im Ausnahmefall ver
offentlicht warden waren, 1st ein Werk 
entstanden, das bislang durch keinen 
Datenbankzugriff ersetzt werden kann. 

Die Autorlnnen haben alle soziologi
schen Forschungseinrichtungen be
sucht, um die Angaben zusammenzu
tragen. Zahlreiche der recherchierten 
Arbeiten sind schon deshalb nicht in 
Bibllotheken eingestellt word en, weil sie 
als "Nur tor den Dienstgebrauch" oder 
"Vertraullche Dienstssache" ettiketiert 
waren. Trotz des betriebenen Aufwan
des konnte vorerst nur eine nichtabge
schlossene Bibliographie entstehen -
mit immerhin ca. 1.500 Titeln. Noch irn-
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mer werden aber neue Arbeiten aus 
Archiven hervorgeholt oder aus privater 
Hand abgegeben. 

Neben den Recherchen in den Soziolo
gie-lnstituten bemuhten sich die Verfas
serl nnen, a/le gesellschaftswissen
schaftlichen AbschlOsse durchzusehen, 
um auch sozialwissenschaftliche und 
soziologienahe Arbeiten zu erfassen, 
die nicht an einem soziologischen lnsti
tut entstanden waren bzw. sich selbst 
nicht als soziologische begriffen. Luk
ken werden in einer Erganzungspubli
kation zu schlieBen sein: so fehlen etwa 
die Arbeiten Lothar KOhnes, die der DDR
Soziollnguisten und einige religionsso
ziologische Schriften. 

Die Bibliographie fuhrt jeden Titel we
nigstens zweimal auf: Zurn ersten in 
einem Tell, der alphabetisch geordnet 
ist. Zurn zweiten in einersystematischen 
Sortierung, wobei Teil-Soziologien ana• 
log den Sektionen der Deutschen Ge
sellschaft fur Soziologie {mit gewissen 
Abweichungen) das Ordnungsmuster 
bilden. 

Pas Ternack (Leipzig) 
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PUBLIKATIONEN 

HARTKOPF WERNER: Die Berliner Akademie der Wissenschaften. lhre Mitglleder 
und Prei~triiger 1700 bis 1990. Akademie Verlag, Berlin 1992. 36 + 466 S. Ober 
den Buchhandel. 
Die Publikation basiert auf dem 1983 von Hartkopf veroffentlichten Mitgliederverzeichnis 
"Die Akademie der Wissenschaften der DOR. Ein Be it rag zu ihrer Geschichte. Biographi
scher Index". lnfolge der Entscheidungen zur Auflosung der Akademie der Wlssenschaf
ten wird nun eine nicht mehr erganzungsfahige Gruppevon Ober 3000 Wissenschaftlerln
nen erfaf3t. Jeweils mil Kurzbiographien. 

KOHLER, WEANER (Hrsg.): Carl Friedrich von Weizsackers Reden In der Leopold/· 
na. Zum BO. Geburtstag des Physikers, Phllosophen und Leopoldina-Mlt
glieds. Mit einer Einleltung von Benno Parthier und elner Wurdigung von 
Ernst Schmutzer (Nova Acta Leopoldina Bd. 68, Nr. 282). Barth Verlagsgesell
schaft, Leipzig 1992. 309 S. DM 48,-. Ober den Buchhandel. 

DAMASCHUN, HEIDEi NoACK, ANDREAS/ ScHUBEAT, INGEBORG (Hrsg.): "Sowjetwissen
schaft I Gesellschaftswissenschaftllche Beltriige" (1948 - 1989). Elne Bibllo
graphie. Gesellschaft fur sozialwissenschaftliche Forschung und Publizistik GSFP, 
Berlin 1993. 1200 S. OM 78,-. Ober den Buchhandel. 
Bibliographiert die in der genannten (nicht mehr erscheinenden) Zeitschrift veroffentlich
ten Beitrage: durchweg Obersetzungen aus der sowjetischen fachpresse. Erster Teil: 
Gesamtverzeichnis. Zweiter Teil: Sachregister. 

Sr1FTUNG WE1MARER KLAss1K (Hg.): Der rote Punkt. o.O. (Weimar), o.J. (1993). 22 + 
12 S. Bestellungen an: Stiftung Weimarer Klassik, Herrzogin Anna Amalie Biblio
thek, Platz der Demokratie 1, 99423 Weimar. 
1992 bis 1994 wanderte eine Ausstellung zum Thema Zensur (Autor: Werner Pfeiffer) 
durch mehre grof3e amerikanische und europaische Bibliotheken. Die Herzogin Anna 
Amalie Blbliothek war die erste ostdeutsche Station der Exposition und entschied sich, die 
Ausstellung durch ein Separata-Kabinett - "eine Art Giftkammer" - zum Thema DD~ zu 
erganzen. Das Heftchen 1st die Begleitpublikation dazu und wird wesentlich durch einen 
Aufsatz von Roland Barwinkel zur Bibliothekszensur in der DOR getollt. 

