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Editorial 

Die ostdeutschen Studierenden durfen als die empirisch best
untersuchte Gruppe aus dem hiesigen akademischen Milieu 
gelten. (Auf Platz 2 folgen, wenngleich weit abgeschlagen, die 
Frauen im Wissenschaftsbereich. Einige Studien gibt es auch 
zum Mittelbau. Volliges Desinteresse allerdings bringen die 
empirischen Sozialforscher den Ost-Professorlnnen entgegen.) 
hochschule ost hat sich bislang schon bemuht, einige der 
diesbezuglichen Ergebnisse bekannt zu machen. Wir setzen 
dies heute fort. 

0bergreifendes Ergebnis all der analytischen Bemuhungen 
scheint zu sein, daB der Ost-Student/die Ost-Studentin ein 
ratselhaftes Wesen ist: mental ein klassischer Zoni, habituell 
ein angepaf3ter Neubundesburger, dabei politisch unberechen
bar, weil nicht vollig frei von - je nachdem, ob der Beobachter 
einen totalitarismustheoretischen oder einen sozialpadagogi
schen Ansatz verfolgt • linksextremer Neigung bzw. DDR
Nostalgie. 

Diese Studierenden haben soeben eine demokratische Hoch
schulerneuerung erlebt. Von der gewagten These ausgehend, 
daB Studentlnnen nicht nur Konsumenten sondern auch Pro
duzenten ihrer Hochschule als "organisierter Institution" (Luh
mann) sind, befassen wir uns sodann mit den Potentialen und 
Ergebnissen demokratischer Selbstorganisation der Studieren
den an den Ost- Hochschulen, nicht ohne den Blick zu weiten 
auf den uns zugefallenen anderen Teil des Landes. 

--------------------- p.p. 
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THEMA: Studierende 1994 

Tino Bargel (Konstanz): 

Zum politischen Potential der Studierenden an Unlversltiiten 
in Ost- und Westdeutschland 

Den Ausfuhrungen zum politischen Po
tential der Studierenden an Universita
ten in Ost- und Westdeutschland liegt 
eine empirische Erhebungsreihe zugrun
de, in deren Rahmen seit 1983 alle zwei 
bis drei Jahre etwazehntausend Studie
rende an Universitaten und Fachhoch
schulen befragt wurden. Hauptaufgabe 
dieserUntersuchungen istes, Erfahrun
gen und Urteile, Probleme und Forde
rungen der Studierenden zu erfassen 
und zu Gehor zu bringen. Das breite 
Themenspektrum umfaBt auch eine 
Reihe von Fragen zu den politischen 
Orientierungen und gesellschaftlichen 
Vorstellungen der Studierenden. Bei der 
letzten, mittlerweile funften Befragung 
im WS 1992/93 waren erstmals Hoch-

schulen und Studierende aus den neuen 
Bundeslandern einbezogen. 

Die Studierenden wurden alle nach 
dem Zufallsverfahren ausgewahlt. Von 
den angeschriebenen 15.519 Studie
renden an 14 Universitaten in West- und 
Ostdeutschland unterzogen sich 7.192 
der MO he, den umfangreichen Fragebo
gen auszuf0llen. Das entspricht einer 
Beteiligungsquote von 46,3 Prozent, 
die dam it alle vier fruheren Erhebungen 
0bertrifft. Besonders wichtig ist, daB 
sich die erstmals befragten Studieren
den von funf Universitaten in den neuen 
Bundeslandern in exakt gleicher Weise 
beteiligten wie ihre Kommilitonen in den 
alten Bundesliindern. 

Politlsches lnteresse und Handlungspotential der Studierenden 

Das politische Handlungspotential der 
Studlerenden laBt sich in zwei grund
iegenden Koordinaten verorten: das 
politische lnteresse und der politische 
Standort. Damit kann, zwar noch recht 
einfach und grob, aberdoch weitgehend 
zutreffend, die .,politische Energie" der 
Studierenden, zum Beispiel im Facher
vergleich, bestimmt warden. 

Das lnteresse der Studierenden am 
allgemeinen politischen Geschehen 
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ist an den westdeutschen Universitaten 
starker als an den ostdeutschen. Von 
den westdeutschen Studierenden au
Bert die Halfte ein starkes allgemeines 
politisches lnteresse (49%), von den 
ostdeutschen nur 41 Prozent. 

Dagegen interessieren sich die Studie
renden in den neuen Bundeslandern et
was starker fur hochschulpolltlsche 
Fragen und Entwlcklungen. Das Feld 
der Hochschulpolitik stoBt unter den Stu-
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dierenden in Westdeutschland nur auf 
wenig Resonanz. An den westdeutschen 
Universitaten ist das lnteresse an der 
studentischen Politik an der eigenen 
Hochschule weiter gesunken und be
findet sich im Wintersemester 1992/93 
nunmehr auf einem besonders niedrigen 
Stand: Gerade fOnf Prozent interessie
ren sich dafur noch in starkerem MaBe 
aber Ober die Halfte ist daran gar nicht 
oder nur wenig interessiert. 

Die groBe Zahl der befragten Studieren
den in West (5.448) wie Ost (1.744) 
sichert nicht nur eine weitgehende Re
prasentativitat der Befunde, sondern 
erlaubt den Vergleich zwischen ost- und 
westdeutschen Studierenden, den An
gehorigen derverschiedenen Facher und 
den Anhangern verschiedener politischer 
Richtungen. Die Frage nach Gemein
samkeiten und Unterschieden, die auf
grund dieser Vergleiche sichtbar war
den, steht im Mittelpunkt dieses Beitra
ges. 

Verortet man die Studierenden der ein
zelnen Fachergruppen in den Grundko
ordinaten von politischem lnteresse und 
Standort (Links-Rechts-Einordnung), ist 

zuerst das Gemeinsame festzuhalten: 
Alie Fachergruppen - im Osten wie im 
Westen - liegen deutlich Ober einem 
mittleren politischen lnteresse und ver
stehen sich mehr oder weniger links von 
der Mitte (der Bevolkerung). 

An den Universitaten lassen sich drei 
Gruppen nach dem politischen Hand· 
lungspotential unterscheiden: (1) die Ju
ris ten und Okonomen sind stark interes
siert und vertreten eine eher konventio
nelle politische Linie; (2) die Sozial- und 
Kulturwissenschaftler besetzen eher 
links-alternative Positionen; (3) die ln
genieur- und Naturwissenschaftler so
wie die Mediziner haben ein geringeres 
politisches lnteresse und befinden sich. 
im studentischen Milieu - zwischen dem 
eher konventionell-konservativen und 
dem eher alternativ-linken Lager. 

Das Grundmuster der Verteilung politi· 
scher Handlungspotentiale nach Facher
gruppen ist in Ost- und Westdeutsch
land ganz ahnlich. Im Osten sind die 
Differenzen zwischen den Fachergrup
pen jedoch geringer und die Wirtschafts
wissenschaftler nehmen eine etwas an
dere Lage ein. 

Geringes lnteresse an hochschulpolitischen Fragen 

Entsprechend dem geringen lnteresse Ebenfalls sind die Mitbestimmungs-
an hoch~chulpolitischen Fragen ist der rechte und Entscheidungsstrukturen 
lnformat,onsstand der Studierenden im an der eigenen Hochschule der Halfte 
Bereich der Hochschulpolitik und der und mehr zu wenig bekannt. Eine Reihe 
politischen Mitwirkung an den Hoch- von Studierenden, vor allem an den 
schulen auBerordentlich schlecht. Nahe- westdeutschen Universitaten, interes-
~u zwei Drittel der Studierenden wissen siert sich zudem dafur gar nicht. Dieser 
uber aktuelle Konzepte der Hoch- Umfang von Desinteresse und lnforma-
schulentwicklung zu wenig Bescheid - tionsdefiziten ist kaum als hinreichende 
wie sie selbst einraumen. Jeweils jeder Voraussetzung tor eine sinn-volle Parti-
achte gesteht sogar zu, daB er daran zipation am Hochschulgeschehen anzu-
gar nicht interessiert ist. sehen. 
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Vergleichsweise viele Studierende be
teiligen sich wenigstens aktiv an der 
Arbeit ihrer Fachschaften. Diese sind 
am ehesten in der Lage, Studierende zu 
integrieren und zu aktivieren. Das gilt fur 
die Hochschulen im Westen noch star
ker als Im Osten, wo die Fachschaften 
sich noch kaum etabliert haben und 
manchen Studierenden unbekannt slnd. 
An den westdeutschen Hochschulen 
spielen die Fachschaften eine wichtige 
Rolle bei der studentischen Integration. 

Die studentische Selbstverwaltung 
und studentische Vertretung (AStA 
u.a.) findet bei den Studierenden viel
fach keine Resonanz. Die Distanz ist vor 
allem an den westdeutschen Universi
taten sehr groB, wo sich nur noch vier 
Prozent durch wenigstens gelegentllche 
Teilnahme engagieren. Fast die Halfte 
der Studierenden an den Universitaten 
stehen dem AStA und den studentischen 
Vertretern desinteressiert gegenuber. 

Fragt man die Studierenden danach, ob 
die studentische Vertretung an ihrer 
Hochschule die eigenen hochschulpoliti
schen Vorstellungen reprasentiert, dann 
vermag dies ein sehr groBerTeil nicht zu 
beurteilen. Im Westen ist dieser Anteil 
seit 1983 erheblich angestiegen: an den 
Universitaten von 28 auf 46 Prozent. 

Auch an den ostdeutschen Hochschulen 
kann etwa die Halfte keine Auskunft 
daruber geben, ob die studentischen 
Vertretungen die eigenen hochschulpoliti
schen Auffassungen angemessen re
prasentieren. 

Die Grunde fur diesen Mangel liegen 
zum T eil im geringen hochschul- wle 
studentenpolitischen lnteresse der mei
sten Studierenden. Da sie selbst Ober 
einen schlechten lnformationsstandver
fugen, konnen sie kaum feststellen, ob 
sie andere oder gleiche Vorstellungen 
wie ihre studentischen Vertreter besit
zen. Dies signalisiert zugleich die Schwie
rigkeiten studentischer Vertreter, ihre 
Kllentel anzusprechen und zu erreichen. 

Die vielen Studierenden, die nicht beur
teilen konnen, ob die Studentenvertre
tung sie angemessen reprasentiert, sind 
ein weiterer Seleg fur die hochschulpo
litische Apathie. Dasie weniger auf Zu
friedenheit mit den Verhaltnissen grun
det, als vielmehr Falge von Resignation 
und Gleichgultigkelt 1st, muB das er
kennbare AusmaB hochschulpolitischer 
Abstinenz der Studierenden eher als 
problematisch bezeichnet warden. Denn 
mit dieser Gleichgultigkeit geht ein gu• 
tes Stuck Verantwortungslosigkeit ein
her. 

Politische Positionen und Zielpraferenzen 

Einsichten in die politischen Haltungen 
der Studierenden ermoglichen ihre An
gaben daruber, inwieweit sie mit den 
Positionen verschiedener politischer 
Richtungen ubereinstimmen. Die Vor
gabe der sechs polltischen Grund
richtungen (christlich-konservativ, sozi
aldemokratisch, liberal, grun-alternativ, 
marxistisch-kommunistisch und national-
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konservativ) orientiert sich zwar am 
Partelenspektrum, ohne aber direkt 
Parteipraferenzen oder gar Wahlabsich
ten zu erfragen. 

Die Studierenden in Ost wie West stim
men am haufigsten mlt grun-alternativen 
und sozlal-demokratlschen Grundposi
tionen uberein, Im Westen noch etwas 
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haufiger als im Osten. Jewells weit mehr 
als die Halfte bekundet, daB sie den 
Positionen dieser beiden politischen 
Richtungen zustimmt. 

Liberale und christlich-konservative 
Grundpositionen sind unter den Studie
renden umstritten, wobei christlich-kon
servative Positionen von ihnen noch 
weniger geteilt warden. Unter den ost
deutschen Studierenden ist die Ableh
nung einer christlich-konservativen Poli
tik mit gut zwei Drittel noch starker als im 
Westen mit knapp Ober der Halfte. 

Sowohl national-konservative als auch 
kommunistisch-marxistische Grundposi
tionen warden von den Studierenden in 
Ost wie in West uberwiegend und in 
starkem MaBe abgelehnt. Dabei fall! die 
Ablehnung dieser jeweils ext re men poli
tischen Aichtungen (auch im eigenen 
Selbstverstandnis der jeweiligen Anhan
ger) bei den westdeutschen Studie
renden entschledener und einmutiger 
aus. 

In der Akzeptanz oder Ablehnung der 

politischen Richtungen bestehen zwi
schen den ost- und westdeutschen Stu
dierenden erhebliche Unterschiede. Be• 
sonders augenfallig sind die Unterschie
de bei den beiden extremen Grundposi
tionen : Kommunistisch-marxistische 
Positionen finden in den neuen Bundes
landern bel einem Viertel der Studieren
den an den Universitaten Zustimmung 
und Unterstutzung. Natlonal-konserva
tiven Positionen stimmen funf Prozent 
an den ostdeutschen Universitaten zu 
(weitere neun Prozent haben eine neu
trale Einstellung). 

Da in den neuen Bundeslandern die 
traditionellen politischen Grundrichtun
gen der Bundesrepublik Deutsch land wie 
christlich-konservativ, liberal und sozial
demokratisch weniger Akzeptanz er
fahren, ergibt sich eine starkerdurch die 
Extreme besetzte politische Meinungs
landschaft an den Hochschulen im Osten, 
und zwar auf der rechten wie auf der 
linken Seite. Es handelt sich zwar um 
Mlnderheiten, aber sie sind in ihrem 
Umfang durchaus relevant. 

Unterstutzung politischer Ziele: klare Hierarchie 

Die Unterstutzung verschiedener politi
scher Ziele durch die Studierenden waist 
eine klare Hierarchie auf. Die hochste 
allgemeine Prioritat erreichen drei Ziele, 
denen jeweils neun von zehn Studieren
de zustimmen: (1) Prloritiit des Um
weltschutzes vor wirtschaftlichem 
Wachstum; (2) Durchsetzung der 
vollen Gleichstellung der Frau in Be
ruf und Gesellschaft; (3) Stabilitiit 
der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhiiltnisse. Diese drei Ziele warden 
von den Studierenden in Ost und West 
gleichermaBen iri den Vordergrund ge
ruckt. 
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Bei vielen politischen Zielen bestehen 
zwischen west- und ostdeutschen Stu
dierenden zum Teil erheblich andere 
Gewichtungen. Dieostdeutschen Stu
dierenden setzen fast durchgangig (zu 
90%) auf die ,,schnelle Angleichung der 
Lebensbedingungen in den alten und 
neuen Bundeslandern". Dies ist fur sie 
ein besonders wichtiges Ziel. Ohne die
se Angleichung, womit nicht nur materi
elle Wohlfahrt, sondern auch demokra
tische Grundwerte und Gleichberechti
gung gemeint sind, lassen sich die 
verbreiteten Vorbehalte ostdeutscher 
Studierender gegenuber den politischen 
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lnstitutionen und gesellschaftlichen Ver
haltnissen im vereinten Oeutschland 
kaum ausraumen. 

0aneben heben sie einerseits eher Ziele 
konservativ-nationaler, andererseits 
sozialistisch-marxistischer Tradition her
vor und stimmen ihnen haufiger zu. Der
artige Ziele eher konservativer Richtung 
sind ,.harte Bestrafung der Kriminalitat" 
und ,.Bewahren der Familia in ihrer her
kommlichen Form"; Ziele eher nationali
stischer T onung sind .,Abwehr kultureller 
0berfremdung" und ,,Begrenzung der 
Zuwanderung von Auslandern". Dage
gen sind Ziele eher sozlalistischer Aus
richtung die ,,voile Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer im Betrieb" und die ,,Ab
schaffung des Privateigentums an lndu
strieunternehmen und Banken". Alie die
se Ziele finden bei den ostdeutschen 
Studierenden zum Tail weit mehr Unter
stutzung als bei den westdeutschen Stu
dierenden. Dies belegt, daB nicht nur in 
der Anhiingerschaft polilischer Rich
tungen die .,Extreme" im Rechts-Links
Spektrum im Osten starker vertreten 
sind, sondern daB auch in der ostdeut
schen Studentenschaft general! einzel
ne Ziele und Positionen aus dieser po
litischen Provenienz groBeren Anklang 
als im Westen finden. 

Die Befunde Ober die Zustimmung oder 
Ablehnung der Studierenden gegenOber 
den politischen Richtungen und Zielen 
!assen eine einheitliche politische Bin
dung oder ein gemeinsames Meinungs
blld in der Studentenschaft nicht erken
nen. In vielen Bereichen herrschen Dif
ferenzen vor bis hin zu politisch kontro
versen Posilionen. In der westdeutschen 
Studentenschaft hat in den 80er Jahren 
das AusmaB der Gegensatzlichkeit und 
die Tiefe mancher Kluft zwischen den 
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verschiedenen .,politischen Lagern" nach
gelassen. Zuruckzufuhren isl dies auf 
das Erlahmen links-altemativer Handlungs
potentiale (vor allem unter den Sozialwis
senschaftlern), auf das Abrucken von ,,so
zialistischen Zielpraferenzen" und auf den 
Ruckgang.,alternatlverWertuberzeugun
gen". lnsofern nimmt die westdeutsche 
Studentenschaftnunmehrinsgesamteine 
uberwiegend realistisch-pragmatische, 
eher moderate und weniger kritisch-al
ternative politlsche Grundhaltung ein. 

Im Gegenzug zu dieser Entwicklung in 
der westdeutschen Studentenschaft isl 
nach der Vereinigung eine starkere Dis
sonanz in den politischen Positionen zu 
den ostdeutschen Studierenden ein
getreten (und innerhalb der ostdeut
schen Studierenden selbst). Die ost
deutschen Positionen sind gekennzeich
net durch eine hiiufigere Vertretung ex
tremer FIOgel au! der rechten wie au! 
der linken Seite, sei es national-konser
vativer oder sozialistisch-kommunisti
scher Provenienz (vgl. gleichlautende 
Befunde bei Heublein/Bramer 1990). 

Die groBere politische Heterogenitat der 
Studierenden in den neuen Bundeslan
dern im Zusammenhang mil einer star
keren Priisenz extremer politischer Rich
tungen zeigt sich konkret auch in den 
politischen Zielvorstellungen. Sie isl ei
nerseits wohl dadurch begrundet, daB 
nicht wenige Studierende aus der ehema
llgen DOR mitderwestlichen politischen 
Parteienlandschaft, ihren Traditionen und 
ihren Programmen, noch weniger ver
traut sind. Andererseits dOrfte es auch 
daran liegen, daB ostdeutsche Studen
ten mil dem westlichen Modell einer 
offenen, konkurrierenden und kontrover
sen Demokratie in Teilen noch gewisse 
Schwierigkeiten haben. 
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Demokratische Prinzipien und politische Wirklichkeit 

Wesentliche Elemente demokratischer 
Gesellschaften sind das Recht auf Mei
nungs- und Demonstrationsfreiheit, das 
Vorhandensein einer kritischen Opposi
tion, die Auseinandersetzungen verschie
dener lnteressengruppen und die Ab
lehnung von Gewalt als Mittel der Lo
sung von Konflikten . Dies bezeichnet 
das Grundverstandnis einer pluralisti
schen, offenen und kontroversen, aber 
gewaltfreien Demokratie (vgl. Kaase 
1971 ). 

Die beiden fundamentalen Prinzipien der 
freiheitlichen Demokratie, einerseits die 
Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, 
andererseits die Ablehnung von Gewalt 
als Mittel der politischen Auseinander
setzung, finden unterden Studierenden 
in West wie Ost nahezu allgemeine Ak
zeptanz - ein wichtiger Konsens. 

Andere Prinzipien der Demokratie, die 
auf lnteressenvertretung oder eine op
positionelle Streitkultur abheben, war
den von den Studierenden nicht so um
fassend akzeptiert wie die beiden Grund
prinzipien. Und die Unterschiede zwi
schen Studierenden in Ost- und West
deutschland sind erheblich (Differenz 
von 11 bis 15 Prozentpunkten). Im We
sten bejahen jeweils nahezu zwei Drittel 
diese pluralen und kontroversen Ele-

mente der Demokratie, im Osten da
gegen nur etwa die Halfte der Studie
renden. Das andere Drittel, die andere 
Halfte sehnt sich offenbar nach mehr 
Harmonie, verlangt nach mehr ,,Gemein
schaft", sei es die eines starken Mannes 
oder die einer Partei? 

Das demokratische Verstandnis der 
Anhangerverschiedener politischer Rich
tungen ist andersartig bestimmt und 
konturiert. Hervorzuheben isl die unter
schiedliche Einstellung zur Gewalt. Ge• 
waltakzeptanz zur Losung von Konflik
ten findet bei beiden extremen Grund
positionen eher Anhanger, und zwar bei 
den National-Konservativen noch haufi
ger als unter den Kommunisten-Mar
xisten. Unter den Anhangern der ande
ren politischen Richtungen wird Gewalt 
ganz uberwiegend und strikt abgelehnt, 
auch unter den Anhangern grun-alterna
tiver Positionen. Von ihnen lehnen je
weils uber 90 Prozent Gewalt als Mittel 
der Politik ab; dagegen sind es unter 
den Marxisten-Kommunisten nur76 Pro
zent und unter den Rechts-Konservati
ven sogar nur 72 Prozent, d.h. ein Vier
tel oder sogar mehr von ihnen unter
schreibt nicht den demokratischen Pak! 
auf Verzicht von Gewalt als Mittel der 
Politik. 

Die deutsche Vereinigung; Erfahrungen und Urteile 

Emotional wird von der uberwiegenden 
Mehrheit der Studierenden die deutsche 
Einheit begruBt. Nahezu zwei Drittel der 
Studlerenden bejahen die Aussage: ,,lch 
freue mich, daB die Einheit Deutsch
lands hergestellt ist". Dennoch hat eine 
Minderheit gefOhlsmaBlge Vorbehalte: 
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Jeweils etwa ein Viertel der Studieren
den in West (26%) und in Ost (23%) teilt 
die Freude i.iber die Einheit Deutsch
lands nicht oder kaum. 

Nahezu vollige Einigkeit besteht in der 
Beurteilung daruber, wie die Einheitorga-
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nlsiert und vollzogen wurde: Jeweils 80 
Prozent der Studierenden in Ost und 
West beurteiien das ,,Management" der 
deutschen Einheitals,,MiBmanagement", 
etwa zwei Drittel sogar ganz entschie
den. Nur sehr wenige meinen, die Ein
heit sei richtig organisiert und gut vollzo
gen warden. Die Art der Vereinigung 
wird aus Sicht der west- wie der ost
deutschen Studierenden ganz ahnlich 
kritisiert (vgl. Bramer/ Duret 1992, S. 
927). 

Ein groBer Oissens zwischen den Stu
dierenden in Ost und West tritt zutage 
hinsichtlich der Auffassung, ob in der 
ehemallgen DOR mariches entstanden 
1st, das im geeinten Deutschland hatte 
erhalten bleiben sollen. Von den Studie
renden in den neuen Bundeslandern 
meinen fast alle (90%), es gabe mehr 
oder weniger Bewahrenswertes aus 
DDR-Zeiten; zwei Orittel bejahen dieses 
sogarganz entschieden. Die Studieren
den der alten Bundeslander sind in die
ser Fraga gespalten. 

Gesellschaftllche Verhaltnlsse Im Vergleich; 
ehemalige DDR und Jetzige Bundesrepubllk 

Der Vergleich gesellschaftiicher Verhalt
nisse zwischen der ehemaligen DOR 
und der jetzigen Bundesrepublik !assen 
zum Teil unterschiedliche Einschatzun
gen der Studierenden in Ost und West 
erkennen. Dabei sehen die ostdeutschen 
Studierenden die damaligen Verhiiltnisse 
in der DOR meist nicht so kritisch und 
negativ wie die westdeutschen Stu
dierenden. Und die Verhaltnisse in der 
jetzigen Bundesrepublik beurteilen sie 
teilweise weniger gunstig und positiv. 

So raumen die westdeutschen Studie
renden kaum ein, daB die DOR fort
schrittlich oderleistungsfahig war. Dem
gegenuber meinen die ostdeutschen 
Studierenden durchaus, daB es in der 
DDR-Gesellschaft fortschrittliche Zuge 
gab. DaB die jetzige Bundesrepublik 
sowohl weit fortschrittlicher als auch 
weit leistungsfahiger ist, darin sind slch 
die Studierenden in Ost und West al
lerdings einig. Ebenfalls besteht weitge
hend Einverstandnis daruber, daB die 
Verhaltnlsse in der jetzlgen Bundesre
publik weniger autoritar sind als in der 
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ehemaligen DOR. Jedoch beurteilen die 
ostdeutschen Studierenden die Verhiilt
nisse in der jetzigen BRO nicht so posi
tiv, was die Kennzeichnung als weniger 
autorltar betrifft. 

Besonders weit auseinander liegen die 
Urteile zwischen den ost- und westdeut
schen Studierenden hinsichtlich derCha
rakterisierungen der gesellschaftlichen 
Verhaltnisse als ,,human" oder als ,,so
lidarisch". Den westdeutschen Studie· 
renden erscheinen sie in der fri.iheren 
DOR kaum human und nurwenig solida• 
risch; dagegen bezeichnen viele Studie
rende im Osten die gesellschaftlichen 
Verhaltnisse in der DOR als human, sehr 
viele als solidarisch. Im Vergleich be
werten die ostdeutschen Studierenden 
das Leben in der jetzigen BRO als weni
ger human und als viel weniger solida
risch im Vergleich zurfruheren DOR. Sie 
charakterisieren die sozialen lebens
verhaltnlsse in der Bundesrepublik ne
gativer als die westdeutschen Studieren
den. 
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Verwirklichung gesellschaftlicher Grundwerte und Wohlfahrtsziele 

Die Aussagen der Studlerenden zur 
Verwirklichung der Grundwerte und 
Wohlfahrtsziele kennzeichnen die unter
schiedlichen Verhaltnisse und Lebens
lagen in den beiden Teilen Deutschlands 
in eindrOcklicherWeise - ebenso wie die 
unterschiedliche Sicht der Studierenden. 
Die westdeutschen Studierenden sehen 
im Wintersemester 92/93 alles in allem 
die Verhaltnisse In den alten Bundeslan
dern nur selten als defizitar, vor allem 
Freiheit, Wohlstand, wirtschaftliche Sta
bilitat und soziale Sicherheit erscheint 
fast alien verwirklicht. Im Hinblick auf die 
meisten Grundwerte und Wohlfahrtszie
le schatzen die ostdeutschen Studleren
den die Situation im Westen ahnlich 
gOnstig ein. Bedeutend kritischer sehen 
sie nur die Verwirklichung von sozialer 
Gleichheit und von Solidaritat in den 
alten Bundeslandern. 

tete Mangel an sozialer Sicherheit und 
wirtschaftlicher Stabilitat fur die ost
deutschen Studierenden (weniger der 
fehlende materielle Wohlstand). Diese 
Verunsicherung und lnstabilitat bestimmt 
weithin Situation und BewuBtseln der 
Studierenden im Osten, und zwar weit 
mehr, als es die westdeutschen Studie
renden annehmen. In der Sicht der Studie
renden handelt es sich bei den alten und 
neuen Bundeslandern um Teilgebietemit 
vollig verschiedenen Lebensbedingun
gen, nicht nur was die Wohlfahrtsziele 
angeht, sondern auch - und schwerwie
gender • was die Grundwerte betrifft. 

Die Einschatzung der gesellschaftlichen 
Verhaltnisse in der ehemaligen DOR im 
Vergleich zur jetzigen Bundesrepublik 
Deutsch land ebenso die Urtelle zur Ver
wirklichung gesellschaftlicher Grund
werte und Wohlfahrtsziele haben recht 
weit auseinanderliegende Muster der 

Verstandlicherweise beurteilen die west- gegenseitigen Bilder von Studierenden 
deutschen Studierenden die Verhaltnis- in West und Ost Ober den jeweiligen 
se in den neuen Bundeslandern weniger anderen Teil Deutschlands aufgezelgt. 
gunstig als die in den alt en Bundeslan- Sie sind ein Be leg Ober die Erfahrungen 
dern. Die ostdeutschen Studierenden in ganz unterschiedlichen Lebensver-
erfahren die Situation in ihren Landern haltnissen, sie sind zugleich ein Zeichen 
aber durchweg noch ungOnstiger: Sie fur manche MiBverstandnisse und Un-
erleben gr6Bere Defizite bei der Ver- terstellungen, die eine gesellschaftliche 
wirklichung demokratischer Mitbestim- Einigung im Sinne des ,.Zusammenwach-
mung und sozialer Gleichheit. Beson- sens" auch unter den Studierenden er-
ders problematisch ist der welt verbrei- schweren. 

Die europaische Integration: Hoffnungen und Befurchtungen 

Die europaische Integration findet an 
den westdeutschen Universitaten die 
meiste UnterstOtzung: 64 Prozent spre
chen sich dafur aus (darunter 42 Pro
zent sogar in starkem MaBe). An den 
ostdeutschen Universitaten fallt die Un
terstutzung deutlich geringer aus; nicht 
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einmal eine Mehrheit stimmt diesem 
politischen Ziel zu: 48 Prozent. 

Das ldealistische Eintreten fur ,.Europa" 
i.ibersieht leicht, daB mit der europal
schen Integration nicht nur Hoffnungen, 
sondern ebenso Befurchtungen ver-
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knupft sind. Linter den Studierenden 
Oberwiegen sogar in manchen Berei
chen die BefOrchtungen die Hoffnungen 
• ein bedenkliches Signal. Es isl nicht zu 
erwarten, daB sich Menschen tor eine 
politische ldee und Entwicklung starker 
engagieren, von deren Verwirklichung 
sie mehr Sorgen und Schwierigkeiten 
erwarten als Losungen von Problemen. 
Aulder politischen Ebene erwarten ins
gesamt nur 16 Prozent der Studieren
den in Deutschland mit der europai
schen Integration einen Gewinn an 
demokratischer Beteiligung. Aber 58 
Prozent befurchten ein Oberhandneh
men der zentralen Burokratle. Bei 
diesen Erwartungen an die Politik in 
einereuropalschen Union unterscheiden 
sich die ost-und westdeutschen Studie
renden kaum voneinander. 

Dem Versprechen, daB die europaische 
Integration zu mehr Wohl stand in all en 
Landern fuhren wird - die okonomische 
Ebene der Betrachtung - steht die 
Oberwiegende Mehrheit ebenfalls mit 
MIBtrauen gegenOber. Nur ein Vlertel 
der Studierenden halt dieses Verspre
chen fur realistisch. Dagegen erwartet 
fast die Halfte aller deutschen Studie
renden (46%) erhohte Risiken wirt
schaftllcher lnstabllitat; in den neuen 
Bundeslandern sogar knapp mehr als 
die Halfte (53%). 

Die groBere Skepsis der Studierenden 
in den neuen Bundeslandern trltt bei der 
Fraga nach dem .,europaischen Arbeits
markt'' noch deutlicher hervor. Sie be
fOrchten mil der europaischen Integra
tion elne zunehmende Arbeitslosig
keit, und zwar zu etwa der Halfte (47 
Prozent). In den alten Bundeslandern 
sind es dagegen viel weniger Studie-
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rende, die von einer zunehmenden Ar
beitslosigkeit in .,Europa" ausgehen: an 
westdeutschen Universitaten 27 Pro
zent. 

Bedeutsame Differenzen zwischen ost
und westdeutschen Studierenden be
stehen auch Im Feld der national-kultu
rellen Wah rung des ,.Deutschen". Unter 
den ostdeutschen Studierenden wird der 
,,Verlust der natlonalen ldentitat und 
Oberfremdung" Im europaischen Haus 
viel haufiger befOrchtet (zu 31 Prozent 
an den Universitaten). Diese Frage ist 
fur weit weniger Studierende Im Westen 
ein Problem: Nur 15 Prozent an den 
Universitaten meinen, daB die europal
sche Integration zu einem Verlust an 
nationaler ldentitat und zu Oberfrem· 
dung fOhre, die nationalen Besonderhei
ten Deutschlands gefahrdet waren. 

Viele Studierende in den neuen Bundes
landern konnen mit der ,.ldee Europa" 
noch nicht viel anfangen, sie ist Ihnen 
noch zu neu und fern. Sie beginnen 
offenbar erst allmahlich, sich auf den 
Verbund der europaischen Staaten ein
zustellen, der ihnen frOher ganz fremd 
war (vgl. auch Heublein/ Bramer 1990, 
S. 1400). Mil der Balance .,nationale 
ldentitat" und ,.Internationale Integrati
on", wie es die Bildung des europai
schen Hauses verlangt, tun sich die ost
deutschen Studlerenden zudem offen
sichtlich schwerer als die westdeutschen 
Studierenden. 

Allerdings ist davon auszugehen, daB 
bei den Studierenden im Osten (wie bel 
der Jugend in den neuen Bundeslandern 
insgesamt) Offenheit und Engagement 
fOrdie europaische Integration wohl dann 
erst in starkerem MaBe sich einstellen 
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werden, wenn vorher hinsichtlich der 
Lebensbedingungen, der sozialen und 
okonomischen Verhaltnisse, eine An
gleichung zwischen den beiden Teilge
bieten Deutsch lands erreicht worden ist. 
Sie wi.irde zugleich dazu beitragen, daB 
die Resonanz extremer politischer Posi
tionen in der ostdeutschen Studenten
schaft und manche anti-demokratischen 
Tendenzen sich abschwachen di.irften. 

Que lie: 

Dabei ware die .,Angleichung" nicht nur 
auf die materiellen Lebensverhaltnisse 
auszurichten, sondern hatte ebenso die 
Verwirklichung der demokratischen 
Grundwerte einzubeziehen und die An· 
gebote der politischen Partizipation zu 
verstarken. 

Tino Barge/, Dr., ist Mitarbeiter der 
Arbeitsgruppe Hochschulforschung 

an der Universitat Konstanz 

Tino Bargel: Studierende und Polilik im verelnten Deutschland (Bundesministerium filr 
Bildung und Wissenschaft: Reihe Bildung-Wlssenschaft-Aktuell 3/94). Bonn 1994. 
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Irene Lischka {Berlin): 

Stabilltat und Bewegung 
Studienabslchten von Gymnaslasten der neuen Bundeslander 

Das Bildungsverhalten in den neuen Bun
deslandern gibt AufschluB dari.iber, wie 
der wirtschaftlich-soziale Umbruch von 
der heranwachsenden Generation re
flektiert wird. lnsbesondere mit Blick auf 
die Bildungsplanung in den neuen Bun
deslandern sind Untersuchungen zu die
sem Thema unverzichtbar. SchlieBlich 
kann man sich dafi.ir keinerlei Trendfort
schreibungen bedienen, haben sich doch 
die Bedingungen fi.ir Bildungs- und Stu
dienentscheidungen gravierend veran
dert. Gleichzeitig erwiesen sich erste 
Annahmen, die von einem sehr bald 
identischen Bildungsverhalten in den al
ten und neuen Bundeslandern ausgin
gen, nicht als tragfahig. Vielmehr ist zu 
beobachten, daB die Bildungs- und 
Studienabsichten in unmittelbarer Folge 
des Umbruchs Schwankungen unter
liegen. Stabile Trends ergeben sich ver
mutlich erst nach langerer Konsolldierung 
der auBeren Bedingungen. 

Mil Bliek auf die Entwicklung des Hoch
schulbereichs interessieren in besonde
rer Weise die Studlenebslchten der 
ki.lnftigen Studienberechtigten (die ge
genwartig noch Schuler an Gymnasien 
sind). Diesem Gegenstand widmet sich 
die Projektgruppe Hochschulforschung 
in spezifischer Weise. So ist es unser 
Anliegen, bereits durch Befragungen in 
den 9. und 11. Klassen moglichst fruh
zeitlg die sich abzeichnenden Tenden
zen fur den Hochschulzugang zu ermit-
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teln. Dabei wird auch der fi.ir die neuen 
Bundeslander besonders relevanten 
Fraga nach Zusammenhangen zwischen 
der Wahl der gymnasialen Bildungsstu
fe und der Studienabsicht nachgegan
gen. Diese Arbeiten unterscheiden sich 
damitvon Untersuchungen anderer For
schungsteams, die die Studienabsich
ten unmittelbar vor oder nach dem Abi
tur analysleren. Gleichzeitig sehen wir 
unsere spezifische Aufgabe darin, die 
ermittelten Befunde indievon unsselbst 
erlebte Situation des Umbruchs im B11-
dungs- und Wirtschaftssystem einzu
betten und vor dem spezifischen histo
risch-soziali sationsbedingten Hinter
grund zu bewerten. 

Vor diesem Hintergrund fi.ihrte die Pro
jektgruppe Hochschulforschung Befra
gungen von Sch0lern in 9. und 11. Klas
sen im Abstand von einem Jahr an aus
gewahlten Gymnasien der neuen Bun
deslander durch. Die Erstbefragung 
bezog sich auf die Studienberechtig
tenjahrgange 1992 und 1994/95, die 
Zweitbefragung auf die Studienberech
tigtenjahrgange 1993/94 und 1995/96.1 

Die Ergebnisse dieser Stichproben wur
den, sofern moglich, den Resultaten von 
Abiturientenbefragungen bzw. statisti
schen Oaten zum Hochschulzugang ge
genubergestellt. Diese Gegeni.iberstel
lung erfolgte mit der Absicht der Besta
tigung bzw. Relativierung der Ergebnis
se der Stichprobenbefragungen, um 
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daraus mit hoherer Sicherheit Folgerun
gen ableiten zu konnen. 

Ziel dieser Untersuchung war es, 
- ein relativ aktuelles Bild von den Stu
dienabsichten der kommenden Studien
berechtigtenjahrgange zu erhalten, 

- in der Gegeni.iberstellung beider Be
fragungen sowie dem Vergleich zu Er
gebnissen von Abiturientenbefragungen 
die sich abzeichnenden Veranderungen 
und Entwicklungen zu analysieren und 

- unter Beri.icksichtigung des bisherigen 
Hochschulzugangs in den neuen Bundes
lander Folgerungen fi.ir ki.inftige Ent
wicklungen abzuleiten. 

Es istallerdings nachdri.ickllch darauf zu 
verweisen, daB die wahrend der Schul
zeit geauBerten Bildungsabsichten 
und -wi.insche nur als Hintergrund 
nachfolgender Bildungsentscheidun
gen, in die bekanntlich weitere Aspekte 
einflieBen, zu verstehen sind. 

gebnisse dieser Untersuchungen 
vorgestellt werden. 

1. In den neuen Bundeslandern 
wechseln seit Offnung der Bildungswe· 
ge mehr als 30 Prozent eines Altersjahr· 
gang in die gymnasiale Oberstufe. Das 
isl mehr als das Doppelte gegenuber 
den vormals moglichen Obertrittsquo
ten . Gleichzeitig ging die Studier
willigkeit von urspri.inglich mehr als 90 
Prozent wesentlich zuri.ick und konnte 
noch weiter sinken. Darauf verweist die 
Befragung der Gymnasiasten; deren 
Studierwilligkeit ist innerhalb eines Jah
res von durchschnittlich 74 Prozent auf 
66 Prozent waiter deutlich gesunken. 
Dieser Abfall um 8 Prozent entspricht 
dem der Ablturienten im gleichen Zeit· 
raum (Ri.ickgang von 67 auf 60 Prozent) 
und belegt gleichzeitig die bis zum Abitur 
noch waiter sinkende Studierwilligkeit. 
Es ist deshalb moglich, daB in den kom
menden Jahren auch der Anteil der Abi· 
turienten, die ein Studium aufnehmen, 

Nachfolgend sollen ausgewahlte Er- zunachst noch waiter sinkt. 

Ubersicht 1: Studierwilligkeit von Gymnaslsten und Abiturienten der neuen Bundes
lander nach Abiturjahrgang bzw. Klassenstufe (Anteil in Prozent) 

Studler
willlgkeit 

fest 
wahr
scheinl. 
Summa 

Abiturienten 

1991 • 1992** 1993 ... 

50 

28 
78 60 59 

/AbiturientE!n 1991 /, S.50 

Gymnasiasten 
Befragung 1 

Abijg. Abijg. 
1992 94/95 
11 . Kl. 9. Kl. 

31 

42 
73 

23 

52 
75 

/Studlen· und Berufswunsche (1992)/, 5 .12 
/Studien- und Berufswunsche (1993)/, S.12 

20 

Gymnasiasten 
Befragung 2 

Abijg. 
93/94 
11. Kl. 

24 

39 
63 

Abijg. 
95/96 
9. Kl. 

24 

44 
68 
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Allerdings ist nicht auszuschlieBen, daB 
der Ruckgang der Studierwilllgkeit man
gels fur Abiturienten attraktiver Lehr• 
stellen gebremst wird. Ferner konnte 
(analog zur Entwicklung in den alten 
Bundeslandern) mitzusatzlichen Studien
bewerbungen nach Phasen beruflicher 
Tatigkeit gerechnet werden. Damit ist 
wahrscheinlich, daB die Studierwilligkeit 
der Abiturienten zwar zunachst weiter 
rucklaufig sein wird, jedoch nicht In sol
chen GroBenordnungen, wie sie die Be
fragung der Gymnasiasten ergab. 

Eine stabile GroBe von durchschnittlich 
25 Prozent bildet in allen betrachteten 
Abiturjahrgangen die Gruppe, die unbe
dingt studleren will. Variabel und stark 
von auBeren Bedingungen abhangig 

scheint dagegen die Gruppe, die wahr
scheinlich studieren will (siehe Ober
sicht 1 ). 

2. lnsgesamt ist die Anziehungskraft 
nichtakademlscher Bildungswege nach 
dem Abitur gestiegen. Diese Entwick
lung erklart sich zumindest tei lweise 
daraus, daB solche Alternativen zu DDR
Zeiten kaum bestanden und jetzt offen
bar verstarkt bewuBt wahrgenommen 
werden. Gleichzeitig di.irften aber vor 
allem die Unsicherheit qualifikatlonsge
rechter Arbeit nach einem Studium so
wie die finanziellen Belastungen eines 
Studiums (auf die die ostdeutschen Fa
milien nicht vorbereitet slnd) wesentll
che Ursachen sein. 

Oberslcht 2: Absichten der Gymnasiasten fi.ir das erste Jahr nach dem Abitur im 
Vergleich von Erst- und Zweitbefragung (Anteil in Prozent) 

Absichten Gesamthelt der befragten Nurstudierwlllige 
Gvmnasiasten 

Befrag. 1 

Studieren 43 
Berufsaus-
bildung/Lehre 34 
prakt. Arbeit 11 
Geld verdienen 5 
Sonstiges 8 

100 

Mil sinkender Studierwilligkelt wachst 
bei Gymnasiasten insbesondere der 
Wunsch, nach dem Abltur eine Lehre 
aufzunehmen (Anstieg von 34 auf 41 
Prozent) oder einer anderen Beschaf-
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Gymnaslasten 

Befrag. 2 Befrag. 1 Befrag. 2 

33 57 50 

41 14 16 
12 14 17 
4 6 5 
11 9 13 

100 100 100 

tigung nachzugehen. Das gilt auch fi.ir 
die studierwilligen Gymnaslalschi.iler, von 
denen nur noch 50 Prozent unmittelbar 
nach dem Abiturmltdem Studium begin
nen wollen (Erstbefragung: 57 Prozent). 
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Dabei ist der Anteil unter den Mannern 
mit 56 Prozent nach wie vor hoher als bei 
den Frauen mit 46 Prozent. 

3. Die sinkende Studierwilligkelt in den 
neuen Bundeslandern steht in Zusam
menhang mit den Grunden der Ent
scheidung fur die gymnasiale Bil
dungsstufe. Einerseits stehen die Schu
ler in hohem MaBe hinter dieser Ent
scheidung, streben das Abitur selbst an. 
Andererseits stehen dahlnter in wach
sendem Umfang auch der Willen der 
Eltern (Anstieg von 24 auf 41 Prozent 
innerhalb eines Jahres), fehlende Lehr
stellen (Anstieg von 19 auf 29 Prozent) 
und eine wachsende Unsicherheit Ober 
den spateren Lebensweg (Anstieg von 
36 auf 39 Prozent). Die Untersuchung 
belegte in erwarteter Weise, daB Schu
ler, die sich wegen fehlender Lehrstellen 
und Unsicherheit uber ihren spateren 
Lebensweg fur das Gymnasium ent
schieden, Oberdurchschnittlich oft keln 
Studium beabsichtigen. Dagegen wirkt 
sich der starke EinfluB der Eltern bei der 
Entscheidung furs Gymnasium tenden
ziell eher studienmotivierend aus. Die 
Unterschiede nach dem Geschlecht sind 
in dieser Hinslcht relativ gering. 

In jenen neuen Bundeslandern mit der 
derzeit geringsten Studierwilligkeit 
(Brandenburg, Mecklenburg-Vorpom
mern) wurde die Entscheidung fur die 
Gymnasien haufiger als in den anderen 
Bundeslandern durch fehlende Lehrstel
len und fehlenden eignen Willen zum 
Abitur begrundet. Damit ist dort die 
Entscheidung fur die gymnasiale Bil
dungsstufe offenbar starker als in den 
anderen neuen Landern von auBeren 
Zwangen getragen. 
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4. Bai den SchOlern der 11 . Klassen 
und bei den Frauen ist der Ruckgang der 
Studierwilligkeit(Anteil der Studierwil
ligen unter jewells 100 Gymnasiasten 
bzw. 100 Gymnasiastinnen) aus
gepragter als in den 9. Klassen und bei 
Mannern. Von den Schulern 11. Klassen 
wollten bei der Erstbefragung 73 Pro
zent, bei der Zweitbefragung 63 Prozent 
studieren. Von 100 befragten Gymna
siastinnen wollten bei der Erstbefra
gung 74 Prozent, bei der Zweitbefra
gung 63 Prozent studieren. Zwischen 
beiden Befragungen haben sich die Un
terschiede bezuglich des Bildungsver
haltens und der Studienabsichten von 
Mannern und Frauen insgesamt etwas 
ausgepragt. 

Trotz der bei Frauen etwas starker ge
sunkenen Studierwilligkeit sind sie ab
solut sowohl an den Gymnasien als 
auch kunflig an den Hochschulen In der 
Oberzahl • sofern sie ihre derzeitigen 
Studienabsichten annaherend verwirkli
chen. Unter kunftigen 100 Abiturlenten 
der neuen Bundeslander sind ca. 60 
Frauen und 40 Manner bzw. 38 studier
wlllige Frauen und 28 studierwillige Man
ner. Unter 100 Studienanfangern aus 
den neuen Landern konnten dementspre
chend demnachst bis zu 58 Frauen und 
42 Manner sein. Dies bedeutet, daB in 
den neuen Bundeslandern die Bildungs
und Studierwilligkeit der Frauen absolut 
insgesamt wesentlich hoher ist als die 
der Manner. 

5. Die Studierwilligkeit entwickelt sich 
bi slang in den einzelnen neuenBundes
landern leicht unterschiedlich. Die 
Befragung der Gymnaslasten und die 
Abiturientenbefragungen (Statistisches 
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Bundesamt und HIS) ergaben zu unter
schiedlichen Zeitpunkten eine sowohl 
relativ stabile als auch Oberdurchschnltt
lich hohe Studierwilligkeit fur Berlin (0) 
und mit Abstand auch fur Thuringen. 
Besonders stark geht dagegen derzeit 
die relative Studierwilligkeit in Bran
denburg und Mecklenburg-Vorpommern 
zuruck. Die Entwicklung in Sachsen und 
Sachsen-Anhalt entspricht sowohl bei 
den Gymnasiasten als auch bei den 
Abiturienten am starksten dem Durch
schnitt der neuen Lander. 

6. Die Studienwunsche der Gymnasia
sten nach Fachergruppen haben sich 
innerhalb eines Jahres nur relativ wenig 
verandert, bzw. konkreter: Nur bei den 
Mannern gab es leichte Verschlebun
gen, wahrend die Studienfachwunsche 
der Frauen gegenOber der Erstbefra
gung fast unverandert sind. Auch zwi
schen Erst- und Zweitwunschen beste
hen kaum Unterschiede, was auf eine in 
der Gesamtheit relativ stabile Situation 
wahrend der Schulzeit deutet. Bei den 
Mannern stieg das lnteresse 
furRechts-, Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften von 34 auf 38 Prozent und 
fur Mathematik/Naturwissenschaften 
von 27 auf 31 Prozent. Weiter rucklaufig 
ist ihr lnteresse an lngenieurwissen
schaften (von 17 auf 11 Prozent). 

Trotz elner tendenziellen Annaherung 
der Studienwunsche und der Studienan
fangerstrukturen (nach Fachergruppen) 
an die in den alten Bundeslandern haben 
sich dabei In den neuen Bundeslandern 
auch Besonderheiten neu herausgebil
det (z.B. geringeres und waiter sinken
des lnteresse fur lngenieurwissenschaf
ten und Lehramtsstudiengange; hohere 
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und waiter steigende Nachfrage nach 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen
schaften). Arbeitsmarktrelevante Aspek
te und neue inhaltliche Ausrichtungen 
slnd vermutlich die vorrangigen Ursa
chen dieser Entwicklung. Nicht aus
zuschlleBen sind zusatzlich sozialisa
tionsbedingte negative Bewertungen je
ner Studienfacher, fur die vormals in 
besonderer Weise geworben wurde 
(z.B. lngenieurwissenschaften und Lehr
amt). 

Die GrOnde fur die beabsichtigte Stu
dienfachwahl haben sich in den zuruck
liegenden Monaten wenig verandert. 
Nach wie vor steht das lnteresse am Fach 
im Vordergrund, gefolgtvon Grunden, die 
aus den Perspektiven nach dem Studium 
resultieren. Fur Manner hat dieser per
spektivische Blick allerdings einen hohe
ren Stellenwert bekommen als fur Frau
en, in der Erstbefragung bestanden dies
bezuglich noch keine Unterschlede. 

7. Wesentlich hat sich allein innerhalb 
nur eines Jahres das lnteresse fur die 
die einzelnen Hochschultypen verscho
ben, wobei sich allerdings Ober 30 Pro
zent der Befragten dazu noch keine 
Meinung bildeten. Deutlich gestiegen ist 
das lnteresse fur die Fachhochschu
len (von 10 auf 22 Prozent). Vor dem 
Hintergrund, daB sich 1993 bereits 30 
Prozent aller Studienanfanger fur die
sen Hochschultyp entschieden, obwohl 
die dalOr u.a. relevanten Studienberech
tigtenjah rgange In der Erstbefragung 
dalOr nur geringes lnteresse auBerten 
und nurwenig lnformationen bestanden, 
laBt diese Entwicklung eine in den kom
menden Jahren insgesamt waiter stei
gende Nachfrage nach den Fachhoch
schulen erwarten. 
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8 . Rucklaufig ist die Absicht, ein Stu
dium bzw. eine Ausbildung in den alten 
Bundeslandern aufzunehmen. Abwel
chend von der Erstbefragung bestehl 
nunmehr bereits wahrend der Gym
nasialschulzeit in zunehmendem MaBe 
von vornherein die Absicht, das Studlum 
in den neuen Landern zu beginnen. In 
den 11 . Klassen ging das lnteresse an 
einem Studium bzw. einer Ausbildung in 
den alten Bundeslandern sogar von 46 
auf 29 Prozent zuruck. 

Dabei ist gerade in diesem Pun kt auf die 
Relativilal von Absichlen zu verweisen: 

1993 nahmen etwa 13 Prozent der Stu
dienanfanger aus Ostdeutschland das 
Studium an Hochschulen der alten 
Bundeslander auf, obwohl von den Ab
ilurienlen 1992 noch ca. 48 Prozenl 
bzw. von den Abilurienten 1993 ca. 33 
Prozenl kurz vor dem Abitur diese Ab
slcht hatten. Angesichts der bisherigen 
Unterschiede zwischen Abslchten und 
Realilalen isl deshalb in den kommen
den Jahren mit einer waiter wachsen
den Verbleibsquote in den neuen Bun
deslandem (einschlieBlich Ost-Berlin) zu 
rechnen. Diese konnte aus gegenwarti
ger Sicht bis auf ca. 95 Prozent anstei
gen. 

Dabei sind die Unterschiede nach Bun
deslandern auBerordentlich groB, sie 
haben slch innerhalb eines Jahres auch 
in differenzierter Weise ausgepragt. Die 
Stichprobe bestaligte die Trends, die 
sich im Ergebnis der Abilurienlenbefra
gungen zeiglen. Damit wird signalisiert, 
daB sich die bisherigen unterschiedli
chen Entwicklungen in den einzelnen 
neuen Bundeslandern vorerst fortset
zen konnten. 
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Vor allem in Sachsen und ThOringen isl 
das lnteresse der Gymnasiaslen an den 
neuen Bundeslandern (zuzuglich Ost
Berlin) stark und stieg zwischen den 
Befragungen waiter. Dieses lnteresse 
gilt dabei wiederum fast ausschlieBlich 
dem heimatlichen Bundesland. Dage
gen waren vorerst nur 35 Prozent der 
befragten Stich probe aus Mecklenburg
Vorpommern auf die neuen Bundes
lander (zuzOgllch Ost-Berlin) orientiert. 
Das gilt wider Erwarten auch fur die 
Stichprobeausdem Land Brandenburg, 
trotz der wesentlich erweiterten Stu
dienangebote. Die befragte Stichprobe 
mochte zu 47 Prozent in Berlin (Ost u. 
West) und nur zu 19 Prozent im Land 
studieren (insgesamt fast 50 Prozent fur 
die neuen Landerzuzuglich Ost-Berlin) . 
Allerdings sind die Studienanfangerzah
len an Brandenburgs Hochschulen In 
den zuruckliegenden Jahren fast auf 
das Dreifache gestiegen. Anzunehmen 
ist, daB die Gymnasiasten noch wenig 
Ober die erst in jOngster Zeit wesentl ich 
erweiterten Studienmoglichkeiten im 
Land wissen (was angesichts der vor
maligen bescheidenen Hochschulland
schaft durchaus erklarbar ist) und damit 
erst in der ,.helBen" Phase der Studien
bewerbung entsprechende lnformatio
nen erhalten. 

9 . Teilweise erhebllch verandert haben 
sich allerdings dieMeinungenOberdas 
Studium in den alten bzw. neuen Bun
deslandern. Offensichtlich hat sich die 
Bewertung des Hochschulbereichs deut
lich zugunsten der neuen Landerver
bessert. Nur noch 18 Prozent sind von 
einem hoheresAusbildungsniveau (Erst
befragung: 37 %) und einem besser 
vermarktbaren StudienabschluB (Erst-
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befragung: 26 %) in den alten Bundes
landern Oberzeugt. Gleichzeitig wurde 
von den befragten SchOlern erstmallg 
auf men tale Unterschlede zwischen den 
alten und neuen Bundeslandern, auf die 
an ostdeutschen Hochschulen vermute
te qualiflziertere Betreuung und starker 
als Im Vorjahr auf die .,Nicht-Oberlast" 
verwiesen. 

lnsgesamt belegen die Untersuchungen, 
daB sich einzelne Absichten bzw. Mei
nungen von Gymnasiasten der neuen 
Lander innerhalb von nur einem Jahr 
deutlich veranderten. Gleichzeitig zeig
ten sich Positionen, die bislang relativ 
stab ii erscheinen. Es bleibt zu beobach
ten, inwieweit dies auch in den kommen
den Jahren der Fall sein wird und welche 
Folgerungen daraus abzuleiten waren. 
Aus den vorliegenden Untersuchungs
befunden ergeben sich aus gegen
wartiger Sicht folgende SchluBfolge
rungen: 

GegenOber Ausnahmeerscheinungen 
und Schwankungen, denen der Hoch
schulzugang in den neuen Bundeslan
dern unmittelbar nach dem Beitritt zur 
Bundesrepublik unterlag, deuten die Stu
dienabsichten der Heranwachsenden in 
Verbindung mit den tatsachlichen Stu
dienentscheldungen der Abiturlenten auf 
eine vorersl relaliv stetige Entwicklung 
des Hochschulzugangs hin. Vorausset
zung dafur isl allerdings auch eine Sta
bilitat der auBeren Bedingungen (z.B. 
Arbeilsmarkl). 

Die bisher getroffene Annahme, daB 
auch in den neuen Bundeslandern in den 
kommenden Jahren 70 bis 80 Prozenl 
der Sludienberechligten ein Sludlum 
aufnehmen, isl als Zielslellung der Bil-
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dungsplanung zur Annaherung der 
Lebensverhaltnisse in beiden Teilen 
Deutschlands zu bestaligen. Dabei 1st 
wahrschelnlich, daB die talsachl iche 
Entscheidung fur ein Sludium vorOber
gehend auf elne Spannbreite zwischen 
65 und 75 Prozent slnkt. Dlese Band
breite berOcksichtigt, daB in Anbetracht 
knapper Ausbildungsplatze auch ein Tei I 
der kOnftigen Studienberechtigten, die 
gegenwartig keine Sludienabsichten 
hegen, .notgedrungen" an die Hoch
schulen wechseln. Angesichts der er
heblich steigenden Abiturientenzahlen isl 
auch unter diesen Bedingungen in den 
nachsten Jahren mil einem betrachtlich 
steigenden Zustrom an die Hochschulen 
der neuen Lander zu rechnen (200 bis 
260 Prozent gegenuber 1989). 

Glelchzeitig ist dam it wahrscheinllch, daB 
ein GroBteil derer, die zur Zeit .,nur" eine 
Berufsausblldung planen, dieses Absicht 
revidieren und spater ein Studium begin
nen. Ende der neunziger Jahre konnlen 
dam it neben dem ohnehin prognostizier
ten Anstieg der Studlenanfangerzahlen 
ein zusatzlicher Ansturm auf die Hoch
schulen der neuen Lander einselzen. 

In den nachsten Jahren dOrfte der Anteil 
der Studienberechtigten Ostdeulsch
lands, der das Studlum an Hochschulen 
der alten Bundeslander beginnt, vermut
lich sin ken. Angesichts der zu erwarten
den steigenden Studienanfangerzahlen 
(demographisch bedingt) konnten damlt 
die absoluten Zahlen wie schon 1992 
und 1993 relativ konstante GroBenord
nungen (ca. 4Tsd.) haben. Im Unter
schied dazu ist, abgeleitel aus den bis
her erkennbaren Trends, mil einer stei
genden Anzahl von Studienberechtigten 
aus den alten Bundeslandern an Hoch-
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schulen der neuen Lander zu rechnen. 
Diese Entwicklung ist einerseits im Er
gebnis der zentralen Studienplatzverga
be zu erwarten. Es bestehen aber auch 
Hinweise darauf, daB die relativ gunsti
gen Studienbedingungen an ostdeut
schen Hochschulen eine leicht wachsen
de Anziehungskraft auf Studienberech
tigte aus den alten Bundeslandern be
kommen. 

