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Personlichkeiten vom Kampf der Massen, von der objektiven Praxis besonders zwischen den Veranderungen der philosophischen Konzeption und dergesellschaft-

spiirbar wird. Und hinter der Publizitat des Ergebnisses der intellektuellen Um- lichen und politischen Haltung unmittelbar auBert. Aber dieser Ubergang vollzieht

wandlung — der Annahme des Marxismus — versinkt notwendigerweise in der sich nicht unbedingt als ein gleichzeitiger und einmaliger Akt. Friedrich Engels

{iberwundenen Vergangenheit der ProzeB der Anstrengungen, des inneren und schrieb iiber Morgan, den Erforscher der Urgesellschaft: ,Morgan hat die Marxsche

AuBeren Kampfes, der Weg des Ubergangs zum Marxismus. materialistische Geschichtsanschauung in den durch seinen Gegenstand gebotenen

Die Versuche und Richtungen der Abkehr von der Biirgerlichen Philosophie und Grenzen selbstindig neu entdeckt und schlieBt fiir die heutige Gesellschaft mit

der Bewegung zum Marxismus sind ein Bestandteil des theoretischen Klassen- direkt kommunistischen Postulaten ab."* Wenn das damals eine Einzelerscheinung

kampfes; gleichzeitig sind sie mit der politischen und ideologischen Differenzie- war, so besteht jetzt eine der Tendenzen im intellektuellen Leben der kapitalisti-

rung der Intelligenz, mit den Wandlungen in ihrer Einstellung zu der revolutionéren schen Lander darin, daB ein Teil der nichtmarxistischen Wissenschattler im Zuge

Arbeiterbewegung verbunden. Karl Marx und Friedrich Engels gelangten bereits der gesellschaftlichen Erkenntnis fiir sich Marx und den Marxismus entdeckt. Sie

in der Periode der Entstehung des wissenschaftlichen Kommunismus zu dem stoBen auf solche Probleme — grundlegende Probleme des von ihnen studierten

SchiuB:
,In Zeiten . . ., wo der Klassenkampf sich der Entscheidung néhert, ... geht Gegenstands —, deren wissenschaftlich-philosophische Losung ohne die materia-

ein Teil der Bourgeoisie zum Proletariat iiber, und namentlich ein Teil der Bour- listische Geschichtsauffassung unméglich ist. Die sich dem Marxismus annéhern-

geoisideologen, welche zum theoretischen Verstandnis der ganzen geschichtlichen den Ideen werden zu einem wesentlichen Faktor in den wissenschaftiichen For-

Bewegung sich hinaufgearbeitet haben."’ Die Existenz und die Entwicklung der schungen und geraten in einen Widerspruch zu den Konzeptionen der birger-

marxistischen Theorie, die Anziehungskraft der revolutiondren Arbeiterbewegung, lichen Philosophie, die von den gleichen Wissenschaftiern anerkannt werden.

die Realitat der sozialistischen Revolution und der sozialistischen Gesellschaft Gerade marxistische Ideen veranlaBten V.G. Childe zu solchen SchluBfolgerungen

haben eine neue Situation geschaffen, in der sich auch fiir die Intelligenz der Weg iiber die Archiologie und die antike Geschichte*, die in betréchtlichem MaBe zur

zum Marxismus vor allem unter der Einwirkung des real existierenden Sozialismus, Kliérung einer Reihe wichtiger philosophischer Probleme der Genesis der Gesell-

der Erfahrungen des gemeinsamen Kampfes mit dem Proletariat erschlieBt. In der schaft und der Erkenntnis beitrugen, aber mit der von Childe in vieler Hinsicht

gegenwartigen objektiven Lage eines bedeutenden Teils der Intelligenz in den geteilten Erkenntnistheorie des soziologischen Relativismus auseinandergingen.®

kapitalistischen Léandern, in ihren eigenen Interessen und ihrer Einstellung, in Auf die philosophischen Anschauungen des englischen Naturforschers und Wissen-

ihren Kenntnissen und Problemen sind Faktoren enthalten, die sie zum Marxismus schaftshistorikers J. Needham (bten verschiedene biirgerliche philosophische

drangen. Aber die Trennung von der birgerlichen Philosophie und die Orientie- Schulen einen Einflu aus. Und dennoch gelangte er im Zuge der Forschungen

rung auf die wissenschaftliche Ideologie der Arbeiterklasse bedeuten einen Kon- zu dem SchiuB: ,Die gewaltigen historischen Unterschiede zwischen den Kulturen

flikt nicht nur mit dem &uBeren politischen und geistigen Druck des Imperialismus, kénnen nur im Rahmen soziologischer Forschungen eine Erklarung finden, und

sondern auch mit dem Joch der eigenen Irrungen, die bereits zu Vorurteilen irgendwann wird das Problem gerade auf diesem Weg geldst werden. Je mehr

geworden sind. Auf diesem Wege sind nicht nur die bestimmten Kreisen der ich mich in die Details der historischen Errungenschaften der chinesischen Wissen-

Intelligenz eigenen lilusionen, individualistischen und idealistischen Neigungen zu schaft und Technik vor jener Zeit vertiefe, da die Wissenschaft und Technik Chinas

iiberwinden, sondern auch die biirgerliche Klassenbeschrénktheit, die mit der wie auch andere ethnische Strdme der Kultur in das Meer der modernen Wissen-

Abhingigkeit vom Kapital (und vom biirgerlichen Staat)? verbunden ist, d. h. solche schaft einzumiinden begannen, desto mehr {berzeuge ich mich davon, da8 man

Umstande, die die wissenschaftliche Wahrheit an sich nicht voll iberwinden kann die Ursachen gerade fiir den européischen Ursprung der Wissenschaft in den

und die nur von der realen Kraft des Klassenkampfes besiegt werden kénnen. Besonderheiten der sozialen und 6konomischen Bedingungen suchen kann, die

Daher ein spezifischer Widerspruch: Die theoretische Erkenntnis der sozialhistori- In Europa in der Epoche der Renaissance vorherrschten ...Ein solcher Stand-

schen Wirklichkeit versplrt das dringendste Bediirfnis nach Marxismus, aber punkt kann als marxistisch oder als sonst etwas gelten, aber er ist fir mich eine

gerade hier fallt es dem nichtmarxistischen Denken am schwersten, mit der biirger- Uberzeugung, die auf der Lebenserfahrung und auf der Forschung beruht.*

lichen Philosophie zu brechen. Aus dem ideologischen Charakter der theoretischen Beim Ubergang von der biirgerlichen Philosophie zum Marxismus dient die

Erkenntnis der Gesellschaft geht hervor, daB die philosophische Wendung hier Erkenntnis der Gegenwart als jener Punkt, an dem sich der Druck” des erforsch-
besonders scharfe Umrisse annimmt und sich die gegenseitige Verbindung ten Gegenstandes mit der sozialpolitischen Erfahrung verbindet, an dem das

Denken mit dem Handeln und die Philosophie mit der Praxis verglichen werden.

1 Karl Marx/Friedrich Engels, Werke, Bd. 4, S. 471, 472. Hier tritt der Konflikt zwischen der biirgerlichen Philosophie und der gesellschaft-
2 In den Vereinigten Staaten, so schrieb der amerikanische Philosoph H. Parsons, ,warer lichen Realitat plastisch zutage, vor allem in den Perioden der Revolution, der

a Belobung der demokatischen und Arboierbewegung, der potischen. und

ER |
Fi Gesellschaft war gewdhnlich eine geféhrliche und ungesetzlicheSache. Er- : ten iodo Coss Mofks Bd 0> fo — V. G. Childe. What Happened In
staunlich ist also, daB die Ideen Lenins einen so starken EinfluB ausiiben konnten... History. London, "1954. = Ve Childe. ThePrehistoryof EuropeanSociety. London, 1958.
Nach 1917 konnten diePhilosophen der Vereinigten Staaten die Ideen Lenins miBachten,

— V. G. Childe. Man makes Himself. London. 1965.
’

aber sie konnten sich nicht dem EinfluB entziehen, der von der kommunistischen Bewe- 5 Vgl. V. G.Childe. Society and Knowledge. London, 1956.

gung aut dieMenschen und die Gesellschaft in aller Welt ausgelio wird. (H. Pargons: ¢ J. Needham. Science and Society in East and West. In: The Science of Science. Society

TreJislusncy5 Lanins Thought on 8. Philosoptiers. in: New World Review, Win- in the Technological Age. Ed. by M. Goldsmith and A. Mackay. London, 1901.P. 128.
2
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Wirtschaftskrisen des Kapitalismus.” Aber dabei zeigt sich besonders auch der
y . . _— LoBallast der birgerlichen Ideologie — sowohl in Form der Theorie und Methode Die demokratische Kritik am gegenwrtigen Kapitalismus schopft einzelne Ideen

der idealistischen Philosophie als auch in Form des Zweifels und MiBtrauens aus dem Marxismus; sie enthalt Méglichkeiten einer Annéherung an den Marxis-

gegenilber dem realen Sozialismus, der Arbeiterklasse und der kommunistischen mus. Die Dialektik der demokratischen Kritik und des demokratischen Kampfes
Bewegung. Doch je deutlicher die Totalitét der gesellschaftlich-historischen Pro- besteht darin, da sie nur dann konsequent sein kinnen, wenn ire Vertreter mit
zesse durch den Kampf zwischen dem sozlalistigghen und dem kapitalistischen den theoretischen Postulaten und politischen lllusionen des kleinbiirgerlich-intelli-
System bestimmt wird, je deutlicher sich die Uberlegenheit des realen Sozialismus genzlerischen Radikalismus brechen, wenn ber das unzureichende Verstehen des
&uBert, je aktiver die revolutionére Tétigkeit der Massen ist, desto stéirker sind die Marxismus das BewuBtwerden seiner geschichtsformenden Rolle die Oberhand
gesellschaftlichen und politischen Motive fiir die Annéherung und den Ubergang gewinnt, das BewuBtwerden der Tatsache, daB es nur einen Marxismus, im Lenin-
zur marxistischen Philosophie, desto breiter ist der Kreis der gesellschaftlichen schen Sinne aufgefat und entwickelt, gibt, einen Marxismus, der mittels des
Schichten und Bewegungen, die vom Streben nach diesem Ubergang erfaBt sind, sozialistischen Systems und der revolutionéren Arbeiterbewegung ,die Geschichte
desto gréBer wird die Gesamtheit der Probleme, die potentielle Impulse fiir einen schafft™,

. . om Cansolchen Ubergang darstellen. Der Weg zu diesem geschichtsformenden Marxismus fiihrt unweigerlich iiber das
Was der Marxismus auch sein mag", schrieb C. W. Mills, der Theoretiker der Begreifen der unter dem EinfluB des Marxismus geformten Geschichte, doch die
amerikanischen Kleinbiirgerlich-intelligenzlerischen Opposition zur ,herrschenden Méglichkeiten und Motive der Annherung an den dialektischen Materialismus
Elite” in seinem letzten Buch, ,in ihm ist das wichtigste intellektuelle Drama reduzieren sich nicht allein auf die Erkenntnis sozialer Konflikte und beschrénken
unserer Epoche eingeschlossen, ein intellektuelles Drama, weil die Doktrin des sich nicht auf die Gesellschaftswissenschaften. W. I. Lenin bemerkte bereits zu

Marxismus in den politischen Gebrauch eingegangen ist. Aus dem gleichen Grunde Beginn des 20. Jahrhunderts, daB die Physik in schweren Wehen den dialektischen
stellt er auch das wichtigste politische Drama dar. Im Marxismus werden die Ideen Materialismus gebiert, aber sie steuert auf die ,einzig richtige Philosophie der
mit der Politik konfrontiert, in ihm finden sich Intellektuelle, Politiker, Leidenschaf- Naturwissenschaft nicht direkt hin, sondern im Zickzack, nicht bewust, sondern
ten, Konzeptionen, kiihiste Analyse und heiBeste moralische Verurteilung zusam- spontan, wobei sie ihr ,Endziel* nicht klar sieht, sondern sich ihm tastend, schwan-

2 . - Pa:men. Sie finden sich zusammen — unmittelbar, auf dramatische Weise und schaffen kend néhert, manchmal sogar mit dem Riicken voran."” Einzelne Momente dieses
die Geschichte."® G. W. Mills erlebte dieses Drama leidenschaftlich und gespannt, Prozesses der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, aus dessen Ganzheit und
aber ohne die Katharsis, ohne eine Lésung. Marxistische Ideen iibten einen Geschichte herausgerissen und zum Absolut erhoben, geben AnlaB zu idealisti-
bedeutenden EinfluB auf sein Schaffen aus, aber er nahm den Marxismus nicht an, schen Auslegungen und zu Modifikationen der Formen des Idealismus, doch der
von dem nach seiner Meinungnurdie vom theoretischen Inhalt getrennte Methode, philosophische Hauptinhalt des Prozesses besteht darin, daB er sich, auf ver-
genauer das ,Modell“, annehmbar sei. Aus dem ,Drama des Marxismus® ent. schiedenen Wegen, zum dialektischen Materialismus bewegt und dessen Fort-
fallen bei Mills die Arbeiterklasse und die revolutionare Arbeiterbewegung; seine schritt fordert.

] ! }

| Ansichten liber die Gesellschaftsordnung der Sowjetunion und der sozialistischen DerUbergang auf die Positionen des dialektischen Materialismus bedeutet die
Welt gehen iber den Rahmen der Konzeption von der ,Industriegesellschaft® nicht Aneignung neuen philosophisch-theoretischen Wissens, das gleichzeitig das innere
hinaus, verbunden mit einer Utopie, die den Sozialismus dem Liberalismus gleich- Bediirfnis der wissenschaftlichen Erkenntnis darstellt, was deren Dialektik zu einer
setzt, welcher als moralisches Prinzip aufgefaBt wird. Mills kritisiert die ,groBe bewuBten Dialektik macht. W. 1. Lenin bemerkte dialektische Gedanken in einer
Theorie" der heutigen amerikanischen biirgerlichen Soziologie, behalt aber deren frilhen Arbeit P. Langevins, die ohne Kenntnis der Dialektik geschrieben worden
Grundlage, die Lehre von Max Weber, im wesentlichen bei: der dialektische war. Spater, zum bewuBten Anhénger des dialektischen Materialismus geworden,
Materialismus hingegen wird von ihm mit Argumenten der idealistischen Philo- erkiarte P. Langevin, er habe im Marxismus-Leninismus »eine Erklarung fir solche
sophie abgelehnt. In letzter Instanz verliert der Marxismus, so wie er von Mills Dinge gefunden, die er in seiner Wissenschaft niemals hatte begreifen knnen"'.
aufgefaBt wird, den wahren Inhalt. (In all dem fanden natiirlich sowohl die Isolie- Die Bewegung der Naturwissenschaften (sowie der Mathematik, Kybernetik usw.)
rung der linken Intellektuellen als auch die Schwiche der Arbeiterbewegung der zum dialektischen Materialismus eilt gewdhnlich der Annéherung der Naturwissen-
USA jener Jahre ihren Ausdruck.) schaftler an die marxistische Philosophie voraus. Die Dialektik der naturwissen-

schaftlichen Erkenntnis legt einen komplizierten Weg zuriick, bevor sie sich im
philosophischen BewuBtsein duBert. Als AuBerungen der Dialektik treten Prinzipien7; fatang a fig so stellt der Sufikalieng Piiusoph B. Dunham fest, ,fragte und Kategorien in Erscheinung, die sich auf Grenzgebiete zwischen PhilosophieEg nayrasondis Evin eosSbnuaen Seid und Naturwissenschaft beziehen. Von Wissenschaftlern entdeckt, die vom Marxis-

Fran, die dich den Ohertiun verursacht wird
i Und da ich bei den fiihrenden (und mus haufig weit entfernt sind, liegen sie auBerhalb der Grenzen der positivisti-

in hohen Auflagen erschienenen) biirgerlichen onomen keine Antwort fand, wandte i ie" a i i

ich mich Marx zu und fand bei ihm die Erkldrung, nach der ich so gesucht hatte. Ich Schen 2\issenschiaisphiilosoniie ii Buch get gegenwartigen birgerlichenfand bei ihm auch etwas ganz Uberraschendes: Achtung vor der Philosophie und An- Philosophie iiberhaupt und stehen im Gleichklang mit der Theorie des dialekti-
erkennung ihrer gesellschaftlichen Niitzlichkeit. Die Kluft zwischen der alltaglichen Pra- schen Materialismus; gerade in ihrem Kontext ist die entsprechende philosophi-xis und der reinen Theorie, die in unserer Kultur so spiirbar ist, war auf diese Weise
beseitigt.” (B.Dunham. Man against Myth. Vorwort zur russischen Ausgabe. Moskau
1961,S.11-12, russ.)

® C.W.Mills. The Marxists. New York, 1962, Pp. 30. ? W.1. Lenin, Werke, Bd. 14, S. 316.
} ° P. Langevin, La pensée et I'action. Paris, 1950, p. 301.
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sche Deutung moglich, und in ihnen sind Elemente und Méglichkeiten neuer oder ausgesprochene Richtung: seine Leitséatze verflechten sich oft mit idealisti-

philosophischer Verallgemeinerungen enthalten, schen Ideen.

Die Aufbewahrung, Umgestaltung und wachsende Einwirkung des naturwissen- | ,Die idealistische Philosophie bedeutet im Grunde, daB alle Arten der mensch-

schaftlichen Materialismus widerspiegeln die objektive Logik der Entwicklung der |
lichen Erkenntnis als Selbsterkenntnis aufgefat werden, die nach Meinung von

wissenschaftlichen Erkenntnis und bedeuten eige bestimmte Abkehr von der { |dealisten die einzige authentische Art der Erkenntnis ist", schrieb zu philosophi-
birgerlichen Philosophie. ,Der Glaube an eine on wahrehmenden Subjekt un- schen Problemen der Mathematik und der formalen Logik E. W. Beth (selbst ein
abhangige AuBenwelt liegt aller Naturwissenschaft zugrunde. Da die Sinneswahr- 1 Logiker und Mathematiker). Solange wir innerhalb des Kreises unserer person-
nehmungen jedoch nur indirekt Kunde von dieser AuBenwelt bzw. vom ,Physi- lichen Erfahrung verbleiben, kénnen wir die Spharen der physischen und der

kalisch-Realen’ geben, so kann dieses nur auf spekulativem Wege von uns erfaBt subjektiven Realitat nicht auseinanderhalten. Wir missen diese Sphéren sofort

werden", schrieb A. Einstein" Anfang der 30er Jahre, wobei er sich bewuBt gegen auseinanderhalten, sobald wir den Erfahrungen anderer Menschen Augenmerk
den Positivismus wandte und auf die erkenntnistheoretischen Probleme des natur- schenken; aber das zieht gleichzeitig die Notwendigkeit nach sich, in den gesell-
wissenschaftlichen Materialismus seiner Zeit Bezug nahm. In den letzten andert- schaftlichen Bereich der Realitat einzudringen.*' Eine solche Fragestellung geht
halb bis zwei Jahrzehnten hat dieser Materialismus neue Krafte erlangt. Dabei bereits {ber die Grenze des naturwissenschaftlichen Materialismus hinaus; in ihr

spielten sowohl die Krise des Neopositivismus als auch der Verlauf der wissen- liegen die Voraussetzungen fir den SchiuB, daB eine konsequente Durchsetzung
schaftlichen Erkenntnis selbst ihre Rolle, in erster Linie die Entwicklung der des Prinzips des Realismus eine in sich geschlossene materialistische Philoso-

Physik, besonders der Physik der Elementarteilchen, die das Problem der funda- phie braucht, die auch die gesellschaftliche Wirklichkeit theoretisch zu erfassen

mentalen und universalen Naturgesetze stellte. Die Anerkennung des Primats der vermag.
objektiven Realitat — dieser Stein des AnstoBes fiir den Positivismus — festigte Das bewuBte Eintreten fiir den Materialismus als philosophische Konzeption be-

sich in den philosophischen Anschauungen einiger Physiker, die den starken deutet ein Abgeben vom Grundinhalt der gegenwartigen biirgerlichen Philosophie
EinfluB dieser Strémung verspirten. ,Der Naturwissenschaftler muB Realist sein. auch dann, wenn das ohne direkten EinfluB des Marxismus geschieht. Aber die
Er muB in seinen Sinneseindriicken

... Botschaften von einer realen AuBenwelt* Trager derartiger Ansichten kénnen ebensowenig darauf verzichten, ihre Ein-

sehen™, so formuliert Max Born seine Uberzeugung als Physiker, ungeachtet seiner stellung zum dialektischen Materialismus zu bestimmen, sie suchen in ihm in

philosophischien Schwankungen. Der gegenwértige naturwissenschaftliche Materia- bestimmtem MaBe eine Stitze, wie betrachtlich ihre Divergenzen mit der Philo-

lismus ist seinen grundlegenden erkenntnistheoretischen Thesen nach (Primat der sophie des Marxismus auch sein mdgen. An eine materialistische Philosophie
vom BewuBtsein unabhéngigen Realitat, Objektivitdt der wissenschaftlichen diesen Typs héilt nun schon seit mehr als einem halben Jahrhundert der ameri-

Erkenntnis) der Fortsetzer des frilheren naturwiichsigen Realismus. Aber er wie- kanische Denker R. W. Sellars, der entschieden gegen den Idealismus polemisiert,
derholt nicht einfach den letzteren, stellt ihn nicht nur wieder her, sondern formu- sowohl gegen den subjektiven — von Berkeley bis zum Neopositivismus — als

liert ihn um und veréndert ihn. Der alte naturwiichsige Materialismus, der sich auch gegen den objektiven — vom Thomismus bis Whitehead. Ihm ist der histori-
auf dem Niveau des metaphysisch-mechanischen Materialismus befand und mit sche Materialismus fremd; im Geiste des biirgerlichen Liberalismus aus den Zeiten

der klassischen Physik verbunden war, hat Erschiitterungen durchgemacht, die vor dem ersten Weltkrieg erzogen, sympathisiert er gegenwartig mit den Ideen

seine Wiederherstellung in urspriinglicher Form unméglich machen. Dem neu von Lippmann und Galbraith. Er erfaBt nicht die ¥lassennatur der idealistischen

formulierten naturwissenschaftlichen Materialismus gelingt es nicht immer, die philosophischen Ansichten, gegen die er streitet. Aber er selbst ist der Ansicht,
Anziehung durch die Metaphysik zu vermeiden — nicht so sehr in seinen offen daB seine Anschauungen ,den Grundkurs des dialektischen Materialismus zweifel-

verkiindeten allgemeinen Prinzipien als vielmehr in der philosophischen Inter- los bestétigen®. R.W. Sellars, der bestimmten Leitsatzen des dialektischen

pretation der Theorien und Methoden der Naturwissenschatt. In ihm leben jedoch Materialismus zustimmt, behauptet: ,Wenn wir Dinge bemerken und beschreiben,
Probleme, die sowohl im traditionellen metaphysischen Materialismus als auch in werden sie zu Objekten fir uns. Wir entschlisseln ihre Grundstruktur, ihr Ver-
der nicht minder metaphysischen biirgerlichen

,Wissenschaftsphilosophie® unserer
halten und ihre Beziehungen. Auf diese Weise widerspiegelt sie unser Gedanke

Tage ungelést waren und ungeldst bleiben. Die erkenntnistheoretische Position anndhernd und deckt sie auf.” ,Das Beddrfnis nach realistischer Begriindung”
des naturwissenschaftlichen Materialismus ist heute bewuBter als friiher. In ihm und die Kritik am Positivismus verbinden, seiner Ansicht nach, diese philosophi-
werden deutlicher die philosophischen Probleme bewuBt, auf die er stoBen mus; | sche Position mit dem dialektischen Materialismus.” Bei der Verteidigung der
die materialistische Orientierung ist nicht so sehr natirlicher philosophischer | Grundthesen des Materialismus und in der Polemik gegen die idealistische

Hintergrund als vielmehr bewuBte Position im Gegensatz zum positivistischen
) Erkenntnistheorie beruft er sich auf den ,Materialismus und Empiriokritizismus*

Subjektivismus, der die zum erkenntnistheoretischen Realismus neigenden Natur- von W. I. Lenin.” Solche Gedanken R. W. Sellars’ wie die Vereinigung des Prinzips
forscher mit dem Popanz der ,Metaphysik® schreckt.” Gleichzeitig ist - .

.

wissenschaftliche Materialismus auch in unserer Zeit keine ohilosopriotheThesis : Rrnoiondam, 1559, pr, 45.845. jratisiiches A Sid) a fe Thksepitof See

5 R,W. Sellars. Reflections on Dialectical Materialism. In: Philosophy and Phenomen-
" Albert Einstein, Mein Weltbild. Amsterdam, 1934, S. 208, ological Research. Vol. V, No.2, 1944, pp. 161, 176.

oi Max Born, Physik im Wandel meiner Zeit. Braunschweig/Berlin, 1958,S.111. i ' R.W. Sellars. Existentialism, Realistic Empiricism, and Materialism. In: Philosophy and

i RnBingenby. iyi Russells Erkenntnistheorie. In: The ” oe cai 05 : i Within. Notre Dame, 1969,
{ Porn2 San ussell.