KRONIG, WALDEMAR/ MOLLER, KLAus-D1ETEA: Anpassung, Widerstand und Verfol
gung. Hochschule und Studenten In der SBZ und _l?DR 1945 - 1961. Verlag 
Wissenschaft und Politik, Koln 1994. 565 S. OM 48,-. Uber den Buchhandel. 
Das Buch basiert auf den Aussagen, Erinnerungen und Materiallen von ca. 350 ehemaligen 
Studenten in der SBZ/DDR von 1945 bis 1961, auf von diesen bereitgestellten Unterlagen 
sowie - teilweise bisher unbearbeiteten - Archivmaterialien. Aus dem lnhalt: AbriB der 
Geschichte des Hochschulwesens; studentischer Alltag; Marxismus-leninismus an den 
Hochschulen; Sowjetisierung des Hochschulwesens; Auf3erungen zum Umbruch 1989. 
Ein Anhang mit zwanzig exemplarischen Biographien sowie zahlreichen Dokumenten 
erganzt den Band. 
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BEslER, GERHARo:· Der SED-Staat und die Klrche. Der Weg in die Anpassung. C. 
Bertelsmann Verlag, MOnchen 1993. 926 S. Om 58,-. Ober den Buchhandel. 
Der Band enthalt u.a. eln Kapltel zum Thema "Die kaderpolitische Entwicklung an den 
Theologischen Fakultaten (1952 - 196:3)". 

KucZYNSKt, JORGEN: Eln Leben In der Wissenschaft der DOR. Verlag Westfalisches 
Dampfboot, Monster 1994. 163 S. OM 29,80. Ober den Buchhandel. 
In dem Band erinnert sich Kuczynski an "Das Politburo und die Wissenschaftler", 
"Gesellschaftliche Widerspruche und die Philosophen der DOR", "Das Problem der Elite• 
in der DOR, reflektiert Schule und Universitat in der DOR sowie - ausfuhrlicher - die 
Forschung an den Akademieinstituten. In einem Anhang sind Beitrage zu Plato, Shake
speare, Machiavelli, Hegel, Bismarck u.a. unter dem Tltel "Grof3e Reaktionare und 
Konservative im Urteil groBer Kommunisten" versammelt. 

VEREINIGUNG OEMOKRATISCHER JURISTEN (Hrsg.): Ostdeutscher Juristentag, Berlin, 
28. November 1992. Rechtswlssenschaft und Rechtspraxis In der DDR. 
Versuch einer Analyse. Berlin o.J. (1993). 94 S. OM 20,-. Bestellungen an: 
Vereinigung demokratischer Juristen e.V., c/o RA Grischa Worner, Wilhelm-Pieck
Str. 3, 10119 Berlin. 
Mit Beitragen u.a. "Zur Entwicklung der Rechtswissenschaft in der DOA" (Hermann 
Klenner), "Uber die Wirtschaftsrechtswissenschaft und -praxis In der DOA'' (Erika SOB) 
vnd dem Bericht der Tagungsarbeitsgruppe "Rechtswissenschaft In der DOR". 

ME01z1N1scHE AKADEMtE DRESDEN, DER REKTOR (Hrsg.): Pro et contra tempora praete
rita (Schriften der Medizinischen Akademie Dresden Bd. 27). Bei der Carus
Akademie, Dresden 1993. 188 S. OM 15,-. Bezug bei: Universitatsklinikum Carl 
Gustav Carus der TU Dresden, Zentralbibliothek, Fiedlerstr. 27, 01307 Dresden. 
In dam letzten Band ihrer Schriftenrelhe resumiert die 1993 als Medizinische 
Fakultat in die Technische Universitat Dresden Oberfuhrte MedAk Dresden ihre 
39jahrige Geschichte. Beitrage u.a. zu "Personalien aus der Chronik der Carus
Akademie", "Von Ehrungen und ihrem Hintergrund", "Leben in der Nische oder • 
Praxis der 'Staatsnahe'", "Ziviler Widerstand 1976 an der HNO-Klinik", "Entwicklung 
neuer Strukturen nach der Wende", "Medizinische Forschung an der Carus-Akade
mie im Ruckblick", "Zur Rolle der sozialistischen Wehrerziehung" und "Studium in 
der Zeit des Umbruchs". Mit einem Verzeichnis der Ehrenburger, Ehrendoktoren, 
Ehrensenatoren und Trager der Carus-Plakette. 

W1ssENSCHAFTSRAT: Stellungnahme zur weiteren Entwicklung der Med/zlnl
schen Fakultat der Unlversitat Jena. Wiesbaden 1993. 44 S. Kostenlos bei; 
GescMftsstelle des Wissenschaftsrates, Brohler StraBBe 11 , 50968 Koln. 
Vom Ausschuf3 Medizin des Wissenschaftsrates aufgrund eines Besuchs in Jena am 
16.10.1992 und von Universitat und Land vorgelegten entwlcklungskonzeptionellen Vor
stetlungen erarbeitete und vom Wissenschaftsrat am 12. November 1993 verabschiedete 
Stellungnahme. 

W1ssENSCHAFTSRAT (Hrsg.): Empfehlungen und Stellungnahmen 1992. Koln 1993. 
496 S. Kostenlos bei: Geschaftsstelle des Wissenschaftsrates, Brohler StraBe 11, 
50968 Koln. 
Die Sammlung enthalt u.a. Stellungnahmen "zur Aufnahme von Fachhochschulen in den 
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neuen landern in die Anlage zum Hochschulbauforderungsgesetz", "zur Einfuhrung eines 
Studlenganges Transportwesen an einerThOringer Fachhochschule" und "zur Sicherung 
der Literaturversorgung an den Hochschulbibliotheken der neuen Lander und im Ostteil 
von Berlin". 

W1ssENSCHAFTSRAr: Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen Liste. Wiesbaden 
1993. 51 S. Kostenlos bei: Geschaftsstelle des Wissenschaftsrates, Brohler 
StraBBe 11, 50968 Koln. 
Durch die deutsche Vergesamtstaatlichung wurde die Blaue Lisle erheblich erweitert und 
umfaf3te 1993 ca. 80 Einrichtungen mit mehr als 9.300 Beschiiftigten. Dies machte ein 
Konzept zur Neuordnung der Blauen Lista erforderlich. Am 12. November 1993 hat der 
Wissenschaftsrat die von elner entsprechenden, im Januar 1992 eingesetzten Arbelts
gruppe erarbeiteten Empfehlungen verabschiedet. 

