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1. Einleituno

Angektindigt wurde die neue Hochschulreform bereits auf dem Vl. Parteitag

der SED. Mit dem " G€setz tiber das einheitliche sozialistische Bildungs-

system " vom 25.02.1965 begannen die Vorbereitungen zur Durchf[ihrung

der Hochschulrefonn an derTechnische Hochschule " Ofto von Guericke "

Magdeburg.

Da sich der Zeitraum der Hochschulrefomr von 1965 bis 1968 erstreckte,

wfihlte die Autorin in ihrcr Themenstellung das Jahr " 1968 ". Es war das

Jahr, in dem die 1. Etappe der Hochschulreform an der Technische Hoch-

schule Magdeburg abgeschlossen wurde.

Die Arbeit zum Thema * Hochschulreform 1968 an der Technischen Hoch-

schule Otto von Guericke Magdeburg " setzt sich das Ziel, das Geschehen an

der Hochschule, eingeordnet in die tenitorialen und nationalen Entwicklung,

zu rekonstruieren. Es wird untersucht, wie die Bildungs- und

Wssenschaftspolitik der ehemaligen DDR die Entwicklung der Hochschule

beeinfluBte, welche strukturellen Verdnderungen sictr vollzogen, welche

bedeutenden Ereignisse im Hochschulleben zu vezeichnen wanen.

Es weden folgende Entwicklungsphasen verfolgt:

- Die Vorbereitung der Hochschulreform in den Jahren 1%411965 bis 1966;

- Die Durchftihrung der Hochschulrcform in den Jahren 1967 bis 1S8.
ln diesem weden differenziert dargestellt:

- Einfluf3nahme der Gesellschaftlichen Oryanisationen auf die Hochscfrul-

reform an der THM,

- der Leitungsaufbau und Sektionsbildung,

- die Eruiehung, Ausbildung, Weiterbildung und

- die Forschungsarbeit an der THM im Zuge der Hochschulreform,

- Die Weiterf0hrung der Hochschulreform an der THM.

Diese Schwerpunkte sollen sowohl in ihrer inneren Entwicklung als auch in

ihrer gegenseitigen Durchdringung dargestellt werden. Unter Beachtung der

\Mssenscftaftlichkeit der Aussagen setzt sich die Autorin das Ziel, durch eine

abwechslungsreiche Gestaltung derArbeit und einen ansprechenden Stil das

lnteresse des potentiellen Lesers an der Hochschulgescfrichte zu wecken.

Das Thema derArbeit konespondiert mit derAufgabe des Universitfits-

archivs, in den folgenden Jahren einen umfangreichen Beitrag zur Univer-

sitfitsgeschichtsschreibung zu leisten.
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Die zeitliche Begrenzung derArbeit ergibt sich aus bedeutenden Ein-

schnitten der Hochschulentwicklung. Den Auftakt bildet der Beginn des

neuen Studienjahres 1964 /65 ( Gesetz iiber das einheitliche sozialistische

Bildungssystem vom 25.02.1965 und die Prinzipien zur weiteren Entwicklung

der Lehre und Forschung an den Hochschulen der DDR vom Oktober

1966 ). Der Endpunkt wird im Sommer 1968 ( Akademischer Festakt der THM

- Bestfitigung der neuen Struktur der THM, der neuen Ausbildungsformen

und -inhalte durch den Ministerfiir Hoch- und Fachschulwesen der DDR -

Absctrlu8 der 1. Etappe der Hochschulrefonn an derTHM ) gesetzt.

Anfang und Endpunkt werden absichtlich nicht mit konkreten Daten

verbunden, um die Entwicklungsprozesse, die meist Studienjahresweise

wirkten, nicht abrupt beginnen bar. enden zu lassen.

lm Archiv der Oftovon-Guerick+Universit6t Magdeburg liegen schon diverce

Arbeiten von Diplomingenieuren der Hochschule, die in vorbereitung von

Promotionen angefertigrt wurden und die den geschichtlictren Werdegang der

Einrichtung im genannten Zeitraum beschreiben, vor. Die heute im Univer-

sitiitsarchiv aufuewahfien Quellen wurden dabei nur in begrenztem MaBe

ausgewertet, da sie z.T. noch nicht aufbereitet waren, aber auch die Zeit der
Autoren nicfrt ausreichte, alles scaon vorhandene zu sichten. Da die Diplom-

ingenieure auBerdem in der historischen Forschung unerfahren waren,

blieben viele geschichtliche Zusammenhinge unberucksichtigt, manches

wicfttige Ereignis wurde nur enuihnt. Einige dieser Arbeiten tragen lediglich

den Charakter einer Chronik. Ungeachtet dieser Kritik bieten die Arbeiten

interessante Denkansitze frir die Universitfltsgescfrichtsschreibung.

AnldBlich verschiedenster Jahrestage des Bestehens der Otto-von-Guerick+

Universitf,t wurden geschichtliche Abrisse, Biographien und Abrisse iiber die

Entwicklung einzelner Fachrichtungen verfaBt, die gleichfalls in die Bearbei-

tung einbezogen wurden.

Das Archiv der universit6t Magdeburg bewahrt in seinem A-Bestand, der den

Zeitraum 1953 bis 1968 umfaBt, umfangreiches Quellenmaterial ftir das zu

bearbeitende Thema auf. Es handelt sich dabei um SiEungsprotokolle, um

Rechenschafts- und lnfiormationsberichte, um Analysen und Statistiken der

obersten und anderen Leitungsorgane der Technischen Hochschule, des-

weiteren um Schriftverkehr mit Ministerien, Behorden sowie lndustriebe-

trieben Magdeburgs und vieles andere mehr.

Das Universitf,tsarchiv verfugt auBerdem iiber einen l0ckenlosen Bestand der

Hochschulzeitung, der bisher ebenfalls nur unzureichend ausgewertet wurde.
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, in drei Kapitel, einen

Ausblick in zusammenfassende Bemerkungen und einem Anhang.

Letzterer enthilt das Abbildungvezeichnis, das Quellen- und Literatur-

vezeichnis und diverse Anlagen.

Anmerkungen zu bestimmten Worten barv. Wortgruppen und Zitatnach-

weisen wurden auf der entsprechenden Seite als FuBnoten eingef0gt. Dieses

erm6glicht ein tiberschaubareres Gesamtbild der Arbeit.

lm 3. Kapitel - Weiterfiihrung der Hochschulreform an der THM - gibt die

Autorin eine kuze Einsch6Eung Uber das Eneichte in der 1. Etappe der

Hochschulreform, einige Ergebnisse aus den Diskussionen an der THM zum

BescttluBentwurf zur Weiterf0hrung der Hochschulreform und die nf,chsten

Aufgaben zur Durchf0hrung der 2. Etappe der Hochschulrefonn an der THM

werden hier kuz umrissen.

Es beginnt mit dem Herbstsemester 1W 11965 und ftihrt bis Sommer 1968.

Es untersucht das Hochschulgeschehen vom Herbst 1964 bis Ende des

Studienjahres 1967 / 1968 ( Festakt 1908 ) unter besonderer BerUck-

sichtigung der Ausurirkungen der Umgestaltungen im Bildungswesen der

ehemaligen DDR / Hochschulreform auf die Technische Hochschule " Otto

von Guericke " Magdeburg.Zu vermerken wfrre noch, daB die Geschichte der

Technische Hochschule Magdeburg zu dieserZeit vom Sozialismus gepr6gt

war, und damit die Bildungspolitik der SED die Entwicklungen an der

Technische Hochschule Magdeburg bestimmte.

ln der den Abschnitten folgenden Zusammenfassung weden die Ergebnisse

der Arbeit fixiert und Hinweise zu offenen Problemen und weiterftihrenden

Fragestellungen gegeben.
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3.. KurzgrAb4B der Eptwickluno der,Technische+ Hophschule " Otto

von Gu.erick? " Fls 1965

Heute ein altegfiches Bild - Studenten auf dem Weg zu H6rsdlen und

Seminaren. Magdeburg, die Stadt am Elbestrom, im Hezen des l-andes

Sachsen-Anhalt gelegen, ist zu einem Zentrum derwissenschaftlichen Lehre

und Forschung garorden.

lmpulse f0r die Enichtung einer Hochschule in Magdeburg waren schon 1948

vofianden. Der Rat der Stadt Magdeburg beschloB am 23.03.1948 in einer

Ratssitzung, bei der damaligen Landesregierung in Halle einen Antrag zur

Enichtung einer Technischen Hochschule in Magdeburg einzureichen. Der

Rat konnte darauf hinweisen, daB hier in Magdeburg alle Bedingungen f0r

die E6ffnung einer Hoctrschule vorhanden seien. F0r die wahl Magdeburgs

wrirde sowohlseine bedeutende Maschinenindustrie, als aucfr die

Chemische GroB" und Kleinindustrie und die Berg- und H0ttenwerke in der

ndheren Umgebung sprechen, die wertvolles Anschauungsmaterial und

Anregungen bieten k6nnten.

lmmefiin dauerte es bis zur Grundung einer Hochschule in Magdeburg noch

frinf Jahre und die stdndige Enrueiterung und vergrdBerung der wirtschaft

und lndustrie in der DDR lieB den EinsaE von Fachkrfrften mit Hochschut-

bildung immer dringender werden. Das wichtigste lnstrument zur sicherung

des Massenbedarfs an Akademikem war die Enichtung einer FUlle von

Spezialhocfrschulen, die aryischen 1953 und 1954 ins Leben gerufen

wurden.l Zu diesen spezialhochschulen zdhlte auch die heutige otto-von-

Guericke-Universitdt Magdeburg, die 1953 unter der Bezeidtnung

" Hochschule fur Schwermaschinenbau Magdeburg " gegnindetwurde.

Die Hochschule wurde aufgebaut auf den Traditionen der damaligen Fach-

schule f0r Schwemaschinenbau, die am 01.11.'1871als Maschinenbau-

schule gegrtndet wurde.

Am 03.03.1954 fand im Maxim-Gorki-Theater die feierliche Er6ffnungs-

veranstaltung statt. " Mit schaffung der Hochschule u, erkldrte damals ihr

erster Leiter Prof.Dr. Schrader' , " ,ird ein alter Wunsch der Magdeburger

erftillt " - ein geistiges Zentrum der technischen wissenschaften war in der

Stadt Otto von Guerickes am entstehen.

' Richert, Emst Sozialistische Universitat. Die Hochschulpolitik d€r SED. B€rlin 1967.
'Erst am 06.09-1955 wurde Prof. Dr. Schad€r anlaBlich der knmatikulationsfeier fttr das neue

Studienjahr offiziell in das Amt des Rektors der Hochschule eingeffrhrt.
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532 Studenten immatikulierte die Flocftscttule 1953. lm Jahre 1965

studierten bereits 3503 Studenten an der Hochschule.lAQ9!$!glg7.l

AbbiUuno 1: Sludiercnde an &r Hochschule

rUrcttciu. IFernetud.

Damals standen nur 27 Lehrkr6fte einschlieBlich Assistenten zur Verf0gung.

Es war die Aufgabe des Ministeriums ftir Schwermaschinenbau, aus den

Betrieben und Konstruktionsb0ros des Ministeriums die besten KrHfte f0r die

Tiitigkeit als Lehrer an den neugegrtindeten Hochschulen zu gewinnen.

AuBer in Magdeburg kam es nocft zu Hochscftulgr0ndungen in Karl-Max-

Stadt ( heutige Chemnitz ) und llmenau. Die ersten Verhandlungen 0ber die

Auswahl und den Einsatz von Lehrkr6ften liefen bereits vor den offiziellen

Gnindungen. Die Prcfessoren der TH Dresden haften sich bereit erkl6rt, die

neuen Hocfisctrulen in der Form zu unterst0teen, daB sie die Vorschldge f0r

eventuelle Hochschullehrertdtigkeit fachlich beurteilen. Als Prof.Dr. Scht:ader

mit dem Aufbau der Hoctrschule in Magdeburg beauftragt wurde, hielt dieser

gleichzeitig Umschau nach geeigneten Lehrtrf,ften.

Am 15.10.1953 richtete Prof.Dr. Schraderein Schreiben an das Ministedum

ftir Schwermaschinenbau 0ber den Bedarf an Professoren und Dozenten.

Darin hieB es:

'Ab 01.03.1954 werden zusdElicfi folgende Stellen benOtigt fiir Mathematik

ein Prcfessor mit Lehrstuhl; f0r Physik ein Professor mit vollem Lehrstuhl; f0r

mechanische Technologie ein Professor mit vollem Lehrstuhl; ftir Chemie ein

Professor mit Lehrstuhl; fUr Projektierungslehre und Kinematik einen

Dozenten.
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Ab 01.07.1954 werden ben$tigt fUr Mechanik und Festigkeitslehre ein

Professor mit Lehrstuhl und f0r Werkstoffkunde ein PrOfessor mit vollem

Lehrctuhl. " 
3

Zu den namhaften Wissenschaftlem, die damals an die Hochschule berufen

wurden, zihlten u.a.:

Prof.Dr.sc.nat. Emst-Joachim GieBmann: Er nahm 1951 eine Titigkeit im

Ministerium fur Scfrwermaschinenbau auf, und ab 1952 bereitete er sich am

Physikalischen lnstitut der Pidagogischen Hochschule Potsdam in einer

Habilitationsaspirantur auf eine T6tigkeit als Hochschullehrcr vor. An der

P6dagogischen Hoc{rschule Potsdam wurde er 1953 zum Wahmehmungs-

dozenten emannt und mit der Funktion des Prcrektors ffir Studienange-

legenheiten betraut. An die Hochschule in Magdeburg wurde er zum

Professor mit vollem Lehrauftrag berufen und ubemahm die Funktion des

Dekans der Fakultdt frir Mathematik, Natunrissenschaften und technische

Grundwissenschaften. 1956 wurde er zum 2. Rektor der Hochschule

gewdhlt.

Prof.Dr.-lng. Friedrich Kurth: Er kam von der Ingenieurschule RoBwein. Sein

Fachgebiet war der Stahlbau - da dieses Fachgebiet aber erst in ai,ei

Jahren im Lehrplan der Hochschule erschien, nahm er trotzdem seine

Tetigkeit an der Hochschule schon auf und ersetzte den fehlenden Vertreter

fur die Technische Mechanik.

Prof.Dr.-lng. Hans Neese: Anerkannt war er als erfahrener SchweiBexperte.

Vorder Berufung an die Hoctrschule in Magdeburg war Prof. Neese im VEB

Schwermaschinenbau Kirowwerk in Leipzig titig, dort f0hrte er das auto-

matische Schwei8verfahren ein. An der Hochschule wurde er zum

Professor mit vollem Lehrauftrag berufen und ribemahm die Funktion des

lnstitutsdirektors f0r SchweiBtechnik.

Prof.Dr.phil. Emst Schiebold: Erwar einer der profiliertesten \Mssenschaftler

auf den Gebieten der Kristallographie, der Metallphysik und derWerkstoff-

pnifung. Tdtig war Prof. Schiebold vor der Berufung an die Hochschule im

Amt ffir Material- und Warenprtifung Berlin. An die Hochschule wurde er

zum Professor mit Lehrstuhl berufen und zum Direktor des lnstituts ftir

Werkstoffl<unde und -prtifung emannt.

3 UA Lnfl): A 100 - Selretariat des Rektors: Auswahl und EinsaE von Iehrlrriften und Gewinmrng
vonAssistenten ftir den Hochschulbetrieb, 1953 ' 1957.
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Prof.Dr.-lng. Hans Schrader: Er hatte als Mitarbeiter des Ministeriums f0r

Sclnrvermaschinenbau schon an der Vorplanung f0r den Aufbau einer

Spezialhochschule f0r Schwermaschinenbau in Magdeburg teilgenommen,

und Mitte 1953 wurde Prof. Schrader als ihr ercter Leiter eingesetzt.

Prof.Dr.-lng. Emst Stumpp: Erwar in verschiedenen Betrieben Dessau's

tiitig. An die Hochschule wurde Prof. Stumpp zum Professor mit Lehrauf-

bag berufen und 1956 zum Dekan der FakultttfOr Mascftinenbau emannt.

Prof. Dipl.-lng. Wlhelm: Er war Chefkonstrukteur der DDR-Ge$iebeindustrie.

Als der mit dem Aufuau der Hochschule beauftragte erste Leiter,

Dr. Schrader, im Kreise der Chefl<onstrukteure nach geeigneten Lehr-

kr{iften Umschau hielt, erklflrte Prof. Wlhelm sich bereit, als Hocttscttul-

lehrer in Magdeburg seine Tdtigkeit aufzunehmen. Er tibemahm zundcftst

die Stelle des Dircktors des lnstituts ftir Maschinen- und Schmierungs-

elemente.

Die Vorlesungen begannen nach dem habjehrigen Vorpraktikum im Februar

1954. lm Jahre 1965 zfrhlte die THM 915 Bescfttftigte ( dazu zdhlten:

Professoren, Dozenten, Assistenten und Oberassistenten, Forschungs-

personal und sonstiges Fachpersonal, Veruvaltungs- und Betriebspersonal )

I Abbtlduno 2l

Abbildung 2: Beschflftigte an &r Hochschulq

tr Lehr- und Fomdrungopcrcond t Pcrronal tnegeeert

Als die ersten Studenten 1954 ihr Studium an der Hochscttule aufnahmen,

standen nur wenige Untenichtsrfrume zur VerfUgung. Eigene H6rc6le,

Versucfishallen, Laboratorien und anderes mehr existierten noch nicht.

lm Jahre 1965 verf0gte die THM ca. Uber 3 500 H6rsaal- und Seminar-

pt6Ee.IAbbildung3/



Abtildung 3: Hflrcaab uN Seminarpldtze qn &rHochschule

Bei der Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses an derTHM kann

folgende Bilanz gezogen welden: I Abbilduqo 4I

Abbildurn 4; Pnnptionen qn derHochschub

DerAusbau der Forschungskapazitdt und der Beziehungen zur lndustrie

warcn Bestandteil des planmiBigen Aufbaus der THM.

Die M6glicfrkeit zur Durcfrftihrung von Forschungsarbeiten an den Hoch-

sclrulinstituten war begrenzt. Der Lehrk6rper fiihrte die Forscltungst6tigkeit

neben seiner Lehrtdtigkeit durch.

Die Forschungstlitigkeit begann an der Hochscltule in den Jahren 1954 und

1955, als 6 Themen an 3 lnstituten mit einem Beitrag von 137,0 TDM

bearbeitetwurden. Es waren meistens Themen, die die Wssenscttaftler von

auBen in die Hochschule mitbrachten und diese dann fortsetzten, wie z.B.

Prof. GieBmann mit seinem Explosionszugversuch und der Vakuum-

metallografie.

lm Jahre 1956 kam es zu einer eigenstflndigen Forschungsarbeit an

6 lnstituten mit 17 Themen f0r die 360,0 TDM voqesehen waren. Schon im

darauffolgenden Jahre 1957 stieg die Zahl der an der Forcchungsarhit

beteiligften lnstitute auf 10 an, wobei 29 Themen zur Bearbeitung kamen.
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Durch die stf,ndig wachsende Anzahl der arbeitsff,higen lnstitute konnten

sich mehr lnstitute an den Forschungsproblemen beteiligen.

Die Anzahlderforschenden lnstitute stieg von 3 im Jahre 1955 auf 21

lnstitute im Jahre 1965. Die zurVerftigung stehende Summe betrug 1965

rund 750,0 TDM.

Ein Ausdruck der stdndig wachsenden Beziehungen mit der lndustrie war

1958 die Einf0hrung der Vertragsforschung 
4 

1958, als besondere Form der

Forschungstdtigkeit, an der Hochschule. Der Beginn lag bei4 lnstituten mit

5 Themen und einem Beitrag von 34,5 TDM. Dieser bescheidene Anfang

wurde schon 1959 mit I beteiligten Instituten bei 14 Themen und einer

Summe von 379,0 TDM weit 0bertroffen. ln den darauffolgenden Jahren

konnte eine sprunghafte Aufuiirtsentwicklung festgestellt werden. lm Jahre

1965 beteiligrten sich an der Vertragsforschung 22 lnstitute an 92 Themen

und einer Summe von 730,0 TDM.

Vertragliche Bindungen bestanden 1965 zu insgesamt 35 Betrieben und

lnstitutionen verschiedener lndustriezweige.

ln der Strukturentwicklung der Hochschule hatte es in den Jahren seit ihrer

Grundung eine Reihe Ver6nderungen gegeben. Die strukturellen Ver6n-

derungen beschrdnkten sich vor allem auf die Umgestaltung der scfion

bestehenden Organe und lnstitutionen. Doch die im Jahre 1956 gegebene

Struktur der Zuodnung von Fachinstituten zu den drei Fakultdten sowie das

Bestehen von drci selbst&ndigen Abteilungen ( Sprachuntenicht, Studenten-

sport, Berufspraktikum ) blieb im wesentlichen bis 1W 11965 erhalten.

Mit der Bildung der Fakult6ten war ein Organ entstanden, die die Fachrictt-

tungen verwandter Fachgebiete vereinigte und die Ausbildung der Studie-

rcnden und Aspiranten durcfifUhrte. An der Spitze der Fakultdten standen die

vom Rat der Fakultit gewihlten Dekane und Prodekane. Der Rat der

Fakulttit setzte sich zusammen aus den Professoren und Dozenten, den

Fachrichtungsleitem, den lnstitutsdirektoren, den mit der Wahmehmung einer

Prcfessur Beauftragten und einem Vertreter der Gewerkschaftsleitung. Bei

der Behandlung von Studentenangelegenheiten und Fragen der Studien-

ordnung war ein Vertreter der FDJ-Hochschulgruppe mit beratender Stimme

zu den Sitzungen des Rates der Fakultiit hinzuzuziehen.

o In dm Unterlagen wurde unter Vertragsforschung, die [orschungsvereinbarmgen mit den Betrieben

auf verhaglicher Grudlage verstand€L
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ln dem Rat der Fakultdt konnten auch Vertreter aus solchen Einrichtungen,

fiir die die Fakult6t Fachkrifte ausbildete, berufen werden. Sie hatten

beratende Stimme und bedurften der BestEitigung durch den Minister fUr

Maschinenbau. Da sich am Ort der Hochschule das Zentrum der Schwer-

maschinenbaubetriebe befand, war es nicht schwer, geeignete Vertreter aus

den Reihen dEr Ortlichen Tectrnischen lntelligenz zu finden.

Dem Rat der Fakultit oblagen die Aufgaben, wie z.B. die Leitung und

Aufsictrt fiber die Lehr- und Forschungstatigkeit der an ihr t€itigen Wis-

senschaftler und der an ihr bestehenden lnstitute, die Wahl des Dekans und

der Prodekane, dem Minister fUr Maschinenbau Vorschlige fUr die Berufung

von Professoren und Dozenten zu unterbreiten und die Durchfiihrung von

Promotionen und Habilitationen.

Mit der Entwicklung der Hochschule zur Ausbildung von akademischen

lngenieuren war die Bildung von lnstituten notwendig. Es lag im Wesen der

akademischen Lehre, die Erkenntnisse aus der eigenen Forschung zu

vermitteln, wdhrend die in der lndustrie bestehenden Forschungsinstitute

vorwiegend auf die Velwendung ihrer gewonnenen Erkennhisse in der

lndustrie gerichtet waren. Es wurden entsprechend dem Charakter der

Hochschule in mehr oderweniger stirkercm MaBe die Eqebnisse der

Forschung der lndustrie tibermittelt.

Ein Hochschulinstitut gliederte siclr in der Regel in mehreren Abteilungen, die

innerhalb des Fachgebietes spezielle Richtungen vertraten. Der lnstituts-

direktor leitete gleichzeitig eine der Abteilungen. Der Abteilung stand ein

Professor oder Dozent vor. Er hatte enBprechende Assistenten und wissen-

schaftlicie Mitarbeiter.

Die Aufgabe des lnstituts bestand in der DurchfUhrung der Lehre auf dem

entsprechenden FaclT gebiet zur Ausbildung von akademischen lngenieuren,

ForschungsHtigkeit zu betreiben, die sowohl der Lehre als auch der indu-

striellen Verwertung dient und in der Vefireitung neuerwissenschaftlicher

Kenntnisse durch Vercffentlichungen, Kolloquien, Voftrf,ge und Mitarbeit in

lntemationalen und Technischen Gremien zur Koodinierung derwissen-

schaffl ichen Tiitigkeit und zur Weiterentwicklung.

/ Abbilduno 5 /
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Abbitduns 5: tlbershht ilber lnstituQ. Abteilunaen. Fachrichtunoen und

Fahuftdten an &r HochschuF

lhtfftderAUGIurrgBn lFrchrlclilungcn EtFdtul&cn

35

ln Anerkennung ihrer Leistungen in Lehre und Forcchung erhielt die

Hochschule im am 10.05.1961 den Status siner " Tecfinischen Hochschule "

und zugleictt den Namen, den sie heute noch ftihrt, verbunden mit der

Verpflicfrtung, Wissenschaft und Praxis in Lehre und Fotschung eng zu

verknUpfen.

3. DurchfiihrunE der Hochschulrcform an dqr Technische

Hochschule * Otto von Guqricke " Masdebum

3.1 Zielg.und Aufoqben {er Hochschulreforqt

ln der DDR wurde von mehreren HOctrscftulrcformen gesprocfien, der erctan,

der arveiten, der dritten ... Ob es sich um mehrere Reformen handelte oder

nicht eher ein ProzeB des Reformierens war, sei hier auBer acfit gelassen.

Die Vertnderungen in der allgemeinen gesellscltaftlichen, dkonomischen,

wissenscftaftlich-tecfinischen Entwicklung verlangten auctt Verdnderungen

und Anpassungen im Bildungs\rresen und damit auch im Hochscftulsystem.

Anpassung iSt hier keineswegs passiv gemeint. Die Prograrnme, die in der

DDR entryickelt wurden, vvaren durchaus als Programme zur aktiven Ver6n-

derung gemeint. Manche ldee konnte durchgesetzt wetden, vieles wurde in

der Realitdt konigiert.

35
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Zu Anfang dieses Kapitels soll eine kuze Ausf0hrung tiber die ersten beiden

Hochschulreformen erfolgen.

Als erste Hochschulreform auf dem Gebiet der damaligen SBZ ( spiter

DDR ) wurden die Verdnderungen im Zuge der Neueroffnungen der Univer-

sitdten und Hochschulen nach 1945 bezeichnet. lhrem Charakter nach waren

sie, was kein sinnloser Begriff war, antifaschistisch-demokratisch. Bereits das

Wort " Neuerdffnung " sollte Programm sein; Zielwar eine radikale

Abgrenzung von derZeit des Nazismus. Hocltschullehrerwurden nicht

wieder eingesetzt, wenn sie engagiert dem Naziregime gedient hatten;

zugleich war das Bemfihen stark, nicht oder nur wenig belastete Wissen-

schaftler frir den Neuaufbau des Hochschulwesens zu gewinnen.

Diese Hochschulreform sollte die Voraussetzungen fiir die Entwicklung des

Hochsctrulwesens in der DDR schaffen. Um in kUzester Frist Arbeiter- und

Bauemkinder an das Hochschulstudium heranzuf0hren, wutden Vorstudien-

anstalten gegnindet, aus denen im Jahre 1949 die Arbeiter- und Bauem-

fakultiten hervorgingen.

Diese Anstalten waren dazu bestimmt, den bisher sozial benachteiligten,

begabten jungen Menschen ein Sonderabitur und anschlieBend ein Studium

zu ermOglichen.