Ed. by P.A.Schilpp. Vol. 1. New York, Evanston, and | uss . Sellars. Reflections on Americal phy . 3 ,
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i stoBen auf das allgemeine Problem: Von der ma

der Entwicklung und des Materialismus, die Konzeption von den Niveaus der Die derartigen eng orA ryan a: gilt es zu einer in sich
Kausalitat, das Studium des Verhéltnisses zwischen Aktivitat der Wahrnehmung rialistischen er

aterialistischen Philosophie, zur philosophischen Erkenntnis der
und ihrem die Wirklichkeit widerspiegelnden Inhalt beriihren sich mit einzelnen geschlossenen SD Realitit, zur Dialektik der die Wirklichkeit widerspiegeln-
Leitsétzen des dialektischen Materialismus. Aber er bestreitet die materialistische Dialektik der o Nr a,tS Gesellschaft und des gesellschaftlichen Cha-Dialektik;die spontanen Elemente der Dialektiksindnicht imstande, seine bewuBte den Erkenn Ervomminic zu schreiten. Andernfalls kann man nicht wirksam und
Opposition dagegen zu besiegen. Ohne die matiialistische Dialektik und den rakters dor dem Positivismus und der ,Lebensphilosophie* entgegentreton, kann
historischen Materialismus vermag er auch sein Programm nicht konsequent zu Jose oh ner modernen wissenschaftlichen Philosophie gelangen.
verwirklichen, sein materialistisches Prinzip nicht konsequent durchzusetzen; er man nicht zi

ch, den gnoseologischen Realismus mit Elementen der Dia-
muB daher dem Idealismus auch in der Erkenntnistheorie gewisse Zugestand- Der bewuBte Versuch, on dor offenen Philosophie” von Gonseth und Bernays
nisse machen. Und dennoch ist der Materialismus ein grundlegender Zug der lektik zu verbinden, he rechiod [¥en einigen anderen philosophischen Anschau-
philosophischen Ttigkeit R. W. Sellars, Es ist an der Zeit, so schrieb er, daB der unternommen. 2po 2 ktik der wissenschaftlichen Erkenntnis konzentriert —

Materialismus aufhort, eine
, unterdriickte Alternative” zu sein, ,es ist an der Zeit, ungen,die ou; fs as Dialektik“ anerkennen und von der

ihn in den Vordergrund zu riicken, die versdumten Méglichkeiten zu priifen, ihn nur die ,immanente Es abgehen” (und deshalb mit philosophischen Vor-
fir etwas zu halten, das man im Lichte aller bestehenden Einwénde studieren »philosophischen Died iy oe Materialismus fremd sind, verbunden wer-
muB“." Deshalb spricht er mit Respekt vom ,beharrlichen Kurs“ des dialekti- urteilen, de der Diziekiii ni ADO von den philosophischen Problemen

;
:

+
o

. rientieren
:

. : i

schen Materialismus, von seiner KompromiBlosigkeit gegeniiber dem Idealismus. IE ausgehend, auf die Ausarbeitung einer dialektischen PiSos.Co
ie i

n Gonseth, ,ein System von Begriffen, ein
R.W. Sellars ist kein Vertreter einer geformten Richtung, aber in seiner Philoso- Die Dialektik ist, nach on Wirken der Ideen®; der Aufbau eines sol-
Phie &uBert sich plastisch ein bestimmtes, nicht nur ihm eigenes Streben, im adéquates, kohgrentosun Ziel einer besseren Aneignung der Realitat“? Die
Materialismus den Ausweg aus der Krise der gegenwadrtigen biirgerlichen Philo- chen Systems dient a

di as auch fiir einige Abarten des Idealismus offen,
sophie zu suchen. Wie unterschiedlich auch die Richtungen der gegenwartigen woffene Philosophie” ist on nos2 daB sich der Gegensatz zwischen Materia-

biirgerlichen Philosophie sein mégen, sie finden sich im theoretischen und sozia- sie ist auchnicht frei Jan Oe! ssi 7a Doch der Hauptakzent in der Konzep-
len Wesen zusammen und sind Komponenten ein und derselben Krisensituation. lismus und Msgismusy a De Dialektik der Theorie und Erfahrung,
Deshalb I4uft auch die Suche nach einem Ausweg auf eine gemeinsame Tendenz tion en Paissk: und Sep

Charakters und der Objektivitat der wissenschaft-
hinaus. Der ,Naturalismus* des amerikanischen Philosophen M. Farber, der die auf die Idee dss jrsiersgiea WW wird ihre Konzeption bewuBt dem Neo-
Husserlsche Phanomenologie und den Existentialismus kritisiert”, ist in seiner lichen Erkenntnis geleg stellt > r die Theorie von der Erfahrung trennt, doch die

materialistischen Ausrichtung dem »Wissenschaftlichen Realismus® verwandt, der positivismus es or Erkenntnis eigen; die Idee und das Problem
gegen die Dogmen sowohl! der logischen als auch der linguistischen Variante des DaieptsBchSons befinden sich auBerhalb des Blickfelds der ,offenen

itivi :

ih? p

er objekti
-

Neopositivismus ins Feld zieht® und mit der Zersetzung der letzteren erstarkt. ar Nach dieser Konzeption besitzt die ErkenntnisobjektivenCharak-
ter, folglich muB die Dialektik der wissenschaftlichen Erkenntnis in loaiginstane

' R.W. Sellars, Materialism and Human Knowing. In: Philosophy for the Future. The Quest die Dialektik der objektiven Wirklichkeit widerspiegeln. Aber die »offene Philo-3 Sedan Materialism. Ed. by R.W. Sellars, V. J. McGill and M. Farber. New York, 1949,
sophie macht Halt bei dem Gedanken, daB die Meinungen,die sich inder pak" Siehe M. Farber. Naturalism and Subjectivism. Springfield, 1959, — M. Farber. Pheno- tik zu einem System organisieren, ,zum (im Prinzipzeitweiligen) Horizont SoInenolugy and Existence. Toward a Philosophy within Nature, New York, Evanston, and

| Wirklichkeit oder der Wahrheit gehéren*.? Die Subjektivitat 148t sich Shei
ondon, 1967.

 ETIGit h; er erkennt au

* Val. zB: J. K. Feibleman. Inside the Great Mirror. A Critical Examination of thePhilo- allein aus der Subjekivitét selbst erkennen, behauptet Cin] n erstor Linie)
sophy of Russell, Wittgenstein, and their Followers. The Hague, 1958. — J.J. Smart, an, daB ,die Struktur der Subjektivitéit... nicht nur od en auch

Philosophie and Scientific Realism. London, 1963.
.

infil i i natiirliche Milieu abhangt, sondel

Im ,wissenschaftiichen Realismus* sind bedeutende Méglichkeiten verborgen; darauf von derEinfiihrungdes Subjekts in Ses filiche Milieu" Aber das Problem wird
weist u.a. auch das Buch von M.W. Wartofsky Conceptual Foundations of Scientific von seiner Integration in das gesellschaftliche .

Thought. New York/London, 1968, hin, in dem er an die philosophische Problematik derwissenschaftlichen Erkenntnis von Positionen aus herangeht, die dem Materialismusnahe sind. Die Annahme des biirgerlichen Antimarxismus engt die Méglichkeiten desJWissenschaftlichen Realismus® ein und wirkt iii progressiven Tendenz entgegen.
| t des sciences

In den Arbeiten von Mario Bunge 148t die Behandlung einzelner Kategorien, die vor
. 7 Stuati ii de I'hnomme dans le systéme de

1ces.

allem mit der philosophischen Interpretation der Theorien und Methoden der Natur- “ Sie J. Piaget. L2 ph A SO PS glcl humaine.Wissenschaften verbunden sind, eine bestimmte Ahnlichkeit mit einigen Ideen des dia- Re yen RAS) Dann sociales. Paris/La Haye, 1970, pp. 4041. Das Verhaltnis zwi-
lektischen Materialismus_erkennen. Aber Bunge iibernimmt stereotype antimarxistische ISIS baile:

ischen Konzeption von Piaget und dem Marxismus ist ein beson-
Gedankengénge (siehe: The Journal of Philosophy, Vol. LIX, No. 25, 1962, p.8051.). Da-

\ Sher Hoss tr den Rahmen des vorliegenden Artikels hinaus-
her findet er zur Verwirklichung der von ihm verkiindeten neuen Revolution” in der Sres ro ism,Philosophie, fiir die Ausarbeitung ,metaphysischer Theorien' und Systeme" — obwohl | oe 2 en wir T. sométrie et le probleme de I'espace. Neuchatel/Paris, 1945/1949, p. 51.
er kritisch dem Positivismus gegenilbersteht — keinen anderen Stiitzpunkt als die Tra- np Sons De 3 jité du savoir. In: Dialectica, No. 14, 1950, p.163.

~

ditionen des Wiener Kreises, d.h. des logischen Positivismus. (Siehe M.Bunge. Pro-
2

1 Gonseth. De T'un
; erte. In: Akten des XIV. Internationalen Kongresses fir

blems and Games in the Current Philosophy of Natural Science. In: Akten des XIV. In- PS i,Pinssomni Suen ohternationalen Kongresses fiir Philosophie. Bd. 1, Wien, 1968, S.573f) ilosophie, 1, , 3

’
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BA i i biirgerlichen
hier eher gestelit als gelést”; die Philosophie von Gonseth und Bernays trifft in fes beschreiten, missen zwangslaufig den ii Ra spiren,
einigen Punkten mit der materialistischen Dialektik zusammen, erreicht sie aber Philosophie undJ an miteinander verbunden
insgesamt nicht.

daB diese Philosophie un
as | . ralischen Krise,

Die theoretischen Ergebnisse der materialistischen und dialektischenBestrebun- sind. Dabei kommt es zwangslaufig zu einer JR irs eine Kise,
gen in der nichtmarxistischen Philosophie sind wertvoll und fruchtbar, tragen aber das ist keine innere Krise der biirgerlic} ° J it der gesellschaft-
jedoch unbedingt fragmentarischen Charakter. Die Tréger dieser Bestrebungen die aus dem Erlebnis des ZusammenstoBes er

sultiert und auf das biirger-
kénnen keine philosophische Synthese vollziehen, keine allumfassende und kon- lichen Realitat und denpersnlichen Schicksalenre on den quaholon Pred
sequente philosophische Theorie schaffen, die sie selbst fiir wiinschenswert und liche Denken von auBen einwirkt. Erinnerungen aang der historischen
notwendig halten. Die Tendenz der Annéherung an den Marxismus ist noch nicht derartiger Krisen und Zweifel, die kompaene

" Hornushildung menschiicher

der Ubergang zu ihm. Es ist sehr schwer, die biirgerliche Philosophievollstindig | Wwendungen, der gesellschaftlichen Bewegungen, ¢ ih Freuden der Entdeckung
und endgiiltig zu iberwinden, einen Ausweg aus ihrer Krise zu finden, denn die Schicksale und philosophischer pA seiner Aneignung. Aber die-
Kraft der geistigen Dekadenz ist abgeleitet von der Kraft des Druckes dergesell- des Marxismus und die gewaltigen Schwierigkei on

zur GewiBheit, die wissen-
schaftlichen Dekadenz, die dem gegenwartigen Zustand der biirgerlichen Philo- ser Weg filhrt in letzter Instanz yon Schwankunge aren Arbeiterbewegung er

sophie den Schein der Natirlichkeit, der Unveréinderlichkeit verletht. bar Uber- schaftlich begriindet und in der Praxis der revolutiongang zum Marxismus bedeutet den bewuBten Umbau der esamten Weltanschau- robt ist.
. - ichen Philo-

ung, die Annahme der Klassenpositionen desProletariate Die Tendenzen der Annaherung und des Unsigengs ona or

Der Ideenstreit, besonders der Kampf fiir den Marxismus und dagegen, wider- sophie zum Marxismus wachsen an weit yoo and Wirkens und der gesell-
spiegelt nicht nur und nicht zunéchst die Situation der Intelligenz, sondern — einander unabhéngigenAsten des gesellscha ! in der Erkenntnis der gegen-

durch diese vermittelt — die Bewegung der ganzen Gesellschaft. Beim Ubergang schaftlichen Erkenntnis. Sie werden reproduziert
historischen Forschungen, im

von der biirgerlichen Philosophie zum Marxismus zeigt sich das Wirken von zwei wartigen gesellschaftlichen Wirklichkeit, - o> di in der Suche nach einem

Faktoren: Erfahrung und Einwirkung des Klassenkampfes, Enttauschung iiber Zuge der philosophischen Deutung der Wissenscl oh nkens. DieSchiuBfolgerung
den Kapitalismus, gesellschattlich-politischer Drang zum Sozialismus und Not- Ausweg aus der Krise des JiadetndbgselidienO3 h aus allen Zweigen des
wendigkeit der Erkenntnis der Wirklichkeit. Das Streben zum Marxismus ist sub- W. I. Lenins: Der Kommunismus ‘wéchst bis ll roll ov Toaratt
jektiv nicht immer unmittelbar mit der Erfahrung der sozialistischen Gesellschaft, offentlichen Lebens empor, seine Triebesind aay des Bruchs mit der biir-
des Klassenkampfes des Proletariats, der demokratischen Bewegung verbunden. trifft auch auf das intellektuelle Lebengaoie Oboraange Boe id

Es kann zuweilen scheinen, als fehiten hier soziale Motive (besonders dort, wo gerlichen Philosophie, der Anngherung un
¢ 3 Revolution, der theoretischen

die Kraft der revolutionéren Arbeiterbewegung die polizeilichen, politischen, ide- bei ihrer relativen Selbstandigkeit derPraxis oi) Massen untergeordnet und
ologischen und moralischen Schranken, von der Bourgeoisie um den Marxismus- Kraft des Marxismus undseiner Einwirkung o po mag vom Standpunkt
Leninismus errichtet, noch nicht durchbrechen konnte.) Philosophische Fragen und in bezug auf diese sekundér. Dieser abgeleite ©.

als eine Schwiche erschei-

Ideen, die objektiv im Einklang mit dem Inhalt des dialektischen Materialismus der idealistischen Kategorie des ,reinen Geistes* aus

die zum Marxismus fahren,
stehen, kénnen auch ohne dessen unmittelbaren EinfluB entstehen, aber ihre nen. In der Tat sind diephilosophischen Tendengen, Se? die objektive soziale

Perspektiven sind deswegen dem Marxismus verbunden, sie kénnen deswegen insgesamt gerade deswegen uniberwindlich, wei me h die revolutionare Tatig-
gesellschaftliche Wirksamkeit und Bedeutung erlangen, dem Druck oder der Notwendigkeit bedingt sind und in letzter Instanz durcl

wepwNol
Anziehungskraft des Idealismus Wwiderstehen, weil hinter den theoretischen keit der Massen hervorgerufen, unterstiitzt und a us Juriickkeh-
Prozessen die Realitit des Weltsozialismus, des globalen Klassenkampfes steht. Personlichkeiten und Gruppen knnen zurbirgerliden der birgerlichen Philo.

Im Zuge der Anndherung an den Marxismus ist die Praxis desKlassenkampfes ren, aber im historischen MaBstab ist der Ubergang Be und ideologischen
primér, indem der Ausgangspunkt und das Hauptmotiv fiir diesen Ubergang liegen. sophie zum Marxismus nicht umkehrbar. Unter dem pol iti

isse Zeit lang verbor-

Die Denker, die von der biirgerlichen Philosophie zum Marxismus schreiten und Druck der Bourgeoisie kénnen diese To oe Sou sie gleichsam tiber-

unter Verzicht auf die lllusionen einer intellektuellen Absonderung den Weg des gen bleiben, aber Snir. wieunterirdische Tototor Instanz in das gemeinsame

V
A

;

"
Ee

5
i

erflache u
J

ihre ganze Personlichkeit erneuernden demokratischen und sozialistischen Kamp: Foon 2a2 Oe das revolutiondre Denken und das revolutionére Handeln2
. .

5 zu einem einheitlichen Strom vereinigen,
ismus Nr. 8, Prag 1972nonmonte oda i mea 47Douingdes Vertes Nachdruck aus: Probleme des Friedens und des Sozialism glichkeit geht der franzosische Philosoph N. Mouloud iber den Rahmen der »offenenPhilosophie* hinaus, nahert sich der Idee der objektiven Dialektik und ihrerVerbindungmit der subjektiven. Seiner Meinung ist die ,Wissenschaft deswegen dialektisch, weilsie mit Hilfe von Begriffen, die in dem MaBe, wie die einen Begriffe andereergénzen,definiert werden, zu Systematisierungen emporsteigt... Aber sie ist auch deswegendialektisch, weil die von ihr untersuchten Aspekte der Realitat zu einer realen Totalitat

or

.
. meinem Ubergang auf materialistische Positionen. In: ,Pro-

vereinigt sind, der man sich nur Gber eine Synthese der Aspekte, durch eine fortschrei- Siehe z.B.: Ide Takasi. Vor
Japans®, Moskau, 1964, russ.

tende Systematisierung annéhern kann." (N. Mouloud. Langage et structures. Essais de
, gressive Denker des ainen

4
ap ’

logique et de séméiologie. Paris, 1969, p. 74.) # W.\.Lenin, Werke, Bd.31, S. 88.
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1 | Philosophie und Wissenschaft.
29 Zur Frage der

000 Ol 2) wissenschaftlichen Weltanschauung
®

Jirgen Blasius

VY)AN) Wenn wir uns mit Fragen der materialistischen Dialektik beschaftigen, so ist dies

keine kontemplative Angelegenheit, sondern hat politische Relevanz. ,In unserer

Zeit spitzt sich die Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus

® gerade auf ideologischem Gebiet deutlich zu, und es ware verwerflich, irgendwem
4 €€ nachzugeben, der da meint, man kénne sich in diesem Kampf passiv verhalten.“*

|

Der Propagierung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung und der theoreti-

9 schen Arbeit ist so héchste Bedeutung zuzumessen. Besonders groBer Wert ist |
uf die ,Pflege und Férderung der dialektischen Methode" zu richten, denn: ,Sieal gl

Rot sehen k
schult das Denken, schlieBt die einseitige oder subjektivistische Betrachtung der I

ko eta legen ers Life-Story Dinge sowie wirklichkeitsfremde Wunschvorstellungen in der Politik aus. Sie

Die Machtwéchter, Koln, das bisher erfolg- schérft den Blick fiir das Wesentliche, fiir die entscheidenden Tendenzen der
Dror sampler des Boroiena 208 sillyYogrRmnder Politkabarcttisten, Entwicklung, “*

er aunse: ti rr

Produktion Horer" rem Programm fir junge Die Beziehungen von Wissenschaft und Politik werden jedem spétestens dann

foie 2 10 Soci, stereo deutlich, wenn es um die Frage der Verwertung der wissenschaftlichen Erkennt-
2 " ~ estell-Nr.89102, DM 22,— nisse geht. Zudem ist die Wissenschaft Bestandteil einer bestimmten Gesell-

Dieter Silverkrij Lokomotive schaftsformation, sie steht also mit allen anderen Bereichen der Gesellschaft in
p

" PoZusammengesammelte Werke, di .
Die Lokomotive aus Kre mehr oder weniger direkter Wechselwirkung. Wir wollen das nicht weiter verfolgen,

sigsten Hi , die bis: euzberg Ist eine
>Dion fits und Oratorien von und mit oS Ero Crupps, die auf Anhieb dies wird ein Gegenstand der wissenschaftstheoretischen Uberlegungen sein, wir

80-cm-LP, stereo 30-cm-LP, a Erfolg hat werden also darauf zuriickkommen. Festhalten wollen wir, daB eine jegliche Kon-

Bestell-Nr. 0200, DM 15,— Bestell-Nr. 99 101, DM 22,— zeption von Wissenschatftspolitik von einer allgemeinen ideologisch-weltanschau-

cui De un
lichen Position vorgenommen wird, was wohl unmittelbar einsichtig erscheint. Die

LE 2 ve=
Frage, die wir uns stellen wollen, ist die, ob auch die positiven Wissenschaften

Lieder aus Chile mit der bek Ali Primera aus Venezuela singt Lied 0 0 ii :

chilenischen Gruppe eeaanasien der dritten Welt fir eine einzige er einen solchen weltanschaulichen background” implizieren, oder ob sie ohne ihn

30-cm-LP, stereo 30-cm-LP, stereo, mit Textheft auskommen. Spielt also die Auseinandersetzung auf ideologischem Gebiet auch
Bestell-Nr. 88105, mit Textheft, DM 22,— Destell-Nr.88106, DM 22,— eine Rolle in den positiven Wissenschaften, oder bleiben sie unberiihrt davon,

Ernst Busch 3
Wir packen‘s an

kurz: ist Wissenschaft ohne Philosophie méglich, speziell: ist Naturwissenschaft

Busch singt und spricht Texte von
Lieder zum Wachwerden akneBbilossphic maglich?

Erich Kastner, und Erich Késtner liest
von Dietrich Kittner Eine schlagende Antwort auf diese Frage gibt Friedrich Engels: ,Die Naturforscher

Erich Kastner Bosiaian Heres DI glauben sich von der Philosophie zu befreien, indem sie sie ignorieren oder {iber

emp Sare0 om 22.

- Feng 10, DM 5,— sie schimpfen. Da sie aber ohne Denken nicht vorankommen und zum Denken
J

, \— Morning Denkbestimmungen nétig haben, diese Kategorien aber unbesehen aus dem von

Drushba — Freundschaft Solin,Wikis x Shirley Hart gehdren seit den Resten l&ngst vergangener Philosophien beherrschten gemeinen BewuBtsein
Sport- und MusikgriiBe aus der UJSSR  Folkedngerndar enSeligutenien der sogenannten Gebildeten oder aus dem biBchen auf der Universitat zwangs-

Shab, stereo 30-cm-LP, stereo, mit Toxtheft on maéBig gehdrter Philosophie oder aus unkritischer und unsystematischer Lektiire
extheft, Bestell-Nr.0100, DM 22,—  Bestell-Nr. 83 107, DM 22,— philosophischer Schriftsteller aller Arten nehmen, so stehen sie nicht minder in

5 Jahre Sowjetunion der Knechtschaft der Philosophie, meist aber leider der schlechtesten, und die, die
ied

Vim Auta, ampt undRevolution, Lider Sosamiverzsicinisanfordorneim Verlag
,

plane"Shemp, stereo 46Dortmundflan Bau Y Erich Honecker, Fragen von Wissenschaft und Politik in der sozialistischen Gesellschaft
extheft, Bestell-Nr. 0400, DM 15, Telefon 125093

» 30r DDR,in Einhelt 1/72, 8.18.
. enda, S.13.
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ind
.

am meisten auf die Philosophie schimpfen, sind Sklaven gerade der schlechtesten, Zzusammenhénge und Vermittlungen' erfassen und erforschen. Wir werden dasvulgarisierten Reste der schiechtestenPhilosophie."
iemals vollstandig erreichen, die Forderung der Allseitigkeit wird uns aber vorDie Naturwissenschaft bedarf der Philosophie, jedoch keiner Gber ihr stehenden, Fehler und vor Erstarrung bewahren."?

Co

von ihr getrennten Spekulation, sondern einer wissenschaftlichen Philosophie und Materialismus und Dialektik sind so untrennbar ineinanderverwoben. Sowie dieeiner philosophischen Wissenschaft, d.h. die Philosophie muB wissenschaftlich pialektik als Methode materialistisch sein muB, man die Dialektik in denDingenwerden und die Wissenschaft philosophisch, beige miissen eine enge Wechsel- selbst aufspiiren muB, um die Realitat nicht in ein Prokrustesbett zu zwéngen, muBwirkung eingehen.
auch die Dialektik als Theorie der Realdialektik, der Bewegung materialistischWissenschaftlichen Charakter erhalt eine Philosophie dann, wenn sie vom Primat sein, sie muB Verallgemeinerung unserer Erfahrungen Uber die Realitétsein, keinder Praxis, vom Primat der Empirie ausgeht. ,Man entschloB sich", sagt Engels, metaphysisches Schema. So sagt Engels: ,Und endlich konnte es sich fiir mich»die wirkliche Welt — Natur und Geschichte — so aufzufassen, wie sie sich selbst | nicht darum handeln, die dialektischen Gesetze in die Natur hineinzukonstruieren,einem jeden gibt, der ohne vorgefaBte idealistische Schrullen an sie herantritt,"*

|

sondern sie in ihr aufzufinden und aus ihr zu entwickeln,"*®
;

Das bedeutet aber:
,Wenn wir den Weltschematismus nicht aus dem Kopf, sondern paraus ergibt sich aber nun folgendes Problem: wenn die Dialektik in den Objek-vermittels des Kopfes aus der wirklichen Welt, die Grundsitze des Seins aus dem, ten der einzelnen Wissenschaften ist, dann miBten die Natur- und Gesellschafts-was ist, ableiten, so brauchen wir dazu keine Philosophie, sondern positive Kennt- wissenschaftler bei richtigen Ergebnissen ganz von alleine zu dialektischen Auf-nisse von der Welt und was in ihr vorgeht; und was dabei herauskommt, ist eben- fassungen kommen. Wozu brauchen sie dann noch die Erfahrungen und Ergeb-falls keine Philosophie, sondern positive Wissenschaft.s

nisse der Philosophie zu absorbieren, um zu einer wissenschaftlichen Welt-Die Einheit von philosophischer Wissenschaft und Wwissenschaftlicher Philosophie, anschauung zu kommen? Diese Frage stellte sich auch Engels: «Vielleicht aberbasierend auf Erkenntnis der objektiven Realitat, bedeutet die Aufhebung von macht der Fortschritt der theoretischen Naturwissenschaft meine Arbeit gréBten-Philosophie im tiblichen Sinne. Die Philosophie wird zur wissenschaftlichen Welt- teils oder ganz Uberflissig. Denn die Revolution, die der theoretischen Natur-anschauung, zum dialektischen Materialismus.
wissenschaft aufgezwungen wird durch die bloBe Notwendigkeit, die sich massen-Der dialektische Materialismus als einzig wissenschaftliche Weltanschauung ist haft haufenden, rein empirischen Entdeckungen zu ordnen, ist der Art, daB sie denkeine Philosophie im Sinne irgendwelcher friiherer philosophischer Systeme und dialektischen Charakter der Naturvorgéange mehr und mehr auch dem wider-Lehren. Er ist iiberhaupt keine Philosophie mehr, sondern eine einfache Welt- strebenden Empiriker zum BewuBtsein bringen muB.“*tanschauung, die sich nicht in einer aparten Wissenschaftswissenschaft, sondern Die Antwort gibt Engels selbst nur eine Seite weiter, wo er exakt den Nutzenin den wirklichen Wissenschaften zu bewéhren und zu bestatigen hat. DiePhilo- einer aktiven Koppelung von dialektischem Materialismus und Naturwissenschaftensophie ist hier also ,aufgehoben’, d. h. ,sowohl iiberwunden als aufbewahrt', iiber- gegeniiber einer spontanen beschreibt: ,Es sind aber gerade die als unverséhnlichwunden, ihrer Form, aufbewahrt, ihrem wirklichen Inhalt nach.“¢ und unlésbar vorgestellten polaren Gegensatze, die gewaltsam fixierten Grenz-Diese

,einfache Weltanschauung*, das Resultat einer mehr als zweitausendjahri- linien und Klassenunterschiede, die der modernen theoretischen Naturwissen-gen Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaft, ist nicht nur Theorie, sie schaft ihren beschrankt-metaphysischen Charakter gegeben haben. Die Erkenntnis,ist auch Methode, bzw. eine «Form des theoretischen Denkens, die auf der daB diese Gegensitze und Unterschiede in der Natur zwar vorkommen, aber nurBekanntschaft mit der Geschichte des Denkens und deren Errungenschaften mit relativer Giiltigkeit, daB dagegen jene ihre vorgestellte Starrheit und absoluteberuby*.? Gilltigkeit erst durch unsere Reflexion in die Natur hineingetragen ist — dieseDiese Form des theoretischen Denkens, diese Methode muB dem Objekt des Erkenntnis macht den Kernpunkt der dialektischen Auffassung der Natur aus. ManDenkens adéquat sein. Um die Realitét in ihrer Vielfalt und Einheit, dieDinge l kann zu ihr gelangen, indem man von den sich haufenden Tatsachen der Natur-in ihrem wechselseitigen Zusammenhang, in ihrer Bewegung und Entwicklung, um wissenschaft dazu gezwungen wird; man gelangt leichter dahin, wenn man demdie gegensitzlichen Bestandteile des Einheitlichen zu fassen, d. h. um dieDialektik dialektischen Charakter dieser Tatsachen das BowuBtsein der Gesetze des dia-der Realitét erfassen zu kénnen, bedarf es »allseitiger, universeller Elastizitit der lektischen Denkens entgegenbringt. Jedenfalls ist die Naturwissenschaft jetztBegriffe, Elastizitét, die bis zur Identitat der Gegenséitze geht — das ist das so weit, daB sie der dialektischen Zusammenfassung nicht mehr entrinnt. Sie wirdWesentliche.
..... Elastizitét, objektiv angewendet, d. h. so, daB sie die Allseitigkeit sich diesen ProzeB aber erleichtern, wenn sie nicht vergit, daB die Resultate,des materiellen Prozesses und seine Einheit widerspiegelt, ist Dialektik, ist die worin sich ihre Erfahrungen zusammenfassen, Begriffe sind; daB aber die Kunst,richtige Widerspiegelung der ewigen Entwicklung der Welt, Die dialektischen mit Begriffen zu operieren, nicht eingeboren und auch nicht mit dem gewdhnlichenBeziehungen der Realitat sind allerdings nie in ihrem ganzen Reichtum zu erfas- AlltansbewuBtsein gegeben ist, sondern wirkliches Denken erfordert, welchessen. ,Um einen Gegenstand wirklich zu kennen, muB man alle seine Seiten, alle Denken ebenfalls eine lange erfahrungsmiBige (!) Geschichte hat, nicht mehr und

{
nicht minder als die erfahrungsméBige Naturforschung. Eben dadurch, daf sie: Hadrich Sngars; Distenn dst Natur; Berlin 1952, S. 222. sich die Resultate der dritthalbtausendjéhrigen Entwicklung der Philosophie an-a wy TigFeuer ach und der Ausgang der kiassischen deutschen Philo- |

: Friedrich Engels, Herrn Eugen Diihrings Umwalzung der Wissenschaft; Berlin 1970, S. 34. ? W.1. Lenin, Noch einmal ber die Gewerkschaften, die gegenwirtige Lage und die Feh-7Ebenda, S. 129,
N . ler Trotzkis und Bucharins; in: Werke, Bd. 32, S. 85.