Die Untersuchung bestatigte die von der 
Projektgruppe Hochschulforschung fur 
Prognosen zugrunde gelegte Annahme 
der rasch wachsenden Akzeptanz der 
Fachhochschulen. Sofern die diesbe
zi.iglich in den einzelnen neuen Bundes
landern bestehenden Ausbauziele plan
maBig realisiert werden, kann grund
satzlich erwartet warden, daB slch da
mit auch die Studienanfangerstrome ent
sprechend entwickeln. Allerdings ist auch 
weiterhin mit einer sehr unterschiedli
chen Nachfrage zu den einzelnen Stu
diengangen zu rechnen. 

Trotz der nachweislichen Unterschiede 
zwischen Studienfachwahl und urspri.ing
lichen Studienwi.inschen, offenbar im 
Ergebnis eher pragmatischer Aspekte 
und Zwange, ist auch in den kommen
den Jahren damit zu rechnen, daB sich 
ostdeutsche Studienanfanger etwas 
anders als westdeutsche nach Studien-

Anmerkung: 

fachern entscheiden. In den Wirt
schafts-, Rechts-und Sozialwissen
schaften konnten die Nachfrage noch 
waiter steigen, wahrend die fur lnge
nieurwissenschaften und Lehramts
studiengangen voraussichtlich welter 
rucklaufig sein wird. Ausgehend von bis
herigen Zyklen in der Nachfrage nach 
bestimmten Studiengangen ist allerdings 
sehr fraglich, ob diese Entwicklung be
standlg isl. Ende der neunziger Jahre 
ware auch eine Umkehr der Trends 
denkbar. 

Der Anteil der Frauen unterden Studien
anfangern aus den neuen Bundeslan
dern wird in den kommenden Jahren 
wahrscheinlich standig deutlich mehr als 
50 Prozent betragen. Bereits 1992 und 
1993 waren mehr als die Halfte aller 
Studienanfanger Frauen, obwohl sich 
bei die sen Jahrgangen der freie Zugang 
zur gymnasialen Oberstufe noch kaum 
auswirkte. Es sollte deshalb unbedingt 
dafur Sorge getragen warden, daB die
se hohe Bildungswilligkeit der Frauen 
genutzt und erhalten bleibt, indem auch 
die Studienbedingungen auf diesen ho
hen Frauenanteil zugeschnitten werden. 

Irene Lischka, Dr., ist Mitarbeiterin 
der Projektgruppe Hochschulfor

schung Berlin-Kar/shorst 

1 Die Dopplung der Jahrgange erglbt sich aus der zwolf- bzw. dreizehnjahrigen 
Schuldauer bis zum Abltur in den einzelnen neuen Bundeslandern. 
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Ronald Freytag (Berlin): 

Studenten - elne konfliktfreie Gemeinschaft? 
Zu elnlgen psychologlschen Wurzeln der baslsdemokratlschen 

Studentenrate-Bewegung an ostdeutschen Hochschulen 

.,Vergangenheitsbewaltigung" ist eine 
Forderung der Stunde. Doch sooft sie 
erhoben wird, sooft findet sich ein erho
bener Zeigefinger gegen die Verwen
dung des Terminus. Mlt manchmal 
schwer verstandlicher lnbrunst wird die 
.,Bewaltigung" als das Etikett des ir
gendwie falschen Um gangs mit unserer 
Geschichte gebrandmarkt, und meist 
zugleich die ,,Aufarbeitung" als das Eti
kett tor die bessere Art gepriesen. Mir 
personlich ist die moralische Entri.istung 
gegen dieBewaltigung immer ein wenig 
schleierhaft geblieben, obgleich ich frei
lich kaum an der Redlichkeit der Entri.i
steten zweifeln mochte. Und doch geht 
der Streit um das passende verbale 
Label in die falsche Richtung. Definitiv 
sollte sich die Diskussion nicht um die 
Worte, sondern um die hinter Ihnen ste
henden begrifflichen Konzepte drehen. 
Dann konnte sich zum Beispiel schnell 
herausstellen, daB die Bewaltigung auf 
die Bearbeitung der emotionaien Wider
stande zielt, die sich elner konsequen
ten Aufarbeitung entgegenstellen. So 
gesehen wird das eine so wichtig wie 
das andere. 

Das gilt insbesondere tor den selbstkri
tischen Um gang mit der eigenen sozia
len ldentitat, und das wird auch sichtbar 
an der publizistischen Behandlung der 
DDR. WahrendTexte, die eine beliebige 
Fremdgruppe mehr oder weniger sach-
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lich einer kritischen Wertung unterzie
hen, ganze Bibliotheken WIien, bleibt 
der kritische Umgang mit der eigenen 
sozialen Gruppe die Ausnahme. Es ist 
offensichtlich zu schmerzhaft, wenn auf 
der Suche nach den Ursachen, den 
,,Schuldigen" fur Fehlentwicklungen in 
der Vergangenheit ganz plotzlich eine 
sehr unerwarteter Fund gemacht wird: 
das WIR. Bis wirgelernt haben werden, 
auch mit solchen Erkenntnissen often 
umzugehen, wird noch eine Menge Ar
bait zu verrichten sein: Aufarbeitung und 
Bewaltigung. 

Das genannte Manko gilt auch fur das 
Thema Studenten in der DOR. Und es 
gilt fur das Buch ,,Kinder des Systems" 
von Malta Sieber und Ronald Freytag, 
das 1993 Im Morgenbuch Verlag Berlin 
erschienen isl. Dabei stellte sich gerade 
dieses Buch das Ziel, neben der Doku
mentation der Rolle der Studenten auch 
Wurzeln furderen Verhalten in derWen
de aufzuzeigen. Aber sosehr sich der 
Band auch um Objektivitat bemuht, er 
erliegt schlieBllch doch dem Rechtferti
gungszwang der ldee, der sich die bel
den Autoren gemeinsam mit der ersten 
,,Wendegeneration" von politisch akti
ven Studenten verschrieben hatten: der 
I dee von basisdemokratisch organisier
ten, von der Basis getragenen und poli
tisch wirksamen Studentenraten. Das 
ist vielleicht verstandlich, doch es ver-
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baut den Weg zu der Erkenntnis, da(3 
das Scheitern dieser ursprOnglichen Stu
dentenrats-Konzeption nicht nur folge
richtig und vorhersehbar war, sondern 
vor ailem begr0f3enswert. Das soil im 
folgenden begri.lndet werden. 

Niemand, der in der Zeit des Umbruchs 
an elner der Hochschulen der ODA po
litisch aktiv war, konnte Obersehen, da(3 
unter den studentischen Bewegungen 
ein politisches Modell eindeutig bevorzugt 
wurde: An ailen Einrichtungen wurden 
Studentenrate gegrOndet. Dieses Ge
schehen ist uns so gelaufig, daf3 wir 
leicht geneigt sind, es tor trivial zu hal
ten. Das ist es jedoch keinesfalls. Denn 
Alternativen dazu waren durchaus be
kannt. Studentenvereine, gewerkschaft
lich organisierte Gruppen, Studen
tenbOnde u. a. Modelle wurden in den 
frOhen Tagen des Umbruchs (Septem
ber und Oktober 89) gleichberechtigt 
mitdiskutiert und zum T eil auch realisiert 
(vgl. PASTERNACK, 1992, S. 24f). Doch 
ihr Einfluf3 auf die Wende an den Hoch
schulen und tor die Zeit unmittelbar da
nach ist sehr unwesentlich geblieben1• 

Warum also haben sich auf Dauer keine 
studentischen Gewerkschaften gebildet, 
warum gibt es keinen originar ostdeut
schen Studentenbund von Bedeutung, 
vor allem aber: warum wurden die stu
dentischen lnteressen nirgends in der 
Ex-DOR nach den Prinzipien der par
lamentarischen Dem okra tie organisiert? 
Da eine zufailige Haufung der Rate-I dee 
bei etwa 50 verschiedenen Hochschulen 
hochst unwahrscheinlich ist, mu(3 es 
Krafte gegeben haben, die das Model! 
Studentenrat gegenOber den anderen 
Modellen massiv bevorteilten. Es lohnt 
sich auch heute noch, Ober diese Krahe 
nachzudenken. 
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ROckbllckend fallt zunachst auf, dal3 die 
faktische Bedeutungslosigkeit von Al
ternativen zum Studentenrat fOr die da
mallgen politischen Aktivisten, also auch 
tor den Autor dieses Textes, fast keine 
Rolle spielte. Wurde sie Oberhaupt zur 
Kenntnis genommen, dann ailenfalls als 
(fur Oberflussig gehaltene) Rechtferti
gung des Konzepts ,.Studenten rat". Die
se etwas selbstgerechte Haltung kommt 
z. B. in einem Grundsatztext,.zum Selbst
verstandnis der Studentenrate" zum 
Ausdruck2

, der vom StuRa-Kongrel3 in 
Dresden 1990 ohne nennenswerte De
batte angenommen wurde (vgl. dazu 
UnAUFGEFORDERT, die Studentenzei
tung der Berliner Humboldt-Universitat, 
1990, Nr. 11, S. 6). M. SIEBER, damals 
Sprecher des Stu Rader Humboldt-Uni
versitat, bezeichnete auf der Studenten
demo am 17. November 1989 auf dem 
Bebel-Platz in Berlin das Ratesystem 
als ein Mode II, das sogar Ober die Gren
zen der Hochschulen hinaus allgemeine 
politische Bedeutung gewinnen konnte 
und drOckte damit sicher die Hoffnung 
der Mehrheit seiner Mitstreiter aus. 

In starkem Kontrast zu diesem dezidiert 
zur Schau getragenen Selbstbewuf3t
sein entwickelte sich das gepriesene 
Mode II jedoch in entgegengesetzte Rich
tung. Die Beteiligung an Gremien der 
studentischen Selbstverwaltung sank in 
erheblichem Maf3e, mOhsam ertrotzte 
studentische Sitze in akademischen 
Gremien blieben unbesetzt, und selbst 
bei der Wahlbeteiligung wurde der an
fangs so gering geschatzte Durch
schnittswert westlicher Unis sehr bald 
zum Regelfall. 

Heute fall! das konkrete Bild von Hoch
schule zu Hochschule verschieden aus. 
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Wahrend z.B. an der Humboldt-Uni der 
Studentenrat endgOltig verschwunden 
ist, haben sich an anderen Einrichtungen 
Ratsstrukturen fest etabliert. Zurn Teil 
sind Studentenrate in den Landeshoch
schulgesetzen als lnteressenvertreter 
verankert. 

Doch auch wenn immer wieder einzelne 
engagierte Kommilitonen tor die studen
tischen lnteressen eintreten, ist von den 
selbstbewuBten Vorstellungen einer 
neuen politischen Kuitu, auf breiter 
Basis praktisch keine Rede mehr, und 
nur von diesem Abschied 1st die Rede in 
diesem Beitrag. Es kann kein Zweifel 
bestehen, daf3 sich aus dieser Sicht 
unsere damaligen Annahmen nicht nur 
als falsch, sondern als in fast grotesker 
Weise wirklichkeitsfern herausgestellt 
haben. 

Diese Kombination, die fast zwanghafte 
Installation von Ra ten in all en Hochschu
len und die praktische Bedeutungslosig
keit dieser Rate kurze Zeit spater, be
dart einer Erklarung. Es scheint fast, als 
seien wir damals ,.ferngesteuert" gewe
sen, nicht wirklich fahig, die Vor- und 
Nachteile all er uns im merhin bekannten 
Alternativen zu durchdenken. Der Ge
danke drangt sich auf, daf3 wir starker 
noch, als wires uns je bewuf3t waren, in 
einem System von ldeen gesteckt ha
ben, das eine Alternative zum Ratesy
stem kognitiv (und vielleicht auch emo
tional) einfach nlcht zulief3. 

Die Fraga, warum es zu einer solchen 
Bevorzugung der Rateidee gekommen 
war, 1st verschiedentlich gestellt, insge
samt jedoch eher am Randa behandelt 
worden (vgl. z .B. FOLLER, 1991 , 
S. 60 ff, PASTERNACK, 1992, S. 24 f). 
Bei SIEBER/FREYTAG (1993) warden 
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mehrere Antworten gegeben: 
- die Bekanntschaft der Studenten mit 
dem Ratemodell und dessen Faszinati
onskraft der ,.direkten Vertretung" ohne 
Umwege Ober politische Gruppierungen 
(S. 130 f) , 
- ldeologiemOdigkeit (S. 136), 
- der Zwang zur Abgrenzung gleichzeitig 
von der FDJ wie von der ,.Deutschland 
einig Vaterland" skandierenden Menge 
($. 208 f). 

Obwohl damit sicher einlge relevante 
Punkte angesprochen sind, kann der 
Erklarungswert der Argumente noch nicht 
voll befriedigen. Denn Demokratiedefizit 
und die Abgrenzung von den Strukturen 
der alten staatsnahen Organisationen 
muf3ten nicht zwangslaufig zur Bildung 
von Ratestrukturen tohren, und die 
ldeologiemOdlgkeit sch lug nur zu schneil 
in generelle PolltikmOdigkeit um. Und die 
Bekanntschaft mit dem Ratemodell war 
fur die Mehrheit der Studenten eher 
theoretisch und bar jeder praktischen 
Erfahrung. 

Daher soil jetzt ein weiteres Argument 
hinzugefOgt warden, tor das ein kurzer 
Ausflug in die politische ldeengeschich
te Deutschlands von Nutzen ist (von 
KROCKOW, 1990, besonders S. 57 ff). 

Als zeitlichen Ausgangspunkt wahlen wir 
In etwa das sog. Wilhelminische Zeital
ter, also die Regentschaft Wilhelms II. 
von 1888 bis 1918. In dleser Phase lag 
der bekannte Widerspruch zwischen der 
wirtschaftlich kapitalistischen Entwick
lung und der politisch monarchistischen 
Staatsform im Deutsch land in voller Klar
heit zutage. Das deutsche BOrgertum, 
okonomisch stark und aufstrebend, ist 
politlsch eher machtlos und hat nicht das 
notwendige SelbstwertgefOhl, an dieser 
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Ohnmacht etwas zu andern. Typisch fOr 
diese Situation ist nicht nurdas fehlende 
burgerliche SelbstbewuBtsein, sondern 
eln ausgepragter burgerlicher Selbst
haB, die Sehnsucht nach Aristokratie 
(des Blutes, des Geistes), Loyalitat 
gegenuberdem Kaiserreich, Nationalis
mus und Verachtung der burgerlichen 
Demokratie an dessen Stelle. Verach
tung der burgerlichen Demokratie heiBt 
dabei immer auch Ablehnung und Ver
achtung der Staaten, die diese repra
sentieren: besonders Frankreichs und 
Englands, aber auch der USA. 

Gagen die Trager dieser Geisteshal
tung gibt es zwar eine romantisch ge
farbte Protestbewegung der Jugend, 
doch auch In dieser finden sich kaum 
demokratische Konzepte, sondern ne
bulose Naturmystizismen. lhren Aus
druck finden die Kritiker dieser Zeit viel
mehr in einem Buch Ferdinand TON
NIES (1887). Es trifft den Nerv der Zeit, 
weil es die verschwommenen Vorstel
lungen irgendwie zu bundeln scheint und 
in den Gegensatz Gemeinschaft vs. 
Gesellschaft gieBt. Gemeinschaft, das 
meint einen .,lebendigen Organismus", 
das NatOrliche, wogegen Gesellschaft 
eine .,ideelle und mechanische Bindung" 
darstellt, mithin das Kunstliche, Artifizi
elle. Gesellschaft, das ist die burgerli
che Gesellschaft franzosisch-englischer 
Pragung, Freiheit, Gleichheit, Bruder
lichkeit, oder, um es negativistisch zu 
sagen, Habsucht, Egoismus, lndividua
lismus. Gemeinschaft, das ist Einer fur 
Alie, Alie fOr Einen, das ist eine heere 
ldee, an deren Verwirklichung alle soli
darisch mitwirken, das ist spater eine 
der Wurzeln fur .. ein Volk, ein Reich, ein 
Fuhrer". Wenigstens bezuglich der Hal
tung zur burgerlichen Freiheit und In-
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dividualitat findet sich also im Grunde 
die gleiche ablehnende Attitude bei Kri
tlkern wie Kritisierten in der Ara des fru
hen Nationalstaates. (Alles vial differen
zierter bei KROCKOW, 1992, S. 34 ff.) 

Dieses Element der MiBachtung bur
gerlicher Grundwerte ist gewiB konsti
tuierend fur das deutsche Nationalgebil
de Bismarckscher Pragung schlechthin. 
Dabei bestand diese Affinitat zur (etwas 
spater) monolithischen Volksgemein
schaft sicher bei den ostelblschen Jun
kern, uberhaupt bei den nationalstaat
lich orientierten PreuBen viel ausgeprag
ter, als das bei den eigenstaatlich orlen
tierten, katholischen GroBbourgeois des 
deutschen Westens der Fall war. Nur 
deshalb, so eine These von TORGAU 
(1986), kam es zur Teilung Deutsch
lands: Nach dem Krieg wurde der uni
formstrebige (im bildlichen und abstrak
ten Sinne) Osten gekappt und die anti
westliche Geisteshaltung Im Rest des 
Landes langsam geandert. Wann auch 
das burgerlich-demokratische Denken 
in der al ten Bundesrepublik nur langsam 
Einzug hielt, so war doch immerhin eine 
Bewegung erkennbar. HABERMAS hat 
diese Anbindung an die westlichen Denk
traditionen als elnen .,tiefgreifenden in
tellektuellen Bruch" bezeichnet (1993, 
S. 3) und als Grundlage fur eine zumin
dest tellweise Demokratisierung der 
Bundesrepublik gewurdigt. 

Im Osten dagegen blieb das Denken 
noch viel starker den alten Wurzeln ver
haftet (GREIFFENHAGEN & GREIF· 
FENHAGEN, 1994). Mehr noch, als es 
den Ex-DDR-Burgern allgemein bewuBt 
ist, war die Geisteshaltung in der DOR 
von der romantisch-preuBischen Erb
schaft beeinfluBt. Zwar wurden ein paar 
Symbole mit groBer Geste beseitigt 
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(z. B. Friedrich der GroBe von Unterden 
Linden entfernt), doch auch das ge
schah nur zeitweise. Mit der Renais
sance des PreuBentums in der Mitte der 
siebziger Jahren (DEMPS, 1994, S. 47) 
wurde nur ideologisch nachvollzogen, 
was realpolitisch nie aufgehort hatte zu 
existieren: Mit dem zentralistischen 
Obrlgkeitsstaat, mit dem politischen 
System des ,,demokratischen Zentralis
mus" war nichts anderes entstanden als 
eine neue Spielart des alten, antiwestli
chen Gegenentwurfes. Mitanderem Hin
tergrund, das 1st klar, und auch mit 
einem neuen System von Utopian, das 
sich zum Bsp. vom raumlichen Expan
sionsstreben grundsatzlich verabschie
dete. Und doch will mir scheinen, daB 
die Ostdeutschen, die PreuBen, die spa
teren DD A-Burger viel von der Elnheits
Geisteshaltung, die die DOR ausmachte, 
bereits in sich trugen. Nicht mehr Fuhrer 
befiehl, wir folgen, sondern Die Lehre 
von Marx isl allmachtig, weil sie wahr isl 
· nur ja keine Konkurrenz der ldeen. 
Nicht mehr Volksgemeinschaft, sondern 
das Kollektiv - nur nicht das lndividuum. 
Das polltische System der DOR basier
te zu einem bestimmten Teil auch auf 
dem Hang zur Uniformitat und konser
vierte ihn, und die spateren Generatio
nen bekamen diese Haltung mit dem 
DDR-Einheitsbabybrei .. Milasan" buch
stablich zu schlucken. 

Gemeinschaft gegen Gesellschaft - die 
alten Ressentiments bekamen einen 
neuen, antikapitalistischen Anstrlch und 
waren doch im Kern die selben. 

Diese Haltung wurde auch vial weniger 
attackiert, als man vermuten konnte, 
weder 1953 noch 1989. Zwar gehorte 
Unzufriedenheit mit dem und Kritlk am 
,,System" immer zur DOR. Aber diese 

hochschule ost mai/juni I 994 

Kritik bezog das herrschende Uniforml
tatsprinzip nicht ein. Typisch war z. B. 
die Kritik an der schlechten materiellen 
Versorgung oder an den Reisebeschran
kungen. An Platz Eins der politlschen 
Unzufriedenheiten stand die katastro
phale lnformationspolitik der SEO, die 
aber gleichsam als Reflex der gesamten 
Unzufriedenheiten gesehen werden muB. 
Kritik daran, daB man keine polltlsche 
Partei grunden durfte, war dagegen nur 
hochst selten im Alltag zu horen, und das 
lag sicher nicht allein daran, daB die 
Grundung einer Partei kein alltagliches 
Unterfangen ist. 

Die Studenten freil ich, um langsam wie
der auf unser eigentliches Thema zu
ruckzukommen, durfen immerhin tor sich 
reklamleren, im letzten moglichen Mo
ment diese apolitische Kritik hinter sich 
gelassen zu haben. Doch auch viele 
Studenten hatten so viel Milasan-Ein
heltsbrei geschluckt, daB ihr Blick verklei
stert war. So ergab sich aus der Unzu
friedenheit mit dem antidemokratischen 
System der DDR(-Hochschulen), aus 
der zeitweiligen Erfahrung politischer 
Aktivitat einer breiten Basis und aus 
unserer schleichend eingeloffelten anti
westlichen Haltung eine besondere Mi
schung. Sie verhinderte das eindeutige 
politische Bekenntnis zum System der 
parlamentarischen Demokratie westli
cher Pragung, und setzte ein verquastes 
Mode II der .. Gemeinschaft", das im Grun
de hinter der Klarheit und Logik und der 
Menschenkenntnis der Franzosischen 
Revolution hinterher hinkte, an seine 
Stelle. Statt der Konkurrenz politischer 
ldeen wurde die Konkurrenz der Fuh
rungspersonlichkeiten ins Zentrum ge
ruckt. Der KIOgste, der Durchsetzungs
fahigste, der Demokratischste, derdazu 
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vielleicht noch am besten reden konnte, 
der sollte der Chef sein. Weil das aber 
irgendwie nicht gut klang, durfte er sich 
nur Sprecher nennen und nur sprechen, 
was die Basis dachte. 

Wie die Basis zu elner einheitlichen 
Meinung kommen sollte, war uns unklar 
und - wenn wir ehrlich sind - auch 
ziemlich egal. Wirwaren schlieBlich alle 
Studenten und sollten damit per defini
tionem die gleichen I nteressen und Zlele 
haben. Im Namen der Demokratie und 
ganz ehrlich von der Richtigkeit unseres 
Weges Oberzeugt, negierten wir die wich
tigste mentale Voraussetzung demo
kratischer Politik: die Anerkennung der 
Existenz von nicht endgi.iltig vermittelba
ren Konflikten. Statt diesen Konflikten 
ein Forum zu schaffen, das ihre Losung 
unter Minimlerung der Ungerechtigkeit 
gegeni.iber den Unterlegenen ermog
licht, schufen wir ein System, das grup
peninterne Konflikte praktisch auBer acht 
lieB und sie damit (da sie ja doch exi
stleren) einer fast zufalligen Losung zu
fuhren muBte: ein System, das Macht
miBbrauch durch lnformationsmonopol 
einiger weniger, Kungeleien, Undurch
sichtigkeit der Ziele und Motive der stu
dentischen ,,Politiker" usw. usf. in weit
aus starkerem MaBe hervorbringen 
muBte, als dies beim System der parla
mentarischen Demokratie ohnehin schon 
der Fall ist. Wir erfanden eine neue 
Gemeinschaft statt endlich eine Gesell
schaft aufzubauen. Mit einem Wort: Wir 
schufen den Studentenrat. 

Damit ist der Stab gebrochen. Der Stu
dentenrat, der nicht zuletzt auch meine 
eigene Hoffnung auf eine demokrati
sche Erneuerung an der Humboldt-Uni 
verkorperte, war eine verquaste, nicht 
zu Ende gedachte, in allerletzter Konse-
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quenz vielleicht sogar reaktionare Alter
native. Eine Alternative, die sich uns 
aufdrangen muBte, weil wir i.iberhaupt 
nicht begriffen hatten, wie sehr unser 
Denken durch die letzten 100 - und nicht 
nur durch die letzten 40 - Jahre gepragt 
war. Auch deshalb, davon bin ich uber
zeugt, gab es nirgends den ernsthaften 
Versuch, etwas anderes als Rate zu 
installieren. Unsere Wurzeln (PreuBen
tum, Gemeinschaft statt Gesellschaft, 
die soziale Erziehung zu Solidaritat und 
Unterordnung, die antiwestliche politi
sche Schulung) und unsere kurzen aber 
eindrucksvollen Wendeerfahrungen von 
wachen, politisch aktiven Burgern tog
ten sich zu einer unheilvollen Bri.ihe. 
Diese erschien uns als Zaubertrank ge
gen die objektiven Schwachen der par
lamentarischen Demokratie geeignet, 
doch in Wahrheit war sie nicht mehr als 
der 17. AufguB eines untauglichen Ge
genmittels zu Freiheit, Gleichheit, Bru
derlichkeit3. 

Noch elnmal sei am AbschiuB betont, 
daB hier nur ein Argument zu bereits 
genannten hinzugefi.igt wurde. Man moge 
aus diesem Text bitte nicht ableiten, die 
Studentenrate seien als eine in letzter 
Konsequenz reaktionare Alternativekon
zipiert worden. Ooch es scheint mir 
gleichermaBen, daB der in vielen Beitra
gen ungebrochen zur Schau gestellte 
Stolz auf die politische Struktur der Stu
dentenschaft an den Hochschulen der 
neuen Bundeslander einer objektiven 
Betrachtung nicht standhalt. 

Ronald Freytag, Dipl.-Psych., war 
Milbegrunder des Studentenrates der 

Humboldt-UniversiUit und hat 1993 
zusammen mil Matte Sieber das Buch 

"Kinder des Systems. DDR-Studenten vor 
im und nach dem Herbst '89" (Morgen

buch Verlag Berlin) veroffentlicht. 
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Anmerkungen 

1 Erst in den letzten ein bis zwel Jahren hat sich dieses Bild langsam gewandelt, 
insbesondere an den groBen Unis der neuen Bundeslander. Hier gibt es einen Trend 
zu elner Studentenvertretung nach parlamentarischen Prlnzipien. Doch dlese Entwick
lung ist nicht Thema dieses Artikels. 

2 Es sei nicht verschwiegen, daB der Autor dieses Beitrags damals nicht unerheblichen 
Antell an der Formulierung dleser .,Grundsatze" hatte, die slch heute ein wenlg ignorant 
und lebensfremd lesen. 

3 Das heiBt naturlich nlcht, daB es keine Kritik an F. , G., B. geben darf. Nur - diese Kritlk 
muB ganz anders gefuhrt werden: vor allem global. Es ist nicht der Thema dieses 
Beitrags, diese Kritik zu leisten. Doch daB gerade das Ratesystem global eine 
Alternative zur parlamentarischen Demokratie darstellt, darf sicher bezweifelt warden. 
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thomas molck (Di.isseldorf): 

Ober die Zusammenarbeit der Studentlnnenschaften in 
Deutschland bis 1993 

Die Zusammenarbeit der Studentlnnen
schaften an den Universitaten West
deutschlands fand bis 1975 im Verband 
deutscher Studentenschaften (VOS) 
statt. Die Anfang der 70er Jahre neu 
gegrundeten Fachhochschulen arbeite
ten zunachst im Studentenverband der 
lngenieur-Studenten (SVI) zusammen. 
1975 schlossen sich VOS und SVI zu 
den vereinigten deutschen studenten
schaften - spater studentlnnenschaf
ten - (vds) zusammen. Aber in den 70er 
Jahren pragte nicht nur das formale 
Zusammengehen von Studentlnnen
schaften an Fachhochschulen und Uni
versitaten die bundesweite Zusammen
arbeit. Vielmehr wandelte sich die VOS 
am Anfang der 70er Jahre von einer 
eher national-konservativen, standischen 
lnteressenvertretung der Elite, die stu
dieren konnte, zu einem politischen Zu
sammenschluB, der die Arbeit an den 
Hochschulen als T eil der revoiutionaren 
Veranderung derGeselischaft verstand. 

Dabei bildeten sich verschiedene linke 
politische Stromungen heraus, die die 
Politik der vds bis zu ihrem Untergang 
bestimmten: Marxistlnnen, llnke Sozial
demokratlnnen, undogmatische, linke 
Basisgruppen und Unabhangige, die sich 
keiner Stromung zuordnen wollten und 
so Ober die Jahre selbst zu einer wurde. 
Doch die an Stromungen orientierte 
Politik entsprach am Ende der 80er 
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Jahre lange nicht mehr der Situation in 
vielen Studentlnnenschaften. Gerade in 
den Fachschaften, an den Fachhoch
schulen und an kleineren Universitaten 
gab es kaum noch derart ausgepragte 
Stromungen. 

,,Die vereinigten deutschen studentln
nenschaften boten zwar noch den Na
men fur verschiedene bundesweite 
lnitiativen wie den Projektbereich Fach
hochschulen, das Bundessozialrefe
rentlnnen-Treffen, einige Fachschafts
tagungen und andere. Die Gemein
samkeit all dieser Projekte bestand al
lerdings darin, daB sie relativ unabhiin
gig von dem Verband vds arbeiteten. 

Eine Zusammenarbelt al/er war in die
ser Struktur offensichtlich nicht mog
lich, fur die bestehenden Zusammen
hiinge wurde sle immer mehr zum 
Hemmnis, fur die Mehrheit der ASten 
und USten war sie zumindest intrans
parent, fur viele war sie argerlich und 
die StuRii 's wurden schon auf der er
sten vds-mitgliederversammlung, die 
sie erleben 'durften', ignorant links lie
gen gelassen. So muBte dieser Ver
band sterben." 1 

Die letzten Mitgliederversammlungen der 
vds waren gepragt von diesen Wider
spruchen. Vieles wirkte wie ein ,,formal 
erstarrtes Ritual".2 Es wurde auf eine 
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denkbar einfache Weise beendet: Die 
letzte Mitgliederversammlung im Mai 
1990 in Trier wurde vertagt, aber bis 
heute nicht fortgesetzt. 

Trotzdem spielen die vds bis heute eine 
Rolle in den Diskussionen um eine bun
desweite Zusammenarbeit der Studen
tlnnenschaften. Alie, die die vds noch 
miterlebt hatten, entwickelten naturlich 
Erklarungsmodelle, warum die vds ge
scheitert ist, und brachten diese in die 
Diskussionen um neue Forman der Zu
sammenarbeit ein. So wurde es zu ei
nem gefl0gelten Ausdruck der Ableh
nung neuer ldeen zu sagen, das ginge 
nicht, denn daran seien die vds schon 
gescheitert. Eine gemeinsame Refle
xion des Scheiterns der Zusammenar
beit In den vds gibt es allerdings bis 
heute nicht. 

In der DOR entwickelten sich zu dieser 
Zeit neue, eigene Strukturen der Zu
sammenarbeit. Nach den Umbri.ichen 
des Herbst '89 hatten sich dort Studen
tlnnenrate als unabhangige Alternative 
zur FDJ gebildet, der zuvor die studen
tische lnteressenvertretung an den DDR
Hochschulen zugeordnet war. Die Stu-

dentlnnenrate in der ODA bildeten im 
April 1990 die Konferenz der Studen
tenrate der DOR (KdS) und wahlten 
einen Republiksprecherrat, der die Ver
tretung der Studentlnnenrate wahrneh
men solite. lhre Arbeit war sehr basis
orientiert und an ratedemokratischen 
Modelien orlentiert: Die gewahlten Ver
treterlnnen der Fachschaften bildeten 
den Studentlnnenrat und die Konferenz 
der Studentlnnenrate wahlte den Repu
bliksprecherrat. 

Dabei war die republikweite Arbeit eben
so wie die Arbelt der einzelnen Studen• 
tlnnenrate in dleser Zeit gepragt von 
den Auswirkungen der politischen Um
bruche in der DOR auf die Hochschulen 
und vor aliem auf die sozlale Lage der 
Studentlnnen. Daher war die Ausbil
dungsforderung, Wohnheimversorgung, 
etc. - neben dem Kampf um Anerken
nung als legitime studentische Vertre
tung • wesentlicher Teil ihrer Aktivita
ten, die insgesamt weitgehend auf Hoch
schul- und Sozialpolitik begrenzt blie
ben. Aufgrund der Erfahrung politischer 
Vereinahmung durch die FDJ woliten die 
Studentlnnenrate jetzt 'Politik' moglichst 
drauBen halten. 

1990 - Nix wachst zusammen 

Die erste Ost-West-Begegnung der Stu
dentlnnenschaften fand wahrend der 
vorietzten vds-Mitgliederversammlung im 
Marz 1990 in Bochum statt. Der Repu
bliksprecherrat war angereist, um Kon
takt aufzunehmen, wurde aber von fast 
niemandem wahrgenommen. Lediglich 
am Rande der Mitgliederversammlung 
gab es eln spontanes Treffen zwischen 
lhnm und einigen West-Studentlnnen
schaftsvertreterlnnen. Zwei Monate spa-
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terfand dann die schon erwahnte, letzte 
Mitgliederversammlung dervds In Trier 
statt, und danach war die vds tot. 

Die Studentlnnenschaften in West und 
Ost reagierten auf dieses Ende sehr 
unterschiedlich, und damit entstand die 
wohl vielfaltigste Landschaft von Zu
sammenschlussen und Gruppen, wel
che auf der Bundesebene zusammenar
beiteten, die es in Deutschtand je gage-
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ben hat. Am weitesten gingen die ost
deutschen Studentlnnenriite und die 
(westdeutschen) Fachhochschulen. Im 
Oktober 1990 wurde von Fachhoch
schul-ASten ein eigener Dachverband 
gegrundet, und die Studentlnnenriite 
'offneten' die - mittlerweile in Konfe
renz der Studentlnnenschaften umbe
nannte - KdS fur Studentlnnenschaften 
aus Westdeutschland. 

Die Fachhochschulen hatten schon zu 
vds-Zeiten in einem eigenen Projektbe
reich gut zusammengearbeitet - unab
hiingig und kritisch gegenuber der stro
mungsgesteuerten vds-Zentrale - und 
wollten ihr Forum nicht aufgeben. Sie
ben Fachhochschulen grundeten daher 
die Freie Konferenz der Studentlnnen
schaften an Fachhochschulen (FKS), 
und bald kamen weitere dazu. Am An
fang arbeitete die FKS vor allem weiter 
an fachhochschulspezifischen Themen 
wie Praxissemester, Studien- und Pru
fungsbedingungen an Fachhochschulen, 
Anerkennung der FH-Diplome In der EG, 
etc. Sie formulierte allerdings auch von 
Anfang an das Ziel, wieder zu einem 
gemeinsamen Dachverbandzu kommen, 
ging jedoch davon aus, daB der ProzeB 
dahin einige Jahre in Anspruch nehmen 
wurde. 

Nicht so die ostdeutschen Studentln
nenriite. Sie beschlossen, die KdS zu 
offnen in,.der fur Ostdeutsche durchaus 
selbstwertgefOhlssteigernden Faszina
tion, das Beitrittsgebiet umkehren zu 
konnen".3 Allerdings trat keine west
deutsche Studentlnnenschaft bei. Die 
Juso-Hochschulgruppen liebiiugelten 
damit, was andere ebenso miBtraulsch 
machte wie die immer noch distanziert 
bis ablehnende Haltung der KdS zum 
(allgemein-)politischen Mandat. Dane-
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ben hatte viele das Angebot als solches 
gar nicht wahrgenommen. lnhaltlich war 
die Arbeit der KdS zu dieser Zeit freilich 
auch hauptsiichlich von spezifisch ost
deutschen Fragen gepriigt, vor allem 
von der sogenannten 'Abwicklung' gro
Berer Teile des ostdeutschen Wissen
schafts- und Hochschulbetriebes. 

Acht ASten, die zum groBeren Teil aus 
dem Spektrum der Juso-Hochschulgrup
pen kamen, grundeten ebenfalls im 
Oktober 1990 das Buro der ASten und 
Studentlnnenrate (BAS). Auch diesem 
Projekt gegenuber gab es ein groBes 
MiBtrauen aufgrund der Juso-Dominanz, 
wenngleich das BAS sich zuniichst nur 
als lnformationsburo verstand, das In
fos sammeln und regelmiiBig an alle 
verschicken sollte. Der Name war ohne
hin eine AnmaBung, da bis zur Auflosung 
(1994) kein einzigerStudentlnnenratdem 
BAS beitrat. 

Ein ubergrelfender oftener Disku rs zum 
weiteren Vorgehen fand zu dieser Zeit 
allerdings nur begrenzt statt. Im Som
mer war alien klar geworden, daB mit 
der vds nichts mehr zu machen sein 
wurde, und viele richteten sich darauf 
ein, ohne Dachverband weiterzuarbei
ten. Die alten 'Stromungen' losten sich 
mehr und mehr auf. Links-alternative 
ASten, die vorher teilweise bei den Ba
sisgruppen oder den Unabhiingigen ak
tiv waren, hatten schon im Marz den 
Haufen gegrundet, der weiterhin bun
desweite Zusammenarbeit aus einer 
links-alternativen Perspektive - aller
dings mit deutlich abnehmender Teil
nehmerlnnenzahl - diskutierte. Der 
Marxistische Studentlnnenbund Spar
takus (MSB) - eine der dominierenden 
Kriifte in der alten vds - loste sich im 
Juni 1990 auf. Seine Aktiven arbeiteten 
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noch eine Zeitlang In losen Zusammen
schlussen waiter, was allerdlngs spiite
stens zu dem Zeitpunkt aufhorte, an 
dem seine letzten Mitglieder ihr Studium 
beendet hatten. Der Sozialistische 
Hochschulbund (SHB) trat immer weni
ger in Erschelnung und ist mittlerweile 
ebenfalls aufgelost, und auch die Aktivi
tiiten der Juso-Hochschulgruppen ging 
zuruck. 

Einzelne Vertreterlnnen von FKS, KdS, 
BAS sowie einzelnen ASten trafen sich 
zwar immer wieder bei den verschiede
nen Mitgliederversammlungen und an
deren Treffen, eine breite Diskussion 
uber neue Wege der Zusammenarbeit 
gab es jedoch kaum. 

Im Dezember 1990 fand dann in Bremen 
das Bundes-ASten-USten-StuRa-Tref
fen (BAST) statt. Das Treffen war noch 
auf der letzten vds-Mitgliederversamm
lung in Trier vereinbart worden, hatten 
dann allerdinges keinen Bezug mehr zur 
vds. Zuniichst wurde uber die adiiquate 
Beteiligung von Frauen diskutiert, nach
dem das Frauenplenum die Hiilfte aller 
Stimmen eingefordert hatte. Die Dis-

kussion wurde beendet durch die Ent
scheidung, uber gar nichts abzustim
men. Daruber hinaus gab es einige klei
ne Arbeitsgruppen zu inhaltlichen The
men (Soziales, Studienreform, ... ) und 
elne groBe zu den weiteren Strukturen 
bundesweiter Zusammenarbeit, in der 
es allerdings keine Anniiherungen son
darn hauptsiichlich Wiederholungen al
ter Argumente gab. 

DieStimmungaufdem BASTwardavon 
gepriigt, daB die alten Tagungsstruktu
ren der vds Ober Bord geworfen worden 
waren, die Menschen aber noch nicht 
anders diskutierten, als vorher in den 
vds. Das wirkte gerade auf Studentln
nen, die zum ersten Mal auf ein bundes
weites Treffen kamen, ziemllch ab
schreckend, und die meisten von Ihnen 
lieBen sich danach auf derartigen Tref
fen nicht mehr blicken. Am Ende des 
BAST wurde vereinbart, daB ein Frau
enrat, in den jede Hochschule eine Frau 
entsenden sollte, ein weiteres Treffen 
vorbereiten sollte. Zu einem weiteren 
Treffen kam es dann allerdings nicht 
mehr. 

1991/92 • Bundesweite Auselnanderarbeit 

Die Zeit der 'groBen Treffen', zu denen 
noch einige Hundert Leute anreisten, 
war Anfang 1991 vorbei. In den ver
schiedensten Zusammenhiingen land in 
Teilbereichen eine uberortliche Zusam
menarbeit statt, aber nirgendwo mit al
ien gemeinsam. 

In den meisten westlichen Bundeslan
dern arbeiteten die ASten und USten in 
Landesastentreffen oder -konferenzen 
(LAT's oder LAK's) weiterhin relativ gut 
zusammen. Gerade hochschulpolitisch 
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erscheintdie Politikdeseigenen Landes 
ja auch als erheblich wichtiger als jene 
auf Bundesebene. lnsofern beschiiftig
ten sich in den LA T's und den LA K's die 
ASten und US ten weiterhin mit der Hoch
schulpolitik In ihrem Land wie auch teil
welse mit weitergehenden politischen 
Themen. In Ostdeutschland wurden 
gleichfalls einzelne Landessprecherln
nenrate gebildet. 

Da die Arbeit in den LAT's und LAK's 
vielen immer noch relativ produktiv er-
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schien, gab es die ldee, davon ausge
hend auch eine bundesweite Struktur zu 
schaffen: einen Bundes-ASten-USten
StuRa-Ausschu/3 (BAUSA), in dam sich 
Delegierte der LAT's und der LAK's 
treffen. Der BAUSA sollte dabei aber 
natOrlich trotzdem offen tor alle sein. In 
keinern LAT und in keiner LAK wurden 
allerdings BAUSA-Vertreterlnnen ge
wahlt. Trotzdem gab es drei Treffen, aut 
denen an bundesweiter Zusammenarbeit 
lnteressierte zusammenkamen, die nach 
den damaligen Prinzipien von Landesa
stentreffen und -konterenzen organisiert 
wurden: Es gab keine Koordination, aut 
jedem Treffen wurdederTermin und der 
Ort tor das Nachste testgelegt, Einla
dung und Vorbereitung Obernahm der 
jeweils gastgebende AStA. Auf diese 
Weise tanden 1991 drei Treffen des 
BAU SA statt. Vor all em wurde dabei vie I 
in inhaltlichen Arbeitsgruppen diskutiert. 

Zu den ersten beiden Treffen In Wup
pertal und Kassel-Witzenhausen kamen 
auch noch relativviele. Schon bairn drit
ten Treffen in Essen waren es dann 
allerdings erheblich weniger lnteres
sierte, und ein viertes Treffen wurde 
zwar in Berlin geplant, fand schlieBlich 
aber nicht mehr statt. Dem BAUSA wa
ren aus zwei GrOnden am Anfang gro
Bere Chancen eingeraumt warden: Er
stens, wail die noch existierenden gro
Beren politischen Stromungen - die 
Jusos und der Haufen - es unterstutz
ten, und zweitens, weil es aut den immer 
noch gut arbeitenden LAT's und LAK's 
autbauen sollte. Mit ersterem wurden 
die Stromungen freilich immer noch Ober
bewertet. lhre Unterstutzung sicherte 
den Erfolg eines bundesweiten Projek
tes langst nicht · mehr. Wichtiger ware 
gewesen, sich an der Oberwaltigenden 
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Mehrheit der Studentlnnenschaften zu 
orientieren, die sich keiner Stromung 
zuordnen wurden. Die waren jedoch bei 
den Tretfen immer seltener dabel. 

Auf der anderen Seite hatte die Orien
tierung an den LandeszusammenschhJs
sen nurdann funktionieren konnen, wenn 
die ldee von ihnen auch ausgegangen 
ware. Sie wurde aber mehr van auBen 
an sie herangetragen, und so trafen sich 
beim BAUSAeben kelne Vertreterlnnen 
der Landeszusammenschlusse, sondern 
alle, die Lust hatten. Als sie keine Lust 
mehr hatten, war dann auch das BAU SA 
tot. Bundesweite Tretfen von Studentln
nenschatten fanden danach Ober viele 
Monate nur noch in thematischen oder 
regionalen Teilbereichen statt. 

lmmer mehr Studentlnnenschaften an 
Fachhochschule schlossen sich der FKS 
an, die auf jeder Mitgliederversammlung 
sieben bis neun neue Mitglieder aut
nahm. Das inhaltliche Spektrum der FKS 
wurde dabei fortlautend erweitert. In 
den ersten Monaten waren es noch die 
spezifischen 'FH-Themen' wie Praxisse
mester oder die Anerkennung der FH
Dlplome im Ausland, die den Schwer
punkt der Arbeit bildeten. Mit dem auf 
der zweiten Mitgliederversammlung in 
Mainz beschlossenen Grundsatzpapier 
,,Vision einer erneuerten Hochschule" 
legte die FKS im April 1991 eine umtas
sendere hochschulpolitische Bestands
autnahme und Zukuntsperspektive vor. 
Spater kamen weitere inhaltliche 
Schwerpunktgebiete wie Frauenpolitik, 
Soziales, lnternationales etc. dazu. 

Da in den oh kleineren FH-Studentln
nenschaften haufig erheblich weniger 
Studentlnnen aktiv waren als an den 
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gr6Beren Universitaten, waren sie auch 
viel mehr angewiesen auf einen tunktio
nierenden Dachverband. Sie hatten und 
haben nicht die Kapazitaten, sich alle fur 
die Arbeit wichtlgen lnformationen selbst 
zu beschaffen, zu diversen Terminen zu 
tahren, um ihre Positionen zu vertreten 
bundesweit Offentlichkeits- und Pres~ 
searbeit zu machen etc. 

Deshalb etablierte sich in der FKS eine 
Arbeitsweise, die ihren Mitgliederen 
m6glichst viele lnformationen fur ihre 
Arbeit zugiinglich machen und ihnen er
mogllchen sollte, mit geringem Aufwand 
gemeinsame Diskussionen zu !Ohren wie 
Positionen zu entwickeln, und die schlieB
lich sicherte, daB diese Positionen auch 
gegenuber Politik und Oftentlichkeitver
treten warden. Dazu gab es zweimal im 
Jahreine Mitgllederversammlung sowie 
diverse Arbeitskreise und Seminare und 
einen Vorstand, der diese vorbereitete 
und organisierte, der regelmiiBig Rund
briete, Mitgllederinfos und thematische 
Reader erstellte und der diverse Tref
fen, Tagungen, Seminare etc. besuch
te, um lnformationen zu sammeln und 
die Positionen der FKS zu vertreten. 

Die KdS arbeitete in dieser Zeit vor 
allem an den beiden Themen, die auch 
den Schwerpunkt in der Arbeit der Stu
dentlnnenriite bildeten: Der Autbau der 
Studentlnnenwerke und andere soziale 
Fragen - var allem BAF6G - sowie die 
neuen Landeshochschulgesetze. Auch 
dort trafen sich die Mitglleder regelmii
Big zu Mitgliederversammlungen, Semi
naren und anderen Treffen, um ihre 
Positionen zu vertreten. Ein gewiihlter 
Koordinierungsrat - so hieB derehema
lige Republiksprecherrat, seit es die 
Republik nicht mehr gab - erstellte 
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Reader und reiste glelchfalls zu diversen 
Treffen, um lnformationen zu sammeln 
und die Posltionen der KdS zu vertreten. 

,,Die KdS arbeitete ziemlich intensiv 
und ebenfa/1s vor al/em pragmatisch. 
Die geringen me/3baren Ergebnisse 
fiihren zu Motivationsproblemen. Die
se wiederum iiu/3ern sich zum einen in 
Diskussionen um das Selbstverstiind
nis der KdS und zum anderen in der 
Verweigerung der Beteiflgung an so/
chen Diskussionen. '4 

48 Studentlnnenrate hatten die KdS mit 
gegrundet. Aber soviele kamen danach 
nie mehr. Sowohl an den Hochschulen 
als auch bei den KdS-Treffen beteiligten 
sich immerweniger Studentlnnen an der 
Arbeit. 

Das BAS machte zwar sehr vlele Mit
gliederversammlungen und einige Rund
briefe, trat aber sonst auf anderen Tref
fen und offentlich relativ selten auf. Die 
anfiingliche Dominanz der Juso-Hoch
schulgrupppen 16ste sich immer mehr 
auf, da sie auch in den Mitgliedsasten an 
EinfluB verloren und einzelne neue ASten 
dazukamen. Im Februar 1992 beschloB 
das BAS nach langen und intensiven 
Diskussionen, zukunftig nicht nur lnfor
mationen zu sammeln und zu verteilen 
sondern die Positionen seiner Mitgliede; 
auch in der Offentlichkeit zu vertreten. 

Ober FKS, KdS und BAS hinaus existier
ten allerdings diverse Treffen in einge
grenzteren Bereichen. Unter anderen 
gab es weiterhin das Bundessozialrefe
rentlnnentreffen, im Bundesverband 
studentische Kulturarbeit (BSK) arbei
teten Kulturreferate zusammen, es gab 
Bundesfachschaftstagungen, und 1992 
wurde von einzelnen Frauen, Frauenre-
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feraten und anderen Gruppen dasNetz
werk fur Frauen und Lesbenpolitik ge
grundet. 

Am Rande der dritten Mitgliederver
sammlung der FKS, im November 1991 
in Berlin, trafen sich Vertreterlnnen von 
FKS, KdS und BAS, um neue Moglich
keiten der bundesweiten Zusammenar
beit zu diskutieren. Dabei gab es zwei 
ldeen. BAS-Vertreter und ein Teil des 
FKS-Vorstandes favorisierten eine ge
meinsame Initiative der drei Verbande 
zu einem Dachverband a lier. Der andere 
Teil des FKS-Vorstandes und der KdS
Vertreter setzen dagegen, daB damit 
viele Studentlnnenschaften, Fachschaf
ten und andere Gruppen und lnitiativen 
schon strukturell ausgeschlossen wur
den und schlugen einen Runden Tisch 
der Studentlnnenschaften vor. 

Die Mltgliederversammlung der FKS 
unterstutzte mehrheitlich diesen Vor
schlag, und so kam es schlieBlich zu 
einem Aufruf zu einem Runden Tisch 
der Studentlnnenschaften im Mai 1992, 
der von BAS, FKS, KdS und einigen 
LA T's/LAK's sowie einigen Bundesfach
schaftstagungen unterstutzt wurde. Vor 
allem KdS und FKS steckten sehr viel 
Energia in die Organisation des ersten 
Runden Tisches in Friedrichsbrunn. Es 
gab mehrere Vorbereitungstreffen, auf 
denen der Ablauf geplant wurde. Aus
gehend von einer Diskussion um Ver
gangenheit und Gegenwart sollten Zu
kunftsperspektiven entwickelt warden. 

Im Mai 1992 kamen dann mehr als 
hundert Menschen aus 48 Studentln
nenschaften nach Friedrichsbrunn. Der 
Runde Tisch war gepragt von der Unter
schiedlichkeit der teilnehmenden Stu
dentlnnen. In den verschiedenen Zu-
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sammenhangen hatte sich eine sehrver
schiedenartige Herangehensweise an 
gemeinsame Treffen und gemeinsame 
Politikentwicklung sowie eine sehr un
terschiedliche Diskussionskultur entwik
kelt und gefestigt. Die Auseinander
setzungen auf dem Runden Tisch waren 
gepragt vom Aufeinandertreffen dieser 
Unterschiedlichkeiten. Dies auBerte sich 
sowohl in praktisch-organisatorischen 
Differenzen (wer kocht, wer spult ab, 
wer raumt wessen Mull weg, ... ) als 
auch in Differenzen Ober den Ablauf und 
die Diskussion. 

Viele Teilnehmerlnnen kamen auf dem 
Runden Tisch zum ersten Mal mit Leuten 
aus anderen bundesweiten Gruppen und 
Verbanden zusammen. lnsofern warder 
erste Runde Tisch eine wichtige Erfah
rung fur alle Beteiligten, wenngleich vie
le Unterschiede zunachst unuberwind
bar erschienen. Seit dem BAST waren 
erstmals wieder Menschen aus Ost und 
West in gr6Berer Zahl zusammenge
kommen, fanden aber auch dort keine 
gemeinsame Basis. Die 'Wessis' fan
den, daB die 'Ossis' sich zu sehr aus den 
Diskussionen herauszogen, wahrenddie 
'Ossis' den 'Wessis' vorwarfen, zuviel zu 
diskutieren. Und Oberhaupt sei das ja 
gar kein 'richtiger Runder Tisch gewe
sen'. 

So ging vom ersten Runden Tisch kein 
lmpuls zu neuen Forman der Zusam
menarbeit aus, und alle arbeiteten so 
isoliert wie vorher waiter. Fur einige -
vor allem ostdeutsche - Beteiligte war 
dies der Zeitpunkt, weitere Bemuhun• 
gen um eine bundesweite Zusammenar
beit aufzugeben. 

Eine andere Initiative, neue Formen bun
desweiter Zusammenarbeit zu etablie· 
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ren, war der StudierendenkongreB po
sition. Die inhaltliche Vorbereitung die
ses Kongresses sollte auf recht haufi
gen Vorbereitungswochenenden statt
finden, auf denen es zu verschieden 
Themen des Kongresses lnhaltliche Ar
beitsgruppen gab. Allerdings ubernahm 
der Vorstand des StudierendenkongreB· 
Vereins bald auch den gr6Bten Teil der 
inhaltlichen Planung, da auf den Vorbe• 
reitungstreffen zwar oft spannende Dis
kussionen stattfanden, aber wenig kon· 
krete Planung. Auch daruber hinaus 
beteiligten sich relativ wenige an der 
Vorbereitung, was die Verselbststandi· 

gung des Vorstandes na!Orlich noch 
verstarkte. 

Der StudierendenkongreB selbst im Juni 
1992 in Essen war dann von vielfaltigen 
inhaltlichen und kulturellen Veranstal
tungen gepragt, wenn auch die Teilneh
merlnnenzahl wait hinter den Erwartun
gen zurOckblieb. Aber der Studieren
denkongreB blieb ein einmaliges Pro
jekt, das nicht fortgesetzt wurde, ob
gleich der Verein bestehen blieb, um 
weiteren Projekten bundesweiter Zu
sammenarbeit eine geregelte finanzielle 
Abwicklung zu erm6glichen. 

1992/93 - Neue Projekte 

Die Ausgangslage in Bezug auf die bun
desweite Zusammenarbelt der Studen
tlnnenschaften Im Wintersemester 1992/ 
93 war also vom Scheitern dlverser Ver
suche eines Neubeginns nach dem Zu
sammenbruch der vds gepragt. Dazu 
kam, daB sich in der FKS eine finanziel
le, personelle und organisatorlsche Kri
se mehr und mehr zuspitzte. Das in halt• 
liche Spekturm der Arbeit ging mittler
weile weit Ober den Ansatz eines 'FH
Studentlnnenschaften-Zusammenschlus
ses' hinaus. Da es keinen allgemeinen 
Dachverband aller Studentlnnenschaf
ten gab, ubernahm die FKS immer mehr 
Funktionen, die eigentlich von einem 
solchen hatten abgedeckt werden mus
sen. Sie informlerte und koordinierte die 
Arbeit In den meisten inhaltlichen Berei
chen, in denen die Studentlnnenschaf
ten selbst auch aktiv waren. Dafur fehl· 
ten aber immer mehr die finanziellen 
Mlttel, und auch die im Vorstand 'haupt· 
amtlich' arbeitenden Menschen konnten 
nicht mehr alle Arbeltsbereiche adaquat 
bearbeiten. 
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Vor dem Hintergrund dieser Erfahrun
gen land die Vorbereitung des zweiten 
Runden Tisches der Studentlnnenschaf
ten im November 1992 statt. Der zweite 
Runde Tisch sollte besser vorbereltet 
seln, um produktiver mit der weiterhin zu 
erwartenden Heterogenitat der Teilneh
merlnnen umzugehen. Moglichst viele 
Diskussionen sollten in kleineren Arbeits
gruppen anhand von Metaplanen statt
finden. Er sollte ,,dem konkreten Ziel der 
Grilndung eines Netzwerkes dienen".5 

Allerdings fanden von jetzt an die mel
sten Treffen ohne ostdeutsche Beteili
gung statt, was einerseits auf die nega
tiven Erfahrungen bei den meisten bis
herigen Ost-West-Begegnungen, ande
rerseits aber auch aufdie in Ostdeutsch
land immer mehr zurOckgehenden KdS
Aktivitaten zuruckzufuhren war. Vertre
terlnnen der KdS kritisierten die Plariun
gen zum zweiten Runden Tisch auch 
deutlich, da ein derart detailliert vorbe
reitetes Treffen kein Runder Tisch sei, 
zudem vorgegeben werde, ein Netz-
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werk zu bilden, tatsachlich aber ein Dach
verband gegri.indet warden solle. 

In der KdS mehrte sich ohnehin die Kritik 
an jeglicher verbandlichen Struktur. Auf 
ihrer Mitgliederversammlung im Novem
ber 1992 in Cottbus loste sie slch aut. 
Die Mehrheit der Mitglieder sah in der 
Struktur des Verbands eher einen Hin
derungsgrund furweitere Diskussionen. 
Einen Austausch und gemeinsame Tref
fen sollte es allerdings weiterhin geben, 
was freilich nur in einem sehr geringen 
MaBe passiert ist. 

Zurn zweiten Runden Tisch im Novem
ber 1992 kamen dann auch nur noch 
Einzelne ehemalige KdS-Vertreterlnnen, 
dafur aber mehr Studentlnnenschaften 
aus Westdeutschland, die wirklich jetzt 
zu einem ZusammenschluB kommen 
wollten. Dieser sollte naturlich often fur 
alle sein, aber es gab eine immer groBe
re Bereitschaft, ihn zu grunden, auch 
wenn viele Studentlnnenschaften aus 
Westdeutschland und die Studentlnnen
rate aus Ostdeutschland slch daran zu
nachst nicht beteiligen. Die Arbeit mit 
den Metaplanen war entsprechend er
folgreich. Es gab viele ldeen fur die 
weitere Zusammenarbeit und an vielen 
Punkten auch gemeinsame Positionen. 
Allerdings gelang es noch nicht, diese 
Arbeitsgruppenergebnisse im Plenum 
auch entsprechend zusammenzufuhren. 
So blieb das wesentliche Ergebnis des 
zweiten Runden Tisches eine ldeen
sammlung. 

Aus dem zweiten Runden Tisch heraus 
entstand die Idea, in einer wichtigen 
inhaltlichen Fraga mit einer strukturierten 
bundesweiten Zusammenarbeit zu be
ginnen. Aufgrund der auf Bundesebene 
von Hochschulrektorlnnen- und Kultus-
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minister! nnenkonferenz geplanten Hoch
schulDeform bot sich das Thema Bil
dungspolitik an. Da der von Bundes
kanzler Kohl angeki.indigte Bildungsgip
fel immer waiter verschoben wurde, 
sollte ein eigener, studentischer Bil
dungsgipfel durchgetohrt warden. Dazu 
wurde ein eigener Arbeitskreis gebildet: 
der Arbeitskreis Bildungsgipfel. 

Schon bei der Vorbereitung und Durch
fuhrung des zweiten Runden Tisches 
hatte sich die Beteiligung westdeutscher 
Studentlnnenschaften deutlich verbrei
tert. Bei den Diskussionen im AK Bil
dungsgipfel kamen 1993 weitere dazu, 
die sich in den letzten Jahren kaum oder 
gar nlcht an bundesweiten Projekten 
beteiligt hatten. Die ostdeutsche Betei
ligung ging hingegen waiter zuri.ick. 