OVER, ALBERTI TKocz: Au8eruniversltare Forschungseinrlchtungen In den neu
en Bundes/andern. Zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates (Werkstatt
berichte Bd. 43). Hrsg. vom Wissenschaftlichen Zentrum tor Berufs- und Hoch
schulforschung der UniversiU\t Gesamthochschule Kassel. Verlag Junior & Pres
sler, Kassel 1993. 139 S. Bezug bei: Wissenschaftliches Zentrum tor Berufs- und 
Hochschulforschung, Universitat Gesamthochschule Kassel, Henschelstr. 4, 34109 
Kassel. 
Von der Hans-Bockler-Stiftung initilerte Studie, die - ausgehend von einer Beschreibung 
der in der ODA vorhanden gewesenen Potentiale und der Umbruchssituation - die 
Evaluationen, Stellungnahmen und Empfehlungen des Wissenschaftsrates wie deren 
Umsetzung kritisch beleuchtet. Im Anhang Obersichten zu ausgewahlten lnstituten (vor
heriger Zustand, inhaltllch-strukturelle Empfehlungen, personelle und Stellenempfehlun
gen). 

8UNOESMINISTERIUM FOR BtLOUNG UNO WtSSENSCHAFT (Hrsg.): Berlchtssystem Weiter
bildung 1991. lntegrierter Gesamtberlcht zur Welterbildungssltuatlon in den 
a/ten und neuen Bundeslandern (Studien Bildung Wissenschaft 110). Verlag 
K.H. Bock. Bonn 1993. DM 29,80. Ober den Buchhandel. 
Ziel der Darstellung ist es, alien an Weiterblldung lnteressierten einen raschen Zugriff auf 
die aktuellen Dalen Ober die Weiterbildungsnachfrage zu ermoglichen. Im ersten Tell 
beschaftigt sich der Band mit der Ausgangslage und den Perspektiven der Weiterbildungs
statistik und der Konzeption des Berichtsystems Weiterbildung, d.h. damit, was unter 
Weiterblldung verstanden wird und nach welchem Modus Erfassung und Auswertung der 
Fakten vorgenommen wurde. Fur die Einbeziehung der neuen Bundeslander erwies sich 
das Nebeneinanderbestehen der Weiterbildungsgange nach DOR-Recht und nach neuem 
bundesdeutschen Recht 1991 als besonderes Problem. Die Darstellung bundesweiter 
Tendenzen zwischen 1979 und 1988 beziehen sich nur auf die alten Bundesliinder, da in 
der DOR tor diese Erhebung verwertbare Oaten nicht vorhanden waren. Der Ost-West
Vergleich des Weiterbildungsverhaltens konnte 1991 nur punktuell vorgenommen werden, 
wail die Datenlage tor die neuen Lander noch sehr luckenhaft ist. Die Weiterbildungsland
schaft in den neuen Landern ist stark vom BedOrfnis der Teilnehmer nach Orientierungfn 
einem fur sie neuen Staats-, Rechts- und Wirtschaftsraum beeinfluf3t. Im zweiten Tell 
werden die Betelligung an der Weiterbildung, der Zeitaufwand, die zu Teilnahme an 
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Weiterbildung fOhrenden Faktoren und die Strukturen der Weiterbildungslandschaft unter
sucht und dargestellt. 

BUNDESMINISTERIUM FUR BILDUNG UNO WISSENSCHAFT (Hrsg.): Deutsche Studenten im 
Ausland. Eln statlst/scher Oberb/ick von 1975 bis 1991 (Bildung Wissenschaft 
Aktuell 17/93). Bonn 1993. 14 S. (+ 6 S.). Kostenlos bei: BMBW, Broschurenstelle, 
PF 200108, 53170 Bonn. 
Vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden, erstellter elfter Kurzberlcht zum Thema. Das 
ostdeutsche Siedlungsgebiet ist erst ab 1991 In die Auswertung einbezogen. Die Angaben 
fur die vorhergehenden Jahre beziehen slch auf das Territorium der ehemaligen Bundes
republik. 

KREUZER, ARTHUR/ G6RGEN, THOMAS/ KROGER, RALF/ MONCH, VOLKER/ SCHNEIDER, HANS: 
Jugendde/inquenz In Ost und West. Vergleichende Untersuchungen be/ ost
und westdeutschen Studienanfiingern In der Tradition GiefJener Dellnquenz
befragungen (Schriftenreihe der Deutschen Vereinigung fur Jugendgerichte und 
Jugen_dgerichtshilfe e.V. Bd. 22) . Forum Verlag Godesberg, Bonn 1993. 349 S. DM 
48,-. Uber den Buchhandel. 
Die jugendkriminologische Untersuchung versucht, das Instrument der Delinquenzbefra
gung bei Studienanfangern fur einen Systemvergleich In der deutsch-deutschen "Stunde 
Null" zu nutzen. Die These van der Normalitat jugendllcher Dellnquenz wird bestatigt 
lnsoweit, als delinquentes Verhalten lnsgesamt recht gleich isl in beiden Teilen des 
Landes. GroBe Unterschiede warden - jedoch in Ost und West wiederum ubereinslim
mend - zwischen den Geschlechtern festgestellt. Bernerkenswerte Differenzen ergeben 
slch In Einstellungen - etwa zur Polizei, zur Todesstrafe und zu drogenpolitischen 
Ausrichtungen. 