;
Friedrich Engels, Dialektik der Natur; a.a.0., 8.223

Friedrich Engels, Anti-Dihring, a.a.O., S.12.W. 1. Lenin, Philosophische Hefte, Berlin 1971, S.100.
| " Ebenda, S.13.
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i; Zu-

T

i

iv- und Destruktiviraft profitbringend zu verwerten.
Zu-

eignen lernt, wird sie einerseits iede aparte, auBer und ber ihr stehende Natur- Ergebnisse ir a anwissenschaftlich Amdisnen wshensas:
Philosophie los, andrerseits aber auch ihre eigene, aus dem englischen Empiris- gleich an der Naturwissenschaft, weil issn die esas SSF

mus (iberkommene, bornierte Denkmethode, “12
| lichen ai nd zu ihr hinfithren kdnnen. So

0

Solange die Einzelwissenschaften die Dialektik nicht in sich aufgenommenhaben, Aviitorkiasse bast(i soy ftom Klassenkampfes der Bourgeoisie, ana
solange sie vereinzelte Wissenschaften sind, bedarf es wmarxistischer Philoso- pedingter ry sehr viel Mihe darauf verwenden, die pI
phen" und Theoretiker, die ihnen zu einem richtigen Verstandnis derallgemeinen birgariche Viens weltanschaulich zu neutralisieren und zuverfdlschen, Ly
Kategorien und deren cialektischen Verkniipfungen helfen und die Einheit der grainy zu entwerfen, gn on Serle der em
Wissenschaften begriinden,

von
3 en. Dabei sind mehr oder Wa)

Das bedeutet nicht, das man aus dem dialektischen Materialismus eine Schablone Hams esidsclaTo assem auch auf Naturwissenschaftler natirlich ats ne
machen darf, die man derWirklichkeit aufpfropfen kann. Der Dogmatismus ist mit ginildsse >

Auf sie beruft man sich dann gern als auf gleichgesinnte na a “

dem Wesen des Marxismus vllig unvereinbar, Wird marxistisches Gedankengut zuschiioBen, toritaten, auch wenn es nur das eigene Echo ist, das zuriickschalt.
dogmatisch verwandt, verliert es seinen marxistischen, d. h.dialektisch-materialisti- schaftlicne Au 'schen, wissenschaftlichen Charakter. Der dialektische Materialismus erméglichfeine wissenschaftliche Interpretation voneinzelwissenschaftlichen Erkenntnissenim Lichte der Quintessenz aller bisherigenwissenschaftlich-philosophischen Er-fahrung, eine Interpretation, die ansonsten im Lichte des gemeinen Menschen-verstandes bzw. derbiirgerlichenPhilosophie vorgenommen werden wiirde. »Derdialektische Materialismus ist kein vollendetes, ein fiir allemal gegebenes System,in das der Naturforscher seine Entdeckungen und Theorien hineinzuzwéngen hat.Mit jeder neuen groBen Entdeckung auf dem Gebiete der Naturwissenschaft mug

. ine

der dialektische Materialismus unvermeidlich seine Form andern und folglich
ie die keine die el

seinen Inhalt durch neue Leitsdtze und Folgerungen bereichern,“:s W S
® B 5 ts-

Der dialektische Materialismus ist nicht nur Methode zur Ldsung der philosophisch enn
-

nationalistischen  Wirtschats
.

Weltanschaulichen Probleme der modernen Naturwissenschaft, er ist auch die eine Zeitung lllusionen und Sozialpolitik
Weltanschauung der Arbeiterklasse, beinhaltet er doch die materialistischeDia-lektik, die, so sagt Marx, ,dem Birgertum und seinen doktrinarenWortfiihrern chen nihrt — fordert,
ein Argernis und ein Greuel (ist), weil sie in dem positiven Verstandnis des Beste- su J

% ich an den

henden zugleich auch das Verstandnis seiner Negation, seines notwendigen Unter-
die sic

gangs einschlieBt, jede gewordene Form im Flusse der Bewegung, also auch nach
ie fii Bediirfnissen

ihrer verganglichen Seite auffaBt, sich durch nichts imponieren 148, ihrem Wesen die fiir
nach kritisch und revolutionar jst

Verstandigung der Bevolkerung
Die Arbeiterklasse bedarf des Biindnisses von Naturwissenschaft und dialekti-

icht an den

schem Materialismus im Kampf mit den Spielarten der biirgerlichenPhilosophie,
und Abriistung, und nicht a

die ihrerseits einzelne Er. ebnisse der Naturwissenschaft fiir den Kampf gegen den

:

Marxismus, gegen dieBefrelungevearetumen: der Arbeiterklasse auszuschlachten
fiir Demokratie Interessenversuchen. In diesem Streit diirfen die Naturwissenschaftler sich nicht auf die

d Fortschritt des GroBkapitals
politische Wertfreiheit ihrer Forschungen und Forschungsergebnisse berufen, denn

un
diese ist eine relative, da die Naturwissenschaft keinenSelbstzweck darstellt, son-

eintritt — orientiert —

dern eine gesellschaftliche Funktion im materiellen Produktions- und Reproduk-tionsprozeB des menschlichen Lebens erfiillt. Das Reflektieren der gesellschaft-lichen Lage der Naturwissenschaft, ihrer Funktion im Rahmen von bestimmten dann miissen Sie diegesellschaftlichen Bedingungen (das impliziert auch das Mitreflektieren und Stellungbeziehen hinsichtlich dieser Bedingur.gen!), ist eine Forderung, der sich kein DeutscheNaturwissenschaftler entziehen darf, ebensowenig wie ihn der praktische und

Probeexemplare SobindionLg
ideologische MiBbrauch seiner Erkenntnisse gleichgiiltig sein darf, »Die Monopol-

| Volkszeitung Josses cuith ON Oststr, 154,

bourgeoisie benétigt und fordert die Naturwissenschaft mit dem Ziel, deren
bri 5707 —Anforderungskartenkennenlernen! Viegen dieser Ausgabe bel

1

1 ME nit Das Problem der Realitat in der Quantenphysik; in: C.Harig,J. Schleifstein (Hg.), Naturwissenschaft und Philosophie; Berlin 1960, S. 86. _—
17
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SOZIALIST '
)

Politisch-Skonomische Ani
I 5 CH E P0LITI K Fiir eine fortschrittliche Anfingerausbildung

alysen, Diskussion, Berichte und Dokumentation der Sozialwissenschaft—_— Tev werner van Treeck

18 Kyoichi Maekawa:Struktureigensch:
:

aften des j
unl 72 WS derMonopole/HormannLoneenes .apitalismus zum Thema {allt mir auf: dad auf der einen Seite Sozialwissenschaften zu Steue-

h
nomischer Erkldrung des Imperialismus/|

) 0sa Luxem- rungszwecken gesellschaftlicher Prozesse an Bedeutung gewinnen, daB sie im

erspektiven der Krise des staatsmon ne Paul Boccara:Einige produktionsprozeB sowohl, wie in der Absicherung der Bedingungen der Produk-

der Errichtung der fortschrittlichen D
opolistischen Kapitalismus und tion, im ReproduktionsprozeB, zur Losung von Widerspriichen verstarkt entwickelt

Detlev Albers: Zur Analyse der italien;
hcktstte, und eingesetzt werden, daB auf der anderen Seite eben diese Sozialwissenschaf-

wirth: Neue Einfihrungsliteratur Mtalienischen Parlamentswahlen/Georg Land- ten freiwillig und bestéindig sich die Unerkennbarkeit ihres Gegenstandes, der

Lothar Peter: Kiassenki tur

zur Politischen Okonomie des Kayitali Gesellschaft, bescheinigen, immer wieder dartun, wie man nie wissen kdnne, ob

mpfe in Westeuropa. pheliszaiz
man etwas wissen kénne oder nicht.

Es fallt mir desweiteren auf: daB die gesellschaftlichen Anspriiche an die sozial-

19 Paul Boccara: Entwicklung und 0
wissenschaftlich qualifizierte Intelligenz steigen, daB auf der anderen Seite Stu-

h

schrittlichen Demokratie, der
rganisation der Wirtschaft in der fort- dienzeiten gekiirzt, wichtige Ausbildungsbestandteile gekappt, obsolete und reak-

(August 72) Sozialismus/Kyoichi Ny F Sovolsionsven Ubergangsphase zum
tionare Teile fortgeschieppt und Koordination und Integration der Ausbildung

nopolkapltals vom US. ne le Abhngigkeit des japanischen Mo- verhindertwerden. } oo
l

taristisch-imperialistischa Pe mus und die neue Phase seinermili- Auffallig ist nichtzuletzt: daB auf der einen Seite die sozialwissenschaftliche Er-

Abert E

n Wiederbelebung. forschung undRegulierung gesellschaftlicher Prozesse dringlicher wird, daB auf

Kussion ngethard: Sozialistische 6konomische Integration »

der anderenSeitedie Bestimmung der gesellschaftlichen Funktion und Position

hon on ngustad A" der Imperialismus-Analyso/PaterROLL: Zur Dis- sozialwissenschaftlicher Intelligenz systematisch ausgeblendet wird.

illusion® oaraaas ges allgemeinen Gesetzes im Aufsatz tomes Zur These Ich méchte im folgenden die Position des MSB Spartakus zum Problem der

Ein neues Ma
) Werner Goldschmidt: Klassenkampfe in Frank ante Studienreform, insbesondere im Bereich sozialwissenschaftlicher Ausbildung,

nuskript von Karl Marx
reich heute. skizzieren. Wer hierzu Stellung beziehen will, muB etwa folgende Fragen beant-

worten: Welches sind die gesellschaftiichen Funktionen der Sozialwissenschaften?

Politik und Gkonomi
Fiir welche Tatigkeitsbereiche werden sozialwissenschaftliche Qualifikationen

0 Kathrin Schr nomie in Westberlin nach dem Vierseitigen Abk,
bendtigt? Welchenobjektiven Arbeits- und Lebensbedingungen sind die sozial-

ox DE
an: Sackgassen und Perspektiven fiir W. ‘ommen: wissenschaftlich Qualifizierten unterworfen? In welchem Interesse erfolgen

tober 72) Piron: Die Westberliner Arbeiterklasse/k:oichi estberlin/Sonja Reformierungsbestrebungen im Bereich sozialwissenschaftlicher Ausbildung und

Entfaltung des staatsmonopolistisch
yoichi Maekawa: Dieallseitige was bedeutet das fiir die Ausbildung selbst? Gibt es dazu Alternativen und wie

Akkumulation des Monopolkapitals nto Kapitalismus und die hohe sind diese zu begriinden und durchzusetzen?

Klaus Pickshaus: Dockerstreik in G )
apan- Wir machen eine kurze historische Retrospektive: zu erinnern ist zun#chst daran,

nische Auslandsschuld als entschonoonrannion/Woligang Ehrhardt: Die chile- daf die Ausbildung exakter Naturwissenschaften, die Erforschung der Gesetz-

ser, Hans-Rainer Kaiser: Lehrerausbildung Hebel des Imperialismus/Astrid Kai-
lichkeiten der Natur also, frei von religids-phantastischen Interpretationszusam-

schmidt: Klassenkampfe in Frankreich es Ing politischer Kampf/Werner Gold- menhangen, historisch an den Aufstieg des Birgertums gebunden war. Dieser

: Aufstieg ist identisch mit der fortschreitenden Befreiung von denAbhangigkeiten

21 und Beschrankungen der feudalen Gewalten. Fir die Biirger war diese Freiheit

erscheint im Dezember
lshensnotwendig, denn sie lebten nicht mehr von einer sich selbstversorgenden
Landwirtschaft, sondern von der arbeitsteiligen Produktion von Giitern, deren

SE Notwendigkeit fiir andere immer erst nachtraglich an ihrer Verkaufbarkeit sich

Veri
zeigte, die also frei verfiigbar und austauschbar sein muBten. Mit derEntwicklung

a H
dieser Produktion, in die mehr und mehr die Naturwissenschaften eingingen, um

9 und Vertrieb SOZIALISTISCHE POLITIK GmbH ihre Grundlagen und Mittel zu revolutionieren und dergestalt die Produktion zu

1 Berlin 8 steigern und zu konzentrieren, bildete sich eine neue Klasse von Menschen her-

Postfach 270 aus, denen gerade die Freiheit des Biirgertums zum Verhangnis wurde: Indem auch
sie freigesetzt wurden, nach eigenem ,Vermdgen” ihr Leben zu gestalten, sie

19



ater appr nrem Arbeitsvermagen nichts anderes besaBen, wovon sie ihr Leben
Raum-, Gesundheits- und Bildungsplanung, derSoalpoltk Caonnen, muBten sie dieses Arbeitsverms, ithin si

der Raum,
i ialwissenschaftlichen Grundlagen- un E

die Eigentiimer der Produktionsmit gen, mithin sich selbst, an
it; 8. im Bereich der sozia

: imaren Ideologieproduktion, der

z tel verkaufen, Eg entwickelte sich der G arbelt;
; und 4. im Bereich der priméren Ideologiep

Of

egen-
i rschung; und 4.

Brie

St na der Klasse derProduktionsmitteleigentiimer und der der — orentierie? Fo eines systemadaquaten Gesellschaftsversténdnisses, zumal im
:

Indoktri
in weiten Teilen des Schulunterrichts.

i
x

;

Massenmedien und in wei
; pasoca ieBeherrschung der &uBeren Natur ™M aufsteigenden Biirgertum als selee” Position hat nun die in diesen Bereichen undpeldorenSssctanigsc

iche Notwendigkeit, so hielf je pr ler Gi welche
i 1 im gesamtgesellschaftlichen Produktions-

nicht mit.Wissenschaftlicho din ung der Gesellschaft selbst zialwissenschaftliche Intelligenz
id , den Produktionsmitteln?

: Ng und Gestaltung der Gesellschafi 50
i B? Welches Verhéltnis hat sie zu den

dort ihre Schranke, wo sie das Int 9 schaft hatte roduktionsprozef?
E ion der Arbeit? Welches Ver-

] \ eresse der Produktionsmitteleigentimor fi fen in der gesellschaftlichen Organisation der Ar

sich lassen wollte, So blieb die gentimer hinter
elche Stellung in der g

. Anteil am gesellschaft-

: gesamtgesellschattliche Entwick] i w
d Organisationsniveau und welchen Ante

N

konkurrierender Partialinteressen cxlung der Anarchie
ellschaftungs- und Org:

| iti begriff bezeich-

n lberlassen, setzten sich die Gi ges! i it di Kriterien ist der marxistische Klassenbeg
Schaftlicher Entwicklung hinter dem mie... on dopeosetze gesell-

ichen Reichtum? Mit diesen
je sozialwissenschattlich qualifizierte

m Riicken der Menschen durch i lict Si di tellt: wie steht die sozialwissenschal q
vollen Erkenntnis der gesellschattlich A

en durch, war mit der
t, mithin die Frage gestellt:

a der Produktions-

on GesetzmaBigkeiten auch in b net
|

jekti d dann auch subjektiv, zu den Klassen
=

und planmaBige Ausnutzung im Interesse d :
ire bewuBte

Intelligenz objektiv, un
fl Su ie ist sie also in der realen politi-

ion

er arbeitenden Bevélkery a

: - d der Lohnabhingigen? Wie ist siea
reny

beiseite gesetzt. Friedrich Tomberg: Tung zunéchst itteleigentimer un,
: d zu orientieren?

°
-

9: ,Aus demselben Motiy dem die bij m

Klassenkampfes in der BRD zu orten un

liche Gesellschaft eine objekti 4B;
.

» aus dem die biirger-
hen Bewegung des Klass

" « ton ~ Jel eine

jektiv verl4Bliche Naturwissenschaft hervorbri se i ifizierte Intelligenz — so wére zu antworten
i ngen muBte, ialwissenschaftlich qualifizierte Intellig

a ©

ie siedas Entstehen einer ahnlich stringentenGeselischaftswissonachaft ver- Ajener Schicht, deren Mitglieder sowohl zur Bourgeoisie wie zuriverbn Male got o a die Erhaltung ung Férderung des Bestandes os gehdren oder zwischen diesen Klassen stehen.

ivissonchatt

en Gesellschaft und damit der Privilegien desBi i

i teriellen Produktion gehdrt sozialwissens: -

Die Naturwissenschatt hat die Entwici.in
:

Cargertums in ihr,
Beispiel Nr. 1: Im Bereich der materi

iven Management, vor

| 9g der groBen Industrie méglich ht : i Regel zum mittleren und operativen Manag hy
und damit die Grundlage allen biirgerti 3 Jenae liche Intelligenz in der Reg

i die zwischen

. gerlichen Lebens, die kapitalistische P, !

il n: Von 717 Hauptfachsoziologen, die

tionsweise, zur Bliite gebracht. Eine analo
: > Produle.

allem in den Personalabteilungen:
i > BecHIOosc, Tahden

”

.

. 9 verfahrende Gesellschaftswissen-
7 in der BRD und in West-Berlin ihr Studium abscl

!

,

fan

Senet Miits 2ur theoretischen Grundlage der Aufhebung der kapitalistischen ox Bs ihre Berufspositionen, 67 Prozent davon in Betrieben mit eriy lonsweise und damit auch des Sturzes der biirgerlichen Klassenherrschaft Jo Beschdftigten. Ihre Funktionen: z. B. die soziale Ausgestaltung press
:

+ i des Mehrwerts, die organisato-
a .

rativer Arbeitsprozesse zwecksSteigerung oo

hoonso a ar ray «Die biirgerliche Klasse, die der Wissenschaft den Ios Ausgestaltung der betrieblichen Leitungs- und fomauaiopssysiamsverdankt, den sie inHerrschait verwandelte, indem sie sich I ivi der Herrschaft. Solche Funktionen verwei
igen Nutznieerin machte, wei gut, dap es. i Sia) Sup allel. zyeiglRiickiviesung ser

Haysahait
ionsprozesses als Einheit von

iy
, ,

s as Ende ihrer Herrschaft bedeut id ch des kapitalistischen Produktionspr
wirde, richtete sich der wissenschaftliche BJ i on tralen Widerspru

dl iderspruch stellt sich auf der

i
: ck auf ihre Unternehmungen. ist i d VerwertungsprozeB; dieser Widersp

die neue Wisenschaft die sich mit d gen. 80 is
ArbeitsprozeB un Kti Leitungsaufgaben und

q em Wesen der menschlichen Gesellsch
i harft dar: als Einheit von produktiven

befaBt und die vor etwa hundert Jah i sslisgnatt Leitungsebene versc! .

its: dem Wachstum und der
ren begriindet wurde, im Kampf der B haftsfunktionen. Andererseits: mit dem

s

herrschten mit den Herrschendon bon. ’ BE dor Ba: despotischen Herrsd
s i hbarkeit, verstarkt sich

egriindet worden.“ Dig Ausarbeitung ej i Lei sfunktionen erhoht sich die Austauschbal )

!

exakton Gesellschaftswissenschaft wap i hy Teilung der Leitung
Mehrheit der in der materiellen

: © angesichts von Anarchie und Aus- druck fiir ihre Inhaber. Von der Mehr! or
beutung zu einer gesellschaftlichen N i

i is
der Konkurrenzdru

! i hwer spezifisch zu klas-
otwendigkeit. Sie wurde zum ersten Mal

haftigten Soziologen gilt, daB sie ,nur schwer sp
I

grundlegend in dem Werk von Marx undEn i
i

ljhs Produktion beschaftig
in vi i “ (Uwe Schlottmann) ausiiben,

po gels geleistet; die organisierte Arbei- ifizi

e Linientatigkeiten in vielerlei Abteilungen® (
terklasse begriff und entfaltete diese Wissenschaft ais theoretischen Ausdruck pT Ausbiioung nicht eben viel zu schaffen haben.fayalite und
ihrer Interessen und als Anleitung zur gesellschaftlichen Verénderung. In dieser Tatigkeit stehen also in einem sehr lockeren und zufélligen Verhéltnis; et ie

Kampfsituation muBten nun auch fiir eine biirgerliche GesellschaftEntwicklung bi das eine Entwertung ihrer Arbeitskraft. Auch ihre ae Tol en

und Anwendungsozialwissenschattlicher Forschung wichtig werden: zurRegulie- ist eingeschrénkt: wohl bezeichnet etwa die Hélfte der befragten Soz pa
Tung undLeitung Wwenigstens einiger zentralergesellschaftlicher Sektoren, ohne als die vor allem von ihnen geforderte Tatigkeit, klar formulierte An) gisng et
sich das Ganze in Frage stellen zu lassen, und damit zur Abwehr des Marxismus,

eben; doch handelt es sich dabei um operating decisions, um Ausf rungs on)

Dieser Zwang verstérkte sich: mit derVergesellschaftung von Produktion und EAE nicht um Grundsatzentscheidungen. Insgesamtgilt: Iuh a
Deana, mt dem Wissenschaftlich-technischen Fortschritt, mit derEntfaltung héheren nd mittleren Leitungskader zunehmend den A
er nationalen lassenkampfe, mit der Ausbildung des internat

: ind, so sind sie doch ,in "

. '

nationalen System- her Produktion selbst unterworfen sind,
Jekti

antagonismus und des sozialistischen Welts
ich i Shey

isie Steiner) gebunden. Auch subjektiv,
ystems. Heute lassen sich in ein u tens an die Bourgeoisie” (Helmut

.