Mit dieser Hochschulreform erfolgte die Einf0hrung von Pflichtvorlesungen

uber Dialektischen und Historischen Materialismus sowie tiber Politische

Okonomie fUr Studenten aller Fachrichtungen. Damit wurde die Keimzelle

zum spiteren " Gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudium " gelegt. 5

Auch wenn diese Vorlesungen zundchst weitgehend informativer Art waren -

erst mit der zweiten Hochschulreform von 1951 I 1952 wurden sie zu einem

Kemst0ck des Studiums 0befiaupt -, war damit ein Novum in der deutsclren

Universitdtslandschaft instituiert Gesellschaftswissenschafiliche lnstitute an

allen Hoctrschulen, die sowohl hinsicfttlich der Auswahl der Lehrkrdfte als

auch hinsichtlich des an ihnen henschenden Geistes einen revolutiondr -

bolschewistischen Fremdk6rper bildeten. 
6

Das Wesentlichste an derarveiten Hochschulreform - die im Grunde weit

mehr, nf,mlich einen entscheidenden rcvolutiondren Schritt darstellte - war

die Schaffung einer starken Exekutive in Hochschulfragen. Diese wurde in

Form des " Staatssekretariats mit eigenem Geschflftsbereich f0r Hochschul-

wesen ", d.h. praktisch als ein nur umfdnglich kleineres Vollministerium,

5 Erns Richert: Sozialistische Universitat Die Hochschulpolitik der SED; Berlin 1967
6 Egon Erwin rmd lvlarianne Mtlller: ... stiirmt die Festung Wissenschaft; 1953; Seite 59 If
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dessen Chef Sits und Stimme im Ministenat hatte, bereits vier Wochen nach

dem bahnbrechenden 4. ZK-Plenum 
7 

durch den formal ndtigen Ministenats-

beschluB geschaffen. I

Zundchst wurde, mit dem 04.05.1951, die Einfuhrung des jeweils im

September beginnenden 1 GMonate-Studienjahres verfiigt, das Priifungen

und Berufspraktika einzuschlieBen hatte und dessen Ablauf im einzelnen

durclr zentr:ate Weisung festgelegt werden sollte. 
9 

Damit war zugunsten des

sowjetischen Modells ein radikaler Bruch mit den traditionellen deutschen

Semester-Studium vollzogen.

Es folgte dann arischen dem 21.05. und dem Beginn des neuen Studien-

jahres eine Reihe weiterer MaBnahmen zur Durchf0hrung der ZK -

Beschltisse. Die Wesentlichsten von ihnen betrafen die Umgestaltung der

Universititsleitung / Hochschulleitung, die Aufstellung fester Studienpldne,

die Reorganisation des Stipendienwesens und die Richtlinien zur Entwicklung

der sogenannten Aspirantur.

Der Vl. Parteitag der SED 1963 setzte die grundlegenden MaBstfrbe ftir die

weiterc Gestaltung des HochsclTuhresens in der DDR. Er bestimmte die

Grundrichtung seiner weiteren Entwicklung, die im ProzeB der Ausarbeitung

und Durchf0hrung des Gesetzes tber das einheitliche sozialistische

Bildungssystem in der dritten Hochschulreform 
t0 einmundete.

Auf diesem Parteitag wurde ein Programm zur planmfl&igen Entwicklung des

Sozialismus beschlosr"n. 1{ Dieses Programm beinhaltete u.a. eine

Umstrukturierung der Bildungslandschaft in der DDR. Diese wurde schon

durch die Verabschiedung des GeseEes tiber das einheitliche Bildungs-

system durch die Volkskammer in Angriff genommen. 12 Di" Verdnderung

war radikal, umfassend und durchgingig f0r alle Bildungsbereiche.

Die Bildung wurde von Politik ( Staat und Partei) und Okonomie gleicher-

maBen erfaBt, gelenkt und kontrolliert.

7 4. ZK-Plerurm l95l: Von diesem Zeitpunkt an nahm die,, Partei - weitgehend die Umgestattrmg des

Hochschulwesens in die }Iand
8Forum5tl95l
e Egon Erwin rmd ldmianne Mullcn ... stkmt die Feshmg Wissenschaft; 1953; Seite 23O '252
t0 3. Hochschulreform: Diese Bezeichnuug wird in den weiteren lfupiteln der vo,rliegenden Arbeit

als,, Hochschtrlreform,, beeeichnet.

" Baske, Siegfried: Dokumente Bildrmgryolitik in d€r DDR 1963 - 1976; Doktmexrt 1: Das Progrmun
des Sozialismus und die geschichtliche Aufgabe d€r SED, 1963; Seite 45 ff

12 Baske, Sieg&ied: Dokumente Bildungspolitik in dsDDR 1963 - 1976;Dokument 8: " Gesetz itber
das einheitlichen sozialistischen Bildungssystems vom 25.02.1965; Seite 97 ff
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FUr die Hochschulreform war auBer den entsprechenden Artikeln der

Verfassung der DDR der6. Teildes Bildungsgesetzes maBgebend, darunter

speziell derAbschnitt 4 ftir die Umgestaltung der Hochschulen. So hieB es in

S 52 ( 1 ), daB die Universitf,ten und Hochschulen " wissenschaftlicfi

hochqualifizierte und sozialistisch bewuBte Pers6nlichkeiten zu bilden und zu

eziehen " haben. Bedeutsam war auBerdem, daB die Ausbildung an

Universitfrten und Hochschulen " von den Erfordemissen der Wissenschaft,

der Volkswirtschaft und der Gesellschaft " bestimmt wutden ( S 52 ( 2 ). Die

Hochschulbildung baute konsequent auf 'dem Niveau der Eruveiterten Ober-

schule " ( S 52 ( 2 ), somit auf allen vorangegangenen Bildungstrfrgem auf.

Der $ 53 prizisierte die Ausbildungsaufgaben der Universit6ten und Hoch-

schulen. Als wichtigste Punkte wurden hervorgehoben die Eziehung

- zum selbstindigen wissenschaftlichen Denken

- zu einer hohen Arbeits- und Studienmoral

- zum gemeinsamen Handeln im sozialistischen Kollektiv

- zur Festigung des sozialistischen StaatsbewuBtseins.

Dem Bildungsgesetz von 1965 folgten im Jahre 1966 die'Prinzipien zur

weiteren Entwicklung der Lehre und Fotschung an den Hochschulen der

DDR " ts, die vom SHF erarbeitet worden waren. Sie bauten auf den

Erfahrungen des Bildungsgasetzes auf ( siohg Ausfiihrunsqn u

Punkt 3.2 ). Dazu wurden Offentliche Diskussionen gefUhrt, die von der

lV. Hochschulkonferenz irn Februar 1967 zusammengefaBt wurden.

Die Prinzipien behandelten vier Bereiche:

l. Ausbildung und Eziehung der Studenten.

ll. Forschung.

lll. Prcfilierung.

lV. LeitungderwissenschaftlichenArbeitimHochschulwesen.

Beim Abschnitt I handelte es sich zun6chst um die gleichen Kriterien, die im

Bildungsgesetz 0ber die Einheit von Lehre und Eziehung, Einheit von

Theorie und Praxis und Einheit von Lehre und Forschung festgelegt wurden.

F0r das Studium mit vier- oder ftinfjdhriger Dauer sah man vier Ausbildungs-

stufen vor: Grundstudium, Fachstudium, Spezialstudium und Forschungs-

studium.

13 Schriftenreihe Band 3l l- Studien zur Geschichte und Politik Bildungspolitik in Deutschland 1945 -
1990, Brmdeszenkale frr politische Bil&xtg, Bonn 1992
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DerAbschnitt ll: Weitezuentwickeln war die Hochschulforschung auf der

Grundlage der Perspektivpl€ine der naturwissenschaftlichen, technischen,

landwirtschaftlichen, medizinischen und gesellscfi aftswissenschaftlichen

Forschung in Ubereinstimmung mit den Aufgaben und Zielen der Ausbildung

und Erziehung.

Der Abschnitt lll: Die Profilierung ergibt sich aus der Verdnderung des

Ausbildungsganges, der Wissenschaftsentwicklung und dem ProzeB der

Konzentration und Kooperation derwissenschaftlichen Arbeit. Es sollten

Grundlinien der Profile fUr Ausbildung und Forschung bis 1980 ausgearbeitet

werden.

DerAbschnitt lV behandelte die geplante Umstrukturierung von Leitung und

Organisation der Hochschulen, ihre Aufteilung in Sektionen und deren

Aufgaben.

3.2 Vorbercitunq der Hochschulrcform an der Technischen

Hochschule " Otto von Guericke " MaodPburo in den Jahren

1964 / 1965 bis 1966

Auf dem Vl. Parteitag der SED im Januar 1963 gab der Erste Sekretdr des

Zentralkomitees, Walter Ulbricht, den AnstoB zu einer umfassenden und

tiefgreifenden Reform des Bildungswesens. '4 E, t*g jedoch weder ein

zusammenhf,ngendes Konzept noch ein vollstfrndiges Programm vor,

sondem beschr6nkte sich darauf, " nur einige grundlegende Fragen "

dazulegen und einige m6gliche L6sungen zu skizzieren. Mit dern Hinweis

auf die " Melseitigkeit, die Neuartigkeit und Kompliziertheit der Probleme "

schlug er vor, eine staatliche Kommission zu bilden, " die diese Prcbleme und

Aufgaben in ihrem Zusammenhang ber6t und Grundsitze des einheitlichen

Bildungssystems, der Lehrprcgramme und Lehfi0cher ausarbeitet ". Seitdem

war die Gestaltung bzw. Entwicklung eines einheitlichen sozialistischen

Bildungssystems die globale Leitformel, mit der die Gesamtheit der Probleme

und Losungsversuche umschrieben wurde.

Derwesenfliche Kem derVerflnderungen und das eigentlich Neue lag in der

Absicht, das Bildungswesen in der DDR auf die Anforderungen auszurichten,

die sicfr mit dem immer stiirkeren Eindringen von Wssenschaft und Technik

in allen Lebensbereichen stellten. Es war die " objektive GesetzmdBigkeit ",

ra Baske, Siegfiee Dokumeote Bilduogspolitik in der DDR 1963 - 19761, Dokument 1: ' hs Programm
des Sozialisrnus und die geschichfliche Aufgabe ds SED ", Refsat Walter Ulbrichts auf dm VI.
Pd€itag der SED vom 15. - 21.01. 1963
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die als wissenschaftlich-technischer Fortschritt oder als technische oder

wissenschaftlich-teclT nische Revolution bezeichnet wurde. Sie war die

Ursache fiir die von Walter Ulbricht angesprochene Vielseitigkeit, New

artigkeit und Kompliziertheit der Probleme.

Die Frage der Einheitlichkeit und Differenzierung des Bildungs\ilesens war

nur eines dieser Probleme, ftir die L0sungen gefunden wetden muBten, die

den Anfoderungen der wissenschaftlich-technischen Revolution

entsprachen.

Da die wissenschaftlich-technische Entwicklung nicht einem quasi gesell-

schaftsneutralen Selbstlauf tiberlassen, sondem unter Beachtung und

Wahrung der ideologischen Determinanten gestaltet werden sollte, muBte

auch das Bildungstrresen dieser Forderung gerecht werden. Wenn die

Anpassung an die wissenschaftlich-technische Revolution z.B. eine stlirkere

Benicksichtigung der individuellen Fdhigkeiten, Neigungen und Begabungen

verlangte, so sollte dies nicht die ideologische Eziehung und Bildung

beeintrichtigen oder gar in Frage stellen.

Mit der Einordnung in die Aufgabenstellung der gesamtgesellschafilichen

Entwicklung war jedoch nicfrt eine Reduktion derfaktiscJten Bedeutung

verbunden. Sie schloB keineswegs aus, die " Meisterung " des wissen-

schaftlich-technischen Fortschritts im allgemeinen Aufgabenkatalog an die

ercte Stelle zu r0cken und diese Aufgabe als die primire Ursache flir die

Notwendigkeit einer Bildungsreform dazustellen. Diese Tatsache lABt sich in

allen Reformdokumenten erkennen, aucfr in dem Gesetz iiber das einheit-

liche sozialistische Bildungssystem vom 25.02.1965. Dort heiBt es in der

Prdambel: " Die Venrirklichung der historischen Aufgabe des Programms des

Sozialismus, das der Vl. Parteitag der SED beschlossen hat, die Meisterung

dertechnischen Revolution und die Entwicklung der sozialistischen

Gemeinschaft, erfordert im lnteresse der Gesellschaft und jedes einzelnen

eine hdhere Qualitiit unseres Bildungswesens, das einheitliche sozialistische

Bildungssystems. " 
15

15 Ba"ke, Sieg&ie& Dokumente Bildungspolitik in d€r DDR 1963 - 1976l, Dokumemt 8: " Gesetz

uber das einheitlichen sozialistischeo Bildungssystans vom 25.02.1965; Seile 97 ff
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Auch in der Bundesrepublik Deutschland sollte es zu Verinderungen im

Bildungswesen geben. Dazu hatte der Wissenschaftsrat 
16 

"* 14.05.1966

seine'Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissenschaft-

lictren Hochschulen verabschiedet. Von Studenten waren sie als der Beginn

einer technokratischen Hochschulreform aufgefaBt worden. I hre Beftirch-

tungen richteten sich vor allem auf das Disziplinierungsinstrument der

befristeten lmmatrikulation.

Aus den " Empfehlungen ": 
l7

" Man stellt es den Studierenden anheim, sich selbst einzuschdtzen,

verschiebt im [brigen die Auslese auf das Examen und findet das Risiko, in

dem das Studium damit steht, durch den hohen Wert der akademischen

Freiheit gerechtfertigt. Wenn dieses Verfahren sich auch in der Vergangen-

heit bewfihrt hat, so ist doch sicher, daB die wissenschafrliche Hochschule

unter den heutigen und den ktinftigen Bedingungen des Studiums sich die

bisherige Praxis femerhin nicht leisten kann " ( Seite 19 ). " Der Wissen-

schaftsrat schliigrt folgende Gliederung der Ausbildungsfunktionen der

wissenschaftlichen Hoctrschulen vor:

das Studium fur alle Studierenden, das mit einer die Berufsflihigkeit

bestitigenden Prtifung abschlieBt;

ein Aufbaustudium ffrr Studierende, die an der Forschung interessiert und fUr

sie befdhigt sind;

ein Kontaktstudium, das als Angebot an im Beruf stehende Absolventen der

wissensctraftlichen Hochschulen diesen die M6glichkeit geben soll, ihre

wissenschaftliche Ausbildung in Abstdnden aufzufrischen " ( Seite 16 ).

" Die Begrenzung der Studienzeit hat zur Folge, da8 die Studierenden nur ftir

die Dauer des Studiums und der anschlieBenden Pnifung immatrikuliert

werden und da8 bei einer vierjiihrigen Studiendauer die lmmatrikulation nach

viereinhalb Jahren erlischt. Studienfachwechsel in der anreiten Phase des

Studiums und anyeimaliger Studienfachwechsel sollten seltene Ausnahmen

sein, die besonderer Genehmigung bedUlfen " ( Seite 29 ).

" F0r das Aufbaustudium wird eine besondere Zulassung notwendig sein.

Voraussetzung f0r sie ist der AbschluB des Studiums in einer der daf(tr

vorgesehenen Formen [ ... I . lst die Examensnote nicht mindestens gut, so

t6 Begritrsaklanrng Wissaschaftsrat: 1957 von Buad und IAndern gegrthdste Efuichtung d€r
Wissenschafuforderuog in dcr BRD

t? Wissenschaftsrat: Empfelrlungen zurNzuordnrmg des Studiums an den wissenschaftlidren

Hochschulen. 1966.
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sollte die Zutassung von einer Kollegialentscheidung abhiingig gemacht

werden " ( Seite 31 ).

ln der Zeitschrift " Der Monat " im November 1966 ver6ffentlichte Prcf. J0rgen

Habermas, Universitflt Frankfurt am Main folgende Kritik " Bislang haben die

Empfehlungen des Wissenschaftsrates die Struktur der bestehenden Univer-

sitdt kaum bertrhrt. Seit 1960 sind zahlreiche neue Lehrsttthle eingerichtet

und die Stellen des Mittelbaus erheblich vennehrt worden. Dabei ging es um

eine quantitative Anpassung des Ausbildungssystems an eine mitflerweile

schnell gewachsen e Zahl von Studierenden. Auch die konservativen

Empfehlungen zur Neugliederung des Lehrk6rpers ( 1965 ) dienten eher dem

Ausbau der bestehenden Hochschulen als ihrer Reform: die alte Verteilung

der Kompetenzen und Abhiingigkeiten, also die Odinarienuniversitdt, wurde

mit geringftigigen Konekturen nocft einmal bestitigt. Nun hat aber der

Wissenschaftsrat Vorschldge zu einer Neuordnung des Studiums vorgelegt,

die, in die Praxis umgesetzt, unsere Universit6ten von Grund auf umkrempeln

m0Bten. "

Diese " Empfehlungen " wurden allerdings ohne vorherige Diskussion an den

Hochschulen verabschiedet. Selbst die Westdeutsche Rektorenkonferenz

gab keine Stellung dazu ab. Daftir kamen besonders aus der Studenten-

sclraft schdrfste Proteste. Sie f0hlte sich von der bevorstehenden Reglemen-

tierung des Studiums bedroht. An der Freien Universit6t in Westberlin

protestierten ca. 3000 Studierende in einem Sitzstreik gegen die restriktive

Anwendung der Wissenschaftsrats-Empfehlungen. Und Uberall forderten

Studentenorganisationen, keine organisatorischen Vertnderungen ohne

entsprechende soziale Sicherungen zu treffen. Eine Kommission des

Verbandes Deutscher Studentenschaften, der keineswegs immer besonders

fortschrittlich auftrat, stellte in der Deutschen Universititszeitung fest:

" [...]eine reglementierende lntensivierung des Studiums benachteiligte die

Studenten aus unteren sozialen Schichten [ ... ] Bekanntlich efiielt in den

letzten Jahren nur ein Drittel der Studenten Zuschtisse [ ... ] aus Offentlichen

Mitteln. Selbst die H0chstsitze dieserZusch0sse liegen efieblich unter den

Lebenshaltungskosten. "

Die Autoren folgem daraus: " Da in den nf,chsten Jahren in der Bundes-

republik mit Sicfrerheit keine entscheidende Steigerung der 0ffentlichen

Aufirendungen fiir die Hochschulen zu erwarten ist, m0ssen die Empfeh-

lungen als ein Notstandsprogramm angesehen werden. u {8

18 Deutsche Universit6tszeihmg Jalugang 1966, Heft 12
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Diese und viele andere Stellungnahmen, auch von Wissenschaftlem, lassen

deutlich werden, daB es sich bei den Empfehlungen nicht um eine Hoch-

schulreform oder etwa einen Teil einer solchen handelt, die sich auf die

Massen der Wissenschaftler und Studenten stutzen kdnnte. 
19

Zum ersten Mal in der Geschichte der BRD spielte die Studentenschaft eine

emst zu nehmende politische Rolle. ln dem Artikel " Studenten auf

Kollisionskurs " stellte Kurt Sontheimer fest " Nach dem 02. Juni 1967 "

( Student Ohnsorg wurde beieiner Demonstration in Berlin von einem

Polizisten in Zivil erschossen ) 
. ist die Studentenschaft nicttt nur an der

Berliner Universitdt, sondem Dank der Berliner Studenten die der gesamten

Bundesrepublik zu einem Faktor der deutschen lnnenpolitik geworden. Die

Parteien des Bundestages beeilten sich pldtzlich, mit den Vorsitzenden der

Studentenausschrisse zu diskutieren; Kiesinger lieB es sich ebensowenig

nehmen wie Willy Brandt, zu den $tudenten zu sprcchen. [ ... ] Da der

ProzeB der Politisierung der akademischen Jugend a^,ar von Hochschul-

problemen ausgegangen, aber inarnischen lingst tiber diesen Rahmen

hinausgedrungen ist, kann er durch eine Reform der Hochschule, falls sie

angesichts der Lethargie dieser lnstitution iibeffiaupt tiefgreifend genug sein

kOnnte, nicht zunickgeddmmt werden. " 20

Die 1964 vorgelegten " Grunds*iEe ftir die Gestaltung des einheitlichen

sozialistischen Bildungssystems ( Entwurf ) " waren alar bei der Bestim-

mung des Inhalts, der Struktur und des Umfangs des Bildungssystems " auf

den Stand gerichtet ", den die DDR " mit der Erfrillung ihrer Perspektivpliine

bis 1970 und 1980 eneichen wird " 
21 , aber sie wurden diesem Anspruch in

wesentlichen Fragen nicht gerecht.

Mit der Verktindigung des " GeseEes Uber das einheitliche sozialistische

Bildungssystems " vom 25.02.1965 begann eine neue Entwicklungsphase

des Hochschulwesens in der DDR. Es wurde damit die " 3. Hochschulreform

in der DDR'eingeleitet. ln der Einleitung des BildungsgeseEes stand:

'Die DDR ist in das neue, sozialistische Zeitaltereingetreten. [... ]

Die Verwirklichung der historischen Aufgaben des Programms des Sozialis-

mus, das der Vl. Parteitag der SED beschlossen hat, die Meisterung der

technischen Revolution und die Entwicklung der sozialistischen Gemein-

re Schramm, Ililde: Hochschule imUmbeuch. Berlin 1993.
20 Sontheirner, Kurt Studqto aufKollisionskurr. In o Merkur o, Heft 233. August 1967. Seite 701 f.
2r Baske, Sieg&ied: Dokumente Bildungspolitik in der DDR 1963 - 1976; Dokument 4: " Gnmdsatze ftir

die Gestaltwrg des eiriheitlichen sozialistischen Bildungssysterns ( Entwurf ) vom 16.04.1964;
S€ite 6l ff
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schaft, erfordert im lnteresse der Gesellschaft und jedes einzelnen eine

h6here Qualitdt unseres Bildungsresens, das einheitliche sozialistische

Bildungssystem. "

Diese Reform, die allerdings erst in den Jahren 'l%7 11968 richtig in Gang

kam, sollte vor allem die Effektivitdt von Forschung und Ausbildung

verbessem sowie eine stf,rkere Verbindung der Hochschulen mit der Wirt-

schaft bewirken ( Bildungsgesetz S 55 ff ).

Die Technische Hochschule " Otto von Guericke " Magdeburg konnte im

Jahr 1965 bercits auf ein zw6lfjEihriges Bestehen zunickblicken und hatte

sich in dieser Zeitzu einer im ln- und Ausland anerkannten und geachteten

Bildungsstitte entwickelt. Die in jenem Jahr auf dem Gebiet des Hochschul-

wesens zur Diskussion gestellten Prinzipien und Entwurfe zur Umgestaltung

des Studiums, die auf dem GeseE Uber das einheitliche sozialistische

Bildungssystem basierten, waren auch f0r die weitere Entwicklung der

Technischen Hochschule, an der im Jahre 1965 der Perspektivplan fUr den

Zeitraum 1965 bis 1970 erarbeitet, diskutiert und bestttigt worden war, von

entscheidender Bedeutung.

Um den Bedingungen der Volkswirtschaft gerecht weden zu kdnnen, wurde

eine Uberpr0fung der zum Teil noch praktizierten konservativen Ausbildungs-

methoden erforderlich, die eine inhaltliche und methodische Umgestaltung

des Studiums zur Folge haben muBte. Da auch in quaniltativer Hinsicht durch

die technische Revolution an die Hochschulen stdrkere Anfoderungen

gestellt wurden, muBte auch eine VerkUzung des Studiums angestrebt

welden, ohne, daB darunter das Ausbildungsniveau litt.

Um diese wichtigen und schwierigen Aufgaben in Angriff nehmen zu k6nnen,

wurde am 19. 05.1S5 vom Senat eine Senatskommission unter Vorsitz von

Prof.Dr.-lng. habil. W. RdBner gebildet.a Diese Kommission erarbeitete auf

der Grundlage der Thesen des SHF iiber den Ablauf des Direktstudiums

souie des Perspektivplanes der THM " Prinzipien neuer StudienplSne in

Zusammenhang mit der inhaltlichen Umgestaltung des Studiums ", die im

Dezember 1965 vorgelegt und am 19.01.1966 vom Senat f0r die Diskussion

in den Fakultdten besttitigt wurden. Diese Prinzipien beinhalteten die Modell-

vorstellungen der THM zur konkreten Realisierung der Umgestaltung des

22UATULnID:A81- 1965 - 1967
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Studiums, die u.a. wie folgt aussahen:

1. Aufbau des Studiums: Das Studium sollte sich in dreiAbschnitte gliedem

( Grundstudium, Fachstudium, Vertiefungs- und Forschungsstudium ).

2. lnhaltlictre Gestaltung des Studiums: Die aufzunehmenden Lehrver-

anstaltungen im Studienplan sollen vom Berufsbild des auszubildenden

Diplomingenieur bestimrnt werden. Bei der Aufstellung von Studienpltinen

sollte man von der effektiv mfulichen Belastung der Studierenden

ausgehen.

3. Organisation, zeitlicher Ablauf und Pnifungen.

4. Zum Aufbau der Studienpldne.

lm Ma8nahmeplan der Technischen Hochschule Magdeburg zur Durch-

seEung der Prinzipien zurweiteren Entwicklung der Lehre und Forscftung an

den Hochschulen der DDR wurde am 4. Mdz 1966 festgestellt, da8 die

Wssenschaftler der Hochsctrule den Vorschligen des Staatssekretariats fUr

das Hoch- und Fachschulwesen aufgeschlossen gegenriberstanden.

Eine gute Voraussetzung dazu schufen die auf lnitiative der Hochschul-

parteileitung und des Senats seit Anfang des Jahres 1965 eingeleiteten

MaBnahmen und Diskussionen zur inhaltlichen und organisatorischen

Umgestaltung des Studiums.

Nach diesen Prinzipien wurde das Studium fiir eine Dauer von 4 3/4 Jahren

konzipiert und untergliederte sich wie folgt:

Grundstudium

( 2 Jahre )

Fachstudium

( 2 Ja.hre )
I

Vertiefungsstudiirm Forschtlngsstudium

( 1 Jahr) ( 3 Jahre )

Als giinzlich neues Element, das sich unmittelbar aus dem Gesetz 0ber das

einheitliche sozialistische Bildungssystem ableitete, kann in diesem

Zusammenhang das Forschungsstudium betrachtet werden, das besonders

befihigte Studierenden nach individuellen Studienplfinen zur Promotion

fuhrte.
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Studierenden konnten bereits nach dem 4. Studienjahr, ohne ihre Diplom-

arbeit fertiggestellt zu haben, in das Forschungsstudium tibenrechseln.

Wihrend dieses Studiums muBte aber das Diplom erworben werden. Das

Thema konespondierte meistens mit den zu bearbeitenden Forschungs-

thema. Die darauffolgende Promotion baute dann auf die abgeschlossene

Diplomarbeit auf.

Um die selbstindige studentische Arbeit zu f6rdem, aber auch gleichzeitig

den Studierenden die M0glichkeit zu geben, einzeln und im Kollektiv sich mit

der wissenschaftlichen Ar.beitsweise vertraut zu machen, wurden fUr den

Grundstudienplan ein groBer prozentualer Anteil an Ubungen und SemL

naren angestrebt. Um eine Einheit von Lehre und Forschung zu gamntieren,

war vorgesehen, die Studierenden durch Ubungen und Belege in die

Forschungsarbeit der lnstitute einzubeziehen.

Es sei bemerkt, daB auch der Perspektivplan der THM bis '1970 " , d"r rrn

17 . Mbrz 1S5 bestitigt wurde, bereits wichtige Elemente zur Umgestaltung

des $tudiums enthielt, die aus den Grundsfltzen abgeleitet worden waren. Da

wdren u.a. zu nennen:

1. Fachliche Ausbildung der Studierenden durch eine gute Allgemeinbildung

zu ergf,nzen und vor allem den lnhalt dieser Allgemeinbildung niher zu

bestimmen.

2. Umgestaltung des lngenieurstudiums: Vertiefung derAusbildung in den

natunvissenschaftlichen, technischen, technologischen und 6konornischen

Grundlagen ( Grundstudium ) mit der speziellen Fachausbildung; stdrkere

Praxisverbundenheit des Hochschulstudiums.