BARGEL, T1No: Studlenqualitiit und Hochschulentwicklung. Fiinfte Erhebung 
zur Studiensltuatlon an Universitaten und Fachhochschuten (Bildung und 
Wissenschaft Aktuell Bd. 11/93). Hrsg. vom Bundesministerlum fur Bildung und 
Wissenschaft. Bonn 1993. 56 S. Kostenlos bei: BMBW, BroschOrenstelle, PF 200 
108, 53170 Bonn. 
Die funfte Erhebung Im Wintersemester 1992/93 wurde erstmals unter Einbeziehung van 
Hochschulen in den ostdeutschen Bundeslandern durchgefOhrt und erfragte die Erfahrun
gen, Urteile und Wunsche der Studierenden. Realislert wurde die Untersuchung von der 
Arbeitsgruppe Hochschulforschung an der Universitat Konstanz. 

DOGE, PETER: Strukturelle Setektlvltaten beim Umbau der unlversltaren und 
aufJerunlversltaren Forschungslandschaft In den Neuen Bundesliindern (IAIZ
dp 5/93). Hg. vom lnstitut fur anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsfor
schung e.V. IAIZ. Berlin 1993. 17 S. OM 5,-. Bestellungen an: lnstitut fur anwen
dungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e.V., Badener Ring 17, 
12101 Berlin. 
Dokumentiert einen Vortrag innerhalb der "Werkstatt Wissenschaft" des Netzwerks Wissen
schaft am 5.10.1993 in Berlin. Qualitative Analyse des Umbauprozesses der ostdeutschen 
Wissenschaft mit dem Ergebnis, "daB eine mogliche Neuausrichtung der gesamtdeutschen 
Forschungslandschaft infolge der im Bereich der staatlichen Forschungs- und Technologie
politik exlstenten strukturellen Selektivitaten verhindert wurde." 
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W 1ssENSCHAFTsF0RuM DER Soz1ALDEMOKRATIE, SPD-PARTEIVORSTAND (Hrsg.): Dokumen
tation: Wissenschafts- und Forschungspolitik In der SPD. Bonn o.J. (1993). 
190 S. Kostenlos bei: Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie, Baunscheidtstr. 

17, 53113 Bonn. 
Enthalt 42 Aul3erungen verschiedenster Art (Pressemitteilungen, parlamentarlsche Ant ra
ge, Reden usw.), dieaus den Reihen derSPDvon 1990 bis Ende 1993 zurWissenschafts
und Forschungspolitik kamen, darunter neun Beitrage, die slch explizit mit den ostdeut
schen Entwicklungen befassen. 

BuN0EsM1N1sTER1uM FOR WtRTSCHAFT (Hg.): EG-Forderprogramme fiir die neuen 
Bundesliinder. Bonn 1993. 120 S. Kostenlos bei: Bundesministerium tor Wirt
schaft, Offentlichkeitsreferat, PF 140260, 53057 Bonn. 
Die BroschOre enthalt eine Obersicht Ober alle EG-Forderprogramme, die fur ostdeutsche 
lnteressenten wlchtig sein konnten (Stand: Juni 1993). Unteranderem auf 33 Seiten zu den 
Bereichen "Studierende und Wissenschaftler/ Hochschul- und Wissenschaftskooperati
on~ sowie "Forschungs- und Technologieforderung". 

i<APFERER, NoRBERT (Hg.): lnnenanslchten ostdeutscher Phllosophen. Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994. 160 S. DM 29,80. Uber den Buch
handel. 
In diesem Band geben !Onf ostdeutsche Phllosophen (Peter Ruben, Volker Caysa, Hans
Martin Gerlach und Reinhard Macek) und ein 1985 aus der DDR ausgewiesener Philosoph 
(Guntolf Herzberg) lnnenansichten zur Geschichte der DDR-Philosophle zu Protokoll. Sle 
antworten mil diesen Beitragen auf Aul3enansichten, insbesondere auf die vom Herausge
ber vor vier Jahren veroffentlichte Studie "Das Feindblld der marxistisch-leninistischen 
Philosophie in der DOR 1945 - 1988" (Darmstadt 1990). 

KROGER, HEINZ-HERMANN/ MARorzK1, W1NFR1Eo (Hg.): Padagoglk und Erzlehungsall
tag in der DOR (Studien zur Erziehungswissenschaft .~nd Bildungsforschung Bd. 
2). Leske+ Budrich, Opladen 1994. 354 S. DM 48,-. Uber den Buchhandel. 
Der Band versucht, ein differenziertes Bild der Padagogik und des Erziehungsalltages in 
der ODA zu zeichnen, das die Einbindung in staatliche Formierungsabsichten ebenso 
aufzeigt wie die BrOche und Ambivalenzen im Herrschaftssystem. 