Es gab diverse Arbeitsgruppen und meh
rere Vorbereitungstreffen des gesam
ten Arbeitskreises, auf denen inhaltliche 
Positionen - etwa zur Studienreform, 
zum The ma Soziales, zur Dem okra tie an 
der Hochschule etc. - diskutiert wur
den. Fur die Organisation wurde eine 
Organisationsgruppe, fur die .. Finanzen 
eine Finanz-AG und fur die Offentlich
keitsarbeit eine Pressegruppe gebildet. 
Im Grunde baute der Arbeitskreis Bil
dungsgipfel slch seine eigene kleine Ver
bandsstruktur auf. Der noch bestehen
de StudierendenkongreB-Verein wurde 
ubernommen, um die Finanzierung des 
Bildungsgipfels abzuwickeln, allerdings 
als reiner Finanzverein ohne organisa
torische oder lnhaltliche Kompetenzen. 
Oiese gingen allein vom AK Bildungsgipfel 

aus. 

Die regelmaBigen Treffen des AK Bil
dungsgipfel wurden zum Forum einer 
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breiten bundesweiten Zusammenarbeit. 
Auch wenn vie le Diskussionen sehr ner
venaufrelbend waren, auch weil elniges 
autgrund der fehlenden Struktur des 
Arbeitskreises immer wieder diskutlert 
warden muBten, so kam doch ein inhalt
licher und struktureller Diskussionspro
zeB in Gang, den es in den Vorjahren 
nicht gegeben hatte. Die Studentlnnen
schaften begannen nicht mehr daruber 
zu diskutieren, ob, sondern wie sie zu
sammenarbeiten wollen. 

Am studentischen Bildungsgipfel im Juni 
1993 in Bonn beteiligten sich dann ca. 
400 Studentlnnen. In vielen Arbeitsgrup
pen und Foran wurden die lnhaltlichen 
Diskusslonen fortgesetzt. In elnem -
von den Teilnehmerlnnen eher als nervig 
empfundenen - Nachtplenum wurde ein 
G rundlagenpapier fertiggestellt, dessen 
Entwurf sch on in den Vorbereitungstref
fen erarbeitet worden war. Der Unmut 
vieler Teilnehmerlnnen in der Diskussion 
des Grundlagenpapiers ruhrte daher, 
daB vie le Details in einer Ausfuhrlichkeit 
diskutiert wurden, deren Notwendigkeit 
den meisten nicht einsichtig war. 

Trotzdem unterzeichneten am Ende 60 
Studentlnnenschaften und Bundesfach
schaftstagungen das Papier. Damit war 
eine inhaltliche Positionsbestimmung in 
einer Breite gelungen, die selbst in den 
letzten Jahren der vds nicht denkbar 
gewesen ware. AuBerdem gelang es 
den Studentlnnenschaften mit dem Bil
dungsgipfel, studentische Positionen 
wirkungsvoll in die allgemeine Diskussl
on um die Zukunft der Hochschulen ein
zubringen. Mit dem Bildungsgipfel wur
de aber auch noch deutllcher, daB die 
Zusammenarbeit einer strukturierteren, 
gemeinsamen Organisationsform be-
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dart. lnsbesondere die FKS hatte dies 
deutlich erfahren, da sie sowohl inhalt
lich als auch organlsatorisch sehr stark 
in die Arbeit des AK Bildungsgipfel ein
gebunden war, was auch auf Kosten 
ihrer originaren Arbeit als Dachverband 
von FH-Studentlnnenschaften ging. 

Der Vorstand der FKS hatte deshalb im 
Juni 1993 die Fraga in den Raum ge
stellt, ob die Offnung der FKS fi.ir Uni
versitaten und andere Nicht-Fachhoch
schulen nicht eine Moglichkeit ware, zu 
einem Dachverband zu kommen. Diese 
Erklarung hat die Diskussionen um elnen 
Dachverband der Studentlnnenschaften 
deutlich intensiviert. 

Im AK Bildungsgiptel wurde jetzt - ne
ben der Planung einer bundesweiten 
Aktionswoche im Dezember 1993 -
auch intensiver uber zukunftige Ver
bandsstrukturen der bundesweiten Zu
sam menarbeit diskutiert. Die FKS-Er
klarung selbst wurde auf den AK-Tref
ten sehrkontrovers debattlert, vom BAS 
wurde sie fast als eine Angriffserklarung 
verstanden. Aber in der Diskussion wur
de vielen der grundsatzliche Handlungs
bedarf klar. Die FKS drohte finanziell, 
personell und organisatorisch zu zerbre
chen, was eine schwer aufzutollende 
L0cke gerissen und die Bemuhung um 
einen neuen Verband erheblich zuruck
geworfen hatte. 

Auf dem Treffen des AK Bildungsgipfel 
Im September 1993 In Hannoverwurden 
grundlegende Bedingungen einer Neu
gri.indung eines Dachverbandes disku
tiert und i.iberraschenderweise Einigkeit 
in vlelen Fragen festgestellt. Auch wenn 
sich in einigen Fragen in den folgenden 
Wochen groBe Kontroversen entwickel-
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ten, so wurde darnit doch deutlich, das 
einer groBeren Zahl von Studentlnnen
schaften an einer schnellen Dachver
bandsgrundung - aufgrund des oben 
beschriebenen Handlungsbedarfes -
gelegen war. 

Im November 1993 fand dann in Boch um 
ein Treffen statt, auf dern die Grundung 
eines Dachverbandesschon geplant war. 
Hier begann jedoch eine relativ unfrucht
bare Diskussion Ober die Frage, ob jede 
Studentlnnenschaft in dem neuen Ver
band eine Stimme oder unterschiedlich 
viele Stimmen je nach GroBe haben 
solle. Die groBe Mehrheit war und ist fur 
das Prinzip: Eine Studentlnnenschaft -
eine Stimme, vor allem aufgrund der 
positiven Erfahrungen, die mit diesem 
Model! in den LAT's und den LAK's, in 
der FKS, der KdS und dem BAS sowie 
in vielen anderen Zusammenhangen 
gemacht wurden. Einige ASten schaff-

Anmerkungen: 

ten es aber in Bochum, die Diskussion 
um diese Frage derart in die Lange zu 
ziehen, daB es nicht mehr moglich war, 
alle Fragen der Grundung des neuen 
Dachverbands zu klaren. 

Erst zwei Wochen spater vermochten 
22 Studentlnnenschaften in Hurth, sich 
aufeine Satzung, eine Grundungserkla
rung und einen Vorstand fur den neuen 
Dachverband, den freien zusammen
sch/uB von studentlnnenschaften (fzs) 
zu einigen. Die FKS li:iste sich am selben 
Wochenende auf, das BAS einige Mo
nate spater. 

thomas mo/ck studiert Sozialpiidago
gik in Dusseldorf. Er war 1990191 

AStA-Vorsitzender an der FH Oussel
dorf und von November 1991 bis 
November 1993 Geschiiftsfuhrer 

der FKS 

1 Aus dem Aufruf zum ersten Runden Tisch der Studentlnnenschaften, in: Vorberel
tungsreader zum ersten Runden Tisch der Studentlnnenschaften, Bonn, Mai 1992, S. 
4 [zu beziehen uber den tzs, Reuterslr.44, 53113 Bonn]. ASten slnd die Allgemeinen 
Studentlnnenausschusse, die Exekutlvorgane der meisten westdeutschen Studentln· 
nenschaften, USten sind Unabhangige Studentlnnenausschusse in Baden-Wurttem
berg, wo es wle in Bayern keine gesetzlich verankerte Verfaf3te Studentlnnenschaft 
und offiziell nur studentische Vertreterlnnen in den Kollegialorganen gibt. Daneben 
bildeten die Studentlnnen dort eigene, von den Kollegialorganen unabhangige Struk
turen und nannten die Exekutivorgane in Baden-Wurtternberg USten. StuRa sind die in 
Ostdeutschland gebildeten Studentlnnenrate. 
2 ebenda. 
3 Peer Pasternack: Studentlsches Bewegtsein in Ostdeutschland vom Herbst 1989 bis 
Mltte 1992, in: Nachbereitungsreader zum ersten Runden Tisch der Studentlnnen
schaften, Aachen 1992, S. 15 [zu beziehen uber den fzs]. Peer Pasternack war 1991/ 
92 Hopo-Referent der KOS. 
4 ebenda, S. 16. 
5 Einladung zum iweiten Runden Tisch der Studentlnnenschaften, in: Nachbereitungs
reader zum ersten Runden Tisch ... , a.a.O., S. 4. 
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Peer Pasternack (Leipzig): 

New Kids On The Ostblock 
Von Oststudierenden, Studentlnnenraten und Dachverbanden 

Halle/S., Junl 1993 

,,Zwar war ohne viel Federlesens und 
ohne es direkt auszusprechen von der 
lnfo-Netzwerk-ldee Abstand genommen 
warden und damit auch der letzte Rest 
der KdS-ldee zu den Akten gelegt war
den. Aber irgendwie melnten alle, sich 
irgendwo gelegentlich wiederzusehen, 
und deshalb war a lies nicht so schlimm ... 
Nur der Rest-Ko Ra [Koordinierungsrat, 
p.p.] stand nachdenklich am Portal und 
sah den in ihren Mittelklasse-Limousi
nen davonbrausenden studentischen 
Raten hinterher."1 

So schreibt melancholisch ein Aktivist 
der ostdeutschen Konferenz der Stu
dentlnnenschaften (KdS) in dem ,,ulti
mativ letzten Reader", den die in Liqui
dation befindliche KdS Anfang 1994 
herausgebracht hat. 2 Die Konferenz war 
der Dachverband der ostdeutschen Stu
dentlnnenrate (StuAa), und der zitierte 
Bericht resumiert ein StuRa-Treffen im 
Juni 1993. An der Halleschen Martin
Luther-Universitat hatten sich noch ein
mal oststudentische Vertreterlnnen zu
sammengefunden, um die Folgen der 
Selbstauflosung der KdS zu bespre
chen. 

Diese Selbstauflosung war auf der letz
ten regularen KdS-Mitgliederversamm-
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lung (MV) im November 1992 an der TU 
Cottbus beschlossen warden. Zur eige
nen Beruhigung hatte die MV den Aufli:i
sungsbeschluB mit derOption verknupft, 
eln halbes Jahr darauf Ober die Grun
dung eines lnformationsnetzwerkes der 
ostdeutschen StuRazu beraten. Ein drei
viertel Jahr spater traf man sich tatsach
llch, eben in Halle/S. Doch der ldee 
eines lnfo-Netzwerkes war dort kelne 
sonderliche Karriere beschieden. 

So rumoren die ostdeutschen Studen
tenvertretungen seit nunmehr andert
halb Jahren meistenteils verelnzelt her
um. Hochstens gibt es noch, wie in 
ThOringen und Sachsen, phasenwelse 
leidlich gut funktionierende Koordinie
rungsstrukturen auf Landesebene. Wah
rend die westdeutschen ASten (Allge
meine Studentlnnenausschusse) 1993 
zum letzten Dachverbandsgefecht an
setzten und tatsachlich einen freien zu
sammenschluB von studentlnnenschaf
ten (fzs) grundeten3 - wahrenddessen 
befreiten sich die ostdeutschen StuAa 
mit der KdS-Auflosung und der Absage 
an die (bescheidenere) ldee des lnfo
Netzwerkes von dem strukturell verfe
stigten Zwang, das lokale Handeln gele
gentlich in Obergreifendere Zusammen
hange einzuordnen. 
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Cottbus, November 1992 

Bereits die Selbstauflosung der KdS Im 
November 1992 war nicht frei von Skur
rilitaten gewesen und illustrierte sinnfal
lig die aktuellen Probleme von ostdeut
scher StuRa-Arbeit. 

Im Leipziger Universitats-Studentlnnen
rat hatte seinerzeit soeben der alljahrli
che Wechsel des FOhrungspersonals 
stattgefunden. In dessen Folge war, wie 
mitunter aus solchem AnlaB, die Demo
kratie wiederentdeckt worden. Ande
rungen der Geschaftsordnung galten als 
Konigsweg zur erneuten Einfuhrung de
mokratischer Verhaltnisse. Die Cottbu
ser KdS-Mitgliederversammlung war die 
erste Oberreglonale Bewahrungsprobe 
fOrdie Leipziger Strateglnnen. Ein Bom
bardement von GO-Antragen erschOt
terte den Beginn derVersammlung. Die 
Versammlungsleitung solle rotieren und 
nicht durch KoRa-Mitglieder wahrge
nommen werden. Das Protokoll durfe 
nicht vom KoRa geschrieben warden. 
Der KoRa solle die Frage beantworten, 
wie die vorgeschlagene Tagesordnung 
vorbereitet ist. Undsoweiter undsofort. 
Kein Antrag ohne .,KoRa". Es war zu 
sehen: Der Kampf gegen den schlei
chend wiederetablierten Zentralismus 
sollte entbrennen. 

Die meisten Anwesenden meinten, die 
Antragstellerlnnen warden sich schon 
etwas dabei gedacht haben, und lieBen 
alle Antrage durchgehen. Der KoRa -
ohnehin durch Fluktuation bereits hal
biert und mude geworden in der Einzel
kampferstellung im Berliner Buro • wies 
kurz auf die jeweiligen Fol gender Ant ra
ge hin, schien aber ansonsten nicht un
glucklich. Wo die Antragstellerlnnen 
seine autoritare Dominanz brechen woll-
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ten, sah erwohl vornehmlich die Arbeits
erleichterung und blickte mit lnteresse 
der spontanen Selbstorganisation der 
Versammlung entgegen. 

Die Suche nach Moderatorlnnen und 
Protokollantlnnen kosteten dann zu Be
ginn jedes Plenums und jeder Arbeits
gruppe geraume Zeit. Einmal konnte es 
erst losgehen, nachdem sich ein Gast 
aus West-Berlin zur Obernahme der 
Redeleitung bereit erklart hatte. Eine 
Arbeitsgruppe wollte heiter den Ple
numsbeschluB ignorieren und ihre Mo
deration einem KoRa-Mitglied aufdran
geln - welches sich naturlich weigerte. 
Vom AbschluBplenum mit einigen wioh
tigen Beschlussen hatte es kein Proto
koll gegeben, wenn es nicht hei mlich von 
einem KoRa-Mitglied mitgeschrieben 
worden ware. 

Die fortwahrende Klarung solcher For
malia war nicht nur belebend, sondern 
auch symptomatisch: fur die hernach 
jeweils folgenden inhaltlichen Debatten 
sowie die mangelnde Bereitschaft, sich 
fur ein ubergeordnetes lnteresse zu 
exponieren. lnsofern wirkte der Versuch 
der Leipziger StuRa-Vertreterlnnen, 
Ober die Geschaftsordnung den Dach
verband radikal zu demokratisieren, zwar 
etwas inadaquat zur innerverbandlichen 
Situation. Doch offenbarten die in seiner 
Folge ausgelosten Schwierigkeiten auch 
anschaulich die Knackpunkte ebendie
ser Situation. So hatten bspw. die Wahl 
eines neuen Koordinierungsrates an- und 
die alten Aktivisten dafur nicht mehr zur 
Verfugung gestanden. Da konnte nun 
kaum deutlicherals durch die unablassi
ge Scheu der Anwesenden, bloB mal 
eine Diskussionsrunde zu moderieren, 
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vorgefOhrt warden, welche Kandidaten
lage zu erwarten sein wurde. 

Doch es muB auch GrOnde fur diese 
Situation gegeben haben. Der nach der 
Cottbuser Mitgliederversammlung als 
LiquidationsausschuB waiter amtleren
de Koordlnierungsrat gab der Offent
lichkeit bekannt: 

.,Das abnehmende Engagement der Stu
dierenden fur ihre eigenen Probleme in 
den Hochschulen fuhrt zu ahnlichen Be
dingungen wie in den alten Landern. Die 
Arbeit der Studierendenvertretungen, 
von zahlreichen Barrieren und Hinder
nissen bestimmt, erfullt die AnsprOche 
der Grundungszeit nicht mehr. ( ... ] .. . 
hat sich die Mitarbeit auf uberregionaler 
Ebene gewandelt. Neben Zerkluftung 
durch Landesinteressen und die Politik 
der Landesregierungen beschrankte sich 
die personelle Anteilnahme zunehmend, 
da vor Ort tiefgreifende Probleme ge
lost warden muBten. Eine finanzielle 
UnterstOtzung der Arbeit auf uberregio
naler Ebene war aufgrund der Gesetz
gebung der Lander sowie deren Verfah
rensweisen gegenuber den Vertretun
gen nicht moglich. ( ... ) 

Ebenso wurde einheitlich festgestellt, 
daB es dem Koordinierungsrat nicht 
gelungen ist, Sinn und Zweck der lnter
essenvertretung auf Bundesebene zu 
vermitteln .... Die Vermittlung war je
doch. .. systembedingt nicht moglich. 
Weder die lnitiativen zur Reform des 
BAF6G, die Stellungnahme zum Memo
randum zur Hochschulentwicklung noch 
jede andere Initiative hatten elne sicht
bare Wirkung. Signifikant fur die Vertre
tungsarbeit und deren Erfolge waren die 
Anhorungen vor dem Bundestagsaus
schuB tor Bildung und Wissenschaft, die 
uns zeigten, daB ein Wille zur Beteili
gung der Angehorten an den zu fallen
den Entscheidungen nicht Sinn und 
Zweck der Veranstaltungen war. Erziel
te Erfolge waren am Aufwand gemes
sen nicht vertretbar ... Negative Erfah
rungen und Auffassungen mit und zu 
bundespolitischer Vertretung sind nicht 
den Studierenden und ihren Vertretun
gen, sondern den verkrusteten politi
schen Strukturen anzulasten."4 

Welche ursprunglichen lntentionen und 
Erfahrungen grundierten diese Einschat
zungen, die sich daraus zunehmend er
gebende Seltenheit von Engagement 
und die spurbare Frustration? 

DOR, 1990 

Die KdS war im Marz 1990 als .,Konfe
renz der Studentenrate der DOR" ge
grundet worden. Soziale Fragen und 
Hochschulrecht waren - und blieben in 
der Folgezeit - ihre wesentlichen Ar
beitsschwerpunkte. Konzeptionelle Vor
stellungen wurden 1990 insbesondere 
zur elternunabhangigen Studienfinanzie
rung5 und im Zusammenhang mit der 
Debatte um ein DDR-Hochschulrahmen
gesetz6 entwickelt. 
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Hohepunkt der KdS-Aktivitaten in die
sem 41 . Jahr der DOR war die groBe 
studentlsche Protestaktion, die die 
Volkskammersitzung am 7. Junl 1990 
begleitete. Auf dieser sollte - die 
nahende Wahrungsumstellung wart ihre 
Schatten voraus - ein Stipendium unter
halb des Existenzminimums und die Auf
hebung seiner Elternunabhangigkeit be
schlossen warden. Mehrere tausend aus 
dem ganzen Land angereiste Studentln-
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nen durchbrachen die Bannmelle um 
den Tagungsort, erzwangen die Verle
sung einer Erklarung des KdS-Republik
sprecherrates (RSA) var dem Plenum 
durch den vorsitzfuhrenden Volkskam
mer-Vizeprasidenten, ein Gesprach mit 
diesem und Bildungsminister Meyer und 
setzten die Aktion mit einem anschlie
Benden einwochigen Hungerstreik fort. 
Aufklarung uber die Wlrkungsweise der 
politischen Strukturen konnten sie erlan
gen, als am Ende dieser Woche ein nur 
geringfugig hoherer Stipendlensatz als 
der ursprOngllch vorgesehene beschlos
sen wurde. 

Im Oktober 1990 hatte sich die KdS 
mangels DOR in Konferenz der Studen
tlnnenschaften und ihren Republiksspre
cherrat mangels Republik in Koordinie
rungsrat umbenannt. Nie ht frei van einer 

gewissen Naivitat bot die KdS zugleich 
den westdeutschen ASten, denen just 
im gleichen Jahr ihr Dachverband verei
nigte deutsche studentlnnenschaften 
(vds) abhanden gekommen war, den 
Beitritt zum Geltungsbereich ihrer Sat
zung an - eine spatere Satzungsdebat
te nicht ausgeschlossen. 

Die ASten waren emport. SchlieBlich 
bemuhten sie sich gerade, ein eigenes 
Modell fur einen neuen studentischen 
Dachverband zu entwickeln. AuBerdem 
erinnere die KdS-Satzung zu sehr an die 
vds. (Da hatten sie recht. Und die vds
Satzung erinnerte auch eln wen lg an die 
der FDJ.) Also zogen die Ossis ihr An
gebot zur auBeren Einheit zuruck und 
richteten sich auf langere Autarkie im 
studentischen Vertretungsbereich ein.7 

Ostdeutschland, 1991/92 

Das Jahr 1991 hatte fur die KdS mit 
einer Mitgliederversammlung im Januar 
in Berlin begonnen. Beherrschendes 
Thema waren die soeben getroffenen 
Abwicklungsentscheidungen der ost
deutschen Landesregierungen gewe
sen. 8 Sie hatten zu in ihren GroBenord
nungen bislang ungekannten studenti
schen Protestaktionen gefuhrt. 

lnnerverbandlich war entscheidend, daB 
ein neuer Koordinierungsrat gewahlt 
werden konnte: Der alte Republikspre
cherrat hatte komplett seinen ROckzug 
erklart. Die Selbstorganisationspoten
zen innerhalb der KdS waren schon 
1990 recht beschrankt gewesen. lnfol
gedessen hatte der RSA eine ausge
sprochen dominierende Stellung einge
nommen. FOreine nunmehr angestrebte 
Verbreiterung der Kompetenzen stand 
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jetzt die Bildung von sog. Pro]ektberei
chen. Diese begannen in der Falge dann 
auch zu arbeiten, zunachst der fur So
ziales und Studentenwerke, etwas spa
ter einer zum Landeshochschulrecht. 

Die Konstituierungsphase der ostdeut
schen Studentenwerke (StuWe) war zu 
absolvieren, deren Satzungen zu formu
lieren und eine angemessene studenti
sche Sitzanzahl in den StuWe-Gremien 
durchzusetzen. Die lntensitat der Be
muhungen fuhrte schlieBlich dazu, daB 
in alien ostdeutschen Bundeslandern 
auBer Berlin den Studierenden funfzig 
Prozent der Sitze in den Studenten
werksverwaltungsraten zugestanden 
wurden. Das groBere Problem bestand 
dann darin, diese funfzig Prozent auch 
noch zu besetzen. 
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In den Landern wurde begonnen, lan
deshochschulgesetze auf den Weg zu 
bringen. Wie schon Wolfgang Schauble 
erkannt hatte, als er mit sich selbst 
ingestalt van Gunther Krause den Eini
gungsvertrag aushandelte, waren die 
ordinarial inspirierten Regelungen des 
HAG fur Ostdeutschland vorlaufig noch 
nicht opportun. Erst muBte die Profes
sorlnnenschaft systemkonform umge
staltet werden. Folgedessen wurden 
zunachst Obergangsgesetze - meist 
Hochschulerneuerungsgesetz genannt -
formuliert. 

Fur die studentische lnteressenvertre
tung gab es var allem zwei interessante 
Regelungen darin. Einerseits wurde in 
alien ostdeutschen Bundeslandern die 
VerfaBte Studentlnnenschaft eingefuhrt. 
Andererseits kam (noch) nicht die be
furchtete Oberstulpung des westdeut
schen StuPa/AStA-Modells (auBer in 
Ost-Berlin). Statt dessen wurden die 
StudentlnnenRate entweder als elnzi
ges oder als optionales Vertretungsmo
dell fixiert: also die Moglichkeit, den 
Stu Ra Ober die Mehrheitswahl van Fach
schaftsvertreterlnnen zu konstituieren 
und nicht uber die Verhaltniswahl (par
tei-)politischer Listen. 

Die Ursachen fur diese landesgesetzli
che Verankerung waren gewiB ambiva
lent. Was die StuRa als groBen Erfolg 
lhrer Bemuhungen um Beeinflussung der 
Gesetzesentwurfe feierten, entsprang 
in den Ministerien wohl eher politischem 
KalkOI. Denn es blieb den dortigen BOro
kraten, die, weil oder obwohl sie mei
stenteils aus Westdeutschland kamen, 
bei .,Studentenrat" vornehmlich .,Arbei
ter- und Soldatenrat" assoziierten statt 
bspw . .,Aufsichtsrat", und die eigentlich 
den reprasentativen Parlamentarismus 
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auch fur die Studierendenvertretung vief 
situationsgerechter fanden - es blleb 
diesen BOrokraten wohf eines nicht ver
borgen: Der Anspruch der StuRa, alle 
Studierenden an der Hochschule vertre
ten zu wollen, hat naturgemaB auch 
befriedende Wirkungen. Aus diesem 
selbstgesetzten Anspruch resultiert eine 
gewisse Selbstbeschrankung und zwar 
lnsbesondere bei der Deutlichkeit der 
Formulierung und Vertretung von politi
schen Positlonen. Wie weit da die Gren
zen ausgereizt werden, hangt immer 
stark von den jewelligen Akteurfnnen in 
den StuRa ab. 

Dieses politische KalkOI in den Ministe
rien bei der Formulierung der Gesetz
entwurfe wohl sehend, kann trotzdem 
festgehalten warden: Die landesrecht
lich abgesicherte Fortexistenz der Stu
dentlnnenrate hatte zunachst einmal 
positive Wirkungen dahlngehend, daB 
Oberhaupt Studierendenvertretungen 
weiter existierten. (In Ost-Berlin, wo 
durch das Erganzungsgesetz zum Berl
HG [ErgGBerlHG] das StuPa/AStA
Modell zwangsweise eingefOhrt wurde, 
kam Ober ein Jahr lang keine Wahl 
zustande. Statt dessen aber eine frei
willige Zahlung eines Semesterbeitra
ges fur den amtierenden NachlaBver
waltungs-StuRa durch 32 % der HUB
Studentlnnen.) Desweiteren setzte sich 
mil der Fortexistenz der StuRa in den 
Studierendenschaften elne Kultur des 
Umgangs miteinander fort, die unter 
Ansehung der Entwicklung in anderen 
Bereichen zwar anachronistisch, jedoch 
nicht unbedingt negativ zu beurteilen ist. 

Die durchaus vorhandene Handlungsfa
higkeit der Studentlnnenrate in jener 
Zeit zeigte sich am deutlichsten bei stu
dentischen Protestaktionen. Diese gab 
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es an einer Reihe von Hochschulen. 
Ausgangspunkte waren in der Regel die 
ministeriell verordneten Umstrukturie
rungsmaBnahmen mit ihren negativen 
Auswirkungen auf den Studienablauf. 
Besonders deutliche Eingriffe in die Hoch
schulautonamie wie die Entlassungen 
des Berliner Uni-Rektars Fink und des 
Weimarer Rektors Mennig waren gleich
falls Gr0nde fur massive studentische 
Proteste. In der Folgezeit bezogen sich 
studentische Protestaktianen var allem 
auf die verordneten rabiaten Stellenk0r
zungen an den Hochschulen. Nicht im
mer freilich waren die StuRa die initiie
renden lmpulsgeber tor die Aktionen . 
Die alltagliche Kleinarbeit gebar eine 
gewisse Befangenheit Im Pragmatis
mus. Diese Befangenheit tohrte mitun
ter zu reslgnativen Einschatzungen der 
Erfolgsaussichten von lautstarken Pra
testen. 

Die KdS arbeitete in dieser Zeit ziemlich 
intensiv und ebenfalls vor all em pragma
tisch. Die Projektbereiche organisierten 
einen verstetigten Diskussionszusam
menhang zu den hochschul- und sozial
politischen Entwicklungen. Der KaRa 
sicherte diesen technisch und deckte 
lnhaltlich die Bundesebene ab. Syste
matische Varstellungen wurden zu den 
Problembereichen Studentisches Woh
nen, Aufbau der Studentenwerke, Hach
schulpolitik, Hochschulrahmengesetz und 
Landeshochschulgesetze entwickelt.9 
Daneben gab es intensivere Aktlvitaten 
zum Erhalt der zahlreichen Studenten-

klubs und zur Eintohrung von Semester
tickets tor den offentlichen Nahverkehr 
an den ostdeutschen Hochschulstand
orten. 

Freilich: Die geringen meBbaren Ergeb
nisse fuhrten recht bald zu Motivations
problemen. Diese wiederum auBerten 
sich in Prablemen mit dem eigenen 
Selbstverstandnis als Dachverband und 
der zunehmenden Notwendigkeit, den 
KaRa als permanent uberhitzte Kratt
maschine zur Aufrechterhaltung laufen
der Aktivitaten einzusetzen. lntern hatte 
die KdS zudem permanent dam it zu tun, 
sich zu finanzieren. Die StuRa hatten 
1991, z. T. auch noch 1992 in der Regel 
keine Einnahmen und lebten lediglich 
von zwar schamlos hin0bergeretteten 
aber auch begrenzten FDJ-Altgeldern.10 

Die parallel unter den westdeutschen 
ASten tobenden Auseinandersetzungen 
um einen gesamtdeutschen Dachver
band der Studentlnnenvertretungen wa
ren kaum Gegenstand von breiteren 
Diskusslonen innerhalb der KdS. Auch 
nach au Ben 0bte sie in dieser Beziehung 
Zur0ckhaltung - insbesondere weil es 
anderes zu tun gab. Allerdings argani
sierte die Kanterenz dann Im Mai 1992 
gemeinsam mit der FKS, dam west
deutschen FH-ASten-Dachverband, ei
nen ,.Runden Tisch der Studentlnnen
schaften" in einem ehemaligen Plonier
ferlenlager in Friedrichsbrunn/Harz zum 
Thema Dachverband: Niemand soilte 
sagen konnen, die Ossis wollten sich 
dauerhatt abschatten. 

Ostdeutschland, 1993/94 

Mit der Verabschiedung der (in Meck
lenburg-Varpommern, Sachsen-Anhalt 
und Sachsen die Hochschulerneuerungs-
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gesetze ablosenden) Landeshochschul
gesetze (LHG) bzw. dem ErgGBerlHg In 
Berlin hat sich mittlerweile die Situation 
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studentischer lnteressenvertretung In 
Ostdeutschland etwas ausdifferenziert. 
Dies zeigt sich am deutlichsten In den 
Regelungen zur VerfaBten Studenten
schaft und den Verfahren zur Wahl ihrer 
Organe, da diese wesentlich kanstitutiv 
tor das spezifische Selbstverstandnis 
der Studentlnnenrate waren. 

Brandenburg hatte die VerfaBte Stu
dentenschaft bereits mit dem LHG van 
1991 eingefuhrt. Das Wahlverfahren 
stellt eine Mischung aus Mehrheits- und 
Verhaltniswahl dar. Dabei sind Einzel
kandidaten gegen0ber Listen deutlich 
benachteiligt. 

In Berlin setzte die Prasidentin der Hum
boldt-Universitat 1993 eine Wahl zum 
Studentenparlament an, nachdem die 
zwangsweise Eintohrung des Stupa/ 
AStA-Modells zu allgemeiner Vertre
tungslethargie gefuhrt hatte. Um sich 
wenigstensverbal vom ungeliebten Mo
dell abzusetzen, heiBt der AStA an der 
Humboldt-Uni mittlerweile RefRat (Re
ferentlnnenrat) und nimmt tor sich in 
Anspruch, die westdeutschen Rituale 
des Politikspielens im studentlschen 
Bereich zu vermeiden. 

In Sachsen ist das urspr0ngliche Modell 
fast beibehalten warden, indem als Per
sonen kandidierende Studentlnnen die 
Fachschaftsrate bilden, welche wieder
um Vertreterlnnen in den Hochschul
StuRa entsenden. Gleichwohf halt das 
sachsische LHG die Option von unge
bundenen Listenwahlvorschlagen eben
falls often. 

Th0ringens Hochschulgesetz bestimmt 
grundsatzlich die Durchf0hrung von Ver
haltniswahlen. Davon konne zwar .,ins
besondere abgesehen warden, wenn 
wegen der 0berschaubaren Zahl von 

hochschule osl mai/juni 1994 

Wahlberechtigten .. . die Mehrheitswahl 
angemessen ist." (§ 40, 1) Doch ist der 
Umgang mit dem Problem zumindest in 
llmenau und Weimar vorerst anders 
geregelt warden. Die dortigen Studen
tlnnenschaften organisieren die Wahl 
ihrer Vertretungsorgane so, daB .,Li
sten" mit je einer Person autgestellt 
warden. 

In Mecklenburg-Vorpommern hatten die 
auswartigen Berater zwar die entspre
chende Diskette eingepackt. Jedoch 
waren sie offenbar noch unsicher in der 
Anwendung des Suche-Ersetze-Befehls: 
Obgleich der Sache nach ein Studenten
rat gewahlt wird, heiBen die Gremien 
der studentischen Selbstverwaltung im 
dortigen Landeshochschulgesetz ,.Stu
dentenparlament" und ,.AStA". 

In Sachsen-Anhalt wurde die VerfaBte 
Studentlnnenschatt ausgehohlt: 1hr an
zugehoren, ist seit zwei Semestern frei
willig und setzt eine entsprechende Wll
lenserklarung bei der allsemestrlgen 
R0ckmeldung voraus. Die Variante mit 
der Pfl ichtmitgliedschatt war, so wird 
kolportlert, vom Magdeburger Wissen
schaftsminister Frick mit einem beden
kenswerten Argument abgelehnt war
den: Pflichtmitgliedschatt erinnere ihn 
an ,.FDJ-Zeiten"11 , sagte das Mitglied 
der LDPD-Nachfolgepartei. Sallte sich 
diese Auffassung durchsetzen, darfver
mutlich auch erwartungsfroh der Autio
sung der totalitaren Zwangsgemein
schaften in den lndustrie- und Handels
kammern, Arztekammern und dgl. ent
gegen gesehen werden. 

Oberregionale Zusammenarbeitder Stu
dentlnnenrate gibt es lediglich noch in 
Th0ringen, wo eine Konferenz Th0ringi-
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scher Studentlnnenschaften (KTS) exi
stiert, und - zumindest sporadisch - in 
Sachsen innerhalb der Konferenz der 
sachsischen Studentenrate (KSS). Eher 
zufallig dOrfte sein, daB in beiden Lan
darn diese Oberreglonalen Gremien auch 
Eingang in die Hochschulgesetze gefun
den haben. (§ 73, 8 ThOrHG, § 94 SHG) 
Daneben finden sich auch in Branden
burg gelegentlich unterdem Titel Brand
Stuve (Brandenburgische Studentenver
tretung) eln paar Stu Ra zusammen, um 
ihr Auftreten gegenOber dem Wissen
schaftsministerium abzustimmen. 

Ein auf Initiative der KTS zustandege-

kommenes Semestertreffen derostdeut
schen Studentlnnenvertretungen im Juni 
1994 an der Hochschule tor Architektur 
und Bauwesen Weimar lieB eine fortwi r
kende Aversion gegenOber einem struk
turell verdichteten uberregionalen Zu
sammenhang deutlich warden. Allerdings 
freuten sich alle Anwesenden Ober die 
ldee eines erneuten Treffens im kom
menden Semester, welches dann der 
Jena er oder der Berliner Uni-Stu Ra aus
richten wird. lnhaltliche Vorbereitung da
fOrsei notwendig, aber ,,vollige Durchor
ganisation" solle vermieden warden. Eine 
Vorbereitungsgruppe sol! diesen Spa
gat bewerkstelligen. 

Gesamtdeutschland, 1994 

Im November 1993 hatten nach dreijah
rigen Debatten und immerwieder neuen 
Anlaufen 21 ASten und eln StuRa (Uni 
Rostock) schlieBlich die GrOndung eines 
neuen Dachverbandes zustande ge
bracht: den freien zusammenschluB von 
studentlnnenschaften (fzs). Mittlerwei
le gehoren Ihm 45 Studentlnnenvertre
tungen an. 

Die offentllche Wahrnehmbarkeit des 
Verbandes beschrankt sich aus ostdeut
scher Sicht bislang weitgehend auf die 
unvermeidlichen Presseerklarungen im 
unvermeidlichen Presseerklarungsstil 
und auf die zahllosen Interviews, In de
nen der fzs-6ttentlichkeitsreferent, Ted 
Thurner, variantenfrei die bekannten 
Anliegen wiederholt: Ausbau der Hoch
schulen, inhaltliche und strukturelle Er
neuerung der Lehre, demokratische 
Selbstverwaltung der Hochschulen, kon
sequente Frauenforderung, soziale Ab
sicherung der Studierenden und ihre 
Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum. 
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Eine der Oblichen Journalistenfragen in 
diesen standardisierten Interviews ist 
dann auch regelmaBig die nach den im 
Dachverband weithin fehlenden StuRa 
aus dem Osten. Thurners Antwort aus 
der Konfektion: ,,Offenbar haben die 
ostdeutschen Studierenden und auch 
ihre Vertreter in den ASten [?I, p.p.) 
groBe Vorbehalte gegen neue zentrale 
Strukturen. "12 

Der einzige Stu Ra, der dem fzs bislang 
angehort, der Rostocker Studentlnnen
rat, scheint dort auch immer noch etwas 
aus dem Rahman zu fallen. Als etwa die 
letzte fzs-MV im April d.J. zum Thema 
der quotierten Redeliste diskutierte, ob 
diese ,,hart" oder ,.weich" gehandhabt 
warden solle, sprach sich ein Rostocker 
Vertreter gegen jede Art der Quotierung 
aus: ,,sie sei nicht notwendig", vermerkt 
das Protokoll als BegrOndung.13 Und 
nachdem die MV eine Resolution zu 
Kurdistan beschlossen hatte, gab der 
Rostocker Stu Ra eine Erklarung zu Pro-
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tokoll, in der die Verabschiedung abge
lehnt wurde. Unter anderem gaben die 
Rostocker zu bedenken, ,,ob die Verab
schiedung solcher Resolutionen Aufga
be des fzs sein soil, insbesondere in 
einer Situation, da der Dachverband 
Zeit und Energien benotigt, sein eigenes 
Selbstverstandnis wie auch seine el
gentlichen Arbeitsaufgaben zu diskutie
ren." Zudem handele es slch um ,,eine 
Thematik, zu der in den StudentlNNen
schaften, die wir alle vertreten, kein 
breiter Konsens besteht".14 

Solche Beitrage sind es wohl, die unab
lassig reproduzieren, was der zum Wei
marer StuRa-Treffen im Juni als Gast 
angereiste fzs-Vertreter sorgenvoll vor
aussah. Nachdem ihm deutlich gewor
den war, daB er Ober die Veranstaltung 
zu Hause nlcht vial mehr berichten kon
nen wird als von einem abendlichen 
Lagerfeuer in einem Steinbruch - an
sonsten nurvom ,,Fehl en einer AbschluB
erklarung" und vom .,bloBen Reagieren 
auf die Zustande" - erahnte er bereits 
die Reaktionen: 

.,lch hare schon die Vorwurfe der gro
Ben ASten, wenn sie erfahren, daB in 
Weimar an einigen Stell en Lob Ober die 
ministerielle Arbeit zu horen war. Mit 

Anmerkungen: 

Vokabeln wie systemstOtzend und un
kritisch wird ein vermeintliches Argu
ment der ostlichen Politikunfahigkeit 
gezimmert." Und: ,,Da wardann noch die 
allgemeine Forderung nach der Belbe
haltung des StuRa-Modells fur die Stu
dentlnnenschaften. Wichtiger Baustein 
dabel sei das Mehrheitswahlrecht. Kein 
Wort wurde Ober Minderheitenschutz 
verloren. lmmer ging es um die treie 
MeinungsauBerung des einzelnen, das 
Streben nach Konsens immer oberstes 
Prinzip." Jedoch, so fahrt er fort: ,,Wich
tig scheint mir, daB diese Form der 
Politik funktioniert." Und:" Oberzeugt bin 
ich, daB sie in westllchen Studentlnnen
schaften nicht funktionieren wi.irde."1s 

Die Differenz laBt sich vielleicht auch 
anders verdeutlichen. Von der fzs-Mlt
gliederversammlung berichtet ihr Offent
lichkeitsreferent: ,,SpaB hat sie nicht 
allzuoft gemacht, aber das kann man 
von einer MV sicher auch nicht erwar
ten. " 16 Das Weimarer StuRa-Treffen faBt 
der Gast vom fzs zusammen in dem 
Satz: .,lnsgesamt war es eine ausgelas
sene gute Stimmung."11 

Peer Pasternack, Dipl.pol. , war 
1991192 Hochschulpolitischer 

Referent der KdS 

1 Semestertreffen ostdeutscher StudentlnnenRiite, Martln-Luther-Unlversitat Halle/S. 25./26. 
Junl 1993. In: Konferenz der Studentlnnenschaften (Hrsg.): Der ultlmatlv letzte Reader. KdS. 
Berlin 1994. S. 21 . 

2 Konlerenz der Studentlnnenschaften (Hrsg.): Der ultimativ letzte Reader. KdS. Berlin 1994. 
66 S. Die Broschure enthiilt das Protokoll der letzten KdS-MV Im November 1992 In Cottbus, 
elnen Berlcht zum Semestertreffen ostdeutscher Studentlnnenriite Im Juni 1993 In Halle/$ . 
sowie einen ausfuhrllchen Dokumentatlonsteil , der die Vorgeschichte und Geschlchte der KdS 
von 1989 bis 1992 darstelll. Bezug moglich uber: Konferenz der Sludentlnnenschaften I.A., 
Humboldt-Unlversltiit, Unter den Linden 6, 10099 Berlin. 

3 Vgl. den Beitrag von Thomas Molek In dlesem Heft; desweiteren fzs: Oachverband der 
Sludentlnnenschaften gegr0ndel. In: hochschule ost 12/93, S. 119 f. 
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4 Koordinierungsrat der KdS: Erkliirung zur UmgrOndung der KdS in ein lnformationsnetzwerk. 
Abgedruckt In: hochschule ost 12/1992, S. 72 f. 

5 Vgl. Strateglekonzept !Or eine Novellierung des BAFoG mil dem Ziel der Elternunabhiingigkelt. 
In: Reader zur Mitgllederversammlung der Konferenz der Studentlnnenschaften, Leipzig, 26.-
28. Oktober 1990. o.O. (Berlin) o.J. (1990). S. 37 - 44. 

e Wle es in der Koalitionsvereinbarung fur die letzte DDR-Aeglerung vom 12.4.1990 noch als 
Vorhaben formullert worden war. Vgl. die auszugswelse Dokumentation In Anweiler et al. 
(Hrsg.): Bildungspolillk In Deulschland 1945-1990. Ein historisch-vergleichender Quellenband. 
Opladen 1992. S. 481. 

7 Ole Ereignisse des Jahres 1990 slnd ausfOhrllcher beschrieben in: Peer Pasternack: 
Studenlisches Bewegtseln in der DOR/in Ostdeutschland 1989/90. In: hochschule os/7/1992, 
S. 22 - 31. Nachdruck in ders. (Hg.): IV. Hochschulreform. Wlssenschaft und Hochschulen in 
Ostdeutschland 1989/90. Elne Aetrospektive. Leipzig 1993. S. 57 - 69. 

8 Vgl. 3. Mltgllederversammlung der Konferenz derStudenllnnenschaflen am 12./13.1.1991 In 
Berlin: Oftener Brief an die tor Wlssenschaft zustiindlgen Landesmlnisterlen der fOnf neuen 
Bundesliinder und Berlins. Dokumentiert In: Konferenz der Studentlnnenschaften (Hrsg.): Der 
ullimaliv lelzle Reader. KdS. Berlin 1994. S. 51 f. 

9 Vgl. KdS (Hrsg.): Aul dem Land und den Stiidten Alie Machi den Aiitenl Informations-Heft Ober 
die Posltlonen und Forderungen der Konferenz der Studentlnnenschaften (KdS). Berlin o.J. 
(1991 ); KoAa der KdS, Projektgruppe Studentenwerke (Hrsg.): Studentenwerke In den neuen 
Bundesliindern. Seminar 22.-24. Marz In Dresden. Dresden 1991; KdS (Hrsg.): Novellierung 
der Landeshochschulgesetze in den FNL. Berlin 1991; dies. (Hrsg.): Novellierung der Landes
hochschulgesetze In den FNL II. Berlln 1991; dies. (Hrsg.): Hochschulrahmengesetz (HAG) · 
Genesis Im Westen und Wlrkung Im Osten. Seminar am 11 . Januar 1992 an der TH llmenau. 
Berlin 1992; dies. (Hrsg.): Das Hochschulsystem nach der deutschen Neuvereinigung: Umbau 
im Osten und Konservierung im Westen? Die HRG-Diskussion zwlschen schon vertanen und 
blsher noch nlcht genutzten Chancen. Anhorung zu den lnhalten elner anstehenden Novellie
rung des Hochschulrahmengesetzes, Berlin, 27. Februar 1992. Berlin 1992. 

10 Die an den DDA-Hochschulen exislierenden ,.Fonds junger Sozlallsten" waren 1989/90 im 
Zuge der Obernahme der FDJ-Kompetenzen an die Studentlnnenriite Obergegangen. 

11 Ziller! In: Wie In alien Zeiten. In: Karzer. Studentlnnenzeitung (Halle/S.) Nov. 1993. o.S. 

12 lgnorierte Studentenschaft (Iv. mil Ted Thurner). In: Die Zeit, 27.5.1994. 

13 Protokoll der 1. ordentllchen fzs-MV. In: fzs-Rundbrie!No. 5. S. 5. Wobel ein (weibliches) 
Rostocker ResOmee der MV dann der Quotierung doch noch positives abgewann: .,die 
satzungsgemiif3 quotierte Redeliste erwies slch im grof3en Plenum als ein slnnvolies Mlttel, die 
zahlenmiif3ig-miinnllche Dominanz auszuglelchen." (Brigitte Kaute: Ein Dach Ober dem Kopf?? 
1. Milgliederversammlung des fzs In Wiesbaden. In: Rostocker Universitiitszeitung 3/1994. S. 
6 .) 

14 Erk I a rung des Stu Ra Uni Rostock zur Verabschledung der Resolution .Kurdistan". In: Ebd .. 
s. 55. 

1s Stephan Haux: Lagerfeuer. Ober das Treffen ostdeutscher StuRii In Weimar. In: fzs
Rundbrief No. 6. S. 79 I. 

1e Ted Thurner: Editorial. In: fzs-Rundbrlef No. 5. S. 2. 

11 Stephan Haux: A.a.a . S. 79. 
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FORUM 

Marlon Hoppner / Gisela Petruschka {Berlin): 

Die neugeordnete Humboldt-Unlversltat zu Berlin 
Eln Versuch der Aufklarung polltlscher Hlntergrunde 

nEs kann kein Zweifel bestehen, 
daB Wissenschaft nicht nur in der ehemaligen DOR 

in den Dienst der Macht genommen warden ist. Wissen ist 
Macht. Darum wird Wissenschaft betrieben und bezahlt, 

nicht etwa um des Lebens und der Wahrheit wil/en." ' 

.,Doch daB wir diesen Krieg verloren 
war Gott-sei-Dank nur ein Geriicht. 

Was wir verlorn, ist das Gedachtnis. 
Denn mehr verlieren Deutsche nicht. •e 

Elnfiihrung 

Gut drei Jahre nach der deutsch-deut
schen Wiedervereinigung erweist sich 
die »Erneuerung" der ostdeutschen Hoch
schulen als ProzeB einer In der deut
schen und europaischen Wlssenschafts
und Hochschulgeschichte wohl einmali
gen Ausdehnung staatlicher Zustandig
keit und zentraler Verwaltung auf die 
eigentlich selbstverwalteten Angelegen
heiten der Hochschulen. Die tatsachlich 
notwendige inhaltliche, strukturelle wle 
personelle Erneuerung der DDR-Hoch
schulen ist ausgeblieben oder im Zuge 
von ,,Abwicklung", .,Anpassung" an west
deutsche Hochschulstrukturen und -ver
haltnisse sowie ,,politischer Sauberung" 
steckengeblieben. 
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Das westdeutsche Hochschulsystem 
war schon Jahre vor der Vereinigung 
zum Gegenstand massiver Kritik ge
worden. Linter Stichworten wie .,Ober
last", ,,Bildungskatastrophe", ,,Abwan
derung der Forschung aus den Hoch
schulen" u. a. wurde schon lange zuvor 
Ober mogliche Alternativen debattiert -
und dies nicht nur unter Hochschulange
horigen. 

,,Es hatte jedenfalls das Ziel aller Betei
ligten sein mOssen, die ostdeutschen 
Universltaten voreinem ahnlichen Schlck
sal zu bewahren. Es ware verdienstvol
ler gewesen, die gute Betreuungssitua
tion, das wertvolle Engagement des Mit-
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telbaus, die vielfache VerknOpfung von 
Theorie und Praxis zu bewahren, stat! 
sich mit Titeln, Talaren und Studenten
verbindungen zu amOsieren. Gerade die 
tor westliche Augen vielfach irritieren
den universitaren Bastardformen aus 
berufsnaher Ausbildung, praxisorientier
ter Forschung und akademischer Lehre 
hatten nicht angeglichen, sondern nach 
sorgsamer Renovierung als ostdeutscher 
Beitrag zur Ditterenzierung des gesamt
deutschen Hochschulsystems aufrecht
erhalten werden sollen . ... Die keines
wegs leichthin bereitgestellten Gelder 
warden unbesonnen tor akademische 
Westimitate und nicht koordinierte Uni
versitatsgrOndungen ohne Neuigkeits
wert vergeudet."3 

Nichtsdestotrotz wurde also das west
deutsche Hochschulsystem als Nonplus
ultra tor die neuen Bundeslander ange
priesen. Die Chance zu einer Neugestal
tung- auch des bundesdeutschen Hoch
schulwesens - wurde damit verpaBt. 

Neben der Ubertragung westdeutscher 
Strukturen vollzieht sich an ostdeutschen 
Hochschulen ein massenhatter Perso
nalabbau, der insbesondere den soge
nannten akademischen Mittelbau trifft. 
Und dies obwohl allgemeine Einigkeit 
darOber besteht, daB gerade der starke 
Mittelbau in der DDR wesentlich kOrzere 
Studienzeiten ermoglichte, womit eine 
der erklarten Zielstellungen erwahnt ist, 
die in der hochschulpolitischen Diskussi
on verschiedenster staatlicher und wis
senschaftlicher Gremien derzeit elne 
zentrale Rolle spielt. Darn it gleichen sich 
die ostdeutschen Hochschulen auch in 
der Zahl ihrer Mitarbeiter sowie dem 
Verhaltnis von befristetem und unbefrl
stetem wissenschaftlichem Personal 
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mehr und mehr westdeutschen Verhalt
nissen an. 
Im Jahr 1989 arbeiteten an den Univer
sitaten und Hochschulen der DDR insge
samt 7.516 Hochschullehrerund31 .393 
wlssenschaftliche und kOnstlerische Mit
arbeiter. Es kann davon ausgegangen 
werden, daB bis zum Ende des Jahres 
1992 50-60 % des ehemaligen Perso
nals die Hochschulen verlassen muBte. 
(Genaue Zahlen tor das Jahr 1993 lie
gen noch nicht vor. Die Entwicklung des 
wissenschaftlichen Personals an der 
Humboldt-Universitat ist in den unten
stehenden Abbildungen dargestellt.) 

Zeitgleich mit diesem Personalabbau 
vollzieht sich eine massive Verdrangung 
ostdeutscher Wissenschaftler aus den 
Hochschulen in den neuen Bundeslan
dern sowie eine weitreichende Ein
schrankung von Rechten der (trotz all em 
noch) an den Hochschulen verbliebenen 
Hochschullehrer und akademischen Mit
arbeiter. 

All dies fOhrte zu einerfast vollstandigen 
Zerschlagung eines Ober Jahrzehnte 
gewachsenen Hochschulsystems (ein
schlieBllch des gesamten Umfeldes der 
Hochschulen: das Forschungs- und Ent
wicklungspotential der ostdeutschen 
Wirtschaft existiert praktisch nicht mehr; 
das System auBeruniversitarer For
schung ist zum gro/3ten Teil aufgelost; 
Kooperationsbeziehungen, insbesonde
re nach Osteuropa sind zusammenge
brochen). Wie lange es dauern wird, 
neue und leistungsstarke Strukturen in 
Forschung und Lehre aufzubauen, ist 
noch vollig often. Denn dies ist nicht mit 
einer Besetzungvon Stellen getan, selbst 
wenn diese mit noch so guten, fachlich 
ausgewiesenen Wissenschaftlern er
folgt. 
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Betrachtet man die Entwicklung der letz
ten drei Jahre, so stimmt besonders 
bedenklich, daB die in der BAD auch 
schon vor der Vereinigung oft beklagte 
starke staatliche EinfluBnahme auf die 
Hochschulen Oberdas Vehikel einer .,Er
neuerung" der ostdeutschen Hochschu
len noch verstarkt wird. Qffentlich finan
zierte Wissenschaft- und dam it auch die 
Hochschulen - scheinen aus Sicht der 
politisch Verantwortllchen eln gesell
schaftlicher Bereich zu sein, in den man 
ungestraft beliebig eingreifen kann. DaB 
davon nicht nur der Osten betroffen 1st, 
zeigen massive Finanzkurzungen und 
eine zunehmende Orientierung auf wirt
schaftliche Kriterien der Bewertung von 
Wissenschaft auch in den al ten Bundes
liindern. Dies vollzieht sich in einer Zeit, 
in der die globalen Probleme dieser 
Welt in rasantem Tempo wachsen und 

die Wissenschaft starker denn je gefor
dert werden mOBte, um Alternativen zu 
entwickeln. 

Im Diskussionsentwurf zurVorbereitung 
des4. ParteitagesderCDUvom 12.-14. 
September 1 993 findet sich unter Pun kt 
18 folgende bemerkenswerte Passage: 
.,Die Neuordnung der Hochschulstruktu
ren in den neuen Landern ist zuglelch ein 
wlchtiger lmpuls zur notwendigen Er
neuerung des deutschen Hochschulsy
stems." DaB dies zumindest fur Berlin 
berelts in konkrete Hochschulpolitik 
umgesetzt wird, zeigt der Berliner Hoch
schulstrukturplan 1993, der nun auch 
einschneidende Veranderungen fur die 
westberliner Hochschulen, insbesonde
re fur die Freie Universitat, die Techni
sche Universitat und die Hochschule der 
Kunste vorsieht. 

1. Das ostdeutsche Wissenschafts- und Hochschulsystem im Wandel 

Es lassen sich relativ klar abgrenzbare 
Phasen des Umgangs mit und des Han
delns des ostdeutschen Wissenschafts
und Hochschulsystems unterscheiden:• 

Zuniichst war die Eigenstaatlichkeit der 
ODA noch nicht grundsatzlich in Fraga 
gestellt. Es ging von Seiten der DDA
Wissenschaftlerlnnen um elne grund
satzliche Reformierung des Wissen
schafts- und Hochschulsystems (Demo
kratisierung von Entscheidungsprozes
sen, Legitimation der Wissenschaftslei
tungen bzw. Selbstverwaltungsgremien 
durch Neuwahlen, Freiheit von Lehre 
und Forschung, Autonomle gegenuber 
zentralistischen Eingriffen usw.). Nach 
der Ottnung der Grenzen kam es zu 
einem Anstieg von Kontakten und Ko
operationen mitwestdeutschen und an-
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deren Wissenschaftlern (z.B. Erster Ge
meinsamer Hochschultag von FUB und 
HUB im Januar 1990; Aufnahme neuer 
Beziehungen zu westlichen Universita
ten). 

In dieser Phase wurden auch neue in
haltliche Konzepte erarbeitet, die vor 
allem auf eine Oberwindung derdiszipli
naren Grenzen sowie eine generelle 
Ottnung der Universitaten zielten. Aller
dings muB insgesamt eingeschatzt war
den, daB diese neben der Fraga elner 
Demokratisierung der Entscheidungs
prozesse eher in den Hintergrund gerie
ten. 

Spatestens mit den Volkskammerwah
len vom 18. Marz 1990 war klar, daB die 
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gesamte weltere Entwicklung auf die 
schnelle Herbeifuhrung der staatlichen 
Einheit von BAD und ODA gerichtet sein 
wurde. Bilaterale Kooperationsaktivita
ten von Seiten des BMFT wurden damlt 
eingestellt, es ging lediglich um die Fra
ga, wie mil den Wissenschaftsinstitutio
nen der DOR umgegangen werden soll
te . .,Im Laufe der letzten 40 Jahre hat 
sich in der westdeutschen Wissen
schaftspolitik ein stabiles Verhandlungs
netzwerk zwischen den drei wesentli
chen Akteurgruppen Bund, Lander und 
Wissenschaftsorganisationen etabliert. 
Grundlage dieses Verhandlungsnetzwer
kes sind relativ stablle Austauschbezie
hungen zwischen den drei Gruppen, ... " 
,,Das Oberragende lnteresse der West
akteure war die Stabilislerung des for
schungspolitischen Gleichgewichts zwi
schen diesen drei Akteurgruppen, ein 
Ziel, das sie in der turbulenten Situation 
im Vorfeld der deutschen Vereinigung 
am ehesten durch eine Bewahrung des 
institutionellen Status quo gewahrleistet 
sahen."5 Diese Pramisse bestimmte im 
folgenden die gesamte Politik und favo
risierte von Anfang an die .,Abwicklung" 
wissenschaftlicher Einrichtungen, nicht 
deren ,,Oberfuhrung" in westdeutsche 
Kategorien und schon gar nicht die Rea
lisierung grundsatzlich neuerOrganisa
tionsformen. 

Die Hochschulen spielten in dieser Pha
se von staatlicher Seite kaum noch eine 
Rolle, da Bildungsangelegenheiten, ein
schlleBlich der Hochschulen, nach bun
desdeutschem Recht Landersache sind.8 
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Die Regierung der DOR ging daran, die 
verwaltungstechnischen Voraussetzun
gen fur den AnschluB der DOR an die 
Bundesrepublik zu schaffen. Fur den 
Hochschulbereich wurde dies beson
ders durch die .,Vorlaufige Hochschul
verordnung der DOR" deutlich, die der 
Minister fur Bildung und Wissenschaft, 
Prof. Meyer, auf dem reinen Verord
nungswege - vorbei an alien parlamen
tarischen und erst recht hochschulpoliti
schen Gremien - in Kraft setzte. lnhalt 
der Verordnung war die faktische Ein
fuhrung von Teilen des bundesdeutschen 
Hochschulrechts fur die Hochschulen der 
DOR. 