3. Aufbau einer Fakult6t frir Gesellschaftswissenschaften: damit sollte eine

enge Zusammenarbeit adschen den natunrvissenschaftlichen,

technischen und gesellschaftlichen Disziplinen in Lehre und Forschung

eneicht werden. ( Gnindung erfolgte am 27.05.1968 )24

4. Auftau einer Fakultilt f0r Elektrotechnik ( Gnindung erfolgte am

05.05.1965 25 
).

5. Um die Zweigleisigkeit in derAusbildung der Pddagogen zu vermeiden

sollte die Zusammenarbeit mit dem Pfidagogischen lnstitut verstdrkt

werden.

23 UA TUIT,D: A 9 - Perspekivplan der Technischen Hochschule "Otto von Guericke' Magdeburg
2a 

911 o 12.06.1968 '
25 UA TU[,ID: A 9 - Senatssitamg arn 05.05.1965; SH vom 10.05.1%5
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Mit dem Bildungsgesetz sollte auch das Femstudium umgestaltet werden.

Der $ 52 legte fest " Die Ausbildung an den Universitdten und Hochschulen

wird bestimmt von den Erfordemissen der Wissenschaft, der Volkswirtschaft

und der Gesellschaft. Sie baut auf dem Niveau der erweiterten Obercchule

auf. Sie erfolgt im Direkt-, Fem- und Abendstudium. "

Zu Beginn des Jahres 1965 bestanden an derTHM ( AuBenstellen: Dresden,

Schwaza, Eisenh0ttenstadt ) zvtrei Formen des Femstudiums 6 
:

a) "normales" Femstudium (ab 1962 wurde nur diese Form immatrikuliert):

Dauer 7 112 Jahre davon:

- 4 Jahre Unterstufe Grundausbildung

- 3 Jahre Oberstufe Spezialausbildung

- 112 Jahr ffir die Anfertigung der Diplomarbeit

und Ablegung der Staatsexamenspnifung

b) "intensiviedes" Femstudium (nur 1959 - 1961 immatrikuliert):

Dauer: S lnJahrdavon:
- 3 Jahre Unterstufe Grundausbildung

- 2 Jahre Oberstufe Spezialausbildung

- 1D. Jahr ffrr die Anfertigung des GrcBen

Beleges und der Diplomarbeit

Obwohl sicfr das'intensiv'rerte" Femstudium gegen0ber dern " normalen "

Femstudium hinsichtlich zahlreicher Kriterien als vofieilhaft (bessere Studien-

ergebnisse, weniger Exmatrikulationen u.a.) erwies, war der Einzugsbereich

der Bewerber beim " intensivierten" Femstudium eng begrenzt, da die

Studierenden wOchentlich 2 Tage unmittelbar zum Hochschulort fahren

muBten.

Schon wdhrend der Diskussion tiber den Entwurf des Bildungsgesetzes von

1S4 wude die Hauptabteilung Femstudium der THM mit der Ausarbeitung

einer neuen Form des Femstudiums beauftragt. Der Vorschtag fUr eine neue,

einheitliche Studienform im Femstudium an der THM konnte bereits am

13.01.1965 dem Senat vorgelegt werden. '7 S"hon ab September 1965

wurden 155 Studierende fUr diese neue Form, die eine Kombination der

beiden bisherigen Fomen des Femstudiums darstellte, neu immatrikuliert.a

26 UA TUlv{D: A 9 - Serutssitzung am 13.01.1965 :Vorschlag ftir eine neue einheitliche Studienform im
Fernstudiwr d€r Technischen Hochschule "Otto von Guericke" ldagdeburg, 15.01.1965

2'UA TUIi,D: A 9 - Senatssitzung am 13.01.1965
m SH vom 13.09.1%5
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c) neue Femstudienform

Dauer: 5 1n Jahre mit anschlieBendem Diplom-

semester davon:

- 3 Jahre Unterstufe Grundausbildung

( w6chentlich 2 Tage Vorlesungen und

Ubungen in Magdeburg oder in den

AuBenstellen )

- 2 1n Jahre Oberstufe Spezialausbildung

( jehdich 3 Seminarkurse zu je 14 Tagen )

- 112 Jahr Diplomarbeit und Staatsexamens-

prUfungen.

Es war versucht worden, die Vorteile der bisherigen Formen zu vereinen und

zu ergdnzen sowie mfuliche Nachteile auszuschalten. Die neue Femstudien-

form erm6glichte, einen wesentlich grdBeren Kreis von Bewerbem als bisher

dem Femstudium zuzufrihren; denn die Grundausbildung ( Unterstufe )

erfolgte durch die Anleitung und Kontrolle der jeweiligen zustf,ndigen

lnstitutsdirektoren in den AuBenstellen. Zu diesem Zweck wurden geeignete

Arbeitsunterlagen erarbeitet und fibergeben, die auf Weisung und unter

Anleitun g des verantwortlichen I nstitutsdirektors den Ausbildungsstoff

vermittelten und die dazugehOrigen Ubungen durchfuhrten.

Die neue Femstudienform war somit auch eine wichtige Voraussetzung fiir

die Vergr6Berung des Einzugsbereiches der THM, so da8 wesentlich mehr

Bewerber gewonnen werden konnten, z.B. aus den Bezirken Rostock,

Schwerin, Neubrandenburg und Potsdam.

An der THM studierten im Jahre 1966 822 Femstudenten und 2 950 Direkt-

studenten. Die Anzahl der erfolgreich abgeschlossenen Diplomverfahren

betrug im Direktstudium 213 und im Femstudium 68.

ln den Diskussionen riber das einheitliche sozialistische Bildungswesen

wurde der Frage der Einheit von Ausbildung und Eziehung besondere

Beachtung geschenkt, da eine wesentliche Aufgabe darin bestand, die

Studierenden nicht nur in fachlicher sondem auch in politisch-monalischer

Hinsicht auszubilden und zu eziehen.

Die maxistisctr-leninistische Eziehung, die schon mit der 1. Hochschul-

reform, welche unmittelbar nach der Zerschlagung des Faschismus

durcfrgefrihrt wurde ( siehe unter Ausf0hrunsgn.3.l ), eingeleitet tryurde,

sollte neu geordnet werden. Ein Teil der Lehrkrfifte fUhlte sich mehr fUr das

hohe wissenschaftliche Niveau der Lehrveranstaltungen veranturortlich, als
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ftir die Erziehung der Studierenden auf dem Gebiet des Maxismus-

Leninismus. lhre Auffassung war, daB diese Eziehung die Angelegenheit der

FDJ, der Partei und des lnstituts f0r Maxismus-Leninismus sei. Man machte

daher die Lehrkrfrfte verantwortlich, da8 ein Teil der Studierenden wenig

Freude am Lemen und wenig Begeisterung fur seine beruflichen Aufgaben

zeigte, denn das Studium sollte als " gesellschaftliche Aufgabe " angesehen

werden.

Um u.a. diesem " Mangel", wie es die Hochschulparteileitung bezeichnete,

zu beseitigen, gab sie im Juni 1965 " Gesichtspunkte zur einheitlichen und

methodischen Umgestaltung des Studiums an der TH Magdeburg'A heraus.

FUr alle wissenschaftlichen Krdfte sollte die Teilnahme an einer bestimmten

Form maxistisch-leninistischer Aus- und Weiterbildung zur Verpflichtung

wetden und dementsprechend durch die staatlicfte Leitung mit Unter-

sttitzung der Partei und der Massenorganisationen durchgesetzt werden.

Ein weiteres Prcblem, was aus den " Gesichtspunkten " der HPL hervor ging,

waren die vielen vozeitigen Exmatrikulationen. Bereits im Perspektivplan

wurde diesem Problem eine groBe Beachtung geschenkt. Zur Senkung der

vozeitigen Exmatrikulationen gab der Perspektivplan mehrere Angaben vor,

u.a. die Vervollkommnung und lntensivierung der Betreuert6tigkeit, die

Einftihrung von Pr[ifungsbefrciungen bei bestf,ndigen und exakt kontrollier-

baren Leistungen, die Durchsetzung eines echten Leistungsprinzips in der

Studienordnung, die pddagogische Betreuung der Studierenden in den

Wohnheimen, die intensive Verbindung von Angeh6rigen des Lehrk6rpers

und der Studentenscftattzu den enreiterten Oberschulen des Bezirkes, um

die Studienbewerbung zu intensivieren.

Als eine wesentliche Aufgabe wurde die Verbesserung der Betreuertfrtigkeit

erkannt. Der Betreuung des ersten Studienjahres sollte besondere Beach-

tung geschenkt werden, um den Studierenden den Ubergang von der Ober-

schule zur Hocfrscfrule zu erleichtem. Mit dieser Problematik seEte man sicft

intensiv auf der Hochschulgruppenleitungssitzung der FDJ am 26. Mai 1965

auseinander (fhema: Fragen der Betreuung des ersten Studienjahres und

Verbindung zu den Fachrichtungsinstituten ).

Auf der Grundlage der Empfehlung der Fakultit f0r Maschinenbau zur

Tiitigkeit der Betreuerassistenten vom 13. Juli 1965 erarbeiteten die

Prorektorate fiir den wissenschaftlichen Nachwuchs und ftir Studienange-

legenheiten im Jahre 1965 Hinweise und Richtlinien furdie Betreuertf,tigkeit

DUAT't rrD: AL2.r.4
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an der Technischen Hochschule "Otto von Guericke' Magdeburg, die am

01.12.1S5 herausgegeben wurden. Diese fixierten die Rechte und Pflichten

der Betreuerassistenten. Ein vom jeweiligen Fachinstitut benannter Assistent

war f0r eine zur Fachrichtung geh6rende Seminargruppe verantwortlich.

Jeder Betreuerassistent fibemahm grundsdtzlich nur eine Seminargruppe.

Der Fachrichtungsleiter unterstiitzte und kontrollierte die Arbeit der Betreuer-

assistenten und wertete die Ergebnisse regelmtiBig in Fachrichtungs-

siEungen aus. Die Betreuerassistenten waren dem Fachrichtungsleiter

rechenschaftspflichtig. Die Tiitigkeit der Betreuenassistenten erstreckte sich

im allgemeinen nur auf die ersten 6 Semester. Er sollte Ezieher, Lehrer,

Freund und Helfer der Studierenden sein. Die Hauptaufgabe eines Betreuer-

assistenten war die Herstellung einer engen Verbindung auischen der Fach-

richtung und ihren Studierenden. Auf der Basis pers6nlicher Kontakte sollte

vorwiegend auBerhalb des planmd8igen Lehrbetriebes EinfluB auf den

Bildungs- und EziehungsprozeB einer Seminargruppe genommen werden.

Der Betreuerassistent war schon mit Beginn der Bewerbung ftir die

Studierenden zustAndig. Sie wirkten auch bei Beurteilungen, bei Disziplinar-

verfahren, bei vozeitigen Exmatrikulationen und bei der Veryabe von

Leistungsstipendien mit.

Ftir den Assistenten bedeutete diese Tiitigkeit eine zusdEliche Belastung,

den dieses hatte er neben seiner eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit zu

erfUllen. Jeder Assistent muBte aber ftir seine Promotion den Nachweis einer

Eziehertdtigkeit erbringen und diese Betreuertf,tigkeit in den unteren

Studienjahren konnte als solche anerkannt werden.

Ein wicfrtiger Bestandteil der inhaltlichen und methodischen Umgestaltung

des Studiums stellte die geseEliche Einfiihrung des lngenieurpraktikums dar,

welches 1965 erstmalig durchgeftihrtwurde. Als g0nstig etwies sich, daB das

in der Regel6-monatige Praktikum nicht an das Ende des Studienablaufes

gelegt wurde, sondem in das 5. Studieniahr. Dadurch konnten nach dem

Praktikum die erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und F6higkeiten in einem

weiteren Studienabschnitt an der THM theoretisch vertieft werden. Durch

diese Anderung der bisherigen Oberstufenausbildung machten sich Uber-

gangsldsungen erforderlich, die hreits den neuen Foderungen angepaBt

waren. Neu war, daB das Thema des GroBen Beleges in der Regelanvischen

Praktikumsbetrieb und TH abgestimmt wurde, wdhrend des lngenieur-

praktikums in der Praxis studiert und in Zusammenhang mit der Hochschule

beendet werden konnte. Es kam in dieser Ausbildungsphase besonders
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darauf an, technisch und Okonomisch sinnvolle und nach volksrirtschaft-

lichen Gesichtspunkten gut durchdachte Aufgaben zu stellen, um die

Belegarbeiten anschlieBend mOglichst in die Praxis umzusetzen. Es wude

angestrebt, vonriegend Komplexaufgaben zu vergeben, um damit die

Kollektivarbeit zu f6rdem.

ln Verbindung mit derVorbereitung und Durchftihrung des lngenieur-

pr:aktikums kamen zahlreiche Vereinbarungen und Vertdige afischen der

lndustrie und der THM zustande. Am 06. Januar 1965 wurde ein Vertrag

zwischen der THM und der WB Ausrustungen ftir die Schwerindustrie und

Getriebebau tiber die Durchftihrung des lngenieurpraktikums - ein elstmalig

in dieser Form existierender Vertrag - abgeschlor""n.s Darin wurde u.a.

festgestellt, daB durch die EfiOhung derAnzahl der Hochschulkader die

geplante Steigerung der Arbeitsproduktivitfrt mit eneicht werden kann und die

THM und die WB die gemeinsame Aufgabe haben, wissenschaftliche

Fachkrfifte heranzubilden.

Die 1965 ver6ffentlichten " Prinzipien zurweiteren Entwicklung von Lehre

und Forschung an den UniversitAten und Hochschulen der DDR " 
31 

und das

im selben Jahr von der Volkskammer beschlossene " Gesetz tiber das

einheitliche sozialistische Bildungssystem " schufen die ersten Voraus-

seEungen fUr die 3. Hochschulreform, deren Aufgabe darin bestand, " die

wissenschaftliche Arbeit der Universitfiten und Hochschulen planmf,Big mit

dem ReprcduktionsprozeB der Betriebe in den Kombinaten der WB zu

verbinden und leistungsfihige, auf die strukturbestimmenden Aufgaben

gerictrtete Kooperationen bei voller Selbstilndigkeit der Partner zu

schaffen." 
32

Das bedeutete, daB eine inhaltliche Neugestaltung derAusbildung, die

Einheit von forscfiungsbezogener Lehre und wissenschaftlich-produktivem

Studium und die Konzentration des wissenschaftlichen Potentials auf

Schwerpunktaufgaben erforderlich war.

Zur Durchf0hrung dieser Aufgaben muBte die Leitungsstruktur der THM

umgestaltet werden. Die neue Leitungsstruktur sah die Bildung von

Sektionen, eines Gesellschaftlichen Rates und eines Wssenscftaftsrates vor.

Eine bestimmte Anzahl von Lehrsttihlen und lnstituten sollte zu einer Sektion

zusammengefaBt wetden, wodurch die Bearbeitung ganzer Wissenschafts-

s SH vom 18.01.1965
3l Prinzipien zur weiteren Entwicklurg det khre rmd Forschung an den Hochschul$ der Deutschen

Demolcratischen Republik, Berlin, Dezsnber I 965.
32 fulturpolitisches Worterbuclu Berlin 1970.
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gebiete erm6glicht wird. Die Sektionen bildeten dann die selbstdndigen

Venraltungseinheiten an der Hochschule. Sie waren dann die entscheidene

Struktureinheit zur Organisation und Durchf0hrung der Ausbildung,

Erziehung, Weiterbildung und Forschung an der Hochschule. Durch die

komplexe Zusammenfassung des wissenschaftlichen Potentials von

lnstituten, Abteilungen und Arbeitsgruppen eines oder verschiedener

Wissenschaftsgebiete sollte die Effektivitit in der Forschung, derAusbildung

und Eziehung erh0ht werden.

Der Wissenschaftsrat sollte in Fakultdten 
s gegliedert werden, da die

Fakultit kein Leitungsgremium war, sondern eine Einheit des \Mssenschafts-

rates, die nach Querschnittsgesichtspunkten gegliedert werden. Sie sollte

sich dann nicht mehr mit Vennraltungsfragen beschf,ftigen, sondem sich

schwerpunktmiiBig auf Fragen wie Berufungen, Durchftihrung von

Promotions- und Habilitationsverfahrcn, Koordinierung der Studien-

programme u.s.w. orientieren k6nnen.

Nachdem bereits auf der Rektorenkonferenz am 01.1'1.965 in Jena die Frage

der Bildung von Sektionen aufgeworfen worden war, wurde diese

Problematik auch auf der Senatssitzung am 24.11.1965 diskutiert und vom

Senat fiir richtig befunden.il Es sottten weitere Beratungen auf allen Ebenen

derTHM

durchgef0hrt werden. Es mu8te darauf geachtet werden, daB bei der Diskus-

sion uber die Bildung von Sektionen in erster Linie von der inhaltlichen Frage

und derweiteren Umgestaltung des Studiums ausgegangen wird.

Eine besondere Aktivitdt bewies dabei die Fakultit fUr Mascttinenbau, die

bereits Anfang '1965 eine Konzeption zur Bildung einer Sektion " Maschinen-

bau- und Stahlbau fur F6rdertechnik, Bau- und Aufbereitungsmaschinen "

erarbeitete. " Zu diesem Zeitpunkt waren Fragen der Zusammenarbeit von

Fakultdt und Sektion und andererseits der Sektion mit lnstituten anderer

Fakultdten noch nicht gekltirt.

Eine starke Profilierung erhielt die THM im Rahmen der Staatsplanaufgabe,

die die THM zum Schwerpunkt f0r die Ausbildung von Kadem ftir den

Chemieanlagenbau bestimmte und sich besonders auf die Fakultfit ffir

Chemie und Energie bezog. Zu diesem Zweck wurde ftir die wesentlichsten

Factrrhhtungen in dieser Fakult{t eine Grundkonzeption erarbeitet, die

33 negriffser*tenng Fakultilt: an einer Hochschule der ZusammenschluB eines Wissenschaftsgebiets zu
einer Kdrperschaft unter kitung eines Dekans, heute z.T. in die kleheren Fachbereiche

il UA TUND: A 9 - Senatssitzung am 24.11.1965
35 Bericht uber die Arbeit der Fakultat ftr Maschinenbau in der Zeit vom 01.04. 1964 bis 15.09. 1966
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bereits im Perspektivplan berUcksichtigt, dem Senat vorgetragen und in einer

wissenschaftlichen Konferenz mit Vertretem der I nd ustrie durch gearbeitet

.36
wurde.

Die Grundlage ftir die Entwicklung des Hochschulwesens in der DDR im

Zeitraum um 1966 bildeten die BeschlUsse des Vl. Parteitages der SED und

das GeseE riber das einheitlich sozialistische Bildungssystem.

Auctr die 1965 verOffentlichten " Prinzipien zurweiteren Entwicklung von

Lehre und Forschung an den Universitdten und Hochschulen der DDR "

waren f0r die im Jahre 1966 durchgef0hrten hochschulpolitischen MaB'

nahmen bestimmend. Die wichtigsten in den " Prinzipien " enthaltenen

Gesichtspunkte waren u.a., die Neugliederung der studentischen Ausbildung

in das Gruncl-, Fach-, Spezial- und Forschungsstudium, die Vorschlfige ftir

neue Leitungsstrukturen und die Erh6hung des Forschungspotentials der

Hochschulen gegentiber dem Gesamtforschungspotentials der DDR bis 1970

aut 414/o.

Eine wichtige, zu Beginn des Jahres 1S6 durchgef0hrte MaBnahme, die

eine weitere Verbesserung des Hoch- und Fachscftuhresens zum Ziel hatte,

war die am 25.01.1S6 erfolgte Konstituierung des Hoch- und Fachschul-

rates der DDR. Seine Aufgabe bestand in der Bertatung des SHF in allen

grundsdtzlichen Fragen. Dem Rat geh$rten hervonagende Vertrcter der

Forschung und der Praxis an. Von der THM wurden in den Hocfi- und

Fachschulrat berufen: Prof.Dr.-lng. Kurth, Rektor der THM und Doz.Dr.-lng.

Montag, Mitglied der Fakultdt fiir Maschinenbau.

Charakteristisch fiir die Entwicklung des Hochschulwesens in der DDR war

das souohl stdndige Streben nach EfiOhung der Qualitflt derAusbildung als

aucfr die Bem0hung, den wachsenden Bedarf der lndustrie an Hocftschul-

kadem zu befriedigen. Hiezu war die Vergr68erung des Lehrk6rpers an der

Hochschule erforderlicfr. Das SHF gab am 25.10.1966 eine Anweisung zur

Enichtung und Neubesetzung von Professuren an den Universit6ten und

Hochsclrulen, die dem SHF unterstellt sind, heraus. Darin hirgB es: " Die

Durchsetzung der " Prinzipien zurweiteren Entwicklung von Lehre und

Forschung an den Hoctrschulen der DDR " stellen an die Leitungen der

Universitdten und Hochsclrulen hdhere Anforderungen hinsichtlich der

s UA TUIvD: A 9 - Senatssitzung am 19.05.1965



30

wissensctraftlichen F0hrungstitigkeit. Besondere Bedeutung kommt der

schrittweisen geplanten proportionalen Entwicklung der Fachgebiete zu.

Die Berufung von Hochschullehrem ist daher entsprechend den gesell-

schaftlichen Erfordemissen, in Ubereinstimmung mit dem Perspektivplan der

Hochschule und der im Volksrirtschaftsplan gegebenen M0glichkeiten

vozunehmen. [ ... I ln Anderung der bisherigen Verfahrensreise bei

Berufungen von Professorcn sind auf der Grundlage der den Einrichtungen

vorgegebenen Planzahlen Antriige zur Enichtung und Neubesetzung der

Professuren zu stellen. Die Enichtung und Neubesetzung der Prcfessuren

erfolgt auf der Grundlage des Volkswirtschaftsplanes der Einrichtung' " 
37

An der THM wurden im Jahre 1966 sechs Professoren und drei Dozenten

berufen. Die Zusammensetzung der an derTHM ttitigen Mitarbeiter im

Jahre 1966 sah so aus:

1. Professoren, Dozenten, Lektoren

2. Oberassistenten, Assistenten

3. Verwaltungs- und Hilfspersonal

4. Forschungspersonal

78 Personen

195 Personen

650 Personen

78 Personen.

Zur weiteren Durchftihrung des Gesetzes Uber das einheitliche sozialistische

Bildungssystem wurde eine neue Pnifungsordnung f[ir die Universitdten und

Hochschulen erar.beitet, die am 01.04.1S6 in Kraft trat. 
s 

Sie galt f0r alle

Studienformen und lOste die in den Jahren zuvor praktizierte " vorldufige

RahmenprUfungsodnung " ab. Der neuen Prtifungsordnung zufolge konnten

die Prtifungen jetzt durch andere Formen der Leistungskontrolle ersetzt

werden. Es wurden auch Komplexprufungen m6glich. Die Gesamtnoten als

allgemeingtiltige Grundlage der Bewertung muBten keine reine mathema-

tische Berechnung sein. Zugleich wude eine Regelung zur Auszeichnung

guter fachlicher und gesellschaftlicher Leistungen geschaffen. Die Fristen ftir

WiederholungsprUfungen wurden neu festgelegt und die Bildung von

PrUfungsausschUssen neu geregelt.

Es wurde immerwieder betont, daB die Verantwortung des Hochschullehrerc

sehr hoch ist und immerwieder beachtet und darauf hingewiesen werden

muB. Aus S 3 ( 2 ) der Prufungsordnung: " Der Lehrk6rper hat durch die

kontinuierliche EfiOhung des wissenschaftlichen Niveaus von Ausbildung

und Eziehung, durch stfindige Leistungskontrollen und durch die systema-

37 UA I'UlnD: A I I - Sqmtssitamg vom 14.12.1966
38 Btrchner, Uhder, Die neue Pr&fungsordnung ffIr Universiuiten und Hochschulen, Das

Hochschulwesen 1%6, S. 330 - 334
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tische Anleitung der Studierenden die VorausseEungen dafUr zu schaffen,

daB die Prtifungen mit besten Ergebnissen abgelegt werden. "

An diesem g 3 unrrde sichtbar, wie durch Eingriff der Partei versucht wurde,

dem Lehrk6rper die alleinige Scftuld am Versagen banv. Unverm6gen der

Studentenschaft zu geben. Denn man war wohl der Meinung, daB durch eine

Nomenklatur der Erfolg erai,ungen werden konnte. Es kann nicht angehen,

daB der Lehrk0rper an schlechten Studienleistungen gemessen wird.

Die Aufgaben, vor denen alle Hochschulen der DDR in dieser Zeit standen,

waren auch Gegenstand der Bemtihungen an der THM. Unmittelbare

Grundlage fiir die Arbeit an derTHM waren die " Prinzipien zurweiteren

Entwicklung von Lehre und Forschung an den Universitflten und Hoch-

schulen der DDR ". lm Zuge ihrer Venrirklichung wurden an der THM

Ma8nahmen durchgef0hrt um die Entwicklung zu einer sozialistischen

Hochschule vollziehen zu helfen.

AnliBlicfr des bevorstehenden Vll. Parteitages der SED und der lV. Hoch-

schulkonferenz wurde auch an der THM Bilanz gezogen und festgelegt,

rnrelche konkreten MaBnahmen erforderlich waren, um die von der Partei und

Regierung in den offiziellen Dokumenten gestecktenZiele zu eneichen-

Dem Senat derTHM wurde deshalb am 14.12.1966 der erste Entwurf einer

von vier Arbeitsgruppen erarbeiteten Konzeption vorgelegt, die der schritt-

weisen Venrirklichung der' Prinzipien " unter Beriicksichtigung der Rationa-

lisierungskonzeption des SHF derTHM diente.

Diese Konzeption wurde in vier Komplexe gegliedert, in Ausbildung und

Eziehung, Forschung, Leitungstitigkeit und Rationalisierung der

Hocfrschulverwaltung.

" Die Ausbildung und Eziehung sollte so erfolgen, da8 die auszubildenen

wissenschaftlidr-technischen Kader, die Aufgaben der Rationalisierung in

der Pr:axis meistem. Die erforderliche Entwicklung von Ausbildung und

Eziehung muBte die stindige Arbeit zur L0sung bestimmter Aufgaben-

komplexe beinhalten, u.a. die Profilierung und Bestimmung der Entwick-

lungstendenzen der Facfr- und Studienrichtungen ( ausgehend von der

Prognose von Wssenschaft und Technik ) an der THM sollte VorausseEung

zur Kaderentwicklung sein. Dazu wurden Untercuchung€n zur Profilierung

und Bestimmung der Entwicklungstendenzen fiir die Fakult6ten zuge-

ordneten bestehenden bar. neu zu entwickelnden Fachrichtungen und

Studienrichtungen gefordert, gleichzeitig auch Untercuchungen zur
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Entwicklung des postgradualen Studiums und der sonstigen Weiterbildung

ftir die im Fakultiitsbereich vertretenden Fachgebiete.

Ausgehend von der Prcfilbestimmung der THM insgesamt solhen in

Ubereinstimmung mit dem Perspektivplan die planmd8ig zu eneichenden

Profilierungen der Fakultiten und lnstitute festgelegt werden.

Die Forschung sollte die Belange der Rationalisierung sowie bei den

laufenden als aucfr bei derAufnahme neuer Forschungsthemen

benicksichtigen. Dazu sollte, nach bestimmter Vorgabe, eine Analyse ftir

1967 in jeder Forschungs- und Entwicklungsstelle erctellt werden.

ln der Leitungstiltigkeit wurde eine Erh6hung der Verantwortung eines jeden

staatlichen Leiters und eine objektive wissenschaftliche Leitungstf,tigkeit

gefordert, d.h. eine Verbesserung der Leitungstiitigkeit an der THM.