Buoo1N, GERO/ DAHLKE, HANS/ KossAKowsK1, AooLF (Hg.): Unfrleden in Deutsch/and 
3. Wei8buch. Blldungswesen und Piidagoglk Im Beitrittsgebiet. Hg. von der 
Alternativen Enquetekommission Deutsche Zeitgeschichte, Arbeitsgruppe Bil
dung, der Gesellschaft zum Schutz von Burgerrecht und MenschenwOrde e.V. und 
der Initiative tor die voile Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Grundrechte 
und gegen Berufsverbote. Kolog-Verlag, Berlin 1994. 510 S. DM 23,80. Bestellun
gen an: Gesellschaft zum Schutz von BOrgerrecht und MenschenwOrde, Karl-Lade
Str. 26, 10369 Berlin. 
Neben ausfOhrlichen Darstellungen vornehmlich der dramatischen Aspekte des Umbaus 
Im ostdeutschen Schulsystem widmet sich der Band auf sechzig Seiten unter dem Titel 
"Abwicklung und Ausgrenzung" auch der padagogischen Wissenschaft in der ODA und 
ihrer Abwlcklung seit 1990. Mit zahlreichen fakslmilierten Dokumenten. 
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L1EBALD, CHRISTIANE/ WAGNER, BERND (Hg.): Aus- und Fortbildung fiir kulturelle 
Praxisfelder. Dokumentatlon der Forschungsprojekte "Aus• und Fortblldu
ung in der Kulturpadagoglk, Kulturarbelt und kulturellen Bi/dung" der 
Kulturpolitischen Gesel/schaft e. V. und "Welterblldungsangebote von 
Verbiinden und lnstitutionen der Kultur und der kulturellen Bi/dung Bil• 
dung" des Deutschen Kulturrates (Dokumentation Bd. 46). Hg. von der 
Kulturpolitischen Gesellschaft e.V. Hagen 1993. 303 S. Bestellungen an: 
Bundesgeschaftsstelle der Kulturpolitischen Gesellschaft, Hohenhof, Stirn
band 10, 58093 Hagen. 
Die Beitrage des Bandes belassen sich u.a. mit den in der DDR gesammelten Erfahrungen 
zur kulturwissenschaftllchen und kulturpadagogischen Ausbildung, insbesondere der 
Beitrag von Horst Groschopp: Zwischen Klub- und Kulturwissenschaft. Aus- und Fortbil
dung fur Kulturberufe in der DDR. Im Anhang ausfi.ihrliche Vorstellung aller Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen und -moglichkeiten fur Berufe der Kulturvermitt!ung. 

F1scHER, ULRIKE: Zur Situation lndustrienaher selbstiindlger F+E-Elnrlchtungen 
in den neuen Bundesliindern (HBS-Manuskripte Bd. 106). Hg. von der Hans
Bockler-Stiftung HBS. D0sseldorf 1993. 50 S. Bestellungen an: Hans-Bockler
Stiftung, Aeferat Forschung, Bertha-von-Suttner-PLatz 3, 40227 D0sseldorf. 
Die Untersuchung konzentriert sich exemplarisch auf einige selbstandige Forschungs
GmbHs und auf Einrichtungen der Fraunhofer Gesellschaft. Im Anhang zusatzliche 
lnformatlonen Ober Aktivitaten der Max-Planck-Gesellschaft in Ostdeutschland. Mil zahl
reichen Tabellen und Graflken. 

PROGNOS AG, Europaisches Zentrum fOr Wirtschaftsforschung und Strategiebe• 
ratung: Wirkungsanalyse der FuE-Personal-Zuwachs-Forderung und Forde• 
rung der Auftragsforschung und -entwlcklung In den neuen Bundesliindern. 
Endbericht. Unter Mitarb. der Forschungsgruppe Wissenschaftsstatistik des 
Wissenschaftszentrums Berlin tor Sozialforschung. Bericht fOr den Bundesmini
ster fur Forschung und Technologie, AuBenstelle Berlin. Berlin/Basel 1993. 21 O 
Seiten. DM 167,-. Bestellungen an: PAOGNOS AG, Buro Berlin, L0tzowstr. 33-36, 
10785 Berlin. 
Die Studle analysiert die Wlrkungen der belden Forderprogramme AFO und ZFO des 
Bundesmlnisteriums fur Forschung und Technik. Die Programme "Fi:irderung der Auf
tragsforschung und -entwicklung Ost" (AFO) und "Forschungs- und Entwicklungsperso
nal-Zuwachsforderung Ost" (ZFO) haben zum Ziel, die UnterstOtzung mittelstandiscller 
Unternehmen bei ihren Bem0hungen um hohere Wettbewerbsfahigkeit und Innovations• 
kraft zu unterst0tzen, die Umstrukturierungen und den Aul- und Ausbau der industriellen 
FuE-Kapazitaten in den neuen Bundeslandern zu fi:irdern, zur Entwicklung eines lei
stungsfahigen Marktes tor Forschung und Entwicklung in Ostdeutschland beizutragen 
sowie Neueinstellungen von FuE-Personal In kleinen und mittleren Unternehmen anzurei
zen und damit neue Beschaftigungsmoglichkelten und einen marktgerechten Einsatz tor 
Wissenschaftler und lngenleure in Ostdeutschland zu schaffen. 

ERNST-MoR1Tz•ARNDT-UN1veRs1TATGREIFSWALD (Hrsg.): Forschungsforderung in den 
neuen Bundes/andern.Prof. Dr. Wolfgang Friihwald. Felerstunde anlii/Jlich 
des 65. Geburtstages von Prof. Dr. Hans.Jurgen Zobel. 24. Mai 1993 (Greifs-
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walder Universitatsreden N.F. H. 69). Greifswald 1993. 32 S. Kostenlos bei: EMAU 
Greifswald, Pressestelle, Domstr. 11, 17 489 Greifswald. 
Das Heft dokumentiert die Ansprachen anla.Bllch einer Felerstunde zum 65. Geburtstag 
des Rektors der Greifswalder Unlversitat. Den im Titel genannten Festvortrag hielt der 
President der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

EUROPA-Ut.1VERS1TAT V1AOR1NA FRANKFURT (OoER) (Hrsg.): DerGriindungssenat. Frank
furt (Oder) 1993. 33 S. Kostenlos bei: Europa-Universitlit, Pressereferat, PF 776, 
15207 Frankfurt (Oder). 
Die BroschGre stellt detailliert alle Mltglieder des Gr0ndungssenats der Viadrina in Wort 
und Bild vor. 