Gesellschaft wie der BRD vier Einsatzbereiche fiir biirgerlj or flihrung engsten
on! mi der herrschenden Klasse, wird

:
© fir biirgerliche Sozialwissenschaf- i meist starker Identifikation mit den Interessen

© >

~

emake 1. im Bereich der materielion Produktion, hier besonders in den ht der sozialwissenschaitlichen Intelligenz in der Regel zu ihrem Biindnis
oren des Personal- und Organisationswesens; 2 im Bereich qi

0

» &. er gesellschaft-
3

. . ess

lichen Reproduktion, zumal der Reproduktion der Arbeitskraft, in den Sektoren Ee Nr.2: Im Sozialkundeunterricht sind sozialwissenschaftlich Qualifizierteels) . en

20

21

I———



~~ _—

im wesentlichen mit der Ve
befaBt, Ins A Verbreitung der herrscheherrschenden Kioseo ol®, 2 den, politischen oo sden ronzepte diums auftauchen, so stellen wir fest, daB es nicht Probleme sind, die sich am

Schrankenhinauskommen enen Marx sagt, daB sie im Kopfe nicht ibe inl angestrebten Berufsbereich orientieren und entwickeln, sondern fachinterne Pro-

Wohl wird es fiir einen id ene nicht im Leben hinauskommt. Jea die pleme. Diese bestimmen auch den Hauptanteil des Studienangebots, und man

unabweisbar, dag 2wischenpolingdiesersoziglwissenschaftlichen Int Susi |
kann sich ihnen nicht entziehen, will man die Prifungen ablegen.... Man sucht

spruch besteht und sich vo potbild undRealitit ‘dieserGesellschaft nal ana | gich zwar Lehrveranstaltungen, die noch am ehesten den eigenen Intentionen

wéhrend mit dem iret arft,Und das hat seine materielle Gru er und einer Vorbereitung auf die spétere Berufstatigkeit entsprechen, aber den

tlonsantorderungen wachser, vein Fortschritt die objektiven Cnr J Mange! dieser Veranstaltungen empfinden alle sehr &hnlich — es fehlt der Praxis-

nteresse daran, die Arbeitskrs die herrschende Klasse und i
3 | pezug.”

verwohlfeilern, die Keston face.die im Bildungswesen eingesetzt weetgin wenn auch der hier verwandte Praxis-Begriff technizistisch verkirzt ist, denn er

zu halten. Dies betreiben sie —Bildungswesen insgesamt moglichst oz |

wird nicht inhaltlich bestimmt, so wird dennoch der Bruch deutlich, der zwischen

steigende Zah| Auszubildender Adar dadurch, dap wenig Lehrkrafte rs ang qualifikation und den Anforderungen der verschiedenen Tatigkeitsfelder klafft

materiellen Ausstattung der Sch Dpaseint werden, oder dadurch, daB an oy und die Arbeitsplatzunsicherheit erhoht. Damit ist zugleich die Frage nach den

Qualifikation der Lehrenden i en eingespart wird, oder dadurch, daspo Ausbildungs- und Wissenschaftsinhalten gestellt; nicht bloB vermindern biirger-

Goyer von Dohnanyi: Bis vor oe anSelina gehalten wird,Wissensehatts. liche Sozialwissenschaften, so wie sie derzeit und landlaufig vermittelt werden, |

Srepublik unterbezahlt; :
?

ren waren die Lehrer j den Wert der Arbeitskratft, sie verhindern auch, dem zuwider, was sie im eigenen

rungen, wie wir sie in oer our ind sie das wohl nicht mehr...Cenarion Namen versprechen, die Erkenntnis des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs.

nicht geben, wenn Mitte fiir bild, igherlebt haben, darf es in den 70er an Der ProletarisierungsprozeB, dem groBe Teile sozialwissenschaftlich qualifizierter

Fiinf-Tage-Woche: ja. Aber bei ungspolitische Reformen iibrigbleiben
on

Intelligenz in der Berufsarbeit unterworfen sind, damit die Perspektive auf die

farm, die heute doch Tor um ype mit der 40-Stundenwoche ore: Arbeiterklasse — das ist in der Ausbildung schon vorgezeichnet. |
aft gil

ich fii run, iVorsug und ne osTpsoc, Wer in einer on nator Gesell Die Frage stellt sich, was ist zu tun? Die Orientierung, die wir, auf Grundder
Wochenstunden mor

ortung des Péadagogen hat, darf nicht yu;

shalt den vorgetragenen Analyse, anbieten, geht 1. auf Verbesserung derAusbildung, damit
Lehrer schon nicht die odweniger feilschen. Mit anderen Wortenr yinpaar auf Verbesserung der Verkaufsbedingungen derArbeitskraft. EineAusbildung,
A—— porate sere im Bildungswesen verursacht haben, anndie die weitgehend Disponibilitat und langerfristig Arbeitsplétze sichert, liegt imun-
lich. Auch wenn bw sung ler werden objektive Proletarisierungspro, sollen sie mittelbaren Interesse der Studenten. Die Feststellung, daBeine solche Ausbildung
sind — so haben Le eSDifferenzen 2ur Arbeiterkiasse nicht vy ae deut- durchaus noch im Rahmender brgerlichenGesellschaftverbleibt, ist zwar richtig,
versorgung, Kiindigungesehuty. gesicherten Arbeitsplatz, eine garanti

khe/saon gleichwohl! aber trivial: Wer in der biirgerlichenGesellschaft sein Leben erhalten

Interessen der arbotonge oe u a.m. — die Orientierung der ingAlgrs- will, muB dies zunéchst einmal unter denBedingungendieserGesellschaft tun,
hat eine materiel Basia n Bevélkerung, auf das Biindnis mit derArbor jMiadle d.h. er muB seine Arbeitskraft verkaufen. Die Frage ist nur, arbeitet er in einer

Die hier angedeutet
-

}

eiterklasse, sozialkonomischen Lage, in der er Ausbeutungsobjekt ist, in der er proletari-
Intelligenz bestimmt Spaltung in der Klassenlage auch sozialwi 3

siert wird oder in der er zum Biindnispartner der herrschenden Klasse wird. Diese
Masse der Student schon ihreAusbildungssituation im Studium. Reenschaticher kann die Inhalte der Ausbildung solange bestimmen, solange dieArbeiterklasse
Seminare, durch Vorino Minimierung der Ausbildungskosten a Bterfahrtdie und ihre Verbiindeten nicht stark genug sind, diegeselischaftlichenVerhaltnisse
Kation, was pore or lirzung des Studiums und mangelhafte G

urch iberfiilite grundiegend zu verandern. Auf dem Wege dahin aber kann das Kréfteverhéltnis

verstérkt durch oo siechArbeitsplatzunsicherheit zur Folge hat. ondiagenqualifi- veréindert, kénnen der herrschenden Klasse Positionen abgezwungen werden. So

auf demArbeitsmarkt ronisches Uberangebot sozialwissenschafti ose wird noch liegt die Forderung nach Verbesserung derAusbildung insofern nicht im Interesse
Praxisiremdos Stud,

seit 1966.Als zentrale Widerspriiche treten er Intelligenz der biirgerlichen Gesellschaft, als sie mit ‘héheren Kosten verbunden ist, die

1. Eine Untersuchun, ”
und ausbildungsfremdeBerufsbetatigung:

in Erscheinung: nicht restlos iiber die Besteuerung der Arbeiterklasse eintreibbar sind.

logen im Beruf" hat horatece 2ldungsiorschung in West-Berlin {iber Polit Verbesserung der Ausbildung bedeutet zum Beispiel fiir die der Sozialkunde-

zent) der Politologen inBorin on. das ein relativ hoherProzentsatz @0Pre. lehrer: 1. Kritische Aufarbeitung der realen Praxis des gegenwdrtigen Sozial-
haben. Zitiert werden Fillo, vo

art eitet, die keinen Bezug zy ihrer Ausbild
o kundeunterrichts in der BRD, eines Faches mithin, das, nach Werner Hofmann,

tétig ist. Auch kommt esvor yo on Politologe als Gastwirt oderals aa .ein Konglomerat aus Zeitgeschichte, Wirtschaftskunde, Staats- und Rechtskunde

waltung, dort véllig untergebuttert u olitologen, vor allem in der OSffentlichen et darstellt* und mit der ,Hilflosigkeit und Standpunktlosigkeit vieler Lehrer, . ..
ihrer

2.B. als bloBe Stenotypisto, »

nd véllig ausbildungsfremq verwendet rr notorischen Ahnungslosigkeit besonders in 6konomischen Dingen* zu rechnen
2. Eine Untersuchung anderU . .

n, hat. ,So ist das Fach Sozialkunde, bei redlichem Bemihen derBeteiligten,bis
Erhebung unterSoziologiestud, Konstanz iiber

, Berufe fir Soziologen* fast ej heute weithin ein Schauplatz des tappischstenDilettantismus, der sachlichen und

sammen: ,Sehen wir ane
enten zum Praxisbezug ihrer Ausbild eine didaktischen Ratlosigkeit, des wahllosen Eklektizismus geblieben.” Zur Ausbildung

ns die soziologischen Probleme an, die wih,
ung so 2: des Sozialkundelehrers muB gehéren: die Bestimmung der politischen Funktionen

22
’ Wwahrend des Stu- der Sozialkunde, die Untersuchung der verwickelten Geschichte ihrer unterschied-
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lichen Konzeptionen, die Diskussion der Wi Perspekiive aufzelgen und die kompromit-
N }

y ler Wirkungsanalyse iti i

i ischen Standort und ihre Persp
© |die Kritik der Lehrpldne und Richtlinien, derte a1idung, Semit den biirgerlichen Wissenschaften fiihren. Sie Io |

2 psAas der fortgeschrittenen methodischen Verfahren und Fertig- ony den Marxismus als Grundlage jeder foe hepp igeneiten: Ein Sozialkundelehrer muB nicht blog dij isi i 4
i olitischen Kampf an der Hochschule,

.
a

ie statistischen Techniken kennen. rstirken sie den pi
an : ti m eineum sozialstatistische Ergebnisse auswerten i ich i

! vel b i es um fortschrittliche Studienalternativen, ui
.

usc
0

und hingichtlich ihrer Genese, Reich- iiber Forschungsvorhaben, se i i i
itiweite und Begrifflichkeit kritisch analysieren zu kénnen; er mus in Testtheorie und Bo echittiche Anféngerausbildung z.B., undverbinden ihn mit dem politischen

Schéitzverfahren eingefiihrt werden, um mit Problemen wie operationalisierte Lern- Kampf der Arbeiterklasse um Demokratie undSozialismus. fa sbildungZiele, objektivierte Leistungsmessung etc. was anfangen zu kénnen; er muB pie Kriterien einer fortschrittlichen sozialwissenschaftlichen Anfangerau
in etwa den Forschungsstand gruppenanalyti

'
i bleiten:u

ytischer Verfahren kennen, umsei sen sich nun zwanglos al :

. 5
ie OrientiSshasrsiien Uberpriifen und kontrolliert veréndern zu konnen; er muB soil pp muB den Einsteig ins sozialwissenschaftliche Studium und die Orientierung

on Informationstheorie und Datenverarbeitun, i
di i: i

.
© ~

g wissen, daB er die moderne in ihm erleichtern,
.

ve i italisti- |Srasrunisiadinciosio kritisch benutzen und die Prinzipien programmierten Unter- . muB den Studenten ihren Standort und ihre Perspektive in derkapitalist
De eh anwenden kann. Alles das darf nicht isoliert und elektrisch vermittelt, schen Klassengesellschaft deutlich machen,

——r Sozialwissen-Sonde Ray in Sesamizusammenhang von wissenschaftlichem Gegenstand und a, sie muB zur kritischen Auseinandersetzung mit den brgerlichen Sozialwi

diert, ent oe en und didaktischen Umsetzung, wissenschaftstheoretisch fun- schaften beféhigen, ige Alt
v

, entwickelt werden.
4. sie muB die marxistischen Gesellschaftswissenschaften als notwendige Alter-

fosyerungder Austildung geht 2. ersichtlich immer auch auf dieAusbildungs- nativen ausweisen.
Far “ 3 die realen {

dos
gus nd hier ist nun nach dem Vorangegangenen zu sagen: die Erkenninis Die Ausarbeitung eines Programs, das diesen Kriterion genligt, mub

die resleno gostyensischattivhen Zusammenhangs, die die biirgerlichen Sozialwissen- Ausbildungsbedingungen, wie sie hier in Bochum in der sozialwissensc piearen. nicht leisten, die sie sich sogar verbieten, ist in marxistischen Gesell- Abteilung mit ihren Fachern Soziologie, Sozialpsychologie, Politologie uns ootenon ouasshaiisn Shaken Wenn biirgerliche und marxistische Sozialwissen- politik gesetzt sind, einkalkulieren. Vollig sinnlos wére es on omr ideologische Ausdruck des realenKlassen i ii ieb auszuhecken; mit dem beamteten
; i; gegensatzes sind, dann m Lehr- und Priifungsbetrieb au »

ML of
rite oli Altbessus: dieForderung nach marxistischenGesellschaftswissenschaften zugleich ji gerechnet werden. Unsinnig auch jene sektiererische Praxis,die dieSe,Ke ‘gegen die birgerlichen. Wenn auf der einen Seite die Fertigkeiten und nisse dadurch zu verandern meinte, daB sie auf Versammlungen die Bladen onami snvrben optan milssen, die notwendig zum Verkauf der Arbeitskraft beschlieBen lieB, dieser oder jener Professor sei gy Te oneproduktion des Lebens sind, dann miiss leich a

i atestens nach einer Woche, wenn der betrefie
keiten und Kenntnisse TR hy en zugleich diese Fertig- langer existent. Spates!

; :
At Sitz und Stimme hatte,ingeholt und aufgehoben werden. D i ine Vorlesung abhielt und in der Fakultat Sitz

bedeutet auch: eine bruchlose Verbindi Desens a
i &ltni fcht durch faulen Zauber: ung von Berufsausbildung und marxistisch, die Studenten lernen, daB die Verhéltnisse niclGesellschaftswissenschaft ist in der birgerii

9 rXistischer konnten die '
i 1. Dazu gehért die perma-En .

drgerlichen Gesellschaft prinzipiell nicht verandert werden, sondern nur durch beharrlichem Kampf. Dazu gHgDerWiderspruch,der hier eingelagert bleibt, verweist auf den politischen nente Kritik des laufenden Lehrbetriebs: Kontrolte und Korrektur in Vosissung une |bry oe ie Form seiner Lésung: indem die Studenten den Widerspruch als Seminaren, die Ausarbeitung der marxistischen Alternative in begleitenden Gri ia der Einschrénkung menschlicher Produktivkraft durchskapitalistische pen, der Versuch, schon auf Planung und Vorbereitung von Vorlesungen foretion Sasbegreifen, erkennen sie, daB eine Veranderung ihrer Situa- Seminaren EinfluB zu gewinnen, die solidarische Auseinandersetzung mit for

ali ist durch die Verénderung des Kréfteverhaltnisses zugunsten der schrittlichen biirgerlichen Wissenschaftlern.
" dern struktuell verandert3

. i i ktuell, sonde!
N

! Zugleich muB die Ausbildung nicht blo punktuell, :
. "wi zentrale Losung, die der MSB Spartakus in diese m Zusammenhang ent- onion: Wir haben hier in Bochum in der sozialwissenschaftlichenAbtefung =oeshay, aime! »Marx an die Uni“. Im Bereich der Sozialwissenschaften hat Situation, daB die Mehrheit der Studenten einem mehr Be irung ihre materielle Basis in den Proletarisierungs i "st dieren iiberlassen wird, wahrend fir eine Min

der sozialwissenschaftlichen Intelli ties Prozessen grober Teile ziellosen Stud
i i

i i feinander abgestimmt, entweder |
genz, denen marxistische Gesellschaftswi a vorgesehen sind, die, in keiner Weise aufel

vschaften die Einsicht in die eigene .
chaftswissen- gange vorg ' isi der Anwendung sich befinden,gesellschattliche Lage und damit di im Stadium der Vorbereitung, der Revision oder de

nschaftliche wie praktisch-politische Perspekti
mit die wissen- im Stadt

i fehlung oder einer verbindlichen
; pektive an der Seite der Arbeiterkl die entweder den Status einer Idee, einer Empfehlung

]vermitteln. Die Losung resultiert aus einer realisti Sass ©
i i kratischen Studienreform, die den Namen

.
sun.

tischen Einschitzung de: - Ordnung haben. Im Sinne einer demokratis
5kreten Krafteverhaltnisses in der Gesellschaft und anderHochschule ofom ne ist hier nun als ein erstes zu fordern: eine vorbsssers, aebiirgerliche Sozialwissenschaften einen Monopolanspruch behaupten, den die Planung des Lehrangebots, vor allem in der Anonong ro denBispsheniian durch Berufsverbote fiir Marxisten nicht nur in diesemBereich ab weder anarchisch verlauft oder in den Sazsinen Sh Nediezusichern suchen. Die Losung benennt zugleich ein realisi 0

3

isiert i tiberhaupt nicht oder vom ersten
:

u A i
erbares Ziel zu - organisiert ist, die entweder U

(ht i
-&nderung dieses Krafteverhltnisses: mit ihr fordert der MSBSpartakus Jee iat Berufspraxis zugeschnitten ist. Alles das ist nicht im Interesseder Bsmarxistische Gesellschaftswissenschaftler an der birgerlichen Hochschule auf denten: verhindert so eine umfassende Orientierung und eine breite Grun yop "allen Ebenen bis hin zu Tutorien. Allein Marxisten kénnen den Studenten ihren qualifikation. Zu fordern ist eine einheitliche, qualifizierte und fortschrittliche
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Anfangerausbildung, durch student; i ist in i iichen, in den Kollisionen und Kon-
oR

h sche Tutorials abgesichert, die in ih re Gesellschaft ist in ihren Widerspriichen, in
0derOrientierungsphase, drei verbindliche Schwerpunkte hat: BASIS en 2 ig Klassen, Schichten und Gruppierungen zu analysieren. Sie stellt sich

x Studium undBerufderSozialwissenschaften: Auszugehen ware von einer Di
Ke senschaften, die sie zum Gegenstand haben, als Klassengesellschaftdar,Sn dor Studienmotivationen der Anfénger und von einer Kritik der den interessenbestimmte Auffassungen und Forderungen hervorbringt. Diese kdn-udiengange. Nach der Verstindigung i u

i i tral behandelt werden.i g Uber das kghkrete sozialwissenschatftli nn selbst nicht wiederum neutral beSusi =” Ortund Stelle, wére dieses Studium auf seine Funktionen im ihe | ne Unsere Gesellschaft ist nicht als fix und fertig, sondern als das System von
ei hapPriors und ReproduktionsprozeB zu bestimmen. Eine Analyse I Soschichticn gemachten und sich wandelnden Verhaltnissen zu Boylan, o heenschaftlichenBerufsméglichkeite vii i ifen k Die allgemeinen gesellschafts- und wirtschaits-I py nN, auf klassenanalytischer Grund- handelnd eingreifen kann. gt

"
pil .RsSipe Pandas,an. Nachdem das Verhiltnis von IBeruf ww oitischen Entscheidungsalternativen sollen in Analyse und Kritik einbezogen |

» Konkret bestimmbar als praxisfremd i po
-

If so
¥

es Studium und ausbildungs- den. |
. .

aSeineSerufsbetétigung, ware in die wesentlichen Reformséatze und Planunge. im kein MiBversténdnis aufkommen zu lassen: Wir sprechen voneinerAnféanger-
oo

ersozialwissenschaftlichen Ausbildung einzufiihren. sbildung mit einer demokratischen Zielorientierung, noch nichtmitelnermarxi-nals eines gesellschaftlichenProblems: Auszugehen wire von ineris Kon er Das bedeutet nicht, daB wir unsere marxistischeZielorientierung auf- |rotan achverhalt, der an den primaren Erfahrungshorizont der Anfanger an- Segeben hatten oder in irgendeine ideologische Mixturmitbirgerlichen rgee siden kann, aber nicht mug (z.B. Arbeitskampf, Wohnen in einem Se iitwen wollten. Wohl aber stellen wir das politische focknavel Jims a ad
|

y Weltverschmutzung etc.). Hier waren die Di

.
ins in unserer Abteilung sowohl wie |hd 2

:

ws le Divergenzen in de - icklungsstand des BewuBtseins
: )Pohingr ind SilEn ngs zu thematisieren, wire die Differenz von is ton Gesellschaft in Rechnung. Davon ausgehend Srsaenwir yonZeisa |wissenschatftlicher Terminologie zu probl isi

8

y

|
iteri i h Nicht-Marxisten teilen, die aber Marxisten rec 'liche sozialwissenschaftliche Begri tron

up matisieren, wren wesent- und Kriterien, die aud
i is einzuordnen ver-

:
griffe vorzukidren und ihre | ili il si in eine gesamtgesellschaftliche Theorie und Praxis eitheoretischen und methodischen Implikat:

© jeweiligen praktischen, weil sie sie in eine g
;

i ialistischen Ziel verbinden.mplikationen nachzuweisen. Das Ziel wa
i 8

il sie den demokratischen Kampf mit dem sozialistischen
i

i
8 wi n, weil sie den demo

m So
g2

;
ersten Vorbegriff des gesellschaftlichen Verhaltnisses zu vermitteln

R58, ein one Ausbildung bedeutet also: einen giinstigeren Boden firdieForde2 ic Seasitorsehung: Im Unterschied zur lblichen Praxis begriffslos rung nach marxistischen Gesellschaftswissenschaften oSen dis Been der Erhebung Aufbereitung und Auswert i

?
4 die ideologisch-wissenschaftliche Auseinal

2
v

’ ung von Sozialdaten = en daflir zu verbessern,
} Lo

joe ort dis Voristian dor empirischen Sozialforschung als aka Shen marxistischen und biirgerlichen Sozialwissenschaftenvoranzutreiben.aPom pnoignung sozialer Wirkichkeit zu hinterfragen; mit dem An die Anféngerausbildung schlieBt sich nun ein Sensserimniioes pgp tum» die Motivation zum kritischen Umgan mit d tari
i chen im Moment nicht, wie es konkret auszusehen hatte; q

verbessern. Sein Riickbezu, gang mit dem Instrumentarium zu an. Wir untersuchen funy 0 ie Grundlagen fir eineg auf den gesellschaftswissensch, ftlich: i hier nur darauf, daB bereits im Anfangerstudium die Grundlagzusammenhang ware zu leisten, die Anal i

aflichen Theorie. yaisen iiss A {issen: im Rahmen einer Veranstaltungitil ror
ibn

yse seiner Aussagefihigkeif i atere Berufsorientierung gelegt werden muissen:
?ik positivistischer Beschrinktheit zuverbinden. 9 ab her ’

Studium und Beruf der Sozialwissenschaften® muBeine Aussage SowckiPs 2vieiten Phase der Anféngerausbildung steht das Studium einer konkreten iiber den aktuellen gesellschaftiichen Bedarfwie liberdieobjeklive goss ehs
” my schaft im Zentrum. Entsprechend der Struktur unserer Abteilung wire an die liche Niitzlichkeit der verschiedenen Berufstatigkeiten fiir Sozialwissensehe otinntiothe Integration verschiedenster Beitrége der beteiligten Disziplinen zum erarbeitet werden. — Wir fragen jetzt vieimehr: Wie ist eine integrierte, quali scePi hema 2u denken. Um dies am Beispiel

,Das Gesellschaftssystem der und fortschrittliche Anfangerausbildung durchzusetzen? Wenn sie imA 'hin zu konkretisieren: &konomische, politische und ideologische Zusammen- Masse der Studenten liegt, kann die Antwort nur lauten:durch den Bascesy aptbung an ZiammaIneiman, die historische Entwicklung und die internatio eben dieser Studenten. Den Massenkampf zu organisieren, awsaonwngen kénnten Veranstaltungsgegenstnd i

.

hschaft werden: hier miissen die Studenten, aul
analysen hatten solche von °genstinde sein, neben Global- aufgabe der Fachscha Lo ier ail die fortschrittlichengesellschaftlichenTeilsystemen t i ichti Konzepts, mobilisiert werden, hier gilt es,retischer Reinterpretation vorlie irk

zu stehen, die theo- des _richtigen pis.
tindni innen, hier sind die an-

%
gender empirischer Befund, a

i
i

i d Professoren zu Biindnispartnern zu gewinnen,
3begrifflichen Grundlagen der An |

C

© ware zu leisten, die Assistenten un
SE Die Forderung nach einer

4 nAnatomie der biirgerlichen Gesellschaft" wi und wirksamen Aktlonen zu initiieren. Die Folsichern. Volisténdigkeit muB nicht an, schaft” waren zu gemessenen i inhalten wird mit der nach fort-gestrebt werden, gerade di i ifizierten Ausbildung und demokratischen LehrinhalteNahtstellen kénnten z.B. Aus ir mitteliri © die Liicken und qualifizierten
aften i henden Berufungsverfah-- B. gangspunkte fiir mittelfristige Proj i

ittlich nd marxistischen Lehrkraften in den anstehende!studium bilden. Um allerdings ein Minimum inhoitichion ice im Haupt- sebiitiichys u
i i des Tutorenprogramm durchzu-

Eaters an Einheitlichkeit und d; i | binden sein; zudem gilt es, ein umfassendes
d

aZielorientierung zu gewahrleisten, waren | lemokratischer Yon zu vel :
N nh ewihrleisten. Gleichzeitig

!
waren inhaltliche Kriterien i i ersonelle und finanzielle Ausstattung zu g

. AMdenen die Veranstaltungen zu gentigen hitten:
el ih dor Kampf um Ausbildungsreform sich materialisieren in Thwerinstitutionsllen1. UnsereGesellschaft ist nicht ein diffuses Nebeneinander beziehungsloser Ele- Absicherung, und das kann nach Lage der I parasfordert geete und isolierter Prozesse. In 8konomischen Grundlagen und politischen Aus- eine fortschrittliche Abteilungssatzung geschehen. Der MSE Spa in wie einigewi sformen lassen sich ihre wesentlichen Strukturen erschlieBen. Diese miissen in der Hochschulverfassung vorgesehene Abteilungssatzung ne dnung hat; ererausgearbeitet werden, um auch die Einzelseiten des gesellschaftlichen Lebens linke Freunde ihm immer wieder unterstellen, damitalles seine crm:in sinnvollen Zusammenhang bringen zu kénnen. fordert sie, um die Kampfpositionen der Studenten zu starken un
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die Durchsetzung eines drittelparits

stedrsoGn etre loSonvmor | PEO
5

erstiitzung des bewuBt otwendige Er-

Ausbildun en Massenkampf a . . . =

an acmginoressn. InVoravs Kamoes wari so Susemonwn, | Di@ Arbeiterklasse im revolutiondren

notwendig als B: ¥

rer Abteilung gefiihrt wert
;

sesescatichon Ebene ur Demeean mp Shoo des aan.3gh WeltprozeB
usbildungsreform: Kratie und Fortschritt gefiih . .