Worum es nach den Wahlen vom 18. 
Marz politisch ging machte derselbe 
Minister Meyer in einer Rede anlaBlich 
der lnvestitur von Aektor Fink an der 
HUB deutllch: ,,Wer dafur pladiert, die 
Universitaten dieses Landes als linke 
Alternative zu profilieren, will Bastionen 
errichten fur eine Auseinandersetzung, 
die nicht mehrstattfindet, namlich fur die 
Auseinandersetzung Ober die Frage 
>Bundesrepublik oder eine bessere 
ODA<.'.., 

Mlt der Herstellung der deutschen Ein
heit nach Artikel 23 GG setzte die weit
gehend schematische Obertragung 
westdeutscher (nicht westlicher oder 
westeuropaischer) Muster auf das Wls
senschafts- und Hochschulsystem der 
ehemallgen ODA ein, verbunden mit ei
ner massenhaften Verdrangung ostdeut
scher Wissenschaftlerlnnen und Mitar
belterlnnen. 
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2. Die Rolle der ostdeutschen Hochschulen und lhrer Mltgliedergruppen 
in der ,,Wende" 

Die Hochschulen (als lnstitutionen oder 
Gruppen von Hochschulangehorigen) 
mussen in der Kernphase der Umbruch
prozesse in der DOR als ausgespro
chen .,trage" bewertet warden. Obwohl 
esan den Hochschulen seitJahren durch
aus eine kritische Einschatzung der herr
schenden Verhaltnisse (v.a. In okonomi
scher Hinsicht und im Hinblick auf eine 
Demokratisierung von Entscheidungs
prozessen) gab, gingen von ihnen keine 
treibenden Impulse fur Veranderungen 
aus. 

Die Studenten traten als erste gegen 
traditionelle Strukturen an den Hoch
schulen auf. Sie griffen das Alleinvertre
tungsmodell der FDJ an, engagierten 
sich aber auch fur weitergehende de
mokratische Veranderungen an der Uni
versitat. Ander HUB erreichten sie noch 
im Oktober/November 1989 die lnstal
lierung eines Studentenrates als lnter
essenvertretung der Studenten (31 . 10. 
1989) sowie die Zusage des damaligen 
Rektors, 42 Studenten in den Wissen
schaftlichen Rat der Universitat zu wah
len. 

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter or
ganisierten sich ebenfalls, insbesonde
re als klar wurde, daB das westdeut
sche Hochschulmodell ubernommen 
warden soil . 

Seide Gruppen sind in dieser Zeit aber 
sehrdifferenziertzu betrachten, wirklich 
aktiv wurde nur ein Bruchteil ihrer Mit
glieder (auch in der sogenannten Wen
dezeit, selbst wenn damals eine breite
re ,,Mitlauferschar" erreicht wurde). Die 
Mehrzahl der Universitatsangehorigen 
betrachtete die ablaufenden Prozesse 
eher abwartend, aus der Distanz und 
wurde nur in Ausnahmefallen selbst ak
tiv. 

Ursachen fur dieses Verhalten liegen 
nicht zuletzt in erlernten Verhaltensmu
stern aus DDR-Zeiten. 

Dies gilt auch fur die Gruppe der Hoch
schullehrer, die in dieser Zeit eine ganz 
elgene Rolle spielte. lhr schien es - wie 
spater auch ihren westdeutschen Kolle
glnnen - vorrangig um eine Besitz
standswahrung zu gehen. 

3. Transformatlonsvorstellungen von Wissenschaftlerlnnen an der 
Humboldt-Universitiit 

Die Transformationsvorstellungen von 
Wissenschaftlerlnnen der Humboldt-Uni
versitat, die insbesondere in der ersten 
Phase aber auch noch danach entwlk
kelt wurden, zielten vor allem auf eine 
demokratische Erneuerung der Univer
sitat von innen heraus, mit den vorhan
denen Menschen. Es ging um die: 
• Starkung der Autonomie der Universi-
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tat und Freiheit in Leh re und Forschung; 
• Offnung der Unlversitaten und Erhalt 
der Vielfalt von Fachern (universitas lit
terarum); 
• Aufhebung der zentralistischen Leitung 
der Universltat durch Staal und Partei, 
Legitimationsdruck auf die vorhandenen 
Leitungen an der Universitat; 
• Forderung nach Transparenz von Ent-
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scheidungen; 
• Entwicklung neuer Modelle der lnter
essenvertretung an der Hochschule (Run
der Tisch, Studentenrat, IG Humboldt
Frauen, Vereinigung des akademischen 
Mittelbaus usw.); 
• Entwicklung vollig neuer Modelle der 
universitaren Selbstverwaltung (Statut 
der HUB); 
• Forderung nach Aufhebung jeglicher 
Beschrankungen aus ideologischen 
Grunden; 
• Forderung nach freiem Zugang zu Bl
bliotheken und Archiven. 
AuBerdem spielten Fragen der sozialen 
Sicherstellung der Universitatsangeho
rigen schon sehr fri.ih eine Rolle (z. B. 
Studentenproteste vom Mai/Junl 1990, 
Betriebs- bzw. Sozialschutzvereinba
rung, Vorruhestandsregelungen usw.). 

Das im Oktober 1990 verabschiedete 
Sta tut der Humboldt-Universitat beinhal
tete (bei alien Im Vorfeld gemachten 

Zugestandnlssen z. B. von Seiten des 
Runden Tisches der HUB) im Vergleich 
zum geltenden bundesdeutschen Hoch
schulrecht zum Tell revolutionare Veran
derungen hin zu einerDemokratisierung 
der Hochschule. Dies betrlfft vor allem 
die Zusammensetzung der Selbstver
waltungsgremien der Unlversitat, die den 
unterschiedlichen lnteressen der ver
schiedenen Mitgliedergruppen Rechnung 
tragen sollte. Wahrend im Westteil der 
Stadt sowohl im Konzil als auch In den 
Fachbereichsraten die Professoren die 
absolute Mehrheit an Stimmen und Sit
zen besaBen, gait fi.ir die HUB folgende 
Quotierung: 35% Hochschullehrer (mit 
,,doppeltem Stimmrecht" in bestimmten 
Fragen), 30% Studenten, 25% akade
mische Mitarbelter und 10% technlsche 
Mitarbeiter. Dari.iber hlnaus hatte das 
Konzil der HUB als hochstes Entschei
dungsgremium weitreichendere Kompe
tenzen als Konzile westdeutscher Hoch
schulen. 

4. Die ROckkehr des Zentrallsmus 

Nach den Volkskammerwahlen vom 18. 
Marz trat bei einem groBen Tell derer, 
die tor eine eigenstandige und echte 
Alternative zum System der BAD einge
treten waren, eine Desillusionierung ein. 
Die Basis derjenigen, die als Sympathi
santen und Mitlaufer demokratischer 
Reformen gelten konnten, brockelte ab. 
An den Universitaten etablierten sich 
zunehmend Parteien und Josten die Bi.ir
gerbewegten und Reformer der ,,Wen
dezeit" ab. 

Mit der Herstellung der deutschen Ein
heit am 3. Oktober 1990 begannen 
massive administrative Eingriffe in die 
gerade erst neu gewonnene Hochschul-
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autonomle von Seiten des polltischen 
Senats von Berlin. Pikanterweise be
gri.indete der Berliner Senat diese neue 
Form des Zentralismus immer wieder 
damit, die Hochschulen Im Ostteil der 
Stadt von DDR-Zentralismus und staat
licher Steuerung der Wissenschaft be
freien zu wollen. um deren Autonomie 
und Konkurrenzfahigkeit zu sichern. 

Be re Its vor dem 3. Oktober 1990 gab es 
eine Vielzahl hochschulpolitischer Ent
scheidungen des Westberliner Senats, 
die darauf zielten, die Ostberliner Hoch
schulen moglichst schnell und reibungs
los in das bestehende Hochschulsystem 
der Stadt einzupassen. 
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Berlin spielte im ProzeB der Oberstul
pung des westdeutschen Hochschulsy
stems auf die Hochschulen der ehema
ligen DOR eine spezielle Vorreiterrolle, 
denn der Ostteil der Stadt wurde prak
tisch Ober Nacht in das bestehende alte 
Bundesland Berlin Obernommen. 

Die rechtliche Grundlage hier10r bildete 
das ,,Gesetz Ober die Vereinheitlichung 
des Berliner Landesrechts" (das soge
nannte Mantelgesetz) vom 11. 09. 1990, 
das mit dem 3. 10. 1990 in Kraft trat. In 
seiner Endfassung sah dieses Mantel
gesetz Neuwahlen an den Ostberllner 
Hochschulen nach einer Frist von ca. 
elnem Jahr (31.12.1991) vor. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurden die Hochschu
len erma.chtigt ,,die Fragen ihrer inneren 
Organisation .. . durch Satzungsvorschrif
ten (Grundordnung sowie sonstige Sat
zungen) abweichend von den Festle
gungen des BerlHG zu regain". Trotz 
allem bedeutete die im Gesetz festge
schriebene Obernahme der Humboldt
Universita.t in die Zusta.ndigkeit des Lan
des einen Einschnitt in die Entschei
dungsfreiheit der Universita.t. Zurn einen 
muBte sie sich bei der Erarbeitung und 
Verabschiedung des Statuts der HUB 
an das Hochschulurteil des Bundesver
fassungsgerichts der BAD vom 29. Mai 
1973 halten, das bei Entscheidungen zu 
unmittelbar Forschung und Lehre be
treffenden Fragestellungen die Mehr
heit der Hochschullehrer in den jeweili
gen Hochschulgremien festschreibt 
(Festschreibung des ,.doppelten Stimm
rechts" von Hochschullehrern in diesen 
Fragen - §7 des Statuts). 

Viel gravierender fur die Humboldt-Uni
versita.t war allerdlngs die Tatsache, 
daB It. Gesetz bis zu den Wahlen eines 
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Kuratoriums eine Kommission dessen 
Aufgaben wahrzunehmen hatte. Diese 
sogenannte ,,Sechser-Kommission" setz
te sich parita.tisch aus Senats- und Uni
versita.tsmitgliedern zusammen (Sena
tor fur Wissenschaft und Forschung, 
Senator fur lnneres, Senator fur Finan
zen, Rektor, Stellvertreter des Rektors 
und Dakan der Medizinischen Fakulta.t 
der HUB). Bei Stimmengleichheit war 
die Stirn me des Wissenschaftssenators 
ausschlaggebend, womit ihm praktisch 
das alleinige Entscheidungsrecht in al
len personalrechtllchen und-wirtschaft
lichen Fragen zukam. Dieser Stichent
scheid durch den Wissenschaftssena
tor war von der rot-grOnen Koalition erst 
kurz zuvor aus dem Berliner Hochschul
gesetz herausnovelliertworden. Im Ost
teil der Stadt wurde er mit dem Mantel
gesetz stillschweigend wieder einge
fuhrt. (Und dies gilt bis heute fort: siehe 
ErgGBerlHG § 5, Abs. 2; Berliner Hoch
schulstrukturplan 1993.) 

Die daraus resultierende damalige Si
tuation der Universita.t beschrieb Rektor 
Fink wie folgt: ,,Seit dem 3. Oktober ist 
die Universita.tsleitung in personalrecht
lichen und personalwirtschaftlichen Din
gen handlungsunfa.hig. Sie kann weder 
entlassen noch neu einstellen. In der 
Sechser-Kommission stauen sich die 
KOndigungsvorlagen der Universitat."8 

Die seit Herbst 1989 durchgesetzten 
Veranderungen hin zu mehr Demokratie 
wurden nach der deutsch-deutschen 
Vereinigung durch gezielte Eingriffe im
mer weiter auBer Kraft gesetzt oder 
untergraben. Hierbei lassen sich im Hin
bllck auf die Humboldt-Universitat be
stimmte Zasuren festmachen (siehe 
Tabelle, vgl. hochschule ost 10/92, S. 
7-19). 
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Datum Art des Eingriffs 

18./22. 12. Beschli.isse der 
1990 Berliner Landes-

regierung zur 
Oberfi.ihrung der 
HUB bei gleich-
zeitiger Abwick-
lung bestimmter 
Teilbereiche Ba 

22. 01 . BeschluB Ober 
1991 den sofortigen 

Voilzug dieser 
Entscheidungen 

25.01 . BeschluB der 
1991 .,Sechser-Kom-

mission" der HUB 
i.iber die Elnset-
zung von Grun-
dungsdekanen 
und SBK fi.ir drei 
der abzuwickeln-
den Fachberelche 
(trotz anhiingiger 
Klage der HUB 
gegen die Abwlck-
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Konsequenzen Reaktion der HUB 
fur die HUB 

Abwicklung der Fachbe- • Schon im Vorfeld - am 
relche Rechtswissen- 13. 12.1990: BeschluB 
schaft, Wirtschaftswis- des Konzils der HUB 
senschaft, Erziehungs- i.iber die Einsetzung von 
wissenschaft sowie der ,,gemischt" (extern/intern) 
Institute fi.ir Geschichts- zusammengesetzten 
wissenschaft und Philo• Personal- und Struktur-
sopie 11mit dem Ziel der kommissionen 
Neubildung" Aufgaben: Erarbeitung 
AuflOsung der Fachbe- von Vorschlagen zur 
reiche Angewandte lnfor inhaltlichen Neustruktu-
matik und Wissen- rierung des entsprechen-
schaftsforschung ( ehe- den Bereiches, zur Deli-
mals WTO) und Krimlna- nition von Hochschulleh-
listik zum 1.1.91 - be- rerstellen und zur Beru-
gonnene Studiengiinge tung von Hochschulleh-
konnen beendet warden rem auf diese Stellen 
.,Abwicklung" bedeutet: sowle zur Oberleitung 
• Mitarbeiter werden in von Personal der HUB In 
die 11Warteschleife" ver- die Stellenkategorien 
setzt (Arbeitsverhaltn ls- und Rechtsverhiiltnisse 
se ruhen, 70 % des Ge- gemaB HAG 
halts fi.ir 6 oder 9 Mona- • Klage gegen die Ab-
le) wicklungsbeschli.isse 
• danach Beendigung (31. Dezember 1990) und 
der Arbeitsverhaltnisse Antrag auf eine einstwei-
per Gesetz, d. h. ohne lige Verli.igung gegen 
Einzelfallki.indigung, den BeschluB zum sofor-
unter Aussetzung von tigen Vollzug (23. Januar 
KOndigungsschutzrege- 1991) 
lungen und Mitbestim-
mungsrechten der Per-
sonalvertretungen 

GrOndungsdekane und Presseerklarung des 
SBK erhalten Befugnis- Rektors der HUB gegen 
se, die nach dem Berli- den BeschluB der 11Sech• 
ner Hochschulgesetz ser-Kommission"; 
den Fachbereichsraten Klage der HUB gegen 
sowle dem Akademl- die ,,Abwicklungsbe-
schen Senat zustehen schli.isse" wird weiterge-
(Aufstellung von Beru- !Ohrt (auch nach der 
fungslisten fi.ir Professo- Verwehrung des vorlaufi-
ren, Vorbereitung von gen Rechtsschutzes ge-
Entscheidungen Ober gen den sofortigen Voll-
das Facherspektrum zug durch das Verwal-

63 



lung und gegen sowie die anzubietenden tungsgericht am 12. 
die Slimmen Studiengiinge, Festset- Februar 1991) 
der in der Korn- zung der Htichstzahlen); 
mission vertre- Die betroffenen Fachberel-
tenen Mitglie- che werden neu gegrOn-
der der HUB) det, bevor die Rechtmii-

13igkeit der Abwicklungs-
entscheidung bestiitigt 
wurde. Ausschreibungen 
der Stellen warden offiziell 
in Angriff genommen und 
realisiert. Dadurch existie-
ren alte und neue Fachbe-
reiche im Prinzip neben-
einander. 

Rektors der Selbstverwaltungsgre- demischer Senat spre-
HUB, Prof. Dr. mien der HUB (ent- chen dem Rektor ihr Ver-
Fink, aufgrund sprechend Kategorien trauen aus; 
eines Schreibens des ErgGBerlHG) wird Aussetzung der Wahlen 
der Gauck-Be- der demokratisch ge- zu den Selbstverwal-
horde vom 25. wahlte Rektor ohne tungsgremien der HUB; 
November Beweise und vorbel an Klage des Rektors gegen 

28.01. Rechtsaufslchts- den Gremien der Uni- die fristlose Entlassung 
1992 mal3nahme des versitat fristlos entlas- und Einleitung eines 

Wlssenschafts- sen und seines Amtes einstweiligen Anord-
senators, die enthoben nungsverfahrens, um die 
Prof. Fink die Rechtmal31gkeit und Wirk-
AusObung des samkeit der beabsichtig-
Rektorenamtes ten Amtsenthebung als 
untersagte Rektor feststellen zu las-

18.07. Gesetz zur Setzt fur eine nicht Ober- Kritlsche Stellungnah-
1991 Erganzung des sehbare Frist die auch den me des Akademischen 

Berliner Hoch- Ostberliner Hochschulen Senats zum Gesetz-
schulgesetzes nach dem BerlHG zuste- Entwurf; 
(ErgGBerlHG) henden Rechte in wesent- Beschlul3 des Akademi-

lichen Punkten aul3er Kraft. schen Senats vom 16. 
Es gibt praklisch alle wich- Juli, Verfassungsbe-
tigen Entscheidungen Ober schwerde gegen das 
den Erneuerungsprozel3 Gesetz einzulegen; 
der Hochschulen in die Han- Klage der HUB vom 25. 
de der Landesregierung. September 1991 
• In Personalfragen hat der 
Wissenschaftssenator 
praktisch alleiniges Ent-
scheidungsrecht; 
• Einrichtungen von Struk-
tur- und Berufungskommis-
slonen fur alle Fachberei-
che (entspricht praktisch 
einer .Abwicklung") 
• Mitwirkungsrechte von 
Hochschullehrern der 
HUB, die nichl nach HAG 
berufen wurden, werden 
faktisch aul3er Kraft ge-
setzt, da ihre Stimmen in 
alien wesenliichen Fragen 
bei der Ermittlung der 
Hochschullehrermehrheit 
nicht mitziihlen 

28.11 . Fristlose Kun- Wenige Tage vor den ge- Vollversammlung der 
1991 digung des planten Wahlen zu den HUB, Konzil und Aka-
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sen (3. Dezember 1991) 

21 .06. Hochschulperso- Alie Mitarbelter der Antragstellung durch die 
1992 nalObernahme- HUB mOssen innerhalb Mitarbeiter der HUB er-

gesetz trill in von 6 Wochen elnen folgt In den nachsten 6 
Kraft Antrag auf Obernahme Wochen nach Verab-

In die Personalkatego- schledung; 
rlen des HAG stellen. SBK bzw. PSK arbeiten 
• Nicht Obernommen verstarkt welter; 
wlrd, wer .vor dem lnsbesondere die Ge-
3.10.90 in herausge- werkschaften kritisieren 
hobener Position oder den lnhalt des Gesetzes 
in sonstlger Funktion (Bindung der Obernahme 
auf nachhaltig wirksa- an Haushaltskategorien, 
me Weise zur Stabili- ohne Klarung elnes hin-
sierung des Herr- reichenden Oberhangs 
schaftssystems der und ohne jegliche sozlale 
DDR beigetragen" Absicherung) 
haben. {.,Staatsnahe" 
als unbestimmter 
Rechtsbegrifl) 
• Obernahme nach 
Ma13gabe des jeweili-
gen Haushalts. 
• Wenn keine Ober-
nahme erfolgt: Ober-
hangstelle oder KOndl-
gung (Personalkom-
mission entscheldet) 
• Soziale Aspekte wer-
den im Gesetz nlcht 
berOcksichtigt. I l hoch~h,1, ~, m,u;,,; 1994 65 



3. 1. Die ,.Abwicklung" 

Bereits kurz nach der Vereinigung ging 
man in verschiedenen hochschulpoliti· 
schen Gremien daran, ein Procedere 
der schnellen An- bzw. Einpassung der 
ostdeutschen Hochschulen in das west
deutsche Hochschulsystem zu entwik
keln. So verabschiedete die Kulturmini
sterkonferenz bereits am 26.1o.1990 
,,Empfehlungen zur strukturellen und 
personellen Erneuerung der Einrichtun
gen der Wissenschaft in den Landern 
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor
pommem, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
ThOringen", in denen zur Sicherung des 
hochschulpolitischen Handlungs- und 
Entscheldungsspielraums die sogenann
te ,,vorsorgliche Abwicklungsalternati
ve" favorisiert wurde. Im November 
1990 empfahl dann der Wissenschafts
rat die Bildung von Hochschulstruktur
kommissionen durch die jeweiligen Lan
desregierungen, die fOreine Obergangs
zeit die fur eine Hochschulerneuerung 
erforderlichen hochschulpolitischen MaB
nahmen, insbesondere bei der Berufung 
von Professoren, vorbereiten und damit 
Entscheidungskompetenzen derUniver
sitatsgremien Obernehmen sollten.9 

In Berlin kamen Anfang Dezember 1990 
die ersten GerOchte Ober eine geplante 
.,Abwlcklung" von Fachbereichen der 
Humboldt-Universitat zu Berlin auf, die 
durch die Wissenschaftssenatorin, Prof. 
Dr. Barbara RiedmOller-Seel, zunachst 
noch bestritten wurden. lhre Dementi 
konnten allerdings die Geruchte nicht 
zum Schweigen bringen -wie sich weni
ge Tage spater herausstellen sollte, mit 
Recht. Die Humboldt-Universitat rea
gierte mit verschiedenen Protestaktio
nen (insbesondere der Studenten und 
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der Gewerkschaft). Am 4. Dezember 
verabschiedete der Akademische Se
nat der HUB eine ,.Stellungnahme zur 
notwendigen Erneuerung des Lehrkor
pers der Universitat", in der er sich 
nochmals zur inhaltlichen wie strukturel
len Erneuerung bekennt, jedoch eine 
.,reine oder auch nur Oberwiegende Au
Benbestimmung des notwendigen Er
neuerungsprozesses tor verfehlt" halt. 
In diesem Zusammenhang beauftragte 
der Akademische Senat den Rektor der 
HUB, im Falle einer Abwicklung, hierge
gen im Namen der Universitat Rechts
mittel einzulegen. 

In dieser Situation fand am 13. Dezem
ber 1990 auf Initiative des Hochschulpo
litischen Rates der HUB (der Nachfolge
institution des Runden Tisches) ein au
Berordentliches Konzil statt. Die anwe
sende Wissenschaftssenatorin demen
tierte selbst noch zu diesem Zeitpunkt 
die Abwicklungs-Plane des Senats und 
bezeichnete die darOber angeblich vor
liegenden Papiere als eine Falschung. 
Das Konzil diskutierte an diesem Tag 
insbesondere das weitere Vorgehen der 
Universitat bei derstrukturellen und per
sonellen Erneuerung. Auf Initiative von 
studentischen Konzilsvertreterlnnen be
schlossen die Delegierten die Bildung 
von sogenannten Personal- und Struk
turkommissionen (PSK) an der Hum
boldt-Universitat, um die innere Reform 
zu befordern. 

Dies konnte jedoch keine Wendung in 
den politischen Absichten des Berliner 
Senats bewirken und so faBte dieser am 
18. und 22. Dezember 1990 die bekann
ten ,,AbwicklungsbeschlOsse" von Teil
bereichen der Humboldt-Universitat zu 
Berlin. 
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Trotz Jahreswechsel und damit im Zu
sammenhang stehender Urlaubsphase 
rissen die Protestaktionen, insbesonde
re der Studentlnnen der Humboldt-Uni
versitat, nicht ab: sie besetzten die Uni
versitat, hielten Mahnwachen ab, de
monstrierten auf der StraBe und vor 
dem Schoneberger Rathaus, marschier
ten zu FuB nach Leipzig, riefen einen 
Warnstreik aus u. v. a. m. 

DarOber hinaus war die Humboldt-Uni
versitat die einzige Hochschule der ehe
maligen DDR, die gegen die Abwick
lungsbeschlOsse Klage einreichte (am 
31 . Dezember 1990). 

Ungeachtet dessen beschloB die Berli
ner Landesregierung am 22. Januar 1991 
den sofortigen Vollzug ihrer Abwick
lungsentscheidungen vom Dezember. 
Diese einschneidende hochschulpoliti
sche Entscheidung traf die Landesre
gierung zu einer Zeit, in der sie eigentlich 
schon nicht mehr dator legitimiert war. 
Die Wahlen hatten kurz zuvor stattge
funden und die Sitzung vom 22.1 .1991 
war die letzte des noch amtierenden 
sogenannten MagiSenats (Magistrat von 
Ost-Berlin und Senat von West-Berlln). 
In einer anschlieBenden Pressekonfe
renz informierte die nunmehr amtieren
de Wissenschaftssenatorin die Offent
lichkeit Ober diese Entscheidung. Die 
betroffenen Einrichtungen erfuhren sie, 
wie schon zuvor, erst aus den Nachrich
ten oder der Presse. 

Als Prototyp fur die Erklarungen des 
Senats und der amtierenden Wissen
schaftssenatorin erwies sich die 5. Sit
zung der ,.Sechser-Kommission" vom 
25. Januar 1991. Der damalige Staats
sekretar der Senatsverwaltung fur Wis-
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senschaft und Forschung, Dr. Kremen
dahl brachte die Auffassung des Berli
ner Senats zur sogenannten Erneue
rung an der HUB auf den Pun kt, indem er 
sagte: ,,Die Erneuerung der Humboldt
Unlversitat geht mil den vorhandenen 
Menschen nlchtl" Ausgehendvon dieser 
Oberzeugung erscheinen alle folgenden 
Aktionen und Entscheidungen des Berli
ner Senats nur loglsch, zielten sie doch 
alle auf die schnelle Verdrangung des 
vorhandenen Personals aus der Univer
sitat. Das einfache Rezept schien zu 
lauten: Ersetze Ost durch Westl 

Trotz anhangiger Klage gegen die ,,Ab
wicklungsbeschlOsse" wurden mit be
sagter .,Sechser-Kommissions"-Sitzung 
die Weichen fur die Abwicklung der 
betroffenen Teilbereiche der Universitat 
gestellt; die Mitarbeiterlnnen wurden In 
die Warteschleife oder in den Vorruhe
stand versetzt, Berufungen sowie Stel
lenausschreibungen nahmen ihren Gang. 

Auf der Tagesordnung dieser fur die 
Zukunft der HUB so entscheldenden Sit
zungstanden im wesentlichen zwei Punk
te: die kurz zuvor durch die Landesre
gierung erteilte Anordnung zum soforti
gen Vollzug der AbwlcklungsbeschlOs
se und die Einsetzung von GrOndungs
dekanen sowie von Struktur- und Beru
fungskommissionen. Obwohl Rektor Fink 
beantragte, gerade letztere Entschei
dung zuvor mit dem Akademischen Se
nat der HUB beraten zu dOrfen, wurde 
der BeschluB mit einer Mehrheit von 3 
Senatsstimmen gegen 2 Universitats
stimmen gefaBt. Die ,,Bereinigung" der 
Humboldt-Universitat von Ost-Wlssen
schaftlerlnnen sowie die Neubesetzung 
mit West-Wissenschaftlerlnnen konnten 
somit trotz anhangiger Klage gegen die 
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Abwicklung ungehindert ihren Anfang 
nehmen. 

In dieser Hinsicht erlangte die Sechser
Kommission (aber auch die sie spater 
ablosende Personalkommission) eine 
verwaltungstechnische Perfektion, dien
te sie doch der administrativen Durch
setzung van lnteressen des Berliner 
Senats gegen die Selbstverwaltungs
rechte der Universitat. 

Die erwahnte paritatische Zusammen
setzung dieser Kommission sowie die 
Regelung des .,Stichentscheids" durch 
den Wissenschaftssenators machten die 
Mitbestimmung der Universitatsseite in 
allen Fragen der personellen sowie struk
turellen Umgestaltung der HUB zur Far
ce. So warder Akademische Senat der 
HUB im Hinblick auf die Berufungspolitik 
praktlsch entmachtet. Zugleich ging die 
Oberprufung der fachlichen Qualiflkati
on und personlichen lntegritat der Mit
glieder der Humboldt-Unlversitat in die 
Zustandigkeit der Struktur- und Beru
fungskommissionen uber. 

Am 1 o. Juni 1991 gewann die Humboldt
Universitat zu Berlin in zweiter lnstanz 
den anhangigen Verwaltungsgerichts
prozeB gegen die Berliner Landesregie
rung10 - die Abwicklung wurde fur rechts
widrig erklart und untersagt. Dadurch 
kam es zu z. T. lacherlichen Konstelia
tionen an der Humboldt-Universitat. So 
existierte z. B. das lnstitut furGeschichts
wissenschaften plotzlich doppelt: Zurn 
einen gab es das durch den Grundungs
dekan neu aufgebaute und im wesentli
chen aus West-Wissenschaftlern be
stehende lnstitut. Und zum anderen 
waren die ehemaligen Wissenschaftle
rtnnen des abgewickelten Fachberei-
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ches Geschichte durch die Aufhebung 
der Abwicklungsbeschlusse wiederoffi
ziell an der Humboldt-Universitat ange
stellt. 

Nach Verkundung des Urteils erklarte 
der Wissenschaftssenator, Prof. Dr. 
Manfred Erhardt, zwar, daB er samtli
che lnstanzen zur Anfechtung dieser 
Urtells durchlaufen wolle, doch schon 
Monate zuvor hatte man van Seiten des 
politischen Senats die Weichen fur eine 
andere Art der ,.personellen und struktu
relien" Erneuerung der Humboldt-Uni
versitat gestellt. 

3. 2. Das Ergiinzungsgesetz zum 
Berliner Hochschulgesetz 

Das Gesetz zur Erganzung des Berliner 
Hochschulgesetzes (ErgGBerlHG), am 
18. Juli 1991 verabschiedet, setzte fur 
eine nicht unbestimmte Frist die auch 
den Ostberliner Hochschulen nach dem 
Berl HG zustehenden Rechte in wesent
lichen Punkten auBer Kraft. 

Praktisch alle wichtigen hochschulpoliti
schen Entscheidungen gingen in die 
Hande der Landesregierung Ober. Die 
umstrittene Zusammensetzung der 
Sechser-Kommission, einschlieBlich des 
praktizierten Stichentschelds durch den 
Wissenschaftssenator, wurden per Ge
setz fur die Personalkommission fest
geschrieben (§ 5). Daruber sah das 
ErgGBerlHG die Einsetzung von Struk
tur- und Berufungskommissionen tor alle 
Fachbereiche und Institute var, was ei
ner Abwicklung und Neugrundung samt
licher Struktureinheiten der HUB gleich
kam . 11 Verscharfend kam hinzu, daB 
diese Struktur- und Berufungskommis-
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sionen nicht etwa der Universitat selbst, 
sondern dem Wissenschaftssenator di
re kt unterstellt waren, wodurch den 
Selbstverwaltungsgremien jede EinfluB
moglichkeit auf die dart getroffenen 
Entscheidungen zur personellen und 
strukturellen Erneuerung der HUB ent
zogen wurde. 

Zu den elnschneidensten Bestimmun
gen des Erganzungsgesetzes zahlte die 
ElnfOhrung von .,Professoren alten und 
neuen Rechts". In § 1 O des Gesetzes 
heiBt es: 

.,Bei Entscheidungen, die gemaB § 47 
Abs. 3 Berliner Hochschulgesetz auBer 
der Mehrheit des Gremiums auch der 
Mehrheit derdem Gremium angehoren
den Professoren und Professorinnen 
bedurlen, warden fur die Ermlttlung der 
Professorenmehrheit nur die Stimmen 
derjenigen Professoren und Professo
rinnen gezahlt, die 
1. in das Professorenamt unter Zugrun
delegung der Voraussetzungen der §§ 
100 und 101 Berliner Hochschulgesetz 
berufen oder 
2. nach den Vorschriften des Gesetzes 
gemaB § 75a Hochschulrahmengesetz 
als Professoren oder Professorinnen 
oderals Hochschuldozenten oder Hoch
schuldozentinnen Obernommen 
warden sind." 

Auch gegen das ErgGBerlHG legte die 
Humboldt-Universitat Verfassungsbe
schwerde balm Bundesverfassungsge
richt in Karlsruhe ein (25. September 
1991). Sie wandte sich darin gegen 
Regelungen des Gesetzes, die .,ihre 
Organe, organisatorischen Grundeinhei
ten, Hochschullehrer und sonstige Mlt
glieder von den wesentlichen Entschei-
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dungen Ober Forschung und Leh re aus
schlieBen"'2 Das Bundesverfassungsge
rlcht Karlsruhe erklarte sich jedoch fur in 
dieser Fraga nicht zustandig und ver
wies die Universitat an die Verwaltungs
gerichte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich 
das Klima an der Universitat - auch 
durch die fristlose Entlassung van Rek
tor Fink mitbedingt - allerdings schon so 
geandert, daB wader der Akademische 
Sena! noch einzelne Betroffene sich fur 
eine Fortsetzung der Klage engagier
ten. 

In einem offentlichen Schreiben vom 
Fruhsommer des Jahres 1993 erklarte 
die Prasidentin der Humboldt-Universi
tat, daB diese Klage woht inzwlschen 
gegenstandslos geworden ware und sie 
deshalb alle Gremien bitte, davon Ab
stand zu nehmen. 

3. 3. Elnlge Notlzen zum Wlrken 
der Struktur- und Berufungskom-

misslonen 

In einer Situation, in der gerade auch 
Denunziationen, Beschuldigungen, an
onyme Anklagen, Machtkampfe und 
personliche Abrechnungen eine nicht zu 
unterschatzende Rolle spielten13, waren 
die meisten Mitglieder der Struktur- und 
Berufungskommissionen aus den alten 
Bundeslandern zwar um Sachlichkeit und 
Objektivitat bemuht, erfullten jedoch im 
wesentlichen ihren .,Auftrag" einer per
sonellen Erneuerung der Humboldt-Uni
versitat zu Berlin nach dem Motto: .,Tau
sche Ost gegen West". 

Einige Mitglieder des Akademischen 
Senats der Humboldt-Universitat ver
suchten noch im FrOhjahr 1992 die Beru-
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tungschancen fur ,.hauseigene Bewer
ber" zu befordern, was allerdings ange
sichts der bereits laufenden Praxis schon 
fast van Blauaugigkeit zeugte. Im Ein
zelfall wurde dieser Anspruch zwar 
durchaus erfullt. Das Problem der Hum
boldt-Universitat bestand jedoch seit der 
Wende nicht zuletzt auch darin, daf3 sich 
zu viele .,Opfer" fanden, die als solche 
wohl kaum bezeichnet warden dOrften. 
Dagegen hatten die tatsachlichen Opfer 
kaum eine Chance, in Stellenbesetzungs
verfahren und Berufungen trotz ausge
wiesener Qualifikation berOcksichtigt zu 
warden. Auch ihnen wurden westliche 
Bewerberlnnen vorgezogen. 

Die ersten neu berufenen Professoren, 
die aufgrund der Regelungen des Er
ganzungsgesetzes im Unterschied zu 
ihren Ost-Kolleglnnen in allen Fragen 
der universitaren Selbstverwaltung 
StimmrechtbesaBen, taten ein Obriges, 
um ihre Kolleglnnen aus den alten Bun
deslandern nachzuziehen. 

In den Fachbereichen Germanistik und 
Geschichte kam es z. B. var, daB Mitar
beiterlnnen der Universitat, die auf den 
Berufungslisten fOrC4-Professuren noch 
3. Listenpliitze innehatten, bei den spa
ter ausgeschriebenen C3-Professuren 
Oberhaupt nicht mehr berOcksichtigt 
wurden. 

Bei den Berufungen spielten Lehrbefahi
gung und wissenschaftliche Leistung 
oftmals nur eine ausgesprochen unter
geordnete Rolle im Vergleich zu den 
moglichen Forschungsprojekten und 
damit an die Universitat zu bindenden 
Drittmitteln, die der Betreffende einbrin
gen konnte. Daraus erklart sich, daB 
mittlerweile in vielen Fallen ein Zustand 
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eingetreten ist, in dam solche neu beru
fenen Professoren nur noch ihre damit 
verbundenen Forschungsaufgaben er
fOllen (z. T. nicht einmal an der HUB, 
sondern auswarts) und die Lehre den 
noch Obriggebliebenen HUB-Angehori
gen Oberlassen, die jedoch dafOr nur 
befristete Stellen beanspruchen kon
nen. 

Betrachtet man die Resultate der schon 
abgelaufenen Umstrukturierungsprozes
se an der HUB so kann man feststellen, 
daB der Vorwurf einer zu engen Spezia
lisierung van DDR-Wissenschaftlerlnnen, 
der auch immer wieder als KOndigungs
grund herangezogen warden ist, auf die 
neu berufenen bzw. eingestellten West
Wissenschaftlerlnnen zumindest in glei
chem MaBe zuzutreffen scheint. Nicht 
selten scheint das Lehrangebot - insbe
sondere der Geistes-und Sozialwissen
schaften - ein ausgesprochenes Sam
melsurium mehr oder weniger ausge
pragter Spezialgebiete der sie vertre
tenden Personen. Methodisch-metho
dologische Fragestellungen, die zum 
,.Handwerkszeug" jades Hochschulab
solventen zahlen sollten, bleiben dabei 
oft auBen var oder warden nur spora
disch und ohne den notwendigen Zu
sammenhang angeboten. Es stellt sich 
die Fraga, ob die Geistes- und Sozial
wissenschaften, einschlieBllch der Ge
schichte dabei sind, sich zu einer reinen 
Faktologie zurOckzuentwickeln, ohne den 
Anspruch einer wlssenschaftlich begrOn
deten Erklarung gesellschaftlicher Pha
nomene zu erheben. 

Das bisher Gesagte konnte den Ein
druck erwecken, als hatte all dies nur 
aufgrund der konkreten personellen 
Besetzung der Struktur- und Berufungs-
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kommisslonen geschehen konnen. Dem 
ist jedoch nicht so, denn alle Kommisslo
nen - sowohl die hauseigenen PSK als 
auch die SBK - konnte nur in einem 
vorgegebenen Rah men handeln, der im 
wesentlichen durch politische Entschei
dungen des Senats van Berlin gesetzt 
wurde. Hier spielten var allem auch fi
nanzielle Rahmenbedingungen eine nicht 
zu unterschatzende Rolle. 

Auf einer Kuratoriumssitzung vom 7. 2. 
1992, auf der der Entwurf zum neuen 
Haushaltsplan der HUB zur Diskussion 
stand, warf der Vorsitzende der ZPSK, 
Prof. Dr. Daxner, dem Senat van Berlin 
var, den Haushalt der Universitat im 
engsten Rahman geplant zu haben, der 
schon jetzt ein .,Korsett fur die Zukunft" 
bedeute und mit der vom selben Senat 
geforderten konsequenten und zukunfts
weisenden Erneuerung der HUB nicht 
vereinbar sei. Nicht umsonst habe man 
van Seiten der ZPSK immer gefordert, 
Strukturentscheidungen vorsolchen Ober 
Personen und Haushalte zu treffen. 

Real konnte diese Forderung allerdings 
nle eingelost warden. Stattdessen ent
schied man Ober Berufungen, Stellen
besetzungen, Mlttelvergabe u.a. lange 
bevor Entscheidungen Ober kunftige 
Strukturen getroffen warden waren, was 
letztlich vollendete Tatsachen schuf und 
dazu fOhrte, daB die vorhandenen Mittel 
weniger aus fachlich-inhaltlichen Grun
den, denn aus Grunden des zeitlichen 
Vorlaufs van Entscheidungsvorlagen 
verteilt wurden. (Fachbereiche bzw. In
stitute, die als letzte ihre Ausschreibun
gen veranlaBten, gerieten in Gefahr, 
.von den Hunden gebissen zu warden".) 

Es 1st wohl unnotig hinzuzufugen, daB 

hochschule ost mai/juni 1994 

bei alien SparmaBnahmen, die der Uni
versltat in den letzten Jahren van Sellen 
des Berliner Senats aufgetragen wur
den, niemals eine lnhaltliche BegrOn
dung angegeben wurde. I. d. R. be
schrankte man sich auf die Feststellung, 
daB der Berliner Haushalt in arge Be
drangnis geraten sei und daB auch die 
Universitaten davon nicht unberOhrt blei
ben konnten. 

3. 4. Weltere lnstrumentarlen der 
"Hochschulerneuerung" 

Das Hochschulpersonali.ibernahmege
setz vom Juni 1992 regelte die Obernah
me des wissenschaftlichen und ki.instle
rischen Personals der ostberliner Hoch
schulen in die Kategorien des Hoch
schulrahmengesetzes. Es sah var, daB 
die Obernahme in Professorlnnenamter 
nur im Wege und nach den Kriterien 
regularer Berufungsverfahren (§§ 100 
und 101 des Berl HG) zu regain sei. Des
weiteren wurde die Obernahme des 
Obrigen Hochschulpersonals in die Ent
scheidungsgewalt der Struktur- und 
Berufungskommissionen gelegt, wobei 
diese sich nicht nur am Bedarf und den 
vorhandenen Sollstellen zu orientieren 
hatten, sondern auch an der Beurteilung 
der person lichen lntegritat und Eignung, 
derQualifikation undfachlichen Leistung. 
Das Gesetz wurde insbesondere durch 
die Gewerkschaften kritisiert, da die 
Obernahme des Personals ganz direkt 
an Kategorien des Haushalts gebunden 
wurde und soziale Aspekte i.iberhaupt 
keine Rolle spielten. 

Neben den hier bereits aufgefOhrten 
Eingriffen in die Hochschulautonomie gab 
es noch eine Vielzahl anderer, die in 
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ihren Wirkungen allerdings ,,nur" be
stimmte Teile bzw. Gruppen der Univer
sitat betrafen, deshalb jedoch nicht we
niger einschneidend waren. Beispiele 
dafi.ir sind die bereits erfolgten Fusio
nierungen van Fachbereichen unter
schiedlicher Berliner Universitaten (z. B. 
Veterinarmedizln van HUB und FUB), die 
unabhangig van der konkreten Ansied
lung des fuslonierten Fachberelches, 
zwangslaufig zu r vollstandigen oder teil
weisen Streichung der Ostberliner Stel
len zu fi.ihren schienen, wahrend die 
westdeutschen Kolleglnnen ihr Recht 
auf Besitzstandswahrung mit guten Aus
sichten auf Erfolg verwirklichen konn
ten.14 

3. 5. Das lnstrumentarium der 
Kundigung an der Humboldt
Universitat 

Wie i.iberall in den neuen Bundeslandern 
bildet auch fi.ir die Humboldt-Universitat 
zu Berlin der Einigungsvertrag die Grund
lage tor die Personalpolitik nach dam 3. 
Oktober 1990. 

Von ausschlaggebender Bedeutung 
waren und sind die darin enthaltenen 
Regelungen Ober die Weiterbeschafti
gung oder KOndlgung van Mitarbeiterln
nen im offentllchen Dienst. 15 Die aufge
fi.ihrten KOndigungsgrOnde finden sich -
einzeln oder im Kanan - in allen seit dem 
Oktober 1990 erfolgten Ki.indigungs
schreiben an Mitarbeiterlnnen der Hum
boldt-Universitat wieder. Sie sind imma
nenter Bestandteil aller bereits erwahn
ten nachfolgenden Gesetze und Verord
nungen bis zum heutigen Tage. 

Die KOndigungsvorlagen, die der Sech
ser-Kommission bzw. derspateren Per-
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sonalkommlssion zur Entscheidung vor
gelegt wurden, enthielten neben den o. 
g. KOndlgungsgri.inden taut Einigungs
vertrag sowie einer Aufzahlung diverser 
Mitgliedschaften und Funktionen zu DDR
Zeiten lmmer auch einen Pass us, in dem 
darauf verwiesen wird, daB fi.ir die be
treffende Person eine Umsetzung aus 
Umstrukturierungsgri.inden auf eine an
dere wissenschaftliche oder Verwal
tungsstelle innerhalb der Universitat nicht 
in Frage komme. Dies ist denn auch die 
einzig i.ibriggebliebene Referenz an das 
bundesdeutsche Ki.indigungsschutzge
setz. 

DarOber hinaus beinhalten die KOndi
gungsvorlagen immer auch eine Bemer
kung Ober die haushaltsmaBigen Aus
wirkungen der jeweiligen KOndigung. 
Allerdings ist angesichts der Einkom
mensunterschiede zwischen Ost und 
West zu vermuten, daB die eingespar
ten Gehalter der entlassenen Ost-Mit
arbeiterlnnen durch die inzwischen er
folgten Einstellungen van West-Mitar
beiterlnnen um mindestens das Sechs
fache wieder wettgemacht wurden. 

Wah rend In den Ki.indigungsvorlagen fi.ir 
die ,,Sechser-" bzw. Personalkommis
sion noch nach einem weitestgehend 
feststehenden Schema vorgegangen 
wurde, war fi.ir den Betroffenen aus 
dem jeweiligen konkreten Ki.indigungs
schreiben kaum nachzuvollziehen, nach 
welchen Kriterien Ihm personllch gekOn
digt wurde. Dies und die allgemein 
zunehmende Vereinzelungder HUB-Mit
arbeiterlnnen ist neben der Furcht var 
Gerichtsprozessen vielleicht auch ein 
Grund, weshalb die meisten Betroffe
nen den Weg zum Arbeitsgericht letzt
lich nicht genommen haben. 
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Bereits parallel zur Abwicklung von Teil
bereichen der Universitat, durch die 
Hunderte Mitarbeiterlnnen in die soge
nannte Warteschleife versetzt wurden, 
begannen die ordentlichen Ki.indigungs
verfahren van Mitarbeiterlnnen der nicht 
von der Abwicklung betroffenen Fach
berelche. 

Nach dem Scheitern der Abwicklungs
beschli.isse 18 im Jahr 1991 vollzog sich 
die ,,personelle Erneuerung" schlieBlich 
nur noch auf dem Wege der Einzelfall
ki.indigung. Allerdings mutate die Be
zelchnung ,,Einzelfallki.indigung" Im An
betracht des tatsachlichen Ablaufs die
ser Entscheidungen z. T. schon maka
ber an. So beschloB die ,,Sechser-" bzw. 
Personalkommisslon oftmals mindestens 
12-15 Ki.indigungsvorlagen auf einer ein
zigen Sitzung. Es wurden auch ganze 
Institute im _Einzelfall" gekOndigt, wie z. 
8 . das lnstitut fi.ir Sozialpadagogik des 
Fachbereiches Erziehungswissenschaf
ten oder das lnstitut fi.ir Friedens- und 
Konfliktforschung. 

Die Atmosphere in der Sechser-Kom
mission in dieser Zeit wird wohl am 
besten durch die Bemerkung eines Stu
dentenratsmitgliedes beschrieben, der 
gegenOberden Senatsvertretern besag
ter Kommission auBerte: ,,Sie konnen 
doch glelch eine Neutronenbombe auf 
die DOR werfen, dann sind Sle alle 
personellen Probleme los und haben 
wenigstens die lmmobilie." 

Bereits zur Zeit der Abwicklungswirren 
erfolgten dann auch die ersten rein po
litisch motivierten KOndigungen an der 
Humboldt-Universitat. Diese unterschie
den sich von den bereits beschriebenen 
dadurch, daB sie nicht aufgrund einer 
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(wie auch lmmer begrOndeten) fachli
chen Nichteignung von Betroffenen aus
gesprochen wurden_, sondern aus
schlieBlich aufgrund politischer Aktivita
ten in der Vergangenheit. Die KOndi
gungsvorlagen waren denn auch im Ver
gleich zu anderen ordentlichen KOndi
gungen recht kurz gehalten. In diesem 
Zusammenhang muB erwahnt warden, 
daB solcherart polltisch motivierte Kun
digungen i. d . A. ,,hausgemacht" waren, 
also ohne ein Diktat der Staatsseite und 
in Noch-Abwesenheit westdeutscher 
Wissenschaftlerlnnen in den Entschei
dungsgremien der Universitat erfolgten. 
Die entsprechenden Ki.indigungsemp
fehlungen stammten aus den HUB-eige
nen Personal- und Strukturkommissio
nen der Fachbereiche und Institute. Die 
Motive dafi.ir waren sicher vielfaltig. Aul 
der einen Seite spielte der naive Glaube 
eine Rolle, auf diesem Wege der Lan
desregierung den guten Willen der HUB 
demonstrieren zu konnen, um einer mas
senweisen KOndigung von Ost-Mitar
beiterlnnen zugunsten eines ,,West-Be
satzes der Stellen" zu entgehen. Aulder 
anderen Seite spielten aber auch sehr 
egoistische Motive eine Rolle: Durch die 
Verdrangung van Konkurrenten konnte 
man elgene Aufstiegschancen verbes
sern, .,alte Streitigkeiten" konnten so 
vergolten warden usw. usf. Nicht selten 
kam dadurch wissenschaftliches Mittel
maB nach oben. 

Gesondert zu betrachten sind die au
Berordentlichen Ki.indigungen gemaB 
Einigungsvertrag An I age I Kapitel XIX A. 
Solche auBerordentlichen Kundigungen 
wurden bereits im Herbst 1990 prakti
ziert. Auf der konstituierenden Sitzung 
der Sechser-Kommission vom 29. No
vember 1990 befaBte man sich ausfi.ihr-
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lich mit diesem Thema, da bereits zu 
diesem Zeitpunkt die Namen der .,Offi
ziere im besonderen Einsatz (OibE)" 
vorlagen. Zwischen Herbst 1990 und 
Marz 1991 bestandjedochausSichtder 
staatlichen Seite eine relativ hohe Unsi
cherheit bei auBerordentlichen Kundi
gungen. Detalllierte Ausfuhrungsbestim
mungen, sprich konkrete rechtliche Re
gelungen zur Umsetzung des Einigungs
vertrages fehlten. Es gab lediglich eine 
,.allgemeine" Ausfuhrungsbestimmung 
der Senatsverwaltung fur lnneres, die 
Jedoch nicht den Status eines Gesetzes 
besaB. Ein Senatsvertreter in der .,Sech
ser-Kommission" verwies darauf, .,daB 
die Tatbestandsmerkmale, die elne au
Berordentliche Kundigung rechtfertigen, 
zu objektivieren seien. Das Verfahren im 
EhrenausschuB sei nicht der MaBstab 
fur eine rechtllche Anhorung, da es nicht 
im Arbeitsrecht vorgesehen sei." 

Die Situation anderte sich erst mit ln
krafttreten des Gesetzes Ober die Un
terlagen des Staatssicherheitsdienstes 
der ehemaligen DOR (StUG vom 13. 
Juni 1991). Auf der Grundlage der aus 
der Gauck-Behorde eingehenden lnfor
mationen Ober eine lnoffizielle Mitarbeit 
beim MfS fanden vor dem Ehrenaus
schuB der HUB'7 Anhorungen der be
troffenen Mitarbeiterlnnen statt, in de
ren Ergebnis empfohlen wurde, ob eine 
Welterbeschaftigung fur die Unlversitat 
zumutbar sei oder nicht. Die dieser 
Empfehlung zugrunde gelegten Kriteri
en waren jedoch mehr als undurchsich
tig. Dies umschrieb Rektor Fink in einem 
internen Bericht an die Sechser-Kom
mission vom 25. Marz 1991 wie folgt: 
.,Zur Handhabung der Kriterien der 'Zu
mutbarkeif im Sinne der Regelung des 
Einlgungsvertrages hat sich der Ehren-
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ausschuB die Kriterien in der Auseinan
dersetzung mit den einzelnen Fallen 
geschaffen." Mit anderen Worten: Man 
entschied ohne einen einheitlich zugrun
de gelegten BewertungsmaBstab und 
letztlich ohne eine eindeutige gesetzli
che Regelung Ober das Schicksal von 
Menschenl Dies zeigt sich vor allem in 
der Zusammenschau verschiedener 
Empfehlungen der Ehrenkommission: Bei 
annahernd gleicher Sachlage wurde die 
auBerordentliche Kundigung oder die 
Anerkennung der Zumutbarkeit empfoh
len I Letzteres kam besonders oft bel 
Personen vor, die eine Lobby vorzuwei
sen hatten, was vor allem bei .,Reiseka
dern" der Fall war, die schon zu DDR
Zeiten Kontakte im westlichen Ausland 
anknupfen konnten. Wersich nichtinder 
Lage sah, aus dem Ausland .,Empfeh
lungsschreiben" fur seine Zumutbarkeit 
zu beschaffen, muBte gehen. So wurde 
z. B. einer Mitarbeiterin gekundigt, ob
wohl sie sich im Unterschied zu vielen 
anderen schon sehr fruh in der Wende
zeit gegenuber Studentlnnen und Kolle
glnnen zu ihrerTatigkeit als IM bekannte 
und von diesen das Vertrauen ausge
sprochen bekam. Einem anderen Mitar
beiter wurde, ohne daB er IM gewesen 
ware, auBerordentlich gekundigt, weil 
er in seiner Funktion als ehemaliger 
SED-Wohngebietsparteisekretar der 
Staatssicherheit Auskunfte erteilt hatte. 
(Im Obrigen spielte es fur die Kundigung 
offensichtlich keine Rolle, woruber er 
Auskunfte erteilte.) Mehr als zweifelhaft 
erscheintauch die Praxis des Ehrenaus
schusses, die betroffenen Mitarbeite
rlnnen Ober die gegen sie vorliegenden 
konkreten Vorwurfe nicht zu informie
ren. Sie hatten keinerlei Recht, in die sie 
betreffenden Unterlagen Einsichtzu neh
men. 
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Am 28. Januar 1992 wurde von seiten 
der Universitatsleitung der nun bereits It. 
Erganzungsgesetz exlstierenden Perso
nalkommission der HUB (in gleicher Zu
sammensetzung wie die Sechser-Kom
mission) ein BeschluBentwurf vorgelegt, 
der den Um gang mit ehemaligen Mitar
beiterlnnen des MfS/AfNS bzw. die Ver
fahrensweise bei der auBerordentlichen 
Kundigung dieses Personenkreises re
gelte. Dieser BeschluBentwurf sah vor, 
daB der (amtierende) Rektor der Hum
boldt-Universitat durch die Personalkom
mission beauftragt wird, nach entspre
chenden Mitteilungen des Sonderbeauf
tragten Gauck binnen 14 Tagen KOndi
gungsvorlagen an die Personalkommis
sion vorzubereiten und einzureichen oder, 
soweit dies nicht moglich sein sollte, 
Hinderungsgrunde zu benennen. 

Auf die Vorgange rund um die auBeror
dentliche Kundigungvon Prof. Dr. Hein
rich Fink, dem Rektor der HUB, soll hier 
nur kurz eingegangen warden, da sie 
bereits eine sehr breite Offentlichkeit 
gefunden haben, insofern also - Im Un
terschied zur breiten Masse der ande
ren Sonderkundigungen gemaB Eini
gungsvertrag - nicht unbeachtet und 
unkommentiert geblieben sind. 18 Auf 
eine politische Wertung kann allerdings 
an dieser Stelle nichtverzichtet warden: 
Es mutet schon recht merkwurdig an, 
daB die frlstlose KOndigung von Prof. 
Fink .,rein zufallig" nur wenige Tage vor 
den geplanten Wahlen der Selbstver
waltungsgremien der Humboldt-Univer
sitat zu Berlin erfolgte. Erst recht in 
Anbetracht dessen, daB die Gauck-Be
horde noch im Februar des gleichen 
Jahres auf Antrag Prof. Finks mitteilte, 
daB sich aus den uberpruften Unterla
gen ,,keine Hinweise auf eine Zusam-
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menarbeit mit dem ehemaligen Staats
sicherheitsdienst ergeben"19 haben. 

Die wirkliche Tragik des Geschehens 
um Rektor Fink wird jedoch erst deut
lich, betrachtete man auch alle anderen 
Falle auBerordentlicher KOndigungen an 
der Humboldt-Universitat. In der auBer
ordentlichen Sitzung der Personalkom
mission vom 26. November 1991 muB
ten sich die Vertreter der Humboldt
Universitat von Seiten des Senats von 
Berlin entgegenhalten las sen, daB auch 
In diesem Fall eine Gleichbehandlung 
angestrebt werden musse, immerhin 
seien - bei ahnlicher ,,Bewelslage" • 
auch andere Professorlnnen und Mitar
beiterlnnen der HUB gekundigt worden 
(und dies mit Unterschrift des zu dieser 
Zeit im Amt befindlichen Rektors Prof. 
Fink). Leider ist dieser Argumentation 
kaum etwas entgegenzusetzen. Und in
sofern hatten sich die Autorinnen auch 
gewunscht, daB man mit der gleichen 
lntensitat, mit der man die konkreten 
Fakten und Vorgange um die Kundigung 
Prof. Finks diskutiert hat, das Gesamt
verfahren der auBerordentlichen, aber 
auch der ordentlichen Kundigungen ge
maB Einigungsvertrag diskutiert hatte -
und dies schon lange vordem November 
1991 . In Anbetracht einer rechtsstaatli
chen Verfahrensweise hatte die Frage 
der Einheitlichkeit und Begriindetheit von 
Entscheldungskriterien gerade im Hin
blick auf Kundigungsentscheidungen 
gestellt und geklart werden mussen. Da 
dies nicht geschah, uberlieB man die 
Universitat in diesen Fragen den MaB
staben und Kriterien des Senats oder -
was z. T. noch schlimmer war - solchen 
Mitarbeiterlnnen der HUB, die aus einer 
Stellvertreterangst heraus oder aus 
Karrieregrunden sich aktiv an der per-
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sonellen ,.Berelnigung" beteiligten. Um 
nicht miBverstanden zu warden: Es geht 
nicht darum, auBerordentliche Kundi
gungen an sich in Frage zu stellen. So
weit in der Vergangenheit tatsachlich 
Rechte Dritter verletzt oder Straftaten 
begangen wurden, hatten siesogarnoch 
intensiver und konsequenter betrieben 
warden mussen. Doch in der Realitat 
genugte schon die Tatsache bzw. allein 
der Anschein einer MfS-Mitarbelt, um 
die fristlose Kundigung auszusprechen. 
Auf diese Weise enthob man slch der 
unbequemen Aufgabe, sich mit den nur 
im hlstorischen Kontext erklarbaren Vor
gangen befassen und diese in eben 
diesem historischen Kontext bewerten 
zu mOssen. 

Das ,,Mammutunternehmen Kundigun
gen" fOhrte teilweise zu chaotischen 
Zustanden an der Humboldt-Unlversitat. 
So sah sich die neugewahlte Prasidentin 
noch im Oktober 1992 zu mehrmaligen 
Erklarungen gegenuber der Personal
kommission veranlaBt, die die - nach 
Auffassung des Berliner Senats an der 
HUB herrschende - ,,Unordnung" bei 
Kundlgungsverfahren betrafen. Einige 
gekundlgte Mitarbeiterlnnen gab es an 
der Humboldt-Unlversitat i.iberhaupt nicht 
bzw. nicht mehr, AuBenstellenmitarbei
terlnnen wurden bei der Kundigung eln
fach vergessen, etllche Gekundigte kehr
ten aufgrund gewonnener Klagen vorm 
Arbeitsgericht wieder an die Universitat 
zurOck, anderen Mitarbeiterlnnen ver
gaB man ihr fertiges Ki.indigungsschrei
ben auszuhandigen, wodurch die Ki.indi-
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gungsfrlsten nicht eingehalten werden 
konnten, wieder anderen wurde ohne 
Ri.ickslcht auf die in der Personalakte 
vermerkte Schwerbehinderung odertrotz 
ruhender Arbeitsverhaltnisse geki.indigt 
usw. usf. 