EuROPA-UN1vERS1TAT V1A□R1NA FRANKFURT (ODER) (Hrsg.): Wer 1st Wer an der Europa
Unlversltiit Vladrina Frankfurt (Oder)? Frankfurt (Oder) 1994. 27 S. Kostenlos 
bei: Europa-Universitat, Pressereferat, PF 776, 15207 Frankiurt (Oder). 
Die Brosch0re ist die erweiterte Fassung elner 1993 erschienenen gleichartigen Publika
tion und stellt (fast) alle bislang an der Viadrina lehrenden Professorlnnen - 24 an der Zahl 
- mil ihrer wissenschaftlichen Biographie vor. 

EUROPA•UN1VERS1TAT V1AoR1NA FRANKFURT (OoEA) (Hrsg .): Die Briickenunlversltiit 
zwlschen West- und Osteuropa (UniversiUUsschriften Bd. 4). Frankfurt (Oder) 
1993. 60 S. Kostenlos bei: Europa-Universitat, Pressereferat, PF 776, 15207 
Frankfurt (Oder). 
Viersprachlg wird die Frankfurter Universitat vorgestellt (deutsch, polnisch, englisch, 
franzosisch). 

PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin (Hg.): Entwurf fur eln Gesetz iJber 
die Hochschulen Im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - Ber/HG). 
Ausgearbeitet von der Projektgruppe "BerlHG" der PDS-Fraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus unter Leitung von Dr. Wolfgang Girnus. Berlin 1994. 133 S. 
Kostenlos bei: PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstr. 
5, 10111 Berlin. 
Die Brosch0re enthalt neben einer Elnleitung "Warum schlagt die PDS-Fraktion des 
Berliner Abgeordnetenhauses eln neues Hochschulgesetz vor?" synoptisch das geltende 
BerlHG und den Entwurf der PDS-Fraktion. 

LANDESAMT FOR DATENVERARBEITUNG UND STATISTIK BRANDENBURG (Hg.): Verzelchnls der 
Hochschulen Im Land Brandenburg. Stand: Wlntersemester 1993/94. Pots
dam 1993. 20 S. DM 4,-. Bezug bei: Landesamt tor Datenverarbeitung und Statistik, 
Dezernat Offentlichkeitsarbeit, PF 601052, 14410 Potsdam. 
Die BroschGre stellt alle Brandenburgischen Hochschulen mit Kurzangaben und Studien
mi:iglichkeiten vor. 

UN1veRs1TAT LE1Pz1a, om AEKTOR (Hg.): Akademlscher Festakt zur Wiedererrlch• 
tung der Juristenfakultat am 26. Aprfl 1993 (Leipziger Universitatsreden Neue 
Folge H. 75). Leipzig 1994. Kostenlos bei: Universitat Leipzig, Ref. Offentllchkeits
arbeit, PF 920, 04009 Leipzig. 
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EntMlt die wiihrend des Festakts gehaltenen Ansprachen des Rektors Cornelius 
Weiss, der siichsischen Minister Hans Joachim Meyer (Wissenschaft und Kunst) 
und Steffen Heitmann (Justiz) , des Dekans Ekkehard Becker-Eberhard, den 
Bericht des Grundungsdekans Wolfgang Gitter, einen "Streifzug durch die Jahr
hunderte der Leipziger Juristenfakultiit" von Karl-Heinz Fezer und die Rede des 
Fachschaftsvertreters Gunther Rudnik. 

GEISSLER, ERICH E./ HusER, SYLVIA (Hg.): Aufbruch und Struktur. Leipziger Univer
sitatsverlag 1993. 225 S. OM 24,-. Bestellungen an: Leipziger Universitatsverlag, 
PF 920, 04009 Leipzig. 
Bilanz des Neuaufbaus einer Erzlehungswissenschaftlichen Fakultat an der Unlversitat 
Leipzig. 

AEKTOREN DER LE1Pz1GER HocHscHULEN (Hg.): Forschungskatalog Leipzlger Hoch
schulen. Hochschule fur Muslk und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" 
Leipzig, Hochschule fiir Grafik und Buchkunst Leipzig, Hochschule fiir 
Technlk, Wlrtschaft und Kultur Leipzig (FH), Unlversltat Leipzig. Leipzig 1993. 
568 S. Kostenlos bei: Universitiit Leipzig, Ref. Offentlichkeitsarbeit, PF 920, 04009 
Leipzig. 
Enthalt Kurzvorstellungen der einbezogenen Leipziger Hochschulen und detailllerte 
Angaben zu Forschungsgebieten, technischer Ausstattung und Leistungsangeboten. 

KuLTUSMINISTERIUM DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN (Hg.): Forschen in Meck
lenburg-Vorpommern. Die Forschungselnrlchtungen des Landes. Schwerin 
1993. 68 S. Kostenlos bei: Kultusministerium, Pressestelle, Werderstr. 124, 19048 
Schwerin. 
lllustriertes Verzeichnis aller Wissenschaftsinstitutionen in Mecklenburg-Vorpom
mern (6 Hochschulen, 2 Landesforschungseinrichtungen, 4 Blaue-Liste-lnstitute, 
2 Akademievorhaben, eine Grol3forschungseinrichtung, 3 Max-Planck-Arbeits
gruppen, 2 Fraunhofer-Einrichtungen, 5 Bundeseinrichtungen mit Forschungsauf
gaben) mit ihren wichtigsten Kenndaten und ihren Forschungsschwerpunkten 
sowie der Technologie-Transfer-Einrichtungen. 