Dazu wurden folgende MaBnahmen festgelegt Venrirklichung der

erarbeiteten Leitungsprinzipien der Hocfrscfrulparteileitung, Auswertung der

Hochschulkonferenz und der Ergebnisse des Vll. Parteitages der SED in

allen Beneichen derTHM, Erarbeitung eines neuen Hocttschulstatuts, Aufbau

eines Leitungssystems, AbschluB von Vereinbarungen mit den Ortlichen

0rganen der Stadt Magdeburg.

Frir die Rationalisierung der Hochscftulvenuahung bedeutete dies, die ftir

Lehre und Forschung notwendigen befiiebswirtschaftlichen, betriebs-

organisatorischen und veruraltungstechnischen Prczesse sollten mit

maximalem Nutzeffekt gestaltet vrrerden. Daftir erarbeitete die Hochschul-

verwaltung der THM ein Rationalisierungsprogamm, welches die Grundlage

frir die weitere Arbeit bildete. Desweiteren sollte ein Schulungssystem ftir die

Qualifizierung der leitenden und mittleren Kader der Hochschulverwaltung

erarbeitet werden. Um eine Verbesserung der Arbeitsreise der zentralen

Leitungsorgane zu eneichen, sollten MaBnahmen erafreitet wetden, die den

Einsatz von modemen technischen Hitfsmitteln erm6glichen. " 
39

Die zu diesen Komplexen festgelegten MaBnahmen kamen arar im

betrachteten Zeitraum 1966 noch nicht zum tragen, waren iedoch Ausdruck

der in diesem Jahr untemommenen Anstrengungen zur stindigen Vetbes-

serung und Weiterentwicklung der Effektivitdt von Lehre und Forcchung, von

denen die gesamte Entwicklung der THM geprdgt war.

3e UA TUIvID: A I 1 - Senatssitzung am 14. 12" 1966; UA TUMD: A I
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lm Zuge der Verwirklichung des GeseEes tiber das einheitliche sozialistische

Bildungssystem sowie auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen dem

Ministerium ftir Volksbildung und dem Staatssekretariat fUr das Hoch- und

Facfrschulwesen wurden ab Studienjahr 1965 / 1966 die Fachlehrer ftlr

Mathematik / Physik an der THM ausgebildet. Die THM ubemahm im

September 1965 vom Piidagogischen lnstitut Magdeburg 50 Studierende des

1.,2., und 3. Studienjahres sowie 1966 die Sonderklasse, die ihre Sonder-

reifepnifung abgelegten und dann das Lehrerstudium beginnen konnten. Die

Sonderklasse f0r mathematisch-naturwissenschaftlich besonders begabte

Sctriller des Bezirkes Magdeburg wurde 1905 an der THM erdffnet. Sie war

die aryeite Klasse dieserArt in der DDR.

AuBer der Zusammenarbeit adschen der THM und den VEB, die in

Verbindung mit dem lngenieurpraktikum zustande kam und z.T. zu lang-

fristigen Vertrfigen fUhrte, gestaltete sicfr das Vefiiltnis ryischen THM

und der lndustrie besonders auch auf dem Gebiet der Forschung im Jahre

1S5 gtinstig. So wutden insgesamt 56 Vertragsforschungsthemen 
s 

und 92

Planforschungsthemen 
ol b""rb"it"t.

F0r das Planjahr 1965 wurde erstmals der Staatsplan der naturwissen-

schaftlichen Forschung in den Gremien des Forschungsrates der DDR

erarbeitet. Mit dem Sctrreiben des SHF vom 20.09.1965 
# 

wutden fur den

Plan 1S5 der THM nachtrdglich 21 Themen als Staatsplanaufgaben

bestiitigrt.

{ In den Untdagen wurde unter Vertragsforschrmg, die Forschungsvereinbanmgen mit dsn B€hiebefl
auf vertraglicher Grundlage verstanden.

4r In den Unterlagan wurde der Begriff Planforschrurg / Grundlagenforschung wie folgt ausgelegt Es

ist die Forschung, die sich mit den systematischen und methodischerr Gnmdlagen einer Wissen-

sclraft befaBt.
Reine Grundlagenforschung - wissenschaftliche Arbeil die sich ausschlieBlich auf die Vervoll-
komnung der Kemtnisse der Naturgssetze sovde auf die Untersuchrmg neuer Erscheiuungeu und
die Erforschung ihrer GesetanABigkeit richtet.
gczielte Grundlrgenforschury - ist die wissenschaftliche Arbeit, die in einer fuumrissenen
Richtmg zm Erweiterung von Gnmdkenntnissen und zur B der Nafirgesetze auf
volkswktschaftlich wichtigen Wissansgebieten betrieben wird.

a2 UA TUIrr{D: A 55 - Zusammeriarbeit mit dern sHF 1965
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Ein wiclrtiger Bestandteilder Forschung uaar das Patent- 
€ 

und Neuerer-

w€sen 
fl. Hi", konnte die THM besonders am Patentrilesen im Jahre 1966

Erfolge aufiueisen. lm Vergleich zum Jahre 1965, wo 6 Patente angemeldet

wurden, stieg die Anzahl im Jahre 1966 um m€hr ale das 3facfie. Eine

Zusamrnenstellung derAktivititen im Patent- und Neuererwesen zeigt die

Abbildunq 7.

Abfildum 7: Pateqt- uN Nerclewewn an.derTH.M 1965/ 1986

lPdatrttad. f}l(I.rr lN.rEttsdT$r.

EhSilill,E ldnlrdd$c
OrEiltlfl taaErrrltr tan*tfi,rgm
NaJar*r;rlttr.

I 
@riffsoHutenrng Patent das Recht, einenneu€rfirodeo€o Geg€ostaod od€r ein neu€rfimdcn€s

Verttren rura diedurch dieses uomittclbar h€s3estelltm Gegemt{ode ut€rAusschluB UnbefuSter
gewerblich zu nuEen; uird artrschifflick Anmeldrmg vmr Patentamt steilt.

4 Begriffserlautarmg Neuereruiesan lNerrercrbeuregung: errg mit der Wettbeurerh:boreguog
verhmdeoeFrmder s6opferischenMasseninitiative d€rW€ddstigsnzw Steigenmg der

arUtsfro&rttivit&rtruc,hRatimalisienmg. Neuorcwonctlrg: scfoiftlichfixicrte' bqr0ndaetd
entspr,ecUOel,osunggwegeaufteigeode Oartegurg vonlvtraBnahmen, die ein vsvollkmrmetes
arsrnmwirtm rm Blmten &s Arteitsprozssses bervi*en, dea liheefrdd & Arbeit cthh
odcr sonstige Vsteile fttr die Abeit erhringen uod au8erhalb derArbeitspflichtem erabeitet wurde.

Sie km€o gerichkf sein arf: Vertessenmg eA6eitsmitt€1" mtidlere Nutamg d€r&beits-
gqenst{nde, Eirspanrng vm Ksten ua. Neruervorschl[ge konnteir zum Patent an gemel&
{,trfu-
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AuBer der planmdBigen Forschungsarbeit wurde ein weiterer nicht unerheb

licher Teil an wissenschaftlicher Arbeit in den lnstituten in Form von

Ver6ffentlichungen, Vortrf,gen, Habilitationen, Dissertationen, u.s.w. geleistet.

Die Offentlichkeitsarbeit stellte in jeder wissenschaftlichen lnstitution einen

wichtigen Faktor dar. Sie diente dem wissenschaftlichen Erfahrungs-

austausch im nationalen und intemationalen Rahmen und lieferte einen

Beitrag zur Uberleitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis.

Von den Mitarbeitem der THM wurden 1966 145 Aufsdtze in 25 aus-

gewerteten, in der DDR ensctteinenden technischen Zeitscfiriften

verOffentlicht. Der groBte Anteil danan entfiel auf die \Mssenschaftliche

Zeitschrift derTHM mit 78 Artikeln. Die weiteren Ver6ffentlichungen

erschienen in den einzelnen Zeitschriften der DDR. / Abbilduno 8I

Abbildum 8: Verfitrentlichunoen derTHM 1965/ 1966

hsge& trdilont{ls* Zilschrffi THMD

Zur lntensivierung der Ver6ffentlichungstitigkeit wurde auf Vorschlag von

Prof.Dr.-lng.habil ROBner von der Fakultit f0r Maschinenbau enstmalig ein

Wettbewerb 0ber wissenschaftliche Verdffentlichungen f0r den wissenschaft-

lictren Naclrwuchs ausgeschrieben. ErerfaBte den Zeitraum vom 01.01.1965

bis 31.12.1965. Diese Ausschrcibung sollte zur selbstindigen Behandlung

von wissenschaftlichen Problemvorstellungen und insbesondere zur Vorver-

Offenflicfrung von Teileqebnissen aus Dissertationen und Habilitationen

anregen. Es wurden 11 wissenschaftliche Ver<iffentlichungen mit etwa
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g0 Druckseiten eingereicht. Beteiligt waren die lnstitute mit folgenderAnzahl:

Abbitduno 9: Erggbnisse &s Fachlitenturwettbewerbes 1 9Q5

8aumaschinen

F6rdert*hnlk
Ferfrgungstr'*hnik

llaschinenelemenb

Prcjel<frerung

Den 1. Preis erhielt Dipl.-lng.oec. Schmigalla, lnstitut fUr Projektierung,

Okonomie und Arbeitsgestaltung des Masctrinenbaubetriebes, fUr seine

Arbeiten:

a) Vorausbestimmung der rationellsten riumlichen Struktur der spanenden

Fertigung mit Hilfe von Kennziffem,

b) Methode zurVorbestimmung der nationellsten riumlichen Struktur der

spanenden Fertigung,

c) L6sung eines Zuordnungsproblems beider Maschinenanodnung mit

Hilfe des Floodschen Bercchnungsverfahrens.

ln Ausrertung dieses Wettbarerbs wurde vom Rat der Fakultdt aucft ftr das

Jahr 1966 ein stf,ndiger Facfrliteraturpreis ftir den wissenschaftlicfien

Nactrwuctrs in enrrrciterter Form ausgeschrieben.

De von g lnstituten derTHM durctrgef0hrten 25 Kolloquien zeugten von der

Teilnahme derTHM am wissenschaftlichen Leben in der DDR. lnsgesarnt

informierten sich 1966 56 Wssenscfiaftler der Hocftscftule im sozialistischen

Ausland aut 27 und im kapitalistischen Ausland auf 20 wissenschaftlichen

Tagungen Uber neueste Erkennhisse auf ihrem Facfigebiet. Aus dem

sozialistisctren Ausland kamen 132, aus dem kapitalistischen Ausland 122

und aus der DDR 2973 Refercnten und Teilnehmer zu von der THM durctp

geftihrten wissenscttafflichen Veranstaltungen.

Die Hocfisctrulbibliothek f0hrte 1966 1070 Titel mit insgesamt 143t)

Exemplaren. 1965 waren es 973 Titel. Von den in der Bibliothek vorhan'

denen Zeitscfiriften wulden 395 durctr den Tausctrerkehr der Bibliothek

enrorben. 130 Zeitschriften erhielt die Bibliothek der THM aus dem

sozialistisctren Ausland.s

1

1

2

1

3

1

1

2

1

6

a'SH vun 18.10.1966
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3.3 Die Hochqchulrefg.rm an fler Technischen Hochschule

" Otto lron Quericke " Magdeburo

Die THM lieB sich bei der Vorbereitung der Durchftihrung der Hochschul-

reform von den Beschliissen des Vll. Parteitage$ der SED und der

lV. Hochschulkonferenz leiten.

Die Hauptaufgaben der Hochschulreform bestanden in der Neugestaltung

von Lehre, Erziehung und Forschung. Die THM sollte sich auf den Schwer-

maschinen- und Anlagenbau orientieren, die maxistisch-leninistischen

Organisationswissenschaft und die modeme Technologie sollten sich zu

profilbestimmenden Gebieten entwickeln . Zum anderen war eine Umge-

staltung der Leitungstfrtigkeit und Leitungsstruktur vorgesehen.

Die Aus- und Weiterbildung sowie die Forschung sollten durch die Ent-

wicklung einer engen Gemeinschaftsarbeit arvischen der THM, den

wirtschaftsleitenden Organen und Grof3betrieben des Schwermaschinen-

und Anlagenbaues mitbestimnrt werden. ln der Weiterbildung sollte ein

Weiterbildungssystem aufgebaut und ein neues maxistisch-leninistisches

Weiterbildungssystem geschaffen weden.

Walter Ulbricht ftihrte aus und begrUndete auf der Btirgerkonferenz im

Nationaltheater Weimar, daB mit der Durchftihrung der neuen " soziali-

stischen " Verfassung der DDR die Verbesserung derArbeit derAkademie

der Wissenschaften, die Durchftihrung der Hochschulrefonn, die Verbes-

serung der Berufsausbildung und des ganzen Systems der Weiterbildung der

Werktitigen auf der Tagesordnung steht.

Die neue " sozialistische " Verfassung ging eingehend auf das Bildungs-

wesen ein und legte die weiteren grundlegenden Aufgaben fest. So heiBt es

u.a. im Artikel 17 (3 ): " Die DDR fdrdert Wissenschaft und Bildung mit dem

Ziel, die Gesellschaft und das Leben der Bilrger zu schtiEen und zu bs'

reichem, die wissenschaftlich-technische Revolution zu meistem sowie den

stdndigen Fortschrit der sozialistischen Gesellschaft zu gewdhrleisten. " ffi

Durch die Aufforderung der Hochschulparteileitung wurden an der THM im

Zusammenhang mit der Durchsetzung der Hochschulreform Diskussionen

zum Entwurf der neuen " sozialistiscften " Verfassung gef0hrt. Man ging

davon aus, da8 die Hochschulreform dazu dienen sollte, die in der neuen

6 Verfassmg der DDR voru 06.04.196S
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Verfassung gestellten Aufgaben zu realisieren. Es gelang der Hochschule

aber nicht die Diskussionen ausf0hrlich zu fUhren, denn man begann erst im

Miiz 1968 mit der Verfassungsdiskussion.

Die bereits ezielten Teilerfolge der Hocfrschulreform aus den Jahren 1%41

1965 bis 1966 fanden in der Verfassung der DDR bereits ihren staatsrecht-

lictren Niederschlag ( in den Artikeln 2, 4, 17,24,25 und 26 ). Im Artikel 17

heiBt es u.a.:

'( 1 ) Wissenschaft und Forschung sowie die Anwendung ihrer Erkenntnisse

sind wesentliche Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft und

werden durch den Staat allseitig gefdrdert.

( 2 ) Mit dem einhei{ichen sozialistischen Bildungssystem sichert die DDR

allen Btirgem eine den sttindig steigenden gesellschaftlichen Erforder-

nissen entsprechende Bildung. Sie befiihigtt die Btirger, die soziali-

stische Gesellschaft zu gestalten und an der Entwicklung der

sozialistischen Demokratie schdpferisch mitzuwirken. " 
47

Die inhaltliche Gestaltung der Einheit von Ausbildung, Weiterbildung und

Forschung entsprechend den Erfordemissen der wissenschaftlich-

technischen Revolution mit dem Ziel der Stf,rkung der Wrtschaftskraft der

DDR wardas KernstUck der Hochschulreform.

Die Hochschulreform war keine einmalig zu leistende Arbeit, man sollte sie

als einen stindig sch6pferischen ProzeB sehen.

Eine derwichtigsten SchluBfolgerungen ergab sich aus der Rolle und

Bedeutung der Tecfrnologie und der sozialistische Betriebswirtschaft, Uber

die im ProzeB der wissenschaftlich-technischen Revolution die Ratlonall

sierung und Automatisierung durchgesetztwurde. Aus der Bedeufung dieser

Wissenschaften resultiert, daB die Gestaltung des Produktionsprozesses, die

Technologie modemer Verfahren, die Organisations- und F0hrungswissen-

schaften, die elektronische Datenverarbeitung und die Operationsforschung

zum Grundbestand der modemen'sozialistische Hochscttule " geh6rte, der

in Lehre und Forschung wirksam werden muBte. Sie sind Schwerpunkte in

derAusbildung, Weiterbildung und Forscftung und damit auch maBgebeld

ffir die Zusammenarbeit der Hochschule mit der lndustrie.

Die bereits mit den Magdeburger GroBbetrieben des Schwermaschinen- und

Anlagenbaues und der THM bestehenden langfristigen Vereinbarungen

a7 Verfassuag der DDR vom 06.04.1968
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stellten eine neue Qualitflt der Zusammenarbeit arischen THM und lndustrie

dar, sie waren ein Teilder Hochschulrcform.

Die Emrbeitung des wissenscJraftlichen Vorlaufes fiir die Komplexe

Gestaltung technologischer Prozesse mit dem Ziel, die Rationalisierung und

Automatisierung in den WB des MSAB mitzubestimmen, warzum Haupt-

bestandteil der Forschung an der THM zu entwickeln.

3.3.1 EinfluBnahme der Gesellschaftlhhen Orsanisationen auf die

Hochschulreform an der Technischen Hochschule " Otto von

Guericke " Magdeburq

Das Feld der Bildungspolitik in beiden deutschen Staaten wies bestimmte

unterschiedliche Merkmale auf, die mit deriareiligen politischen und wirt-

schaftlichen Odnung und mit den p{dagogischen Zielen zusammen-

hdngen. Schon in der fniheren Nachkriegszeit fielen in den drei westlichen

Besatzungszonen Deutschlands und in der SBZ entgegengeseHe Ent-

scheidungen fiber die politischen Grundlagen des Bildungswesens. W6hrend

sich in den 1946 im Westen gebildeten Lindem die f6rderalistisctre Ordnung

etablierte und die Kulturhoheit der Ldnder im Bonner Grundgesetz ( 1949 )

auch verfassungsrechtlich verankert wurde, entstand im Osten eine Deutsche

Verwaltung f0r Volksbildung mit Kompetenzen f0r die gesamte damalige

SBZ, die spftere DDR. Allerdings bestanden bis zur Bildung der Bezirke

1952 in jedem Land ein Ministerium fUr Bildung, Wissenschaft und Kultur. ln

der SBZ blieb somit faktisch das Einheitsstaatsprinzip in Kraft, wihrend in

den WesEonen und in der spiteren BRD die Linder die wichtigsten Akteure

auf bildungspolitischem Feld wurden. Die Tatsache dagegen, daB trcE eines

formal bestehenden Mehrparteiensystems in der DDR allein die SED zur

bestimmenden politischen Kraft wude und daB sich damit auch ihr Anspruch

auf eine umfassende weltanschauliche Kontrolle verband, hatte fUr Schulen

und Hochschulen, aber auch fiir die Eziehung weitreichende Folgen.

ln der DDR waren - bis auf geringe Ausnahmen der von den Kirchen unter-

haltenen Eziehungsstdtten - alle Bildungs- und Eziehungseinrichtungen rein

staatlich organisiert oder, im Falle ihrer Tr6gerschaft durch die Massen-

organisationen ( z.B. FDJ, Gewerkschaft ), auf dieselben ideologischen Ziele

ausdrucklich verpfl ichtet.

Auch im ProzeB der Hochschulreform in der DDR spielte die SED die

f0hrende Rolle und beeinfluBte damit die Durchfuhrung.
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Als die volkskammer 1968 die neue verfassung verabschiedete und im

unterschied zur verfassung von 1g4g im Artikel 1 ausdr0cklictr die

Frihrungsrolle der " maxistisch-leninistischen partei " verankerte s, 
wurde

damit nicht eine neue Machtstruktur festgelegt, sondem die seit etwa zyyei

Jahzehnten bestehende Verfassungswirklictrkeit bestdtigt. Ebenso legiti-

mierte die Verfassung die Organisationsprinzipien einer Staat+ und Gesell-
schaftsordnung, die zusammenfassend mit dem Begriff des ', demokra-

tischen Zentralismus " gekennzeichnet werden. & 
Danach gab es nicht eine

Teilung, sondem eine einheitliche Zusammenfassung der Gewalten. Diese

Gewalteneinheit wurde von den obersten parteiorganen wahrgenommen,

deren BeschlUsse sowohl fUr die nachgeordneten Parteiinstanzen als auch

fUr alle staaflichen Organe verbindlicfr waren.

Der Ftihrungsanspruch der sED galt dementsprechend auch in vollem

umfange f0r den Bereich der Bildung und Eziehung. Die Methoden der
Realisierung waren zahlreic{r und schlossen sich zu einem dichten NeE.
sie lassen eine Fortffihrung der Praktiken erkennen, die schon in den
vieziger und f0nfziger Jahren angewandt wurden.

Die wictrtigsten von ihnen waren:

1. Die Ausiibung eines lnitiativ- und Entscheidungsmonopols in allen Fragen

des Bildungswesens durch die obersten Organe der SED.

2. Die Verbindlichkeit der Parteibeschltisse in allen bildungspolitischen und
p6dagogischen Bereichen.

3. Die Besetzung aller bildungspolitisch relevanten positionen mit
Funktionfircn der SED.

4. Die Anwendung des Nomenklatursysterr. s
5. DerAufrau des Parteiapparates in Analogie zum staatsapparat.
6. Die Einrichtung von Exekutiv- und Kontrollorganen der partei in allen

staatlichen und gesellschaftlichen Organisationen.

7. Die permanente Agitation und propaganda zugunsten der partei.

wenn es auch dem AuBenstehenden verboqen blieb, wie der Entschei-
dungsproze8 in den Frihrungsgremien der sED ablief, so bestdtigen doch
Offentliche Verlautbarungen und publizierte Bescfil0sse, daB das politbiiro,

das Sekretariat und das Plenum des ZK auch im Bereich der Bildung und
Eziehung ihr lnitiativ- und Entscheidungsrnonopol intensiv und umfassend

a Baske, sieg&ied: Dokumente Bildungspolitik in der DDR 1963 - 1976;Dokument 25:
.^ Verfassung d€r DDR vom 06.(X.1968; Seite 205 ff
I noggemann, Herwig: Die Verfassung d€r DDR. Optaden 1970.
- Begnffserkliinrng Nomenklahr: ist die Gesamtheit der Fachbegriffe eines Wissenschaftsgebiets, auch

dsen Verzeichnis.
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einsetzten. Grundlegende Quellen in den sechziger Jahren, die diese

Tatsache bestitigen und uber die von der SEDF0hrung konzipierte

Bildungspolitik AufscfrluB gaben, waren vor allem die Beridlte des ZK auf

dem Vl. Parteitag 1963 
51 

und VIl. Parteitag ffnT 52.

\Me wirkte sich der Einflu8 der gesellschaftlichen Organisationen an der THM

aus ?

ln mehreren Sekretiirberatungen des MHF und der Abteilung wissenschaft

des ZK Ende 1967 - Anfang 1968 wurde die Hochsclrulparteioryanisation der

THM auf die Problematik der Hochschulrcform vorbereitet.

Gerade in der Etappe der vorbereitung und Durchfiihrung der Hochschul-

rcform spiegelte sich in allen Bereichen die ftihrende Rolle der Partei-

organisation und das gemeinsame Wirken der Gewerkschafts- und FDJ-

Organisation der THM wider.

Kennzeichnend ftir die Situation im Berichtszeitraum war dabei die von der

Hocfrschulparteiorganisation der SED geftihrte, sich gerade auch in dieser

Entwicklungsetappe wesentlich stirker ausprigende Zusammenarbeit der
gesellschaftlichen Organisationen.

Die Parteiorganisation hatte 1968 eine stdrke von 542 in 13 Abteilungs-

parteiorganisationen und 41 Parteigruppen organisierten Mitgliedem und

Kandidaten. DerAnteilder Parteimitgliedem an den Professoren und

Dozenten betrug 55 9o ( 1964 waren es 34 06 ), den wissenschaftlichen

Mitarbeitem %,7 Vo ( 19611 =28Yo), den Studenten 9,7 Va ( 1964 =7,8%).
ln dem Zeitraum der Hochschulreform wurden 65 Kandidaten geworben.

ln der FDJ waren 1965 insgesamt 2500 Jugendlicfie und 1968 2700

Jugendliche organisiert.

Die Hochschulparteileitung, Abteilungsparteileitungen, staatlichen Leitungen

und FDJ begannen nochmals ein gr0ndliches Studium von Partei-

dokumenten, u.a.: die Referate walter Ulbrichts auf dem vll. Parteitag der

sED und auf der schrittmacherkonferenz in Halle und die Prinzipien zur

Weitercntwicklung des Hochschuhresens in der DDR.

Ausgangspunkt der politischen Massenarbeit war es, alle Mitglieder der HPO

mit den Aufgaben und den ideologiscfren schwerpunkten beider Fffhrung

der Hochschulreform vertraut zu machen.

51 Baskg Siegfried: Dokumflte Bildungspolitik in d€r DDR 1963 - 1976;Dokument 1: Referat
Waltertllbricht auf dem \lI" Parteitsg der SED vonlr 15. bis 21.01.1963; Seire 45 ffs Baskg Siegfried: Dokumente Bildung-spolitik in der DDR 1963 - 1976; Dokurnent 18: Referat
!flalter Ulbricht auf dem VII. Pdeitag dq SED am 1E.04.1967; Seite 178 ff
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ln dieser Zeit kam es in den Partei- und Gewerkschaftsgruppen zu einer

Phase der sehr umfassenden konstruktiven Diskussionen 0ber die neue

Struktur, die neuen Studienpldine und -inhalte und zu vielff,ltigen

Beziehungen der Hochschullehrer und Mita6eiter tiber die jeweilige gesell-

schaftliche lnteressenvertretung zum Jugendverband und zur Unterstritzung

des Jugendverbandes in der Etappe der Reform.

lnsbesondere wurden mit der Hochschulreform der FDJ-Organisation der

THM wesentlicft mehr Mitspnacfrerechte in gesellschaftlichen Gremien (2.B.

Gesellschaftlicher Rat derTH, Sektionsrdte usw.) vorwiegend bei Fragen der

sozialistischen Eziehung und Ausbildung eingerfiumt.

Die FDJ hatte in hohem MaBe beider Neugestaltung des Studiensystems

mitgewirkt. Entsprechend dem " gesellschaftlichen Auftrag " eines jeden

Studenten wirkte die FDJ-Grundorganisation als lnitiator und Kontrolleur zur

Eneichung hoher Studienleistungen sowie bei der Vorlrereitung der Studie,

renden f0r ihre spfitere verantwortungsbewuBte Tdtigkeit in der Gesellschaft.

Schwerpunkt der verbandsarbeit der FDJ an der THM war im betrachteten

Zeitraum die Entwicklung und inhattlictre Gestaltung der Gemeinschafts-

beziehung anvischen FDJ-Studenten und Arbeiteriugend als Ausgangspunkt

des Kampfes um eine klassenm&Bige Erziehung und zur Eneichung des

wissenschaftlich-technischen Hochststandes in Lehre, Forschung und

Produktion.

ln Auswertung des Staatsratsbeschlusses zur Entwicklung von K6rperkultur

und Sport untemahm die FDJ-Grundorganisation zusammen mit der

Gewerkschaft und den staatlichen Leitungen auch starke Anstrengungen, um

die sportlictre und kulturelle Betdtigung zum Bestandteildes Lebens eines
jeden Studenten zu machen.

Zur zielgerichteten und planmEiBigen Bearbeitung der vorstehend genannten

Aufgaben wurden auf der 12. und 13. Hochschuldelegiertenkonferenzen der

FDJ 1967 bartr. 1968 
53 

eine EntschlieBung erarbeitet und bestStigt. Als Ziel-

stellungen kGnnen u.a. genanntwerden: die regelmdBige Durchftihrung des

FDJ-Studienjahres, die verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit in

den Gruppen, die F0hrung von LeistungsUbersichten, die Verbesserung der

Gemeinschaftsarbeit mit der Arbeiterjugend und das Studium des Maxismu+
Leninismus und reilnahrne an derverbreitung des Maxismus -Leninismus

unter der Jugend.