Senat neUntrorory chalet sich nicht bloB in oe Abteilung,dnrots Timur Timofejew

Kultusbarokrate Und His RE Studienreformkommissionenund
on ovarelebeim, deren Vertreter, pic eySekaliznMacht |m Mai 1972 tagte in Moskau die konstituierende Sitzung einer Problemkommission |
Soziologie ily Fi schrumpfungspléne* empfehlen, denen zufolviol unther fiir mehrseitige Zusammenarbeit von Wissenschaftlern der sozialistischen Lander

Hier wird noch einm oe verkimmern sollen. ge Fécher wie zum Thema Die Arbeiterklasse im revolutionéren WeltprozeB“. An der Sitzung

geordnet werden 1 i eutlich: Unser Kampf um Ausbildungsreform 8
nahmen Wissenschaftier aus Bulgarien, der DDR, Polen, Ruménien, der Tschecho-

Gegner, die Monopole. politischen Kampf der Arbeiterklassepi ro ein- slowakei, der UJSSR und Ungarn teil. AniéBlich der Griindung der Kommission

fordern Euch auf, i
und ihren Staat, fiir Demokratie und Soziali

lenselben tand eine wissenschaftliche Konferenz statt, die nach der Internationalen Beratung

» diesen Kampf gemeinsam zu fiihren
ozialismus. Wir der kommunistischen und Arbeiterparteien von 1969 neu in Erscheinung getretene

Momente in der weltweiten revolutionéren Arbeiterbewegung behandelte. Der Ver-

| = tasser des nachstehenden Artikels, Korrespondierendes Mitglied der Akademie

nternationaler Kla k der Wissenschaften der UdSSR, Direktor des Instituts fir internationale Arbeiter-

ssen ampf bewegung der Akademie, ist der Vorsitzende der Problemkommission. (Nachdruck
aus ,Neue Zeit“, Nr. 24)

INHALTSVERZEICHNIS 180 Seiten DM 5,— Ausfiihrlich befaBten sich die Wissenschaftler mit den wichtigsten Wachstums-

Vorwort
facit-Reihe 5 tendenzen der internationalen Arbeiterklasse, mit quantitativen und qualitativen

Ota Lev Suny Raja Verénderungen derArbeiterklasse in den sozialistischen Landern, mit Fragen der

Lohnarbeit in Afrika: Erbe d Sch.Nozagdoden Marxismus in Indien Entwicklungdes Proletariats und seines Klassenkampfes unter demmodernen
lismus undEntwicklungaperepenara Ober die Wego der Umgesta

staatsmonopolistischen Kapitalismus mit Riicksicht auf die Folgen der wissen-

dos Suret-Canale Agrarverhaltnisse in der ongaindder schaftlich-technischen Revolution, namentlich auf die Wandiungen in der Struktur

PeKigssen und Nationen in GonginoBecerra der Arbeiterklasse der kapitalistischen Lander; ferner wurden die allgemeinen

Pierre Gensous ProzessesnLman des revolutionares GesetzmaBigkeiten der weltweiten revolutionaren Arbeiterbewegung in unserer

Forum der Gewerkschaften Afrikas und Francisco Mieres
erika Epoche und einige Besonderheiten ihrer Entwicklung in der gegenwartigen Etappe

een . Sesondsrhaiten der Skonomischen Ent-
des internationalen antiimperialistischen Klassenkampfes eingehendanalysiert.

Die natosae SFr )
}

Lindon od de rev. ProzeB in den Zu den in wissenschaftlicher und methodologischer Hinsicht grundsétzlichwich-
Nigerias age und die Einheit Probleme deraid 1

tigen Fragen, die viele Teilnehmer des Treffens beriihrten, gehérte die Frage nach

Aouad aig Mahjoub tion Lateinamerikas unddio’Purelion der dialektischen Wechselbeziehung zwischen den qualitativen und den quanti-

Foivo er anI Mai im Sudan Jose Cadematori
tativen Aspekten im Wachstum derArbeiterklasse. Die Marxisten-Leninisten sind

Zu einigen Fragen der nichtkapit " Lateinamerikas wirtschaftliche Integra-
dagegen, daB an dieses Problem einseitig, metaphysisch herangegangen, daB

SchenEntwicklung a)ihate on ndidisPosition derArbelterkiasse einer Ser beiden Faktoren als Selbstzweck betrachtet wird und daB sie kinstlich

Fir Bi
)

)

einander gegeniibergestellt werden.

Rusde’ Zeltachett Al Talla“ Tole erattan in Argentinien Der wissenschaftliche Kommunismus geht davon aus, daB die fiihrende Rolle der

wicklung der VAR
ckonomischen Ent- Das argentinische Volk kémpft

Arbeiterklasse im Kampf fir die revolutionare Umwandlung der Welt nicht nur

SpongesBatal i

SnStediiat or gegen von ihrem zahlenmaBigen Wachstum bestimmt wird. Kautsky und seine Anhénger

Tn ise Kampf- und Die roa Intearati !

hatten unrecht, wenn sie die Kraft des Proletariats hauptséchlich anhand seiner

J. Enaruacién Pérez
amerikas und Probleme Kolumbione zahlenméBigen Starke im betreffenden Land bestimmten. Der revolutionére Geist

Mo Studentenbewegung und Ver- Ghodd: Jagon der Arbeiterklasse wird vor allem dadurch bedingt, welche Stellung sie im System

isi Se: Berchio ManuelCopy Zukunft Guayanas der gesellschaftlichen Produktion einnimmt, inwieweit sie organisiert, stark, diszi-

2Zu den politischen Srisnnen Zohnter Jahrestag d
pliniert und bewuBt ist, ferner durch die kolossale politische und moralische

Alle B
eignissen in Indien Revolution 9 der Kubanischen Autoritat der Arbeiterklasse in der Gesellschaft.

© Bestellungen an: Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, B
Zugleich wére es nicht richtig, die andauernde zahlenméBige VergréBerung des

28
: Brilderweg 16 Proletariats zu unterschitzen. Die Begriinder des wissenschaftlichen Kommunis-
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i
’ |

mus haben die unterschiedlichen dar itati
—

. .

i d, stellten Prof. Adam Lopatka, der Delegationsleiter der polnischenterien, die die Vorwértsbewegung or Arch eauen und quaitatier) a iea Kandidat des ZK der VAP, der Delegationsleiter der tschecho-gegenibergestei en, nie einander Yhwakischen Wissenschaftler, Prof. J. Filipec, u.a. fest, daB sich die zen iowIe marxistischen Wissenschaftler si ini
. ifizierten Arbeiter vergroBert, die Bedeutung der geistig Arbeitenden fir

Vorgange konkret zu analysieren,a ren agen de reslen, a arte or ir ols ad wich Sie Stun wn das Berufs-welcher neuen Berufe die Arbeiterklasse autfilion In Sgn Sind, Vertreter el der Arbeiterklasse erhohen, was zur Folge hat, daB ihr schopferischesbetonten Vertreter der Delegationen der Deutschen Dem rat peammenhang porential und ihre gesellschaftlich-politische Aktivitat noch mehr wachsen.Polens, Bulgariens und anderer Lander die wichtige pr: i a #1 Republik, Betont sei, daB die Festigung der Geschlossenheit der Arbeiterklasse der |
Bedeutung der Verdnderungen in der Struktur und d

>pe SN foeliischs ozialistischen Lander mit der Entwicklung der sozialistischen Integration in eineMasse. en Grenzen der Arbeiter-
| Sue Phase eingetreten ist. Gegenwartig, da sich viele Lander vor die gleichenie sowjetischen Wissenschaftier &uBer! i n der Intensivierung der Okonomik gestellt sehen, ist die sozialistische

diesem Problem, gestitzt auf die dpSor) esis ihre Auffassung von A berufen, die wissenschaftlich-technische Revolution in allen RGW-
des XXiv. Parteitags der KPdSU und in der Ansprach pio den Beschliissen Landern zu beschleunigen; folglich wird sie dazu beitragen, in derArbeiterklasse=gee posi) Leonid Breshnews, auf dem XV. fone arian neue Wandlungen herbeizufiihren, ihr Bildungs-, Berufs- und Kuiturniveau weiter
schaften. Er wies nach, daB die antimar. sti:

,

B Thee eben.engung® der Grenzen derArbeiterkiases. ian Snpmaptionss von der ,Ein- eh aligemeiner Auffassung der marxistischen Wissenschaftler aus den sozialsti-ihrer Reihen angesichts der modernen wissenschaftlich-tean eiers Wachstum schen Bruderlandern fiihren die Folgen der modernen wissenschaftlich-techni-hingegen gesetzmaBig ist. Diese iiberaus Wwichtige Schlubfol isan Benusion
schen Revolution, entgegen den Prophezeiungen der Revisionisten, nicht zu einerWissenschaftiern aus den sozialistischen Bruderldndern U,

gerung fang bal. den
Einengung” der Grenzen der Arbeiterklasse, sondern vielmehr zur ErweiterungKlang. ™ Unierstiftzuny und: An- und Erstarkung ihrer Reihen. Im Verlaufe des weiteren Aufbaus der sozialistischenIm Verlaufe des Treffens wurde ein reichhaltiges faktisch ;

. Gesellschaft, heiBit esz. B. im Programm der Bulgarischen KommunistischenPartei,Auf dieser Grundlage wurde einerseits der unwissens gnanalysiert. das von ihrem X. Parteitag angenommen wurde, ,vergrdBtert sich schnell derVersuche der rechten Revisionisten betont, dieArbeltorkte aftliche Charakter der
Anteil von Vertretern jener Berufe an der Arbeiterklasse, die mit den neuestender Lohnempfanger »aufzulésen”, und andererseits der to a eridesaci hevss Erkenntnissen der wissenschaftlich-technischen Revolution verbunden sind“.Revisionisten, der sich in gewisser Hinsicht mit dem der bre ri der -linken Eine wissenschaftlich fundierte Analyse der Vorgénge, die die fiihrende Rolle derpe Widerlegt, farwelche die Arbeiterklasse nur die in es neon logan Arbeiterklasse in der sozialistischen Gesellschaft bedingen, setzt auch ein auf-

gten kérperlich Arbeitenden sind und die auch deshalb beh : eschéf- merksames Studium der Wandlungen im Bestand der Arbeiterklasse selbst voraus.

ro als Ganzes verringere sich. ehaupten, die Arbeiter-
So wurde in dem Bericht des Mitglieds des Politbiiros und Sekertérs gop ZK der

nter den Verhiltnissen der wis:
-

i

: . er, den er auf einer kiirzlichen Tagung der Gesellschaftswissen- |Begriff Proletariat immer asia on igiion wid der tor ae DDR hielt, hervorgehoben: ,Die schablonenhafte Gleichsetzungim Referat von Prof. Dr. Jakowlew, Die gleiche Schiusfol er
larybie es der Arbeiterklasse in der Hauptsache mit manuell tatigen Arbeitern im engerenMitteilungen von Doktor der Wirtschaftswissenschartonfof Sigssuch) in den

Sinn verneint den Strukturwandel, der sich innerhalb der Arbeiterkiasse aufGrundAbteilungsleiterin im Institut fiir Weltwirtschaft und inter, 5 pe Lubimows, der Zunahme der geistigen Arbeit volizog und weiter vollzieht. AudersiseirsderAlademie der Wissenschaften der UdSSR, von D Mitow to Beziehungen ignoriert die Meinung, die gesamte im Bereich des gesamtgesellschaftlichenbulgarischen Institutfir gegenwartige soziale TheorienEa ngsithe
Eigentums tatige Intelligenz sei Teil der Arbeiterklasse, die noch vorhandenen

tretern der Forschungsstatten der sozialistischen Lander ge ron deren pei wesentlichen Unterschiede zwischen Arbeiterklasse und Intelligenz, vor SigiaDelegation der DDR hervor, dap sich eine betrachtlichea So hab is
hinsichtlich der Verbindung mit der materiellen Produktion.” Nach Meinung der

ingenieurtechnischen  Intellektuellen ihrer sozialékonomisch ne der mittieren SED-Leitung ist die Arbeiterklasse die am hochsten organisierte, am engstenproduktionsproze und ihren Einkiinften nach immer ee 4 tellung pr
mit dem Volkseigentum verbundene Klasse, die durch ihre kérperliche und geistige

nahert, ja, daB ein Teil von ihnen zur Arbeiterklasse bereits reine Arbeit
....

den gréBten Teil der materiellen Werte schafft”.
! 2Berg, Mitglied des ZK der SozialistischenEinheitspartei Dotan:Wie Helene Ein auBerordentlich wichtiger Aspekt in der Tatigkeit der Arbeiterklasse, ihrerkam die Leitung der KPD mit Ernst Thalmann an der Spitzo. nds,srwahnte, kommunistischen Avantgarde in den sozialistischen Léndern ist die Weiter-30er Jahre zu dem SchiuB, daB auch eine groBe Anzahl

aotAnfang Sor entwicklung der sozialistischen Demokratie, was auf der standigen SteigerungArbeiterklasse gehort. von Kopfarbeitern zur
der Rolle der Arbeiterkiasse im gesellschaftlich-politischen Leben, auf der immer

Aufmerksam priiften die Teilnehmer des Treffens die Frage nach : breiteren Teilnahme der Werktatigen an der Lenkung der Produktion fut.
!der Reihen der Arbeiterklasse unter den Bedingungen d

ooErweiterung In den Mitteilungen der Delegationen der sozialistischen Bruderlander wareinsohaftlich-tachnischenRevolution. er modermen wissen-
umfangreiches faktisches und analytisches Material enthalten, das erneut bestétigt:

n den Léndern der sozialistischen Gemei i
i

.
Von der Produktionstétigkeit der Arbeiterklasse der sozialistischen Lander, von

gearbeitet. Die Ergebnisse derdurchgeiihrton Forse pyRotor : ihrer politischen und gesellschaftlichen Aktivitat hangen in hohem MaBe die Macht
aten

30 31



,

[|

der gesamten internatio i
§

|

Vormarsches zum Sostaen Arbeitsarmes und das Tempo ihres unaufhaltsamen en ein unbestreitbares Wachstum des Proletariats und die Tatsache, daB es

Wie die Teilnehmer derKonstitui d
Se Erfahrungen in den antimonopolistischen Kampfen bereichert hat. {

tonten, ist eine richtige Analyse dor on en Sitzung der Problemkommission be-~ pie Kapitalistische Welt macht jetzt eine Periode heftiger Klassenkampfe durch. |

seine Sozial6konomische una or Boden, Sie die Entwicklung des Proletariats, Ober dem angespannten Ringen gegen das Monopolkapital vergessen die Arbei-

bewuBtseins in den Ei Aktivitat, & Wachstum seines Klassen- terklasse und ihre fortschrittlichen Organisationen die Endziele der revolutiond-

polistischen Kapitalismus petretfon, Lis unl r dem modernen staatsmono- ren proletarischen Bewegung nicht. Wie die Teilnehmer des Treffens mit Recht |

wichtig. Uber diesenFragenkreis s iymarxistischen Wissenschaftler sehr unterstrichen, hat sich das Zusammenwirken des konsequenten Kampfes fir die |
demiemitglied Otto Reinhold, und Se en der Delegationsleiter der DDR, Aka- pemokratie und des fiir den Sozialismus gegenwartig verstérkt. Die Marxisten-

zunehmende Internationalisierun ~ yo Wissenschaftler. Sie verwiesen auf die Leninisten aus Frankreich, Belgien, Italien, der BRD, den USA, Kanada und aus

kampfes, darauf, daB die Herde 2 ! edingungen und Formen des Klassen- anderen Landern weisen die Versuche der Reformer zuriick, die ,Uberfliissig-

vorkommen. es ,Burgfriedens im Westen immer seltener eit" der sozialistischen Revolution filr die Lander des entwickelten Kapitalismus

Was die pseudowissenschaftli i

zu beweisen; sie lehnen die Jlinksrevolutionar“-sektiererische MiBachtung der

Jlinken*  Revisionisten ig Komsprianss der Rechtsopportunisten und der allgemeindemokratischen Aspekte der Massenbewegungen gegen die Monopole

Gesellschaft angesichts der modern wicklungstendenzen der kapitalistischen ab und arbeiten erfolgreich, wie die Dokumente der revolutionéren Arbeiterbewe-

besonders schiagend widerlegt, faton issefischakiiischnisies Revolution gung dieser Lander bezeugen, Fragen der Strategie und Taktik des Kampfes fiir

Werktétigen in denwichtigsten im ore# Autschiung des Klassenkampfes der eine fortschrittliche, antimonopolistische Demokratie aus, die unter der Einwir- |

des antimperialistischon tases mp ialistischen Landern. Mit der Entwicklung kung der werktatigen Massen neue Méglichkeiten fiir einen revolutionéren Uber- 1

hervor, tritt immer deutlicher Sake die Teilnehmer des Treffens gang zum Sozialismus erdffnen kann.

:

ithiche Tendenz zutage, die sowohl di
weitere Zunahme der Aktivitat des Betri

ge vo 'e

’

triebskaders des Industri i

auch die Erweiterung der sozialen Basi €

rieproletariats als
asis der antimonopolistischen Akti

engeren ZusammenschluB neuer Schi a

tionen, den
chten der werktitigen Bevo i

revolutiond R
:

gen Bevélkerung um die » ufovolulonars Areirbonegung being. Das zou von drwieren Zunane or facit-Reihe
kapitalistische © GosProletariats im Kiassenkampf, im sozialpolitischen Leben der

n Lander.

Zu den ch isti
.

facit-Reihe 11: Antiimperialistischer Kampf im Iran — Die gegenwértigenAufgaben
FAI Merkmalen der Streikkdmpfe der Arbeiterklasse in der der Conféderation Iranischer Studenten (CISNU), 80 S., 2,50 DM

a
igen Etappe der allgemeinen Krise des Kapitalismus gehdren na-

dora x .

facit-Reihe 12: Israels Verflechtung mit dem Imperialismus

5
arker ausgepréagte Massencharakter der Streiks, da in den Kampf ganze

1. Die Krise im Nahen Osten: Der Zionismus und Israel, Die Entstehung des Staates

erufs- und Zweigkategorien der Arbeiterklasse einbezo: B on

\srael, Die Funktion Israels im Nahen Osten, Israel und die arabischen Staaten und

General- und Landesstreiks, ,Tage d
gen und immer héufiger Volker, Die Haltung der kommunistischen und Arbeiterparteien zum Nahost-Kon- |

usw. durchgefiihrt don:
, »Tage des Kampfes", ,Tage der Einheitsaktionen® flikt, Israel und die Bundesrepublik Deutschland, von Walter Oberst

héh wer en;
.

2. Zionismus und Imperialismus (ein Uberblick {iber die Entwicklung bis zum Ende

Oherer Grad der Organisiertheit, der Abgestimmtheit und Koordini
des 2. Weltkrieges): Der theoretische Zusammenhang zwischen Imperialismus und

Aktionen der Werktétigen; Vervollkommnung d A
‘Roordinierung von Zionismus, Die politische Zusammenarbeit des Zionismus mit dem Imperialismus,

men des Streikkam ou
g der Taktik, Mannigfaltigkeit der For- der Vélkerbund als Instrument des Imperialismus und Zionismus, von Walter Oberst

14 pies; 3. Die wirtschaftliche Bedeutung Israels fir den Imperialismus: Das auslandische

a arkte Tendenzen zur Annaherung der Positionen und zur Aktionseinheit der
Finanzkapital In Israel, Die amerikanische Hilfe, Die westdeutsche Hilfe und die

rbeiterorganisationen, darunter der Ge pe |

Bedeutung der BRD, von Brigitte Klein

tierung;
werkschaften unterschiedlicher Orien- 4, Das israelische Modell“, von Conrad Schuhler

immer gros: . .

Mit einigen Literaturhinweisen und Dokumenten, 48 S., 2,— DM

gro erer Anteil von politischen Aktionen, darunter von Solidaritatsstreiks,
von Proteststreiks gegen die arbeiterfeindlichen Gesetze, von Aktionen zur U R facit-Refhe 13: Der Kampf gegen.den Antikommunismus in der Schulpofitik und

terstiitzung der Forderung nach tiefgreifenden fortschrittlichen Reform
n Analysen der biirgerlichen P&dagogik in der BRD

die USA-Aggression in Indochina, gegen die G i

en. gegen T. F. Jarkina: Die bilrgerliche padagogische Gedankenwelt in der BRD.
.

, gegl ie Gefahr des Wiederauflebens des
Faschismus usw.;

W. 1. Malinin: Einige Stromungen in der biirgerlichen Padagogik der BRD!

Erweiterung d 7 .

W. M. Chowstow: Die Aufgaben der sozialistischen Padagogik im Kampf gegen

fos, weil "ol oe prom oes vom Proletariat geleiteten antimonopolistischen Kamp- biirgerliche Bildungs- und Erziehungstheorien.

men irk
ue chichten der Werktétigen angeschlossen haben; Zusam- Mit Dokumenten zum Wehrkundeunterricht, Beamtengesetz, Kultusministerrichtlinien

wirken von Streiks der Arbeiterklasse mit Aktionen der Bauernschaft, der
fiir den Unterricht, Zitaten aus Schulbiichern u.a. 88 Seiten, 2,50 DM

Listen: der Studentenschatft, der Mittelschichten.
’

Bestellungen an:

inen beson i

:

..

proletariat: as starken Aufschwung nimmt der Klassenkampf des Industrie- Weltkreis-Verlags-GmbH, 46 Dortmund, Briiderweg 16

iats, dieses Kerns der Arbeiterklasse. Die Streiks der letzten Jahre zei-
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okumentation zur Bildungspolitik _
a) Numerus cl Wer soll die Bildungsreform finanzieren?au -— T_Tsus Instrument reaktionirer Bildungsplaner paB die Ausgaben fiir Bildung erhdht werden milssen, ist so offensichtiich geworden,

daB auch keine der systemtragenden Parteien mehr wagt, diese Forderung nicht in
i

& ihr Programm aufzunehmen. Allerdings sind die vorgeschlagenen Finanzierungs-Die Qualitét von Schule und Hochschule, dje Ms quellen nicht besonders originell. ,Wenn der Biirger Reformen haben will, muB manwinnt immer gréBereBedeutung fiir die
*

Ei

Gglichkeit derWeiterbildung ge- ihm auch sagen, daB er sie nicht umsonst bekommen kann." (Koschnik 10.1.72.)arbeitende Menschen sing gemeii werktétigeBevélkerung. Studenten und Der MSB stellt dagegen: Finanzierung der Bildungsausgaben durch
Entwicklung der znd.

insam an einerAusbildung interessiert, die di erhdhte KonzernbesteuerungJe Nn Produktivkréfte entspricht, i

2 or
Senkung der Ristungslasten©r von wem und wie der wichtige Faktor yy,

. Es wird immer entscheiden- i

Stoppen der BodenspekulationDie Notwendigkeit einer Bildungsreform my issensonan eingesetzt wird, Strukturénderung in der Bauwirtschaftten. Alle biirgeriichen Partejep ohon werd heute von niemandem mehr pestrit- Verwendung der Mittel fir Bundeswehrhochschulenheute nicht mehr in der Fragn J
amit hausieren, Der Unterschiedbesteht fiir die ffentlichen Hochschulen

sondern dari 3 rage, ob eine Bildungsreform durchgetiih, Streichung aller Mittel fiir Kriegs- und Ostforschung
Kréften si

n, Wie und mit welchenMitteln,gesellschaftlich, i rt werden soll, Auch der DGB schreibt in seinen bildungspolitischen Vorstellungen:
@ siefinanziert werden soll, em Inhalt, vonwelchen «Eine auf Entspannung gerichtete Politik muB dazu filhren, daB bisher fiir Riistungerade in derFinanzierungsfrage versuchen dj und Ristungsforschung benétigte Mittel dem Ausbau der Infrastruktur und beson-teien den Hochschulangenérigen und

n die Vertreter der biirgerlichen Par- ders dem Bildungswesen zur Verfiigung stehen... Besondere Schwierigkeiten fiirwieder Sand in die Augen der demokratischen Offentlichkeit immer die Durchsetzung der Reformen im Bereich des Bildungswesens und in den an-Hochschulen :

Zu streuen, Dje Summen, die benétigt deren Infrastukturbereichen entstehen durch die Produktionsstruktur der Bauwirt-Prot aus der Misere herauszufiibren, tun ein (bri
gt werden, um die schaft und das geltende Bodenrecht...Deshalb muB das Vorkaufsrecht und das

i
est der Betroffenen in Resignation zu wenden riges, um den spontanen Enteignungsrecht der &ffentlichen Hand ausgebaut werden."In der folgenden Studie, die vom Msp in H

:

Die DKP zeigt im Pressedienst vom 31.5.72 genau, wo der Rotstift angesetzt werdenkonkretenBeispie/ Hamburg nachgewi
'n Hamburg erstellt worden ist, wird am muB:

Reformen vorhanden sig gewiesen, daB die materiellen Mittel tir sozial Steigerungsrate im Riistungshaushalt gegeniiber 1971 = 2,48 Mrd DMstéinde nd, Sowohl fir Kurzfristige Lg oziale die Ausgaben fiir Ristungsmittel im Eventualhaushalt = 1,00 Mrd DMavon o zurAuthebung des totalen Numerusclausy,
sungen der akuten Mig- Betrag fir allgemeine Verteidigungslasten = 0,70 Mrd DMlie notwendigenmateriellen Voraussetzq IS an den Universitéten, als Leistungen fiir die NATO in Europa, die im Einzelplan 60demokratischen Neuorientierung der Big

ng Sines Ausbaues und einer Pasig nd ~ py ovSelbstverstandlich bringt die E ungs-und Ausbildungseinrichtungen, Betrag fiir den Ankauf von Phantom-Flugzeugen = 0,20 Mrd DM
gen. Sie kann nur gf ie

1stellung einer solchen Studie noch keine And
;

Senkung der Riistungslasten um 15 Prozent gegeniiber 1972 = 345 Mrd DM
Forderungen kann Ful eungsmaglichkeiton autzeigen. Die Reaistoruna Einstellung der Devisenausgleichszahlung an die USA = 2,00 Mrd DM

" ztendlich nur im emein. ”

leroa vlkerung und der Studentenerkémpft Se samen Kampt der werktatigen
Lo

I I
le Studie kann als Broschiire zum Pro n. groBziigig eine Erhéhung der Obergrenze fiir die Zulassungen an, allerdingsMSB Hamburg,Ortsleitung, 2 Hambure oy von DM —,60 angefordert werdenbei | »in welchem Umfang das geschieht, hangt davon ab, wie kiinftig unter Beriick-ist 2uziiglich Porto auf dasph aeji Sedanstrage 43. Der Rechnungsbetrag sichtigung der finanziellen Méglichkeiten Hamburgs die personellen und raum-zu iiberweisen, 9 Meier, PSchaA Hamburg, Kto.-Nr. 3648 42 | lichen Kapazitaten weiterentwickelt werden kénnen.“

Warum solle | Der dadurch vermittelte Eindruck, daB Zulassungsbeschrankungen als Uber-
zahlen bej ayBeschlug des Politischen Senats in Hambur, di brickungsmaBnahme zur Erleichterung der ,unvorhersehbar* schlechten Studien-gefihrt? 0 eingefroren werden? Warum wurde der Numa .Studenten. bedingungen dienen, ist gezielt irrefilhrend. Nachweislich ist die Uberlastung der