Obwohl nur ein Bruchteil der von Ki.indi
gung betroffenen Mitarbeiterlnnen der 
Humboldt-Universitat den Weg vor das 
Arbeltsgericht ging, ist zu vermuten, daB 
die verlorenen Gerichtsverfahren das 
Land Berlin und damit die Steuerzahler 
Unsummen von Geldern kosteten. Wohl 
auch deshalb versuchte die Personal
kommission sich schon bald zusatzlich 
abzusichern, indem sie zu KOndigungs
vorlagen auf der Grundlage des Eini
gungsvertrages vorsorglich eine zusatz
liche Bedarfski.indigung auf der Grund
lage angeblich erfolgter Umstrukturie
rung formulierte, da einige Arbeitsge
richtsverfahren KOndlgungstatbestande 
It. Einigungsvertrag als nicht hinreichend 
konstatiert hatten. 

Fazit: Wen man kundigen wollte, konnte 
man auch kOndigen, denn (Schein-)Grun
de fanden sich genug: zu wenige Publi
katlonen - obwohl es als allgemein 
anerkannt gilt, daB zu DD R-Zelten kaum 
Publikationsmoglichkeiten bestanden; 
eine zu enge Spezlallsierung - obwohl 
die spater berufenen oder eingestellten 
West-Wissenschaftlerlnnen dies i. d. A. 
noch Oberboten usw. usf. Die Vorgange 
rund um die an der HUB ablaufenden 
Ki.lndigungen erinnern z. T. an ein absur
des Theater, das jedoch tragikomische 
Zi.ige tragt. 
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4. ,,Fachliche Evaluierung" an der Humboldt-Universitat 

Wahrend der Elnigungsvertrag fur die 
Institute der AdW eine fachliche Evalua
tion von Einrichtungen, Forschungsgrup
pen und Personen vorsah, gab es an 
den Hochschulen keine solche fachliche 
Evaluierung, obwohl viele Angehorige 
der Universitat dies bis zum SchluB glaub
ten. Es gab weder elne ernst gemeinte 
Evaluierung von lnstitutionen noch von 
installierten Organisationsformen (z.B. 
Verbindung von Forschung und Lehre, 
lnterdisziplinare Studiengange, Weiter
bildung, Fernstudium). ,,Stall dessen 
wurden in einer nachgeholten Revoluti
on die dringend benotigten Energien fur 
im Ergebnis wenig Oberzeugende, all
mahlich auf Selbstzerstorung hinauslau
fende politische Reinigungsaktionen ver
schwendet." 20 

Dies hatte nicht zuletzt etwas mit der 
Bewertung des DDR-Hochschulsystems 
durch die westlichen Entscheidungstra
ger zu tun. So gab undgibtes im Denken 
der westdeutschen Akteure eine weit
gehende ldentifizierung der Akademie 
der Wissenschaften der DDR mit der 
DDR-Forschung. Die Hochschulen und 
Universitaten dagegen galten als wis
senschaftlich unterentwickelte Einrich
tungen der Lehre, in die die Forschung 
erst zurOckgefuhrt warden mOsse.21 Die
se Bewertung traf in noch scharferem 
MaBe auf die Humboldt-Universitat zu, 

die von Anfang an als DIE ,,Kader
Schmiede" der SEO gait, obwohl ande
re Einrichtungen wie z. B. die Akademie 
fur Gesellschaftswissenschaften beim 
ZK der SEO diese Bezeichnung wohl 
eherverdient gehabt hatten. Die Profes
soren waren sowieso ,.nicht prlmar nach 
ihrer wissenschaftlichen Qualifikation 
ausgesucht" warden, ,,sondern nach ih
rer politischen Zuverlassigkeit" 22 Mitar
beiter der HUB, insbesondere Hoch
schullehrer galten von vornherein als 
,,Seilschaften" und die Studenten als 
,.handverlesene rote Socken" (CDU
Fraktionsvorsitzender im Berliner Abge
ordnetenhaus). Hinzu kam die Einschat
zung des dam a ls erst neu im Amt befind
lichen Wissenschaftssenators Erhardt: 
,.Die Humboldt-Universitat ist gegenwar
tig auBerordentlich mittelmaBig, was ihr 
Niveau angeht. Diese MittelmaBigkeit 
gilt es zu Oberwinden."23 Und so war es 
ausgehend von diesem Bild der DDR
Hochschulen nur eine logische Konse
quenz, wenn die fachliche Evaluierung 
nicht fur notwendig erachtet wurde, um 
Entscheidungen uber die Erneuerung 
der Hochschulen zu treffen. Daran konn
te auch die durchaus differenziertere 
Bewertung der Leistungen von DDR
Hochschulen und -Wissenschaftlerl nnen 
durch den Wissenschaftsrat und andere 
westdeutsche Wissenschaftler nichts 
andern. 

5. Resumee 

Im letzten Jahr der DOR (Oktober 1989 
- Oktober 1990) gab es auch an der 
Humboldt-Universitat zu Berlin vielfalti
ge Bemi.ihungen um eine grundlegende 
Demokratisierung und Offnung der Hoch-
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schule. Ruckblickend muB jedoch ge
sagt werden, daB es nur ein kleiner Tail 
von Wlssenschaftlerlnnen war, der um 
den Aufbau und Erhalt einer funktionle
renden, institutional! gefestigten und 
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durch die Unversitatsmitglieder verin
nerlichten demokratischen universitaren 
Selbstverwaltung bemuht war. 

Noch im Januar 1991 -also mitten in der 
laufenden Abwicklung von Teilbereichen 
der Universitat - formulierte die Hum
boldt-Universitat als wesentliches Ziel 
ihrer. ErneuerungsbemOhungen, ,.Fehl
entw1cklungen zu vermeiden, wie sie in 
?en alten Bundeslandern im Begriff der 
Massenuniversitar zusammengefaBt 

sind." Zugleich sollte die ,.innere Er
neuerung" der Humboldt-Universitat die 
von vielen als zu langsam eingesch~tzt 
wurde, befordert werden. Angesichts 
der praktizierten Hochschulpolitik der 
~andesregierung, aber auch aufgrund 
mterner Machtkonstellationen an der 
Universitat sowie verbreiteter .,Politik
unfahigkeit" bei den Wissenschaftlerln
nen selbst mussen diese Absichten ruck
blickend allerdings als illusorisch be
zeichnet werden. 

Eine weitere Illusion der Universitatslei
tung war es, durch ,.Bauernopfer" eine 
flachendeckende Kundigungswelle an 
derUniversitat verhindern zu wollen. Nur 
so kann jedenfalls eine Vorlage des 
Rektors tor die Sechser-Kommission 
vom 25.1.1991 interpretiert werden, in 
der er 21 Professoren der abzuwickeln
den Fachbereiche zur Kundigung vor
schlug. Doch es ging nicht darum, be
sonders .. indoktrinierte" bzw. belastete 
Universitatsangehorige zu kundigen, 
sondern es ging primar um eine Er
neuerung durch Wessifizierung"24• Ent
sprechend lehnte der Staatssekretar 
fur Wissenschaft und Forschung den 
Vorschlag der Universitatsseite mit der 
Begrundung ab, .,daB es dieser Kundi
gungen nun nicht mehr bedurfe, da die
se sowieso abgewickelt seien." 
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Die Eingriffe der Senatsverwaltung fur 
Wissenschaft und Forschung, der Kar
rierismus einiger Universitatsangehori
ger auf der einen Seite sowie die Le
thargie der Mehrzahl der Universitats
angehorigen auf der anderen Seite 
brachten Rektor und Akademische~ 
Sena! zunehmend In Zwangslagen, de
nen s1e z. T. mit lnkonsequenz begegne
ten. 

Die durchaus ehrlich gemeinten Versu
che einer offentlichen Vergangenheits
aufarbeitung (z. B. von Seiten des Run
den Tisches der HUB) muBten in dieser 
Situation zwangslaufig scheitern, da 
daran weder ein gesellschaftliches ln
teresse bestand, noch das dafur not
wendige gesellschaftliche Klima existier
te. Das Anliegen solcher Versuche lief 
eher Gefahr ins Gegenteil verkehrt zu 
werden. So endete das offentliche Be
kenntnis zur eigenen Vergangenheit fur 
di~jenigen, die es tatsachlich ablegten, 
m,t dem Verlust ihres sozialen Status. 
,.Es wurde Selbsterneuerung solcher Art 
verlangt, die eine soziale, berufliche, 
~kademische Perspektive tor die poten
t1ellen Erneuerer nicht bot: Sofern diese 
unter Erneuerung anderes verstanden 
als bloBe Westanpassung." 25 Daruber
hinaus mutierte das Anliegen einer so
genannten Anhorungskommission (AK) 
der HUB, die ursprunglich einer freiwilli
gen Selbstauskunft von Personen die
nen so!lte, die in der Selbstverwaltung 
der Universitat tatig sind oder fur diese 
kandidieren, in ihr Gegenteil - eine per
sonelle Evaluierung. Der Vorsitzende 
beschrleb die Situation der Kommission 
nach Verabschledung des Erganzungs
gesetztes zum BerlHG und Einsetzung 
von Struktur- und Berufungskommissio
nen folgendermaBen: .,Ein Dilemma be-
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sonderer Art war fur die AK die Ober
bzw. Unterinterpretation ihrer Aussa
gen. Eine von der Anhorungskommissi
on ausgesprochene Empfehlung (nam
lich in den nachsten zwei/drei Jahren auf 
ein Amt zu verzichten), wurde vielfach 
als eine Negativevaluierung angesehen, 
eine Nichtempfehlung als eine positive 
Evaluierung"26 

Ostdeutsche Wissenschaftler sind nicht 
nur ,.Opfer" einer flachendeckenden 
politischen Ausgrenzung geworden, son
dern haben selbst daran mitgewirkt. 
Entsolidarisierung, gegenseitige Denun
ziationen und .,Bauernopfer", die den 
,.neuen Herren" dargeboten wurden, sind 
!eider keine Einzelfalle, sondern Aus
druck eines historischen Versagens der 
ostdeutschen lntelligenz. Ursachen da
tor liegen nicht zuletzt in der DDR-Ver
gangenheit: Schon zu DDR-Zeiten war 
die ostdeutsche Wiss!3nschaft ,.in einer 
unterschiedlichen Wertelage befangen, 
sie war auch schon zu DDR-Zeit entso
lidarisiert, ganz bewuBt durch eine be
stimmte lntelligenzpolitik, ... , Akademie 
gegen Universitat, Universitat gegen 
Akademie, untereinander auch noch alle, 
Professoren usw." 27 Dies trug wesent
lich zur schrittweisen Entsolidarisierung 
der ostdeutschen lntelligenz bei. 

Diejenigen, die schon zu DDR-Zeiten zu 
den,.AngepaBten"gehorten,begannen 
mit unglaublichem Tempo erneut mit der 
Anpassung an das jetzt bevorstehende/ 
existierende System . .,Im ubrigen gait in 
der Gesellschaft wie an den Hochschu
len sehrfruhzeitig: Das beste Mittel, den 
diversen Abwicklungen zu entgehen, ist, 
bei denjenigen zu sein, die sie anord
nen."28 Dlrekter Hintergrund dieses Ver
haltens war die Hoffnung, durch Einpas-
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sung In das System (Opportunismus) 
die eigene Stellung zu sichern oder zu 
verbessern. 

Doch die Mehrheit der Ostberllner Wis
senschaftlerlnnen befand sich in einem 
unuberwindbaren Konfllkt. Sie sollten 
eine .,Erneuerung" durchstehen, die kei
ne soziale, berufliche, akademische 
Perspektive bot. Sie standen damit ob
jektiv auf der Verliererseite. Das Kriteri
um der Zugehorigkeit zur ,.ostdeutschen 
Gruppe" bewirkte eine Chancenungleich
heit, die durch sie nicht zu Oberwinden 
war. 

Konsequenz all dieser Prozesse ist nicht 
nur eine Verdrangung ostdeutscher Wis
senschaftler aus den Hochschulen, son
dern auch die Verdrangung bzw. Zer
schlagung ganzer Forschungs- und Stu
di enrichtunge n (Wissenschaftlicher 
Schulen) . Darin eingeschlossen ver
schwinden zuglelch auch unzahlige wis
senschaftliche Kooperationsbeziehun
gen und Kontakte ins ostliche Europa. 
Die Neustrukturierung an der HUB war· 
entgegen anderslautender Absichtser
klarungen - letztlich wenig innovativ. Im 
Gegenteil: Man schuf nicht nur keine 
neuen innovativen Ansatze in Forschung 
und Lehre, sondern verwarf auch noch 
die durchaus erhaltenswerten, progres
siven Ansatze aus DDR-Zelten, die trotz 
zugegebenermaBen vor allem in den 
Geisteswissenschaften vorhandener 
politischer lndoktrination und Diszipllnie
rung entstanden waren. 

Es isl mehr als bedauerlich, daB die 
Geisteswissenschaften inzwischen im
mer mehr an mittelalterlich strukturierte 
Fakultaten erinnern, da gerade die vor 
der Wende durchaus vorhandenen An-
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siitze van lnterdisziplinaritiit und kultur
wissenschaftlicher Offnung kaum noch 
zu flnden sind. 

Die Struktur-und Berufungskommission 
Geschichte strukturlerte im Eifer des 
Gefechts die gesamte Geschlchte der 
UdSSA weg. Die DDR-Geschichte wird 
nicht van den ,.personllch betroffenen" 
und damit wahrscheinlich als ,.betrlebs
blind" eingeschiitzten DDR-Historikerln
nen betrieben, sondern van West-Wis
senschaftlerlnnen, die das ,,Unrechtsre
gime" sozusagen 11von auBen am eige
nen Leib" erfahren durften. 

In den Asienwissenschaften geht der 
Trend hin zu einer zunehmenden Ver
driingung einerkomplexen Betrachtungs
weise von Kultur, Politik und Okonomie 
dieses Kontinents. Obrig bleiben dOrften 
wohl letztlich fast ausschlieBlich die ,,rei
nen" Philologen. 

Spitzenreiter im Ausschalten ganzer 
Kulturepochen slnd jedoch die Philoso
phen an der HUB. Die Marxsche Kultur
und Wissenschaftsepoche wird schlicht 
Obersprungen und nicht einmal In der 
Philosophiegeschichte gibt es hierzu ei
nen Lehrstuhl. Der Gerechtigkeit halber 
muB allerdings hinzugefOgt warden, daB 
diese Kritik nicht allein an abendliindi
sche Philosophen gehen dart, sondern 
auch frOhere Vertreterlnnen der DDR
Philosophie scheinen Marx, Engels, Le
nin und damit zugleich auch lhre histo
risch-materialistische Gesellschaftsbe
trachtung vollstiindig verdriingt zu ha
ben. 

Wie bereits an anderer Stelle erwahnt 
wurden auch ganze Institute bzw. Struk
tureinheiten im Zuge der Neustrukturie-
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rung der HUB ad acta gelegt. Dabei 
handelte es sich im wesentllchen um 
interdiszipliniir angelegte und In den Alt
bundesliindern ,,unubliche"wissenschaft
liche lnstitutionen. So z. B. die ehemall
ge Sektion Wissenschaftstheorie und 
Wissenschaftsorganisation, das lnstitut 
tor Sozialpharmazie und die Human
ontogenese. 

Hinzu kam eine AusdOnnung des Fii
cherspektrums der Humboldt-Unlversi
tiit zu Berlin auf solchen Gebieten, auf 
denen an anderen Berliner Universitaten 
vergleichbare Studiengiinge existierten. 

All dies wurde letztlich nurformal (mitun
ter sogar ausschlieBlich finanzpolitisch) 
begrundet. Eine inhaltliche Diskussion 
zu realen Entwicklungstendenzen aus 
Slcht der jeweiligen Wissenschaftsdis
ziplin blieb aus oder spielte zumindest 
bei der Entscheidung durch den Senat 
keine Rolle. 

Den meisten GrOndungsdekanen der 
HUB ging es zuniichst durchaus um elne 
volle Ausschopfung aller Moglichkeiten 
des Neuanfangs im lnteresse der Ge
staltung eines attraktiven und konkur
renzfiihigen Lehr- und Forschungspro
flls. Aufgrund der in der Falge immer 
mehr zunehmenden Einschriinkungen 
dieser Moglichkeiten durch Kostendiimp
fungsprogramme, Stellenbeschneidun
gen, kontraproduktive oder fehlende 
gesetzliche Spielraume tor Entscheidun
gen u.ii. muBten jedoch viele gute Struk
turansiitze aufgegeben warden, wail ihr 
Aufbau nicht zuletzt auch eine groBzOgi
gere Ausstattung der Fachbereiche er
fordert hatte. Die einschneldenden Spar
maBnahmen des Sena ts von Berlin, ins
besondere auch nach dem BeschluB 
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Ober die Soll-Struktur der HUB vom 22. 
Oktober 1991, veranlaBten den Kanzler 
der Humboldt-Universitiit auf der Kura
toriumssltzung vom 7. Februar 1992 zu 
der Bemerkung: ,.Diese SparmaBnah
men fOhren zu einer Gratwanderung 
zwischen Erneuerung und Haushalts
grenze. Das muB letztlich zum Absturz 
fOhren . ... Die Humboldt-Universitat hat 
den Schwarzen Peter in die Hand be
kommen und kann ihn nicht mehrweiter
geben." Prof. Daxner, Vorsitzender der 
Zentralen Personal- und Strukturkom
mission der HUB, glng noch weiter und 
brachte das Problem auf den Punk!: 
.. Was soil diese Universitiit angesichts 
desvorgegebenen Finanzkonzepts noch 

Anmerkungen 

tun?I Fachliche Kriterien, wie sie auch 
durch die Landesstrukturkommission 
unter Leitung von Prof. MittelstraB ge
tragen wurden, spielen offensichtlich 
keine Rolle I Das Ergebnis ist die Rekon
struktlon alter Strukturen mil minimal em 
Personal und Haushalt. ... Sie machen 
aus dieser Universitiit eine NEUGRON
DUNGI .. . Es gibt jetzt eine neue Form 
der Mauer - die PLANUNGSMAUERl"29 

Marion Hoppner, Dipl.-Wissen
schaftsorganisatorin, ist tatig an der 

Humboldt-Universitat zu Berlin. 
Gisela Petruschka, Dr., war erste 
Frauenbeauftragte der Humboldt

Universitat 
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•• Dem voraus gingen bereits Vorabsprachen und Entscheidungen der Kullusminister
konferenz, aul die slch die Senalsverwallung auch ausdrilcklich bezog. 

• Da die damalige Rechtslage (VO uber Hochschulen, insbesondere 12. Abschnitt, § 
106, Abs. 4) die vorgeschlagene Verfahrenswelse nlcht zulieB, sondern in die Verant
wortung der Hochschule selbst legte, empfahl man den Landesregierungen zuglelch, 
durch eine ,.Novelllerung der Hochschulverordnung auf gesetzlicher Grundlage die 
Voraussetzungen zu schaflen, die es erlauben, insbesondere bei den Berulungen nach 
den hier vorgeschlagenen Regeln zu verlahren''. 
10 Das Urteil bezog slch auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in 
Karlsruhe zur Warteschleifenregelung. Darin definierte es den Begriff der ,,Abwicklung" 
wie folgt: .,Die Abwicklung elner Elnrichtung setzt ihre Auflosung voraus. Das entspricht 
rechtlichem Sprachgebrauch. Danach bedeutet Abwicklung soviel wie ordnungsgema
Be Beendigung." 

11 
Berelts am 12. Marz 1991 hatte die Sechser-Kommission der HUB im Vorgrlfl aul die 

zu erwartende Verabschledung des ErgGBerlHG die Bildung von Struktur- und Beru
fungskommissionen fur alle Struktureinheiten der Humboldt-Universitat zum 1 o. Juni 
beschlossen . 

12 Verfassungsbeschwerde der Humboldt-Unlversltat zu Berlin gegen Bestimmungen 
des Gesetzes zur Ergiinzung des Berliner Hochschulgesetzes vom 18. Juli 1991 

'
3 All dies wurde ubrigens auch schon zu DDR-Zeiten - und durchaus auch von 

partellosen Mitarbeiterlnnen - gegenOber dem Alt-Rektor bzw. den SED-Partelleitungen 
fleiBig geubt. 

1
• lnzwlschen sind allerdings auch die westberliner Wissenschaftlerlnnen von massiven 

Streichungen betroffen (siehe Berliner Hochschulstrukturplan 1993). 
15 Gesetz zum Vertrag zwischen der Deutschen Demokratischen Republ ik und der 
Bundesrepublik Deutschland Ober die Herstellung der Einheit Deutschlands - Eini
gungsvertrag - vom 31. August 1990 (Verlassungsgesetz). In: Gesetzblatt der DDRTeil 
I Nr. 64 vom 28. September 1990, S. 1880 
18 Ausgenommen aus der Klage gegen die Abwicklung waren die Mitarbeiterlnnen der 
bereits aufgelosten Seklion Marxismus/Leninlsmus, der Sektion Wlssenschaftstheorie 
und -organisation, der Sektlon Kriminalistik sowie der Abteilung Fremdsprachenunter
richt. In ihren Kundlgungsschreiben befand sich schlicht die Feststellung: ,.Der Eini
gungsvertrag zwischen beiden deutschen Staaten legt ... fest, daB Arbeitnehmern zu 
kundlgen Isl, deren Einrichtungen nicht aul Bund und Lander uberfilhrt warden ... Die 
Arbeitsverwallung wird sich bemuhen, Ihnen andere Beschafligungsmogllchkelten 
anzubieten. Dabei wird welt ilberwiegend nur eine Beschaftigung auBerhalb des 
Offentlichen Dienstes als realistisch angesehen werden konnen." 
17 Der EhrenausschuB der HUB wurde im Herbst 1990 durch den Akademischen Sena! 
eingesetzt. Seine Aufgabe war/isl die Untersuchung von Vorwurfen dienstrechtlicher 
Relevanz im Hlnbllck aut die auBerordentlichen Kundigungstatbestande des Einigungs
vertrages (insbesondere MfS-Mitarbeit). 
18 Eine Dokumentation hierzu findet man u.a. in: UTOPIE kreativ (Dokumentalion). Ja
nuar 1992; hochschule ost special. Dezember 1991 ; hochschu/e ost. Februar 1992, S. 
51-63; G. Karau: Die ,.Aflare" Heinrich Fink. SPOTLESS-Verlag, Berlin 1992; B. Maleck: 
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Heinrich Fink: ,.Sich der Verantwortung stellen". Dietz Verlag, Berlin 1992 
19 Schreiben des Sonderbeauftragten der Bundesregierung fur die personenbezogenen 
Unterlagen des ehemaligen Staatssicherheitsdienstes an den Rektor der HUB, Prof. Dr. 
Heinrich Fink, vom 1.2.1991. In: UTOPIE kreativ. Januar 1992, S. 19 

20 Dieter Simon: A.a.O. 
21 Bericht ,.Hochschulpolitische Zlelsetzungen der Bundesregierung" (Ors. 11 /8506) 
vom 29.11 .1990 
22 Wissenschaftssenator Manfred Erhardt in einem Interview mil der Berliner Zeitung 
vom 12. 2. 1991 
23 Ebenda 
2• Hans-Jurgen Fischbeck: A.a.O., S. 70 
25 Peer Pasternack: Seit drei Jahren In diesem Theater: Hochschulerneuerung Ost oder 
Der libidlnose Opportunismus - Eine Farce. In: Hochschule im Umbruch . 1993, S. 16 

2• Anhorungskommission des Akademischen Senats der HUB: 0 bersicht Ober die 
Tiitigkeit der Anhorungskommission der Humboldt-Universital zu Berlin. 14.7.1992 

27 Gisela Petruschka: Berulsverbotspraktiken an der Humboldt-Universitat zu Berlin. In: 
Konterenzmateriallen zum lnlernationalen Hearing .,Berulsverbote im verelnigten 
Deutschland und das neue Europa" am 16. und 17. Januar 1993 in Berlin, S. 108 f. 

2• Peer Pasternack: Studentisches Bewegtsein in der DOR/in Ostdeutschland 1989/90. 
In: hochschule ost, August 1992, S. 27 
2

• Ebenda 
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Rainer Eckert (Berlin): 

MfS und Hochschulen: Thesen 

Die Auseinandersetzung mit der Ver
strickung der ostdeutschen Forschung 
und universitaren Lehre in die Tatlgkeit 
des Ministeriums fur Staatssicherheit ist 
gescheitert. Das gilt sowohl fur einzelne 
Universitaten(1 ), Akademien, Fachschu
len und sonstige Forschungsinstitutio
nen als auch fur die breite Offentlichkeit. 
Oieses Scheitern hat nicht in erster Linie 
damit zu tun, daB die Zahl der ehema
ligen Mitarbeiterder Staatssicherheit an 
unseren Universitaten, und so auch an 
der Humboldt-Universitat, noch immer 
allzu groB ware, sondern vielmehr da
mit, daB ein gesamtgesellschaftlicher 
Diskurs und eine inneruniversitare Dis
kussion um ethische MaBstabe fur das 
Verhalten von Forschern und Universi
tatslehrern ausblieb. Die Frage, welche 
Grundanforderungen an personlicher 
lntegritat, GlaubwGrdigkeit und Redlich
keit(2) zu stellen sind, isl weder aufge
worfen noch beantwortet worden. So 
scheint nicht klar zu sein, was moralisch 
angemessenes Verhalten gegenuber 
einem totalitaren Geheimdienst bedeu
tet, und ebenfalls nicht, wer dazu be
rechtigt ist, heute diese Frage Gber
haupt zu formulieren. Nicht besser steht 
es um die Rolle der SEO als Auftraggeber 
ihres Geheimdienstes und um die der 
hauptamtlichen Fuhrungsoffiziere der 
Stasi. Nach den Denunzianten auBer
halb der Staatssicherhelt wird kaum 
gefragt und die Aufmerksamkeit 1st auf 
spektakulare Falle und die lnoffiziellen 
Mitarbeiter (wie im Fall der Charite) 
konzentriert. Auch die Gutachten von 
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Universitatsmitarbeitern (so auch an der 
Humboldt-Unlversitat) fur die Staatsan
waltschaften der DOR in politischen 
Verfahren und fur die Literaturzensur 
sind noch kaum zur Sprache gekom
men. 

Die grundsatzliche Bedeutung von Ver
rat und Denunziation fur eine akademi
sche Lehr- und Forschungsgemeinschaft 
wurde zumindest an derOstberliner Uni
versitat ebenfalls noch nicht offentlich 
thematisiert. So unterblieb die Aufkla
rung darGber, was die Tatigkeit des MfS 
fur Hochschulen bedeutete, was lnotti
zielle Mitarbeiter taten, wie die offizielle 
Zusammenarbeit zwischen Strukturein
heiten der Staatssicherheit und den Uni
versitaten bzw. den dort angesledelten 
SED-Leitungen organisiertwar. Erst seit 
einigen Tagen gibt es tor die Humboldt
Universitat in deren Zeitschrift einen er
sten offentlichen und nachlesbaren Kla
rungsversuch. (3) 

Auch an der Humboldt-Universitat be
bzw. verhinderten die unterschiedlich
sten Faktoren eine Diskussion um ihre 
Stasi-Vergangenheit. Dazu zahlte die 
nlcht selten zu horende Meinung, eine 
offentliche Beschaftigung mit diesem 
Thema konne die ,.eigene Hochschule 
beschadigen" und man musse sich in 
einer Wagenburgmentalitat (eine Zeit
lang unter dem Motto .,Unsern Heiner 
nimmt uns keiner") zusammenzuschlie
Ben. Die Oberprufung der Mltarbeiter 
der Humboldt-Universitat auf ihre Stasi-
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Mitarbeit verlief nur schleppend, bisher 
llegen fur den akademischen Mittelbau 
und fur die Angestellten noch keine ab
schlieBenden Ergebnisse vor. Viel pro
blematischer ist jedoch, daB die Arbeit 
fur den sowjetischen Geheimdienst KGB, 
fur die Auslandsspionage (Hauptverwal
tung Aufklarung) und fur die militarische 
Auslandsspionage der Nationalen Volks
armee wegen der nicht vorhandenen 
oder nicht zuganglichen Archivalien nicht 
nachgewiesen warden kann. Es ist eben
so problematisch, daB diese Oberpru
fung auf Ostdeutsche beschrankt bleibt 
und dam it der Gleichheitsgrundsatzver
letzt wird. Die Oberprufung auf eine 
Staatssicherheitsmitarbeit ist dagegen 
fur alle notwendig, die an einer ostdeut
schen Hochschule arbeiten. 

Wichtiger als die Prufung einzelner Per
sonen ist jedoch die Offenlegung der 
Strukturen geheimdienstlicher Unterwan
derung. Hierist es auBerst bedauerlich, 
daB die Abtellung Bildung und Forschung 
der Gauck-Behorde die bei ihr vorlie
genden Erkenntnisse noch nicht umfas
send in einer zusammenhangenden Dar
stellung veroffentlicht hat. Einen we
sentlichen Schritt vorwarts wurde es 
aber auch bedeuten, wenn die universi
tare Ehrenkommission der Humboldt
Universitat die sich bei ihr angesammel
ten Materialien Gber das MfS an der 
Humboldt-Universitat (also nicht Ober 
einzelnePersonen) veroffentlichen konn
te. 

Aber selbst wenn dies geschahe, mOBte 
vieles im Dunkeln bleiben. Ausschlagge
bend dafur ist das Schweigen der ehe
maligen Mitarbeiter des MIS, der bis 
1989, ja bis Beginn 1990 mit ihnen zu
sammenarbeitenden Mitglieder der SEO 
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aber auch vieler unbeteiligter Ostdeut
scher. Gerade bei den Angehorigen der 
Staatspartei der DOR scheint eine Art 
von .,Parteisolidaritat" weiterzuwirken, 
ohne daB ein BewuBtsein daruber deut
lich wird, daB ja auch Mitglieder der SEO 
von ihren ,.MfS-Genossen" bespitzelt 
wurden. DafOr ist oft stall der Auseinan
dersetzung mit der eigenen Schuld die 
Hoffnung zu verspuren, daB das jeweili
ge Vergehen nichtjustitiabel sein moge. 
Dazu kommt in der letzten Zeit wohl 
auch noch die Hoffnung, daB es mit der 
Oberprufung wohl bald ein Ende haben 
konnte. Gleichzeitig ist die Auffassung 
zu horen, daB moralische Gesichtspunkte 
nicht als ,,reglementierende Zulassungs
richtl inien zur wissenschaftlichen Arbeit" 
geeignet seien.(4) Die verschwindend 
kleine Gruppe der an Aufklarung lnter
esslerten st6Bt dagegen weiterhin an 
Mauern des Schweigens, des Unver
standnisses und der Ablehung. Die Situa
tion verschlimmert sich durch das Des
interesse breiter Kreise einer zuneh
mend entpolitisierten Studentenschaft, 
die - nach einer anfangs wohl noch 
weitverbreiteten Loyalitat zur DOR -
lnzwischen sehr einseitig auf rein fachli
ches Weiterkommen ausgerichtet ist. 
Auch von diesen Studenten sollte be
dacht werden, daB ein solches ignoran
tes Verhalten ein Stuck dazu beitragt, 
die Vergangenheit der eigenen Alma 
mater nicht aufklaren zu konnen. In ahn
licherWeise wirkt auch die Obertriebene 
Zuruckhaltung vieler neuberufener Pro
fessoren, die sich In der Regel scheuen, 
Ober Verhaltnisse zu urteilen , die sie 
selbst nicht erlebt haben, Kollegen zu 
befragen, die sie schon vor 1989 ken
nenlernten und die oft die UngewiBheit 
Gber das eigene Verhalten in der der 
Diktatur auBern. 
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Diese vornehme lndifferenz von Unbetei
ligten muB ein Ende haben. Die Ge
schlchte der DOR ist ein Teil der deut
schen Geschichte, der wir uns gemein
sam zu stellen haben. Dabei kann auch 
nicht standig mit dem Vergleich zur Si
tuation nach 1945 und damit, was da
mals unterlassen warden ware, argu
mentiert werden. Sicher ist es in einem 
gewissen Sinne ungerecht, heute das zu 
klaren, was nach der Zerschlagung der 
ersten deutschen Diktatur oft erst ein
mal im Dunkeln blieb. Aber dieses Ar
gument kann nicht ausschlaggebend 
sein, sondern entscheidend ist, was der 
Stabilisierung der Demokratie heute 
dient. So ist die Aufklarung der 
Staatsicherheitsverstrickungen der ost
deutschen Universitaten Teil des un
langst von Jurgen Habermas geforder
ten antitotalitaren Grundkonsenses(5) 
als Basis fur liberale Haltung und demo
kratische Gesinnung im zukunftigen 
Deutsch land. 

Dazu sind auch die Forschungen zur 
Zusammenarbeit zwischen der Staats
sicherheit und den DDR-Hochschulen zu 
verstarken bzw. Oberhaupt erst in Gang 
zu bringen. Bisher zeichnen sich zehn 
Felder dieser Zusammenarbelt ab: 

1. Arbeit fur die Auslandsspionage 

2 . Unterdruckung von Dissidenz oder 
Opposition vor allem in der Studenten
schaft (im MIS-Jargon: Bekampfung von 
,,politlsch-ldeologischer Diversion" (PIO) 
und ,.politlscher Untergrundtatigkeit" 
(PUT) 

3. Abschirmung der DDR-Forschung 
gegenOber auslandischen Geheimdien
sten 

4. Gewinnung von lnformationen Ober 
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die Situation der Universitaten fur die 
Berichterstattung des MfS an die SED
Fuhrung 

5. Vergabe von Forschungsauftragen 
durch das MIS 

6. Erstellung von Gutachten durch 
Wissenschaftler fur den Staatssicher
heitsdienst (wie auch fur die General
staatsanwaltschaft der DOR oder fur 
die Literaturzensur) 

7. EinfluBnahme des Staatssicherhelts
dienstes auf die Personalentwicklung 
von der Verteilung von Studienplatzen 
bis zur Absolventenlenkung 

8. Beeinflussung des gesellschaftlichen 
Lebens der Universltaten und des Unter
richts 

9. Ausnutzung der Hochschulen als 
Reservoir fur den offiziellen und inoffiziel
len Nachwuchs des Ministeriums fur 
Staatssicherheit (Hier nahm die Hum
boldt-Universitat eine herausragende 
Stellung ein.) 

10. Oberwachung der Auslandsbezie
hungen und auslandischer Studenten 
sowie Wissenschaftler in der ODA; 
Genehmigung von Auslandsdienstreisen 
und Bespitzelung von Wissenschaftlern 
imAusland. 

Ausgehend von dieservorlaufigen Eintei
lung sollte bei der weiteren Aufklarung 
die Rolle der SEO starker beruckslchtigt 
werden. Dazu kommt, daB sich das 
lnteresse des MfS an den Hochschulen 
in den verschiedenen Perioden der DDA
Geschichte inhaltlich wandelte. Dies ist 
verstarkt zu berucksichtigen. Ganz ent
scheidend 1st aber etwas anderes. Die 
Geschichte geheimdienstlicher Unter
wanderung derHochschulen in derDikta-
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tur der SEO isl immer auch die des 
Widerstandes dagegen. Gerade dieser 
Widerstand und var allem die Oppo
sition verschiedener studentischer Grup
pen isl noch immer viel zu wenig be
kannt. Hierauf sollte sich auch die Hum-

Anmerkungen: 

boldt-Universitat als unverzichtbaren Teil 
ihrerTradition besinnen. 

Rainer Eckert, Dr. phi/., ist wissen
schaftlicher Mitarbeiter am lnstitut fur 

Geschichtswissenschaft der 
Humboldt-Universitiit zu Berlin 

(1) Am meisten ist wohl noch immer Ober die Universitaten in Rostock und Greifswald 
durch den Arbeitsbericht des Unabhangigen UntersuchungsausschuB Rostock be
kannt, vgl.: Staatssicherheit in Rostock: Zielgruppen, Methoden, Auflosung / Hrsg. von 
Thomas Ammer u. Hans-Joachim Memmler. • Kain, 1991 = Edition Deutschland Archiv. 

(2) Vgl. Tugend des Zweifels: Eln Resumee zur Arbeit der Personalkommission von 
Prof. Herbert Bach. · In: Alma mater jenensis, Jena, 5 (1993) 6. 

(3) Labrenz-WeiB, Hanna: Die Bezlehungen zwischen Staatssicherheit SEO und den 
akademischen Leitungsgremlen an der Humboldt-Universltat. • In: Hu°mboldt Berlin 
38 (1993/94) 7. ' ' 

(4) So vo~ Leiziger Hlstoriker Gerald Diesener: Geschlchtswissenschaft und ge
sellschafthche Systeme. • In: Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, Berlin, 42 
(1994) 5, s. 446, 

(5) Habermas, Jurgen: Die Last der doppelten Vergangenheit. . In: Die Zelt Hamburg 
(13. Mai 1994) 20. ' ' 
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BERICHTE 

Hochschulabsolventen aus den neuen Bundeslandern vor dem 
Berufselnstieg• 

5. Die Vorbereitung des Berufseinstleges 

Hochschulabsolventen sind durch den 
gesellschaftlichen Umbruch mit neuarti
gen Herausforderungen bezuglich der 
eigenverantwortlichen Gestaltung des 
Berufseinstieges konfrontiert, die Ihnen 
umfangreiche Handlungskompetenzen 
zur Vorbereitung des Berufselnstiegs 
abverlangen. Im ersten Teil des Artikels 
wurden Ressourcen referiert, die fur 
den Berufseinstieg von Bedeutung sind 
sowie Selektionskriterien dargestellt, die 
bei der Arbeltsplatzsuche den Kandi
daten aus den neuen Bundeslandern 
wichtig sind. 

Durch qualitative Interviews mil 30 Ex
amenskandidaten aus den gleichen 
Hochschuleinrich- tungen wie der schrift
lichen Befragung (vgl. dazu den ersten 
Teil des Artikels) haben wir versucht, 
Handlungskompetenzen und Sichtwei
sen zum Berufseinstieg zu erfassen. 

Aus diesen umfangrelchen Interviews 
werden hier einige ausgewahlte Fragen 
behandelt. (Siehe dazu Rappensper
ger, v. Rosenstiel, Zwarg, 1994) Die auf 
Tonband aufgezelchneten Interviews 
wurden vollstandig transkribiert und ei
nerqualitativen und quantitativen lnhalts-
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analyse unterzogen. Von unabhangig 
arbeitenden Ratern erfolgte die Zuord
nung der Aussagen zu den auf empiri
schen Wege gebildeten Kategorien. Die 
Zuordnungen ergaben Ober alle Fragen 
hinweg eine Obereinstimmung von 
89,5%. Die ausgewahlten wortlichen 
Textstellen wurden nach ihrer Aussage
kraft fur die jeweilige Kategorie ausge
wahlt. 

5.1 Aktlvitiiten Im Examens-
semester 

Aufgrund der Situation auf dem Arbeits
markt und der von vielen Befragten an
laBlich der Interviews geauBerten Be
furchtung, als .,Ostakademiker'' von vorn
herein schlechtere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu haben (Befurchtungen 
bezuglich der Anerkennung der Ausbil
dung), nahmen wir an, daB sich die 
Kandidaten sehr fruh mit der Stellensu
che auseinandersetzen und besonders 
aktiv sein werden. 

• Der erste Teil dieses Beitrages er
schien in Heft 2/1994, S. 99 ff. 
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Zu der Frage .,Was haben Sie in nach
ster Zeit vor ?" lassen sich die Antwor
ten von den Befragten zunachst nach
stehenden Kategorien zuordnen: 
1. Verbindung des Examenssemesters 
mit der Stellensuche ( 19) 
2. AusschlieBliche Konzentration auf die 
Diplomphase (8) 
3. Promotion (1) 

Bei den Kandidaten, die das Examens
semester mit der Stellensuche verbin
den, konnten wir nochmals zwel we
sentliche Unterschiede feststellen so 
daB die Befragten nach den Vorb~rei
tungsaktivitaten fur den Berufseinstieg 
3 Gruppen zuzuordnen sind: 
1. die Suchphase nach geeigneten Un
ternehmen ist abgeschlossen und Be
werbungen sind eingeleitet (12), 
2. die Suchphase tragt noch informie
renden und sondierenden Charakter, Be
werbungen sind demzufolge noch 
nicht erfolgt (7), 
3. es sind noch keine unter 1. und 2. ge
nannten Aktivitaten eingeleitet worden, 
d.h. die gesamte Suchphase wird auf 
die Zeit nach den Examen verlegt (8). 

Diese Ergebnisse zeigen, daB sich die 
Studenten im Beginn der Aktivitaten, 
wann man aktiv werden sollte, um den 
Berufseinstieg zielgerichtet vorzuberei
ten, doch erheblich unterscheiden. Mehr 
als ein Drittel hat Eigenaktivitat bis zum 
Examenssemester entwickelt und sich 
schon auf die konkrete Suche nach einer 
geeigneten Arbeitsstelle begeben, fur 
einen kleineren Teil beginnt die Phase 
jedoch erst nach dem Examen. Damit 
steht die Fraga nach den Ursachen die
ser unterschiedlichen Aktivitat. 

Eine Ursache la13t sich anhand der Aus-
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sagen darin finden, daB sich die Befrag
ten in unterschiedlichen Phasen der 
Selbstselektion befinden. Denn: Selbst
selektion setzt dann ein, wenn ,,geleitet 
von bestimmten Werthaltungen, Erfah
rungen und Erwartungen an den zukunf
tigen Arbeitsplatz entsprechende Hand
lungsschritte in Richtung Organisations
wahl eingeleitet (werden). (Spie8 & Ner
dinger, 1991 , S.61) 

Das Spektrum der Aussagen ist demge
maB breit gefachert und spiegelt mehr
heitlich den Zusammenhang von Selbst
selektionsprozessen und der Bewer
bungsaktivitat wider. Dazu einige wort
liche Aussagen aus den Interviews: 

,,Also meine Stellensuche fur die nach
ste Zeit ist eigentlich so gut wie abge
schlossen ... lch habe in nachster Zeit 
vor, meine schriftlichen Bewerbungen 
abzuschicken an Unternehmen, mit de
nen ich schon vorher Kontakt hatte ... und 
wo auf beiden Seiten ein grundsatz/i
ches lnteresse vorhanden ist ... lch hof
fe dann natiirlich auf Gesprache noch 
in die eine oder andere Richtung. Aber 
im Grunde ist die Suche ... nicht mehr 
da. Also ich weiB schon, an wen ich 
mich wenden muB." (Betriebswirt) 

Hier zeigt slch deutlich der Zusammen• 
hang von sozialen Ressourcen in Ge
stalt der Beziehungen zu Unternehmen, 
erfolgter Selbstselektion und die daraus 
resultierende Sicherheit im Bewerber
verhalten. Hier ging der Stellensuche die 
Eigeninitiative bairn Aufbau eines Bezle
hungsnetzes voraus. Eigeninitiative ent
faltet eine Person dann, ,,wenn sie ohne 
au8eren Druck, ohne genaue Vorgabe 
des Handelns, selbstandig neue Ziele 
und Vorgehensweisen entwickelt" (Fre-
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se & Hilligloh 1994, S. 201 ). Eigeninitia
tive zum Aufbau von Unternehmenskon
takten fordert die Selbstselektionspro
zesse und aktiviert offensichtlich das 
Suchverhalten, um nach den dabel ge
wonnenen MaBstaben eine entsprechen
de Stelle zu linden. Eigeninitiative fur 
den Aufbau von Unternehmenskontak
ten stellt deshalb eine Voraussetzung 
von Handlungsorientierung im ProzeB 
der Stellensuche dar, denn ,,Handlungs
orientierung bedeutet, daB eine Person 
nach der Bildung einer Absicht diese 
schnell umsetzt". (Siehedazu Rappens
perger, 1994, S.6) 

Dadurch wird die Bewerbung gewisser
maBen ein vorlaufiger ,,Endpunkt" viel
faltiger, rechtzeitig eingeleiteter Unter
nehmenskontakte und dadurch aktivier
ter Selbstselektionsprozesse der Per
son. Offensichtlich istdie Eigeninitiative 
zum Aufbau von Unternehmenskontak
ten eine Erklarung fur den Vorsprung 
der Kandidaten, die zum Zeitpunkt der 
Befragung lhre Suche nach einer Stelle 
Im wesentlichen abgeschlossen hatten. 
In einigen Aussagen von Kandidaten, 
die sich bereits im Examenssemester 
beworben haben, findet sich eine ande
re Deutung fur die Aktivitat im Suchpro
zeB sowie die eingeleiteten Selbstse
lektionsprozesse. Ats Ausgangspunkt 
dafOr laBt slch die Situationsbewertung 
infolge der schwlerigen Lage auf dem 
Arbeitsmarkt finden. 

,.In Anbetracht der ziemlich schwieri
gen Situation auf dem Arbeitsmarkt riickt 
nun in unmittelbare Niihe, sich wirklich 
intensiv um eine Stelle zu kilm
mern ... man kann nicht warten, bis man 
das fertige AbschluBzeugnis in der Hand 
hat, sondern man ist gezwungen, sich 
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vorher Ober die Moglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt zu informieren." (Chemi
kerln) 

Die Werthaltung ,,Slcherheit des Arbeits
platzes,, dOrfte hier die Aktivitat der Stel
lensuche sehrbeeinflussen, verbunden 
mit dem ,,Abklopfen" von Mi:iglichkeiten 
des Einstiegs. Hingegen wird in der 
nachfolgenden Aussage erkennbar, daB 
die Aktivitat sehr einseitig auf die Be
werbung konzentriert und dadurch ver
mutlich die Selbstselektion ausgeblen
det wird: 

,.DaB ich nicht al/zu vie/ Zeit verstrei
chen /assen will wenn /ch mit dem 
Studium fertig bin. Deshalb schreibe 
ich jetzt schon fleiBig Bewerbungen. 
Und ich mochte eben gerne dann im 
Marz eine Arbeit haben. Aber da habe 
ich mich noch nicht festgelegt, wo oder 
in welchen Bereich, sondern ich gehe 
eigentlich davon aus, daB man sich in 
vie/en Bereichen bewerben muB, well 
man eben flex/be/ sein muB. "(Betriebs
wirtin) 

Die Verbindung von Elgenaktivitat und 
Flexibilitat wlrd hier sehr wahrscheinlich 
fur eine besonders tragfahige Strategie 
gehalten, um die Chancen auf dem Ar
beitsmarkt zu erhi:ihen. Diese pragmati
sche und fOrden einzelnen rationell schei
nende Sicht- und Verhaltensweise kann 
mi:iglicherweise zu einem befriedigen
den Ergebnis fOhren (Stelle), schlieBt 
aber nicht aus, daB mil dem Einstieg 
nachholende Selektionsprozesse statt
finden werden, die Veranderungspoten
tiale in der Person aktivieren. Denn hier 
ist ungenOgend reprasentiert, daB Flexi
bilitat hinsichtlich verschiedener Tatig
keitsbereiche erst auf der Basis einer 
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bestimmten lnteressenvielfalt der Per
son gOnstig erscheint. 

Acht Kandidaten wollen sich auf das 
Diplom konzentrieren und blenden die 
Stellensuche bis dahin aus. Dahinter 
lassen sich nicht wie vermutet, beson
ders leistungsorienterte Personen aus
machen, die glauben, durch die Konzen
tration auf gute Zensuren ihre Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt zu erhohen, son
dern es verbirgt sich teilweise Unent
schlossenheit Ober den zukOnftigen Weg 
oder moglicherweise ,,Verdrangen" der 
Bewerbungsprobleme auf ,,danach". 

,,Ja also jetzt bin ich erst einma/ dabei 
meine Diplomarbeit zu Ende zu schrei~ 
ben ... hab mich also noch nicht auf eine 
Stelle beworben und bin mir auch noch 
nicht im klaren, ob ich eventue/1 hier an 
der Universitat bleibe bzw. ob ich etwas 
ganz anderes mache." (lngenieur) 

Die eher auf Verdrangen orientierte 
Denkweise wird an folgender Aussage 
deutlich: 

,,Ja so direkte Vorstellungen eigentlich 
noch nicht, aber ich werde mich in den 
Fer/en bewerben und mat abwarten, 
was passiert ... ich werde mir Adressen 
suchen und dahin schreiben und dann 
warten. " (lngenieur) 

Vergleicht man die dargestellten Aussa
gen der Kandidaten, so lassen sich un
terschiedliche Handlungsmuster fin den. 
Es zeigt sich, daB die gleiche Situation 
(schlechte Chancen auf dem Arbeits
markt) dennoch einen unterschiedlichen 
Aufforderungscharakter (Heckhausen, 
1989, S.2) tor das Handeln besitzt. 
Wahrend in der einen Aussage zum 
Ausdruck kommt, daB die Bewerbungs
aktivitaten primar durch die Situations-
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faktoren gelenkt warden, zeigen die 
beiden letzten Aussagen, daB die Be
fragten daraus noch keine verstarkten 
Aktivitaten tor Selektions- und Suchpro
zesse ableiten. Dami! hat sich die 
EingangsOberlegung von der besonders 
hohen Aktivitat der Ostkandidaten unter 
den aktuellen Arbeltsmarktbedingungen 
nur teilweise als stichhaltig erwiesen. 

Das ,,Hinausschieben" der Entwicklung 
von Vorstellungen zum Beruf und oder 
die lnaktivitat kann mil mehreren Ursa
chen zusammen hangen. Leider haben 
wir in unsere VorOberlegungen nicht ein
bezogen, ob die Befragten ihr Wunsch
fach studieren oder nicht. Denn es kann 
plausibel angenommen werden, daB 
Kandidaten mit einem Wunschstudium 
eher aktiv seln werden, um sich einen 
diesen WOnschen entsprechende Tatig
keit zu suchen und die Moglichkeiten 
dafOr umfassender ergrOnden. 1st es 
dagegen bis zum Ende des Studium 
nicht gelungen, Vorstellungen Ober die 
kOnftige berufliche Tatigkeit zu entwik
keln, kann der nahende Berufseinstieg 
u. U. einen bedrohlichen Charakter an
nehmen, so daB die dam it verbundenen 
Probleme eher verdrangt werden, statt 
zu versuchen, sie durch Aktivitaten zu 
li:isen. 

Es kann aber auch so sein, daB der 
Handlungsbedarf tor Selbstselektion und 
Stellensuche wahrend des Examensse
mesters von einem Teil der Befragten 
generell nicht als relevant angesehen 
wird und deshalb Handlungsschritte prin
zipiell erst nach dem Examen eingeleitet 
werden. Dievon Rappensperger {1994) 
beschriebene starkere Lageorientierung 
der Kandidaten aus den neuen Bundes
landern ki:innte dann zusatzliche Schwie
rigkeiten hervorrufen, wenn wader vom 
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Tatigkeitsbereich noch vom Zeitpunkt 
der Einleitung notwendiger Handlungs
schritte annahernd realistische Vorstel
lungen bestehen. ,,Lageorientierung be
eintrachtigt das Umsetzen einer Absicht, 
sie ist gekennzeichnet durch gn)bleri
sches Nachdenken uber ein gescheiter
tes Ergebnls und die Unfiihigkeit, sich 
auf gesetzte Ziele zu konzentrieren". 
(Kuhl, 1990) Damit erhohen sich die 
Risiken fur das Finden einer Stelle in 
einem angemessenem Zeitraum. 

Da viele Moglichkeiten vorhanden sind, 
um ans Ziel zu kommen, wollten wir 
wissen, was die Kandidaten unterneh
men, um eine Stelle zu linden und stell
ten die Fraga: ,,Wie warden Sie bei der 
Stellensuche vorgehen ?" 

Im einzelnen wollen die Befragten Stel
lenanzeigen in der Fach- und Tages
presse nutzen (12 Nennungen), Direkt
kontakte zu Firman herstellen (9), Blind
bewerbung bei Firmen verschicken (6), 
Nutzung des Arbeitsamtes (4), auf ein 
Angebot aus dem Praktikumsbetrieb 
hoffen (2) und eine Anzeige schalten ( 1). 
Vier Befragten wollen sich noch infor
mieren, was man tun konnte und zwei 
Kandidaten hatten dazu uberhaupt noch 
keine Vorstellung. Das bedeutet, 20% 
der Befragten verfugen im Examensse
mester noch uber keine Strategie, wie 
man ans Ziel kommen konnte, weil die 
Wege dahln noch weitgehend unbekannt 
sind. lnformationsdefizite zu den vielfal
tigen Moglichkeiten der Stellensuche 
warden hier ebenso deutlich wie nicht 
ausreichende Eigenaktivitat zur lnfor
mationsbeschaffung. 

Die Erfassung der unterschiedlichen 
Moglichkeiten der Stellensuche pro Per
son ergab, daB 13 Personen uber zwei 
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und mehr Moglichkeiten angaben und 11 
Personen lediglich eine Moglichkeit nen
nen konnten. Das eher eingleisige Vor
gehen durfte sich dann als tragfahig 
erweisen, wenn eine bestimmte ,,Vorse
lektion" auf beiden Seiten (Unternehmen 
und Bewerber) bereits stattgefunden 
hat und die Suchaktivitaten im wesentli
chen abgeschlossen sind. Ohne diese 
Ressource auf der Seite des Bewer
bers verlangert eine negative Reaktion 
auf eine Moglichkeit die Such phase ganz 
automatisch. Stehen dahinter dann noch 
unklare Vorstellungen zur beruflichen 
Tatigkelt, so daB es mit einer anderen 
Tatigkeit oder in einer anderen Branche 
neu versucht wlrd, durfte der Berufsein
stieg furviele Kandidaten moglicherwei
se eher problemhaft werden denn be
friedigend gellngen. Ob dann durch die 
Ausubung der Tatigkeit eine ldentifi
kation erfolgt oder nicht, ist im Einzelfall 
ebenso wenig auszuschlieBen wie ein 
Wechsel der Stelle, wenn sich dafur 
geeignete Moglichkeiten bieten. 

Da wie bereits dargestellt, die Chancen 
fur Akademiker eher schlecht bewertet 
warden, durfte nicht nur ein rechtzeiti
ges Beschaftigen mit der Stellenwahl 
und die Erhohung der Eigenaktivitat fur 
die Selbstselektion notwendig sein, son
dern mehrere Wege zu beschreiten mehr 
Erfolg versprechen. Auf diese Weise 
durfte es eher gelingen, die anvisierten 
Moglichkeiten der zukunftigen berufli
chen Tatigkeit wenigstens annahernd zu 
realisieren. 

5. 2 Zur Antlzlpation des Be-
werbungsgespriiches 

Fur den Berufseinstleg spielt das Be
werbungsgesprach eine wichtige Rolle, 
es ist das am weitesten verbreitete 

hochschule osl mai/juni I 994 

lnstrumentarium zur Personalauswahl. 
Das Bewerbungsgesprach hatzunachst 
einen informativen Charakter, sowohl 
van Seiten des Unternehmens als auch 
van der Bewerberseite, an dessen Ende 
Bewertungs- und/oder Entscheidungs
prozesse angesiedelt sind. Seine abge
hobene Bedeutung ergibtsich dabei nicht 
zuletzt aus dem sog."recency-effect", 
bei dem die Letztinformation in sukzes
siven lnformationsprozessen die ent
scheidende ist. (Sehrlnger, S.117) 

Dabe I hat in Zeiten knapper Arbeitsplat
ze das Unternehmen im Verhaltnis zum 
Bewerber eine ubergewichtige Positi
on, was den psychologischen Druck auf 
den Bewerber waiter erhoht. Aus die
sem Grunde ist seine Vorbereitung auf 
das Bewerbungsgesprach unerlaBllch. 
,,Ob Bewerbergesprache durch den 
Bewerber vorbereitet warden oder nicht 
hat einen EinfluB sowohl auf den Verlauf 
als auch auf den Erfolg des Gespra
ches". (v.Rosenstiel et al., 1991) Durch 
die Vorbereitung des Bewerbungsge
spraches schafft sich der Bewerber 
gewissermaBen seine Ressourcen, um 
sie im Gesprach zielgerichteter einset
zen zu konnen. 

Zu dieser Vorbereitung sollte die geisti
ge Vorwegnahme dessen, was In einem 
Bewerbungsgesprach erwartet wird, 
gehoren. Dadurch ist es moglich, sich 
auf die neuartige Situation sowohl lnhalt
lich alsauch psychologisch einzustellen. 
Fur diese Einstellung benotigt man ein 
annahernd genaues Wissen daruber, 
was im Bewerbungsgesprach vom Be
werber erwartet wird und wie es im 
,,Standard" einer Normalsituation ablauft. 
Diese Antizipation des Vorstellungsge
spraches wurde operationalisiert, indem 
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die lnterviewpartner gebeten wurden, 
sich eln Bewerbungsgesprach vorzu
stellen und darzulegen, was sie glau
ben, was in einem solchen Gesprach 
van ihnen erwartet wird. Alie Nennungen 
dazu konnen durch die nachstehenden 
Kategorien reflektiert warden: 

1. sicheres Auftreten und selbstbewuB
te Personlichkeit (23), 
2. Nachweis spezieller Fahigkeiten, ln
teressen, Erfahrungen und Engagement 
(16), 
3. Kenntnisse zum Unternehmen und 
dessen Produkten (12), 
4. Vorstellungen und Wissen zum Tatig
ke(isbereich bzw. der Stelle (10), 
5. AuBerllchkeiten und sich prasentieren 
konnen (1 O), 
6. Klarheit uber die eigenen Ziele und 
Vorstellungen (8), 
7. Nachweis van Fachkenntnissen (7), 
8. Passungsfragen (2). 

Mehrheitlich wird van den Befragten er
kannt, daB im Bewerbungsgesprach 
vorranglg Personlichkeitsmerkmale ge
fordert sind. Dies ist im Hinblick auf eine 
mogliche berufliche Perspektive als po
tentielle Fuhrungsnachwuchskraft von 
ganz besonderer Bedeutung. Aber be
stimmte Merkmale der Person haben 
im Bewerbungsgesprach zunachst im
mer einen Bezug zur angebotenen Stel
le. Die Unternehmen wollen auch lnter
esse und Motivation fur das Unterneh
men und seine Produkte ,,abklopfen". 
Fehlen sie, ist der Bewerber bei der 
Vielzahl van Bewerbungen fur eine Stel
le moglicherweise beliebig austausch
bar. In diesem Zusammenhang verwei
sen die Aussagen auf Defizite hin. Das 
wird besonders deutlich, wenn man die 
Anzahl der Nennungen pro Person sieht 
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und welche Anforderungen im einzelnen 
sich dahinter verbergen. So nennen 
acht Kandidaten 4-5 Kriterien, von de
nen sie glauben, daB diese im Bewer
bungsgesprach erwartet werden, neun 
Kandidaten 3, ebenfalls neun 2 Kriterlen 
und vier Kandidaten konnen nur ein Kri
terium nennen. 