53 sH2o.r2.t96z; UATUMDDI Tud 8
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Die Parteiaktitagung des Lehrkorpers beriet zu Beginn des Studienjahres

19671 1968 0ber die zu lOsenden politischen Aufgaben.s Alr Hauptauf-

gaben der HPO wurde dabei herausgearbeitet, die Gesamtarbeit aller Hoch-

schulangehorigen auf die vom Vll. Parteitag und der 2. Tagung des ZK der

SED gestellten bildungs- und wissenschaftspolitischen Problemstellungen zu

konzentrieren.

H6hepunkt in derAfieit der gesellscfraftlichen organisationen waren die

Vorbercitung zum 50. Jahrestag des Roten Oktober und die Vorbereitung der

Volkswahlen am 21. Juni 1967. Aus diesem Grunde hatten am

21.06.1967 die HPO und der Rektorzum Symposium eingeladen, an dem

u.a. auch als Stellvertretender Vorsitzender des Ministenates Alfred

Neumann 
s 

teilnahm. Hierbei wurden vonangig Probleme der vozeitigen

Exmatrikulation, derZusammenarbeit THM - lndustrie, der Erh6hung der

Effektivitdt derArbeit und die SchluBfolgerungen aus den Beschltissen des

Vll. Parteitages der SED diskutiert.

Die Aktivtagung der HPo im Mira 1968 stand im Zeichen der Verfassungs-

diskussion. s 
Gemeinsam mit der FDJ und der HGL wurde in den ApO,

Gewerkschafts- und FDJ-Gruppen eine umfangreiche Diskussion des

Verfassungsentwurfs durchgef0hrt.

um eine noch bessere Einbeziehung der Genossen studenten als junge

Parteikader in die Parteiarbeit und eine engere aktive Zusammenarbeit mit

dem Lehrkorper zu eruvirken, wurde von vielen APo der THM der vorschlag

untefi reitet, die bisherigen Studentenorganisationen in kleinere Grundein-

heiten auf Sektionsbasis aufzugliede*. 57 
Dieses wurde 1g68 realisiert.

Nach der4. Tagung des ZK der sED verstfrrkten Parteiorganisation und

staatliche Leitung, untersttitzt durch die SElBezirksleitung Magdeburg, ihre

Anstrengungen, um durch Stellung und L6sung folgender Hauptaufgaben die

Hochscfrulreform im Komplex und mit erhohtem Tempo zu venadrklichen:

Nach der 4. Tagung des ZK der sED verstirkten Parteiorganisation und

staafliche Leitung, unterst[itzt durch die SE]Bezirksleitung Magdeburg, ihre

Anstrengungen, um durch Stellung und L6sung folgender Hauptaufgaben die

s stt zo. t o. t goz
55 sH lo.oo.tg6z
s sH zo.o3.tx8: uA TLJMD D 8
17 sH20.tz.tx7
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Hocltschulreform im Komplex und mit erh6htem Tempo zu verwirklichen:

1. Das Vetstdndnis fUr das politische Anliegen der Hochschulreform ist durch

abgestimmte politisch-ideologische Arbeit bei allen Hochsclrulangeh6rigen

so zu entwickeln, daB sie zur aktiven Mitarbeit an der Beratung und

L6sung aller wichtigen Aufgaben befiihigt werden.

2. Mit der Umgestaltung der Leitungstf,tigkeit ist unvezUglich zu beginnen,

die Mitwirkung der Hochscfrulangeh6rigen ist auf der Grundlage eines auf

einem NeEyverk beruhenden FUhrungsplanes mit Hilfe einer zentralen

Frihrungsgruppe und von Arbeitsgruppen ftrr die einzelnen Aufgaben-

komplexe zu lenken und zu sichem.

3. Zur Neugestaftung von Lehre und Forschung souie zur Festlegung neuer

Afieitsgebiete ist von den Prognosen der Volkswirtschaft, der Wssen-

schaften, des Hocfrschuhresens und des Scfrwermaschinen- und

Anlagenbaus auszugehen; die THM ist auf den Schwermaschinen- und

Anlagenbau zu orientieren; die maxistisctrleninistische Organisations-

wissenschaft und die modeme Technologie sind zu profilbestimmenden

Gebieten zu entwickeln.

4. Die Hochschulreform ist in Gemeinschaftsarbeit mit den wirtschafts-

leitenden Organen und Gro8betrieben des Schwermaschinen- und

Anlagenbaus so durchzuf0hren, daB diese die Aus- und Weiterbildung

sowie die Forschung derTHM mitbestimmen.

5. Die im PrczeB der Hochschulreform jeweils erarbeiteten Bestandteile des

zu entwickelnden Gesamtmodells sind planmEiBig zu riberprufen und ohne

Zeibrerlust zu realisieren.

3.3.2 Bildurto von Arbgitssfuppen und dercn Aufoaben

Als die Aufgahnstellung und die Tennine ftir die Hochschulreform auf einer

ersten Beratung erldutert und er<irtert wurden, stellte man fest, daB die erste

Aufgabe, die sehr schnell gelOst werden mu8te, in der Ausarbeitung einer

Fuhrungskonzeption und eines exakten, Termine und Verantwortlichkeiten

fixierenden MaBnahmeplanes mit Ne?yverk bestand.

Diese Dokumente muBten so gestaltet werden, daB mit ihnen die sich im

PrczeB der Hocftschulrcform entfaltende dernokratische Aktivitit zielgerichtet

und planmtiBig gelenkt werden konnte. Es zeigte sich, daB die Erfahrungen

ftir die Balf,ltigung eines solchen komplexen Vorhabens erst gorrennen

werden muBten.
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Eine speziell, aus erfahrenen Mitarbeitem zusammengesetzte Arbeitsgruppe

erarbeitete sodann in stfrndiger Konsultation mit den Leitungsgremien den

Gesamtplan zur DurchfUhrung der Hochschulreform an der THM.

I Anlaoe 1 I
lm verlauf einiger wochen gelang es, ein ganzes system von stabs- und

Arbeitsgruppen aufzubauen. I Abbilduno 10 J

Alle Arbeitsgruppen erarbeiteten auf der Grundlage des vorliegenden

MaBnahmeplanes zur Durchfuhrung der Hochschulreform eigene MaB-

nahmepldne zur Sicherung der Termine.

Mit dem ldeenentwr.rrf zur Gestaltung des Modells " THM " begannen die
Offentlichen Diskussionen. Sie wurden in den Arbeitsgruppen, in den FDJ-

Gruppen, in den Parteigruppen und den Gewerkschaftsgruppen gefrihrt. Die
Ergebnisse bar. die vorsctrldge aus den Diskussionen wurden der
Fuhrungsgruppe zugesandt. Die F0hrungsgruppe wertete diese aus und

ribergab dann der jaleiligen zus€ndigen Arlceitsgruppe die vorschlige mit
Anleitungen zur Uber:arbeitung. Von den Arbeitsgruppen 0berarbeitete
vorschldge wurden dem Rektor zur endgultigen Entscheldung 0bergeben.

I Abhild.uns U: lnformationsfluB ftir die Aktivierung und Ausrertung der
Diskussionen /

Der ldeenentwurf sollte zur umfassenden DurchfUhrung der Hochschulreform
an der THM, zur orientierung der Leitung und planung der Hochschule, zut
Abstimmung der perspektiviscfien Aufgaben in Lehre und Forschung an der
THM, zur Einleitung von MaBnahmen durch das MHF zur Neugestaltung des
Ausbildungs- und Forschungsprofils, zur Entwicklung einer den " prinzipien ,,

entsprechenden Leitung und Struktur und zur Entwicklung der Beziehungen
zur lndustrie an der THM und zur Ausarbeitung eines neuen Statuts der THM

dienen. Der ldeenentwurf war die Grundlage ftir die " Leitgedanken zur
Durcfrfuhrung der Hochscfrulreform an der THM ". Diese umfaBten die
Gestaltung von Eziehung, Aus- und weiterlcildung und Forscfrung, die

Prcgnose, Planung, Leitung und lnformation und die Entwicklung derArbeits-
und Lebensbedingungen.



Abbilduno la: Atbeitsqruopen wdhryndderl. Etappe der Hochschulreform

Arbeitsgruppe Anzahl der stdndigen

Mitarbeiter

Stabsgruppe 5

F0hrungsgruppe 10

lnformation und Propaganda 18

Pressedienst 4

lnformationsauswertung I
politische Massenarbeit o

Ausbildung und Eaiehung 22

Prognose 7

Weiterbildung 12

Forschung o

wiss.-produktive Tdtigkeit der Studenten 5

Leitungsfragen 5

Gesell schaft swissenschafi en I
Kaderarbeit 3

EDV 5

Okonomie derTHM 5

Planung und Finanzen 10

Hochschulstatut 4

Arbeits- und Lebensbedingungen 6

Baukonzeption 7
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Abbildu rg 1 I : I nformationsfl u B fhr die Affiivierurlg u nd Ausweiluns der

Diskussionen

3.3.2.1 F0hrunqssruppe des Rektons

Der F0hrungsgruppe geh0rten 10 stfrndige Mitarbeiter an ( bestehend aus

Prorektoren, Mitgliedem Gesellschaftlicher Organisationen, Beauftragten f0r

die Arbeitsgruppe EDV und Organisationswissenschaften ).

Hauptaufgaben der Ftihrungsgruppe waren die Leitung des Gesamt-

prozesses, die Enarbeitung einer FUhrungskonzeption und eines zentralen

MaBnahmeplanes und die Abstimmung der Teilldsungen mit der Gesamt-

konzeption. Die F0hrungsgruppe warftir die Anleitung und Kontrolle der

gebildeten Arbeitsgruppen verantwortlich. lhre Aufgabe bestand darin, in den

areimal w6chentlictr stattfindenden Beratungen die von den Arbeitsgruppen

I

t

I

I

I

I

-J

Fiihq$ngsqruope des Rektors

Arbeitssruppen

auswertung

Stabsgruppe

des Rektors

Veranstaltuno / Ereionisse
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vorgelegten Materialien kritisch zu werten, die Problemerkenntnis zu

bescfileunigen sowie die Entscheidungsfindung des Rektors und des

Ministeriums vozubereiten.

Die Diskussionen zu den erarbeiteten Materialien zur Durchf0hrung der

Hochschulreform an der THM ururden Offentlich gef0hrt. I A$laqe 2:

Vezeighnis derwichtiqsten in der 1. Etaope dgr Hqchschulrefol$ an der

THM erarbeiteten Materialien I

Das erste Dokument, welches Offentlich zur Diskussion gestellt wurde, war

der " ldeenentururf " ( siehe unterAusfiihrunoen 3.33.1.

Am 02.O4.1988, wenige Tage vor der Volksabstimmung 0ber den soziali-

stischen Verfassungsentwurf, Ubergab der Rektor auf einer enreiterten

SenatssiEung die erste Fassung der " Leitgedanken zur Durchfrihrung der

Hochschulreform an der THM " der Hochschuldffentlichkeit zur Diskussion.

Der Entwurf der " Leitgedanken " war das entscheidende Dokument, mit dem

die Ftihrungsgruppe richtungsweisend und schwerpunktbildend auf Verlauf

und Niveau der demokratischen Beratung an der Hoctrschule EinfluB nahm.

Erwude entsprechend den Festlegungen im MaBnahmeplan termingerecht

erarbeitet und publiziert.

Dutch die Ausarbeitung der Leitgedanken und anderer darauffolgenden

Diskussionsgrundlagen zur Gestraltung des Modells der Technischen Hoch-

schule wurde das politische Anliegen der Hochsclrulreform mit den

notwendigen konkreten Verinderungen verbunden. Die Leitgedanken

enthielten Vorschliige ftir den neuen lnhalt und Aufbaus des Studiums, die

Schwerpunkte der Forschung und das neue System der Planung und Leitung

der THM.

Eine geschlossene Darstellung der perspektivischen Entwicklung der

Hochschule, konkrete Fesflegungen und detaillierte Schilderungen konnten

nicht erwartet werden. Es erwies sich daher als unumgdnglich, Klafieit

dartiber zu schaffen, daB die von der Ffihrungsgruppe herausgegebenen

Diskussionsmaterialien nicht Ergebnisse vonrvegnehmen konnten, die erst im

Verlauf von Beratungen aller Beteiligten erwartet rrerden konnten. Daran

kntpfte sich die Aufforderung zur aktiven Mitarbeit aller an der Pr6zisierung

und Vervollkommnung der zur Diskussion gestellten ersten Fassung der

" Leitgedanken u.
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So orientiert, nahm die Diskussion rasch an Umfang und lntensit€lt zu und

zergte eine F0lle von konstruktiven ldeen, Kritiken und Hinlveisen.

ln die Tdtigkeit derArbeitsgruppen des Rektors und der Lehrplankommis-

sionen der Sektionen und Fakultiiten wurden ca. 39O Hochscltulangehdrige,

darunter 160 Studiersnde, unmittelbar einbezogen. Sie nahmen an der

Ausarbeitung der Leitgedanken, der neuen Konzeptionen fUr die Gestaltung

des Modells der Technischen Hoclrsctrule, der Lehrplf,ne ftr das Grund- und

Fachstudium sowie anderer Fuhrungsdokumente teil.

Allein wihrend der ercten Etappe der Hocftschulreform uruden 1 013 Vor-

schldge schriftlich eingereicht, davon mehr als die Htllfte von den Studie-

renden. UUer 50 % dieser Vorscfrldge behafen die Neugestattung des

Studiums, mehr als 40 % Fragen der Planung und Leitung und Entwicklung

der sozialistischen Demokratie an der THM. I Abbilduns 12 1

Abbilduno 12: Ail urfr Qwlre. derainoebncfiten Vorschldoe z4l

Hochschulreform

md Forscturg
soz.Denploatb

u.LebersbedirB.

t0%

trwiss.fursonal

lArbefter u. Angestele

Sfr.diererde

Viele der Kritiken kamen von den Studierenden, die u.a. den Wegfallder

Lehrveranstaltung Gesclrichte der Deutschen Arbeiterbewegung, die

Verk0zung des Sprachunterichts und mehr wahlobligatorische Ficher

foderten. ln den Gewerksctrafisgruppen wurde die Meinung aufgeworfen:

" Hochschulreform wflre nicht unbedingt eine Notwendigkeit, sondem

Anweisung von " oben ", gemeint war damit die Parteil

Die zusammengestellte Gesamtausrrcrtung der eingegangenen lnfor-

mationen wurde auf der Sitzung der FUhrungsgruppe am 03.05.1968

beraten.
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Von derAutorin wird dazu bemerkt, daB in den Sitzungsprotokollen der

F0hrungsgruppe kein Wort tiber die oben aufgef0hrten VorschlSge bar.

Meinungen erw&hnt wurden. Diese AuBerungen wurden damals in der DDR

als " negativ " eingestuft, deshalb ist auch anzunehmen, daB daniber dis-

kutiert wurde, es aber nicht im Protokoll erscheinen durfte. FUr solche Ang+

legenheiten wurde oftmals ein Bericht an das MHF gesandt, weldrer sich

aber nicht in den Unterlagen des Universitf,tsarchivs befand.

Die Meinungen zu den vorgeschlagenen Sektionen gingen auseinander.

Einerseits wurden zusdtzlich Sektionen - beispielwueise f0r Lehrerbildung -

gewUnscht, andererseits wurde die Zahl der vorgesehenen Sektionen als zu

hoch betrachtet und ihre Zusammensetzung nicht immer fUr sinnvoll

gehalten.

Bedenken bestanden hinsichtlicfr der Reduzierung auf 2 Leitungsebenen. Die

Eindeutigkeit in der Unterctellung der sowohl in Lehre, Forschung und

Eziehung tdtigen Mitarbeiterwurde als ungeklfirt angesehen. Es wurde

gefordert, die Erfahrungen der bereits 1967 gegriindeten Sektion " Techno'

logie der metallverarbeitenden lndushie " stdrker zu publizieren.

Von der Assistentenschaft wurde eine Verstfrrkung des Mitspracherechts

gefordert. ln den Leitgedanken fehlte die eindeutige FesUegung ihrer

Stellung.

Es gab aber auch Probleme, die nicht im Bereich der THM geklf,rt werden

konnten, diese wurden an die entsprcchenden Stellen weiteqeleitet. Zum

Beispiel an das MHF tiber Verinderung der Stipendienordnung, Lohn- und

Gehaltsfr:agen, Forscfrungskapazitiit, u.a.; an den Rat der Stadt Magdeburg

tiber Einrichtung einer Betriebsverkaufsstelle und an den Rat des Bezirkes

Magdeburg 0ber die Schaftung zusitzlicher Baukapazitf,ten f0r Kindergarten,

Kinderkrippe, Sport- und Kulturst€ltten, Enreiterung der Bibliothek, u.a.

Die endg0ltige Fassung der Leitgedanken wurde am27.05.1968 dem

PolitbUro des ZK der SED tibergeben.

Es ist zu schlieBen, daB die THM unter Zeitdruck arbeitete. Die Zeit arischen

dem Entwurf der Leitgedanken und der endg0ltigen Fassung erscheint dem

Autor f0r eine gr0ndliche Diskussion banv. AuseinanderseEung mit den

Problemen zu kuz. Beider Realisierung derAufgaben stellten sich wiederum

Prcbleme ein, so daB in der 2. Etappe der Hochscfrulreform diese l-eitg+.

danken nochmals riberarbeitet und geindert banv. erginzt werden muBten.
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3.3.2.2 Arbeitssrupoe Leitunqsfraoen

Arbeitsgruppe bestand aus 5 stdndigen Mitarbeitem.

Die wissenschaftliche FUhrungs- und Leitungst6tigkeit bildete die

Grundlage fUr eine sichere perspektivische Wssenschaftsplanung.

Die Arbeitsgruppe hatte folgende Schwerpunktaufgaben zu l6sen:

1. Darstellung der dezeitigen Leitungsstruktur, ihre Verflechtung und

Kompliziertheit, der dezeitigen Arbeitsweise und ihre Unzulf, nglich-

keit und Herausarbeitung der hemmenden Faktoren des Leitungs-

prozesses einschlieBlich der Verwaltungsarbeit. I siehe unter

AusfUhrunoen 3.3.3 und Anlaqen 4 + 5 J

Dazu wurden grundlegende Gesichtspunkte ftir die Leitungstdtigkeit

an einer Technischen Hochscfrule erafieitet werden, u.a. die

Einfachheit und Eindeutigkeit in der Struktur und Leitungstdtigkeit.

Es wurde gepruft, ob die dezeitige Leitungsstruktur an derTHM

diese Gesichtspunkte venrirklichen kann.

2. Schaffung eines Modells ftir die Durcfisetzung eines rationellen

und effektiven Leitungs- und lnformationssystems und einer

optimalen Leitungsstruktur einer sozialistischen Hochschule.

3. Rationalisierung der Planung+ und Venrvaltungsarbeit und Aufbau

eines lnformationssystems, das gewihrleistet, alle fUr die FUhrung

der Ausbildung, Erziehung und Forschung entscheidenden

lnformationen stindig schnell und zuverl5ssig in der notwendigen

Aufbereitung zu efialten.

4. Ableitung von MaBnahmen und Konsequenzen fOr die schrittweise

Einfirhrung des modemen Leitungsmodells an derTHM und die

Ermittlung des voraussichtlichen Nutzens beider Einftihrung des

neuen Leitungssystems auf den Bildungs- und EziehungsprozeB.

3, 3.2.3 Arbeitsoruope Ausbilduno und Erziehuno

22 stiindige Mitarbeiter geh6rten dieser Arbeitsgruppe an, darunter

4 Mitglieder der FDJ-Hochschulgruppenleitung.

Die Profilierung derAusbildung war unter Ber0cksicfttigung der

Konzentration und Kooperation derwissenschaftlichen Arbeit auf die

sich perspektivisch entwickelnden BedUrfnisse der Gesellschaft zu
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konzipieren. Die Arbeitsgruppe hatte dafiir folgende Hauptaufgaben zu

erf0llen:

1. Analyse des bisherigen Standes der Ausbildung und Eziehung und

der politisch ezieherischen \lVirksamkeit des Hochschullehrers, des

wissenschaftlichen Nachwucfrses und der Studenten.

2. Konzipierung der neuen Studienfonn und der inhaltlichen Gestaltung

der Grund-, Facfr und Spezialstudien unter Benicksichtigung n6uer

organisierter Formen und Methoden derAusbildung und Eziehung.

3. Untersuchungen zur voraussichflichen Wirksamkeit der neuen

Leitungsstruktur auf den Bildungs- und EziehungsprozeB bez0glictt

der Senkung der vozeitigen Exmatrikulationen.

4. EinschiEung der prognostischen Entwicklung der Wissenschafts-

gebiete und die sich daraus ergebenden Konsequenzen f0r eine

allseitige personelle, materielle und finanzielle Sicherung.

5. MaBnahmen fUr die zeitliche Einfrihrung der neuen Studienform.

Zur Bearbeitung spezieller Probleme wurden innerhalb derArbeits-

gruppe kleinere Gruppen gebildet ( z.B " Pnifungsordnung ",

" Ausbildungsdokumente ", 'Stellungnahmen zum ldeenentwurf " ), die

ihre Ergebnisse vor der Afieitsgruppe zur Diskussion stellten.

3.3.2.4 Arbeitsoruppe WeiterbildunE

Der Arbeitsgruppe geh6rten 12 stfrndige Mitarbeiter an.

Die zielgerichtete Durctrfrihrung von WeiterbildungsmaBnahmen sollte

kUnftig das Prcfil einer " modernen sozialistischen " Hochschule

entscheidend mitbestimmen. Daraus ergab sich ftir die THM die

Notwendigkeit, ein geschlossenes System der planmf,Bigen Weiter-

bildung zu entwickeln. Zur Eneichung dieses Zieles hatte die

Arlceitsgruppe folgende Scfnrerpunkte vonangig zu bearbeiten:

1. Eindeutige Kldrung des Begriffsinhaltes der Weiterbildung sowie der

Perspektive des Femstudiums an derTHM.

2. Ermittlung des Bedarfs an WeiterbildungsmaBnahmen auf der

Grundlage des Kader- bzw. Qualifizierungsbedarfs der Praxis

definiert nach Scfwerpunkten: Technologie, Organisations- und

F0hrungsrissenschaft en.

3. Abstimmung des Bedarfs mit dem bereits vorliegenden Angebot der

lnstitute f0r WeiterbildungsmaBnahmen.
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4. Ableitung notwendiger MaBnahmen zur Konzeption der planmiiBigen

DurchseEung der Weiterbildung in den Schwerpunkten und Erarbeitung

der erforderlichen Bedingungen zur allseitigen materiellen Sicherung.

5. Analyse des lststandes derWeiterbildungs- und der Femstudienform -

Untercuchung des Okonomischen und gesellschaftlichen Nutzens aller

WeiterbildungsmaBnahmen der THM.

6. Beratung und Abstimmung der Arbeitsergebnisse derArbeitsgruppe

mit Verftetem der Praxis.

3.3.2.5 Arbeitsqruppe Forschuno

Der Arbeitsgruppe gehOrten 6 stdndige Mitarlreiter an.

Die bisherige Forschungstdtigkeit sollte grundlegend umgestaltet

weden. Das Forschungsprofil der THM war vonriegend auf die

Erfordemisse des Schwermaschinen- und Anlagenbaues abzu-

stimmen. Als profilbestimmende Gebiete waren anzusehEn:

Technologie der metallverarbeitenden Industrie / Mechanischer und

thermischer Maschinenbau, Von der Arbeitsgruppe waren folgende

Scfwrcrpunkte vormngig zu bearbeiten:

1. Darstellung der bisherigen Entwicklung der ForschungskapazitAt

bez$glicfr der Effektivitiit und des Okonomischen und gesellsctraft-

lichen Nutzens.

2. Konzipierung des neuen Forschungsprofils in Abstimmung mit

den Erfordemiseen der lndustrie unter Beactrtung der Okonomie auf

der Basis der sozlalistisdren Gemeinschaftsarbeit und der Eigen-

finanzierung.

3. Ermittlung der Okonomischen und strukturellen Auswirkungen

bezriglich der \Mrksamkeit des neuen Forschungsprofils ftir die

THM und f0r die lndustrie.
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3. 3,2.6, Arbeitsofuppe lnfornration und Propaoanda

lnsgesamt arbeiteten 18 stSndige Mitarbeiter in dieser Arbeitsgruppe'

Sie hatte folgende Aufgaben zu losen:

1. Erarbeitung bar. Zusammenstellung der theoretischen Grundlagen

filr die Durchftihrung der Hochschulreform an der THM.

2. Umsetzung des theoretischen Materials in aktuelles Argumentations-

material unter Beachtung des jeweiligen Standes der Diskussion.

3. Anleitung und Kontrolle der Sonderlehrveranstaltungen des

I nstituts ftir Maxi smu+Leninismus zum Verfassungsentwurf mit

dem Ziel, sie optimal fUr die sachkundige lnformation tiber die

Gestaltung der sozialistischen TH und die Mobilisierung der

Studierenden fUr diesen ProzeB auszunutzen.

4. Offentlichkeitswirksame Publikation auf der Basis eines zu

erarbeitenden und den aktuellen Ereignissen entsprechend

stfindig zu vervollstindigenden Presseplanes.

Diesen Aufgaben gemiB gliederte sich die Arbeitsgruppe in folgende

Untergruppen:

1. Propaganda ( theoretische Konzeption ) I politische

Massenarbeit 6 st6ndige Mitarbeiter

2. Agitation und politische Massenarbeit: 6 stindige Mitarbeiter

3. Lehrver:anstaltungen I nstitut f tir Maxismus-Leninismus

4. Publikation ( spdter Pressedienst ): 6 stdndige Mitadreiter

Auf der Sitzung der FUhrungsgruppe arn 11.03.1968 wude die Bildung

einer Stabsgruppe lnformationsauswertung beschlossen. Deren

Hauptaufgabe war, alle lnformationen 0ber die Hochschulreform und

der Verfassungsdiskussionen zusammenzufassen und ftir die

FUhrungsgruppen aufzubereiten, und diese Auswertungen zu

popularisieren.

Die stdndige Auswertung der verschiedensten lnformationen ergab ein

gutes Spiegelbild Uber die politische, ideologische, fachliche und

individuelle Situation an der THM und konnte als aktives Leitungs-

instrument verwendet wetden.
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Alle von Kollektiven und Einzelpemonen eingereichten Vorschlige, Kriterien

und Stellungnahmen zur Hochschulreform wurden laut Anweisung des

Rektors als Eingaben behandelt.

Die eingegangenen lnformationen wurden an die entsprechenden Arbeits-

gruppen, Fachrichtungen, gesellschaftlichen Organe und der Verwaltung

weitergeleitet.

Hinureis: Anlase 3 enth{lt ein-e Aufstelluns der weitelen Arbeitsoruppen

an der THli

3.3.3 Leitunosaufbau an der Technischen Hochschuh
* Otto von Gupricke " M,aodeburq

Das alte Leitungssystem mit seinen vielfachen Ebenen und Weisungs- und

lnformationsebenen wirkte sich hemmend auf die Entwicklung der F0hrungs-

ttltigkeit an der THM aus. ln der alten Leitungsstruktur LAnlaoe 4,J wurde

lediglicfr die Zuordnung der einzelnen Leitungselemente zum Ausdruck

gebracht. Uber die Wirksamkeit der Organisation der Hochschularbeit, das

Qualifizierungsniveau, den Konzentrationsgrad, sowie 0ber die Zusammen-

setzung der Leitungs- bar. Beratungskollektive wurden damit keine

Aussagen gemacht.

ln der Anlaqe 5 wurden die bisher praktizierten Weisungslinien dargestellt,

obwohleigentlich nur6 Leitungsebenen ( Rektor, Dekane, seit 1967

Sektionsvorsitzende, lnstitutsdirektoren, Abteilungsleiter, Seminargruppen-

sekretdre ) bestanden zeigte sich, daB aber 8 Ebenen Leitungsaufgaben

wahmahmen. lmmer wieder handelten einige Prorektorate ( Prorektorat flir

Forschung, Prorektorat frir Studienangelegenheiten ) im Sinne einer

Leitungssebene mit Weisungen und nicht als Funktionalorgan des Rektors.