Die Westdeut "
rus clausus ein- Hamburger Uni sowie die Entwicklung der Abiturientenzahlen ein seit langem

fir che on
sche Rektorenkonferenz (WRK) will glauben machen: 5

bekanntes ,,Phanomen”! Schon vor zwei Jahren lag der Plan der Behorde vor, dieBundeer reitung der NC-Situation ist in erster Linie en: »Urséchlich Studentenzahlen der Universitit auf 25800 festzuschreiben, und auch der EndeeiDeutschland propagierte Besuch _— an allen Landern der 1971 vorgelegte Entwurf fiir ein ,Gesetz ber die Entwicklung der Hochschuleaut man wybaren Uberbelastungen fiihrt Bundesminister ys Schulgn.” Diese Hamburg" (HEG) fixierte den Numerus clausus ausdriicklich in einem beson-use Kapazititsausnutzung durchiiberlangeStudie ohnanyi 2usétzlich deren Paragraphen. Seit langem haben Hochschulangehérige und Gewerkschafter
tite Sra Wechsler zuriick. Dohnanyi: Wer dann noch d

nzeiten und zu viele nachgewiesen, daB mehr Lehrer, Arzte, Ingenieure mehr Sozialarbeiter gebraucht
eigne B;

Jerug au Beseitigung des NG, der solite sich oS vorwirft, er werden, und eine Erweiterung der Kapazitaten der Hochschule gefordert.
aatschlagen.” (Frankfurter Rundschau v, g, 7.72) Ne

selber an die Doch das HEG (Hochschulentwicklungsgesetz) wurde ohne die Mitwirkung derUnivorare NC aus der réumlichen und personellen Kapazitzt SengtorPhillip Betroffenen konzipiert. So lautet es denn auch in den Ausfiihrungen zum HEG,oman we einem Weiteren Ansteigen derStudetenzahlen oloariastingder daB die durch die Verwirklichung der Hochschule Hamburg entstehendenum nicht mehr gewshrleistet, Langfristig  kiindj= on Gide: Kosten... naturgemaB z.Z. noch nicht abzuschitzen” seien. Damit wurde die
34 PP zwar

| Finanzplanung vor der Oifentlichkeit geheimgehalten.
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Kein Bildungsplaner kann im Ernst behaupten, der NC sei eine {iberraschend Ursachen des Numerus claususnotwendige MaBnahme, um nicht planbare MiBstinde voriibergehend zu mildern.
,Er wurde und wird bewuBt gehandhabt als Instrument der Bedarfsplanung und

per Numerus clausus ist keine isolierte bildungspolitische MaBnahme! Er ist eine [EinfluBnahme auf Inhalt und Struktur des Studienangebots. DaB der NC zurRegel von vielen MaBnahmen, die eine VergréBerung des Bildungsangebots und Kosten-
werden soll, zeigt dessen Verankerung in mehreren Paragraphen des Hochschul-

steigerung verhindern, gleichzeitig aber den Wirkungsgrad der wesiisuisenohrahmengesetzes (HRG) sowie im Landeshochschulgdsetz (LHG) Schleswig-Hol- Hochschulausbildung vergroBern sollen. Er ist Ausdruck einer insgesamt verfehl-
steins und in der ,Kasemenhofordnung" (BHG) Bayerns. Das zeigt ebenfalls

ten Bildungspolitik, deren Pate das Profitinteresse weniger und nicht die Interes-
|seine Handhabung in bereits durch NC ,geregelten” Studienfachern, die schon

sen der Mehrheit der Bevolkerung sind. Da so der bildungspolitische Horizont derjahrelang unter dieser ,UberbriickungsmaBnahme* zu leiden haben. Nirgends
planer in der BRD durch den Profit begrenzt ist, wird furdieBildung immer 2 \wurde der NC bislang wieder aufgehoben.
wenig Geld bereitgestellt. So bleibt die Entwicklungdes Bildungswesens je 0 |Um einen durch verfehlite Bildungspolitik produzierten Notstand zu verwalten, ist den Notwendigkeiten zuriick, wéhrend der profittréchtige Riistungsbereich m

der NC ein niitzliches Instrument in den Handen staatlicher Bildungsplaner. Diese hochsten Investitionen bedacht wird.
} dwemPolitik ist auf den Widerstand der demokratischen und sozialistischen Hochschul- Dieser ,Geldmangel fiir die Bildungsreform ist nicht béser Wille von irgendwem,

angehorigen und groBer Teile der Bevélkerung gestoBen. Selbst das Bundes- sondern Logik des kapitalistischen Wirtschaftssystems". (Evers)verfassungsgericht muBte die Verfassungswidrigkeit des NC feststellen. In Ham-
burg zeigt sich diese Verfassungswidrigkeit besonders offenkundig in den Fach-

|bereichen Mathematik und Physik, wo die Zulassungsbeschrénkung nachweislich Widerspriiche in der Bildungsplanungnicht aufgrund mangelnder Kapazititen eingeflhrt wurde (die Studentenzahlen
sind hier ricklaufig), sondern um die Studenten zu einem kiirzeren undweniger Der teilweise Ausbau des Bildungswesens — erzwungen durch die Konkurrenzqualifizierten Fachhochschulstudium zu zwingen. »Termingerecht“ soll so auch mit dem Sozialismus und die Aktivitaten der Bevdlkerung —wird auf der an gein der Fachhochschule der Studienzweig Physik-Ingenieur im Sommersemester 73 Seite immer wieder dadurch begrenzt, da dieHerrschendenbei Jedem mehr oneingerichtet werden. Ein Studienzweig Informatik ist geplant. Hier entlarvt sich das Bildung die Politisierung — das Erkennen von gesellschaftlichen Strukturen ul
Gerede von der ,vorilbergehenden NotmaBnahme“ — der NC zeigt sich als das, Interessengegensétzen — flrchten missen.

y |was er ist: Instrument der Monopolplanung.
So fordert auf der einen Seite der technischeFortschritt auch fiir Sa Meeps
kapital die planmaBige Entwicklung aller schdpferischen Anlagenund Egolhe
der Menschen, auf der anderen Seite erzwingtdas Monopolkapital zur op
erhaltung des bestehenden Herrschaftssystems geistige Unterdriickung uni

/ orstimmelung des Menschen. StrauB bringt das Problem von seiner Sicht auf de
Hohere Besteuerung der GroBkonzerne néti iff: en lassen sich leichter regieren.”

|

Steu 6 isti

:
i

J peat or litik in der BRD ist Resultat dieser widerstrebenden Tendenzen,ererhShungen, kurzfristig und ohne die noch ausstehenden Steuerreformgesetze Die Bildungspo
ht driickung und Emanzi-sind méglich.

von kurzfristigen und langfristigen Interessen, von Unterdriickung
. _Immerhin hat es die Regierung verstanden, die drei Massenverbrauchssteuern pation — was sich durchsetzt, hdngt ab vom Stand des Klassenkampfes,(Tabak-, Branntwein- und Mineralolsteuer) Anfang 72 kraftig zu erhdhen. ti ten und internationalen Krafteverhéltnis.

}

Dagegen hat sie gleichzeitig die Gesellschaftssteuer (eine der Kapitalverkehrssteuern) nationa
. on : lanlosigkeit — niemals aber einvon 2,5 Prozent auf 2 Prozent in diesem Jahr gesenkt. Fiir ab 1974 wurde sie auf { Resultat dieser Widerspriichlichkeiten kann nurPlan osig lcerichtia die1 Prozent gesenkt. einheitliches Bildungskonzept sein. Ergebnisse sind daher auch folgerichtig

die(Bundestagsdrucksache VI1/2923)
uns vorliegenden ,Notpléane fir denBildungsnotstand.Diese Sibeion aSteuerausfall im laufenden Jahr: 65 Mill. DM iiberwunden werden, wenn die werktitige Bevolkerung entscheiden en - HeSteuerausfall im Jahr 1975: 240 Mill. DM auf die Bildungsplanung gewinnt. Das liegt daran, daB nursiseineneinhei ichen, 1

Wir fordem:
am gesellschaftlichen Bedarf orientierten Plan fiir die Entwicklung des Bildungs-

|mZustckasiimg dissey und anderer Machenschatten
3 bereichs schaffen und verwirklichen kann. So erleben wir, wahrend in der DDRDe irunisnuen Save missen zur Behebung der Bildungsmisere

gerade die dritte Hochschulreform abgeschlossen wird, in der BRD das Scheitern
— DieSteuergesetzgebung muB auf weitere Fille dieser Art durchforstet werden der ersten!

i
. ister den Vor-

— Die Steuersétze fiir die Konzerne sind generell heraufzusetzen Die Bund-Lander-Kommission muB sich vom GEW-VorsitzendenFriser Vor

So muB z. B. bei der Kérperschaftssteuer fiir Kapitalgesellschaften der ausgeschiittete lassen, mittels ,schwerwiegender Manipulationen®, diedie statisti-Gewinn, der bisher mit 15 Prozent besteuert wird, mit 20 Prozent besteuert werden. wurt gefallen ass ’ ih Lehrerbedarf herabdriicken, die Bildungs-Der nicht ausgeschittete Gewinn, der bisher mit einem festen Satz von 51 Prozent schen Angaben iiber Schillerzahlen und Lehrer
. Bidungsreform kannbesteuert wird, muB bis zu 80 Prozent besteuert werden. reformansitze stillheimlich abblasen zu wollen. Von einer

]

idung
;

auch im Hochschulbereich nicht mehr gesprochenwerden.Hierwerden durch die
Das Geld fiir soziale Reformen Ist dal betriebene Zentralisierung von Planung und Entscheidung, die Konzentration derEE Forschungskapazitaten, die Militarisierung von Forschung und Ausbildung bei ]
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Vy : |
gleichzeitiger Eleminierung der Mitbestimmung der Betroffenen auch die beschei- Hamburger Hochschulentwicklungsgesetz
densten Ansétze der Reform begraben. PM

per Entwurf zum ,Gesetz iiber die Entwicklung der Hochschule Hamburg“ (HEG)
|

ist dafiir ein deutliches Beispiel. Schon die Entstehungsgeschichte des HEG, das
ohne Mitwirkung und Mitwissen der demokratischen Offentlichkeit entstand, spricht I5

|
7

ein deutliches Wort.
Das Beispiel Kérber Wie im Hochschulrahmengesetz werden auch in Hamburg die in der bildungs-

i
5 politischen Diskussion als bestimmend angesehenen Kriterien fiir eine Gesamt-Sehen wir uns den Hamburger Monopolisten und Musterunternehmer Kérber genau hochschule unterlaufen: Es gibt keine Verbindung von Forschung und Lehre, |Sein Einstieg in die Hochschulpolitik beginnt 1954 mit der Griindung eines privaten keinen einheitlichen Lehrkérper und keine einheitliche Studentenschaft. Es werdenoInstituts fiir Exportverpackung* — Kérbers Produktion ist zu 80 Prozent fir den { institutionelle Auslagerungsmdglichkeiten vorgesehen, es gibt die Méglichkeit zurExport bestimmt. 1956 griindet er bereits die ,Staatl. anerkannte Ingenieurschule Griindung von Privat- und Bundeswehrhochschulen zur Ziichtung wirtschaftlicherHH-Bergedorf, Verfahrenstechnik und Tabaktechnologie", heute getragen durch einen

d militarischer Fiihrungseliten\Forderverein’, dem It. Prospekt ,namhafte Firmen der Tabakindustrie und des Tabak- yn :

maschinenbaus des In- und Auslandes angehdren®. 1959 wird die Kaérberstiftunggegriindet mit dem Ziel
,der Errichtung der Bergedorfer Ingenieurschule fiir Produk-

tions- und Verfahrenstechnik". Inzwischen ist dies der Fachbereich 8 der Fachhoch- [
Gesamthochschule mit L3chern

schule Hamburg. Obwohl dies nun ein Fachbereich der Fachhochschule ist, konnte
Ca ;

—
Korber dort selbstherrlich eine Fachrichtung ,Bio-Ingenieur' einrichten lassen. Wie Von ,integrierter* Gesamthochschule ist im HEG zwar noch die Rede wes
man der aufwendigen Zeitschrift Der Bio-Ingenieur", die sogleich gegriindet wurde, letztlich dabei herauskommt, diirfte den Namen aber nicht mehr verdienen. Soentnehmen kann, werden in den Hauni-Werken des Herr Korber entsprechende steht offen, ob ,alle im Hochschulbereich Hamburg vertretenen Fachrichtungen inProduktionen angekurbelt, (Aus ,Der Bio-Ingenieur" 2/71) Leiter dieser Abteilung | .

ind." (aus den Erklarungen des SenatsIst der ehem. Sprecher des Fachbereichs, Prof. Dorling, der zugleich auch die Tabak- die Gesamthochschule aufzunehmen sind.” ( 9
technologie leitet und dem 1965 von Kérber gegriindeten ,Lehr- und Forschungs- zum HEG)

i i a i rTinstitut fir Koordinierung" vorsitzt. Dieser vielbeschéftigte Professor fordert am Es ist schon unsicher, ob bisherige Fachrichtungen iiberhaupt eingegliede
]

5.10.71 vom Fachbereichsrat fiir das private Kérberinstitut fiir Exportverpackung den, von dariiber hinausgehenden Forderungen wie der notwendigen Eingliede-einen Assistenten und einen Mechaniker sowie einige Millionen Forschungsgelder mit ’

p in den tertidren Bereich, ist gar nicht erst die Rede.0

i b rung des Fachschulbereichs in den tertiés ydem Hinweis, daB dieses Institut demnéchst dem Fachbereich angegliedert werde —

. . d der Fachschulstudentenwohlgemerkt nicht integriert. Das o.g. ,Lehr- und Forschungsinstitut fiir industrielle Diese seit langem erhobene Forderung des DGB un

Koordinierung" wurde 1965 zusammen mit einer von den Ingenieurschulen unab- wird vom Senat ignoriert.
) , °hangigen ,Fortbildungseinrichtung" durch Vertrag zwischen Senat und Kérberstiftung Eine ,integrierte" Gesamthochschule kann nicht das Ergebnis sein, wenn (a. a.0)gegriindet. Dieser Vertrag zeigt so Klar wie es nur méglich ist, wieweit Kdrber schon | die Rolle noch extra zu klaren ist, ,die in der Hochschule Hamburg die For-damals in den Ingenieurschulbereich eingreifen konnte. Fir das Fortbildungsstudium | :

n einnehmen werden”, wenn neben dem Hoch-wird in § 3 festgelegt, daB die Dozenten zur Hélfte vom Staat gestelit werden. Weiter schungs- und Banviagsuisste ©

ingerichtet werden kénnen, wie dies Bil-§ 4: ,Der Lehrplan soll den jeweiligen Anforderungen der industriellen und wirt- schulverbund ausgelagerte Institute eing
wel OT th Seanschaftlichen Praxis entsprechen. Er wird mit der Stiftung abgestimmt.“ — entsprechend dungsbericht und HRG, an denen das HEG ausdriicklich orientiert ist, vo 3

den jeweiligen Anforderungen, deutlicher kann man es nicht sagen. In § 8 heifit es Dieser Riickfall in CDU/CSU-Vorstellungen von der Gesamthochschule bedeutet,schlicht: Die Prifungsanforderungen werden mit der Stiftung abgestimmt.* Das im
daB die Einheit von Forschung und Lehre unterlaufen wird, daB die einheitlichegleichen Vertrag festgelegte ,Lehr- und Forschungsinstitut”, selbstverstandlich in hy . : : bgesichert ist.Bergedorf einzurichten, 14Bt sich von Hamburg kostenlos die erforderlichen Raume Einbeziehung der Forschung in das Studium nichtal 3g!

Studiengdinge an-einschl. Heizung, Reinigung und Lieferung von Wasser, Gas und Strom, auch fiir Wenn laut HEG in allen dafiir geeigneten Fachrichtungen...... 9g
die Forschungszwecke zur Verfligung stellen”. (Zit. aus dem Entwurf, 5. 6.65, Mit- zubieten (sind), die in einer Regelstudienzeit von drei Jahren zum Abschluteilung des SenatsNr.280.) Wie wenig Korber und der Senat bei all diesen Einrich- fiihren, und die Ausbildungsférderung ebenfalls darauf abgestimmt ist, hat dietungen an die nach auBen propagierte integrierte Gesamthochschule denken, geht am 0

: di sbildung zu erwarten. Vorbereitet ist diesEnde auch daraus hervor, daB all dies in Bergedorf neben den Hauni-Werken ange- Masse der Studenten eine Fachidiotenay ! ungzu le ob asssiedelt ist, weit weg vom Zentrum der Fachhochschule am Berliner Tor. (2000 Studen- jetzt schon durch den verhangten .Numeru:
: i d Physik-ten dréngen sich am Berliner Tor. Bei den Neubauten hier wurde der 2. Bauabschnitt z. B. nicht ,wartebereite" Physikstudenten zum neuerffneten Studium des Phy:

Agestrichen. Dagegen studieren [teilweise ohne Berufsperspektive] in Bergedorf 540 Ingenieurs an die Fachhochschule lenkt. Vorbereitet ist dies auBerdem durch dieStudenten im protzigsten Hamburger Neubau, der z. Z. eine Kapazitit von 900 Platzen Nichtumwandlung der ,senatsunmittelbaren Einrichtung” Informatik in einen Fach-hat. Dieser Bau verschlingt zwei Drittel der Mittel in der Mifrifi, die insgesamt fiir
: . 3 Einfilhrung eines Informatik-6

i bereich der Uni — anstatt dessen gibt es Plane zur Einflhrungdie Fachhochschule vorgesehen sind.) So hat Kérber mit Absicherung des Senats
" lich ein eeigneter Studienzweigden Aufbau eines technologischen Kartells erreicht, das ihm nicht zuletzt die zukiinf- studiums an der Fachhochschule. Wahrscheinlich ein ,geeig

tigen Ingenieure hilflos ausgeliefert. So kann man heute am Fachschaftsrat inBerge- der zukiinftigen ,Gesamt“hochschule.
| . }

dorf Aushéinge mit Zeitungsausschnitten sehen, die berichten, daB Verfahrens- Wir erleben in Hamburg weiter die Riickwandlung des Instituts fiir Schiffoau desingenieure keinen Arbeitsplatz finden bzw. nicht berechtigt sind, einen Betrieh
Fachbereichs Physik der Uni in eine senatsunmittelbare Einrichtung. Ein darauszu leiten. Die in diesen Berichten erwahnten Ingenieure wollten auBerhalb der Ki tudiengangs Schiffsingenieur wird nicht auf sichHauni-Werke ihr Glick versuchen. folgender Ausbau des Kurzstudiengang
warten lassen._— 1
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Abgerundet werden diese MaBnahmen zur Einflihrung der Regelstudienzeit durch
GroBkonzerne sind die schlechtesten Steuerzahlerdie Prifungsordnung fir Hamburger Lehrerstudenten, die auch hier die Voraus-

d dafiir erhielten sie auch noch {iber 13,5 Mrd DM direkter Subventionen (vgl.setzungen zur Schmalspurausbildung geschaffen hat. ee der Bundesregierung, BMWF (Dokumentation v. 10. x 72).i”Statt Einfihrung ,aufeinander abgestimmter Studiengénge” (HEG) erleben wir die 8 wihrend bei der Lohnsteuerzahlung kaum Riickstande sien, o4J%n i |
Beschneidung wissenschaftlicher Ausbildung an der. Uni und die Aufblédhung der Steuerriickstande 2s psiitisionsy, ron 9

lFachoberschule als Kern" der zukiinfigen
,Gesamthochschule Hamburg". a oe von 1965 bis 1971 um etwaJWahren|

i 5 0 Prozent..."
/——-—---mom—

en, stiegen in dieser Zeit die Riickstinde um etwa 31!Keine Bundeswehrhochschule! n EErenr daB die Monopole heute bereits erheblich yoreSiguapi a Entwicklung der demokratischen Bewegung in der BRD hat der Militarismus pozahlen als vor 5 Jahren (absolut), zusétzlich bleiben sie auch noch mit ihr
an Schulen und Hochschulen an Boden verloren. Die reaktionarsten Kréfte versuchen hlungen im Rickstand!

.
.

Wajetzt verstarkt durch Wehrerlasse oder, indem die Bundeswehr selbst als Trager ona so sieht die Entwicklung derEinkommensteuerarten endpolitischer Bildung auftritt, militaristisches Gedankengut im Bildungsbereich zu ver- die Lohnsteuer 1971 zur aufkommenstérksten Finzelstouer o (Einkommonsteuerankern.
tation 81. 1. 72, S. 10), sank der Anteil der Kérperschaf winAn den Hochschulen will man in &hnlicher Weise vorgehen. In den Jahren 68/69 der Konzerne in der juristischen Form von AG's und. Sm . 18.60 —685gab es schon 80 Veranstaltungen je Semester mit wehrwissenschaftlichem Inhalt an Lohnsteuer 27.06 24 + 334 = 223

21 Unis und 7 TH's. Es gibt bereits sieben bundeswehreigene Akademien und mehrere veranlagte Einkommensteuer 15,0 18,
17 334 =323 |Schulen mit "ogesamt 170000 Teilnehmern. Es gibt bundeswehreigene Fachhoch- Korperschaftssteuer 108 n oT

|

Schulen, zwei Bundeswehrhochschulen (BuWe-HS) in inchen sind Mrd DM;
+geplant. —_— eedre Eo EE kamen im Jahre 1971 aus der:

iDie geplanten BuWe-HS sollen fiir die Ausbildung hoherer Verantwortungsbereiche Lohnsteuer 84 Prozent
|(Il-V-Offiziere vom Einheitsfiihrer aufwrts) errichtet werden. Die Ausbildungsdauer veranlagte Einkommensteuer = ProzentumfaBt 5 Jahre; innerhalb dieses Zeitraums liegt ein 3jéhriges ,wissenschaftliches Srperschaftssteuer

y

Proz ck-Studium®. An den BuWe-HS sollen nur solche Fachbereiche eingerichtot werden, die De Wer fiir soziale Reformen kampft, wer unser asowohl auf den Offiziers- als auch auf den zivilen Beruf vorbereiten. Bei den Inhalten
grsse herausfilhren will, muB fiir eine Umverteilung oe dlkerung, die Sowieso am

sollen die Belange der Streitkréfte berlicksichtigt werden.
fen, muB die Monopole zur Kasse bitten. Nicht die oeProfitgeier diejenigen,Folgende Fachbereiche werden eingerichtet:
starksten belastet ist, muB die Reformen bezahlen, sondern yo— Fihrung und Organisation:
die durch das Steuersystem in der Lage sind, viele Mrd egOrganisations- und Betriebswissenschafts-Pada: ogik, Informatik i daher:— Technik: 909 er gh die Gewinne der GroBunternehmerLig rthnMaschinenbau, Luft- und Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik, Bauingenieurwesen, Einkommen sind mehr als bisher zur homey, iaoF oievil. Biologie.

zuziehen, Kapital- und Steuerflu n: i! 2 on
Interessant ist hierbel, welche Ziviltatigkeiten die studierten Offiziere nach ihrem

_ Die Staatlichen Subventionen und die zahlreichen steuerlichen VergiinstigungenAusscheiden aus der BuWe ausiiben sollen:
fir die GroBunternehmen sind sofort aufzuheben.

nt fingnziert werden. IOrganisations- und Betriebwissenschaft:
So und nur so kénnen die notwendigen Reformen sozial gerectTétigkeiten in der Stadt- und Landesplanung und in Fiihrungsstében von Wirtschaft Das Geld ist dalund Verwaltung.

_—_—nBmm—mPadagogik:
Erziehungs- und Bildungsarbeit (Jugendpflege), Heimerziehung, Strafvollzug, Sozial-administration.