Nachstehende Aussage steht fur die 
Kandidaten, die elne adaquate Vielfalt 
von antizipierten Erwartungen der Un
ternehmen an die Bewerber nennen: 

,, /ch wilrde sagen, erst einmal eine or
dentliche Erscheinung, ein einigerma
f3en selbstbewuf3tes Auftreten, die Klar
heit ilber die eigenen Wiinsche, in ge
wisser Weise dann ein Wissen dar
iiber, warum ich gerade zu diesem 
Unternehmen gehe und dariiber auch 
Kenntnisse vorweisen k6nnen, was 
gerade dieses Unternehmen auf dem 
Markt darstellt. Offenheit und eventue/1 
das Anbringen eigener Vorstellungen." 
(lngenieur) 

Bei 14 Befragten erscheinen bei den 
antizipierten Erwartungen der Unterneh
men wader lnformationen zur Firma und 
ihren Produkten noch Aussagen zu Ta
tigkeitsinhalten. Dam it kann man schwer
lich als kompetenter Bewerber in Er
scheinung treten und Oberzeugend nach
weisen, warum man von seinen speziel
len lnteressen und Fahigkeiten der rich
tige Bewerber fur die angebotene Stelle 
ist. Dies aber ist gerade eine der wich
tigsten ,.Leistungen" des Bewerbers in 
diesem Gesprach, denn in der Regel 
muB gerade in Zeiten knapper Arbelts
platze das Unternehmen die Quote der 
Geeigneten erhohen (vgl. dazu Nerdin
ger, 1994) und wird deshalb die subjek-
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tiven Voraussetzungen besonders sorg
faltig prOfen. 

Hinter diesen Defiziten kann sich auch 
die Vorstellung verbergen, ,.furvieles im 
Unternehmen off en zu seln" wie das bei 
einigen Aussagen durchschimmerte. 
Dadurch wird vermutlich die lnformati
onsbeschaffung Ober das Unternehmen, 
seine Produkte oder die Tatigkeitsbe
reiche unterschatzt. Es kann sich auch 
schllcht Nichtwissen zu den Anforderun
gen der Unternehmen an die Bewerber 
verbergen. Es kann auch nicht ausge
schlossen werden, daB sich gerade die 
Kandldaten aus den neuen Bundeslan
dern hinter Tatigkeitsbereichen oder 
-merkmalen von Stellen wenig Konkre
tes vorstellen konnen. Damit fehlen 
wichtige Voraussetzungen, sich mit 
seinen personlichen Starken oder 
Schwachen und den Anforderungen der 
Stelle in Beziehung zu setzen und in 
einem gewissen Rahman selbst zu be
antworten, ob man der richtige Bewer
ber fur die angebotene Tatigkeit ist. 

Nur acht Befragte antizipieren,. Klarheit 
Ober die eigenen Ziele und Vorstellun
gen" im Bewerbungsgesprach. Dies 
konnte eln wichtiges lndiz dator sein, 
daB mehrheitlich nicht erkannt wird, daB 
Unternehmen auch einen selbstbewuB
ten Bewerber erwarten, der sich mit sei
nen Zielvorstellungen auch in einer psy
chologlsch schwierigen Situation posi
tioniert, weil daraus auf das spater not
wendige Durchsetzungsvermogen po
tentieller FOhrungsnachwuchskrafte ge
schlossen warden kann. 

Die zutage getretene ZurOckhaltung bei 
der Artikulation eigener Ziele und Vor
stellungen ist psychologisch zwar be-
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sanders fur die Bewerber aus den neu
en Bundeslandern aufgrund der Arbeits
marktsituation verstandlich, jedoch m. E. 
wenig zweckma.Big im Hinblick auf die 
Passung mit der Stelle und dem selbst
bewuBten ,.Abklopfen" von Moglichkei
ten des Unternehmens, eigene Zielvor
stellungen in einem gewissen Rahman 
auch verwirklichen zu konnen. ,.Die Pas
sung ist um so wichtiger, als noch langst 
nicht alle Unternehmen moderne, psy
chologiegestutzte Personalauswahlver
fahren einsetzen, die allein eine vernOnf
tige Chance geben, die Personlichkeit, 
die Motivation und die langerfristigen 
Ziele des Bewerbers bei einer Stellen
besetzung zu berOcksichtigen". (Strate
mann, 1992, S.40) 

In der geringen Thematisierung eigener 
Ziele und Vorstellungen konnte sich aber 
auch die Denkhaltung vom bescheide
nen Anfanger und Neuling manifestiert 
haben, so wie das in der einstigen DDR 
die Einstellung zur Jugend und ihrer 
Einbeziehung in die beruflichen Erwach
senenlaufbahnen pragte. (Vgl. Zinnek
ker 1991) Das wurde die im Bewerber
gesprach notwendige Prasentation von 
Fahigkeiten, Motivation und Engagement 
zusatzlich erschweren, weil dafur ein 
bestimmtes MaB an SelbstbewuBtsein 
und -verstandnis erforderlich ist. 

Im AnschluB an die Frage nach den 
Erwartungen der Unternehmen an die 
Bewerber wurden die lnterviewpartner 
nach ihrer Meinung gefragt, was sich 
hinter diesen Erwartungen der Unter
nehmen verbirgt. Die Aussagen lassen 
sich folgenden Kategorien zuordnen: 

1. Der Personalchef macht sich ein Bild, 
ob der Bewerber fur die Stelle bzw. das 
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Unternehmen geeignet ist bzw. paBt 
( 11 ). 
2. die Personlichkeit, ihre lnteressen 
und ihre Motivation soil geprOft warden 
(8), 
3. die Anpassungs- und Teamfahigkeit 
soil gepruft warden (3), 
4. Unternehmen konnen sich finanziell 
keine Fehlbesetzung leisten, deshalb 
PrOfung des Bewerbers (3), 
5. Bewerber muB Unternehmen repra
sentieren konnen (3), 
6. Vergleich des Bewerbers mit der 
schriftlichen Bewerbung (1 ). 

Ein gutes Drittel der Befragten hat also 
das Bewerbungsgesprach von der Ziel
stellung der ,.Passung" explizit antizi
piert, in den Aussagen der ubrigen schim
mert diese Zielstellung zumindest durch. 
Dieses teilweise noch diffuse Verstand
nis, warum Firmen spezielle Erwartun
gen an die Bewerber haben, erklart 
m.E. auch die vorhandenen Defizite be
zuglich des Wissens Ober die Firma, ihre 
Produkte sowie den Tatigkeitsbereich. 
Bei wenlgen Befragten scheint die Mei
nung zu bestehen, daB man erst nach 
dem ersten Bewerbungsgesprach wis
sen kann, wie es lauft. Hier soil das 
erste Gesprach die eigene Vorberei
tung ersetzen: 

.,Daf3 man bestimmte Voraussetzun
gen von mir verlangt...daB von mir 
Vorstellungen i.iber den Verdienst ver
langt werden, daf3 es vielleicht - }a -
einige gewisse Fragen ilber die Per
s6nlichkeitsentwicklung, also irgend
wie so etwas wie Familia, auf3erhalb 
der Tatigkeiten, Hobbies und so weiter, 
daf3 etwas also im Vordergrund steht 
und daf3 man daraus irgendwie ver
sucht etwas abzuleiten, inwieweit man 

95 



kollektivfiihig ist oder innovativ oder 
was weif3 ich was. Ja ansonsten habe 
fch keine genauen Vorstellungen Ober 
ein Vorstellungsgespriich, weil ich so 
etwas noch nicht gemacht habe. "(Phy
siker} 

Hinsichtlich der Vorbereitung auf das 
Bewerbungsgesprach konnten wlr eine 
interessante Oberlegung zur Grundlich
keit der Vorbereitung des Bewerbungs
gespraches finden: 

,, Wenn ich ein Grof3unternehmen habe, 

dann werde ich bestimmt ein hiirteres 
Bewerbungsgespriich haben a/s In ei
nem kleinen Unternehmen". (lngenieur) 

Das konnte bedeuten, daB bei einigen 
Absolventen hinsichtlich des zu betrei
benden Aufwandes fur die Vorbereitung 
des Bewerbungsgespraches durchaus 
eine kalkulative Komponente eingeht, 
abhangig von den vermuteten (kleines 
Unternehmen) odervorhandenen Kennt
nissen zur Qualitat des Personalmana
gements der Unternehmen. 

6. Aufstlegswunsch und -bewertung 

Da in der einstigen DOR Aufstieg weit 
weniger attraktiv war als im Westen, 
weil Bezahlung, Ansehen und Anerken
nung der Leitertatigkeit nledrig waren 
(siehe dazu Ladensack, 1990) und die 
Bedingungen fur den Aufstieg in den 
Unternehmen der Marktwirtschaft fur 
die Kandidaten aus den neuen Bundes
landern vermutlich weltgehend unklar 
sind, gingen wir davon aus, daB diese 
niedrigere Aufstiegserwartungen aufwei
sen wurden als die Absolventen aus den 
alten Bundeslandern. 

In die schriftliche Befragung war die 
Fragestellung eingeordnet worden, fur 
wie wahrschelnlich die Kandidaten vor 
dem Berufseinstieg ihren Aufstieg hal
ten. Diese Eischatzung erfolgte auf ei
ner funfstufigen Skala. Wir konnten Un
terschiede zwischen den Befragten aus 
den alten und neuen Bundeslandern fest
stellen. Die Studenten aus den neuen 
Bundeslandern erwarteten, mit 58, 10% 
aufzusteigen, wo hingegen die Kandida
ten aus den alten Bundeslandern dies 
mit 70,29% tun. Manner schatzen in 
beiden Stichproben ihre Aufstiegswahr-
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scheinlichkeit zuversichtlicher als die 
Frauenein. 

Damit gewann die Fragestellung an Be
deutung, worin die Kandidaten aus den 
neuen Bundeslandern die Ursachen fur 
den Aufstieg im Unternehmen begrun
det sehen, ob sie Verursachensfaktoren 
starker in der Person oder im Umfeld 
liegend ausmachen. Dieser Fragestel
lung haben wir uns durch die qualitativen 
Interviews genahert. lnsgesamt werden 
die Ursachen fur den Aufstieg starker in 
der Person begrundet und vorrangig 
nachstehende Ursachen genannt: 

Fahigkeiten und Konnen (18), Leistungs
verhalten und -ergebnisse ( 14), speziel
le Personlichkeitseigenschaften (14), 
Engagement fur die Firma (12), Fuh
rungsqualitaten (9). Als externale Auf
stiegsursachen, also im Umfeld begrun
dete Faktoren, warden vor allem Bezie
hungen (18), freie Stelle (3) und Gluck 
(2) genannt. Auffallig isl, daB in der 
Erstnennung keiner der Befragten den 
Aufstleg mil ldeen einbringen und Krea
tivitat assoziiert. Mehrheitlich wird zwar 
der Aufstleg internal attribuiert, den-
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noch sind in den weiteren Nennungen die 
Situationsfaktoren, besonders die Be
ziehungen, im Blick. Diese Sichtweise 
scheint fur Fuhrungspositionen zweck
maBig zu sein, weil es hinsichtllch der 
Aufstiegsfaktoren In der Regel immer 
um eln Bunde! von EinfluBfaktoren geht, 
bei denen sich die personlichen Merk
male auf Dauer als die wichtigste Kom
ponente erweisen durften. (Vgl. dazu 
Bieker, 1994, S.223 und Hohler, 1993 
S.44) Eine ausschlieBliche Ursachenzu
weisung der Aufstiegsfaktoren auf die 
Person durfte aber zu frustrierenden 
(resignativen) Einstellungen fuhren, wenn 
die Umfeldbedingungen fur den Aufstieg 
ungunstig sind. 

Die Auswertung der Interviews ergab, 
daB bei den Kandidaten der Wille zum 
Aufstieg im Unternehmen vorhanden ist, 
obwohl wie eingangs dargestellt, die 
Aufstiegswahrscheinlichkeit niedriger als 
von den Kandidaten aus den alten Bun
deslandern eingeschatzt worden isl. Von 
den 30 Befragten auBerten acht einen 
uneingeschrankten Aufstiegswillen, 19 
einen Aufstiegswillen mit Bedingungen 
und drei sind noch unentschlossen. 

Sieht man sich beispielsweise die Moti
ve der uneingeschrankt Aufstiegswilli
gen an, dann dominieren bei diesen die 
Herausforderungen an die Personlich
keit, die mit einem Aufstieg verbunden 
sind. Jedoch isl bei diesen und bei den 
bedingt Aufstiegswilligen Aufstleg aus 
Grunden von Machtstreben, Geld und 
Status wenig entwickelt. Der Aufstieg 
soil slch in die gegenwartigen Vorstel
lungen von Beruf, Vereinbarkeitvon Beruf 
und Familia (Frauen) und Freizeit ein
ordnen !assen. 

In der Fragestellung haben wir often 
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gelassen, womit wir Aufstieg verbinden. 
Mehrheitlich wird mit Aufstieg das Auf
steigen in der Hierarchie, also die Ober
nahme einer FGhrungsverantwortung 
assoziiert, einige wenige verbinden mil 
dem Aufstieg eine Spezialistenlaufbahn. 
1 O Personen reflektieren gute und acht 
Personen schlechte Aufstiegschancen, 
sechs machen sie vom Unternehmen 
abhangig, sechs konnen sich nicht fest
legen und finden es ungewohnlich, vor 
dem Berufseintritt Ober diese Probleme 
nachzudenken. Vor dem Berufselntritt 
sind bei unseren Kandidaten strategi
sche Oberlegungen, wie man den Auf
stieg befordern konnte, wenig im Blick. 
Furdiejenigen, die ihre Erfolgschancen 
als gut bewerten ist auffallig, daB es 
Manner sind, d.h. Frauen schatzen ihre 
Erfolgswahrscheinlichkeit, beruflich auf
zusteigen, schlechter ein. Jedoch ist 
auffallig, daB einige Frauen Personlich
keitsmerkmale als Voraussetzung fur 
den Aufstieg besonders hoch bewerten. 
Das legt die Vermutung nahe, daB sie 
ihre schlechteren Chancen durch ein 
Oberdurchschnittliches Engagement aus
zugleichen trachten, um unter schwieri
geren Bedingungen dennoch aufzustei
gen. 

Auf die Fraga, was man unternehmen 
konnte, um aufzusteigen, werden Ober
wiegend solche Faktoren wie Weiterbil
dung, Leistungsverhalten und sich durch 
Engagement einbrlngen, genannt. Die 
Aktivitiitenzuschreibung erfolgt in analo
ger Weise wie die Attribution des per
sonlichen Aufstieges, so daB mil hoher 
Sicherheit angenommen warden kann, 
daB die Aufstiegswilligen entsprechen
de Schritte der Weiterqualifizierung ein
leiten werden. 

Die Fahigkeit sich gut zu verkaufen, gute 
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Beziehungen zum Vorgesetzten und zu 
den Mitarbeitern sind bei den weiteren 
Nennungen der Befragten aber ebenso 

prasent und werden In Handlungsstrate
gien zur Forderung des eigenen Auf
stiegs ganz sicher eine Rolle spielen. 

6. Ausbllck 
Die Vorbereitung des Berufseinstieges 
sollte von den Studenten als eine relativ 
eigenstiindige Phase wahrgenommen 
werden , die mit ganz besonders hohen 
person lichen Anforderungen einhergeht. 
Die Ergebnisse unserer Forschungsar
beit, aus der ich hier nur einen kleinen 
Ausschnitt vorstellen konnte, belegen, 
daB der Stellenwert dieser Phase im 
Selbstverstiindnis jedes Absolventen 
erhoht werden muB, um den Berufsein
stieg nicht als Stellensuche zu miBdeu
ten. Die durch den Beruf erfahrene Ach
tung, Anerkennung, Erfolg und letztlich 
die Zufriedenheit sind wichtige Lebens
werte, die durch andere Lebensberei
che kaum kompensiert werden konnen, 
wenn der Berufsverlauf als unbefriedi
gend erlebt wird. 

Wichtige Schritte zur Vorbereitung des 
Berufseinstieges sehe ich ausgehend 
von unseren Forschungsergebnlssen 
darin, sich wiihrend des Studiums so
weit wie moglich konkrete Zielvorstel
lungen zu erarbeiten. Sie sind m.E. der 
wichtigste Ausgangspunkt dafOr, fur 
deren Realislerung sich die verschie
dendsten Ressourcen aufzubauen. (Un
ternehmenskontakte, Praktika, Profil der 
Diplomarbeit, selektives Studium, 
sprachliche Qualifikation u.a.) Gerade 
die Kontakte zu den Unternehmen ge
statten es, realitatsnah die Unterneh
menswirklichkeit und die darin enthalte
nen Chancen, Herausforderungen und 
Moglichkeiten besser zu erkennen und 
sich mit den personlichen Zielen, aber 
auch mit den Starken und Schwiichen 
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dazu in Beziehung zu setzen, d.h. Selbst
selektion zu betreiben. 

Darin eingeordnet sind zwei wichige Fra
ge kom plexe, die sich jeder Student 
moglichst vor dam Examenssemeste, 
beantworten sollte: 
- Will man spater als FOhrungskraft im 
Unternehmen wirken, d .h. in der Hierar
chie des Unternehmensaufsteigen oder 
sieht man sich in einer Spezialistenlauf
bahn besser verwlrklicht? 
- Wo will man sich bewerben, groBes 
oderkleines Unternehmen, welche Bran
che oderTiitigkeitsbereiche und welche 
Region soil es sein? 

Gerade von letzteren hiingt es ab, wie 
konkret die wirtschaftliche Entwicklung 
in den Branchen und Tatigkeitsberei
chen (beispielsweise Forschung in den 
neuen Bundeslandern) und in den Re
gionen verfolgt werden kann. lnforma
tionen darOber stellen wichtige Voraus
setzungen dar, nicht nur um die Chancen 
richtig zu bewerten, sondern um die 
Suchaktivitat entsprechend zu gestalten 
und diese rechtzeitig einzuleiten. Gera
de in den Zeiten elnes enger werdenden 
Arbeitsmarktes auch fur Akademiker 
erweisen sich rechtzeitige Suchaktlvita
ten und mehrer Wege dabei zu be
schreiten als sinnvoll. Beachtet werden 
muB aber, daB die Unternehmen nlcht 
nur die Eigenaktivitat von Bewerbern 
hoch bewerten, sondern deren Fahig
keit, Selbstselektionsprozesse zu be
treiben , um dadurch auch als kompeten
ter Bewerber in Erscheinung zu treten. 
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DafOr ist es auch unerlaBlich, die Anfor
derungen an das Bewerbungsgesprach 
z~treffend einschatzen zu konnen, um 
~!e ~orbereitung auf dieses Gesprach 
fur die Selbstselektion zu nutzen. Die 
Nutzung angebotenerTrainigs zum Be
werberverhalten ist m.E. dann slnnvoll 
wenn man sicher weiB, was man will' 
son st konnte das Bewerbungsverhalte~ 
~ufgesetzt, unnatOrlich und dam it wenig 
Oberzeugend wirken. 

V_orbereitung des Berufseinstieges ist 
eme komplizierte und umfassende 
Schwerarbeit, der sich jeder unterzie
hen muB, um Chancen nutzen zu konnen 
un~ Aisiken, die immervorhanden sind, 
kle1n zu halten. In diesem Zusammen-

hang scheint es lohnenswert, darOber 
nachzudenken, wie Hochschulen in den 
neuen Bundeslandern durch die Lehr
stOhle Personalmanagement dazu bei
tragen k?nnten, diese komplizierte Pha
se des Ubergangs In den Beruf durch 
entsprechende Lehr- und Forschungs
arbelt zu unterstOtzen. 

Ingrid Zwarg (Leipzig) 

(D_ie Autorin, Dr. habit., /st Projektlei
term des Teilprojekts Y1 / Al "Se/ekti

on und Sozialisation des Fuhrungs
kraftenachwuchses" des Sonderfor

schungsbereiches der Universitiit 
Munchen an der 

Leipziger Universitiit) 
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Mathematik-Olympiaden e. V. gegrundet 

Wle be re Its in Heft 1 /94 berlchtet (vgl. S. 
102ff.), lebt die in der DOR bewahrte 
Form der mathematischen Schulerfor
derung durch den Wettbewerb .,Mathe
matik-Olympiade'' fort. Dabei bleibt sie 
nicht mehr nur auf die ostdeutschen 
Bundeslanderbeschrankt, sondern ent
wickelt sich in jungster Zeit mehr und 
mehr zu einer gesamtdeutschen Institu
tion, deren Ziel in der auBerschulischen 
F6rderung mathematisch begabter 
Schuler durch ein mehrstufiges Wettbe
werbsverfahren liegt. Nach der Konzep
tion der Mathematik-Olympiade soll 
damit eine Erganzungzum Mathematik
unterricht in der Schule geboten war
den. Das bedeutet insbesondere, daB 
im Rahmen des Wettbewerbs sowie In 
mit Ihm verbundenen Arbeitsgemein
schaften und Ferienkursen den Sch0-
lern kein Stoff des Schullehrplanes im 
voraus beigebracht warden soll, son-
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dern vielmehr bestimmte Kenntnlsse 
vertieft und Im Lehrplan unterreprasen
tierte Gebiete (zum Beispiel Zahlen
theorie) fur die Schuler erschlossen 
werden sollen. 

Ander diesjahrigen h6chsten Stufe des 
Wettbewerbes, der Deutschlandolym
piade, die vom 2. bis zum 4. 5. in Mag
deburg veranstaltet wurde, nahmen 140 
Schuler in vier nach Schuljahren gestaf
felten Olympiadeklassen (8., 9., 10. und 
11.-13. Schuljahr) teil. lnsgesamt 14 
Bundeslander hatten Teilnehmer ent
sandt, allein Bremen und Schleswig
Holstein waren nicht vertreten. An den 
vorangegangenen Mathematik-Olympia
den seitderdeutschen Vereinigung hat
ten sich 1991 Sch0ler aus 1 o, 1992 aus 
8 und 1993 aus 13 Bundeslandern betei
ligt. Damit scheint sich die Mathematik
Olympiade endgultig als zwelter bun-
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desweiter Schulerwettbewerb neben 
dem anders strukturierten ,,Bundeswett
bewerb Mathematik" etabliert zu haben, 
einer der wenigen Falle, in denen eine 
originar ostdeutsche Institution sich in 
Konkurrenz zu einervergleichbaren west
deutschen behaupten und zudem elne 
im wesentlichen gleichberechtigte Posi
tion erringen konnte. 

DaB die Mathematik-Olympiade als be
wahrte Institution zur auBerschulischen 
F6rderung der Beschaftigung mit Ma
thematik erhalten blieb, ist wesentllch 
Verdienst der Initiative einiger weniger 
Engagierter, weitgehend ohne staatli
che UnterstOtzung. Das Bundesbildungs
ministerium vertritt die Ansicht, ein zwei
ter mathematischer Schulerwettbewerb 
neben dem (ursprunglich westdeut
schen) .,Bundeswettbewerb Mathema
tik" sei nicht f6rderungswurdig. In den 
letzten Jahren wurde die Finanzierung 
der Mathematik-Olympiaden wesentlich 
seitens der zustandigen Ministerien der 
ostdeutschen Bundeslander gewahrlei
stet, Zusagen fur elne langfristige finan
zielle UnterstOtzung konnten bislang je
doch noch nicht erhalten werden. 

Um den Fortbestand der Mathematik
Olympiaden zu slcharn und der Durch
fOhrung auf Bundesebene eine taste 
Tragerschaft zu geben, wurde am Ran
da dar diasjahrigen Deutschlandolym
piade der .,Mathematik-Olympiade e. 
V." gegr0ndet. Vereinssitz 1st Rostock, 
der Jahrasbeitrag liegt bei 40 bzw. er
maBigt bei 20 OM. Proklamierte Ver
einsziele sind neben dem Engagement 
fur Mathematik-Olympiaden auf Bun
desebene vor allem die Unterst0tzung 
der unteren Wettbewerbsstufen durch 
organisatorische Hilfen und Erstellung 
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von geelgneten (d. h. insbesondere al
tersgerechten) Aufgabensammlungen 
sowie das Bestreben, Kontakte zwi
schen Vereinen und Organisationen mit 
ahnlichen Zielsetzungen auf den Gebie
ten Mathematik, Naturwissenschaften, 
Technik und lnformatikzu kn0pfen. Hier
durch sollen einerseits flachendeckend 
Lehrer zur F6rderung begabter Schuler 
ermutigt und unters!Otzt werden, ande
rerseits soll auch die auBerschulische 
Bildungsarbeit auf dem Gebiet der Ma
thematik gewahrleistet warden, in Fort
entwicklung bereits in der DOR bewahr
ter Traditionen. 

Wie schon In fr0herer Zeit wird dies auch 
in Zukunft in enger Zusammenarbeit mit 
den mathematischen lnstituten einzel
ner Universitaten erfolgen, die auch in 
die DurchfOhrung der einzelnen Olym
piadestufen organisatorisch eingebun
den warden sollen. So war beispiels
weise neben den Wissenschaftsmini
sterium des Landes Sachsen-Anhalt in 
diesem Jahr die Technische Universitat 
,,Otto von Guericke" Ausrichterder Mag
deburger Deutschlandolympiade. Ob und 
wie sich langfristig diese Kooperation 
entwickeln wird, hangt wesentlich nicht 
nur vom person lichen Engagement ein
zelner Hochschulangeh6riger ab, son
dern auch davon, in welchem MaBe die 
Universitaten und Hochschulen sich ihrer 
Verantwortung tor die Forderung be
gabter Schuler, d. h. insbesondere also 
zuk0nftiger Studenten, wieder bewuBt 
werden. Bislang scheint die Tendenz 
jedoch eher gegenlaufig zu sein. Bei
spielsweise sah sich die Leipziger Uni
versitat vor kurzem nicht in der Lage, die 
Tragerschaft der Mathematischen Sch0-
lergesellschaft (MSG) zu 0bernehmen, 
was das Ende der MSG in der bisheri-
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gen Form bedeutete. Auch ein Blick auf 
das Schicksal anderer in der DOR eta
bllerter Formen der SchOlerforderung in 
Zusammenarbeit mit den Universitaten, 
z. B. das der meisten SchOler-Akademi
en, bietet hier eine wenig hoffnungsvolle 
Zukunftsperspektive. 

Nahere lnformationen zum ,.Mathema
tik-Olympiade e. V ." sind beim 1. Vorsit
zenden des Vereins erhaltlich: Prof. Dr. 
H.-D. Gronau, Universitat Rostock, FB 
Mathematik, 18051 Rostock. 

Georg Schuppener (Leipzig) 

Diskusslon uber Dlktaturen in Deutschland 

Am 3. und 4. Mai 1994 widmete sich die 
Enquete-Kommission des Bundestages 
,,Aufarbeitung von Geschichte und Fol
gen der SED-Diktatur in Deutschland" 
auf ihrer 75. und 76. Sitzung dem diskus
sionstrachtigen Thema der ,,Auseinan
dersetzung mit den beiden Diktaturen in 
Deutschland in Vergangenheit und Ge
genwart". Auf dieser letzten offentlichen 
Anhorung vor der Vorlage des am 17. 
Juni im Bundestag zu diskutierenden 
AbschluBberichtes waren vor allem 
Geistes- und Sozlalwissenschaftler, ins
besondere Historiker, gefragt. Die Ta
gesordnung konzentrierte sich auf zwei 
Themenkomplexe, aut die ,,vergleichen
de Perspektive" von Nationalsozialls
mus und SED-Diktatur sowie auf die 
Relevanz der Beschaftlgung mit der 
Geschichte der beiden deutschen Dik
taturen fur den Be stand der Demokratie 
in Deutschland und Europa. 

Zur Eroffnung hob der Kommisslonsvor
sitzende die drei ,,grundlegenden Unter
schiede" zwischen den Systemen der 
Nazi- und der DDR-Diktatur hervor, die 
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- trotz vieler Parallelen - ihre Gleichset
zung ausschlieBen: die zweite deutsche 
Diktaturwar nicht rassistisch, hat keinen 
Volkermord began gen und sich nicht mit 
der Auslosung eines Weltkrieges besu
delt. Rainer Eppelmann markierte die 
Dimension derThematik mit einer Reihe 
von Fragen, die Ober das ,,rein" histori
sche lnteresse hinauswiesen. Wodurch 
warden Diktaturen moglich? Wie funk
tioniert Machterhalt? Wie haben die 
Menschen in der Diktatur gelebt? Wie 
wurden die Diktaturen Oberwunden? Und 
schlieBlich: wie geht man mit den Fol gen 
von Diktaturen um? 

Die Referenten zum ersten Themen
komplex waren Horst Moller (MOnchen) 
und Jurgen Kocka (Potsdam). Moller 
pladierte fur die Anwendung des ,,Tota
litarismus"-Begriffs, da ,,Diktatur" und 
ahnliche Termini zu unspezifisch waren. 
Gegen die ,,historische VerkOrzung" po
lemlsierend, betonte er, daB dieser Be
griff nicht im Kalten Krieg, sondern schon 
eher gepragt wurde. Im methodischen 
Mittel des Vergleichs sieht er die ,,groB-
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te aufschlieBende Kraft", auch um sin
guliire Erscheinungen verstehbar zu 
machen. Mittels Strukturanalyse suchte 
Moller wesentllche Ahnlichkeiten, bei
spielsweise in der HerrschaftsausObung, 
erkennbar zu machen, so die Gleich
schaltung, Geheimpolizei, Unterdruckung 
bzw. Ausgrenzung von Minderheiten und 
Andersdenkenden wie auch die Politi
sierung der Justiz und die vollkommene 
lndienstnahme der Wissenschaft. 

Kocka, der ebenfalls den Vergleich zwi
schen der ,,ersten und derzweiten deut
schen Diktatur" fur legitim und fur wis
senschaftlich notwendig erachtet, blick
te jedoch starker auf die Grenzen des 
Verg'leichs der ,,modernen Diktaturen", 
und erhieltauch andere Vergleichsmog
lichkeiten (z.B. die Geschichte der DOR 
mitderlhrerkommunistischen Nachbar
lander oder milder Geschichte der Bun
desrepublik) fur ,,genauso nOtzlich". Er 
kennzeichnete- neben zentralen, grund
satzlichen Ahnlichkeiten zugleich auch 
,,zahllose, erhebliche, ins Gewicht fal
lende Unterschiede". So hob er u.a. 
gravierende Unterschiede im ,,Grad ver
brecherischer Unmenschlichkeit" ab 
wofOr er auch ,,innere", vor allem in de~ 
DDR-ldeologie zu suchende GrOnde 
geltend machte. Generali gab er zu 
bedenken, daB die vielschichtige histori
sche Realitat sich ,,als Objekt diktato
risch-staatlicher Herrschaft nur teilwei
se entschlOsseln" laBt. 

Den zweiten Themenkomplex bestritten 
als Referenten Karl Dietrich Bracher 
(Bonn) und Jurgen Habermas (Frankfurt 
am Main). Ausgehend von der oft skep
tisch gesehenen Fraga nach den ,,Lah
ren der Geschichte" machte Bracher auf 
die fatal en Folgen der Unterlassung oder 
Verdrangung ,,historischer Rechen-
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schaftslegung" aufmerksam und stellte 
fest, daB die Moglichkeiten fur Deutsch
land und Europa selten besser waren, 
aus der Geschichte zu lernen, statt noch 
einmal falschen Propheten und ldeolo
gen oder der Legendenbildung anheim 
zu fallen. Der,,bequemeren Forderung", 
den Blick nach vorne zu richten und neu 
anzufangen, setzte er entgegen, durch 
die ,,historische Auseinandersetzung mil 
den Grunden und Abgrunden unserer 
diktatorischen Vergangenheit" entschie
den zu versuchen, politische wle mora
llsche und ethische Lehren fur das kOnf
tige Verhaltnis von Burger und Staat zu 
ziehen. Er beschaftigte sich besonders 
mit dem Phanomen des unterschiedli
chen Erlebens zweier Demokratien und 
zweier Diktaturen, dem die Deutschen 
seit den beiden Weltkriegen ausgesetzt 
waren, sowie mit den daraus resultie
renden zum Teil kontraren Erfahrungen 
und Verhaltensmustern. Mil dem Blick 
auf die Zukunft, angesichts der Proble
me und Mangel in einer ,.postdlktatori
schen politischen Kultur", setzt Bracher 
auf die Chance, die ,,auch im Westen 
teilweise fehlgedeutete Geschichte des 
SED-Regimes"durch eine nun mogliche 
quellengesattigte Diktatur-Forschung mil 
historisch-vergleichender Analyse voll zu 
erschlieBen. 

Habermas, der die Geschichte als ,.krl
tische lnstanz" begreift, verdeutlichte, 
daB das Lemen aus ihr hauptsachlich 
auf ihren negativen Erfahrungen basiert. 
Er sleht die ausschlaggebende Lehre 
von 1989/90 nicht in der Wiederherstel
lung des Nationalstaates und auch nicht 
Im Beitritt der DDR zu einem prosperie
renden Staal, sondern In der Beseiti
gung eines totalitaren Regimes und der 
Gewinnung der BOrgerrechte. Auch des-
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halb sein Postulat, die BOrgerbewegung 
der DDR nicht zu relativieren und in 
Vergessenheit geraten zu lassen. Nach
drOcklich trat er dafi.ir ein, daB unter der 
grellen Beleuchtung derzweiten diktato
rischen Vergangenheit die Erinnerung 
an die erste nicht verblassen durfe, und 
er pladierte dafi.ir, ,.einander neu zu 
sichten". 

In die allzu wissenschaftlich-trockene 
Debatte wehte der Schriftsteller Jurgen 
Fuchs erfreulich frischen Wind und setz
te - wie er es nannte - ,.zugespitzt und 
ungerecht-polemisch" neue Akzente. Er 
wOnschte sich, anstatt nur allgemein 
uber ,.Systeme" und Gedankengebaude 
zu sprechen, var allem Menschen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Eindrucksvoll zeig
te er dies am Schicksal van Heinz Brandt, 
der Auschwitz Ober- und Bautzen erleb
te und dort die vollige Isolation in der 
Stasi-Haft als noch qualvoller empfand. 
Der selbstgestellten Fraga, ob es denn 
unausweichlich sei, daB die Historiker 
jetzt vielleicht schon das letzte Wort bei 
der ,,Aufarbeitung" (Fuchs: ,,ein schreck
liches deutsches Wort") haben, begeg
nete er drastisch: ,,wir Zeitgenossen" 
sind aber noch da, ,.das zuckt ja noch". 
Analog zu Jurgen Fuchs artikulierte sich 
Unbehagen Ober die Dominanz der 
,,West"sicht in MeinungsauBerungen und 
kritischen Fragen aus dem Kreis der 
Enquete-Kommission, vor allem von 
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BOrgerrechtlern der DDR. Die Polemik 
gait nicht nur den einseitigen, oftmals zu 
pauschalen Urteilen, sondern vornehm
lich der aus der Bewertung von 
,,auBen"(sozusagen aus ,,sicherer Ent
fernung") resultierenden intellektuell-kuh
len, distanzierenden Betrachtungswei
se. So entzOndete sich das Feuer der 
Kritik beisplelsweise an der Auffassung 
von Rainer Lepsius (Heidelberg), die 
Auseinandersetzung mit der DDR-Ver
gangenheit wurde nicht die ,,kognitive 
Wahrnehmungsstruktur der Westdeut
schen" betreffen, sie ware fur sie ,.nicht 
existenziell". Energisch bestritt Fuchs 
,.elegantes Heraushalten". Habermas, 
der .,linke Einaugigkelten" bel derfrOhe
ren Betrachtung der DDR eingestand, 
zeigte sich van der Diskussion mlt den 
Burgerrechtlern beeindruckt - ohne je
doch in ihren Tonfall einzustimmen. Er 
erklarte das problematlsche Verhaltnis 
zwischen Dissidenten und Mehrheitsbe
volkerung als einen standig existieren
den .. Vorwurf fur unterlassenes Verhal
ten". Auch er sah bessere Chancen 
denn je tor eine sachliche Geschichts
betrachtung, denn erstmals gabe es in 
Deutschland einen ,,antitotalitaren Kan
sans", der nicht mehr selektiv sei. Damit 
traf er einen jener Punkte der Oberein
stimmung der Diskusslon im Berliner 
Reichstag. 

Horst Haun (Berlin) 
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DOKUMENTATION 

Steffi Schnoor (Schwerin): 

Die Hochschulreform in Mecklenburg-Vorpommern 
Vortrag der Kultusmlnlsterin auf dem Forum "Hochschulpolitik in 

Mecklenburg-Vorpommern" der Konrad-Adenauer-Stiftung am 13. April 
1994 In Rostock 

Von einer Hochschulreform in Meckienburg-Vorpommern zu sprechen, ist gewagt. 
Und dieses aus mehreren Grunden. Es entsteht zunachst die Fraga, ob der Titel 
meiner AusfOhrungen nicht suggeriert, daB es sich um elnen abgeschlossenen 
polltischen und materiellen ProzeB handelt. Zweitens ware zu fragen, ob denn 
tatsachlich von einer Reform gesprochen werden kann oder ob es sich nichtvielmehr 
um mehrere Reformen handeit. SchlieBlich laBt die Themenstellung eine weitere 
Fraga auftauchen, die schlicht und ergreifend lautet "Warum Hochschulreform?". 

Meine Darnen und Herren, die Ereignisse des Herbstes van 1989 und des Herbstes 
von 1990 haben dazu gefOhrt, daB die ehemalige DDR zusammengefuhrt warden 
ist mlt einer Gesellschaft, die in hochstem und steigendem MaBe van gesellschaft
lichen Dynamisierungen und technologisch-wirtschaftlichen lnnovationsschOben in 
immer kOrzeren Abstanden gekennzeichnet ist. Es stieBen also nicht nur zwei 
vollkommen unterschiedliche Gesellschaftsordnungen aufeinander, sondern zwei 
Gesellschaften unterschiedlichen Entwicklungsstandes. Denn tor die Menschen in 
den neuen Bundeslandern gait es nicht nur in das Wasser elner anderen Gesell
schaftsordnung mit anderen Regularien und einem anderen LebensgefOhl zu 
springen; vielmehr muBte auch festgestellt warden, daB der technologische Vor
sprung sehr groB und diese neue, namlich westdeutsche Gesellschaftsordnung 
selbst einem dynamischen WandlungsprozeB unterlag, der durch die Wiedererlan
gung der staatlichen Einheit noch vergr6Bert warden ist. Diesem mehrschichtigen 
ProzeB unterliegen nicht zuletzt die Hochschulen in Deutschland. Dabei ist wiederum 
zu unterscheiden, daB der Reformbedarf der westdeutschen Hochschulen ein 
anderer ist als der der Hochschulen in den neuen Bundeslandern. Denn geht es bei 
den westdeutschen Hochschulen cum grano sails, um den Abbau von Verkalkungs
erscheinungen, so muB die Frage bei den Hochschulen in den neuen Bundeslandern, 
also auch in Mecklenburg-Vorpommern heiBen: Wie sichert man ihre Existenz in der 
Zukunft? Dieses, meine Darnen und Herren, 1st elne standige Fraga, die stets neue 

hochschule osl mai/juni 1994 105 



Antworten erfordert. Mit anderen Worten: Die Hochschulen unterliegen einem 
standigen. Befragen nach der Notwendigkeit von Reformen und der Zumutbarkeit 
von Reform en. Hier bote sich ein Kolloquium zum Them a "Wlssenschaftspolltik und 
Hochschulautonomie" an, das ich nicht halten will. FOr meine Austohrungen halte ich 
aber fest, daB es im Prinzip keinen abgeschlossenen HochschulreformprozeB gibt. 
Auch tor Mecklenburg-Vorpommern gilt, daB die Hochschulreform nicht abgeschlos
sen ist. Im Gegenteil: Mit dem lnkrafttreten des neuen Landeshochschulgesetzes 
vom 9. Februar dieses Jahres ist eine weitere groBe Hochschulreform begonnen 
wo~den. Der Gesetzgeber hat der Landesreglerung in einigen Bereichen tiefgreifen
de Anderungen aufgegeben; einige Auftrage gelten ab sofort, andere sind innerhalb 
von 6 Monaten umzusetzen, tor die ganz groBen Einschnitte jedoch wie z. B. die 
weitere Anpassung der Binnenstruktur durch die Grundordnung und die Anderung 
des gesamten PrOfungswesens hat der Gesetzgeber einen Zeitrahmen von 2 
Jahren vorgegeben. Ende 1995, Anfang 1996 stehen also weitere Reformvorhaben 
ins Haus. Diese werden deswegen von besonderem lnteresse sein, weil neue Wege 
beschritten warden, tor die es keine Vorgaben gibt. Die neuen Lander sind- das sei 
am Rande, aber nicht bellaufig bemerkt - zum Schrittmacher des Hochschulrechts 
innerhalb der Landergemeinschaft geworden; denn alle Reformideen, sei es zur 
Starkung der Leh re, sei es zur Finanzautonomie der Hochschulen und zur VerkOr
zung der Studienzeiten sowie zur Stiirkung der Hochschulstrukturen, wurden in die 
neuen Landeshochschulgesetze aufgenommen und sind in den neuen Landern 
bereits geltendes Recht, wahrend die meisten der alten Bundeslander erst jetzt mil 
der Novellierung ihrer Hochschulgesetze nachziehen. Man wird also auch in Zukunft 
nicht von der Hochschulreform reden k6nnen. lch spreche von den Hochschulrefor
men. 

Die erste .. Hochschulreform nach der Wende leitete der BeschluB der Landesregie
rung zur Ubernahme, Abwicklung, NeugrOndung und Umstrukturierung der Einrlch
tungen des Hochschulwesens vom 19. Dezember 1990 ein. Dieser BeschluB hatte 
die Auflosung der ML-Sektionen bzw. deren Nachfolgeeinrichtungen, der padago
gisch-psychologischen bzw. padagogisch-soziologischen Institute in Greifswald, 
GOstrow und Neubrandenburg und schlieBlich auch der Sektion Lateinamerikawis
senschaften in Rostock zur Falge. Auch der Hochschulpflichtsport wurde abge
schafft; abgewickelt das lnstitut fur Katastrophenmedizin (ehemals Militarmedizini
sches lnstitut an der Medizinischen Fakultat der Universitat Greifswald), die 
Projektierungsgruppe an der Technischen Hochschule Wismar und das lnstitut tOr 
Sozialwissenschaften/Gesellschaftskunde an der Piidagogischen Hochschule Neu
brandenburg. Das alles kommt einem so vor, als sei es schon eine halbe Ewigkeit 
her- tatsachlich liegen diese AbwicklungsmaBnahmen heute wenig mehr als 3Jahre 
zurOck. Was sich in den neuen Bundesliindern innerhalb von Mona ten und wenigen 
Jahren abspielte, hat in den alten Bundeslandern Jahrzehnte gedauert. Im Unter
schied zu Revolutionen mOssen Reformen reifen, mOssen sie akzeptiert warden, 
mOssen sie OberprOfbar sein und das erfordert allerOrten viel Geduld. Die Ungeduld 
an den Universitaten und Hochschulen, die immer wieder zum Ausdruck gebracht 
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worden ist, verstehe ich - ich selbst bin im Kultusministerium die Ungeduldigste. Aber 
das alles tohrt nicht darum herum, daB Ergebnisse erst nach einer gewissen Zeit 
vorliegen. 

Die zweite Hochschulreform in Mecklenburg-Vorpommern nahm 1991 mil der 
Verabschiedung des Hochschulerneuerungsgesetzes ihren Anfang. In dessen 
Falge fand die personelle Erneuerung der Hochschulen statt, die in einem dreistu
figen Verfahren - einmalig in ganz Deutschland - den Personalkorper OberprOfen 
lieB. Von ehemals Ober 13.000 Beschaftigten inclusive der Kliniken wurde ein neuer 
Personalkorper mit knapp 9.000 Bediensteten geschaffen. Sowohl an den. Verfahren 
zur OberprOfung des Personals in den Ehren- und Oberleitungsverfahren als auch 
an den Obernahmen in die neue Personalstrukturwaren die Hochschulen wesentlich 
beteiligt, fur die groBten Personalgruppen trafen sie die Auswahl sogar vollig 
eigenstandig. Eine fachliche OberprOfung von mehr als 1.000 Wissenschaftlern in 
weniger als einem Jahr und die politische OberprOfung von mehr als 13.000 
Beschaftigten durch die Ehrenkommlssionen in nicht einmal 11/2 Jahren stellen eine 
einzigartige Lei stung dar. Andere neue Bundeslander haben auf diese OberprOfung 
ihres Personals verzichtet oder aber sind bis heute damit nicht fertig. Parallel zur 
Personalreform verllef die Strukturreform an den Hochschulen des Landes nicht 
minder erfolgreich. lch will sie hier nur mil wenigen Stichworten skizzieren: 
Die Padagoglschen Hochschulen wurden aufgelost, die Lehrerausbildung an den 
Universitaten konzentriert; 
an den Universitiiten wurden neue rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Berei
che aufgebaut; In Stralsund und Neubrandenburg wurden zwei neue Fachhochschu
len errichtet; 
die Hochschule tor Seefahrt in WarnemOnde wurde aufgelost und 1hr Kernbestand 
In die vorhandene Hochschulstruktur integriert; 
die Technische Fakultat der Universitiit Rostock wurde vollig umstrukturiert und als 
Fakultat tor lngenieurwissenschaften wieder eroffnet; 
die Technische Hochschule Wismar wurde in eine Fachhochschule umgewandelt; 
im Januar dieses Jahres konnten wir nach zahem Ringen die Hochschule fiir Musik 
und Theater hier in Rostock grOnden. 

Gleichzeitig liefen Im lnneren der Hochschulen die Strukturreform und die Reform 
der Studiengange und Lehrinhalte. In den Hochschulen wurden Konzile, Senate, 
Fachbereichs- oder Fakultiitsriite gebildet. Diese Gremien waren in den vergange
nen drei Aufbaujahren auBerordentlich effektiv und leistungsstark, wotor ich Ihnen 
auch an dieser Stelle besonders danken mochte. Zur Struktur der Binnenreform 
gehorten ferner die neue Ausrichtung der Institute und LehrstOhle. Die inhaltliche 
Reform ist schon unter dem Hochschulerneuerungsgesetz am weitesten vorange
schritten. Fast alle Studiengange haben ihre PrOfungsordnungen an den Rahmen
prOfungsordnungen der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe
renz orientiert, und die Fachbereiche lehren und prOfen danach. Zwarsind noch nicht 
alle PrOfungsordnungen genehmigt und die meisten konnten auch nur vorlaufig 
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genehmigt werden, da Personal- und Strukturentscheidungen parallel verlaufen, 
jedoch ist festzustellen, daB die Ausbildung an den Hochschulen in Mecklenburg
Vorpommern heute in jeder Hinsicht den wissenschaftlichen Standards der Altbun
deslander entspricht. 

Maine Darnen und Herren, 
ich habe eingangs die Fraga aufgeworfen, warum Hochschulreform? Die Antwort 
auf diese Fraga scheint sich aus den Folgen der Revolution von 1989 zu ergeben. 
Und ganz gewiB istdie Umstrukturierung der Hochschulen gemaB einem freiheitlich
pluralistischen Wissenschaftsverstandnis unabdingbar gewesen. Und selbstver
standlich ging es auch darum, die Kompatibilitat des ostdeutschen mit dem 
westdeutschen Hochschulsystem herzustellen. Aber darum geht es in erster Linie 
schon lange nlcht mehr. Mittel- und langfristlg soll vielmehr die Chance fur 
differenzlerte Entwicklungen genutzt bzw. eroffnet warden. Das heiBt, es geht in 
erster Linie um das kunftige Profil unserer Lehr- und Forschungseinrichtungen, um 
die Ansiedlung von attraktiven Universitaten und Hochschulen, von in die Zukunft 
weisenden Forschungseinrichtungen. Es muB der Tag kommen, an dem die 
Ausbildung an einerdergenannten Einrichtungen in unserem Land selbstverstand
lich und der Ruf an eine unserer Hochschulen leuchtender Abschnitt einer akademl
schen Karriere wird. Es muB derTag kommen, an dem niemand mehrfragt, warum 
er sein Studium in Wismar oder Stralsund oder Greifswald oder Rostock oder 
Neubrandenburg absolvieren sollte, was ubrigens schon zunehmend weniger der 
Fall ist, wenngleich die ZVS dabei eine Rolle spielt. lch glaube, daB wir bis dahin noch 
einiges zu tun haben werden, daB aber gleichzeitig doch schon beachtllche Erfolge 
auf dem Wege dahin erzielt worden sind. 

lch sage auch an dieser Stelle, daB im neuen Landeshochschulgesetz - das 
ubrigens im Zusammenwirken mit den Universitaten und Hochschulen seit dem 
Herbst 1992 entstanden ist - ein wirklicher Beitrag zur Steigerung der Attraktivitat 
unserer Hochschulen und Universitaten geliefert worden ist. 

Das neue Landeshochschulgesetz sieht eine Lehr-Evaluation vor. Danach sind die 
Hochschulen gehalten, in regelmaBigen Abstanden, mindestens alle 2 Jahre, unter 
Beteiligung von Studenten und Absolventen die Qualitat der Lehrtatigkeit ihrer 
Fachbereiche zu Oberprufen und einen Bericht daruber zu fertigen (Lehrbericht). lch 
bin der Auffassung, dal3 qualitativ gute Lehre keine antiquierte Forderung ist, 
sondern auch an der (Massen-) Hochschule von heute einen wichtigen F aktor fur ein 
gelungenes Studium darstellt. Auch der Kontakt zur Personlichkeit eines Lehrers 
gehort in diese Kategorie. Dabei mussen es keineswegs immer die Gr6Ben ihres 
Faches sein, die einen fur den einzelnen Studierenden pragenden EinfluB haben 
konnen. Der gute Lehrer ist nicht immer auch der herausragende Forscher, und 
ebensowenig umgekehrt. Dabei mussen wir uns jedoch vor einem Mi13verstandnis 
huten: Der Unterhaltungswert einer Lehrveranstaltung dart nlcht zum Kriterium fur 
Qualitatsmessung warden. 
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Andererseits ist es unbestritten, daB hervorragende HochschullehrerVorlesungen, 
Obungen und Seminare so faszinierend gestalten konnen, daB sie zum pragenden 
Lernerlebnis fur junge Menschen werden. Dabei dart das studentische Urteil nicht 
uber-, aber auch nicht unterschatzt werden. Es hat sich gezeigt, daB gerade das 
studentische Urteil Ober die Qualitat der Lehre sehr stark vom jeweiligen Wissens
und lnteressensstand abhangt. Es erscheint deswegen wenig sinnvoll, Studierende 
in Anfangssemestern zur Qualitatder Leh re zu befragen - die Gefahr, daB hier mehr 
der Unterhaltungswert bewertet wird, ist hier groBer als bei fortgeschrittenen 
Studierenden. Diese Schwierigkeit laBt sich methodisch kontrollieren. Umgekehrt 
durfen die Anforderungen an das studentische Urteil auch nicht Oberspannt werden. 
Der Streit darum, wer denn nun zu einem Urteil berufen sei, wem Expertenstatus 
zukommt oder nicht, laBt sich ohne Ende fuhren . Fur elne pragmatische Vorgehens
weise ist es sinnvoll, sich mit einem mittleren Weg zu begnugen. Auch den 
Studierenden, die keine Anfanger mehr sind, ist ein kompetentes Urteilsvermogen 
zuzubilligen. Es hat sich im Gbrigen auch gezeigt, daB die landlaufige Beliebtheit des 
Faches allein noch nicht ausschlaggebend fur das Qualilatsurteil der Studierenden 
ist. Es kommt nicht nur auf den Stoff, sondern auch auf die Lehrkompetenz der 
Person des Dozenten an - selbst trockene und wenig geliebte Materien konnen 
faszinieren. Oberdies weise ich darauf hin, daB das Landeshochschulgesetz den 
Studenten iediglich eine Mitwirkung am Zustandekommen des Lehrberichtes zu
weist; zu verabschieden ist er vom Senat, der ihn dann mir vorzuiegen hat. 

Oberziel dieses Tails der Reform ist die Verbesserung der Effizienz unserer 
Hochschulen. Die Qualitat des Studiums und seiner Absolventen wurde vielerorts in 
Fraga gestellt. In diesem Kontext mussen die Bemuhungen um die Verbesserung 
von Qualitat und Effizienz der Lehre gesehen warden. Der Evaluation von Hochschul
lehrern kommt in diesem ProzeB eine wichtige Rolle zu. Dam it wird in Deutschland 
Oberwiegend Neuland betreten. Zwar hat es.schon fruher sogenannte Vorlesungs
kritiken gegeben, die jedoch mil dem methodischen Anspruch einer systematischen 
Bewertung von Leh re kaum vereinbar sein durften. Hinzu kommen in unserem Lande 
gerade im Ruckblickaufdie unglucklichen Phasen unsererGeschichte Empfindlich
keiten, die falschen Verdachtsmomenten Vorschub leisten konnen . Tatsachlich 
sollte das Bemuhen um Verbesserung der Qualitat einen leistungsbezogenen und 
keinen weltanschaulich-ideologischen Charakter haben. Umgekehrt drangt sich der 
Verdacht auf, daB die Freiheit der Wissenschaft, die die Freiheit der Lehre 
umschlieBt, als Schutzargument miBbrauchtwird, wenn sie zursystematischen und 
rechtlicll abgesicherten Abschottung gegen jede Form der Kritik aufgefaBt wird. 
Dies ist um so erstaunlicher, als das anders groBe Standbein der Wissenschaft, die 
Forschung, offentlich zuganglich verhandelt und auch kritisiert wlrd. 

Forschung und lehre stehen jedoch nicht nur im Hinblick auf ihre offentliche 
Transparenz im Ungleichgewicht, auch die wissenschaftsinterne Wertigkeit, die die 
beiden groBen Felder wissenschaftlichen Arbeitens kennzeichnet, fallt stark unter
schiedlich aus. Nach wie vor nimmt die Forschung im Wertesystem der Universitat 

hochschulc ost mai/juni 1994 109 



den maBgeblichen Stellenwert fur die Berufskarriere als Hochschullehrer ein. 
Demgegenuber kommt der Lehre heute noch eine nur untergeordnete Bedeutung 
zu. Ungewohnliches und erfolgrelches Engagement in der Lehre fuhrt nicht auch zu 
besonderer Anerkennung im Kreise derwissenschaflichen Gemeinschaft. Nach wie 
vor gilt: "Die Lehre ist keln Feld der Ehre". 

Aus meiner Sicht haben wir folgende Teilziele zu verfolgen: 
1. Die Steigerung des Stellenwerts der Lehre, 
2. die Selbstbefassung der Fakultaten mit der Qualitat der Lehre 
3. die Starkung der Eigenverantwortung der Fakultaten; danach ~oll nicht nur der 
gute Forscher, sondern auch der besonders gute Hochschullehrer in besonderer 
Weise flnanzielle Unterstutzung finden. lnsofern verlangt effizientes Studieren den 
effizienten Ressourceneinsatz durch die Hochschule und durch die Fakultat selbst. 

Gleichsam der Rechenschaftsbericht fur dieses Steuerungsinstrumentarium soil 
der lehrbericht darstellen. 

Meine Darnen und Herren, uber die Ausgestaltung des lehrberichtes warden wir 
noch Gelegenhelt haben zu diskutieren. lch bin sicher, dal3 es dabei zu guten und 
deshalb weiterfuhrenden Gesprachen kommen wird. Die Grundlinien sind Jedoch im 
oben dargestellten Sinne klar vorgegeben. 

Ein weiterer Eckpfeiler der Hochschulreform ist die starkere Flexiblisierung der 
Hochschulhaushalte, fur die der Gesetzgeber uns nun eine Rechtsgrundlage 
gegeben hat. Danach kann ich Im Einvernehmen mit der Finanzministerin einer 
Hochschule auf Antrag die stufenweise Erprobung flexiblerer Form ender Haushalts
wirtschaft erlauben. Dabei konnen insbesondere die unbeschrankte Deckungsfahig
keit von Sach-, lnvestitions- und Personalmitteln sowie deren Obertragbarkeit in die 
Folgejahre, die Einfuhrung des Nettoprinzips und die Globalisierung des Haushalts 
gestattet warden. 

Mehr Autonomie und Gestaltungsfreihelt der Hochschulen bedeutet die Wahrneh
mung von mehr Verantwortung hlnsichtlich der Bewirtschaftung offentlich zur 
Verfugung gestellter Mittel. lch bin dem Gesetzgeber sehr dankbar, daB er sich fiir 
eine Regelung eingesetzt hat, die den finanziellen Spielraum der Hochschulen 
dadurch verbessert, daB Gebuhren, die die Hochschulen zum Beispiel fiir die 
wissenschaftliche Weiterbildung erheben, von den Hochschulen direkt zur Erledi
gung ihrer Aufgaben wiederverwendet werden konnen. Dam it isl ein Leistungsanreiz 
geschaffen, der zugleich lmpuls sein kann fur einen fruchtbaren Wettbewerb der 
Hochschulen untereinander, was letztlich seinen Niederschlag in der Qualitat des 
Studiums findet und somit ein Gewinn flir die Hochschulen und das Land darstellt. 

Ein bundesweites Novum unserer Hochschulreform von 1994/95 wlrd die Umstellung 
des Prufungssystems sein. Der Gesetzgeber hat uns dafur eine Frist von 2 Jahren 
eingeraumt. In dieser Zeit werden wir ein System von festen Prufungsfristen und -
terminen und - was noch wichtiger isl - ein lnstrumentarium zur Oberprufung der 
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Einhaltung dies er Fristen einzurichten haben. Der Kandidat wird seine Prufungster
mine nicht mehr beliebig hinauszogern konnen. Er hat zu festen Terminen anzutre
ten. Wer Prufungstermine versaumt, ohne eine plausible Entschuldigung vorweisen 
zu konnen, wird kunftig durchgefallen sein. Ein Kandidat, der endgultig eine vor
geschriebene Prufung nicht bestanden hat, isl zukunftig zu exmatrikulieren. Zwar 
raumt das Gesetz bestimmte Wiederholungsmoglichkeiten fur die Prufungen ein 
und ebenfalls in bestimmtem Umfang ein Oberschreiten der elnzelnen Studienab
schnitte um ein bis zwei Semester; jedoch isl das Studium endlich geworden und 
kann nicht mehr beliebig vie le Semester dauern. Alie Fraktionen im Landtag waren 
darin einig, daB im Zeitalter leerer Haushaltskassen Studenten nicht unbegrenzt 
lange studieren konnen und damit die teuersten Ausbildungsplatze uberhaupt - die 
Studienplatze - fur nachruckende Generationen blockieren durfen. Es gilt, die 
Notwendigkeit des zielorientierten Studierens in den Vordergrund zu stellen und dem 
Langzeitstudium eine Absage zu erteilen. Diese Umstellung hat vorbeugenden 
Charakter, denn zu lange Studienzeiten sind kein markantes Problem in den neuen 
Bundeslandern. So soil es bleiben. 