Afrntich vefiielt es sich mit einigen Fachrichtungsleitem, die 0ber die

EinfluBnahme auf den StudienprozeB hinausgehend in Leitungsbefugnisse

der zur Fachrichtung geh6renden lnstitutsdirektoren eingriffen.

Dem SeminargruppensekretEir wurde meistens nur die Vermittlungsrolle f0r

Weisungen des Prorektorats zuteil, denn die politische FUhrung in der

Seminargruppe wurde dem FDJ-Gruppenleiter zugesprochen.

Die Dekane konnten auf Grund der Existenz der Fachrictrtungsleiter keine

direkte Einwirkung auf die Eziehung vomehmen. Durch die Dekane und
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Prodekane erfolgte nur sporadisch eine Anleitung und Kontrolle der

Ausbildung+ und Forschungsleistungen der lnstitute und Fachrichtungen.

Bereits die ersten Uberlegungen und Plf,ne zur Ftihrung des Prozesses der

Hochschulreform traten in Widerspruch zu dem bestehenden Leitungs-

systems, das sictr in dem eingeburgerten Ftihrungsstil, in bestimmten Denk-

und Vefialtensgewohnheiten und schlieBlich in mancherlei pers6nlichen

Abhflngigkeiten gefestigt hafte. Jedodr war eine sofortige Umwandlung des

einmal gegebenen Leitungssystems ausgeschlossen. Was hdtte an seine

Stelle fieten sollen ? $Oerein neues, den Anforderungen angemessenes

Leitungsmodell bestanden zunichst nur vage Vorstellungen. Ein

ausgearbeitetes, in sich geschlossenes ideales Modelleinmalvorausgesetzt,

auch die beste Leitungsstruktur und -organisation wird unbrauchbar oder gar

diskreditiert, wenn sie nicht von einer qualifizierten Ftihrungstitigkeit zur

Wirkung gebracht und durchdrungen wid. Dieses Prinzip wurde schon in den

ersten Beratungen klar und nachdriicklich verfochten. Alle Vertnderungen

muBten von einer wesenfl ichen Verbesserung der F0hrungstitigkeit

ausgehen.

Wie also sollte derAufuau des Modells der neuen Leitungsstruktur

aussehen ?

Zur effektiven Planung, Entwicklung und Leitung der THM sowie zur Erftillung

ihrer Aufgaben in Erziehung, Bildung, Weiterbildung und Forschung wurde

die Struktur der Leitung vereinfacht. Sie wurde von arei Leitungsebenen

bestimmt. Die Leitung derTHM durch den Rektor und die Leitungen der

Sektionen. Der Rektor leitete nach dem Pilnzip der Einzelleitung und pers6n-

lictren Verantwortung. Bei seinen Entscheidungen wurde er von einem

Gesellschaftlichen Rat untersttitzt, dem 35 Hochschullehrer, Abgeordnete,

Vertreter der lndustrie, Studenten, Arbeiter und Angestellte angeh6rten. Zu

den Pers6nlichkeiten des Gesellschaftlichen Rates zihlten auch Alois Pisnik,

Mitglied des ZK der SED und 1. Sekretdr der Bezirksleitung der SED Magde-

burg sowie der OberbUrgermeister der Stadt Magdeburg, Wemer Hezig. Der

Gesellschaftliche Rat ribte durch seine beratende und kontrollierende Tlitig-

keit zur Durchsetzung gesamtgesellschaftlicher lnteressen EinfluB auf die

L0sung von Schwerpunktaufgaben in Lehre und Fotschung an der THM aus.

Er tibermittelte dem Rektor Empfehlungen zur Findung strategischer

Entscheidungen. Es war zeitlictt der erste Gesellschaftliche Rat im Hoch-
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schulwesen der DDR. Dies begnindete shh aus der Rolle der THM als

Modellhochschule zur Vorbereitung und Durchftihrung der Hochschulreform.

Die neue Leitungsstruktur enthielt weiterhin die " Konferenz der Hoah-

schule ". Sie war eine Versammlung von Delegierten aller Hochschulange'

hdrigen, die durcfr den Rektor einberufen wurde. Sie nahm gleichfalls in

empfehlender Weise auf die Verwirklichung der Hauptaufgaben der THM

EinfluB. Der gegrundete Wissenschaftsrat beriet den Rektor in allen entschei-

denden Fragen des wissenschaftlichen Lebens der THM. lhm gehdrten etwa

60 berufene Mitglieder darunter auctr Studenten an. Der Wissenschaftsrat

besaB Abteilungen, denen Dekane vorstanden, die das Recfit der Verleihung

der akademischen Grade hatten.

Das neue Leitungsmodell sah femer vor, daB die Beschltisse und Weisungen

des Rektors durch 3 Prorektoren vorbereitetwurden, die innerhalb ihres

Aufgabenbereiches die Planungs-, Koodinierungs- und Kontrolttiitigkeit

eigenverantwortlich organisieren.

Zur Unterst0tzung der Leitungstdtigkeit des Rektors wurden weiterhin

Direktoren f0r Ausbildung und Erziehung, ftir Weiterbildung, fOr wissen-

schaftliche und kulturelle Beziehungen, fUr Okonomie und f0r Kaderfragen

eingesetzt.

Nach Gnindung von Sektionen wurden einige Leitungsbefugnisse, wie

z. B. Ausbildungs- und Weiterbildungskonzeptionen, Forschungs-

konzeptionen vom Dekan auf den Sektionsvorsitzenden 0bertragen.

Alle lnstitute und deren Abteilungen derTHM wurden seit dem 27.05'1968 zu

Sektionen zusammengescttlossen.

Die neue Struktur der THM wurde am 27.05.1968 auf einem akademischen

Festakt in Magdeburg durcfr den Minister ftir Hoch- und Fachscfruhresen in

der DDR bestfitigt.

I Anlase 6 : Leitunosaufrau der THM /
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3.3.4 Sektionsbilduno an &r Technischen Hochqchub

" 9tto vgn Guericke'l Maodeburs

Auf der Rektorenkonferenz im November 1965 in Jena wurden u-4. Struktur-

fragen an den Universitfrten und Hochschulen in der DDR beraten.

Als speziellNeues im Hochschulwesen der DDR wurde die Frage der Bildung

von Sektionen aufgeurorfen. ln den Sektionen sollten bestimmte Wissens-

gebiete zusammengeschloss€n werden und sie sollten verantworUictt ftir die

Lehre und Forschung sein. Damit wdre die Sektion eine eigenstdndige

Verwaltungseinheit.

Auf der Grundlage des vom Senat beschlossenen Perspektivplanes und in

Auswertung der Rektorenkonferenz 1965 in Jena 
S wurden in der Senats'

sitzung am24.11.1965 
59 

erstmalig Gedanken zur Bildung von Sektionen an

derTHM aufgegriffen. Diskussionen zur Sektionsbildung sollten in weiteren

Beratungen auf allen Ebenen derTHM durchgeftihrtwerden.

Die Diskussionen zur Profilierung und Sektionsbildung der THM wurden

bewu8t auf die Fachgebiete gelenkt, die schon als profilbestimmende

Elemente derTHM angesehen wurden. Die Diskussion konzentrierte sich

infolgedessen auf die Fachgebiete: Verfahrenstechnik, Chemische

Appar:atevvesen , F6tdertechnik und Baumaschinen, Walarerks- und

Hrittenmaschinen.

Vom Rat der Fakultiit Chemie und Energie wurde eine Arbeitsgruppe

eingesetzt, um die Vorstellungen zur Prufilierung und zur Sektionsbildung fUr

die ersten beiden Fachgebiete zu konzipieren. Es wurde in Enuigung

gezogen, die beiden den erstgenannten Factrgebieten zuzuordnenden

$ektionen wie folgt aufzubauen:

1. Sektion Verfahrenstechnik - Fachgebiete Chemie, Biologie, Theoretische

Verfahrenstechnik, Reaktionstechnik, Bioingenieurtechnik.

Diese Sektion solhe aus den bisherigen lnstituten ftir Chemie und

Verfahrcnstechnik gebildet werden.

s UA TUtrD: A 25 - Reltorenkonfer€oz€n und -beratungen 1962,19f/. ' 19ffi
5e UA TUI"D: A l0 - Senatssitzturgen 1965
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2. Sektion Chemische Apparatewesen - Fachgebiete Chemische Apparate

und Anlagen, Ofenbau, Stromungs- und Kolbenmaschinen, Mechanische

Verfahrenstechnik.

Die Sektion w6re dann zu bilden aus den bisherigen lnstituten Chemische

Apparatelvesen, W&rmeteclrnik, Str0mungsmaschinen, Kolbenmaschinen

und einem Teil des lnstituts f0r Verfahrenstechnik.

Von den lnstituten Fordertechnik, Statik und Stahlbau und Baumaschinen

wurde ein Organisationsschema und Aufgabenstellung ftir eine Sektion

" Bau und Betrieb von F6rderanlagen ", " Bau und Betrieb von Bauma-

schinen " erarlreitet. Die Aufgabenstellung sah die Orientierung dieser

Sektion auf der Zusammenarbeit mit den VEB TAKMF, WB lndustrie'

anlagenmontage, WB Baukema vor. Ergdnzend zu den vorgenannten

Fachgebieten wurde durch die Fakultdt f0r Elektrotechnik die M0glichkeit zur

Bildung einer Sektion " Elektrische Verfahrenstechnik " untersucht. Diese

Sektion sollte folgende Arbeitsgebiete umfassen: Eleklrische Enegung und

steuertechnische BeeinfluBung von Wdrmepruzessen; Metallbe- und

Metallverarbeitung durch direkten Einsatz der Elektnrenergie; Plasma- und

Elektronenstrahltechnologie; Trenn- und Schneidtechnik.

ln der Diskussion 0ber die Bildung von Sektionen wurde auf der SiEung des

Kollegiums derTHM am 04.02.1966 folgende Standpunkte heraus-

gearbeitet:

" Die Bildung von Sektionen mu8 in den Rahmen derwissenschaftlichen

Profilierung der THM bis zum Jahre 1980 gestellt werden. Die Bildung von

Sektionen ist keinem Schema unterworfen, darf jedoch nicht das Prinzip des

demokratischen Zentralismus durctrbrecl'ren. Es kann daher verschiedene

Typen von Sektionen geben, die auch den Rahmen einer Fakultdt sprengen

k6nnen, aber einheitlictr einem Dekan als iibergeodnete lnstanz unter-

stehen. Eine Sektion wird fiir einen langen Zeitabschnift gebildet und ist als

eine stabile Leitungsebene zu betrachten. Auf allen Leitungsebenen der

Hochschule mussen die Prinzipien der Einheit von Theorie und Praxis, Lehre

und Forschung sorie Ausbildung und Eziehung verwirklicht werden.

Deshalb kann es keine Sektionen lediglicfi auf Forschungsbasis geben.

Es sollten bestimmte Querschnittsinstitute ( z.B. Mathematisches lnstitut )

sektionsfrei bleiben. Die Zusammenarbeit der Sektion mit lnstituten bal.

Einrichtungen auBerhalb der FakultEten bar. der Hochschule muB vertraglich

gebunden werden. " 
s

@ UA TUtv{D: A 19 - Ko[egiumssitzungen 1966
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Besondere Schwerpunkte in der Diskussion Uber die Bildung von Sektionen

waren u.a., die Stellung der Fachrichtungen zur Sektion oder innerhalb der

Sektionen, die Verwirklichung der Einheit von Lehre und Forschung in der

Sektion, die optimale GrOBe der Sektionen an der THM und die Wege zur

Spezialisierung der Forschung.

Der Rat der Fakultit ftir Maschinenbau hate sich in seinen Sitzungen am

24.03.1966 und am 27.04.1W ausfuhrlich mit dem Antrag der Fachrichtung

F0rdertechnik auf die Bildung einer Sektion befa8t.

Die Begnindung ftir die Sektionsbildung, die Aufgabenstellung ftir die Sektion

in Lehre und Forschung sowie die Klirung der Leitungsfrage nach prinzi-

piellen Gesichtspunkten wurden vom Rat der Fakultit dargelegt. Nach

eingehenden Diskussionen befaBte der Rat der Fakultdt folgenden BeschluB:

" Der Rat der Fakultit befiinnrortet die Bildung der vorgeschlagenen Sektion

Mascfrinen- und Stahlbau f0r F0rdertechnik, Bau und Auflrereitungs-

maschinen und ist der Meinung, daB die sctron vorhandene Schwerpunkt-

bildung auf dem Gebiet der F0rdertechnik die Basis fur diese Sektions-

gnindung darstellt und daB damit ein Beitrag zurweiteren Profilierung der

THM gegeben werden kann.

Der bisher durch die sinnvolle Synthese von Maschinenbau und Stahlbau

eneicfrte Qualitflt der Ausbildung, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der

lndustrie in Lehre und Forschung, insbesondere mit den in und um Magde-

burg konzentrierenden Betrieben der F0rdertechnik sowie die vefidftnis-

miiBig groBe Zahlder bisher schon ausgebildeten promovierten Kader,

k6nnen als Begnindung ftir die Bildung der Sektion angesehen werden. o 6{

Die Vorbereitung dieser Sektionsgrundung war grcBe Bedeutung beizu-

messen, da auf ihr aufgebaut werden konnte, denn viele Grundsatzfragen

konnten vor der GniMung der 1. Sektion an der THM dadurch bereits

vorgekldrt werden. Am 10.11.1967 erfolgte dann die GrUndung der ersten

Sektion " Maschinenbau der Schwerindustrie, F6rdertechnik und Bauma-

schinen " an der THM. Sie wurde als eine der ersten Sektionen in der DDR

gegnindet. Mit dieser GrUndung wurde das Ziel verfolgt, die vorhandenen

Kapazitiiten in Lehre und Forschung vorangig auf die Belange des lndustrie-

a,yeiges Sctnrermaschinen- und Anlagenbau zu konzentrieren. Die Sektion

6r A T1n p4 A IV.3. 9 - Fakulut ffh tvlaschinenbou - Fakultiitssitzungen am 24.03.1966 und

2',1.04.1966
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vereinigte in Lehre und Forschung die Fachgebiete: Maschinenbautechnik,

Festkorpennechanik, Ausrustungen der Schwerindustrie, F6rdertechnik und

Baumaschinen.

Als 2. Sektion an derTHM wurde am 18.12.1967 die Sektion " Technologie

der rnetallverarbeitenden lndustrie " gegr0ndet. Sie wude aus den lnstituten:

Fertigungstechnik und betriebliches MeBwesen, SchweiBtechnik, Projek-

tierung, Okonomie und Arbeitsgestaltung des Mascttinenbaubetriebes,

Werkstoffkunde und Werkstoffpnifung und mit den in ihnen vofiandgn

Laboratorien, Versuchsfeldem und Werkstf,tten ( einschlieBlich Applikations-

labor ) gebildet.

Sie vereinigte damit in Lehre und Forschung unter Beibehaltung der lnstituts-

struktur u.a. die Abteilungen barv. Fachgebiete Umformtechnik, spanende

Formung, Werkzeugmaschinen und Vonichtungen, zerstfirungsfreie

Werkstofhr0fung, u.a.

Das Ministerium fUr Hoch- und Fachschuhuesen gab am 10.04.1988 seine

Zustimmung, zur bescfrleunigten Entwicklung derTHM ab sofort die

Sektionen " Technologie der metallverarbeitenden lndustrie " und

' Maschinenbau der Scfrwerindustrie, F6rdertechnik und Baumascftinen " aus

dem Verband der bestehenden Fakultdten herauszulOsen und sie direkt dem

Rektor zu unterstellen.

Mit Gnindung der ersten beiden Sektionen sollte ein Beispiel ftir die

Sektionsgnindung an der THM geschaffen werden. Aus den Erfahrungen

beim Aufuau dieser Beiden sollten die weiteren Sektionsgr0ndungen, die

schon in den einzelnen Fakultiten und lnstituten vorbereitet wurden,

profitieren.

Auf dem akademischen Festakt am27.05.1968, dem 1. H$hepunkt im

ProzeB der Hocfrschulrcform an derTHM, wurden dann weitere sieben

Sektionen gegrUndet:

- Sektion Maxismus - Leninismus

- Sektion Okonomische Kybemetik, Organisationswissenschaft und

Betriebswirtschaft

- Sektion Rechentechnik und Datenverarbeitung

- Sektion Mathematik und PhYsik
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- Sektion Dieselmotoren, Pumpen und Verdichter

- Sektion Apparate- und Anlagenbau

- Sektion Tecfrnische Kybemetik und Elektrotechnik.

Die Sektion stellte an der THM die organisatorische Einheit ffir Forschung,

Lehre, Eziehung und Ausbildung dar. Ihr geh6rten Hochschullehrer,

wissenscftaftliche Mitarbeiter und die Studenten an.

Sie stellte die aleite Leitungsebene dar, und damit organisierte und

koordinierte sie die langfristigen Aufgaben in Forschung, Lehre, Eziehung

und Ausbildung eigenverantwortlich. Die Leitung der Sektionen erfolgte durch

Direktoren naclr dem Prinzip der Einzelleitung und pers6nlichen Verant-

wortung. Die Direktonen waren dem Rektor direkt unterstellt und 0ber die

Arbeit der Sektionen in Eziehung, Ausbildung, Weiterbildung und Forschung

rechenschaftspflichtig. I Anlaoe 7: Der Leitunosaufbau einer Sektion an der

THM 
'

Am Ende dieses Abschnittes m6chte die Autorin noch ein kuze Darstellung

zu den bestehenden Fakultdten an der THM geben.

ln den fruheren Jahren wurden die lnstitute den Fakult6ten zugeordnet, die

die Ausbildung der Studierenden und Aspiranten durchfUhrten ( siehe untef

Ausfii.hrunsen 2 und 3.3.3 l. Mit GrUndung der Sektionen an der THM

verflnderten sich die Aufgaben bzw. die Struktur der Fakult6ten.

Die Sektionen wurden aus den Verband der Fakultilten herausgeldst und

bildeten die zrveite Leitungsebene. Die Fakultiten wuden eine Einheit des

neugegrfindeten Wissenschaftsrates und sollten sich nicltt mehr mit

Vennraltungsfragen beschdftigen sondem sich schwepunktmdBig auf Fragen

wie z.B. Berufungen, Durchftihrung von Promotions- und Habilitation+

verfahren, Koordinierung der Studienprogramme orientieren.

Auf dem Festakt am27.A5.1S8wurden folgende Fakultiiten gegr0ndet:

Fakult{lt fur Mathematik und Natunrvissenschaften, Fakultdt ftir Technische

Wissenscfrafien und Fakultfrt f0r Gesellschaftswissenschaften.
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3.3.5 Erziehuns. Ausbilduno und Weiterbilduno an der Technischen

Hochschulq " Otto von.Guericke," MaodPbgrg

Ausgehend von den Prinzipien der Einheit von Ausbildung und Eziehung

war das Hoctrsc{tulstudium auf der Grundlage des Gesetses tiber das

einheitliche sozialistische Bildungssystem weiterzuentwickeln. Das setzte

voraus, daB neue Ausbildungsinhalte f0r vofiandene Fachrichtungen und

das neue Fach- und Spezialstudien erforderlich wurden, damit die kfinftigen

Absolventen in der Lage waren, die vor ihnen stehenden Aufgaben in der

Praxis zu meistem.

Der Vll. Parteitag der SED forderte , " [ ... ] daB der Bestand an wissen-

schaftlichen Kadem in der Volksrirtschaft bis 1980 [ -.. I bei Natur-

wissenschaftlem und lngenieunen auf das 3,5 fache gesteigert wird. "

ln der BRD wurde mit den . Empfehlungen des Wssenschaftsrates

zum Aufbau der wissenschaftlicfren Einrichtungen, Teil l: Wissenschaft-

lictre Hochsctruten " ( 1S0162 eine neue Stufe der hochschul- und

grtindungspolitischen Argumentation geschaffen. Es setzte sich die

Einsicfrt durch, daB sicfr die bestehenden Hochschulen nicht beliebig

erweitem lieBen. Der Vorschlag des Wissenschaftsrates, neue Univer-

sitdten zu gr0nden, war anreifach motiviert: zum einen sollte dadurch

die Ausbildungsmdglichkeit erh6ht welden, zum anderen sollten die

Neugrundungen Struktuneformen erproben. Das Gewicht lag auf der

ersten Funktion: die neuen Hochschulen sollten also vor allem die

Funktion haben, die bestehenden zu entlasten-

Quantitative Basis derVorschl{ge war die Vor:ausberechnung einer

Studentenzahl fUr das Jahr 1970 von etwa 240 000 bis 260 000

Studierenden. ln struktureller Hinsicfrt sollten mit den Neugrfindungen

neue Wege in der organisatorischen Zusammenfassung der Ffrcher

und in der Gestaltung von Untenicht und Eziehung erprobt werden.

Zur Ausarbeitung dieser Konzeption wurde vom Wssenschaftsrat ein

GrfindungsausschuB eingesetzt. lm Jahre 1962 wutden die " Anre-

gungen des Wissenschaftsrates zur Gestaltung neuer Hochschulen "

verOffentlicfrt. Drei Hauptprobleme stellten sich aus der Siclrt des

Wssenscttaftsrates im Hinblick auf die Hochschulreform durch

@ Wisseoschaftsrat Empfehhmgen zum Ausbau ds wissersclraftlichen Eimichturgen. 1966-
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Neugrtindungen: 1. die Bewdltigung des Massenprcblems,2' die

Ausbildung einer Elite, 3. die Enichtung von Hochschulen mit wenigen

Fakultiten und schwerpunktmd$iger Berucksichtigung bestimmter

Gebiete.

1966 erfolgten dann die " Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur

Neuordnung des Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen.

I siehe unter Ausftihrunoen 3.2 /

Auf der Westdeutschen Rektorenkonferenz im Januar 1968 in Bad

Godesberg wurde die sogenannte " Godesberger Rektorcnerklfirung

zur Hochscfiuheform " untezeichnet. Sie enthdlt Vorschldge zur

Verwirklichung bestimmter Leitsfrtze, die in der Erklfirung festgelegt

waren.

Auszug aus der Erkldrung:

" Die Zukunft derwestdeutschen Universitiiten h6ngt ab von den

Entscfreidungen, die sie ietzt selber tneffen.

Aufbau und Ausbau der Universititen und die BemUhungen um eine

Neuordnung der Studiengfinge waren airar von zahlreichen Reformen

begleitet; sie lfisten jedoch nur einzelne, jeweils dringliche Prcbleme.

Die kdrpersctraftliche Verfassung der Universitlit und ihre Stellung in

der heutigen Gesellschaft mfissen neu bestimmt werden. Die Reform

der innercn Struktur der Universittit mu8 von den folgenden Leitsdtaen

ausgehen:

- Die grundrechtliche Garantie der Freiheit von Forschung und Lehre

( Grundgesetz 5, 3 ) begr0ndet und begrenzt ihrc korporative

Organisation;

- Die kritische Funktion der Wissenschaft in der Gesellschaft erfordert

die Autonomie der Universitdt;

- Mitarbeit begnindet Mitverantwortung;

- Leistungsfdhigkeit verlangt Differenzierung der Funktionen;

- Sachgerechte Erftillung der Funktionen erfordert koryorative

Selbstkontrolle. " 
63

63 Schmi&, Lothar / Thelen, Dieter: Hochschulreforrn. Gefah im Verzuge ?, Frankfint a.M', Hanrburg

1969.
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Entsprechend den Erfordemissen, die sich unter den Bedingungen der

wissenschaftlich-technischen Revolution ergaben, muBten auch die Fonnen

der Wssensvermittlung in Wissenschaft und Technik den neuen

Verhdltnissen angepaBt und mit einem neuen lnhalt versehen werden. Das

mit der Hochschulreform in der DDR durchgesetzte Studiensystern war

darauf gerichtet, daB der Student bereits im AusbildungsprozeB stdrker als

bisher auf selbstilndiges schOpferisches Arbeiten orientiert wurde.

Es war deshalb notwendig, die Ausbildung so zu gestalten, daB auf einer

breiten wissenscftaftlichen Grundlage die Vermittlung eines abgestimmten

Anteils an Spezialkenntnissen gesichert wurde. Die Studierenden muBten

befehigt werden, sich dem durch die rasche Entwicklung von Wissenscfiaft

und Technik hervorgerufenen stdndig wachsenden Bedingungen durch hohe

Einsatsdisponibilitdt besser und sctrneller anzupassen. Um eine den volks-

wirtschaftlichen lnteressen entsprechende Studienwerbung und -beratung

der zukUnftigen Studenten zu gewihrleisten, wurden wie alljihrlich auch

1967 und 1968 der " Tag der offenen Hochschulttir " veranstaltet. Dabei

haften die interessierten Bewerber aus den Erweiterten Oberschulen,

Betriebsberufsschulen, der NVA und der Praxis die Mdglichkeit, sich mit den

Studienbedingungen, Ausbildungsstitten, Forschungs- und Sozialein-

richtungen sovyie mit den mOglichen Spezialeinrichtungen der THM vertraut

zu machen. lnsbesondere gaben die Gespr€iche mit dem Lehrk6rper und den

Studenten Einblick in die Ausbildurp und das gesellschaftliche Leben der

Studierenden derTHM und trugen beivielen Beurerbem wesentlich zur

Entscfieidungsfindung und Urteilsbildung iiber das Studiercn an einer

Technischen Hocfrschule der DDR bei.

Zur Ubenruindung des ffir viele Studenten scftwierigen Uberganges von der

Oberscfrule zur Hocfrscttule wurden vielfdltige Mdglichkeiten geboten.

Stellverfetend hierfiir sollen die wdhrend der Woche des organisierten

Selbststudiums durchgefUhrten Einfrihrungslehrgdnge in den FEchem

Mathematik und Physik sowie die Herausgabe der " Sammlung von Auf-

gaben aus der Elementannathematik zur Vorbereitung auf das Studium an

der Hochschule " genannt werden, die sich in der Studienpraxis bewdhrten.

Der sfiOpferischen Mitarbeit der Studenten wurde besondere Aufmerksam-

keit gewidmet. Zur Stimulierung der Leistungen der Studenten wurden

Prrifungsbefreiungen fur sehr gute und gute Leistungen ausgesprochen und

kollektive Prtifungsbefreiungen von Seminargruppen erh ielten erstmalig
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solche Studentenkollektive, die es verstanden, durch kollektive Zusammen-

arbeit alle Mitglieder des Kollektivs zu guten Leistungen anzuregen und keine

MittemaBigkeit im Studium zulieBen.