{Informatik: Bundeswehrhochschulen als Vorblld?Fiihrungskréfte in Informations- und Fiihrungssystemen,
. t“hoch-Ziel ist, in Zukunft einen Teil der Fiihrungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft und

Wer trotz allem noch glaubt, daB es eine den Namen verdienende ,
GesamVerwaltung mit Kraften zu belegen, die BuWe-HS durchlaufen haben.

durch das HEG geben wird, sei an die BundeswehrhochschuleFr de ,Qualitét* dieser Kréifto ist gesorgt. In drei Studienjahren (ahrlich 8 Monate schule Hamburg dur

hworenen Finanznot errichtet werden soll. |Studium, 4 Wochen Urlaub, 8 Wochen militarische Ausbildung) werden hier fachliche erinnert, die entgegen der immer besc
hrhochschulen sind bisherSpezialisten im Sinne moderner Militirideologie ausgebildet, (Den in Bayern und Hamburg geplanten Bundeswe| r

llen neben den
Gehorsam und Disziplin sind gesetzlich vorgeschrieben — die Ausbildung wird mit rund 100 Mill. DM zugesichert worden.) In diesenHochschulen so el

ew
militédrischem Druck durchgefiihrt. Das ist deshalb leicht méglich, da die Offiziers-

ilitarischen Kursen z. B. auch Ausbildungsangebote in Padagogik und Soziolog!anwérter zum Studium abkommandiert und hochbezahlt werden (Leutnantsgehalt A9), mls
ie

ist
di h mit dem Prinzip der rationellen Nutzung derDie Wirtschafts- und Finanzbosse sind die groBen NutznieBer dieser Reform" — gemacht werden. Wie ist dies nocl

itaten doppelt geschaffen, wahrend aufsie lecken sich die Finger nach solchen Kréften. Kein Wunder, da das Geld firdiese Kapazitaten vereinbar? Hier werden Kapazitaten orHochschulen reichlich flieBt — 1972 100 Millionen.
der anderen Seite von Uberbelastungen gefaselt wird!

de Beispiel fiir
Die Herausbildung dieser Vasallen fiir das GrofBkapital, die damit verbundene noch Gleichzeitig sind die Bundeswehrhochschulen das hervorstechen e pengere Verflechtung zwischen Militar und Wirtschaft bedeuten eine groBe Gefahr

. Militarisierung, die Ausschaltung der Mitbestimmung usw.Daffir die ganze Gesellschaft und fiir die Entwicklung an den Hochschulen — deshalb
|

die obengenannte Mi
EE

 s, Richtung wirklich Beispiel und nicht Ausnahmesind alle fortschrittlichen Krafte gezwungen, sich gegen diese Entwicklung zu stellen. | diese Hochschulen auch indieser ichtung
fiihrten Studienreformen modell-Keine Bundeswehrhochschule in Hamburg — Bereitstellung der Gelder fiir den Aus- sind, wird dadurch deutlich, daB die dort durchgef ahr!

llwein, Vorsitzender
bau des Bildungswesens!! | haft fiir die offentlichen Universitiaten sein sollen. So Prof. Ellwein,

“a140
|

Ig



"

der ,Kommission zur Neuo i : .

iy:
rdnung der Ausbildung und Bildung in der Bundes- SchiieBlich und letztlich ist darauf hinzuweisen, daB die langjahrige Diskussion

Doch auch das Hochsch |

} oo

um die Bildungspolitik in der Offentlichkeit ein ProblembewuBtsein geschaffen

von Mitbestimmu entwicklungsgesetz kann sich beziiglich der Ausschaltung hat, daB u. E. durchaus eine hohere Besteuerung méglich macht.”

die Hochschule 2 - en lassen. Es lbertragt die vorbereitenden Planungen fiir

schii oi
mburg im wesentlichen auf vom Senat zu berufende Aus- =

> ise ie Hochschulvertreter in den Planungsgremien diirfen lediglich an der
Falsche politische Prickiiétsn

ntwicklung des Hochschulwesens mitwirke, i

.

n. Sie h, -

tion. Vertreter der Organisationen der werktati
ahehnur smpfehlende Funk

per Kampf zur Behebung der Bildungsmisere muB daher in dieser Situation auch

schaften, haben kein Stimmrecht, wohl aberRio Dyitiksung, ds Syvisa: immer als Kampf um eine Finanz- und Steuerreform gefiihrt werden. Eine inhalt-

haben iiberhaupt nichts dazu zu sagen. Erst auf Senatsbeschlulhai < eats jiche Diskussion um die Gestaltung der demokratischen Gesamthochschule findet

Gesamthochschulbeirat gebildet werden; dessen Mitglied
pats| Sify sonst Im luftieeren Raum statt. Denn es wird nicht nur von ,Sparsamkeit" und

berufen werden, und zu einem Drittel Studenten cain po er von der Behdrde _hoherer" Besteuerung geredet, sondern es wachsen auch nach Fortschreibung

Schon im Griindungsverfahren wird hier also Mitbesti
:

} |
der mittelfristigen Finanzplanung die Ristungsausgaben von 1972 bis 1975 um

wird die Selbstandigkeit der HochschuleEA Na geschrieben, 8,5 Mrd. DM, wihrend die sogenannten Planungsreserven fiir die Bildungshaus-

Praktiziert wurde dies schon in dem Verfahren
eschnitien

~

halte der Lander um 3,75 Mrd. DM gekiirzt wurden. Erich Frister, Vorsitzender

ordnung fiir Lehrerstudenten fiihrte. Derfertige Ents B45 Vorlage wee Podiungs. der GEW, wertete die ,enttduschend niedrigen” Bildungsausgaben im Haushalts-

dener Studienreformkonzeptionen der Hochschule vorgologtt unbeachtet vorhan- | entwurf des Bundes fiir 1972 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 1975 als

Abschied von der Bildungsreform”.

Disziplinierung der fortschrittlichen Studenten
|

Senkung des Rilstungshaushalt 159%enkung des stungshaushalts um 0

oeIrn Kréfte an den Hochschulen, die den Kampf gegen die Bil-
Wes bring! des 7s Lambiege

isere ai i =

Se iaenoman haben und eine an den Bediirfnissen der Bevdl- Die Verwirklichung der demokratischen Gesamthochschule, die fortschrittliche Neu-

A
9 lerte Idungspolitik durchsetzen wollen, sind den zunehmenden orientierung des Bildungswesens erfordert hohe Investitionen. Erst wenn diese ge-

ngriffen der Rechtskréfte ausgesetzt. Diese versuchen, Berufsverbote fiir De: tatigt werden, ist es realistisch, Giber Studienreform, Erwachsenenbildung, Chancen-

kraten, dieZerschlagung der studentischen Selbt:
! mo» gleichheit u.a. zu sprechen. In der augenblicklichen Situation, in der die Hochschulen

und eine Abschaffung des politischen M
sverwaltungsorgane und des vds noch nicht einmal genug Geld haben, ihren Notstand zu halten, ist es vordringlich

OTT Heo
n Mandats der Studentenschaft durchzu- fir die demokratische Bewegung, den materiellen Rahmen, der eine den Namen

sich die Namensaberkennung des SHB und Verbotsdroh verdienende Bildungsreform erst mdglich macht, zu erkédmpfen. Folgende Forde-

gegeniiber di "

ohungen
genuber dem MSB Spartakus ein. Hiermit soll dem Widerstand gegen die rungen sind unabdingbar fiir die Einrichtung der demokratischen Gesamthochschule:

Formierung der Hochschulen die Spitze geno 2

— Reduzierung der Ristungsausgaben. Jahrliche Senkung um 15 Prozent, zunéchst |
eingeschiichtert werden. Dicesn as

O mmen und demokratische Krifte bis zur Halbierung der bisherigen Ristungsausgaben.

werden! gen muB entschieden entgegengetreten _ Einstellung der Devisenausgleichszahlungen an die USA.

— Hohere Besteuerung der groBen Einkommen, Abbau aller Steuerprivilegien und

Subventionen fir die GroBkonzerne, Verhinderung der Steuerflucht insAusland.
— Neufestsetzung der Haushaltsschwerpunkte.

Wobher soll das zusitzliche Geld kommen?
- hE des Gesamtsteueraufkommens (Bund, Lander und Gemeinden

ein el).

ira

— Mitbestimmung der werktatigen Bevdlkerung und ihrer Organisationen auf allen

Sunatse reaktionar wiedie »Gesamthochschul“planungen sind dieVorstellungen Ebenen und in allen Institutionen. Mitbestimmung und demokratische Kontrolle

7 Herrschenden zur Finanzierung des Bildungswesens. Dazu Dohnanyi: ,Die
der Eltern, Lehrer, Schiller und Studenten, der werktatigen Bevélkerung und ihrer

inanzierung des Bildungswesens muB a o YON py Organisationen im Bildungswesen.

lichen Aufgaben an Dy gSsnier kaumminder wichtigen &ffent- — Keine Einrichtung von Bundeswehrhochschulen oder sonstigen Sonderhochschulen.

groBer Spa Kei . .

so Das wird nicht ohne den Beweis Eine kurze Uberschlagsrechnung zeigt, was 15 Prozent Kirzung desRiistungshaus-
u

parsamkeit mdglich sein. Auch im Bildungsbereich gibt es Interessen. haltes fiir Hamburg bringen:
iese, wie es heute heiBt, kritisch zu reflektieren, scheint mir zu di Der Bundeshaushalt hat in diesem Jahr ein Volumen von etwa 109 Mrd DM.

unerlaBlich.“
iesem Zeitpunkt Die offenen Riistungslasten betragen etwa 25 Mrd DM oder 23Prozent.

Eine kritische R i ; . - .
Hamburg fiihrt It. Haushaltsplan im laufenden Rechnungsjahr etwa 3 Mrd DM von

allerdings auf, rekon der die Bildungspolitik bestimmenden Interessen zeigt seinem Steueraufkommen an den Bund ab. Das sind etwa 2,8 Prozent des Bundes-

g » daB die geplante Bewaltigung des Bildungsnotstandes einseitig haushaltes.
ol aoton der werktatigen Bevélkerung gehen soll, wenn dieBildungsfinanzierung Daraus kann man folgern, daB von den 3 Mrd DM aus Hamburg etwa 690 Mill. DM

auf Kosten anderer, eben ichti i

Te
in den Ristungshaushalt gehen.

der Betroffenen oder eSiyramen durch ,Sparsamkeit Die Forderung nachKarzong dos Rustungshaushaltes um zundchst 15 Prozent wilr-

soll. So sell i

gung gezogene Bildungssteuer geschehen de also allein im Jahre 1972 103,5 Mill DM for Hamburg retten.

- stellt der Bildungsgesamtplan zum Thema Bildungsfinanzierung fest:
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I der gildungsnotstand beseitigt wird, sondern es gibt eine falsche Festsetzung

Hamburger Wirtschaftspolitik — fiir wen? der Prioritaten. Der Bildungsnotstand 148t sich durch die Umverteilung des Staats-
Seit 1965 wird in Hai i

shaltes, die Neufestsetzung der Haushaltsschwerpunkte, durch Streichung

Fontat repli nedon sogenariten ghinen der herasitrer Staatsausgaben, durch die gerechte Aufteilung des Steueraufkommens

Sonatesind sie auch heute noch giltig.
asSrkiRzIng? 998

huf Bund, Lander und Gemeinden lésen. Die gesellschaftiich notwendige Aus-

i a Asiaing. OrienieiunydieserWirtschaftspoliti | beschrankt sich auf folgendes: weitung und demokratische Neuorientierung des Bildungswesens 1aBt sich bei

Spielregeln der aAnn urs guia eine Wirtschaftspolitik an, die sich an den
| einer Neufestsetzung des Haushaltes dariiber hinaus finanzieren durch die seit

scheidungen der wirtschaftlich ay  Shscibisggeter ere on dig: Ent- Jangem iiberfillige Steuerreform (vergl. DGB-Forderungen), die die Steuerprivi-
Mh gens letzten kénnten auch die arbeitenden Menschen pillpik a im fol- legien der GroBkonzerne und der hohen Einkommen beseitigt, die Monpole
genden wird aber deutlich, daB ausschlaggebend allein die Entscheid “

arker zur Finanzierung offentlicher Aufgaben heranzieht und die Kapital- und
nehmer sind. Von Steuerung solch i

a ungen gerUntes sta
BovElaning15h ME er Entscheldungen im Interesse der arbeitenden steuerflucht ins Ausland unterbindet.

Kein Wort davon, Wirtschaftspolitik zur Beschnei per Kampf zur Verbesserung der Bedingungen im Bildungswesen muB sich diese
3

Yi!

neidung des Mii i i

re wi © 3 .
ti

Macht und zur Bekampfung zumindest der beletor loa Ziele setzen. Wir sind uns bewuBt, daB nicht alle diese Ziele einer fortschrittlichen

for Wiviibans elnzusetzen. »Spielregeln ildungspolitik auf einmal, mit einem Schlag verwirklicht werden konnen. Sie

TEI apse Zsisstaungen dieser Politik, mit Aus- werden nur im harten Kampf gegen die Reaktion und das GroBkapital durch-

Fe

-

— wie im folgenden: i

«Eine produk -
i

setzen sein.

ne on my wig aisumsetienisiie Wirlschaftspolitik muB vor allem dort
2

Durchset dl der Ref n, wie Neufestsetzung der Haus-
Sshen, ¥

z knapper Produktionsfaktoren zu hochstmoglic hem Aber vor chsetzung grundlegender Reformen, wie Neufestsetz ng der Haus
Rr gGpormung Dene fiihrt und wo dariiber hinaus die besten Méglichkeiten haltsschwerpunkte oder die Neuaufteilung des Steueraufkommens, gibt es Titel

on Ros ameumssh sind.” (Seite 8) im Haushalt, die sofort gesperrt werden kénnen und miissen. Diese reichen, um

Rolle..., die durch den Krieg an ots Winsuulmiigs eine besondere den akuten Notstand zu lindern und um dem demagogischen Gerede von der

getroffen wurden, z. B. durch Verlust der ean on Finanzknappheit den Boden zu entziehen. Damit sind auch die vorgeschobenen

De insns Jos Auslandsvermégens, Produktionseinschrankungen in der Nach. Griinde zur Einfilhrung des totalen Numerus clausus an der Universitat ad absur-
Frags i dum gefiihrt. Solche Titel zeigen wir in dieser Broschiire exemplarisch auf. Ahn-

bosse, denen die a In Hamburg im wesentlichen fiir die Werft- liche Titel gibt es auch im Bundeshaushalt. Hier 1&Bt sich nachweisen (und for-

ebenso die Herstellung aller Typen iTNEoo Krsgssson, dern), daB erste Schritte zur Schaffung besserer Bedingungen im Bildungswesen

(Potsdamer Abkommen.) vsriolon wor. ohne Verzégerung méglich sind. Langfristig wird die demokratische Neuorientie-
FirSige gunissinine Willenserklarung des Senats* und ,Orientierungshilfe fiir rung des Bildungssystems aber nur durch die Erkémpfung grundlegender Refor-

a 8 eite 5) habensichBlohm & Voss (Produktion von Zerstdrern, Panzer- men der Finanz-, Wirtschafts- und Steuerpolitik mdglich sein.

"
, In den letzten Jahren allein 28 Kriegsschiffe verschiedenster Art —Fregattenua) lnnee — Deutsche Werft AG (Produktion u.a. von

- ir Griechenland) sicher bedankt.
he

Blos Konsequenzen einer Jfeinen” Wirtschaftspolitik des SPD-Senats. Gesellschaftliche Auswirkungen des Numerus clausus |

boii us in ig? Broschiire ein ,sicherer" Weg zur VergréBerung des Bildungs-
|

nderer Etatposte i

i i . =
+

Schwerpuniden im a iy maaan SE fis Bildung von Diesen Lésungsweg durchzusetzen und den katastrophalen Folgen einer Fort-

es méglich sein, die Gewichte im 6ffentlichen De se To hihi schreibung der jetzigen Bildungspolitik entgegenzutreten, ist Aufgabe aller am

See 2) Diese bornierte Vorstellung ,,unter Beriicksichtigung wirtschaftstheoretischer gesellschaftlichen Fortschritt interessierten Kréfte. Die gesamte werktétige Be-

Pw [28Jr shaiepaiialer Gedankengénge erarbeitet” (Seite 5) — daB vélkerung hat ein objektives Interesse an guter Bildung als Grundvoraussetzung

ro inTe Wirgerea wSiegen sei, ist allein der unterneh- fiir relative soziale Sicherheit bei standig wachsenden Qualifikationsanforderun-

Die Hamburger Wirtschaftspolitik bedart oat a go gen. Von Zulassungsbeschrénkungen wird sie doppelt betroffen: 1. durch die

werden wir dem Senat von unten erhebliche ,Entscheidungshilfen” geben ha | Verschlechterung der sozialen Versorgung (Lehrer, Arzte, Sozialarbeiter, Um-

weltschutz); 2. durch die Verfestigung des Bildungsprivilegs, indem die ohnehin
Die hier vorgenommene

Priorits itt di
~

geringe Anzahl der Arbeiterkinder, die den Hirdenlauf zum Abitur gemeistert

der Bevdlkorang ee odio arasan us grostenTeils hat, he erste auf einen Studienplatz verzichten muB, wenn die Mittel zur Uber-

gesellschaftlichen Prioritaten ist nur vereinbar mit den Profitintersssn fo brickung langer Wartezsiten (bis zu fiinf Jahren) oder far glen Wechss) deg

GroBkonzerne. weniger Universitatsstadt fehlen.

Der Numerus clausus wird sein {ibriges dazu tun, daB die BRD, wie es jetzt

Die Reichen miissen zur Kasse auch wieder die neuesten Untersuchungen zeigen, das SchluBlicht der EWG-

Staaten in Sachen Ausbildung und Schule bleibt. Wie die Situation heute schon

Bygilt deshalb dem demagogischen Gerede von der ,ffentlichen Armut”, der ist, beschreibt die GEW so: ,In den Realschulen und Gymnasien istdieKlassen-
»Finanzmisere* entgegenzutreten. Es gibt keine Finanzmisere, die verhindert, das

starke hoher als vor zehn Jahren. Im Schuljahr 1970/71 gab es allein in Bayern
’ 3
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538 Grund- und Hauptschulklassen mit mehr als 50 Kindern. Der fiir die Nach-

kriegszeit typische Schichtunterricht feiert mancherorts frohliche Urstinde. Der
i

andi Id als Normalzustand im westdeutschen |
Die Monopole haben Geld genug! 4ndige Unterrichtsausfall gilt schon bal

d i

P genus Sr ulwesen.” ...Im Jahre 1970 ,fehlten in den allgemeinbildenden SchulenDaB die Firmen Geld genug haben, um auch die InfrastrukturmaBnahmen finanzieren 170000 Lehrer, um die Zielwerte der KMK zu erfillen” (und die waren schon |zu kdnnen, kann man besonders deutlich feststellen_an der sofortigen Bereitschaft
ager genug)... ,36 Prozent der vorgesehenen Lehrerstellen waren nicht be-#4 Vorfinanzierungen, wenn die Kuh Hamburg einmi soweit gemolken ist, da bei at! Ein Drittel aller Lehrer fehlte!* (GEW-Informationen fiir Mitarbeiter, No-

|

ihr nichts mehr zu holen ist. Dann gewihren die Betriebe der Stadt Hamburg groB- selzlziigig Darlehen. vember 1971).Wir haben zwei Beispiele herausgegriffen.
Beim ersten handelt es sich um die Reederei ,Hansa":
«Die Reederei hat in den letzten Jahren groBe Anstrengungen unternommen, ihren

il sprivilegsSchiffspark mit einer Investition von rund 200 000 000 DM (davon 75 Prozent fiir die Festigung des Bildungsp 9
ab Hamburg verkehrenden Schiffe) zu erneuern, um schnellere Beférderungen und .. »
kirzere Liegezeiten zu erreichen. Diese Schiff erfordern an Land adédquate Abferti- Weiterhin wird der Numerus clausus die untragbare Situation verstarken, dagungsmglichkeiten. Wegen der hohen Fixkosten fir moderne Schiffe besteht ein weniger als 10 Prozent der Arbeitenden am Arbeitsplatz &rztlich betreut werden,starker Zwang zur Verkiirzung der Liegezeiten; an Land kann den steigenden Lohn-

8 die Patienten in Wartezimmern Schlange stehen und in den Krankenh&usernkosten nur durch rationelle, mechanisierte Umschlagverfahren begegnet werden. Die dal n tideten Arzten behandelt werden.moderne Anlage soll die Reederei auch ermdglichen, zusatzliche Verkehre liber Ham- von Ubermiideten
| . | hsenden Arztemangelsburg zu leiten. Eigene Semi-Containerschiffe, die in Kiirze in Fahrt gesetzt werden, Eine verschlechterte soziale Fiirsorge wird Folge des waclsollen hier abgefertigt werden."

sein. Bis 1980 sollen zwar auf einen Arzt 630 Einwohner kommen, allerdingsBelm zweiten Beispiol gent es um die Firma
,Texaco":

erden schon seit 1967 durch den Numerus clausus durchschnittlich 1000 Studen--Auf der nérdlichen Hohe Schaar wollen drei in der Nahe ansissige Firmen ihre wi
ro Jahr zu wenig zum Medizinstudium zugelassen. Durch die zwangslaufigKapazitaten erweitern. Ein viertes anzusiedelndes Unternehmen, das ber die groBten ten p

£

\ n Arzte — z. B. im Raum Wiirttem-Tanklagerkapazitéten der Welt verfigt, will in Hamburg neben Rotterdam einen zwei- eingetretene Uberalterung derniedergel assenel 21 2c

fo Situation in
ten européischen Stiitzpunkt gemeinsam mit einer groBen deutschen Firmaerrichten berg sind weit liber 50 Prozent &lter als 50 — verschlechtert sich die Situationund dafiir 0,7 bis 1 Mio. cbm Tankraum bauen und wird damit Jahrlich etwa 2 Mio. t

Zukunft noch zusétzlich.eae umechlagen.. Moderner Strafvollzug wird nur als Fiktion einiger Schwérmer existieren undoo : i i 4 iterhin ohne die
Fir das neue Unternehmen muB die Infrastruktur in diesem Teil des Hafens erweitert Resozialisierung wird ein Fremdwort bleiben. Stadtewerden Spain ol So
werden. Ustlich an den Kattwykhafen anschlieBend soll ein neues Hafenbecken fiir notwendigen soziologischen Untersuchungen saniert oderStadtte e neuge aul,zwei Grobtanker-Liegeplétze gebaggert werden...

und damit wird die Bevolkerung auch in Zukunft in sinnlos aneinandergereihtenHaushaltsmaBige Auswirkungen KIbt: \eben missenDie Finanzlage gestattet es Hamburg zur Zeit nicht, die Aufwendungen fiir die Betonklétzen lel
y oo issenschaftlich-technischen Revolu-

Infrastruktur zu finanzieren. Beide Unternehmen haben daher angeboten, die Infra- Der hohen Produktivkraftentwicklung, der wissel
1 n en

Etegs
strukturmaBnahmen bis zur Héhe von 10,0 Millionen DM bzw. 11,0 Millionen DM tion, die es notwendig macht, daB immer mehr Facharbeiter ingenieu Bigzinslos vorzufinanzieren. Mit den Firmen sollen Vertrége liber die GesamtmaBnahmen

Wissen erwerben, damit sie die Produktion beherrschen und allen Produktions-abgeschlossen werden, in denen auch die Vorfinanzierung der InfrastrukturmaB-
;

;

1 i

umerus clausus an finf Ingenieur-nahmen ab Januar 1972 vereinbart wird." énderungen gewachsen sind, sprcht der MN
(Alles aus der Biirgerschaftsdrucksache VII, 1512) fachbereichen in Hamburg Hohn.Wir haben hier diese beiden Firmen herausgegriffen, wir kénnen weitere nennen.Zum Beispiel:
— die Firma Paetz & Co. fiir den Ausbau am Distelkai

iser
— die Firma Max Uhlig &Uhlig Co. fiir den Ausbau derStrandhéfts An der Hochschule Fortschreibung der Misere
— die Deutschen Afrika Linien GmbH fiir den Ausbau am Kirchenpauerkai,

. o i

um nur einige zu nennen.
Der Numerus clausus trifft aber nicht nur die werktatige Bevolkerung und dieWir sind der Meinung, daB iberhaupt nicht einzusehen ist, dag Hamburg diese wartenden Bewerber, sondern auch diejenigen, denen das Studium abgesichertSummen, die fir die Firmen offensichtlich Kleinigkeiten sind, aufbringen soll. Wenn |

erscheint, sind betrogen. Denn unter totalem Stopp des quantitativen Ausbaus derdie Reederei Hansa" in der Lage ist, in den letzten Jahren 200000000 DM zu in- !

lls die Qualitat der Ausbildung zu leiden. Zugleich mit dervestieren, die SuprastrukturmaBnahmen von 16 000000 DM zu tragen und bei den Hochschulen hat ebenfalls die Qual

itat in

Hamburg wurden die
Infrastrukturkosten von 18600 000 DM 10 000 000 DM vorzufinanzieren, wenn Texaco Einfihrung des Numerus clausus an der Universial In ill. DM dra
neben den 82000000 DM fiir die Suprastruktur die gesamten Infrastrukturkosten Stellenplanforderungen der gesamten Hochschule in Hohe von 85Mill. revon 11.000 000 DM vorfinanzieren kann, zeigt das die ausreichende Finanzkraft dieser

stisch auf 2,2 Mill. DM herabgedriickt! Belegt wird dies auch durch einen BlickUnternehmen. he

7 Ite Ausstattun-
v

n erfolgen erst, wenn aHamburg kann diese Mittel fiir dringlichere MaBnahmen verwenden. Die Gefahr der auf Uralt-NC-Facher. Lonpriissieaschsiings ar 'wissenschaftlicher Er-Abwanderung oder Nichtansiedlung dieser Unternehmen besteht iiberhaupt nicht, gen unbrauchbar geworden sind, Aufnahme
t nn die derzeit

weil die Unternehmen keine Alternativen haben und der Vorteil des Standortes kenntnisse und Einstellung neuer Professoren erfolgt erst, we
)

Hamburgs die zusatzlichen Kosten der Firmen in Kirze aufwiegt! Lehrenden ausscheiden. Hand in Hand mit dem Numerus clausus geht einever-
scharfte Studienreglementierung, die ein effektiveres und intensiveres Studium

| 4748



sichern soll. Neue Prii : p = Bn 3

rungsfunktion SoJpungSoduAgen mit Kurzstudiengéngen und Disziplinie- jiches Bildungswesen, fir ein Hochschulwesen, das fiir Arbeiterkinder gedffnet

Studienreformkonzeptionen und Exaarercionende Ausbildungsqualitat weiter an, iat — 1967 waren es 46 Prozent. Das schon 1959 mit 51,5 Studenten je 10 000 Ein-

nicht dem ,Prinzip der &uBersten Hee Timsnis Werden auf Eis gelegt, solange sie wohner einen Stand aufwies, der in der BRD 1968 noch nicht erreicht war. Das in |

Alternativen zur gegenwrtigen psyoul entsprechen. dor sozialen Filrsorge die Dinge als selbstverstandlich bereithalt, fiir die die

rung des MSB SPARTAKUS lg sind jedoch, wie in der Grundsatzerklz- studenten in der BRD seit Jahren kampfen. Wo der Student nicht Wissensspeicher

einandersetzungen mit dem Monopolk. im Kampf aff der konkreten Front der Aus- st, den es gilt, so schnell und so billig wie moglich volizustopfen, sondern wo

barer Bestandteil siner ye nan biopisl an der Hochschule, ,nur als untrenn- gie Bedingungen fiir ein selbstandiges Forschen bei gleichzeitiger Wissensauf- |
pin:Sinlot Tope ISTachen Alternative zum gesamten staats- nahme durch die Hochschulreform langst geschaffen wurde! ,Nur in der sozia- fl
Wissenschaft und Forschung po a hein Auigharisslzent listischen Gesellschaft wird die Wissenschaft endgiiltig frei von der Fessel, den

betrieben und finanziert. Die En eb Sasamis Bildungswesen sind gesellschaftlich profitinteressen einer Minderheit zu dienen...kann die Intelligenz, konnen die

die Ziele versuchen oi oo oe
g nisseeignen sichallerdings die Monopole an, studenten ihre wissenschaftlich gebildete Arbeitskraft... zum Wohl deswerk-

Der Bildungsnotstand, dessen fond ihres Profits und ihrer Macht zu bestimmen. tatigen Volkes einsetzen." (Aus der Grundsatzerklarung des MSB).

clausus ist, kann ar don SxremeterAusdruck bisher ein totaler Numerus Die Auseinandersetzungen iiber Weg und Ziel der Hochschulpolitik in der BRD,

BRD nicht vollstindig beseiti eas shee gesellschaftlichen Bedingungen in der ber Numerus clausus, sind Ausdruck gegensétzlicher Klasseninteressen. Vom

bedeutet, diejenigen as oo nevollkommene Losung dieser Probleme EinfluB der Arbeiterklasse hangt es ab, ob Forschung und Lehre und die Formie-

der Profit im Mittelpunkt des Handel
o ot Sane pict} Ser Mensch, sondern rung der Hochschule im Sinne des GroBkapitals betrieben werden, oder ob eine

verschafft den arbeitenden Sodasstali)Sur einesozialistischeGesellschaft pemokratisierung des Bildungswesens durchgesetzt werden kann, ob der Bil-

immi i i 2

Entwicklung und ihre Priorititen.
R12 DBSF die gasalischariicag | dungsnotstand beseitigt wird.