ANTON, WERNER: Wlssenschaft In Sschsen-Anhalt. Stand, Entwlcklung und 
Probleme des Wissenschsftspotentials in Sachsen-Anhalts. Studle. Material 
zur 1. Blldungspolltischen Konferenz der Gewerkschaft Erziehung und Wis
senschsft am 27. November 1993 In Magdeburg. 
Hg. vom GEW-Landesverband Sachsen-Anhalt, Ref. Hochschule und Forschung. 
o.O. (Halle/S.) 1993. 70 S. Bestellungen an: GEW Sachsen-Anhalt, Referat E, Am 
Steintor 13/14, 06112 Halle/S. 
Kritische Bestandsaufnahme der sachsen-anhaltinischen Wissenschaftsentwick
lung seit 1990. Bezieht sowohl den hochschulischen wie auch den aul3erhochschu
lischen Aspekt inklusive der lndustrieforschung ein. Siimtliche Aussagen sind 
umfangreich durch Tabellen und sonstige statistische Angaben belegt. 
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Kopiervorlage: 

lch bestelle: 
Bestellung 

1. ein kostenloses Probeexemplar zum Kennenlernen 
2. unten angekreuzte Hefte zum Heftpreis von OM 5,- (1.+2. Jg.) bzw. OM g 50 (ab 3. 
Jg.) zzgl. Versandgebuhr ' 
3 ....... mal hochschu/e ost im Jahresabonnement (6 Hefte) incl. lnlandversand 

OM 65,-
4 ....... mal hochschule ost im Privatabonnentlnnen-Abo incl. lnlandversand 

. OM 37,-
5 ..... . mal hochschule ost 1m Abonnement fur Nichtverdienende incl. lnlandversand 

OM 25,-
(Beg.rundung der Anspruchsberechtigung bitte unterstreichen: 
Stud1~rende/r - Erwerbslose/r - Vorruhestandler/in - Pensionar/in • 
Sonst1ges: .......................... ............... ) 

Die Bezahiung erfolgt nach Rechnungslegung mil dem ersten Heft. 
Habe .ich mi~h fiir 3., 4. oder.5. e~tschled.en, so erkliire lch mich damlt einverstanden, 
daB s1ch me1n Abonnement Jewe1ls um ern Jahr verliingert, wenn ich es nicht bis vier 
Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrist kOndige. 

Name ·························· .. ·························································································· 

Adresse ...................................................................................................... . 

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

o~i~~· ··········· ... ······ ...... .... .... ········ ·u~1ers~h~i,i .. ·········· ....... .... ... ...... ···· ······ ...... ·· 

Es ist mirb~ka~nt, daB meine Bestellung erst wirksam wird, wenn ich sie gegenuber dem 
Anbleter n1cht 1nnerhalb von zehn Tagen (Poststempel) widerrufe. 

·································· ····· ························ 
2. Unterschrift 

Bille einsenden an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Offentlichkeit StuRa Uni Leipzig 
PSF 920, 04 009 Leipzig ' ' 

Koplervorlagefur Nachbestellungen: 

0kt. 91 : Schwerpunkte: Die ostdeutschen Hochschulgesetze • Lage der Sozlalwis
senschaften In (Ost-) Deutschland. Autor/nnen: R. Will , 8 . Okun/H. Poldrack M 
Middell, W. Nltsch u.a. ' . 
No~. 91: Schwerpunkte: Die Erneuerung und ihre Kriterlen • DDR-Wissenschaftsge
sch1chte. Autorlnnen: G. Nolte, L. Klinzing, K. Nowak u.a. 
Dez. 91 : Hochschulstruktur In Sachsen. Rundtlschgesprach mit A. Forster, M. ROsler, 
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 mit unserer Vergangenhelt . Doku
mentatlon. 
1/92: ~chwerpu~kte: AnhOrung des Bundestagsausschusses Blldung und Wissen
schaft. Perspekt1ven der Hochschulentwicklung • Ostdeutsche Geschichtswissen-
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sch aft zwischen Gestern und Morgen. Tell 1. Autorlnnen: F. Klein, W. Kuttler, A. Thom, 
P. Pasternack u.a. 
2/92: Schwerpunkte: Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestern und 
Morgen. Tail 2 • Jurgen Teller Honorarprofessor • Fortsetzung zum "Fail Fink". 
Autorlnnen:F. Klein, W. Ernst, M. Middell , J. Teller, E. Uhl, F. GeiBler, 1.-S. Kowalczuk 