Die Erh6hung der Effektivitdt und Praxisbezogenheit derAusbildung stellte

einen Scl,rwerpunkt dar, um dern Hauptanliegen der Hochscttulreform gerecht

zu werden. Zur Realisierung dieser genannten Schwerpunktaufgabe trug

auch der Studentenweftstreit als ein Teil des Studiums bei, die Studierenden

zum selbstdndigen, schdpferischen und wissenschaftlichen Arbeiten und

Forschen zu befdihigen. Der Studentenwettstreit als eine Form der

Verloindung mit der lndustrie und der Einbeziehung der Studenten sollte

garantierten, daB die Studenten die volkswirtschaftliche Wichtigkeit ihres

Einsatzes besser erkennen und unmittelbar an technische Probleme im

Betrieb herangef0hrt werden und mitarbeiten. Beim Studentenwettstreit ging

es auctt um die Einbeziehung der FDJ-Gruppen in die Arbeit der lnstitute

bar. Sektionen.

ln der gemeinsamen Sitzung des Senats und der FDJ-Hochschulgruppen-

leitung am 13.04.1966 
64 wurde beschtossen mit dem wissenschaftlichen

Studentenwettstreit an der THM zu beginnen. Er wurde ab Hefist 1966 fUr

das Studienjahr 1966 I 1%7 durchgef0hrt. Alle Studierenden wulden

aufgerufen, mit ihren im Verlauf des Studienjahres angefertigten oder noch

anzufertigenden Jahresarbeiten am Wettstreit teilzunehmen. Gleichzeitig

wurden sie dazu aufgerufen, sich mit ihren im Rahmen des Studiums

erarbeiteten Seminarvortrdgen firr die Teilnahme an einen wissenschaftlichen

Studentenkolloquium der THM zu bewerben. Kommissionen, die daftir

zeitweilig bei den Riten der Fakult6ten bal. beim Prorektor fUr Studienan-

gelegenheiten gebildet wurden, werteten und bewerteten die Arbeiten banv.

die Vortrage, die dann entsprechend primiert wurden. ln diesem WetBtreit

wurden auch die jehrlich stattfindenden Sportwettkdmpfe mitein-

bezogen.

ln Auswertung des Studentenwettstreits 1966 / 1967 und in gleichzeitigem

Auftakt ftir die Vorbereitung des Studentenvvettstreits 1967 / 1968 wurde

festgestellt, daB 1 266 Studenten (48olo aller Direktstudenten) auf den

verschiedensten Gebieten am Wettstreit teilgenommen hatten. Aus 109 von

insgesamt 149 FDJ-Gruppen nahmen Studierende am Wettstreit teil.

@ UA TULrD: A 1l - Senatssitzungen 1966
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251 Studenten beteiligten sich an wissensctraftlichen Arbeiten, 92 mit Uber-

setzungen grr$Beren Umfanges, 479 anOlympiaden,435 am sportlichen

Wettstreit und 9 am k0nstlerischen Wettstreit. 
65 l, R"hren der AbschluB-

veranstialtrngen zum Studentenwettstreit wurde im Mai 1967 das 2. wissen-

schaftliche Studentenkolloquium durchgefilhrt, wobei 1 7 Studenten tiber

Ergebnisse ihrer Arbeiten innerhalb des Studentenwettstreits berichteten.

Zufrieden war man mit diesem Ergebnis allerdings nicht, man erhoffte sich

mehr Betatigungsdrang durch die Studierenden. Um den Studentenwettstreit

ffir 1S7 / 1968 mehr Studierende anzuspomen wutden die lnstitute

verpflichtet fur das Studienjahr 1967 / 1968 mindestens einen wissenschaft-

lictren Studentenzirkel66 aufzubauen und zu betreuen.

Die Ergebnisse wurden bei der Bewertung der Leistungen der Studierenden

im Studium mit hinzugez€en. lm Fach Konstruktionslehre wurden den

Studierenden des 1. Studienjahres die M6glichkeit gegeben, eine Arbeit, z'B-

die Konstruktion eines einfachen Werksttickspanners, selbstindig anzu-

fertigen. Wurde die Aufgabe erfolgreich gelOst, konnte der Studierende

teilweise oderv6llig von den Klausuren, den weiteren Ubungen und der

Belegarbeit befrcit vvelden.

Mit diesen Argumenten war nicht ausgeschlossen, daB sich die Teilnehmer-

zahlen fur die Studentenwettstreite efi0hten, und dieses wurde damit aucft

bezweckt. ln diesem Studentenwettstreit wurden die Lehrkrf,fte miteinbe-

zogen. F0r sie war dieserWettstreit eine zusfltzliche Belastung, denn ihrc

eigentliche wissenschaft liche Arbeit mu$te auch erffi llt weden.

Entsprecfrend der Forderung der " Prinzipien zur weiteren Entwicklung in

Lehre und Forschung " und der Aufgaben, die die Hochschulreform in ihrer

Zielstellung formulierte, war es erforderlich, auch das Studiensystem und die

Studienkonzeptionen neu zu gestalten. So wurden fOr die Jahrginge 1Wi:7 I

1968 v6llig neue Lehrpline erarbeitet und ein durchgiingiges 4 Trjihriges

Studium eingef0hrt. Auf der Grundlage der aus Anlare 8 ersichtlichen drci

verschiedenen Grundstudienpldne - mathematisch-natururissenschaffl ich,

naturwissenschaftlich-elektrotechnisch, naturuvissenschaftlich-maschinenbau-

tecfrnisch - wurde der Studiengang entsprechend der gew6hlGn Fachaus-

bildung in ein 2-jdhriges Grundstudium unterteilt, dem sich ein 2-jiihriges

u5 stto5.o5.tg67
tr negriffssklenmg Wissenschaftlichs Studentqzirtel: Arbeitsgemeinsctraft von Studierendem" die

sich mit wissenschafttich€il Arbeiten / Forschungen besch{ftigtqt.
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Fachstudium und ein 6-monatiges lngenieurpraktikum anschlossen- Damit

betrug die Studiendauer der Absolventen der Matrikel 1967 und 1968 bis

zum DiplomabschluB 4 Tz Jahre.

Zur Gewihrleisfung der praxisbezogenen Ausbildung 
67 wurde bereits vor

dem Studium ein $wtchiges Berufspraktikum in der Industrie absolviert.

Damit sollte eine bessere Verteilung des Lehrstoffes des 1. Studieniahres

und ein a1mdhliches Aneignen individueller Methoden des Studiums erfolgen-

Nacfr AbschluB des 4. Studieniahres schloB sich ein &monatiges lngenieur-

praktikum an, wobei mindestens7sYo aller Praktikumsaufgaben von den

Betrieben vorgeschlagen wurden und die Studenten somit praxisbezogene

Aufgaben bearbeiteten. 1967 wurde das lngenieurpraktikum von allen Fach-

richtungen der Hochscfrule in etwa 140 Betrieben der DDR durchgefUhrt'

Beider DurchfUhrung des Berufspraktikums zeigten sicfr immerwieder

Mdngel in derfachlichen Gestaltung. Dabei muB aber betont werden, daB

durch die Einf0hrung einer konkreten Aufgabenstellung fur jeden Studie'

renden wShrend des Pl:aktikums eine bedeutende Verbesserung ezielt

wude. An Hand dieser Aufgabenstellung sollten die Studierenden betrieb-

liche Aufgaben selbstdndig unter entsprechender Anleitung lQsen.

Die Aufgabenstellungen wurden rechEeitig aus den Betrieben angefordert

und zur Uberpnifung bzw. endgtiltigen Formulierung an die Betreuer-

assistenten mit einer entsprectrenden Anleitung weitergeleitet. Die Aufgaben-

stellung sollte dem Studierenden rechfieitig vor Beginn des Praktikums

anvecks Vorbereitung mitgeteilt werden. Die Bearbeitung der Aufgabe sollte

aber keinesfalls nur eine Beschdftigungstheorie soin, sondem muBte dem

Niveau angepaBt sein und den Studierenden auslasten.

Es zeigte sich aber, daB einige Studierende und Kollektivleiterwfihrend des

Berufspraktikums bei der Erledigung derAufgabe, bei der gesellschaftlichen

Arbeit im Betrieb ( z.B. Zusammenarbeit mit der FDJ-Betriebsgruppe ) und

bei der Organisation und Durchf0hrung von Betriebsbesichtigungen und

Fachvortregen nur sehrwenig Eigeninitiative und Einsatzbereitschaft zeigten.

Von den Betreuern der Betriebe wurde auch hdufig die mangelnde Arbeits-

disziplin kritisiert. Zur Verbesserung des Berufspraktikums wurde volge-

schlagen, eine grflndliche AuSwertung in Form eines Seminars oder

67 BegriffserHttnmg praxisbeogene Ausbildung: Herstellung einer engen Verbindung zwischen

Tkie rmd Praxis im StuilienprozeB.
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Kolloquiums durcfizufUhren, wobei die wicfitigsten Fakten der angefertigten

Arbeiten daryestellt weden sollten.

lm Sinne einer sicfi aMscfien Wssenscfraftlem und Praktikem immer erEer

entwickelnden Kooperation verlief die Sitzung des Rates der Fakultit fUr

Masctrinenbau im VEB Schwermaschinenbau " EmstThilmann " am

22. Mdrz 1 967 
68. 

Hier wurden grundlegende Probleme der Zusammenarbeit

ryisctren Hocfrscfrule und lndustrie er0rted, die insbesondere auf die Durcfr

fUhrung des lngenieurpraktikums, die Diplomarbeit und den sp6teren Absol-

venteneinsaE befafen. lm Rahmen des lngenieurpraktikums und der

Diplomarbeit erfolgte eine konkrete Einbeziehung der Studenten in praxi+

bezogene Forsctrungsfrtemen, wobei neben der Aneignung fachlicher

Ff,higkeiten der Studenten besonderc der Pers6nlichkeitsbildung eine groBe

Bedeutung tleigemessen wurde.

Entsprectrend der Forderung nach schneller Heranbildung hochqualifizierter

Kader und Errryeiterung des Forsctrungspotentials der Hocftscftule, wude den

Studenten mit hervonagenden fachlichen und gesellscfiafilicfien Leistungen

die M6glichkeit der Aufnahme eines drcijdhrigen Forschungsshldiums

geboten, das sich an das vieriShrige Dircktstudium anschloB'

Das Forcchungsstudium scfiloB mit dem Efw?rb des areiten akademischen

Grades ( Dr. des Wissenscftaftsaveiges ) ab.

lm Vergleicfr zu den vorangegang€n€n Jahren war 1967 / 1968 eine Stei-

gerung derAnzahl der Forscfiungsstudenten an derTHM zu verzeicfinen.

I Abbikluno 13I

Abbiktum 13: Anzahl &r FonQhurwsstudenten an &r,THM 1966 - 1968

6 sHoz.o+.t96?



Neben derAusbildung im 4 1/2idhrigen Direktstudium erfolgte die Quali-

fizierung im Femstudium und im postgradualen Studium in ausgewdhlten

Fachricfitungen.

Da durch das Direkt- und Femstudium der hohe und sttndig wachsende

Bedarf insbesondere an facfrspezifisch prozeBorientierten Diplomingenieuren

nicht in der geforderten HOhe gedeckt wetden konnte, bot die Einf0hrung des

postgradualen Studiums (Dauer 3 Semester) ftir Dhlomingenieure und

lngenieure mit langjdhrigen Betriebserfahrungen die M6glichkeit, sich

neuegte Erkenntnisse aus \Mssensctraft und Forscfiung auf einern Spezial-

gebiet anzueignen.

lm Jahre 1968 fUhrten insgesamt 1 828 Teilnehmer ein solches Studium,

durcfi. Davon erhielten 668 den FachingenieurabscftluB-

Das gesamte System der Weiterbildung wurde flexibel gehalten, um jewveils

kurzfrisfig den Erfordemissen der sicfr rasctr entwickelten Produktivkrafr

angepa$t zu werden k6nnen. Durch die auf diese Weise m$gliche jeder-

zeitige Aufnahme rnodemster WeiterbildungsmaBnahmen in das Prcgramm

der THM wurde eine planmdBige, dem Niveau und der Entwicklung der

Produktivktlfte entsprechende Qualifizierung besondes der techniscfie

Factrkrdfte in der lndustfie gardhrleistet. / Abbilduno 14I

Abbiklum 14: Anzahl dar Bret/.- uN Femstqbntan an &r THM

1966 - 1968

furu&t tldcilcn
lFerndrdenton

Hinreis: Die Anlagen 9 und 10 zeigen die StrukturplEne des Direktorats fUr

Eziehung und Ausbildung urd des Direktomts f0rWeiterbiklung-
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3.3.6 Forschunssarhit an der Tcchnischen Hochschule Mapdeburs

" Otto von Guerigke " Maldebqrg

Das Anliegen der Hochschulreform bestand bezriglich der Forschung nicht

nur in der Einbeziehung des Forschungspotentials der Hocftschulein-

richtungen in die sozialistische Kooperation und der Erzielung von H6chst-

leistungen. GleichermaBen muBten in der notwendigen Einheit von Lehrc

und Forschung die Hauptaufgaben in derAusbildung von qualifizierten

Kadem, die bei ihren spdterem Einsatz selbst in der Lage sein mtissen,

wissenschaftliche und gesellschaftliche Hdchstleistungen zu erbringen, die

notirendige Ber0cksichtigung fi nden.

Das Forschungsprcfil der THM war vonriegend auf die Erfordemisse des

Schwennaschinen- und Anlagenbaues abzustimmen und darttber hinaus auf

die wichtigsten lndustrieateige, wie z.B. Elektrotechnik, Fahzeugbau und

Verarbeitungsmaschinen zu orientieren. Hiezu waren als ptofilbestimmende

Gebiete u.a. anzusehen: Technologie, metallurgische Ausrtistungen und

F6rdertechnik, Dieselmotoren.

Die Forschungsorientierungen der THM eqaben sich in den Jahren 1967

und 1968 aus den Aufgaben der Wissenschaftsentwicklung der an der THM

vertretenen Fachgebiete in der notwendigen Wechselbeziehung von Ausbil-

dung und Forschung. Die Anzahl der Forschungsauftrfrge mit den Magde'

burger Betrieben, Kombinaten und lnstitutionen machte Uber den bekach-

teten Zeitraum ca. 2OYo der Gesamtforschungsaufirdg" 
"rr.60

An erster Stelle miiBten beztiglich der Hauptkooperationspartner hier

genannt wetden der VEB Schwermaschinenbaukombinat " Emst Thfilmann "

Magdeburg, der VEB Schwermaschinenbaukombinat " Karl Liebknecht "

Magdeburg und der VEB Armaturenkombinat " Karl Max " Magdeburg.

Die Forschungsarbeit an der THM erfolgte in Organisationsformen, wie

Forschungskollektiven 
70, 

Forschungsgruppen 
7{ 

und Forschungs-

gemeinschaften 72.

6e Unterlagen des Direlilorats fflr Forschrmg
70 BegriflbertlAnmg Forschungskollektiv: aufForschungSthenren bezogerae Gruppe von

Wissenschaftlem, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Assistenten, technischen Krtften und

Shrdiererden.

" Begriffserfleinrng Fonchungsgruppe: aufein Fachgebiet bezogene Anzahl von Forschungs-

kollektiven, zugeordnet einr bestimmten Sektion.
?2 negrifs€rkiarung Forschungsgemeinschaft: Fonn der Zusanmenabeit von Fcrschungskollektiveir,

die Ober den Rahmen einer Sektiqr oder der t{ochschule hinausgeht-
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Der Planteil Forschung des Gesamtplanes der THM gliederte sich in die

planteile Wissenschaft und Technik sorrie die Gesellschaftsrrissenschaftliche

Fotschung.

Ftir den Berichtszeitraum ergab sich die in derAbbilduns 15 entsprechend

den Unterlagen des Direktorats f0r Forschung hinsichtlich der Forschungs-

kapazitit dargestellte Detail0bersicht.

Ein in die Forsctrung integrirarter Bestandteilwar das Patent- und Neuerer-

wssen. Die erfolgreiche Arbeit derAngeh6rigen auf diesem Gebiet wurde in

40 patentanmeldungen und 165 Neuerervorschligen ersichtlicfi, die einen

Gesamtnutzen von 170 TM erbrachten. Zu dieser guten Bilanz trugen 138

Neuercr bai. Eine Zusammenfassung der Aktivitfiten im Patent- und

Neuerenresen zeigt die Abbilduno 16.

Abbilduno 1 5: Forschungskapazitdt an der THM'1967' 1 968

Jahr Themenanzahl Forschungs-

volumen ( TM )

1S7 189 2809

1968 230 4142

Abbltdurw 1.9: Aktivitdten im Patent: und Neuererwesen an def THM

1967 - 1968

1957 {968

Patentanmeldungen 21 19

eingereichte Neuercrvorschldge 87 78

Neuerervorschlfige in Benutzung 24 27

Nutzungen aus Neuerungen ( TM ) 80 g)

Neuercrvereinbarungen I 13

Neuerer 60 78



Zuqamrnenarhit mit der lndustrie

Die schon auf lnitiative des Prorektorc fUr Forschung der THM im Dezember

1962 durchgef0hrte Konfercnz Uber wissenschaftlichtechnische Zusammen-

arbeit mit Magdeburger lndustriebetrieben ergab eine Reihe guter Hinweise

und die Bereitsctraft der Betriebe, mit derTHM noc{t enger als bisher zusam

menzuarbeiten. ln der Folgezeit war jedoch zu vezeicinen, daB die lntensi-

vierung dieser Zusammenarbeit nur spontian erfolgfle, da weder von der THM

noch von den lndustriebetrieben eine entsprechende Kontrolle der Beschl0s'

se durchgeftihrtwurde. So zeigte siclr 1967, daB auf bestimmten Gebieten

noch die gleichen Probleme standen, wie sie 1962 bereits behandelt wurden.

Besonders hervorzuheben war hierbei der damalige Hinweis von Prof. Hinze,

lnstitut ffir Kolbenmascfrinen, daB im SKL keine konkreten Vorstellungen

bestanden, tberdie Weiterentwicklung der Dieselmotorcn. Prof. Hinze wies

darauf hin, daB man sich bereits damals Gedanken machen m0Bte, wie ein

Dieselmotor im Jahre 1970 auszusehen hdtte.

Vergleicht man den Umfang und den Wert der von der THM auf Vertrag+

ebene durchzuf0hrcnden Forschungsarbeiten, so war besonders in den

letzten Jahren, 1966 - 1968, a,eifellos eine stark steigeMe Tendenz zu

beachten. I Abbilduno 17 /

Ablilduns 17: fiMrs:,cht tiber Plan- und Vertnosfotschung &rTHM

!965 - 1e68

Vertragsfortchung
Plarforcchung
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Es zeigte sich jedocfr immer wieder, daB infolge persOnlicher Kontakte

alischen Mitarbeitem derTHM einerseits und Mitarbeitem der Magdeburger

Betriebe andererseits, die Forschungstitigkeit spontan erfolgte, und im

wesenflictten auf die L6sung von Tagesfragen, banv. solcher Probleme
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gerichtet war, die im Verlaufe des Planiahres oder des Folgejahres

anstanden. Die Planforcchung an der THM erfolgte zum gdBten Teil auf

lnitiative der einzelnen lnstitute bzw. derThemenbearbeiter. Auch hier konnte

in den letzten Jahren ein Fortschritt ezielt werden, in dem einerseits seitens

der Hocfrschulleitung eine Orientierung auf bestimmte Forscftungsschwer-

punkte gegeben wurde und andererseits sich die komplexe Bearbeitung

bestimmter Forschungsthemen in Einzelffr llen zeigte. Auch dieser Zustand

mugte auf die mangelhafte Orientierung der THM zurrlckgef0hrt werden, die

ihrerseits riber die in den lndustriebetrieben des Bezirkes Magdeburg

bestehenden Probleme keine lnfonnation besaB.

Ebenfalls war als Mangel einzuschdtzen, daB es an der THM keine Stelle

gab, an der die vielfiltigen Verbindungen der einzelnen lnstitute mit

einzelnen lndustriebetrieben bzw. Abteilungen oder Bereiche einzelner

Betriebe koordiniert wurden.

Seit 1967 waren verstdrkte Bemuhungen des Prorektorats fUr Forschung

vorhanden, mit dem Ziel, mit den Magdeburger GroBbetrieben sowie mit dem

Rat des Bezirkes Magdeburg entsprechende Koordinierungsvereinbarungen,

insbesondere tiber wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, abzu-

schlieBen.

Am 13.12.1967 wurden die ersten Kooperationsvereinbarungen auischen der

THM und dem SKET, dem SKL sowie dem MAW untezeichnet. Damitwar

ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit der lndustrie

getan.73 A* 22.04.1968 unterzeichnete die THM Koordinierungsverein-

barungen mit 6 Schwerpunkt - WB flber 5 Millionen Mark Forschungs-

kapazitit. 
7a 

Damit war die THM fflr die komplexen Forschungsaufgaben

wichtiger WB des tndustriezweiges Schwermaschinen- und Anlagenbau

Hauptauftragsnehmer/ Abbildu4o 18I und organisierte die Kooperation

innerhalb derTHM und mit Forschungsstitten anderer Hocftschulen und

anderen Einrichtungen.

Der Umfang der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit den

wirtschaftsleitenden Organen wude durch Vereinbarungen bestimmt, die als

Grundlage von abzuschtieBenden Wirtschaft svertrdgen f tir wissenschaftlich-

technische Leistungen dienten.

73 sH 20.12.tgo7
74 stt o:.os.tg68
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Die angestrebten Ldsun gswege und eneichten Forschungsergebnisse waren

zu verteidigen und ihre Effektivititwar in der Praxis nachzuweisen. Durch

ihre Mitarbeit in Kooperationsverbinden beeinfluBte die THM aktiv die

Uberleitung der Forschungsergebnisse in der Produktion. Die Zusammen-

arbeit mit der lndustrie wurde so gestaltet, da8 sie sowohl die wissen-

schaftlich-technische Entwicklung der lndustrieanveige als auch den

LemprozeB an derTHM fOderte.

Abbiklurn 18: Hauptfomen derZusamr!reQarbeit mi! der lndustrie

Technische Hochschule Magdeburg

Beratung der Grund-
fragen im Gesellschaft-
lichen Rat und in den
Sektionsrf,ten

St€indige Zusammenar-
beit auf der Basis
vertraglicher Verein-
barungen in Erziehung,
Lehre und Forschung
( einschl. Hauptauf-
traosnehmerschaft )

Zusammenarbeit der
FDJ-Organisation der
THM und der
Magdebdger GroB-
betriebe

Wirtschaftsleitende Organe der lndustrie

- WB Ausrtrstungen ftir Scfrwerindustrie und Getriebebau
- WB Dieselmotoren, Pumpen und Verdichter
- WB Rohrleitungen und lsolierungen
- WB Annaturen und Hydraulik
- WB Bau- und Keramikmaschinen
- WB Tagebau-, Kran- und F6deranlagen
- WB Chemieanlagen ( geplant )

und untergeordnete Wrtschaftseinheiten
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4. WeiterfUhruno der Hochschuteform aq der Technischen

Hochschule " Otto von Gugricke " Maqdebum

Als Ergebnis der 1. Etappe der Hochschulreform an der THM wurde ein

Gesamtmodell der Technischen Hochschule in seinen Grundzugen

hemusgearbeitet. Es war u.a. durch folgende Merkmale charakterisiert:

Um die staatliche Leitungstdtigkeit an derTHM nach wissenschaftlichen

Grundsitzen zu gestahen, wurde als gesellschaftliches Organ der

Hochschule analog den Erfahrungen der lndustrie ein Gesellschaftlicher

Rat gebildet, der Eziehung, Lehre und Forschung entscheidend

beeinfluBte.

Um die wissenschaftliche Entwicklung der Hochschule auf der Grundlage

von Prognosen der gesellsclT aftlichen, wissenscftafilichen und volkswirt-

schaftlichen Entwicklung zu gewfrhrleisten wurde ein Wissenschaftsrat

gegrtindet.

Das Leitungssystem der THM wurde vereinfacht, es umfaBt zwei

Leitungsebenen.

Die lnstitute und Fachrichtungen wurden zu Sektionen zusammengefaBt.

Der Staatsrat der DDR beriet am 04.10.1968 in Anwesenheit von Hocftschul-

lehrem, Vertretem der Akademie der Wissenschaften, des Forschungsrates

und weiterer wissenschaftlicher lnstitutionen, von Studenten, Vertretem

staatlicher Organe, gesellschaftlicher Organisationen und von wirtschafts-

leitenden Organen, Kombinaten und GroBbetrieben 0ber die Weiterf0hrung

der 3. Hochsctrulreform und die Entwicklung des Hoclrschutwesens bis 1975.

Eine vom Staatsrat berufene Kommission erarbeitete einen BeschluBentwurf

0ber die Weiterf0hrung der Hochschulreform und die Entwicklung des Hoch-

schulwesens bis 1975, welcher am 20.01.1969 vom Staatsrat beschlossen

wurde. Der BeschluBentwurf beinhaltete die Schwerpunkt, wie die Konzen-

tration des wissenschaftlichen Potentials der Universitdten und Hochschulen

zur Erzielung von H6chstleistungen in Forschung und Lehre, die qualitative

Verbesserung derAusbildung und Eziehung, die stdndige Weiterbildung der

Hoclr- und Fachschulkader in Wssenschaft und Praxis,

Planung, Leitung und Organisation des Hochschulwesens und die Erwei-

terung des wissenscfraftlichen Potentials der Univercit&ten und Hocttschulen.
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Der BeschluBentwurf hatte an derTHM emeut Diskussionen ausgelOst. Die

Diskussionen waren gekennzeichnet durch Uberlegungen, wie die im

BeschluBentwurf enthaltenen Zielstellungen, Grundsdtze und Aufgaben unter

Benicksicfitigung des bisher in der Hochschulreform an derTHM ereichten

Entwicklungsstandes praktisch umgeseEt werden kOnnten. Unter diesem

Aspekt wurden auch die Diskussionen in allen Bereichen der Hocttschule

durch die leitenden Gremien gefiihrt.

Zu den einzelnen Prcblemkomplexen, wie sie der BeschluBentwurf enthielt,

lieBen sich aus den gef0hrten Diskussionen einige Ergebnisse festhalten.

Die politiscfren Bedeutung des BeschluBentwurfes sah man darin, daB die im

Entwurf festgelegten Grundsitze nicht nur in der gegenwdrtigen Periode der

Hoctrsclrulreform von Bedeutung waren, sondern weit uber den Perspektiv-

zeitplan bis 1975 hinaus die Entwicklung von Ausbildung, Eziehung und

Forschung bestimmten. Dementsprechend wurde von vielen Diskussions'

teilnehmem eine prinzipielle, auf prognostische Einschdtzungen gesttitzte

Umgestaltung der THM gefordert. Die Mehrheit der an der Diskussion

Beteiligten brachte zum Ausdruck, daB das Wesen des BeschluBentwurfes

mit einfacfren Konektunen am bestehenden Studiensystem, an den vor-

liegenden Forschungs- und Ausbildungskonzeptionen nicht entsprochen

werden kdnnte; notwendig eei vielmehr eine grundlegende Verinderung des

gesarnten Studiensystems, der Ausbildungs-, Eziehungs- und

Forschungsafieit.

Zustimmung gab es dazu, die wissenschaftliche Kapazitdt der THM fest in die

auf volkswirtschaftliche Sctrwerpunkte orientierten GroBforschungsthemen zu

integrieren und die z.B. immer noch bestehende Zersplitterung der

Forscfiung durcfr z0gige Fortf0hrung des Konzentrationsprozesses mfu lichst

batd zu ubenrvinden. lnsbesondere hat die Aussprache im Gesellschaftlichen

Rat am 05.02.1969 die Aufmerksamkeit der Hochschulleitung auf eine

verstiirkte wissenschaftliche Zusammenarbeit arvischen der THM und ihren

Kooperationspartnem im Magdeburger Raum gerichtet. Es muBte z.B.

flberpnift wetden, wie auf diesem Wege eine optimale AusnuEung der

Forscfrungskapazitfrt schrittweise angestrebt und recht bald Leistungen, wie

sie der BeschluB des Staatsrates fordert, eeielt werden kOnnten.

Gleichzeitig wude sowohl von den Studierenden wie vom Lehrk6rper und

von den wissenschaftlichen Mitarbeitem begriiBt, daB eine fnihzeitige Einbe-

ziehung der Studenten in die Forschungsarbeit angestrebt wird. Jedoch

wurde sogleich darauf hingariesen, daB die dezeitigen perconellen und

materiellen Voraussetzungen noch vOllig unzureichend sind, um der
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Forderung des Beschlusses des Staatsrates nach einer Erhflhung des

Anteils der Forschungsstudenten auf 20 7o $erechtwerden zu k6nnen.