Ganz besonders mochte ich darauf hinweisen, daB das neue landeshochschulge
setz den Hochschulzugang erleichtert. Fur besonders befahigte Berufstatige ist die 
Einfuhrung einer Zugangsprufung vorgesehen, und fur Kandidaten, die sich selbst 
auf eine Prufung vorbereitet haben und eine entsprechende Berufsausbildung 
nachweisen konnen, wird elne Einstufungsprufung eingefuhrt, die ihnen den Zugang 
zu einem Studium in einem hoheren als dem ersten Semester ermoglicht. Milder 
Entscheidung fur die Einstufungsprufung hat der Gesetzgeber glelchzeitig die 
Option auf sogenannte Externenprufungen verbaut. Ein Kandidat, der nicht an einer 
unserer Hochschulen studiert hat, kann nicht die AbschluBprufung an einer Hoch
schule als Externer ablegen. Die Einfuhrung einer Einstufungsprufung macht 
deutlich, daBvor der Ablegung einer Diplomprutung an einer Hochschule immer noch 
mindestens ein Semesterstudiert werden muB. Das nahere regeln die Hochschulen 
durch Prutungsordnungen in eigener Verantwortung. Diese Prufungsordnungen 
sind dem Ministerium zur Genehmigung vorzulegen. lch verweise in diesem Zusam
menhang nicht nur der Vollstandigkeit halber darauf, daB der Gesetzgeber der 
Kultusministerin die Moglichkeit an die Hand gegeben hat, durch Rechtsverordnung 
fur einzelne Studiengange bestimmte fachliche Anforderungen an die Schulbildung 
zu stellen, die uber das Abitur hinausgehen. lnsbesondere kann ich den Hochschulen 
per Rechtsverordnung gestatten, eigene Leistungserhebungen fur den Zugang zum 
Studium einzufuhren. Das ist bundesweit neu und wird meines Wissens in ahnlicher 
Form nur noch von Sachsen praktiziert. Auch dieses ist ein Mittel, den Wettbewerb 
zwischen den Hochschulen zu steigern und damit letztlich auch die Qualitat des 
abzuliefernden Produktes. 

Zurn SchluB mochte ich lhre Aufmerksamkeit noch auf den Um stand lenken, daB der 
Gesetzgeber derwissenschaftlichen Weiterbildung einen besonders hohen Stellen
wert eingeraumt hat. Er hat sie sogar neben Forschung und lehre als Aufgabe im 
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Hauptamt des Professor definiert. Das wird Auswirkungen haben; nicht nur auf die 
Lehrverpflichtungsverordnung, dessen Entwurf, den Sieja kennen, jetzt noch einmal 
Oberarbeitet warden muB, sondern auch auf das Nebentatlgkeitsrecht des Hoch
schullehrers. All dieses werden wir sorgfiiltig mit Ihnen diskutieren. Eine weitere 
Besonderheit unseres Hochschulgesetzes ist die Zuweisung von UmschulungsmaB
nahmen und Veranstaltungen zum Erwerb von Zusatzqualifikationen in den Hoch
schulbereich. Hier wird sich ein breites Betatigungsfeld auftun. In meinem Hause 
wird zur Zeit gerade geprOft, inwieweit die Fordermittel nach dem AFG auch von 
Hochschulen In Anspruch genommen warden konnen. Die Umschulung von arbeits
losen Maschinenbauingenieuren zu Bauingenieuren sei hier nur als eines von vie I en 
sinnvollen Beispielen genannt. 

Melne Darnen und Herren, bei all dem finde ich es angebracht, auch einmal daran 
zu erinnern, daB Wissenschaft eine personlichkeitsblldende Funktion hat. Je 
technischer wir Wissenschaft betrachten, desto wenlger finden Personlichkeiten 
Beri.icksichtlgung. lch verweigere mlch deshalb jedem Ansatz, der Wissenschaft 
nach dem In- und Output betrachtet, so als konnten Forschungsergebnisse und 
Absolventen "produziert" werden. Die wichtigste "Ressource" in der Wissenschaft 
1st der Mensch. Wissenschaft zu fordern, muB daher in erster Linie heiBen, 
Menschen zu fordern, dam it sie zur Wissenschaft fiihig werden, wasauch bedeutet, 
Ober die Schule nachzudenken. Auskommliche Ausstattungen sind notwendige, 
aber sie sind eben nicht hinreichende Bedingungen wissenschaftllchen Erfolgs. 
Wissenschaftlicher Erkenntnlsfortschritt ist vielmehr gebunden an den lebendigen 
kommunikativen ProzeB, in dem die heutlge Generation derWissenschaftler mit der 
nachwachsenden Generation um die Sache ringt. Die Lebendigkeit dieses stiindi
gen Austauschs isl nicht produzierbar. Sie setzt die innere Bereitschaft der 
Beteiligten voraus, ein dauerndes Engagement, einen besonderen Raum, in dam 
das geschehen kann, und - nicht zuletzt - Zeit. Moglichst also um Kopfe zu fordern, 
um Personlichkeiten zu bilden, konnen unsere Hochschulen keine Anstalten der 
planmaBigen Produktion von Ergebnissen sein. Gerade deshalb ist der Ansatz der 
Hochschulstrukturreform der richtige, um dieses Ziel zu erreichen. Studierbarkeitzu 
erzielen, die Abbrecherquote zu senken und die Verweildauer zu verringern, 
betrachte ich als Mittel, das Klima an unseren Hochschulen zu verbessern und ihnen 
den Raum fi.ir ihre wichtigsten Aufgaben wieder zu eroffnen. 

Wissenschaftspolitik muB also die Rahmenbedingungen so gestalten, daB die 
Universitaten wieder die Chance erhalten, ich sage es ganz bewuBt, zu bilden. 
Freilich beinhaltet diese Forderung keinen Freifahrtscheln, innerhalb der Universitii
ten a lies beim Allen zu !assen. Wenn Deutsch land heute also vor der Aufgabe steht, 
sich grundlegend zu reformieren, um neuen Anforderungen und Herausforderungen 
gerechtzu werden, sosind die Universitaten gewiB auch berufen, ihren Beitrag dazu 
zu leisten; Ziel unserer Hochschulreformen war und ist, den Universitiiten.und 
Fachhochschulen zu elnem Profil zu verhelfen, das ihnen einen Platz in der nunmehr 
gesamtdeutschen und internationalen Hochschullandschaft sichert. Dahinter aber 
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steht unser Wunsch, den Hochschulen die Erfi.illung ihres wichtigsten Auftrages, 
namlich zu bilden, moglich zu machen. lch denke, dieses 1st eine gemeinsame 
Aufgabe, die wir i.iber all den Mi.ihen des Alltags nicht aus den Augen verlleren 
sollten. Nicht der Blick zuri.ick allein isl gefragt, sondern der Blick nach vorn, der 
freilich Erfahrungen aus der Vagangenheit nlcht unberOcksichtigt lassen dart. In 
diesem Sinne wi.insche ich der Veranstaltung heute Klarsicht und einen guten 

Verlauf. 

Gunnar Berg (Halle/S.): 

GruBwort des Rektors der Martin-Luther-Universitat Halle
Wittenberg anliiBlich derJahresversammlung der 

Hochschulrektorenkonferenz, 5. Mai 1994 in Halle/S. 

Zur Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz begri.iBe ich Sie an der 
Martin-Luther-Universitat in Halle. Es freut mich, daB Sie das Jubiliium des 
dreihundertjiihrigen Bestehens der Universitiit in dieser Stadt zum AnlaB genommen 
haben, sich hier festlich zu versammeln. 1st dieses Jubiliium doch fi.ir uns AnlaB, 
unter dem Motto "Aufkliirung und Erneuerung" neue Wege fi.ir die Gestaltung 
unserer Universitiit zu suchen. Nach einem mi.ihevollen Anfang der personellen 
Erneuerung und der Umstrukturierung, der in allen ostdeutschen Hochschulen 
stattgefunden hat, gilt es jetzt, die Chance eines Neuanfanges zu nutzen. Das heiBt 
fur uns, Strukturen zu entwickeln, die auch langerfristig die Zusammenarbeit Ober 
die Fachergrenzen hinweg zulassen, diese durch Anreize geradezu herausfordern. 
Und es bedeutet !Or uns, der alma mater halensls et vitebergensis wiederihren Platz 
im Kreis der akademischen Einrichtungen Deutschlands zu sichern. Dazu gehort 
nicht zuletzt bekannt zu machen, daB in Halle eine Universltat wleder ersteht, die 
diesem Anspruch gerecht wird. lch danke Ihnen, daB Sie durch lhre Anwesenheit 
dazu beitragen, den Nam en Hall es als Universitiitsstadt in die Welt hinaus zu tragen. 

Die Universitiit Halle kann auf eine lange, ruhmvolle Vergangenheit zuri.ickblicken. 
Unser Jubiliium dient selbstverstandlich auch dazu, das In derOffentlichkeit bekannt 
zu machen. lch konnte jetzt viele klangvolle Naman aufziihlen, die Universitatsge
schichte in Deutschland geschrieben haben. lch meine jedoch, es ist wichtiger fur 
uns, in die Zukunft zu schauen, dieserverpflichtenden Vergangenheitjetzt und in den 
kommenden Jahren gerecht zu warden. Trotz materieller Einschrankungen versu
chen wir, durch eine gute Berufungspolitik den Grundstein tor die zukOnftige 
Entwicklung zu legen. Wir setzen bewuBt Schwerpunkte, die sowohl gute Traditio
nen bewahren als auch den neuen Herausforderungen gerecht werden. So haben 
wir lnterdisziplinare Wissenschaftliche Zentren zur Erforschung der Europiiischen 
Aufklarung als auch zur Erforschung des Pietismus gegrundet, damit zwei Marken-
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zeichen derhalleschen Universitat pflegend. Wirhaben aberauch ein Universitares 
Zentrum fur Umweltwlssenschaften und eines fur Schulforschung gegri.indet, dam it 
zwei, groBe Teile der Universltat von den Natur- bis zu den Geisteswissenschaften 
umfassende Bereiche untereinander vernetzend. Ziel dieser Zentren sind neue 
Ansatze fur Forschung und Lehre, die Erprobung neuer Studienelemente und 
eventuell auch die Einfi.ihrung neuer Studiengange. lnterdisziplinare Wissenschaft
liche Zentren im Bereich Natur- und Technikwissenschaft beziehen sich auf die auch 
fur die Entwickfung der Region im Si.iden Sachsen-Anhalts wichtigen Forschungs
schwerpunkte biologisch-biochemisch-biotechnologischer Untersuchungen (Bio
zentrum) sowie Materialwissenschaften. In der Medizin warden die Schwerpunkte 
Herz-Kreislauf-Forschung und Onkologie bearbeitet. 

Gestatten Sie mir bitte einige Bemerkungen zum Rahmenthema dieser Jahresver
sammlung: Hochschulen im Wettbewerb. Ein Wettbewerb hat nur dann Sinn, wenn 
die Ausgangsbasis aller Beteiligten wenigstens annahernd gleich ist. lch will hier 
keine Klage anstimmen, ich muB aber - auch im Naman meiner Kolleginnen und 
Kollegen, die Hochschulen im Osten Deutschlandszu leiten haben-, die Gelegenheit 
der Anwesenheit von Rektoren, Prasidenten und Wlssenschaftspolitikern nutzen -
mancher wird sicher auch denken: miBbrauchen -, auf einige unbestreitbare 
Tatsachen hinzuweisen, da ich aus viefen Gesprachen den Eindruck habe, daB sie 
einfach nicht bekannt sind, viefleicht auch nur falsch bewertet werden - moglicher
weise deswegen, weil sie einfach nicht vorstellbar sind. Es ist unbestritten, und 
gerade die HRK waist seit Jahren darauf hin, daB slch der materielfe Zustand der 
Universitaten und Hochschulen standig verschlechtert. Das helBt fur eine westdeut
sche Hochschule, daB das dringend erneuerungsbedi.irftige Klinikum von 1970 
immer noch nicht modernisiert warden konnte oder daB der !angst fallige Neubau 
eines naturwissenschaftfichen Institutes weiterverschoben warden muB, obwohl es 
!angst nlcht mehr dem Raumbedarf gerecht wird. Im Osten Deutschlands wurde zu 
DDR-Zeiten im Hochschulbereich nur minimal investiert, so daB der weitaus groBte 
Teil der universitaren Bauten seit fi.infzig bis sechzig Jahren sich selbst i.iberlassen 
war. Selbst drlngendste Reparaturen wurden kaum oder nur unzureichend durchge
fi.ihrt, von Modernisierungen ganzzu schweigen. Die Folge isl ein baulicherZustand, 
der jeder Beschreibung spottet. Nach funfzig Jahren Verfalf wurde auf der exponen
tiellen Schadigungskurve der Berelch sehr schneller Schadenszunahme erreicht. Um 
das aufzuhalten, mi.iBten jetzt sehr schnelf fast gleichzeitig viele Universitatsbauten 
instandgesetzt werden . Stattdessen wird um Prioritaten fi.ir wenige Prozent aller 
vorliegenden Antrage vehement gestritten, die erdruckende Zahl wlrd beiseite 
gelegt. So fin den wlr alfenthalben die groteske Situation vor, daB modernste Garate, 
die dank der Untersti.itzung verschiedenster Wissenschaftsorganisationen ange
schafft werden konnten, in Gebauden stehen, die kaum den mindesten Anforderun
gen genugen. Es soflte doch endlich Verstandnis erreicht warden, daB es im 
lnteresse alter ware, hier Abhilfe zu schaffen, d. h. den baufichen Zustand mit 
Sondermitteln zu verbessern. Denn gerade die ostdeutschen Universitaten und 
Fachhochschulen sind in der Lage, zum Abbau der Oberfi.illung westdeutscher 
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Hochschulen beizutragen. Hier sind die Studentenzahlen noch klein, die Betreuung 
intensiv, und die Regelstudienzeiten warden noch weitgehend eingehalten. Um 
Studierende zu einer lmmatrikulation zu bewegen, mOssen aberdie Studienbedin
gungen attraktiv sein - und dazu gehort als Mindestforderung der bauliche Zustand. 
Wegen eines undichten Daches dart keine Lehrveranstaltung ausfalfen. 

Vielleicht hat diese langere Passage den Eindruck erweckt, es ware um die 
ostdeutschen Hochschulen samt und sanders schlecht bestellt. Das isl keineswegs 
der Fall, es muBte aber die Achillesferse aufgezeigt werden, da sie langfristig zum 
entscheidenden Handicap werden kann. Je eher das erkannt und darauf reagiert 
wird, um so besser fur die Entwicklung der Hochschullandschaft. Noch kann man 
feststellen, daB der Lehrkorperan den ostdeutschen Hochschulen sehrmotiviert ist 
- zumindest fur Halle kann ich das ohne Einschrankungen bestatigen. Professoren 
aus Halle und von auswarts arbeiten gut zusammen, gerade auch Ober Fachergren
zen hinweg. Hier entwickeln sich zur Zeit Kontakte, die mit Sicherheit die Entwicklung 
der Universitat im eingangs erwahnten Sinn pragen werden. Der groBte Tei! der 
Studierenden ist an einem zugigen Studlum interessiert, nutzt die durch die 
Fachbereiche angebotenen Moglichkeiten. Das erzeugt eine gute Studienatmo
sphare, die auch - !eider nur in wenigen Fallen - zu Vorschlagen hinsichtlich der 
Studienreform fuhrt. Sicher wird der heutige Vortrag und warden die morgigen 
Diskussionen Anregungen fur die Weiterfuhrung dieser Reform geben. lch wunsche 
der Jahresversammlung einen guten Ertrag brauchbarer und umsetzbarer Vor
schlage, Ihnen aber auch einige angenehme Stunden an der Universitat in Halle und 
in ihrer Umgebung. 

Obereinkunft der Universitaten Jena, Halle und Leipzig 

Die Universitaten zu Leipzig, Halle und Jena formulieren eingedenk ihrer gemein
samen Geschichte als die drei klassischen Universitaten im Uinderdreieck 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thi.iringen und zum Dienst an dieser Region 
folgende Obereinkunft: 

1. Die Rektorate und Senate der Unlversitaten von Halle, Leipzig und Jena erklaren 
ihren Willen, im Rahmen der fur sie geltenden landesrechtlichen Pflichten und 
Rechte in alien Bereichen von Forschung, Lehre, Oberreglonalen Programmen und 
regionalen Aufgabenstellungen in besonderer Weise zusammenzuarbeiten und 
dam it ihre Verantwortung fur die geistige Pragung der Region wahrzunehmen. Die 
Selbstandigkeit der Universitaten, ihre gesetzlichen Grundlagen und die Zustandig
keit hochschulpolitischer lnstanzen bleiben gewahrt. Die Zusammenarbeit der 
Universitaten mit den Hochschulen ihres jeweiligen Landes soil keine Schmalerung 
erfahren. 
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2. Form en und lnhalte der Zusammenarbeit warden kontlnuierlich aus den konkreten 
Aufgaben und Problemlagen heraus entwickelt. Sie beziehen sich insbesondere auf 
- die Verstarkung der interdiszlpllnaren Zusammenarbeit durch gemeinsame 
wissenschaftliche Einrichtungen, die der Forschung und der Lehre dienen, 
- Vernetzung von Forschungsdatenbanken, 
- interdlsziplinare Weiterbildungs- und Graduiertenforderunmgsprogramme, 
- Abstimmung und gemeinsame lnteressenvertretung in nationalen vissenschaftli-
chen Gremien, 
- Kooperation in Regionalforderung und Regionalentwicklung auf alien Gebieten, die 
in den Univeritaten reprasentiert sind, 
- Abstimmung von Projekten in der Regionalforschung besonders mil dem Ziel, 
moglichst aussagekraftige Ve rgleiche zuzulassen. 

3. Es find en regelmaBige Treff ender drei Rektorate abwechselnd in Halle, Jena und 
Leipzig statt. Die Senate treffen sich einmal im Jahr. In alphabetischer Reihenfolge 
0bernimmt jeweils elne Universitat die Koordinierung fur ein akademisches Jahr. 

4. Konkrete Projekte der ersten Phase konnten sein: 
- enge Zusammenarbeit und regelmaBiger Austausch von Oaten der Koordinations
stellen fur Technologietransfer, 
- gemeinsame Erarbeitung wissenschaftlicher Analysen zur Saale-Elster-FluBland
schaft, deren Nutzung und Bewahrung, 
- gemeinsame interdiszipllnare Bearbeitung von Fragen der Ethik in der universita
ren Forschung (Medizin, Naturlvissenschaften, Technik, Recht, Wirtschaft, Sprache 
u. a. m.). 

Deutscher Hochschulverband: 

Altersversorgung der ostdeutschen Hochschullehrer volllg 
unzureichend 

"Die fortschreitende Angleichung der Dienstverhaltnisse in Ost- und Westdeutsch
land darf die Altersversorgung nicht ausnehmen. Es isl unertraglich und mil dem 
Geist der Wiedervereinigung unvereinbar, wenn hochreputierte und personlich 
lntegre Wissenschaftler ebenso wie nachweislich massiv in ihrer Wissenschaft aus 
ideologischen Grunden behinderte Hochschullehrer weniger als ein Drittel einer 
Altersversorgung erhalten, die ihren Kollegen in den alten Bundeslandern zusteht", 
erklarte der Prasident des Deutschen Hochschulverbandes, Professor Hartmut 
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Schiedermair, anlaBlich der Jahresversammlung seines Verbandes am 25. Marz in 
Rostock. 

Fur die Professoren in den neuen Bundeslandern sei derzeit eine Altersversorgung 
von maximal OM 2.700,00 erreichbar. Diese eklatante Ungleichbehandlung trotz 
vergleichbarerwissenschaftlicher Leistungen und Lebenslaufe setze sich nach den 
Worten Schiedermairs aufgrund derderzeitigen beamtenrechtlichen Bestimmungen 
noch Jahrzehnte fort. Nach einer Modellrechnung erhielten selbst die erst im Jahre 
2009 in den Ruhestand tretenden ostdeutschen Hochschullehrer bestenfalls 70 
Prozent der niedrigsten Altersversorgung eines westdeutschen Hochschullehrers. 
Diese Diskriminierung beruhe zum einen auf der im Einigungsvertrag getroffenen 
Systementscheidung, die Versorgung der im offentlichen Dienst der DOR tatigen 
Hochschullehrer in die Sozialverslcherung zu uberfuhren. Daruber hinaus vertiefe 
aber der Bundesgesetzgeber auf viele Jahre hinaus durch Sonderregelungen den 
Abstand in den Altersbez0gen zwischen west- und ostdeutschen Hochschulllehrern. 

"Unter den gegebenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann es fur dieses 
Problem kurzfristig kaurn Abhilfe geben", erk la rte Schiedermair waiter. "AuBerhalb 
der Beschreitung des Rechtsweges, die der Deutsche Hochschulverband in alien in 
Betracht kommenden Fallen unterstutzt, kann und muB eine politische Verbesse
rung in kleinen, aber stetigen Schritten erfolgen". Dazu gehorten: 
• Die Einrichtung von Rentenzusatzkassen in alien neuen Bundeslandern 
• Die Glelchstellung der Altersbezuge der angestellten Hochschullehrer mit denen 
der beamteten Kollegen in den neuen Bundeslandern 
• Die allmahliche Annaherung des Beamtenversorgungsrechtes an die fur die 
westdeutschen Hochschullehrergeltenden Regelungen 
• Die Einbeziehung der ostdeutschen Hochschullehrer in die Zusatzverslcherung bel 
der Versorgungsanstalt des Bundes und der lander (VBL) 
• Die Teilhabe der Versorgungsbezuge der Ruhestandsbeamten an die struktu rellen 
Erhohungen der Beamtenbesoldung. 
• Anerkennung der in der DOR verbrachten Dienstzeiten fur das Altersruhegehalt, 
vorrangig fur die Wiedergutmachungsfalle, aber auch fur alle fachlich und personlich 
positiv evaluierten Wissenschaftler. 

"Der bislang in den Universitaten hervorragend und beispielhaft gelungene ProzeB 
der Erneuerung", so Schiedermair abschlieBend, "ist nach der geltenden Versor
gungsregelung mit einer schweren Hypothek belastet. Wenn diese Hypothek nicht 
bald mil deutlicher Perspektive fur ihre Tilgung abgetragen wird, werden Unzufrie
denheit und Demotivation den hoffnungsvoll begonnenen wissenschaftlichen Auf
schwung der ostdeutschen Universitaten empfindlich storen." 

(Forschung & Lehre 5/94) 
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BERICHTE 

Strukturempfehlungen fur die Universitat Erfurt 
Vorsltzender des Strukturausschusses Hermann Lilbbe i.ibergab 

Konzept an die Landesreglerung 

In seiner abschlieBenden Sitzung am 
14. Januar 1994 hat der Strukturaus
schuB der GrGndungskommission fur 
die Universitat Erfurt einstlmmig die 
Empfehlungen zur inhaltlichen Gestal
tung der Universitat verabschiedet. Die 
Empfehlungen, die nach ihrer Druckle
gung in KGrze einer breiten Offentlich
kelt zuganglich gemacht warden, neh
men die Vorgabe des Landeshochschul
plans auf, die Unlversitat Erfurt in ihren 
Anfangen auf 6.000 Studienplii.tze aus
zulegen. In dieser Phase soll es sich um 
eine geisteswissenschaftlich zentrierte 
Universitat handeln. Naturwlssenschafts
kritische lntentionen verbinden sich da
mit nicht. 

Die Universitatsoll gemaB den Empfeh
lungen des Strukturausschusses in For
schung und Lehre sechs Fakultii.ten 
umfassen, und zwar 
- die Katholisch-Theologische Fakultii.t, 
zugleich in Obernahme und Fortentwick
lung des Philosophisch-Theologischen 
Studiums Erfurt, 
- die Juristische Falkultii.t, 
- die Wirtschaftswissenschaftliche Fa-
kultat, 
- die Sprach- und Literaturwissenschaft
liche Fakultii.t, 
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- die Kultur- und Sozialwissenschaftliche 
Fakultiil mit dem Martin-Luther-lnstitut 
fur Evangelische Theologie und Kultur
geschichte des Christentums in Ober
nahme und Fortentwicklung der ehema
ligen Kirchlichen Hochschule zu Naum
burg. 

Die Universitii.t Erfurt soll ihre Lehrange
bote strikt leistungsorientiert anbieten. 
Ein optimiertes Verhaltnis in der Zahl der 
Studierenden einerseits und der Zahl 
der Dozenten andererseits isl dafur die 
wichtigste aller Voraussetzungen. 

Ein wichtiges Anliegen der Empfehlun
gen ist es, das Forschungspotential der 
Universitat Erfurt durch geeignete MaB
nahmen zu starken; hierzu werden in 
den Empfehlungen folgende Vorschlii.ge 
unlerbreitet: 

Erstens ist vorgesehen In Erfurt Unlver
sitatszentren als Organisationseinhei
ten fur Forschungsschwerpunkte zu bil
den. Universitatszentren sollen einge
richtet warden fur 
- Humanismusforschung 
- Europaisches Verfassungsrecht, Re-
gionalismus-und Foderalismusforschung 
- Regionalforschung Sudosteuropa 
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- Sprachforschung und interkulturelle 
Kommunikation 
- Politische Philosophie 
- lnstitutionenokonomie 
- Europaische Religionskulturforschung. 

Die in den Universitatszentren schwer
punktmii.Big geforderte Forschungsar
beit korreliert nicht mit Studienfachern, 
verleiht aber den akademischen Studi
enangeboten In Erfurt thematische Ak
zente und regt damit insbesondere zu 
Projekten im Rahman von Graduierten
studien an. 

Zweitens ist vorgesehen an der Univer
sitii.t Erfurt Disziplinen auszubringen, 
deren universitare Prasenz in Deutsch
land der Stii.rkung bedarf. Dies gill ins
besondere fur die Bevolkerungswissen
schaft, deren Probleme einen Heraus
forderungscharakter besitzen, die ohne 
die Leistungen der bevolkerungswissen
schaftlichen Forschung in ihren Details 
weder erkannt noch verstanden warden 
konnten. 

Drittens ist die Errichtung eines Max
Weber-Kollegs fur Kultur- und Sozial
wissenschaftliche Studien vorgesehen. 
Wie das Lebenswerk keines anderen 
Klassikers der jGngeren deutschen Wis
senschaftsgeschichte deckt das Lebens
werk Max Webers gerade den Gesamt
zusammenhang der Disziplinen ab, die 
an der Universitat Erfurt in Forschung 
und Lehre eingerichtet sein sollen - von 
der Jurisprudenz Ober die Wirtschafts
wissenschaften und Sozialwissenschaf
ten bis hin zu den historischen Kulturwis
senschaften einschlieBlich der Theolo
gie und den Religionswissenschaften. 
Das Max-Weber-Kolleg fur Kultur- und 
Sozialwissenschaftliche Studien eignet 
sich nach den Erfahrungen aus derGruri
dungsgeschichte anderer Universitii.ten 
dazu, als erste Einrichtung der neuen 
Universitat, namlich mit Teilfunktionen 
der Projektentwicklung und der Projekt
forschung, die Arbeit in Kurze aufzuneh
men. 

(Thuringer Ministerium fur Wissen
schaft und Kunst) 

Klinikumsvertrage unterzeichnet 
Triigerwechsel des Klinlkums in Erfurt zum 1. Marz 1994 perfekt 

Der Thuringer Minister fur Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ulrich Fickel (F.D.P.), 
und die Klinikum Erfurt GmbH haben 
heute die Vertrage zur Obernahme des 
aus der Medizinischen Hochschule Er
furt hervorgegangenen Klinikums unter
zeichnet. Dami! geht der Krankenhaus
betrieb am 1.3.1994 auf die gemeinsam 

hochschule osl rnai/juni 1994 

von der Stadt Erfurt und der GFK Kran
kenhausmanagement GmbH Teltow 
gebildeten Klinikumsgesellschaft Ober. 
Minister Dr. Fickel wurdigte das Ergeb
nis der intensiven Verhandlungen. Er sei 
Oberzeugt, daB " ... das Ziel, eine opti
male Krankenversorgung der Bevolke
rung des Raumes Erfurt auf medizini-
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schem Gebiet zu gewahrleisten, vor
handenes Forschungspotential zu erhal
ten und die Ausbildung der immatriku
lierten Studenten zu sichern, damit er
reicht wird." 

Mit dem BetriebsObergang werden auch 
alle Beschaftigten des Klinikums Erfurt, 
rund 2700 Personen, Mitarbeiter der 
Tragergesellschaft als neuen Arbeltge
ber. HierOber sind die Beschaftigten 
bereits informiert worden, sie haben 
ebenso den zwischen dem Land und 
dem neuen Trager beschlossenen Per
sonalOberleitungsvertrag erhalten. In 
einem Ubernahmerahmenvertrag wer
den die finanziellen Leistungen des Lan
des zur Sicherung der Ausbildung der 
derzeit in Erfurt immatrikulierten Stu
denten der Medizin und der Zahnmedizin 
sowie zur Finanzierung der lnvestitionen 
vereinbart. In weiteren Vertragen wird 
die Zusammenarbeit mit dem For
schungszentrum fiir Vaskulare Biologie 
und Medizln mit der Medizinischen Klinik 
im Klinlkum Erfurt und die WeiterfOhrung 
des Sozialpadiatrischen Zentrums und 
der Humangenetischen Beratungsstelle 
geregelt. Fur das gemelnsame Giftin
formationszentrum (GGIZ) der Lander 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg
Vorpommern und ThOrlngen, das eben
falls in das Klinikum integriert werden 
soll, ist eine Vereinbarung vorbereitet. 

Das Klinikum Erfurt 1st das erste Kran
kenhaus der Bundesrepublik, das dem 
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Mitbestlmmungsgesetz unterliegt. Dies 
bedeutet, daB die Arbeitnehmer im Auf
sichtsrat parltatisch vertreten sind. Der 
neue Trager ist entschlossen, den aus 
der Vergangenhelt rOhrenden guten Ruf 
der Medizinischen Akademie zu wahren 
und die medizinische Leistungsfahigkeit 
durch gezielte investive, strukturelle und 
personelle Entscheidungen zu erhohen. 
Hierzu zahlt in erster Linie der AbschluB 
der Neuberutungen von qualifizierten 
Chefarzten. Fur die Neubesetzung der 
22 Chefarztpositionen wurden bereits 
im vergangenen Jahr bundesweite Aus
schreibungen durchgefOhrt. 9 Stellen 
wurden bislang schon besetzt. Deswei
teren will derTrager durch rasches Vor
antreiben der Planungen fOr den Tei ler
satzneubau des Chlrurgischen Zentrums 
mit 650 Batten die vom Land im Haushalt 
bereltgestellten Mittel in Hohe von 386 
Mio. OM termingerecht investieren. In 
den vorhandenen Altbauten sollen durch 
Sanlerungs- und lnterimsmaBnahmen 
moglichst rasch funktionelle Schwach
stellen beseitigt und verbesserte hygie
nische Bedingungen sowie eine ange
messene Unterbringung der Patienten 
sichergestellt werden. HierfOr stehen 
dem Trager 30 Mio. OM fur das laufen
de Jahr zur Verfiigung. In den Folgejah
ren konnen mehr als 150 Mio. OM fur 
diesen Zweck vom Land angefordert 
warden. 

(Thuringer Ministerfum fur Wissen
schaft und Kunst) 
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Mecklenburg-Vorpommern: Fuhrung der Bezeichnung Professor, 
Dozent oder Hochschuldozent 

Antragsfrist fur ehemalige Hochschullehrer 

Ehemalige Hochschullehrerin Mecklen
burg-Vorpommern, die nach dem 09. 
November 1989 aus dem Hochschul
dienst ausgeschieden sind, mussen bis 
zum 30. Juni 1994 einen Antrag auf 
Genehmigung zur FOhrung der Bezeich
nungen Professor, Dozent oder Hoch
schuldozent stellen. 

Die Kultusministerin des Landes Meck
lenburg-Vorpommern verwies auf die 
entsprechende Regelung im neuen Lan
deshochschulgesetz. Nach § 132 durfen 
Professoren und Dozenten die Bezeich
nungen Professor, Dozent oder Hoch
schuldozent nur fOhren, wenn tor sie ein 
Ehrenverfahren durchgefOhrtworden ist. 

Schnoor: "Relevant 1st die Antragsfrist 
z. 8. fOrehemallge Hochschulprofesso
ren, die nun als Arzte frei praktizieren 
und sich weiterhin als Professor be
zeichnen mochten. Dies durfen sie je
doch nur, wenn sie sich dem Ehrenver
fahren an den Hochschulen gestellt ha
ben und ein Votum erfolgt ist, das nlcht 
die Entlassung zur Folge gehabt hatte." 

Der Antrag auf FOhrung der Bezeich
nung Professor, DozentoderHochschul
dozent ist an die frOhere zustandige 
Hochschule zu richten. Fur nicht mehr 
existierende Hochschulen sind jetzt fol
gende Fachhochschulen und Universita
ten zustandig: 
- tor die Padagogische Hochschule 
GOstrow und die Hochschule tor See
fahrt Warnemunde-Wustrow die Uni
versitat Rostock; 
- tor die Padagogische Hochschule Neu
brandenburg die Universitat Greifswald 
und 
- tor die Technische Hochschule Wismar 
die Hochschule Wismar, Fachhochschule 
fOrTechnik, Wirtschaft und Gestaltung. 

AuskOnfte Ober das Verfahren erteilt 
neben der zustandigen Hochschule auch 
die Zentrale Personalkommission tor die 
Hochschulen des Landes beim Kultus
mlnisterium, WerderstraBe 124, 19048 
Schwerin, Tel.: 0385/712514. 

(Kultusministerium Mecklenburg
Vorpommern) 

WIP-Projekt ,,Werner-Krauss-Edition" 

Projektleiter: Dr. H.F. Mi.ii/er Textbear
beitung und editorische Anmerkungen 
der Studienausgabe; Erarbeitung ei
nes Brief-Dokumenten-Bandes zu 
Krauss; ErschlieBung des Werner
Krauss-Nachlasses 
Der Romanist Werner Krauss (1900, 
Stuttgart - 1976, Berlin) gehort zu den 
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bedeutendsten deutschen Aufklarungs
forschern und Hispanisten seiner Gene
ration. Er war der einzige Geisteswis
senschafller, von dem in der DOR eine 
wlssenschaftliche Werkausgabe in An
griff genommen wurde. Von den insge
samt 8 Sanden sind bisher 4 erschie
nen.: Bd. 1, Literaturtheorie, Philoso-
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phie und Politik; Bd. 2; Cervantes und 
seine Zeit; Bd. 5 und 6, Franzosische 
Aufklarung. Die in Bearbeitung befindli
chen Sande enthalten Arbeiten zum spa
nischen Goldenen Zeitalter und zurfran
zosischen Klassik (Bd. 3), zur spani
schen und franzosischen Literatur des 
19. und 20. Jahrhunderts (Bd. 4) sowie 
zur Sprachwissenschaft (Bd. 8). - Unter 
den Arbeiten befinden sich unveroffent
lichte Texte aus dem NachlaB, Oberwie
gend aber solche, von denen mehrere 
z.T. voneinander abweichende Druck
fassungen vorliegen. Im editorischen 
Anhang werden samtlicheverglichenen 
Textzeugen aufgefuhrt und die zum Wie
derabdruck gewahlte Fassung nebst den 
erforderlichen Korrekturen ausgewiesen. 
Die mitunterkomplizierten Entstehungs
geschichten derTexte (wie die sich Ober 
Jahrzehnte erstreckende Cervantes
Monographie oder das 1943/44 in der 
Haft entstandene Werk Ober Balthasar 
Gracian) werden hier dokumentiert. 
Neben der Wirkungsgeschichte (an hand 
von Rezensionen und Korresponden
zen) werden Variantenverzeichnisse und 
Paralipomena angeboten. Die Sande 
beschlieBt jeweils ein Namensregister. -
Vorbereitet wird ein Band mit dem Ar-
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beitstitel: "Der Romanist Werner Krauss 
- Briefe, Selbstzeugnisse, Dokumen
te ... ". Neben dem Abdruck von Korre
spondenzen mit Fachgelehrten und an
deren Geisteswissenschaftlern warden 
Korrespondenzen, Selbstzeugnlsse und 
Dokumente aufgenommen, die sich auf 
den wissenschaftlichen Werdegang, die 
Widerstandstatigkeit im Rahmen der 
Schulze-Boysen-Gruppe sowie die wis
senschaftlichen Konzepte von Krauss 
beziehen. - Arbeitsgrundlage ist vor al
tern der weiterhin der Berlin Branden
burgischen Akademie derWissenschaf
ten gehorende Werner-Krauss-NachlaB 
(Werkmanuskripte, Materialien, Korre
spondenz von ca. 3000 Briefen) und die 
ca. 15 000 Einheiten umfassende Biblio
thek. Mit bibliophilem Sachverstand, aber 
streng forschungsbezogen, hat Krauss 
hiervor allem Primarliteraturin Original
ausgaben des franzosischen 17. und 
18. und des spanischen 16. bis 18. 
Jahrhunderts zusammengetragen. Der 
Bestand isl alphabetisch benutzbar. -
NachlaB und Edition befinden sich vor
laufig noch in Berlin, Unterden Linden 8. 

(Potsdamer Universitiitszeitung 7/94) 
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DOKUMENTATION 

Jena: Von historischem Wert 
Die Position der Unlversltatsleltung zu Burschenschaften stellt der 

Rektor, Prof. Dr. Georg Machnik, Im AMJ-Gesprach dar 

Am 10. Juni eroffnet die Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller Jena die 
'Tanne" wieder. Warum stellt die Friedrich-Schi/ler-Universitat fiir eine so/che 
Veranstaltung die Au/a zur Verfugung? 

Machnik: Die Gaststatte "Die Grune Tanne" ist ein historisch markantes Gebaude 
in dem am 12. Juni 1815 die Urburschenschaft gegrOndet wurde. Dieses Ereigni~ 
war damals von einer besonderen Bedeutung, das weit Ober die Region hinaus 
strahlte. lnsofern wird die Wiedereroffnung der "GrOnen Tanne" zumindest von der 
Jenenser Bevolkerung mil groBer Anteilnahme verfolgt. Da es dabei um Studenten, 
um die sogenannten Burschen oder Burschenschaften geht, ist auch die Universitat 
in dieses Ereignis einbezogen. 

Welche Position vertritt denn die Universitatsleitung ganz allgemein gegenuber 
den Verbindungen? 

Machnik: Studentische Verbindungen, also Burschenschaften oder studentische 
Corps, sind aus dem Anliegen ihrer Entstehung zu verstehen und zu bewerten. Dies 
gilt vor all em aus dem Blickwinkel einer Zeit, in der in Deutschland Absolutism us und 
Kleinstaaterei herrschten. Somit ist eine studentische Bewegung, die damals ein 
national es Empfinden tor ein geeintes Deutsch land artikuliert hat, durchaus positiv. 
In diesem Sinne ist eine Burschenschaft eine historisch bedeutsame Bewegung 
junger Menschen. 

Dies sind historische Grande und die Kleinstaaterei haben wir inzwischen auch 
weit hinter uns gelassen. Sind Burschenschaften damit nicht antiquiert? AuBer
dem stehen vor al/em sch/agende Verbindungen In dem Ruf, po/itisch extrem nach 
rechts zu tendieren. Wie liiBt sich trotzdem eine so/che Veranstaltung verantwor
ten? 

Machnik: Die Felerlichkeit giltder Einweihung der rekonstruierten "Grunen Tanne", 
sie ist somit keine eigentlich politische Veranstaltung. Die Verantwortung, sich an 
diesem Ereignis zu beteiligen, erscheint mir aus den genannten Grunden tragbar. 
Beim Festakt dieser Einweihung (10. Juni 15.15 Uhrin der Aula), wird die Position 
der Universitat dargestellt warden. 
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Die Bedenken einer rechtsorientierten politlschen Haltung sind berechtigt, wissen 
wir doch, daB in der zweiten Halfte des vergangenen Jahrhunderts und auch zu 
Zeiten des Nationalsozialismus solche Gedanken von manchen studentischen 
Verbindungen begrOBI worden sind. Davon distanzieren wir uns eindeutig. Dennoch 
verbleibt eln historischer Wert. Und so gesehen, ist auch fur uns in der jetzigen Zeit 
das Bestreben zur Vereinigung Deutschlands, wie damals von Burschenschaften 
formuliert, durchaus nachvollziehbar. lnsofern sind wir auch der Historie verpflichtet. 

/nnerhalb der Universifat wird in alien Gruppen kontrovers Ober Burschenschaften 
diskutiert. Wie stehen Sie zu denen, die eine ganz andere Meinung vertreten als 
die Universitatsleitung? 

Machnik: Zunachst einmal mochte ich bezweifeln, daB es in der Universitat 
grundsatzliche Gegensatze gibt. lch nehme eher an, daB eine nahere Kenntnis Ober 
die Ziele und das Handeln der Burschenschaften fehlt, um ein sachliches Urteil zu 
bilden. Zudem ware bei einer kritischen Elnstellung stets auch vertretbare Toleranz 
gegenuber anderen zu bedenken 

(Es fragte Axel Burchardt) 
(Alma mater jenensis 14-93/94) 

Halle/S.: Universitat protegiert Korporierte Seilschaft 

Im sogenannten ANHALTER ZIMMER, normalerweise Tagungsraum u.a. von 
Personal- und Studentlnnenrat, veranstaltet das Universitatsmuseum "Burse zur 
Tulpe" z. z. (noch bis 29. 5.) unter dem Titel "Altmarker in Halle -1844-1994" eine 
Jubilaumsausstellung anlaBlich des 150. GrOndungsjubilaums des CORPS PA
LAIOMARCHIA. Aufgrund dieser, vorher erstaunlicherweise wader im Programm 
der 300-Jahr-Feier noch im Raumbelegungsplan angekOndigt, mussen sich die 
planmaBigen Nutzerlnnen nunmehrfOrden Ausstellungszeitraum andere Raumlich
kelten suchen. Die Mitglieder des genannten Corps konnten sich aufgrund von 
Ruckubertragungsanspruchen wieder in ihrem ehemaligen Domizil in der Heinrich
und-Thomas-Mann-StraBe einnisten. Mit dieser Ausstellung versucht die Universitat 
scheinbar ein weiteres Mal, studentische Verbindungen, die bisher in Halle ein 
Schattendasein fristeten, offentlich aufzuwerten. Samtliche in Halle wiedergegrun
dete Verbindungen werden taut Plan beim Universitatsstadtfest am 2. Juli in vollem 
Wichs aufmarschleren. Eine Anfrage dazu von studentischer Seite wurde im Sena! 
vom Prorektor Hartwig aufgrund der Nebensachlichkeit des Themas abgewimmelt. 

(Karzer, Hallesche Studentlnnenzeitung, Mai 1994) 
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Dresden: Vertreter der Dresdner Korporationen vom Rektor 
empfangen 

Am 11 . April 1994 empting der Rektor der TU Dresden, Magnifizenz Prof. Dr. Dr. 
Landgraf, die Vertreter der Dresdner Korporationen. Diese stellten in elnem kurzen 
Gesprach ihre Verbindungen vor, indem sie deren Geschichte an der Alma mater 
dresdensis und ihre Vorhaben fur das Sommersemester 1994 darlegten. Von den 
Dresdner Verbindungen waren anwesend: das Corps Silvania, die Burschenschaft 
Cheruskia, das Corps Altsachsen, die Turnerschaft Germania, die FStK-Cimbria, 
die Burschenschaft Albinia und der KDStV Chursachsen. 

Magnifizenz Prof. Dr. Dr. Landgraf sieht die Dresdner Korporationen in ihrer Vielfalt 
als einen Gewinn fur alle Studierenden, nicht nur bezuglich der Tradition, sondern 
auch unter moralischen und ethischen Gesichtspunkten der Studentenpersonlichkeit 
und als Reprasentanz der Universitat nach auBen. 

Die Anwesenden ihrerseits erklarten das Studium als vordergrundig, versuchten 
dabei aber auch die Aspekte der Freundschaft und der Geselligkeit, fur die eine 
Verbindung ja zeitlebens steht, nicht zu vernachlassigen. Die anwesenden Verbin
dungen bekannten sich ausdrucklich zu menschlichen Werten wie Oftenheit und 
Toleranz, sowie zu Freiheit und Demokratie im Sinne des Grundgesetzes. Damit 
solle falschen Vorurteilen und Unkenntnis, wie sie haufig noch unter den Studenten 
auftreten, begegnet werden. 

Fur das Wintersmester soil der Antrittsbesuch der Dresdner Verbindungen beim 
Rektor wlederholt werden und so mit eine Grundlage fur eine gute Zusammenarbeit 
gelegt warden. Vielleicht kommen dann alle farbentragenden und nichtfarbentra
genden Verbindungen derTU Dresden zusammen. Eln erster Schritt wurde getan. 

Olaf Zernick, FStK Cimbria Dresdensis 

(Dresdner Universitatsjournal 8/94) 
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Corpsstudent -
mit Freunden 
studieren. 

In der altesten 
Leipziger 
Studentenverbindung 
aktiv sein. 

Standiger Treff 
zum Kennenlernen: 
an jedem Mittwoch 
ab 20 Uhr 

Studentenwohnheim 
des Corps Lusatia 
August-Bebel-Str. 24 
04275 Leipzig 
Tel. 03 41 / 31 53 87 

zugegeben: 
Das ist 

ein alter Hut. 

nihn 
sei 807 

I l_A' 
-'D~ 

Corps.Lusatia 

(Anzeige aus: Vorlesungsverzeichnis der Universitat Leipzig, 
Sommersemerster 1994) 
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PROJEKTE 

Walter Doberenz (Mlttwelda): 

AWi-Box: Mailbox fur arbeitssuchende Wissenschaftler 
Ein Diskussionsbeitrag 

Werte Kollegin, werter Kollege, ich mochte einen Vorschlag unterbreiten, der 
einiges zur Besserung der zwar miBlichen aber dennoch nicht hoffnungslosen 
Situation arbeitsloser Wissenschaftler und zur Reaktivierung des ostdeutschen 
Forschungspotentials beitragen konnte. Mein Vorschlag zielt auf die deutliche 
Verbesserung der Kommunikation zwischen den arbeitslosen Wissenschaftlern, 
Fordergesellschaften, Unternehmen, Politikern .. . 

Ein direkter, verzogerungsfreier und effektiver Nachrichtenaustausch ist besonders 
in der aktuellen Situation wichtig, wo Ausschreibungen schnell publik gemacht 
warden mussen, woes zum groBen Tei I nur um sporadische Auftrage tor begrenzte 
Zeitspannen geht, wo schnell geeignete Partner zu flnden sind, wo nach einem Tag 
schon alles zu spat sein kann. Die Antwort ist eine mit geringen Kosten und sofort 
zu realisierende kontinuierliche lnformationsborse hoher Effektivitat => eine Tele
fon-Mailboxl 

Sle kann als sehr leistungsfahiges Werkzeug zur konkreten Umsetzung vieler Ide en 
beitragen. Sle suchen ein Unternehmen, das 1hr Produkt realisieren konnte? Ein 
Unternehmen sucht Wissenschaftler tor bestimmte Problemlosungen? Mit welcher 
Hochschule konnte man kooperieren? Welche neuen Forderprogramme gibt es?? 
Probleme mit dem Arbeitsamt? 

Eine Telefon-Mailbox eignet sich auch tor den direkten Austausch von Dokumenten 
oder auch als Verbindungsknoten zu Oberregionalen Netzen. AWi-Box konnte seine 
Daseinsberechtigung auf vielfaltige Art nachweisen. Und sei es nur der Zweck, 
Kolle gen aus dem Dilemma der Isolation herauszuholen oder ein AblaBventil fur die 
eigenen Sorgen und Note zu schaffen. 

Was 1st eine Telefon-Mallbox? (Die vielen mit dem PC und der Datenfernuber
tragung bereits vertrauten Kollegen mogen mir nachsehen, wenn ich hier und im 
folgenden Eulen nach Athen tragen sollte.) 

Es handelt sich um einen lnformatlonsspeicher in Form eines Computers, der mit 
dem weltweit groBten lnformationsnetz, dem Telefonnetz verbunden ist. Eine 
Mailbox laBt sich grab in drei Hauptbereiche unterteilen: 
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- Brlefkasten 
Jedes eingetragene Mitglied der Mailbox hat hier sein .,elektronisches" Postfach, 
welchem er personlichen Nachrichten entnehmen kann, die andere Mitgliedergezielt 
oder per .,Rundschreiben" an ihn geschickt haben. 
- Klemmbrett 
Stellen sie sich das als groBes .,schwarzes" Brett vor, wo unter den unterschiedlich
sten Rubriken .,ldeenborse", 11Suche Mitarbeit an Projekt Ober ... "; .,Liste von 
Projekten", ,,Lista von Wissenschaftiern .. , .,Stellenausschreibungen", .,Veranstaltun
gen und Kongresse", .,Literatur", .,Arbeitsamt", .,Parteien und Organisationen", 
,,Sonstiges". 
- Meni.i 
Nachdem Sie sich mit lhrem Computer in die Mailbox ,.eingeloggt" haben, erfolgt eine 
BedienerfOhrung mit eindeutigen Hilfestellungen. Fremdnutzerwerden automatisch 
von eingetragenen Nutzern unterschieden, es existieren sogenannte .,private" und 
.,6ffentliche" Bereiche. Sie k6nnen sich z.B. Ober die aktuellen Neuigkeiten informie
ren, ihre Post lesen, Briefe verschicken, Nachrichten an ein bestimmtes Klemmbrett 
heften, Stichwortsuche u. Recherchen (wie in Datenbanken Oblich) anstellen (siehe 
Bibliotheksverwaltungen, Thesaurus, ... ). 

Was brauchen Sie und was kostet die Ausri.istung? 

Sie benotigen drei Dinge: 

- einen TelefonanschluB 
Dieser sollte Ober eine TAE-NFN-Dose erfolgen. AuBer dem Teleton konnen hier 
auch zwei Endgerate (Modem und z.B. Anrufbeantworter) angeschlossen werden. 
Falls Sie noch Ober eine AnschluBdose alterer Bauart verfugen, mussen Sie sich an 
die Telekom wenden und fur die Umrustung 65 Mark bezahlen. Eventuell brauchen 
Sie noch ein handelsObliches Telefon-Verlangerungskabel vom Typ N, falls slch 1hr 
Computer weiter als 2 m von der Telefondose entfernt befinden sollte. 

- einen Personal Computer 
Jeder Wissenschaftler, egal welcher Branche, sollte heute dieses Werkzeug 
besitzen. Auch fur altere und 11computergehemmte" Kollegen ist der Umgang 
erlernbar. Fur den Zugang zur AWi-Box genOgt bereits ein PC der frOheren 
Generationen (XT oder 286er AT), wie er z.B. heute schon von Unternehmen und 
Schulungszentren in gr6Beren Stockzahlen ausgesondert wird undteilweise kosten
los oder fur 100,- bis 200,- OM zu haben ist. Wer es ich leisten kann, sollte jedoch 
einen WINDOWS-fahigen 386er oder 486er PC mit mindestens 4MB RAM und 
wenigstens 130 MB Festplattenkapazitat in Erwagung ziehen. Die Neuanschaffung 
einer zukunftssicheren PC-Ausrustung kostet Sie etwa 1000,- OM (gebrauchter 
386er) bis ca. 3000,- DM (neuer 486er). 

- ein Telefonmodem 
Hier halt der Fachhandel eln breites Sortiment bereit, wobei Billigangebote bereits 
unter 100,-DM zu bekommen sind. Beim Neukauf sollten Sie aber auf die BZT-
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Zulassung achten und aut eine maxima le O bertragungsgeschwindigkeit von 14400 
Bit pro Sekunde. Ein solches ,.zukunftssicheres" Modem, welches Sie einfach 
zwischen Teletonddose und Computer schalten, erhalten Sie heute bereits tor 
weniger als 300,- OM. 

Was konnten Sie sonst noch alles damit anstellen? 

Fur den absoluten Neueinsteiger ist immerhin eine beachtliche lnvestition zwischen 
ca. 800,- und 3500,- DM fallig, das aber ist kein Risikokapitall Sollte die AWi-Box 
flop pen (was ich nicht glauben kann und was ja letztlich auch von lhrem Engagement 
mit abhangt), hatten Sie das Geld trotzdem nicht in den Sand gesetzt. 

Abgesehen davon, daB Ihnen auBerhalb der AWI-Box-Appllkation 1hr Computer 
natOrlich auch fur alle anderen PC-Standardanwendungen zur Verfugung steht, 
erschlieBt Ihnen das Telefonmodem eine ungeheure Vielfalt von zusatzlichen 
Kommunikationsmoglichkeiten, auf die Sia als Wissenschaftler bald nicht mehr 
verzichten warden wollen: Faxe versenden und empfangen, Mailboxen connecten 
(begeben Sie sich auf Datenreise, recherchieren Sie in den zahlreichen Mailboxen 
aller moglichen Anbieter, Sie konnen auch auf direktem Weg Dokumente mit lhrem 
Kollegen austauschen, wenn dieser ebenfalls Ober eine Modem-Ausrustung ver
fugt, besorgen Sie sich lhre elgene E-Mail-Adresse, und Sie sind weltweit erreich
bar), Datex-J-Zugang (ehemals BTX, fur diesen Einstieg brauchen Sie allerdings 
eine Datex-J-Zugangsberechtigung, die Sie bei der Telekom beantragen mussen, 
neben der einmaligen Gebuhr von 50,- OM sind, zusatzlich zur Telefonrechnung, 
monatliche Grundgebuhren in Hohe von 8,- OM und eine durchaus moderate 
ZeittaktgebOhrvon 2 Pfg. pro Minute - Billigtarif, sonst 6 Pfg - fall ig, Bestellungen 
von BOchern, FahrplanauskOnfte, Gebrauchtwagen- und Heiratsmarkt sind nur 
einige Anwendungsbelspiele, auch konnen Sie samtlichen Geldverkehr bequem von 
zu Hause aus erledigen - Homebanklng -, Obrigens gibt es auch eine Rubrik mit 
Stellenangeboten fur den Arbeitsmarkt). 

Was kostet mich der AWI-Zentralrechner? 

lch bin bereit, wenigstens in der Anfangsphase des Projekts, die Mailbox bei mir 
zu Hause zu installieren. Um eine hohe Speicherkapazitat und einen flOssigen 
Datendurchsatz zu ermoglichen, sollte der Mailbox-Zentralrechner mindestens ein 
486/66 PC mit 16 MB-RAM und einer 540MB-Festplatte sein. Inclusive Software, 
Modem, Streamer und Netzkarte sowie der Installation eines Telefon-Doppelan
schlusses ergeben sich tor mich einmalige Anschaffungskosten von ca. 5000,- OM. 
Unterhaltskosten ergaben sich ca. 30,- OM pro Monat. 

lch halte es fur mi:iglich, daB sowohl fur die Anschaffungs- als auch fur die 
Unterhaltskosten Fordermittel in Anspruch genommen warden konnten und werde 
entsprechende Erkundigungen einziehen bzw. Antrage vorbereiten. 

Wie soll die Mailbox unterhalten werden? 

Eine Mailbox arbeitet vom Prinzip her weitestgehend autonom, d.h. jeder elngetra-
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gene Nutzer kann eigenverantwortlich Nachrichten versenden und Mitteilungen ans 
,,Klemmbrett" heften. Fur den aktuellen lnhalt bin also nicht ich, sondern sind alle 
Beteiligten gemelnsam verantwortlich. Eine gute Mailbox - und das soil AWi-Box 
ja warden - verlangt aber trotzdem nach standiger Pflege und Betreuung. So 
mOssen z.B. Mailbox-Software installiert und angepaBt, neue Nutzer und Verzeich
nisse eingerichtet, unerwOnschte Eindringlinge und Computerviren ferngehalten, 
Statistiken gefOhrt, veraltete Nachrichten geloscht und DatenmOII entfernt werden. 
Diese Funktion eines sogenannten Sysop wurde ich zunachst selbst und auf 
freiwilliger Basis Obernehmen, so daB damit keine zusatzlichen Kosten verbunden 
waren. Es ist Oberhaupt kein Problem, die Mailbox spater zu einem anderen Sysop 
umzusetzen. Dadurch andert sich lediglich die Einwahlnummer. 

Wle weiter mit AWi-Box? 

Werte Kollegin, werter Kollege, es ware nett, wOrden Sie mir 1hr personliches 
lnteresse an der AWi-Box signalisieren oder mir lhre kritische Meinung und lhre 
Vorschlage zu diesem Projekt mittellen. Das Ergebnis der ROckmeldungen wird 
Ober die Realisierungsdetails entscheiden. Damit AWi-Box nicht als euphorisch 
Oberdimensionierte Seifenblase endet, werde ich die Box schrittweise ausbauen, 
beginnend mlt einer einfachen Menu- und Verzeichnisstruktur und einer maximalen 
Teilnehmerzahl von etwa hundert. Bei der Beurteilung meines Vorhabens vergessen 
Sie bitte eines nicht: Es isl eine Chance, bei der tor den einzelnen wenig zu verlieren 
aber einiges zu gewinnen ist. Sie sind meine Lobby, gemeinsam konnen wir AWi
Box realiserenl 

Prof. Dr.-lng. habit. Walter Doberenz, Kornerstr.1, 09648 Mittweida/Sa., 
Tel. 03727 90580 

Die Umsetzung elnes ungewohnlichen Kooperationsprojektes -
lnteruniversitiire Weiterblldung 

,,Umweltwissenschaften - Umweltschutz" 

Die Komplexitat und Globalitat von Umweltproblemen erfordert auch ein komplexes 
und globales Herangehen an deren Losung. Dam it steht auch die Umweltbildung vor 
der Herausforderung, dem immer spOrbarerwerdenden Querschnittscharakter von 
Umweltfragen zu den Gegenstanden und Methoden der einzelnen Fachdisziplinen 
besser als in der Vergangenheit gerecht zu werden. 

Zunehmend komplexe Problemstellungen im Umweltbereich stehen z. T. in krassem 
Widerspruch zu den durch Spezialisten erarbeiteten Detaillosungen. Ohne auf 
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Experten in einzelnen Disziplinen oderTeilbereichen des Umweltschutzes verzichten 
zu konnen, wachst daher gegenwartig die Notwendigkeit, Umweltfachleute auszu
bilden, die in der Lage sind, Zusammenhange zu erkennen bzw. in solchen zu 
denken, Detaillosungen einzelner Disziplinen miteinanderzu vernetzen, Kommunika
tion und Kooperation zwischen Experten verschiedener Richtungen zu befordern 
und somit letztlich dazu beizutragen, eine Strategie des vorsorgenden Umweltschut
zes Realitat werden zu lassen. 

Diesem Anspruch hatten sich Wissenschaftler der drei Berliner Universitaten 
verschrieben, als sie im FrOhjahr 1990 zusammenkamen, um gemeinsam einen 
berulsbegleitenden, interdisziplinar ausgerichteten Weiterbildungsstudiengang zu 
konzipieren. Seit Herbst 1990 wird die daraus hervorgegangene ,,Weiterbildung 
Umweltwissenschaften - Umweltschutz" an der Humboldt-Universitat zu Berlin 
erfolgreich durchgetohrt. Sie wird durch die Projektgruppe Weiterbildung Umwelt
schutz (HUB) getragen und inhaltllch durch die Forschungsstelle tor Umweltpolitik 
(FUB) sowie das lnstitut tor Landschaftsokonomie (TUB) unterstOtzt. 