u.a. 
3/92: Hochschulrahmenrecht nach derdeutschen Neuvereinigung. Eine Anh6rung mit 
G. Paselt, H. Schramm, D. Keller, D. Odendahl, T. Bultmann, L. Klinzing, Hj . Otto, M. 
Tolksdorf, H.J. Block, J. Lange. 
4/92: Schwerpunkte: Ehrenpromotion Hans Mayer In Leipzig • HAG • G~nesis im 
Westen und Wirkung im Osten. Autorlnnen: G. Lerchner/K. Pezold/H. Richter, H. 
Mayer, H.-U . Feige, R. v. Thadden, W. Nitsch, T. Bultman~, L. Klinzing ~.a.. . 
5/92: Schwerpunkte: Klrchliche Hochschulen zwischen N1sche und Fusion BdW1· 
Fr0hjahrsakademie: Kritlsche Geistes- und Sozialwissenschaften nach ~em Ende des 
Sozialismus • Wissenschaft Ost 1989/90 Tell 1. Autorlnnen: Chr. Kahler, R. Mau, 
M. Onnasch, B. Okun/H. Poldrack, P. Pasternack, Chr. Dahme/H. Halberlandt u.a. 
6/92: Schwerpunkte: Europalsche Universitat Erfurt • Wlssenschaft Ost 1989/90 
Tail 2. Autorlnnen: H.J. Meyer u.a. 
7/92: Schwerpunkte: Fortsetzung: Ostdeutsche Geschichtswissenschaften • Wis· 
senschaft Ost 1989/90 Teil 3. Autorlnnen: V. Dldczuneit, M. Gibas, M. Middell, H. 
Klinkmann u.a. 
8/92: Schwerpunkt: Wlssenschaft Ost 1989/90 Tell 4: Die Studierenden. Autorlnnen: 
Chr. FOiier, U. Starke, P. Pasternack, M. D0rkop u.a. 
9/92: Schwerpunkte: Streitsache Latin um • W\ssenschaftOst 1989/90 5. Autorlnnen: 
A. KOl3ling, H. Klenner, H. Werner u.a. 
10/92: Schwerpunkte: Drei Jahre Wissenschaftsumbau In Berlin-Ost • Wissen
schaft Ost 1989/90 Tell 6. Autor/nnen: M. H6ppner/R. K0rschner/K. Arias, G. 
Nolte u.a. 
11/92: Schwerpunkt: 2. Deutschlandkongrel3 habilltierterWlssenschaftler. Autorln
nen: D. Dohnke/Chr. Glzewskl , K.·H. Heinemann, B. Okun, G. Malbaurn u.a. 
12/92: Schwerpunkt: Frauen In der Ostwissenschaft. Autorlnnen: K. Reiche, B. 
B0tow, F. de Haas, A. Franzke, U. Dietrich, E. Mehnert. G. Jahnert, H.-U. 
Erichsen u.a. 
1/93: Schwerpunkte: Tagungs des SPD-Wissenschaftsforums • Sachsische 
Hochschulemeuerung aus Oppositionsperspektive. Autorlnnen: E. Richter, R. Schnel· 
der, C. Weiss, A. Forster, P. Porsch u.a. 
2/93: Schwerpunkt: Ostdeutsche Studentengemeinden • Geschichte und Funktions
wandel. Autorlnnen: K.-D. Kaiser, A. Hoff, P. Straube, E. Tiefensee, H.-U. Erichsen, 
G. Aulerich/K. D6bbeling u.a. 
3/93: Schwerpunkte: Hochschulen und MIS • der Umgang mlt einem unbequemen 
Erbe• Vorschlage zur Hochschulreform • Wissenschaft Ost 1989/90 Tail 7. Autor/nnen: 
A. Sasse/M. Obstst0ck, K. Taut, U. Schneckener, H.·H. Emons u.a. 
4/93: Schwerpunkte: Methodologische Wende? * Institution Hochschule und Landes· 
hochschulrecht • Verbande (-Schicksale) im Osten Teil 1. Autorlnnen: H. J. SandkOh· 
ler, J . JOnger, B. Brentjes, H. J. Meyer, E. H6dl , H. Elsenhans ua.a 
5/93: Schwerpunkte: Ostdeutsche Entwicklungslanderforschung in der DOR und 
danach • Wissenschaft Ost 1989/90 Tel18 • Verbande(-Schicksale) im Osten Tell 
2, Institution Hochschule und LandeshochschulrechtTeil 2. Autorlnnen: G. Barthel, 
M. Rabbe, H.D. Winter, D. Wahl, Chr. Pommerening, G. Eiselt, l.·S. Kowalczuk, M .. 

Daxneru.a. 
Junl 93 (special): Posltionen zum Sa.chslschen Hochschulgesetz. Autortnnen: H.J. 
Meyer, G. Wartenberg/M. Middell, GEW-Uni-Gruppe Leipzig, S. Brentjes. 
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6/93: Schwerpunkt: Aspekte der Personalslruktur-Neugestaltung in der otsdeutschen 
Wissenschaft. Autorlnnen: J. i-lentschke, S. Ga.beleln, A. Franzke, W.-H, Kraut, J. 
Kuczynski, H.J. Meyer, K. Klinzing u.a. 
7/93: Schwerpunkte: Die ostdeutschen Archive • Verbande{-Schicksale) Im Osten 
Tell 3. Autorlnnen: U. Geyer, V. Kahl, 1. Pardon, Hg. Meyer, P. Pasternack, 1.-S. 
Kowalczuk u.a. 
8/93: Schwerpunkte: Forschung und Technologie in Osteuropa • ausgewahlte 
Landerbeispiele • Sozial- und Geisteswissenschaften Ost: Zwlschenbilanzen des 
Umbaus Tell 1. Autorlnnen: S. Thede, G. Egner, H. Holfeld, W. Schluchter, P. Stekeler
Welthofer u,a. 
9/93: Schwerpunkte: Sozial- und Geisteswissenschaften Ost: Zwischenbilanzen des 
Umbaus Teil 2 • Aktivitaten politlscher Stiftungen an ostdeutschen Hochschulen. 
Autorlnnen: W. Schluchter, B. Muszynski, W. Nitsche, R. Gries, J.· D. Gauger, H.-J. 
Schulz u.a. 
10/93: Schwerpunkte: Erneuerungsgruppen bllanzieren • Institution Hochschule und 
Landeshochschulrecht. Autor/nnen: D. Jorke, M.H. Olbertz/ J. Rll3e, H.-D. Klein, M. 
Jahne, Th. de Maiziere, H.-J. Schulz, B. Rabehl u.a. 
11-12/93: Schwerpunkt: Politische K0ndigungen in der ostdeutschen Hochschulmedl· 
zin • elne Debatte. Autorlnnen:J. & E. Seidel, W. Beck, T. Seyfarth, I. Rapoport, W. 
Fach, K. Klinzlng, E. Badst0bner, l.·S. Kowalczuk u.a. 
1/94: Schwerpunkte: Gleichstellungsmanagement Ost • Bundestagsdebatte: lndu· 
strleforschung in den neuen Bundeslandern. Autorlnnen: K. Reiche, G. Landgraf, H.J. 
Meyer, D. Keller, W.-P. Kroger, M. Catenhusen, Th. Nale, S. Kiel u.a. 
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