Zur qualitativen Verbesserung derAusbildung und Eziehung gab es

Einverstdndnisse zum vierjf,hrigen Studium, wobeiin einigen Sektionen wie

Technologie, Mathematik / Physik, Apparate- und Anlagenbau, erste Modell-

vorstellungen f0r ein solches Studiensystem entworfen wurden. Jedoch

wurde von vielen darauf vervyiesen, daB diese Modelle nicht isoliert fUr

einzelne Sektionen erarbeitet werden konnen, sondem da8 hieruu recht

scfrnell von der 1. Leitungsebene dEr THM eine entsprechende Grun&

konzeption erarbeitet uerden mtiBte, die die allgemeing0ltigen Bedingungen

fur die Sektionen fixiert. Nur so lieBe sich unn0tige Kraft- und Zeitvergeudung

vermeiden.

Von den Kooperationspartnem aus der lndustrie wurden Hinweise und

Vorscfrliige zur Weiterbildung unterbreitet, wie das Weiterbildungsprofil und

die zur Weiterbildung notwendige Kapazitdt entwickeltweden mUBten, um

den vielff,ltigen Anforderungen der Praxis gerecht zu urerden. Der Stellver-

treter des Ministers filr Schwermaschinen- und Anlagenbau und der

1. Sekretdr der Bezirksleitung der SED Magdeburg unterbreiteten im Gesell-

schaftlichen Rat am 05.02.1969 den Vorschlag an der THM ein lnstitut f0r die

Weiterbildung von Leitungskadem der Betriebe des Ministeriums fiir

Schwermaschinen- und Anlagenbau zu bilden. Der Vorschlag fand die

Zustimmung des Gesellschaftlichen Rates.

ln der Diskussion wurde vielfach die nac{r EinfUhrung der neuen Hochschul-

struktur zugenommene Belastung des wissenschaftlichen Personals mit

wissenschaftsorganisatorischerTetigkeit kritisiert. ln diesem Zusammenhang

wurde zum Ausdruck gebracht, daB die Voraussetzungen zur Erftillung von

Hochstleistungen in Forschung und Lehre im BeschluBentwurf nicht so exakt

und klarformuliertworden seien wie in der Rede Walter Ulbrichts auf der

9.ZK- Tagung.

Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Studierenden betreffend wurde

bemingelt, daB die derzeitigen M6glichkeiten zum Selbststudium in den

lntematen unzureichend sind. Des weiteren sollte dem geistigkulturellen und

sportlichen Leben durch den Bau von Sportpldtzen, einerTumhalle sowie

von Kulturstdtten, Klubrdumen u.s.w. mehr Beachtung gescftenkt werden.
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Die Hocfrscfrulreform an der THM wurde auf der Grundlage der

BeschlUsse des Vll. Parteitages der SED, der lV. Hochschulkonferenz

und des 6. Plenums des ZK der SED weitergeffihrt. Die Aufgaben der

2. Etappe der Hochschulreform wurden in der Neufassung der Leit-

gedanken und in der von der F0hrungsgruppe des Rektors erarbeitete

Frihrungskonzeption zur Weiterf{ihrung der Hochschulreform an der

THM bis zum 20. Jahrestag der DDR festgelegt.

ln der 1. Etappe der Durchfuhrung der Hochsc{tulreform wurde das

politisctre Grundanliegen der Hochscfrulreform herausgearbeitet, die

Konzeption ftir das Modell der Entwicklung der THM zur modemen

" sozialistisdten " Hocttschule erarbeitet und wichtige Schritte zur

Venrirklichung des Modells wurden eingeleitet.

ln der 2. Etappe der Hoctrsctrulrcform kam es nun darauf an, die neuen

Mdglichkeiten zur Weiterffihrung der Hochschulreform zu nuften. Das

muBte wie bisher unter Einbeziehung aller Hochschulangeh$rigen und

unter Beaclrtung der gesammelten Erfahrungen geschehen.

Die Hocfrscfrulleitung orientierte alle Hochsctrulangehdrigen auf die

Eneichung meBbalpr Ergebnisse zu Ehren des 20. Jahrestages der

DDR in der wissensctrafff ictren Leitungstiltigkeit, der Eziehung, Aus-

bildung und Weiterbildung, der Forschung sowie der Verbesserung der

Arbeits- und Lebensbedingungen zu eneichen.

1968 wurde begonnen, die neue Leitungsstruktur, die ein Ergebnis der

1. Etappe der Hocfrschulreform war, an derTHM einzuf0hren- Da es

sich aber noch nicht um ein vollfunktionierendes Leitungssystem

handelte, weil zunflchst nur die Voraussetzungen geschaffen wulden,

gab es viele Probleme, wie z.B. die Leitung und den Ablauf derwissen-

schaftlichen Arbeit innerhalb der Sektionen, die nun in der 2. Etappe

geldst werden muBten. Eine L6sung war z.B. die Einfiihrung der

Elektronischen Datenverarbeihrng, wobei die entsprechenden

Vorarbeiten an der THM schon geleistet wurden, deren Ergebnisse

aber noch nicht wirksam wutden.

Die abgeschlossenen Vereinbarungen airischen der THM und den

6 WB waren eine gute Grundlage f(ir die Zusammenarbeit mit der

lndustrie. Nun hieB es in der 2. Etappe der Hochschulreform, mit diesen

Vereinbarungen und die dort festgelegten Aufgaben, zu aheiten'



5. Zusamrnenfassung

Durch intensive Auswertung der vorhandenen Akteneinheiten im Archiv der

Otto-von-Guericke-Universitit, aber auch durch eigene Recherchen, konnte

in dieser Arlceit die Entwicklung der THM im Zuge der Hochschulreform von

19&t11965 bis 1968 dargestellt werden.

Als Ergebnis konnte festgestellt werden, daB die Gesamtentwicklung des

Hoch- und Fachschulwesens in der damaligen DDR seit ihrer GrUndung und

damit auch die Geschichte der THM gepr5gt waren durch den Sozialismus.

Daraus egibt sich, daB die Bildungspolitik der SED die Entwicklungen an der

THM bestimmten.

Die THM war 1953 eine der ersten neu gegnindeten " sozialistischen "

Hochschule in der DDR. Sie hat auch als erste Technische Hochschule in der

DDR das Modell einer u sozialistischen " Technischen Hochschule konzipiert,

praktiziert und verteidigt. Damit war die THM eine der ersten Hochscftulen in

der DDR, die die Hochschulreform durchsetzte.

Die THM orientierte sich bei der Hochschulreform vonnriegend auf die

Belange des Schwermaschinen- und Anlagenbaues der DDR.

ln der ersten Phase der Hochschulreform wurden zundchst organisatorische

Verdnderungen der Hochschulstruktur - wie die Einfuhrung von Sektionen

und neuer Leitungsgrcmien wie Wissenschaftsrat und Gesellschaftlichen

Rat - bessere Voraussetzungen f0r inhaltliche und methodiscfie

Verdnderungen in Forschung und Lehre als der eigentlichen Aufgabe der

Hochschulreform geschaffen.

Bis Mai 1S8 wurden an der THM neun Sektionen anstelle von den

bisherigen lnstihrten gegriindet. Am 10.11.1967 wurde als eine der ersten

Sektionen in der DDR und als erste in Magdeburg die Sektion Maschinenbau

gegriindet.

Es wurden zwei Leitungsebenen eingef0hrt, die des Rektors und des

Sektionsdirektors. Die neuen Leitungsgremien hatten bereits 1968 ihre Arbeit

aufgenommen. Weitere Ergebnisse der Hochschulreform waren die Einfuh-

rung des Sjiihrigen Studiums und des Forschungsstudiums, die Unterteilung

des Studiums in Grund- und Fachstudium und die Aufstellung von neuen

Studienpliinen und -programmen. Diese Studienpl6ne wurden vor Vertretem

der lndustrie verteidigt.

Auf dem akademischen Festakt am 27.O5.1968 wude die neue Struktur der

THM, die neuen Ausbildungsformen und -inhalte durch den MinisterfUr Hocft-

und Fachschuhresen der DDR bestiltigt.
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Bei der Auwvertung der Akteneinheiten im Universitdtsarchiv muBte

festgestellt werden, daB zu bestimmten Fragestellungen keine Antworten

bar. Erkliirungen gefunden wurden. Das k6nnte verschiedene Ursacfien

haben, zum einen, die Akteneinheiten wurden unsachme$ig in den

RegiStr:aturen gef0hrt Oder zum andenen, es wurden " separate " Akten-

einheiten angelegt, die man nicht an das Universitdtsarchiv gab.

Das letztere wUrde die Autorin eher annehmsn, den es muBten lnfiormation+

berichte an das MHF tiber die Durchftihrung der Hochschulreform und 0ber

deren DiskuSsionen gomactt werden. Und diese Berichte sind nur im

geringen Umfang vorhanden, die inhaltlich sehrwenig aussagen-

Eine M6glichkeit, wo noch Unterlagen sich befinden kfinnten, wire im

Bestand des ehemaligen Bezirksparteiarchiv. Diese Unterlagen befinden sich

im Landeshauptarchiv Magdeburg. ln den ndcfisten Jahren sollte in

Erwdgung gezogen werden, den Bestand der Partei, insofem er die

Universitit betrifft, zu siclrten, teihrtreise zu kopieren und in einem eigenen

Bestand des Universitdtsarchiv einzuordnen.

Da es zun6cftst galt, sich auf die Quellen aus dem Universititsarchiv zu

strltzen, war es nicht im groBen Umfang m6glich einen Vergleich mit anderen

Hocttsctrulen und Universititen zu ziehen. Empfehlensuerte Vergleicfi e

w&ren solche mit derTU Dresden, als dltestertechnische Bildungs-

einrichtung der ehemaligen DDR, mit der TU Chemnitz, die im gleichen Jahr

wie die THM gegrUndet wurde, oder mit der TU Bnaunschweig, zu der die

Universitdt Magdeburg schon in den ersten Jahren ihrer Existenz, verst6rkt

aber seit 1990, enge Beziehungen unterhielt.

Aus dieserArbeit ergeben sicfr Problemstellungen, die k0nftig bearbeitet

werden k6nnten. Frir diese Bearbeitung wtirde die Autorin folgende

Fragestellungen vorschlagen:

1. Wie wurde die Hochschulreform an der THM weitergefOhrt ?

2. Wie sah die Durctrt0hrung der Hocfrschulreform an andercn Hochschulen

und Universit5ten der ehemaligen DDR aus und Hochschulreform in der

BRD ? Ein Vergleich !
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Anlaoe 2: Verzeichnis d-qr wichtiqsten in der e.lsten

Etappe dgr Hochschulrefoqm an der THM erarbeiteten

Materialign

1. Frihrungskonzeption zur Durchfflhrung der Hochschulreform an der

THM

Ma8nahmeplan zur Realisierung der Ftihrungskonzeption zur

Durthftrhrung der Hoctrschulrcform an der THM

ldeenentwurl zur Durchf0hrung der Hochschulreform an der THM

Leitgedanken zur DurchfUhrung der Hochschulreform an derTHM.

Vorscfrlag ( Fassung vom 02.M.1968 )

Leitgedanken zur Schaffung des Studiensystems an der THM

( 24.04.1968 )

Lehrprogramme fur die Ausbildung der Studierenden im Grund-

studium, Facfrstudium und ftir die Spezialisierung im Fachstudium

Leitgedanken zu den Aufgaben, zur Stellung und Rolle derwissen-

scfrafficfren Mitarbeiter an der THM

Leitgedanken zur Durchf0hrung der Hochschulreform an derTHM

( Fassung vom 04.06.1968 )

GrundsfrEe zum System der wissenschaftlich-produktiven Tdtigkeit an

der THM

Arbeitsordnung der Sektion Technologie der metallverarbeitenden

lndustrie derTHM

Arbeitsordnung und Arbeitsprogmmm des Gesellschaftlichen Rates der

THM

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Arbeitsordnung des \Mssenschaftsrates der THM

13. Entwurf des Statuts derTHM

14. Argumentationsmaterial ( fortlaufende Reihe Nr. 1 bis 8 )

15. WdclTentlic*re Presseinformationen Nr. 1 bis 10

16. F0hrungskonzeption zur Weiterftihrung der Hochschulreform an der

THM bis zum 20. Jahrestag der Gnindung der DDR

17. MaBnahmeplan zur Realisierung der FUhrungskonzeption

18. Plan der politisch-ideologiscfren Arbeit derTHM bis zum 20.

Jahrestag derGr0ndung der DDR
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Stabsorupoe des Rektots

DerStabsgruppe gehOrten 5 stindige Mitarbeiter an.

Aufgaben der Stabsgruppe:

Terminkontrolle, Vorbereitung der F0hrungsgruppensiEungen des

Rektors.

Arbeitsoruope Kaderarbeit

ln der Arbeitsgruppe arbeiteten 5 stindige Mitarbeiter mit.

Aufgaben:

- Erarbeitung von neuen Funktionsplfrnen und Kaderperspektivplinen

( zentr:ale Funktionen ) der Sektionen und deren Kontrolle und Anleitung,

- Weilerbildungspl6ne fUr Hochschulkader,

- GrundsiEe f0r Anforderungen.

Arbeitsgruppe Schurcrmaschinenbau Masdebum

Auf Grund eines Beschlusses des Sekretariats des ZK von 1967 0ber

Probleme des Maschinenbaues in der Stadt Magdeburg wurde eine

Arbeitsgruppe unter der Leitung des Stellvertretender Ministers im

Ministerium fiir Schwermaschinen- und Anlagenbau ) eingesetzt, die folgende

Aufgaben zu l6sen hatte:

1. Stabilisierung der Lage und Erh$hung des Niveaus der Leitung in

den GroBbetrieben SKET, SKL und MAW. Die Prcbleme der

Erh6hung des Niveaus der Technologie, der Planung und Leitung

der wissenschaftlictr-techniscfien Arbeit und der Kooperation waren

dabei besonders zu beachten.

2. Ausarbeitung und Entscfieidung der Grundfragen fUr die

prognostische Entwicklung und Rationalisierung der Magdeburger

GroBbetriebe, wobei die Einf0hrung modemer Technologien im

Vordergrund stand.

An der Durchf0hrung dieserAufgaben arbeitete ein Mitglied der

Arbeitsgruppe Leitungsfragen der THM mit.
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Zur Unterstritzung der DurchseEung der technologischen Konzeptionen der

Magdeburger GroBbetriebe sind seitens der THM folgende Schwerpunkte zu

beacfiten:

1. Erh6hung der Studentenzahlen in den technologischen Fachrichtungen.

2. Profilierung der technologischen Ausbildung unter gleichzeitiger Bildung

von Spezialrichtungen der metallverarbeitenden lndustrie.

3. lntensivienrng dertechnologisctren Forsctrungskapazitit und Orientierung

auf die technologischen Konzeptionen der GnrBbetriebe.

4. Langfristige Koordinierung der Forschungsaufgaben arviscften THM,

Betrieben und Wssenschaftlich -Technischen Zentren.

5. lnfionnationsaustauscfr 0ber technologische Konzeptionen sovYie der

Entwicklung von Wissenschaft und Praxis.

Arbeitsgruooe Wssenschaftlich-prpduldive T{tiqkeit der

Studierenden

lhr geh6rten 5 stdndige Mitarbeiter an. Trdger dieserArbeitsgruppe war

die Hochsctrulorganisation der FDJ. Die Arbeitsgruppe stand in enger

Wectrselbeziehung zu den Arbeitsgruppen " Forschung ", " Ausbildung

und Erziehufig ", " lnformation und Propaganda ".

lhr oblagen folgende Aufgaben:

1. Erarbeitung von GrundsiEen zum System derwissenschaftlictt'

produktiver Tditigkeit.

2. Vorbereitung und Auswertung der Schrittmacherkonferenz des

Zentralrates der FDJ Ende April 1968 in Drcsden.

Ziel: Darlegung der bis dahin herangereiften Vorstellungen und

praktisctren Beispiele Uber die Beteiligung der FDJ-Grun&

organisation an der Gestaltung unserer THM zu einer modemen

sozialistiscften Hochschule.

A6eiEoruppe Proonoqp-

Die Arbeitsgruppe bestand aus 7 stdndigen Mitarbeitem.

Zur Aufgabe der Arbeitsgruppe geh6rten: die Erarbeitung prognostischer

Einscfrdtzungen zur Entwic,klung der Ausbildungskapazitdt und des

Ausbildungsprofils der THM.
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Arbeitsoruppe Elektronisch,e D?tenverafbeituns

Zur Arbeitsgruppe geh6rten 5 stindi ge Mitarbeiter.

Die Erafieitung einer Konzeption Uber die Anwendung der EDV in der

Ausbildung, Weiterbildung, in der Forschung und fiir die Planung und die

Leitung an derTHM zihlten zu deren Aufgaben.

Arbeitsqruppe Gesellschaftswissenschaften

9 stilndige Mitarbeiter zf,hlten zu dieser Arbeitsgruppe'

Aufgaben der ArbeitsgruPpe:

- Erarbeitung von Vorscfrlf,gen zu Struktur- und Leitungsfragen im

Bereich Gesellschaftswissenschaften.

Der Bereictr GesellschaftsMssenschaften umfaBte folgende lnstitute und

Abteilungen:

'l . lnstitut ftir Maxismus-Leninismus

2. lnstitut ftir FremdsPrachen

3. lnstitut f0r Pidagogik

4. Abteilung StudentensPort

5. Abteilung Geschichte der Technik

6. Abteilung Neuerer-, Erfinder-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht

7. Abteilung lntemationale Beziehungen.

Arbeitssruppe Okonomie

Die Arbeitsgruppe bestand aus 5 stfrndigen Mitarbeitem.

Die auf BesctrluB der Senatssitzung vom 24.11.1965 gebildete Senats-

kommission " Planung " wurde, um die Voraussetzungen fUr eine

planmiBige, schrittweise Venrrirklichung der " Prinzipien " an der THM zu

schaffen, in ihrer Stellung, in ihrer Leitung und ihrem Arbeitsinhaltwie folgt

geindert:

1. Die Senatskommission " Planung " wild umbenannt in " Stfrndige

Senatskommission fitr Planung der wissenschaftlichen Entwicklung

und Okonomie "

2. Der Prcrektor ftrr Forschungsangelegenheiten wird mit der Leitung

der Kommission beauftragt.

3. Die Arbeit der Komrnission orientiert sich auf folgende Aufgaben:

a) Prognose derwissenscttaftlichen Entwicklung und Ableitung von

MaBnahmen fUr die Profilierung der THM nach Fachgebieten,

Facfrricttfungen und Lehrstithlen;
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b) Analyse der Bedarfsentwicklung an lngenieuren und Ableitung der

notvyendigen Zulassungsbedingungen in den verschiedenen

Studienformen;

c) Festlegung der Proportionen in der Ausbildungskapazitdt fiir die

Fakultflten und Fachrichtungen in Ubereinstimmung mit a + b;

d) Festlegung von GroBenordnungen der technisch-organisatorischen

Sffuktur der Ausbildungseinrichtungen ( z.B. einzelne oder gemeinsame

Werkstiitten und Laboratorien, Bibliotheken u.a. );

e) Ableitungen von Forschungsschwerpunkten, Sektionen und Forschungs-

gemeinscfraften aus der Prognose der Wssenscftaftsentwicklung und

Entwicklung der \A/issenschaftsorganisationen ;

g perspektivische Planung der Entwic.klung der lnvestitionen, der Haushalt+

mittel, der Arbeitskrfifte und der Aufwendungen ffir Werterhaltung in

Abstimmung mit der Profilierung und Entwicklung der Wissenschafts-

bereiche;

g) Entwicklung von Normativen und Richtwerten fOr die Planung der

verwendung der materiellen und finanziellen Fonds sowie der

Arbeitskr€ifte in Ubereinstimmung mit der Funktion der Struktureinheiten;

h) Uberprufung der Planvorschldge vor der Best6tigung durch den Rekto[

i) Durchftihrung von Analysen und Optimierungsrechnungen zum Einsatz

von materiellen und finanziellen Mitteln sowie Arbeitskrdften im Verhdiltnis

zu auszubildenden Studentenzahlen und der Forschungsarbeiten;

j) Bestimmung der Richtung der Rationalisierung derArbeits- und

Betriebsorganisation sorvie Begutachtung der Rationalisierungs-

maBnahmen.

Die Sttindigen Senatskommission f0r Planung der wissenschaftlicfien

Entwicklung und Okonomie hatte drci Unterkommissionen:

1. Planung im Ausbildungsbereich;

2. Planung im Forschungsbereich;

3. Planung im Okonomischen Bereich.

Arbeitssruppe Hoghschplst?tut

4 stdndige Mitarbeiter geh0rten zur Arbeitsgruppe. lhre Aufgaben waren die

Erarbeitung eines neuen Statuts der THM, welches am 10.07.1968 bestdtigt

wutde.
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Arbeitsoruope Planuno u4d Fi4anzen

10 stdndige Mitarbeiter zihlten zur Arbeitsgruppe. Zu ihren Aufgaben

geh6rten: Afieitszeitbilanz erstellen, lstanalyse ermitteln und Normative

Kennzahlen erarbeiten.

Arbeitsorupoe Arbeits- r{nd Lebensbedinounsen

6 stindige Mitarbeiter geh6rten derArbeitsgruppe an.

Zu ihren Aufgaben zflhlten die Analyse derArbeits- und Lebensbedingungen

an der THM und deren Realisierung sowie die sozialen Belange der

Studenten und Angeh6rigen derTHM ( Kindergartenpldtze, Wohnheim-

prcbleme, u.a.).

Arbeitsoruppe Ba,ukgnze*ion

7 st6ndige Mitarbeiter geh6rten zur Arbeitsgruppe. lhr oblag die Aufgabe'

eine Baukonzeption fUr die THM zu erarbeiten.
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Anlage 7: Der Leitunosaufba.u, einer Sektion an der THM
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Anlaoe { {: Auszuo aus der F0hrunqskonzeption zur

1 . Politisch-ideolooische Afieit

Die politisch-ideologische Arbeit mit allen Hochschulangeh6rigen erfolgt

auf der Grundlage eines einheitlichen Planes der politisch-ideolo-

giscfren Arbeit" Er ist die Basis ftir die straatliche Leitungstfi{gkeit und

die Arbeit der Massenorganisationen. ln ihm sind die Aufgaben fiirdie

klassenmiBige und wehrpolitische Erziehung, die Eziehung zur

Freundschaft mit der SU enthalten.

Von Bedeutung ist die Zusammenarbeit der staatlichen Leitung mit den

Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen insbesonderc mit der

Hochscfrulleitung, HGL und HSGL der FDJ.

2. Hauotaufsaben der staatlichen Ftihrunostdtioheit

Die Ffihrungstiitigkeit des Rektors basiert auf einem MaBnahmeplan,

der auf folgende Hauptaufgaben orientieren muB:

1. Die prognostische Arbeit muB zum stdndigen Bestandteilder

Leitungstitigkeit werden. Die Weiter:arbeit an der Gesamtprognose

derTHM muB planm6Big so erfolgen, daB die Endfassung irn

September 1969 vom Gesellschaftlichen Rat und vom Wssen-

scfraftsrat beraten werden kann.

2. Wdhrend des bisherigen Verlaufs der Hochschulreform haben sich

Arbeitsgruppen zur Unterst0tzung der staatlichen Leiter bewtihrt. Die

Mitarbeiter dieser Arbeitsgruppen vuerden zum 3 1 . 07. 1 968 entlastet

und ihre Aufgaben weden den neu zu bildenden Arbeitsgruppen bei

den Prorektoren und Direktoren tibertragen.

3. Die schrittrireis€ Durcfrsetzung des Okonomischen Systems an der

THM ist zu sichem. Wichtige Etappen auf diesem Wege sind:

- Einfiihrung des neuen Systems der Forschungsfinanzierung am

01.09.1968;

- DurchfUhrung einer Okonomischen Konferenz an der THM im

November 1968, auf der auch die Rationalisierungskonzeption der

THM beraten wird;

' Einfiihrung der leistungsabhflngigen Finanzierung in allen

Sektionen arn 01.01. 1 969.
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4. Aufbau eines funktionsfflhigen lnformationssystems. Nach Aus-

wertung der bisher in der Hochschulreform gesammelten Erfah-

rungen und unter Einbeziehung modemer technischer Hilfsmitte! soll

ein Projekt f0r den Aufbau eines lnformationssystems ausgearbeitet

werden, das ab 01.01.1969 schrittweise venriftlicht wird.

5. Die Vorteile der neuen Leitungsstruktur miissen voll genuEt werden.

lnsbesondere sind die neu geschaffenen Beratungsgremien zur

Wrkung zu bringen. Es sind alle Voraussetzungen zu schaffen,

damit die Einftihrung der neuen Leitungsstruktur bis zum

31.07.1S8 abgescfrlossen welden kann. Dabei ist besondere

Aufmerksamkeit dem Auf- und Ausbau des neuen Leitungssystems

in der zweiten Leitungsebene zu widmen.

3. Aufoaben in der Eziehuno. Ausbildung und Weiterbildung

1. Die Hauptaufgabe in der Eziehung und Ausbildung besteht in der

Entwicklung " sozialistiscfier " Pers$nlichkeiten, die den Anforde-

rungen des Leitbildes ftir einen " sozialistischen " Wissenschaftler,

lngenieur und Absolventen gerecht werden.

2. Das wissenscftaftlich-produktive Studium ist zum allgemeinen

AusbildungsprinziP zu erheben.

3. Das neue Studiensystem und die neuen Ausbildungsdokumente

sowie die Ubergangsstudienpliine sind mit Beginn des Studieniahres

1968/1S9 einzufUhren.

4. Der Lehr- und LemprozeB ist den neuesten wissenschaftlichen

Erkenntnissen entsprechend und unter optimaler Ausnutzung der

vorhandenen und zu schaffenden M$glichkeiten zu gestalten und

unter Einbeziehung der EDV und Nutzung audiovisueller Mittel u.a.

rationalisieren.

5. Der Bedeutung der Weiterbildung als einer derAusbildung und

Forschung gleicfirangigen Aufgabe entsprcchend ist ein integriertes

Weiterbildungssystem aufzubauen. Das Fernstudium ist im Rahmen

des integrierten Weiterbildungssystems neu zu gestalten.
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4. Aufoaben in der Forcchunq

1. Die Forschung ist auf die strukturbestimmenden Gebiete der THM

zu konzentrieren. Sie erfolgt auf der Basis der Vereinbarungen. Es

ist du rchzusetzen, das vomangi g lan gfristige Grundlagenforschung

entsprechend den Schwerpunkten der wichtigsten WB betrieben

wird. Die wachsende Rolle der THM als Hauptauftragsnehmer ftir

Forsctrungsaufgaben ist dabei zu beachten.

2. Die Gemeinschaftsarbeit in der Forschung ist weiter zu entwickeln

und den gewachsenen M6glichkeiten, die durch die neue Struktur

gegeben sind, anzupassen. lnsbesondere sind die Studenten im

Rahmen des wissenschaftlich-prcduktiven Studiums in die

Forschung einzubeziehen.

3. Die leistungsabh€ingige Finanzierung der Forschung ist ab

01.09. 1 968 einzufuhrcn.

4. Eine Sektion ist mit der Erarbeitung eines Modells der Forschungs-

tiitigkeit zu beauftragen.

5. Die Forschung ist unter Berticksichtigung solcher Schwerpunkte wie

Effektivitiit, Themenkomplexitdt, Anteil der Grundlagenforschung,

materielle Stimulierung und Einbeziehung der Studenten zu

analysieren.

5. Aufoaben zur Entwicklung derArbeits- und Lebensbedingunoen

1. Die Entwicklung derArbeits- und Lebensbedingungen an derTHM

ist vorausschauend zu analysieren und gemeinsam mit allen

Angeh6iigen der THM zu realisieren.

2. Die Methoden der komplexen Rationalisierung sind entsprechend

dem MinistenatsbeschluB " Ober die Grundricfrtungen des Arbeits-

studiums " anzuwenden. Dabei ist dern Bereich derwissenschaft-

lichen Arbeit besondere Aufmerksamkeit zu sctenken.

3. Die sozialen Einrichtungen an der THM sind planmdBig zu

verbessern.
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