Den universitaren Charakter der Weiterbildung - im Sinne einer breiten, wissen
schaftlich fundierten, Theorie und Praxis verbindenden Vermittlung von Wissen -
widerspiegelt daruber hinaus auch die Zusammensetzung des ,.Tragerkreises", in 
dem Vertreter der Universitaten aus Berlin-Brandenburg, auBeruniversitarer For
schungseinrichtungen, wie z. 8. dem Wissenschaftszentrum Berlin, dem lnstitut fur 
Okologische Wirtschaftsforschung und dem Deutschen lnstitut fur Wirtschaftsfor
schung, und nicht zuletzt auch aus verschiedensten Bereichen des praktischen 
Umweltschutzes von der Politik bis zu speziellen Umweltprojekten mitarbeiten. 

Im Rahmen der Welterbildung wird Grundlagen- und Orientierungswissen aus 
verschiedensten Gebieten der Umweltwissenschaften sowie des praktischen Um
weltschutzes vermittelt. Dabei geht es nicht um eine additive Aneinanderreihung 
disziplinarer bzw. mediarer Ansatze, sondern vielmehr darum, bei den Teilnehme
rinnen und Tellnehmern ein Verstandnls tor die Denk- und Handlungsweisen der 
jeweiligen Disziplinen sowie fur die Handlungsspielraume und lnteressenstrukturen 
der jeweiligen Akteure im Umweltbereich zu entwickeln und sie in die Lage zu 
versetzen, dieses Wissen in ihrem eigenen beruflichen Umfeld umsetzen zu konnen. 

Das Ausbildungskonzept umfaBI drei Saulen. Erstere beinhaltet die Vermittlung 
grundlegender Kenntnisse verschiedener umweltrelevanterWissenschaftsdiszipli
nen - von der Okosystemtheorie, Ober Umweltokonomie, -politik und -recht bis hin 
zur Umwelttechnik. Daran anschlieBend warden Umweltprobleme aus dem Blick
winkel ausgewahlterVerursacherbereiche wie z. B. der Energia- und der Landwirt
schaft exemplarisch diskutiert und dam it be re its angesprochene Fragen praventiver 
Strategien in der Umweltpolitik vertieft. Im dritten Ausbildungskomplex warden die 
zuvor erworbenen Kenntnisse durch die Beschaftigung mit medienbezogenen 
Teilgebieten der umweltpolitischen Praxis zusammengefOhrt und durch spezielle 
Fachkenntnisse erweitert. 
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Das didaktische Konzept der zweijahrigen Weiterbildung basiert im wesentlichen auf 
den folgenden Elementen: 
- de'."1 Se/bststudiumaut der Grundlage vorhandener Skripte zu den Lehrkomplexen 
sowIe durch die eigenstandige Bearbeitung von Studienaufgaben; 
- dem Priisenzstudienbetrieb mit Vorlesungen, Semlnaren, Exkursionen und ande
ren Ausblldungsformen wie z. B. ,.Zukunftswerkstatt" und Planspiel (monatlich ca. 
20 Stunden von Freitagnachmlttag bis Sonntagnachmlttag) sowie 
- der abschliel3enden Bearbeitung und mundlichen Verteidigung eines selbstge
wahlten, moglichst breit ausgerichteten Projektes durch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer (vergleichbar mit elner ,,kleinen Diplomarbeit"). 

lnzwischen haben Ober 200 Tellnehmerinnen und Teilnehmer ihre viersemestrige 
Zusatzausbildung mit Universitatszeugnis und Zertifikat erfolgreich abgeschlossen. 
Der nunmehr 5. Durchgang der Weiterbildung .,Umweltwissenschaften - Umwelt
schutz" wird am 7. Oktober diesen Jahres beginnen. Eine Evaluierung der beende
ten Kurse ergab, dal3 die Absolventen neben der Breite der Ausbildung vor allem 
auch die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Tellnehmer als 
positiv empfanden. Sle kamen und kommen u. a. aus kommunalen Umweltverwal
tungen, aus der Umweltpolitik, aus Wirtschaftsunternehmen sowie aus Wissen
schaft und Bildung. Auf diese Weise wurden Ober die interdlszlplinare Anlage von 
Vorlesungen und Seminaren hinaus, auch durch die Teilnehmerinnen undTeilnehmer 
selbst unterschiedllche Sicht- und Denkweisen in die Diskussion eingebracht. 
Aufbauend auf den in den vergangenen vier Jahren gewonnenen Erfahrungen wird 
gegenwartig die Konzeption tor einen Fernstudiengang entwickelt. Aul3erdem plant 
die Projektgruppe Weiterbildung Umweltschutz (HUB) Aktivitaten, die Ober die 
berufsbegleitende Weiterbildung hinausgehen. Erste Vorhaben sind in Vorberei
tung, so ein Seminarzum Them a .,EU-Strukturfonds- Moglichkeiten und Grenzen tor 
Umwelt- und Umweltbildungsprojekte"(September 1994) sowie ein Kurzseminarzur 
Abwasserproblematik (November/Dezember 1994). 

Mit der beschriebenen Weiterbildung Umweltschutz ist es zumindest tor dieses 
interdisziplinare Projekt gelungen, das vorhandene umweltwissenschaftliche Poten
tial der Berliner Universitaten zu verelnen. Doch damit will man slch noch nicht 
zufrieden geben. Diese Zusammenarbeit kann und sollte den Anstol3 tor eine 
weitergehende Kooperatlon in der Umweltforschung geben. Auch nach Meinung des 
Wissenschaftsrates, der im letzten Jahr die gesamtdeutsche Umweltforschung 
evalulerte, existiert gerade in Berlin-Brandenburg ein hervorragendes umweltwis
senschaftliches Potential. .Die Region konnte sich zu elnem der bedeutsamsten 
Standorte tor die Umweltforschung in Europa entwickeln. Voraussetzung dator ist 
die enge institutionenObergreifende Vernetzung der Aktivitaten in den Hochschulen 
und aul3eruniversitaren Forschungsinstituten, die bislang auf vielen Gebieten der 
Umweltforschung kaum zusammenarbeiten und dam it die moglichen Synergieeffek
te von Kooperationen und gemeinsamen Projekten nur unzureichend nutzen. "1 Daher 
wird gegenwartig Ober die Grundung eines ,,Berliner lnstituts tor Umweltwissen-
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schaften" nachgedacht, das zur Koordinierung derverschiedenen Aktivitaten beitra

gen soil. 

Kontaktadresse: Projektgruppe Weiterbildung Umweltschutz, Prenzlauer Prome
nade 149-152, 13189 Berlin (Tel.: 030/ 47 97 109; Fax: 030/ 47 97 106) 

Nico Andritschke I Marlon Hoppner (Berlin) 

Anmerkung: 
1 Entwurf zur Stellungnahme des Wlssenschaftsrates zur Umweltforschung in Deutsch-
land. Ors. 1466/94.- Kain, 17.3.94. 

DIWAN 
Beitriige zu Kultur und Sozlalarbeit in Ostdeutschland 

Einladung zur Mitarbeit 

Die UmbrOche in Ostdeutschland verlangen nach einem erneuten und erneuertem 
Nachdenken Ober die Aufgaben, Moglichkeiten und Grenzen sozialer Arbeit und 
Erziehung. Dabei zeigt sich, daB von den sozialen und politischen Veranderungen 
nicht nur der Osten betroffen ist, sondern zunehmend auch die Routinen westdeut
scher Praxis in Frage gestelll warden. Was zunachst als Angebot gedacht war, aus 
der langjahrigen Erfahrung der Sozialarbeit im bundesrepublikanischen Kapita_lis
mus zu schopfen -und unter der Hand oftmals in Kolonisation umschlug-, provoz1ert 
mittlerweile ROckfragen, ob denn die im Westen Deutschlands entwickelten Kon
zepte und Handlungsformen Oberhaupt trag- und zukunftsfahig sind. Die ostdeut
schen Probleme sind nlcht nur zu grol3en Teilen anders als die westdeutschen, 
scharfer und in mancher Hinsicht grol3er, sie sind vorallem auch Problems gesell
schaftlicher Entwicklungen, die zwar im Osten vorzeltig erkennbar sind, sich aber 
keineswegs auf diesen geographischen Ort begrenzen lassen. Als Beispiel mag 
allein schon der Hinweis auf die De-lndustrialisierung ganzer Landstriche genugen, 
- Prozesse, die auch auf westdeutsche Region en zukommen wenn die Revolutionie
rung der elektronisch-automatisierten Produktionsweise fortschreitet. Sozialabbau 
und Verarmung sind die Kehrseite einer Politik, die "Standortsicherung" Im lnteresse 
des Kapitals und nicht der Menschen bundesweit betreibt. 
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Daher will DIWAN versuchen, von Ostdeutschland her, aus der Wahrnehmung 
sozialarbeiterischer Probleme in Theorie und Praxis der neuen Bundeslander, 
lnitiativen zu entwickeln, die zu der gesamtdeutschen Entwicklung einer kritischen 
Theorie und Praxis sozialer Arbeit und Erziehung beitragen sollen. 
Als mogllche Themen kommen u.a. in Betracht: 

+ Berichte und Analysen der Lebenswelten in der DDR 
+ Geschichte sozialer Arbeit und Erziehung in den W iderspruchen der DDR 
+ Erfahrungen und Reflexion von "Wende" und Beitritt 
+ sozialpolitische ldeen und Ansatze aus der "Wendezeit" 
+ Umbruche sozialer Praxen nach Wahrungsunion und Beitritt zur Bundesrepublik 
+ Konzepte und Probleme des Aufbaus neuer sozialer Dienste 

+ Erfahrungen in neuen Praxisfeldern 
+ Probleme von Ausbildung, Studium und Weiterbildung 
+ sozial-kulturelle Verarbeitung historischer Erfahrungen 
+ Fragen der Entwicklung von Theorien sozialer Arbeit und Erziehung 

+ Perspektiven des Sozialstaats 

DIWAN ist of fen fiir die unterschiedlichsten Form ender Darstellung und Vermittlung: 
neben wissenschaftlich verfaBten Texten soil en personliche Erfahrungsberichte und 
Diskussionsbeitrage stehen. Wlchtig scheint es uns, den Entstehungsbedingungen 
von theoretischen Ansatzen gr6Bere Aufmersamkeit als andernorts Oblich zu 
widmen. Das heiBt auch, daB wir einer subjektiven Darstellung weiten Raum bieten 
wollen. Die ldeen fur konzeptionelle Entwicklungen mogen sich auch in Gedichten 
niederschlagen und die Lekture fiktionaler Texte vermag manchen theoretischen 
Gedanken anzuregen. Wlr mochten den zukunftlgen Autorlnnen ausdrucklich Mut 
machen sich auch mil "literarischen" Beitragen an der Zeitschrift zu beteiligen. 
Der Na~e DIWAN steht nicht nur fur einen hoffentlich spannenden und kritischen 
west-6stlichen Dialog, sondern verweist auch auf eine Form der entspannten 

Lekture . 

Die Zeitschrift wird gemeinsam von Dr. Harald Wagner und Dr. Uwe Hirschfeld 
herausgegeben, beide sind Professoren an der Ev. Fachhochschule tor Soz.iala~?eit 
In Dresden, und zunachst in zwei bis drei Ausgaben jahrlich erscheinen. Die Halfte 
eines Hettes soil sich jeweils mit einem Schwerpunktthema beschaftigen. Das erste 
Heft mit dem Ti tel "Ungehorsam und Widerstand" wird voraussichtlich im September 
1994 erhaltlich sein. Um Mitarbeit wird hiermit gebeten: Nachfragen, ldeen, 

Anregungen und Beitrage an 
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Harald Wagner I Uwe Hirschfeld 
clo Ev. FH fur Sozialarbeit Dresden, Wiener Str. 58, 01219 Dresden, 

Telefon 0351/477940 
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PUBLIKATIONEN 

KRAUSE, CHRISTIANE: Studenten Im Aufbruch. Eln Beltrag nicht nur zur Rostocker 
Unlversitiitsgeschlchte. Norddeutscher Hochschulschriften Verlag, Rostock 1994. 
181 S. OM 34,·. Ober den Buchhandel. 
Die Autorln hatte 30 ehemalige Rostocker Studenten, die nach ihrer Studienzeit In den Jahren 1945 
bis 1949 in beide deutsche Staaten verstreut warden waren, nach dem Ende der deutschen 
Zweistaatlichkeit befragt. Es handelte sich meist um politisch aktive Studlerende. In dervorllegenden 
verdlchteten Darstellung reflektieren sie Ober den studentischen Alltag Jener Jahre und lhre 
seinerzeltigen politischen Aktivitaten. Den narrativen Darstellungen warden zeitgeschichlliche 
Quellen gegenubergestellt. 

HELFAITSCH, WOLFGANG/ BECKER, ULRICH: Dokumentationsstudie Piidagoglsche KJS
Forschung (Berichte und Materialien des Bundesinstituts fur Sportwissenschaft Bd. 
3/93). Verlag Sport und Buch StrauB. Koln 1993. 188 S. OM 19,·. 
Die Kinder- und Jugendsportschulen KJS waren In der DOR vorrangiges Rekrutierungsreservoir 
des Spltzensports. Die Studie dokumentiert die zur 0ptimierung dieser Erziehungsanstalten 
durchgeluhrten, sportbezogenen padagogischen Forschungen. 

INFOAMATIONSZENTAUM SOZIALWISSENSCHAFTEN, ABT. BERLIN IN DEA AuB ENSTELLE DEA GESELL· 
SCHAFT Soz1ALWISSENSCHAFTLICHER INFAASTAUKTUAEINAICHTUNGEN E. V. G ESI S(H rsg.): Sozia/
forschung In der DDR. Dokumentatlon unveroffentlichter Forschungsarbei
ten. Bd. 5. Bearb. von Ute Koch. Berlin 1993. DM 20,·. Bezug bel: lnformationsZentrum 
Sozialwlssenschaften, Lennestr. 30, 53113 Bonn. 
Annolierte Bibliographie mil Standortnachweisen. 

SCHWEITZER, CARL-CHRISTOPH/ HAAK, DIETER/ KRATSCHELL, ANNEGRET/ RICHTER, JOHANNES 
(Hrsg.): Lebens/iiufe - hiiben und driiben. Gemeinschaftsverlag Leske + Budrlch/ 
Evangelische Verlagsanstalt, Opladen/Leipzig 1993. 395 S. Ober den Buchhandel. 
Der Band versammelt Selbstprotrats von 38 West- und 0stdeutschen. Unter anderem von dem 
Leipzlger Medizinprofessor Michael Geyer, dem ehemaligen Dozenten am Leipzlger Literaturinslitut 
GunterG ieBler, dam Hallenser Psychotherapeuten Hans-Joachim Maaz, dem Leipzlger 
Padagoglkprofessor Hans-Georg Mehlhorn und dam Aektor der Leipziger Universitat Cornelius 
Weiss. 

JARAUSCH, KONRAD H./ M1DDELL, MATTHIAS (Hrsg.): Nach dem Erdbeben. (Re-)Konstruk
tion ostdeutscher Geschlchte und Geschichtswissenschaft (Beitrage zur Uni
versalgeschichte und vergleichenden Gesellschaftsforschung Bd. 5). Leipziger Uni
versitatsverlag, Leipzig 1994. 357 S. OM 58,-. Ober den Buchhandel. 
Die Beitrage des Bandes sind aus elner Tagung hervorgegangen, die Im Mai 1992 in Leipzig 
amerikanische und ostdeutsche Historikerzusammenluhrte. Aul dleser Tagung wurde sowohl der 
Versuch unternommen, eine abgeschlossene Etappe der Historiographle zu bllanzieren, wie auch 
der Versuch, zugleich die verschiedenen Wege in ein neues Gelande zu dlskutieren, die Historiker 
lnzwlschen erproben. U.a. Beltrage zu "Folgen derVereinlgung fur die Geschlchtswlssenschaft" (K. 
H. Jarausch), "Uberlegungen zu einer Geschichte der DDR-Geschichtswissenschaft" (Gerald 
Diesener), "Zur Trennung von deutscher und allgemeiner Geschichte in der Geschichtswissen-
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schaft und Geschichtskultur der DDR" (M. Middell), 'Was blelbtvon der marxistischen Geschlchts
wissenschaft. Ein ost-westllcher Verglelch" (Georg G. lggers), "Gedanken zur Situation der 
Zeilgeschichtsschrelbung Im neuen Deulschland und zur Problematik derdeulschen Fraga als ihrem 
Forschungsgegenstand" (Michael Lemke), "All lag In der DOR als Gegenstand der zelthlstorlschen 
Forschung" (Peter HObner), "Geheimdienst und Hochschulen In der ODA" (Rainer Eckert). 

KocKA, JORGEN (Hrsg.) : Hlstorlsche DDR-Forschung. Aufsatze und Stud/en (Zeit
historische Studien, hrsg. vom Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien Pols• 
dam, Bd. 1). Akademie Verlag, Berlin 1993. OM 68,-. Ober den Buchhandel. 
Der 1993 Ins Kreuzfeuer publizlslischer Auselnandersetzung geralene Forschungsschwerpunkt 
Zeilhistorische Studien in Potsdam legt mil diesem Band elne ersle Bllanz seiner wlssenschaftlichen 
Arbeit in den letzten drei Jahren vor. Elngangs eine ausfuhrliche Einleitung von Jurgen Kocka zu 
"Die Geschlchte der DOR als Forschungsproblem". 

Ko wALCZUK, ILKO-SASCHA (Hrsg.): Paradlgmen deutscher Geschlchtswlssenschaft. 
Rlngvorlesung an der Humboldt-Unlversitat zu Berlin. Gesellschaft tor sozlal
wissenschaftliche Forschung und Publizistik mbH GSFP, Berlin 1994. 270 S. Ober den 
Buchhandel. 
1991 /92 hatte elne Gruppe von Geschichlsstudentlnnen der Humboldt-Unlversltat elne Ringvorle
sung organlsiert, die Einblick In die Diskusslons- und Problemfelder der deutschen Geschlchlswis
senschaft vermitleln, das Bemuhen der Studierenden, Wlssenschafl und Leh re am HUB-lnstitut fur 
Geschichle zu ihrer notwendigen Pluralitat zu verhelfen, dokumentleren und im Rahmen einer 
abschlieBenden Podiumsdiskussion einen Beitrag zur Debatte um die DDR-Geschichtswissen
schaft und die Geschlchtsforschung im vergesamlslaatllchten Deutschland lelsten sollte. Der Band 
dokumentlert die Im Rahman dieser Ringvorlesung gehaltenen Beitrage (u.a. von J. Kocka, H. Zwahr, 
H. Mommsen, H. Weber, L. Nlethammer, W. Kuttler, B. Florath, H.U. Wehler) elnschlief3llch der 
Podiumsdlskusslon. 

DEUTSCHER BUNDESTAG, ENOU~TE·KOMMISSION "AUFARBEITUNG VON GESCHICHTE UNO FOLGEN DER 
SED-D1KTATUR IN DEUTSCHLAND" (Hrsg.): Forschungsprojekte zur DDR-Geschlchte. 
Ergebnlsse elner Umfrage des Arbeltsberelches DDR-Geschlchte Im Mann
heimer Zentrum fiJr Europillsche Sozlalforschung (MZES) der Unlversltilt 
Mannheim. Bearb. v . Thomas Heimann unter Mitarb. von Ralf Eicher und Stefan 
Wortmann. o.0 . (Bonn) 1994. 259 S. 
Mil Stand vom Dezember 1993 werden laufende Forschungsprojekte zur DDR-Geschlchte vorge
stellt. U.a. ja eln Kapitel zu Forschungen zu "Hochschulen/Wissenschaftllche Elnrichtungen" sowie 
zu "Bildungs- und Erziehungswesen". Mil Sach-, Personen- und lnstitutlonenreglster. 

KoNFERENZ DER STUDENTINNENSCHAFTEN KoS (Hrsg.): Der ultlmativ letzte Reader. Berlin 
1994. 66 S . Bezug bel: Konferenz der Studentlnnenschaften, Koordinlerungsrat, 
Humboldt-Unlversitiit, Unter den Linden 6, 10099 Berlin. 
Nachdem die letzte Mitgliederversammlung der KdS im November 1992 die Selbstaufli>sung des 
Dachverbandes der ostdeutschen Studenllnnenrate beschlossen und auch die Option derGrundung 
elnes lnformatlonsnetzwerkes der Stu Ra auf einem Semestertretlen der Studentlnnenrate Im Jun I 
1993 verworfen worden war, legt nunmehr der als liquidationsausschuf3 fungierende letzte KdS· 
Koordinlerungsrat eine bilanzlerende Textsammlung vor. Neben den Protokollen der genannten 
Veranstaltungen enlhalt der Reader zahlreiche Zeltdokumente, die die Geschichte ostdeutschen 
studentlschen Bewegtseins von 1989 bis 1992 veranschaulichen. 

BuNo FREIHEIT DER W1ssENSCHAFT (Hrsg.): Die Hochschulen In den neuen Lilndern. 
B/lanz der Erneuerung nach drel Jahren. 19. Blldungspol/tlsches Forum 23. 
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Apr// 1993 in Berlin O o (Bo ) 
53132 Bonn. • · · nn o.J . <1993) . 9 1 S. Bezug bei: BFW, PF 200211 
Dokumentation der wahrend der i T' ' 
Pressespiegel. m Itel genannten Veranstaltung gehaltenen Beitrage und 

HOCHSCHULINITIATIVE DEMOKRATISCHER SOZIALISMUS 
(H. 1/94 der Zs. perspektiven ds) S h.. (Hrsg.) : Ostdeutsche Wlssenschaft 
Bezug bei: Schiiren Presseverla ·oe c uren Presseverlag, Marburg 1994. OM 8 -
,?as H~lt. der sozlaldemokratischen Z~ltsch~:,schhausstr. _31, 35037 Marburg. ' . 
~olonia~smus oder Reform? Eine Zwischenbilainthalt in se1nem Schwerpunktthema Beilrage zu 

Landero (R~lmund Seldelmann), "Aufbau stall 1:~m~ufb~uderPolitikwis~enschaftindenneuen 
den neuen Landero laBt sich noch retten?" Edelb a~ W1eviel von der W1rtschaftsforschung in 
Technologlepolitlk Im vereinten Deutschlan~" (W ~tMRl1chhter) und "Aufgaben der Forschungs- und 

0 c ael Catenhusen). 

Abbriiche und Neuanfiinge. Vertane C .. . 
deutschen Elnigung? (H. 2 + 3/94 der ;ancen fur dte Wissenschaft be/ der 
Verlag, Neuwied 1994. DM 2 x 23 - Be .. ;- . Das Hochschulwesen). Luchterhand 
Neuwied. , . zug u er. Luchterhand Verlag, PF 2352, 56513 

Das Hochschulwesendokumentiert in jewells ein r .. . 
der Jahrestagung der Verelnlgung Deutsche e W~alfte se1nerbeiden neuesten Hette die Beilrage 
genannlen Thema im Oktober 1993 In Franfu r issenschaftler VDW, die unter dem irn Ti tel 
in H. ~/94 ''Neuanfange". Beilragevon Hans-J~~:~rst~ttgefunden hatt_e: in H. 2/94 "Abbriiche" und 
gen fur die ostdeutschen Hochschulen) Ha .. him Bieber (zu den W1ssenschaftsratsernpehlun
Molekularblologie in Berlin-Buch vor ~nd nsg~ntr Meyer, Erhard Geissler (zur Situation In der 
ostdeutschen Geisteswissenschaften), Jiir :a~ Ko 989), Helga Schultz (zu Abbruchen in den 
Zentren), Hans Joachim Meyer Johann W t cka (u.a. zu den Geisleswlssenschafllichen 
und Gisela Wilsdorf (zur Situati~n der Leh . I erlach, Knut lps~n (zur Viadrina in Frankfurt/Oder) 

rer nnenausblldung in Berlin). 

RICHTER, EOELBERT/ WIPPERFURTH CHRISTIAN' Oh 
Resktivlerung des ostdeuts~hen Fi . h ne Forschung keln Aufschwung Zur 
demokraten im Europaischen Parlame":tsc inr;potentlals. Hrsg. von den S~ziaf
MdEP, Goetheplatz 9b, 99 423 W . · 0 · · 94. 23 S. Kostenlos bei: E. Richter 
Die Brosch Ore enthalt voro h r e1mar. 
schung. e m ich Darstellungen und Vorschlage zur ostdeutschen lndustrlefor-

HoFFMANN, REINER/ KLUGE, NORBERT/ LINNE Guo 
Polltischer und sozialer W.an,Je/ I ~ RUN/ MEzGeR, ERIKA (Hrsg.):Problemstart 
Bd u, n uen neuen Bu d ,.- · 

. 15). Hrsg. von der Hans-Beckler-Sm B n es andern (HBS-Forschung 
den Buchhandel. 1 ung. und-Verlag, Koln 1994. 542 s. Ober 

Der Band enthalt u.a. ein Kapitei "Zur Rolle vo . 
prozeB" mlt elner Einfiihrung von Norbert Klu neW1ss~nscha_(I und Forschung im Transformations
~o~hschulen zur Reglonalentwicklung des La~desow1e Beitrage? von Heid run Jahn ("Beltrage der 
( Die Empfehlungen des Wissenschaftrates zu d s Bra~denburg ) und Albert/Over/Christian Tkocz 
in den neuen Bundeslandern"). en au eruniversltaren Forschungselnrichtungen 

BUND· LANDER-KOMMISSION FOR BILDUNGSPL 
resbericht 1993. Bonn 1994 76 S ;NUNG UNO F~ASCHUNGSFORDERUNG (Hrsg.) : Jah-
53113 Bonn. . . ostenlos be1: BLK, Friedrich-Ebert-Allee 39 

Der Bericht enthalt u.a. Abschnitte zu ''Stand . ' 
neuen Ulndern" und zum Hochschulerne und Perspekhven der Forschungsforderung in den 

uerungsprogramm. 
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DEUTSCHE FoRSCHUNGSGEMEINSCHAFT DFG (Hrsg.): Jahresberlcht 1993. Bd. 1: Aufga
ben und Ergebnlsse. Bd. 2: Programme und Pro/ekte. Bonn 1994. 461 + 826 S. 
Kostenlos bei: DFG, 53170 Bonn. 

PARTHIER, BENNO (Hrsg.): Deutsche Akademie der Naturlorscher Leopoldlna zu 
Halle (Saale): Struktur und Mitgliederbestand. Stand vom 31. Mal 1993. Halle 
(Saale) 1993. 160 S. Bezug bei: Deutsche Akademie der Nasturforscher Leopoldina, 
PF 1127, 06019 Halle/S, 

Forschungselnrlchtungen der neuen Bundesliinder 1994. Verlag Hoppenstedt 
& Co, Darmstadt 1994. Vorbestellpreis OM 215,-. Nach Erscheinen (Ende September) 
OM 265,-. Vorbestellungen an: Hoppenstedt & Co, Havelstr. 9, 64295 Darmstadt, Fax: 
06151 / 380 360. 
Der Band enthalt aktuallslerte Angaben zu den verzeichneten 3.000 Forschungeinrichtungen in 
Ostdeutschland incl. Berlin-West. 

DoHMEN, DIETER/ WEEGEN, M1cHAEL: GEW-Datenservlce: Wlssenschaft '94. Hrsg. fur 
die GEW von Gerd Kohler. Erstellt im Auftrag der Max-Traeger-Stiftung. Frankfurt a.M. 
1994. 49 S. Kostenlos bei: GEW-Hauptvorstand, Vorstandsbereich Hochschule und 
Forschung, Reifenberger Str. 21 , 60489 Frankfurt a.M. 
Kommenlierte statistlsche Analysen der demographischen Entwicklungen, der Nachfrage nach 
Hochschulbildung, der Haushaltsentwicklungen in Bund und Landern u.a. Verglelchende Gegen• 
0berstellungen von ost- und westdeutschen Bundeslandern. 

LEszczENsKv, M1cHAEL/ SCHRODER, MANUELA: Blldungswege von Frauen In den neuen 
Lilndern 1993. Vom Abltur bis zum Beruf. Hrsg. vom Hochschul-lnformations
System HIS. Hannover 1994. 366 S. OM 30,-. Bezug bel: HIS, Goseriede 9, 30159 
Hannover. 
Aul Literatur- und sekundarstatistischen Analysen basierende Arbelt mit dem Ziel elner umfassen
den Bestandsaulnahme der Situation von Frauen und Madchen im welterf0hrenden Bildungssystem 
in den ost- und vergleichsweise auch in den westdeutschen Bundeslandern. Systemalisches und 
kommentiertes Nachschlagewerk, das sowohl als Datenlundus wie auch als Hintergrundmaterial fur 
die Arbeil im bildungspolitischen Berelch und fur die Tatigkeit z.B. von Studien- und Berufsbera
tungs- sowle Frauenglelchstellungsbeauftraglen dlenen kann. Themen u.a.: Bildungsbetelligung, 
(Aus-)Blldungsverhalten, Berulserwartungen, Berufswahl von Studienberechtigten, Studienanfan
ger/lnnen, Studlerenden, AbsolvenVinnen und Jungakademiker/innen. 

QuAL1FIKAT10Ns-ENrw1cKLUNGS-MANAGEMENT QUEM (Hrsg.): Transformation durch Qua
llflkatlon: Welterblldung Im Ubergang zur Marktwlrtschaft. lnternatlonaler 
FachkongreB Chemnltz 1993 (Schriften zur beruflichen Weiterbildung In den neuen 
Ui.ndern QUEM-report Bd. 16). 2 Bde. Berlin 1994. 320 S. Kostenlos bel: QUEM, 
Storkower Str. 158, 10402 Berlin. 
Die hler dokumentierte Tagung belaBte slch mitAnforderungen an Qualilikation und Qualifikations
management im Obergang von der Plan- zur Marktwirtschaft. Die Teilnehmerlnnen kamen aus 25 
Staaten. Eln Schwerpunkt der Debatten waren die Erfahrungen und Anforderungen In Ostdeutsch
land. 

AKADEMIE GEMEINNOTZIGER W1ssENSCHAFTEN zu ERFURT (Hrsg.): Die Akademie gemelnniit
zlger Wlssenschaften zu Erlurt. Erfurt 1993. 12 S. Bezug bei: Akademie gemein
nutziger Wissenschaften zu Erfurt. Anger 37/38, PF 776, 99015 Erfurt. - -> 
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Peer Pasternack 

DDR-Wissenschaftsgcschichte & 

Umbau von Hochschule und Wissenschaft 

in Ostdeutschland 

Bibliographie 1989 - 1993 

- Selbstiindige Veroffentlichungen incl. Graue Literatur -

Put f'u1cnuc\. 

UDl•Wl11tnHli ■R11ud1ld1lt A 

U•b• ~ 1·1nlln lo111l111I• u.,. Whumd,■n 

inOtlftutnlllu.t 

8lblio1u pbir 19'9-199) 

- Sclbs1ladla,tVt.rOffu1litkll•1n inl,C.a~ U 1it,a,.., . 

1-c,proarr UnhcnllUnc,1, , 

Leip-:iger Universitiitsvcrlag 

234 S. 
OM 24 ,80 

(hso-Abonnentlnnen DM 15.-, Abonnentlnnenstatus bitte vermerken) 
Bestellungen an: 

Arbeitskreis Hochschulpolitische Offentlichkeit, Universitat Leipzig, PF 920, 
04009 Leipzig 

Die Bibliographie verzeichnet 621 Titel. Diese sind chronologisch und systema
tisch rubriziert. Teil A : Facherubergreifende Themen / Ostdeutscher Wissen

schaftsumbau allgemein. Tei/ B: Einzeine Facher. 
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Die BroschOre stelll Geschichte, WiedergrOndung der Akademie im Jahre 1990 sowie seitherige 
und aktuelle Aktivitaten der Akademie vor. 

MINISTERIUM FOR W tSSENSCHAFT UNO FORSCHUNG DES LANDES SACHSEN-ANHAL T (Hrsg. ): Mlt uns 
mu/J man rechnen. Wlssenschaft und Forschung In Sachsen-Anhaft. Magde
burg 1994. 31 S. Kostenlos bei: MWF, Ref. Offenllichkeitsarbeit, PF 42 60, 39017 
Magdeburg. 
Die Brosch Ore stelll Obersichtllch alle Wlssenschattseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt var. 

SiiCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FOR W tSSENSCHAFT UNO KUNST/ Si\CHSISCHES STAATSMINISTERIUM 
FOR W1RTSCHAFT UNO AABEIT (Hrsg.): Forschung In Sachsen. 2. Aufl. Dresden 1993. 192 
S. Kostenlos bei: SMWK, Pressestelle, Archlvstr. 5, 01097 Dresden. 
Katalog dersachslscheri Forschung an Hochschulen, Sachsischer Akademle der Wissenschaften, 
auBeruniversitaren Forschungseinrichtungen, lnnerhalb der Projeklforderung undvon Forschungs
GmbHs. 

UNtVERSITAT LEIPZIG, DEA REKTOR (Hg.): Feler/lche Griindung der Institute am 2. 
Dezember 1993. Reden gehalten Im Gewandhaus zu Leipzig am 2. Dezember 
1993 (Leipziger Universitatsreden Neue Folge H . 77) . Leipzig 1994. 28 S. Kostenlos 
bei: Universitat Leipzig, Ref. 6ttentlichkeltsarbeit, PF 920, 04009 Leipzig. 
Dokumentation der Reden des Altrektors Gerald Leutert und des Rektors Cornelius Weiss sowie der 
Festansprache "Neubeginn durch Anpassung?" von Wolfgang Schluchter (Heidelberg, GrOndungs
direktor der Lelpziger Politikwissenschaft und Soziologie). 

EuAOPA-LiNIVEASITAT V1ADAINA FRANKFURT (OoEA) (Hrsg.): Denkschrlft der Europa-Uni
versltat Vladrina Frankfurt (Oder) (Universitatsschriften Bd. 5). Frankfurt (Oder) 
1993. 132 S. Kostenlos bei: Europa-Unlversitat, Pressereferat, PF 776, 15207 
Frankfurt (Oder). 
Die BroschOre dokumenliert die vom GrOndungssenat der Frankfurter Universitat erarbeitete 
Denkschrift. 

EuAOPA-LiNIVEASITAT VtADAtNA FRANKFURT (ODEA), DEA AEKTOA (Hrsg.) : Griindung und 
Aufbruch. Rektoratsubergabe am 15. Oktober 1993 (Universitatsschriften Bd. 6). 
Frankfurt (Oder) 1994. 73 S. Kostenlos bei: Europa-Unlversitat, Pressereferat, PF 

776, 15207 Frankfurt (Oder). 
Die BroschOre dokumentiert die Rede des GrOndungsrektors Knut Ipsen, die Antrlttsrede des neuen 
Rektors Hans N. Weiler und stellt die Mitglieder des GrOndungssenats vor. 

BRANDENBURGER VEAEIN FOR POLITISCHE BILOUNG "ROSA LUXEMBURG" E. V . (Hrsg.): Herausfor
derung Fachhochschulen. Protokoll elnes hochschu/pol/tischen Seminars 
(Brandenburgische wissenschaftspolitische Hefte H . 1/94). Potsdam 1994. 42 S. 
Kostenlos bei: Brandenburger Verein fur politische Blldung "Rosa Luxemburg" e .V ., 
Gregor-Mendel-Str. 3, 14469 Potsdam. 
Mil Beitragen u.a. von Torsten Bultmann, Siegfried Kiel, Hubert Laitko, Hans-Jurgen Schulz. 

BRANDENBURGER VEAEIN FOR pouTIscHE BtLDUNG "RosA LuxEMBURG" E.V . (Hrsg.): Novellle
rung von Hochschulgesetzen? Vorschlage aus der 1/nken Ecke von Berlin 
und Brandenburg (Brandenburgische wissenschaftspolitische Hefte H. 2/94). Pots
dam 1994. 146 S . Kostenlos bei: Brandenburger Verein fur politlsche Bildung "Rosa 
Luxemburg" e.V., Gregor-Mendel-Sir. 3, 14469 Potsdam. 
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Die BroschOre enthalt einen Beitrag von lngolf Schulz zu "Mogl ichkeiten zur Verbesserung der 
studentischen Mitbestimmung an den Hochschulen des Landes Brandenburg" sowle Beitrage der 
PDS-Fraklion des Berliner Abgeordnetenhauses zu einem neuen Berliner Hochschulgesetz inklu
sive elnes eigenen Gesetzesvorschlages, der synoplisch mit dam geltenden Berl HG veroffentllcht 
wird. 

ScHuLZ, INGOLF: Mog/lchkelten zur Verbesserung der studentischen Mltbestim
mung an den Hochschulen des Landes Brandenburg (Brandenburgische w is
senschaftspolitische Hefte Sonderheft 1 ). Hrsg. vom Brandenburgischen Verein fur 
politische Bildung "Rosa Luxemburg" e .V. Potsdam 1994. 9 S. Kostenlos bei: B ran
denburger Verein .. . , Gregor-Mendel-Sir. 3, 14469 Potsdam. 
Sonderdruck des glelchnamigen Artikels aus Heft 2/94 der Schriftenrelhe. 

BRANDENBURGER VEAEIN FOR POLITISCHE Bl LOUNG "ROSA LUXEMBURG" E. V. (Hrsg.): Gelungenes 
und Problematisches. Eine kleine Bilanz brandenburgischer Wissenschafts
polltlk (Brandenburgische wissenschaftspolitische Hefte H . 3/94). Potsdam 1994. 66 
S. Kostenlos bel: Brandenburger Verein fur politische B lldung "Rosa Luxemburg" e.V ., 
Gregor-Mendel-Str. 3, 14469 Potsdam. 
Mil Beltragen u.a. von LotharBisky/Andreas Trunschke, Hinrich Enderlein, Rolf Mitzner, Uta Sandig, 
Stephan Telschow, Hans N. Weiler. Im Anhang Antworten der Landesregierung au! parlamentari
sche Anfragen zum Thema. 

MINISTERIUM FOR WtSSENSCHAFT, FOASCHUNG UNO KULTIJA DES LANDES BRANDENBURG (Hrsg.): 
Fachhochsc~ulen Im Land Brandenburg. Potsdam 1994. 64 S. Kostenlos bei: 
MWFK, Ref. Offentlichkeitsarbeit, Friedrich-Ebert-Str. 4, 14467 Potsdam. 
Abgestimmt auf die lnformationsbedOrfnisse von Schulern, warden die brandenburgischen Fach
hochschulen vorgestellt. Zusammen mit der BroschOre 1st ein Videofilm Ober die brandenburgischen 
Fachhochschulen erschlenen. Dieser konne in Zusammenhang milder Broschure und weiterem 
lnformationsmaterial ("Media-Pake!") zur Gestaltung elner Unlerrichtseinheit dlenen. Auch das 
gesamte Paket kann unter oblger Anschrifl angefordert warden. 

HuMBOLDT-UNIVEASITATzu BERLIN, 0IE PRAs10ENTIN (Hrsg.): Lelstungsangebot Forschung. 
7 Hefte: FB Mathematik. 42 S . FB Pharmazie. 24 S. FB Psycho/ogle. 28 S. FB 
Physik. 54 S. FB Wlrtschaftswlssenschaften. 34 S. FB Chemie. 24 s. FB 
lnformatlk. 30 S . Berlin 1993. Kostenlos bei: Humboldt-Universitat, Ref. Offentlich
keitsarbeit, Linter den Linden 6 , 10099 Berlin. 
Vorgestellt warden jewells Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte sowie Lelstungsangebote. 
Zweisprachig englisch-deutsch. Jeweils mit Personenregister. 

HAEBEALE, ERWIN J.: Berlin und die Internationale Sexualwissenschaft. Magnus
Hirschfeld-Kol/oqulum. Elnfiihrungsvortrag. 14. Mai 1993. Berlin 1993. 31 S. 
Kostenlos bei: Humboldt-Universitat, Ref. 6ttentlichkeitsarbeil, Unter den Linden 6, 
10099 Berlin. 
Vordem Hintergrund der Debatlen um die NeubegrOndung des alten Magnus-Hirschfeld-lnslituts an 
der Humboldt-Universitat wurde das Magnus-Hirschfeld-Kolloquium inauguriert. Haeberle sprach 
u.a. Ober "Die kunftlge Rolle eines Berliner lnslituts". 

SENATSVEAWALTUNG FOR WISSENSCHAFT UNO FoRSCHUNG (Hrsg.): Forschungsbericht 1994. 
Stand und Perspektiven der offentlich finanzierten Forschung in Berlin. Berlin 
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1994. 160 S. Kostenlos bei: Senatsverwaltung fur Wissenschaft und Forschung, Ref. 
Offentlichkeitsarbeit, Bredtschneiderstr. 5, 14057 Berlin. 
Oarstellungen zur Hochschul- und auBerhochschullscher Forschung, zur Bertln-Brandenburgl
schen Akademle der Wissenschaften, zu Elnrichtungen zur Pflege der Wissenschaftsbezlehungen, 
zur lnfrastrukturfOrdle Wissenschaft, Oberlegungen zurProfilierung der Berliner Forschungsland
schaft, zur Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft, zu lnstrumenten der Forderung, 
Forschung Im europalschen Rahmen, zum Forschungsbudget sowle im An hang Obersichtsdarstel
lungen. 

ERNsr-MoR1TZ-ARNor-UN1VERs1rAT GREIFSWALD, DER AEKTOR (H rsg.): Felerllche Grilndung 
des Inst/tuts fiir Nledertemperatur-Plasmaphysik e. V. an der Ernst-Mor/tz
Arndt-Universltat, 15. Oktober 1993 (Greifswalder Universitatsreden N.F. H. 70). 
Greifswald 1993. 37 S. Kostenlos bei: EMAU Greifswald, Pressestelle, Domstr. 11 , 
17489 Greifswald. 
Das Heft enlhiill die Ansprachen von Reklor, OberbOrgermeisler, Bundesminlsler fur Forschung und 
Technologie und Staatssekretar Im Kultusministerium sowie die Festrede des lnstltulsdlrektors 
Johannes P. F. Conrad, die aus AnlaB der GrOndung des ersten An-lnstltuts der Grelfswalder 
Universitat. 

BuNoEsMINISTERIUM FOR WtRTSCHAFT (Hrsg.): Forschung, Entwlcklung und Innovation 
In der ostdeutschen Wlrtschaft. Eln Wegweiser zu offentllchen Beratungshll
fen und finanzle/ler Unterstiitzung. Stand: Januar 1993 (BMWi-Dokumentation 
Bd. 328). o.O. (Bonn) o.J . (1993). 149 S. Kostenlos bei: BMWi, Auf3enstelle Berlin, 
Unter den Linden 44-60, 10117 Berlin. 
Handbuch mil Obersichtlichen Erliiulerungen und Kontaktadressen. 

TEcHNOLOGIE-VERMITTLUNGs-AaENTUR BERLIN: Lelstungsangebot Innovative, Unter
nehmen - Neue Bundesliinder. Berlin 1993. 398 S. Im Auftrag des Bundesministe
riums fur Wirtschaft. Kostenlos bei: Technologie-Vermlttlungs-Agentur Berlin e.V ., 
Kleiststr. 23-26, 10787 Berlin. 
Katalog mil 180 Leistungsangeboten von Forschungs-GmbHs bzw. FuE-Abtellungen In ostdeut
schen Unternehmen. 

GESELLSCHAFT FOR WtATSCHAFTSFORDERUNG UNO MARKTPLANUNG MsH GEWIPLAN (Hrsg.): 
lnnovationskatalog '94. Forschung - Entw/cklung - Markt. Ergebnlsse aus der 
Forderungsma0nahme "Forderung des Aufbaus elner marktvorbreltenden 
lndustrleforschung und des wlrtschaftllchen Strukturwandels". Im Auftrag des 
Bundesministeriums tor Wirtschaft, Auf3enstelle Berlin. Berlin o.J. (1994). 374 S. 
Kostenlos bei: BMWi, AuBenstelle Berlin, Unter den Linden 44-60, 10117 Berlin. 
Der Band prasentiert 175 FuE-Projekte als Auswahl aus geforderten innovativen Unternehmen, 
Dlenstleistungselnrichlungen und industrlenahen Forschungsinstituten in Ostdeutschland. Mlt 
Firman-, Schlagwort- und Zuordnungsreglster. 

PROJEKTGRUPPE HocHSCHULFORSCHUNG BERLIN-KAALSHORST (Hrsg.): lnformstlonsblstt. 
Arbeitsschwerpunkte und Ergebn/sse. Berlin 1994. 25 S. Kostenlos bei: Projekt
gruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst, Arlstotelessteig 4, 10318 Berlin. 
Die BroschOre stellt die Projektgruppe vor, verzeichnet die von lhren Mltgliedern seit 1990 
erarbeitelen Studien und enlhalt eine Blbliographle der von den Mitgliedern veroffentllchten 
Beitragen. 
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L1scHKA, IRENe: Studlenabsichten van Schiilern in 9. und 11. Klassen an Gymna
slen der neuen Bundesliinder (Projektberichte 1/1994). Hrsg. von der Projektgrup
pe Berlin-Karlshorst. Berlin 1994. 107 S. Kostenlos bei: Projektgruppe Hochschulfor
schung Berlin-Karlshorst, Aristotelessteig 4, 10318 Berlin. 
Die Studle analysiert die Studienabsichten der kommenden Studienberechtigtenjahrgiinge, ver
sucht, durch GegenOberstellungen der belden Befragungen und durch den Verglelch zu Ergebnis
sen von Ablturientenbefragungen sich abzelchnende Veranderungen und Entwlcklungen zu analy
sleren s~wie_ un~er BerOcksichtigung des blsherlgen Hochschulzugangs in Ostdeutschland Folge
rungen fur kunft19e Entw,cklungen abzuleiten. 

LAsr, BARBEt/ SCHAEFER, HANS-DIETER: Die Wissenschaftsbeziehungen der Hoch
schu/en in den neuen Bundeslandern mit Mittel-/Osteuropa im Zeltraum 1989 
bis 1993. Zwischenberlcht (Projektberichte 2/1994). Hrsg. von der Projektgruppe 
Hochschulforschung Berlin-Karlshorst. Berlin 1994. 254 S. Kostenlos bei: Projekt
gruppe Hochschulforschung Berlin-Karlshorst, Aristotelessteig 4, 10318 Berlin. 
Diezentrale Fragestellung der Untersuchung isl auf Veranderungen In Urnfang, Struktur und lnhalt 
der lradltionellen Zusammenarbelt mit osteuropalschen Partnmerhochschulen gerlchtet. Im Mittel
punkt stehen die Hochschulkooperatlon, der Wissenschaftleraustausch sowie das Auslands- und 
Auslanderstudium. Gefahren, die in diesem Bereich der ostdeutsche Hochschulumbau mil sich 
brachia, warden thematlsiert. 

Osr-WEsr-W1ssENSCHAFTSZENTRUM DER UNtVERSITAT GHS KASSEL (Hrsg.): lnformationen 
zur Forderung von Wissenschaft und Forschung zwischen Ost und West. 
Kassel 1993. 55 S. DM 5,-. Bezug Ober: Ost-West-Wissenschaftszentrum der Univer
sitat GHS Kassel, INCON-Gebaude, Hollandische Sir. 36-38, 34109 Kassel. 
Zusammenstellung der Moglichkeiten der Forderung von Wlssenschaflskooperationen mil osteuro
palschen Partnern mil Angaben zu Kontaktadressen, Personen, Telefonnummern, jeweils elnbezo
gene Lander, Antragsmodalltaten. 

r Torsten Bultmann: 
Zwischen Hum

boldt und Stand
ort Deutschland 

Die Hochschulpoli
tik am Wendepunkt 
(Forum Wissenschaft 

Studien Bd. 25) 
ISBN 3-924684-46-4 

BdWi-Verlag, Mar
burg 1993. 120 S. 

DM 24,80. 

Uber den Buchhandel 
oder direkt beim 

Verlag: BdWi-Verlag, 
PF 543, 35017 

Marburg, Tel. 06421 / 
"- 2 13 95, Fax 2 46 54 
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Der Autor betragt in dieser politischen Streitschrift die°" 
vorliegenden Hochschulkonzepte von Regierungen 
und tohrenden Wissenschaftsverbanden auf ihre 
inneren WidersprOche und tragenden Grundannah
men: Welches Leitbild kOnftiger Hochschulen verbirgt 
sich dahinter? Welche spezifischen Sonderinteressen 
und Traditlonen kommen darin zum Ausdruck? Wie 
wird das Verhaltnis von Hochschule und Gesellschaft 
gesehen? Welches BIid von Studierenden kursiert in 
den Chefetagen des wissenschaftspolitischen 
Establishments? 
Im Rahman der systematischen Kritik der herrschen
den Hochschulpolitik wird aufgezeigt, was jenseits 
des populistischen Geredes von Bummelstudenten 
und laulen Professoren pragend tor die Systemkrise 
und lnnovationsunfahigkeit der Hochschullandschaft 
isl. Im zweiten Tail der Arbeit warden Orientlerungs
punkte einer alternativen, demokratischen und tor 
verschiedene gesellschaftliche Optionen offenen 
Hochschulreform skizziert. 
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Kopiervorlage: 
Bestellung 

lch bestelle: 
1. eln kostenloses Probeexemplar zum Kennenlern'ln 
2. unten angekreuzte Hefte zum Heftpreis von OM 5,- (1.+2. Jg.) bzw. OM 9,50 (ab 3. 

Jg.) zzgl. VersandgebOhr 
3 ....... mal hochschule ost im Jahresabonnement 

(6 Helle incl. lnlandversand) OM 65, -
4 ....... mal hochschule ost im Privatabonnentlnnen-Abo 

(incl. lnlandversand) OM 37,-
5 ...... mal hochschu/e ost im Abonnement !Or Nichtverdienende 

(incl. lnlandversand) OM 25,-
(BegrOndung der Anspruchsberechtigung bitte unterstreichen: 
Studierende/r - Erwerbslose/r - Vorruhestandler/in -
Pensionar/in - Sonsliges: ................................................... ) 

Die Bezahlung erfolgt nach Rechnungslegung mil dem ersten Heft. 
Habe ich mlch !Or 3., 4 . oder 5, entschieden, so erklare ich mich damit einverstanden, 
daB sich mein Abonnement jeweils um ein Jahr verlangert, wenn lch es nicht bis vier 
Wochen (Poststempel) vor Ablauf der Bestellfrlst kOndige. 

Name 

Adresse 

Datum Unterschrifl 

Es isl mir bekannt, daB meine Bestellung erst wirksam wird, wenn ich sie gegenOber 
dem Anbleter nicht innerhalb von zehn Tagen (Poststempel) widerrufe. 

2. Unterschrift 

Bitte einsenden an: Arbeitskreis Hochschulpolitische Offenllichkeit, StuRa Uni Leipzig, 
PSF 920, 04 009 Leipzig 

Koplervorlage fur Nachbestellungen: 

0kt. 91: Schwerpunkte: Die ostdeutschen Hochschulgesetze • Lage der Sozialwis
senschaften in (Ost-) Deutschland. Autorlnnen: A. Will , B. Okun/H. Poldrack, M. 
Mlddell, W. Nltsch u ,a, 
Nov. 91: Schwerpunkte: Die Erneuerung und ihre Kriterlen • DDR-Wlssenschafts
geschichte, Autorlnnen: G. Nolte, L. Klinzlng, K. Nowak u.a. 
Dez. 91: Hochschulstruktur in Sachsen. Rundtlschgespriich mit A. Forster, M. Rosier, 
H. Hackel, E. Noack, G. Wartenberg, S. Frohlich, P. Porsch, W. Kriesel, W. Berg, W. 
Naumann, M. Gibas, 
Dez. 91 (special): Heinrich Fink und der Umgang mil unserer Vergangenhelt . 
Dokumentation. 
1/92: Schwerpunkte: Anhorung des Bundestagsausschusses Blldung und Wlssen
schaft: Perspektiven der Hochschulentwicklung • Ostdeulsche Geschichtswissen-

0 
0 
0 

8 

schalt zwischen Gestern und Morgen. Tell 1. Autorlnnen: F. Klein, W. KOttler, A. 
Thom, P. Pasternack u.a. 
2/92: Schwerpunkte: Ostdeutsche Geschichtswissenschaft zwischen Gestern und 
Morgen. Tell 2 • Jurgen Teller Honorarprofessor • Fortsetzung zum "Fall Fink". 
Autorlnnen: F. Klein, W. Ernst, M. Middell , J. Teller, E. Uhl, F, Gei131er, 1.-S. 
Kowalczuk u.a. 
3/92: Hochschulrahmenrecht nach der deutschen Neuverelnlgung. Elne Anhorung 
mil G. Paselt, H. Schramm, D. Keller, D. Odendahl, T. Bultmann, L. Klinzing, HJ. Otto, 
M, Tolksdorf, H. J. Block, J. Lange. 
4/92: Schwerpunkte: Ehrenpromotlon Hans Mayer In Leipzig • HAG - Genesis Im 
Westen und Wlrkung Im Osten. Autorlnnen: G, Lerchner/K. Pezold/H. Richter, H. 
Mayer, H.-U. Felge, A. v. Thadden, W. Nltsch, T. Bultmann, L. Kllnzing u.a. 
5/92: Schwerpunkte: Kirchliche Hochschulen zwischen Nische und Fusion • BdWi
FrOhjahrsakademle: Kritlsche Geistes- und Sozialwissenschaften nach dem Ende des 
Sozialismus • Wissenschaft Ost 1989/90 Tell 1. Autorlnnen: Chr. Kahler, A. Mau, 
M. Onnasch, B. Okun/H, Poldrack, P. Pasternack, Chr. Dahme/H. Halberlandt u.a. 
6/92: Schwerpunkte: Europiiische Universitat Erfurt • Wissenschaft Ost 1989/90 
Tell 2 . Autorlnnen: H. J . Meyer u.a. 
7/92: Schwerpunkte: Fortsetzung: Ostdeutsche Geschichtswlssenschaften • Wis
senschaft Ost 1989/90 Tell 3. Autorlnnen: V. Didczunelt, M. Gibas, M. Middell, H. 
Klinkmann u.a. 
8/92: Schwerpunkt: Wissenschafl Ost 1989/90 Tell 4: Die Studierenden.Autorlnnen: 
Chr. FOiier, U. Starke, P. Pasternack, M. DOrkop u.a. 
9/92: Schwerpunkte: Streitsache Latinum • Wissenschaft Ost 1989/90 5 . Autorln
nen: R. KoBllng, H. Klenner, H. Werner u.a. 
10/92: Schwerpunkte: Drei Jahre Wissenschaftsumbau in Berlin-Ost • Wissen
schaft Ost 1989/90 Tell 6. Autorlnnen: M. Hoppner/R. KOrschner/K. Arias, G. Nolte 
u.a. 
11/92: Schwerpunkt: 2. DeutschlandkongreB habilltierter Wissenschaftler. Autorln
nen: D. Dohnke/Chr. Glzewskl, K.-H. Heinemann, B. Okun, G. Maibaum u.a. 
12/92: Schwerpunkt: Frauen in der Ostwlssenschaft. Autorlnnen: K. Reiche, B. 
BOtow, F. de Haas, A. Franzke, U. Dietrich, E. Mehner!, G. Jiihnert, H.-U. Erichsen 
u.a. 
1/93: Schwerpunkte: Tagungs des SPD-Wissenschaftsforums • Sachslsche 
Hochschulerneuerung aus Opposilionsperspeklive.Aulor/nnen: E. Richter, A. Schnel
der, C. Weiss, A. Forster, P. Porsch u.a. 
2/93: Schwerpunkl: Ostdeutsche Studentengemelnden - Geschichte und Funklions
wandei. Autorlnnen: K.-0. Kaiser, A. Hoff, P. Straube, E. Tiefensee, H.-U. Erichsen, 
G, Aulerich/K. Dobbellng u.a. 
3/93: Schwerpunkte: Hochschulen und MIS - der Umgang mil einem unbequemen 
Erbe • Vorschlage zur Hochschulreform • Wissenschaft Ost 1989/90 Tell 7. 
Autor/nnen: A. Sasse/M. Obststuck, K. Taut, U. Schneckener, H.-H. Emons u.a. 
4/93: Schwerpunkte: Methodologlsche Wende? • Institution Hochschule und 
Landeshochschulrecht • Verbande (-Schlcksale) im Osten Tell 1. Autorlnnen: H.J. 
Sandkuhler, J. JOnger, B. Brentjes, H. J. Meyer, E. Hodl, H. Elsenhans ua.a 
5/93: Schwerpunkte: Ostdeutsche Entwicklungsliinderforschung in der DOR und 
danach • Wlssenschaft Ost 1989/90 Tell 8 • Verbiinde(-Schicksale) Im Osten Tell 
2, Institution Hochschule und Landeshochschulrecht Teil 2. Autorlnnen: G. Barthel, 
M. Robbe, H.D. Winter, 0 . Wahl, Chr. Pommerening, G. Eisel!, 1.-S. Kowalczuk, M. 
Daxner u.a. 
Jun I 93 (special): Positlonen zum Sachslschen Hochschulgesetz. Autorlnnen: H. J. 
Meyer, G. Wartenberg/M. Middell, GEW-Unl-Gruppe Leipzig, S. Brentjes. 
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6/93: Schwerpunkt: Aspekte der Personalstruktur-Neugestaltung in der otsdeutschen 
Wlssenschaft. Autorlnnen: J. Hentschke, S. Gabeleln, A. Franzke, W.-H. Kraut, J . 
Kuczynski, H. J. Meyer, K. Klinzing u.a. 
7/93: Schwerpunkte: Die ostdeutschen Archive • Verbiinde(-Schicksale) Im Osten 
Tell 3. Autorlnnen: U. Geyer, V. Kahl, I. Pardon, Hg. Meyer, P. Pasternack, 1.-S. 
Kowalczuk u.a. 
8/93: Schwerpunkte: Forschung und Technologle in Osteuropa - ausgewahlte 
Landerbelsplele • Sozlal- und Gelsteswissenschaften Ost: Zwischenbllanzen des 
Umbaus Tell 1. Autorlnnen: S. Thede, G. Egner, H. Holfeld, W. Schluchter, P. 
Stekeler-Welthofer u.a. 
9/93: Schwerpunkte: Sozlal- und Gelsteswissenschaften Ost: Zwlschenbilanzen des 
Umbaus Tell 2 • Aktivitiiten polltischer 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 bllanzleren • Institution Hochschule und 
Landeshochschulrecht. Autorlnnen: D. Jorke, M.H. Olbertz/ J. RIBe, H.-D. Klein, M. 
Jiihne, Th. de Maizlere, H.-J. Schulz, B. Rabehl u.a. 
11-12/93: Schwerpunkt: Polltische K0ndigungen In der ostdeutschen Hochschulmedl
zin • eine Debatte. Autorlnnen:J. & E. Seidel, W. Beck, T. Seyfarth, I. Rapoport, W. 
Fach, K. Kllnzlng, E. BadsHibner, 1.-S. Kowalczuk u.a. 
1/94: Schwerpunkte: Gleichstellungsmanagement Ost • Bundestagsdebatte: lndu
strieforschung In den neuen Bundeslandern.Autor/nnen:K. Reiche, G. Landgraf, H.J. 
Meyer, D. Keller, W.-P. Kroger, M. Catenhusen, Th. Nele, S. Kiel u.a. 
2/94: Schwerpunkte: Habllitiertentagung in Leipzig • Streltfall Multiple Choice. 
Autor/nnen: W. H. Hauthal/Chr. Gizewskl, W. Meske, H. Jahn u.a. 
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