Ldsung erst im Sozialismus
| An der Seite der Arbeiter fiir Demokratie und Sozialismus

Der Sozialismus in der DD 0 Lo - |

Gemeinsam mit der Arbeiterklasse gilt es daher den EinfluB aller antimonopo-

Minderheit Gber die non ela e die Beseitigung der Herrschaft einer listischen Krafte auf die Bildungspolitik geltend zu machen, dem herrschenden
s Volkes den Weg gebahnt hat fiir ein vorbild- GroBkapital in allen Bereichen entgegenzutreten. Der Kampf um Aufbau und

Ausbau politischer Gegenmachtpositionen an den Hochschulen ist ein Beitrag zur

Verdnderung des Krafteverhaltnisses zugunsten der Arbeiterklasse. Er ist ein
Es geht -

Anzahl der Urea 80h Briers« zumBeisplel DDR —.
Beitrag zur grundlegenden demokratischen Umgestaltung der Gesellschaft, zum

: Kampf fir den Sozialismus.45 8 31
51 21 31 Hier gilt es auch fiir die Studenten zu erkennen, daBihre Interessen nur konsequent
60 44 32 gegen die Macht der Monopole an der Seite der Arbeiterklasse durchzusetzen

e 44 35 sind. Im Zuge einer grundlegenden Demokratisierung der Gesellschaft. Bildungs-

n

55 3 politik und NC-Fragen werden durch die Machtverhaltnisse in der BRD entschie-

Empféinger von Stipendien 1968: DDR 85% BRD 25 9p
den! Diese gilt es zu verandern und die nachstliegenden Aktionsziele zum NC in

diesem Sinne in breiter Front aller fortschrittlichen antimonopolistischen Krafte in
Krzte auf .le auf je 100000 Einwohner: DDR 203 BRD 148 Angriff zu nehmen!

Arbeiter- und Bauernkinder im Hochschulstudium: Jahr DDR BRD
45/48 49 |
49/50 289)68/69 463% 83% Forderungsprogramm

Anzahl der weiblichen Studenten: DDR 31,6 % BRD 25%

Studi .udierende je 10000 der Bevélkerung 1968: im Hochschulstudium = Forderungen zur Gesamthochschule

DDR 64,7 BRD 45,3

Ahs Der Bildungsnotstand umfaBt mehr als nur die Raumnot und nicht erfiilite Stellen-

Anzahl d

’ ’ planforderungen, auf die wir uns im folgenden wesentlich beschrénken. Die

zahl der Schiller Je Klasse: DDR 27 BRD 37 Misere der Hochschulen ist total. Militarismus, Revanchismus und Antikommu-

nismus durchdringen die Lehrinhalte, Kriegs- und Monopolforschung gehéren zum

EE Alltag, unzureichende Ausstattung der Hochschulen machen eine qualifizierte Aus-

48 49
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Wir fordern: I—————————————————————
tr di 3 bekommt der Senat bislang schon zuriickbezahlt?

Gelder fiir die Férderung der GroBkonzemne zuriickzahlen
id

) )

Zu dieser Férderung gehéren Zi Gi ple Bedingungen, zu denen z. B. Grundstiicke an Firmen iiberlassen werden, sind

von Betrieben, Suprage Inf
inszuschiisse, Subventionen, Gelder zur Anwerbung fur uns nur schwer einsichtig. Es gibt nur einen Posten von Globaleinnahmen aus

Ir Rupa oy
n RS sing sowiegpdere »MaBnahmen zur Férde- Liegenschaften 31,1 Mill. DM. Wir kénnen die Hohe der Mieten und Pachten annd-

ey
. wesentlichsten Posten siffd hier die Kosten fiir Supra- hernd schétzen: Als im Jahre 1970 die Hamburger Hafen und Lagerhaus AG (HHLA),

Was sind das fiirMaBnahmen? die als ffentliches Unternehmen bis dahin eine Sonderstellung innehatte, nach der I

Der Hamburger Senat versteht neuen Hafenordnung (Biirgersch.-Drucksache VI 2800) anderen Hafenbetrieben gleich-

von Grundstiicken fiir Indu o unter uInfrastrukturmaBnahmen® u. a. das ErschlieBen gestellt wurde, wurde ihr als Miete fiir ein Geldnde von 148 ha, fiir Kaimauern von

lisation, Wasser- und St
rieansiedlung, durch Ankauf des Bodens, Bau von Kana- 14 km Lange, fiir Gleisanlagen jahrlich 8,4 Mill. — inkl. des damals noch nicht fertig-

Unter ps ol Bau von Kaimauern... gestellten Container Terminals — auferlegt.
andere Umschlaggerate gl fallen fiir ihn z.B. Schuppen, Krananlagen und 1968 hat Hamburg von 216 Mill. fir den Hafen (inkl. Personalaufgaben etc.) nur

rehes: 58 Mill. fiir Pachten, Hafengeld etc. zuriickbekommen. Sie hat dem Hafen also einen

Wie hoch sind die Kosten? |

sffentlichen ZuschuB von 158 Mill. gezahit. Diese Kosten kénnen und miissen erheb-

|
lich verringert werden.\isgssans wurden Bis der Stadt Hamburg seit dem Krieg weit liber 2 Mrd. DM in | Wir big

Allein in diei wurd i
I

— Die indirekte Subventionierung der GroBunternehmen durch niedrige Miet- und

investiert. urden seit 1960 jahrlich durchschnittlich ber 50 Mill. Pachtvertréige ist zu stoppen! Hamburg muB im Gegenteil als Eigentiimerin der wich-

Die Investiti i
i

.
|

tigsten fiir den Seegiiterumschlag geeigneten Liegenschaften die Preise fir Dienst

ben fir tonesig e303 Viegen heute bei 80-70 Mill. — dazu kommen Ausga- Jeistungen so festsetzen, daB die GroBkonzerne zugunsten der arbeitenden Bevolke-

von ca, 80 Mill
ig Industrie und Gewerbeflachen undWirtschaftsférderung rung splrbar belastet werden.

In obigen 50 Mill. it 5h
oan

— Alle FérderungsmaBnahmen sind auf die Entwicklung gemeinwirtschaftlicher und

or Lani,ro fahrlich 7 Mill. fir Suprastruktur enthalten (ohne genossenschaftlicher Unternehmen zu richten. Grund und Boden, der sich schon im

Seit der nel
y vo

.
Eigentum der Stadt befindet, darf nicht verkauft werden!

selbst. uen Hafenordnung von 1970 zahlen die Unternehmer die Suprastruktur — Kommunale Unternehmen diirfen nicht privatisiert werden. Die quasi Reprivatisie-
rung der HHLA ist riickgdngig zu machen.

Sing wir fiir die Ubernahme di Kosten? iEcog arationds und Schiiisselbetriebe sind in offentliches Eigentum zu Uber-

s ist selbstverstandlich, daB die Stadt Hambur i x :

o ping g z.B. den Boden fi i artig si i
"ansieglungen Jorbereiten und das Geld hierfir vorschioBen mug

n fir Industrie-
|

Sagenine sind folgende Punkte zur Finanzierung sozialer Aufgaben sofort durch:

iese Mil
i

i

ho 3volistandige ambi Soe on verloren gehen — als Minimum muB die — Miet- und Pachtbedingungen, die zumindest die jéhrlichen Investitionen des Senats

Unter den gegenwirti 9 giasichiL wesen! =
.

decken. Dazu sind 5 Jahre nach Aufnahme der Produktion in einem geférderten

flechtungen der Monopaio = d Son ichen Bedingungen in der BRD — der Ver Betrieb die iibernommenen Kosten in jahrlichen Raten von 20 Prozent zuriickzuzahlen!

Kosten durch die Stadt en avlgimg = bSdeutn die Ubernahme dieser Das wiirde nach einer Anlaufzeit eine jahrliche Mehreinnahme von ca. 50 Mill. fir

5
:

ubventionierung der GroBbetriebe. Diese Hamburg bedeuten!!!kénnen durch B i
y "

. 'g bedeuten

und eanZuSanat und Biirgerschaft die Bedingungen fir Pacht — Die Preise fiir Dienstleistungen der Stadt im Hafen sind so zu erhdhen, daB kosten-

nahmen weitgehend diktieren. Vor Ssungen: Art und Umfang von InfrastrukturmaB- deckend gearbeitet wird. Was iberall in der Gesellschaft selbstverstandlich ist, zum

Meron . Vom Senat haben sie hier kaum Widerstand zu er- freien Wettbewerb” und zur Ideologie der freien Marktwirtschaft” gehért, namlich

Bosonwien 3,die Firma Korf Industrie und Handels GmbH & Co KG: ,Das Unter- e048 Suass: zu ihrem Wert bezahlt werden, ist zumindest fir die Konzerne durch-

scht,
6 i i

tye
}

A

Grundstiick are DenSeitedie Hamburg -.. anlaufen kénnen, an seinem — Erhohung des Hafengeldes von 40 auf mindestens 50 Pfg. pro Nettoregistertonne
Wunsch" hat Hamburg zusétzlich mindeates oooicdrucksache VI 1959. Dieser (NRT). Far Mineral! von 40 Pfg. auf1 DM (Rotterdam verlangt 1,40 DM fir Minerals).

rung des Kéhifleets und langere enue 15 Mill. gekostet (weitere Ausbagge- Das wiirde eine Mehreinnahme von ca. 10 Mill. bedeuten.

Es liegen keine verbindlichen Kriterien ig ch |

— Betriebe, die sich diesen MaBnahmen durch Verlagerung ihrer Anlagen oder ihres

troffen werden ~ es sei denn, di n
vor. nach denen solche Entscheidungen ge- Sitzes entziehen oder damit drohen, sind gemaB GG Art. 15 unverziiglich in dffent-

solche angesehen werden DorEitan dor auseitoney aapolik: 0) Stas ais hicheslEigeatym. 2a Sbsriliarent
n

3 i
5

3

scheidungen fehlt vollstandig.
enden Bevblkerung auf diese Ent-

Wir fordern dagegen:
—

— Alle MaBnahmen miissen sich an den Interessen der arbeitendenBevélkerung bildung unméglich, politische Disziplinierung 1&8t einKlima derAngstentstehen,
orientieren. Die Wirtschaftspolitik ist in erster Linie auf Sicherung der Arbeitsplatze

die schlechte soziale Versorgung der Hochschulangehérigen zementiert das Bil-

> gos Ikons der Bevélkerung und nicht auf die nErtragslage” der Unterneh- dungsprivileg. Zu einer Behebung der Misere gehort also mehr, als wir im folgen-

— Durch dieBildung von gesellschaftlichen F: 5
.

den gefordert haben. Wir beziehen uns bewuBt nur auf den notwendigen mate-

Verkehr mit Vertrotern der Gewerkschaiten ik fir Hafen und riellen Ausbau, der eine Diskussion um eine demokratische Bildungsreform erst

tionen muB u. a. die Investitionspolitik durch die BevdlkerungA wieder sinnvoll macht. Das beriihrt aber keineswegs unsere weiteren Forderungen,
Erst ad so der EinfluB der arbeitenden Bevblkerung gesichert ist, kénnen Be- die wir fiir das Bildungssystem in der BRD stellen:
gunstigung und Erpressung in der Wirtschaftspolitik zuriickgehen!!! 1. Grundlage fiir die Hochschulgesetzgebung miissen das 6-Punkte-Programm

des vds und die bildungspolitischen Vorsteilungen des DGB sein.

50
51



zBileScaiels Lage SorSuusshion muB durch eine Novellierung des BAF3G noch .

dining
r verbessert werden. In Hamburg muB ein einheitliches nungsbau muf im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus vorangetrieben werden.

enwerl fir alle Hochschulen geschaffen werden. Diesem ist die alleini a. Die zu errichtende demokratische integrierte Gesamthochschule Hamburg muB

Berechtigung zur Wohnraumvermittiung zuiibertragen. Der studentische i neben allen Bereichen der heutigen fiinf Hamburger Hochschulen die Fachschulen

umfassen. Sonderhochschulen, wie Bundeswehrhochschulen, diirfen nicht ein-

2 gerichtet werden. Die z.Z. bestehenden privaten Akademien und Fachhochschu-

Wandern di
len sind in die staatlichen Einrichtungen zu {iberfiihren. Ebenso allebestehenden

f

ern die Betriebe ab? Forschungseinrichtungen. Die Planung der integrierten Gesamthochschule sind

pityTie) der Meinung, daB die Betriebe anwandern, wenn sie stérker zur Kasse dem Gesamthochschulrat zu ubertragen.

Hamburg hat

ia einer eine ig Pe rat anapliems iL orel Mill. Menschen.
Forderungen zur Uberwindung derNotsituation |

ine &hnliche Menschenballung gibt es in der BRD ni
i i

t f

a er eosLagekuVerkehrekmotanpunie,mit ungPat Bei diesen Forderungen geht es dem MSB SPARTAKUS um folgendes:
)

bevorstehende Anschluf ans oon du Xannan Hamburg anlaufen) und der 1. Abwendung des Numerus clausus durch kurzfristige und schnell zu realisie-

hat sehr giinstige Energiequellen, z.B. die Ea Bese Hamburg rende UberbriickungsmaBnahmen.
(47 Prozent davon gehen in die Industrie) und die drei AI SE) 2. Uberwindung der bestehenden Miser an den Hochschule — 2. B. zu geringe |

eI Soa edBluse) Dazu kommt die Lage zwischen Skandinavien und Zahl von Quadratmetern pro Student, zu wenig Lehrende pro Student — durch
groBen Aufschwung a, do gonsozlalistischen Léindern, der einen beschleunigten Ausbau des Hochschulwesens.

ioiden Wisc betont wird, ,im eSong fismblglieg ysinet 3.Einen am gesellschaftlichen Bedarf orientierten Ausbau des gesamten Hoch-

orteile bringen den Betrieben Millionen jahrlich.
: schulwesens.

Die Konkurrenz zwischen den Hfen I

fees
.

Eines dergravierendsten Probleme aller Hamburger Hochschulen ist der Raum-

Diese angebliche ar enyen ns, " }

mangel. Gleichzeitig ein Problem, welches sich nach der langen Verschleppung

im Staatsapparat immer wieder in den Vordergrund or hapnis tn WenVertretern nichtkurzfristig 16sen 14Bt. Deshalb ist es far alle Betroffenen von groBer Be-
von den Stadten ginstige Ansiediungsbedingungen zu erpressen — Sasi 2 deutung, sinnvolle Uberbriickungsméglichkeiten zu finden. Eine dieser Méglich-
eearsLr as Senibr Sr rs

Ievi.707 et i dor. roa PT

2.B. Reynolds in den Rachen a A driendsSusamon,dis solchen Konzernen wie Im Frithjahr 1973 wird einsder groBziigigsten und zugleicl ums! i ens en Ge:

Diese sinnlose Konkurrenz niitzt allein den Monopoten olgen, baude Hamburgs bezugsfertig, das KongreBzentrum. Hier gibt es eine groBe

durch Absprachen zwischen den Kilstenlandern nnn li  Sogonnit werden Anzahl von Réumlichkeiten, die von der Lage und Ausstattung her alle Voraus-

Srgmen: Dazu ist die Kontrolle der Verwaltung, in denen die nana Heund setzungen fiir einen ordnungsgeméBen Vorlesungs- und Seminarbetrieb bieten.

joe BO, onSey Sis Beratervertrage unterhalten oder andere gute” Boziohungen In der zugespitzten Notsituation fordert der MSB den Senat auf, die Sale 5-17 |

) ie Bevolkerung notwendig. den Hamburger Hochschulen zur Verfiigung zu stellen. Diese haben eine Kapa-

Die Beteiligung an den Investitionen bindet die Monopole an Hambur
Zitat zwischen 780 und 80 Platzen (Sitzreihen) bzw. eine von 375 bis 40 Platzen

in derBegrindung der neuen Hafenordnung, die die Ubernahme derEr belparlamentarischer Sitzordnung. Diese Mainahme st im Hinbiikaut denBe:
CLA

festlegt (s. 0), heiBtes: ,GroBerer unternehmerischer stand des Wissenschaftsbetriebs notwendig und moglich. Nach unwiderspro-
feninvestitionen festigen a nitSarkar Sandia Beteiligung an den Ha- chenen Meldungen bestehen Schwierigkeiten bei der Vermietung der Réume.
Kapitalengagement" wird dadurch erkauft, dap Dr tien ainhissprivates Unser Vorschlag in Ergénzung zu denen im folgenden von uns gemachten, wirde

schrankungen und Hemmnisse aus dem Weg" raumt, ,die Snatch ny 2s die Hochschulen aufatmen lassen. Der Senat wirbt in einer Broschiire firdas
feUnismsivigsdavon abhalten kénnten, vorausschauende und marktgerechte Inve- KongreBzentrum: Hamburg ist die Stadt der Kaufleute und Wissenschaftler. ..

tttorSA shih -
Dies ist eine gefahrliche Politik des Senats. Die Beseitigun: Der Bewelis ist jetzt zu erbringen!

” mmnisse fir ,dynamische Unternehmer" kann nicht im Interesse der Ham:
Suen iBsiasring sein. Gleichzeitig zeigt aber die Argumentation des Senats dieansinrigksit des buandenagsaigunents, Es wird angefihrt, daB mit ,stirkerer

Econ wi St. 2 var amentiondo Hoenn ater
il

y

;

ole fiir Infrastr -tor hpBrea, LhSencunt Dilger pk oui Aufhebung des Numerus clausus, Aufnahme aller Bewerber!!!

Ro . Die bisherigen Erfahrungen z.B.

Ea,

den Vortell groBerer Investitionsbeteiligung der oll In diesem Semester stehen 3000 Bewerbungen (normale Bewerberzahl 4500) |
(Alle Zitate aus Biirgerschaftsdrucksache VI 2800) 2600 Studienplatze gegeniiber. Die niedrige Zahl der Bewerbungen erklért sich

-_— 0000 1 dadurch, daB die Mehrzahl der Abiturienten im Friihjahr kommt, und daB aufgrund

52
des Numerus clausus Bewerber gleich an eine andere Hochschule oder in den

53
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\ )
peruf gegangen sind. Fir das Sommersemester 1973 ist wieder mit einer normalen

Ne—r i ———

® 1 pewerberzahl von 4500 zu rechnen. Das bedeutet bei normaler Abgangsquote
Hi . 22,577 von der Universitét einen absoluten Zuwachs von 2400 Studenten. Diese Zahl

Plan fiirdenBau von mis |) 0% diirfte eher zu niedrig angesetzt sein, da bis dahin als ,Reaktion“ auf den Ham-

SLEE a — +
<

purger NC auch die anderen Universitaten dicht gemacht haben durften.

©
TEI &

&» Um fiir diese 2400 zusatzlichen Studenten bis zum Sommersemester 1973 den
|

: = ie . LY pisherigen Hamburger Durchschnittswert an Nutzflache zu erstellen (3,6 qm pro |

= 0 a) & E>/ student), sind 9130 gm erforderlich. Diese Erweiterung der Kapazitaten der Uni-

g) & ~ °
versitat kann durch folgende MaBnahme erreicht werden:

= ® 3 r S571 Freie Flachen bei der Universitat, die der Stadt gehdren und fiir Bebauung bisher

& Ut 8 ® oR > nicht vorgesehen sind, weiden in Leichtbauweise bebaut. Dazu bieten sich die in

—_— Schilterstr ile A & ” Hamburg schon erfolgreich verwandten (z. B. Fachbereich Seefahrt)Alu-Pavillons
i Ee Su == 7 iS9.5 SS mit GasauBenwandheizung an. Diese bieten 170 qm Nutzfliche (zwei Seminar-

os =H 2 =
_ (=) £) und zwei Gruppenraume) und kosten ca. 150 000 DM. Um den oben berechneten

A=

= QFE FN) Bedarf decken zu konnen, wiirden 58 eingeschossige Pavillons (Grundflache

\ AS 2 ¥
5 F 8x285 m) entsprechend 10 Mill. DM benétigt (150000 DM pro Pavillon und ca.

AN) EB 5 od 3 30000 DM fiir AnschluB an Kanalisation usw.).

& OE L 2 — x 8
Diese Mittel kénnen z. B. kurzfristig aus folgenden Haushaltstiteln bezogen wer-

= EN ¢ cE >
den: Entspannungsfeindliche Propaganda 4,2 Mill, Deutsche Uberseestiftung 2,5

&
& al 5 Lo 8 Mill, Teil des Werbestats 3,3 Mill. DM.

N2D TEN ° Wenn der Senat wirklich an der Prioritat Bildung ,festhalten” will, kann auf vor-

/ % 5G Jo El geschlagene Weise der Numerus clausus iiberfliissig gemacht werden. Die Ertel-

(=) G7 5
a lung der Baugenehmigung dauert etwa vier Wochen. Bei sofortiger Herrichtung

(5 s a
des Gelandes durch das Gartenbauamt kdnnen dann nach den bisherigen Er-

Zz, m 8 fahrungen die Pavillons bereits von der zweiten Halite des Wintersemesters an

2 £ a
benutzt werden.

$30 A 2 °
Flachen sind geniigend vorhanden. In der nebenstehenden Karte haben wir die

\ (oe D
>

méglichen Platze fiir Pavillons eingezeichnet. Wir schlagen vor, die Flachen wie

s

2 £ 8 o folgt zu nutzen:

ats 3 ©

-
he =D 2 9 - Nr. Flache Pavillons

RB Reem Se ———— EE ———Ee eeeeeeeee
Steg g

2
1 Ecke E.-Siemers-Allee/Moorweidenstr. 5

= 5 =< 2 Moorweide 20
SW 55 5 <

\

3 Benekestr./Schliiterstr. 2

7 Ga; o?, El 4  Rechtshaus 2

NLS g = 2 oO 5 Mathematisches Seminar 2

\
8 oo” 6 Mineralogisch-Petrographisches Institut 3

N, ON 5° "
7 Chemisches Staatsinstitut 9

S x § | 8 Gelande des zukiinftigen Geomatikums 12

> re 2 d

9  Experimentalphysik JungiusstraBe 3

"5
ph oi 8 8 Wir haben in unserem Plan nur Flachen in der Nahe der Universitat vorgeschla-

& YQ <5 2 Ea gen. Natiirlich ist es mdglich in etwas gréBerer Entfernung noch geeignetere

LE ¢ . - Flachen zu finden — aber auch in Uni-Nzhe ist fiir die vorgeschlageneUber-
i - gangsregelung schon geniigend Raum.

Eg bestehende Gebdude —
In unserem Vorschlag sind die Pavillons sehr eng gesetzt. Sollten hiergegen bau-

Bll zu errichtende Pavillons polizeiliche Argumente gebracht werden, weisen wir darauf hin, daB es in der

gleichen Art auch zweigeschossige Pavillons gibt. Mit diesen laBt sich bei glei-
chen Kosten eine weniger dichte Bebauung erreichen. Unerwéhnt darf nicht blei-

54
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. |
{

pen, daB diese Pavillons in Hamburg im Auftrag der Schulbehdrde schon in einem

einLssburgsshonetyiess c KALH 2 ¥ Abstand von nur 24 cm (Brandmauer) gebaut wurden.
!

150 000 DM. Lehrerzimmer und Haus- u pg 3 Wir verstehen diesen Vorschlag nicht als Dauerldsung, die Bereitstellung von

joellejescaly nen als Gruppenrdume, a J 4 = pavillons bedeutet keinen Verzicht auf die l&ngst félligen BaumaBnahmen. Gerade

oer enue als Seminarriume £3 * $az unter diesem Aspekt gewinnen die Pavillons ihre Bedeutung: sie kénnen leicht

Mietpreis: halbjihrlich 15 000 DM i (V4 prsiiis 3 aufgebaut werden (Fertigbau), sie kénnen versetzt werden, sie miissen nicht
vom 1,-48, Monat, Ab 49, Monat ie 1s FE-3 ow gekauft werden, sondern sie kdnnen fiir eine bestimmte Zeit gemietet werden.
6500 DM." boil < aEi. == (15000 DM pro Halbjahr) Die NotmaBnahme ,Pavillonbau® dient nur zur Vermei-

Dien ay wf Ep dist EI dung gréBerer sozialer Harten (in Hamburg fehlen 3450 Lehrer, Wartezeiten fiir

Tonks oe pot n pro Pavillon und Jahr | All al = Abiturienten usw.), sie kann in keinem Falle den Nachholbedarf der Universitit

y

' ZL wv Hamburg nach den offiziellen Flachenrichtwerten berihren.
*— = x =u : ]

Der MSB SPARTAKUS fordert daher, daB auBer den bereits in Angriff genom-
I ve => g

it

menen Projekten (Geomatikum SedanstraBe, Verfiigungsgebaude II Grindelallee
| we ro . a = und Verfigungsgebaude IV) alle anderen in der Mifrifi bis 1975 vorgesehenen

- \ - os | -<{| ¢ Le g BaumaBnahmen spétestens 1973 in Angriff genommen werden. Dazu gehéren
| =| > 3 23 2 vor allem das Institutsgebdude in Eppendorf und der zweite Philosophenturm.
I vf 1f 3 3 8 Zur Finanzierung kann die Stadt Hamburg Kredite auf die zu beschlieBende Riick-

|
l

zahlung der Gelder fiir die Forderung der Konzerne aufnehmen (fast 100 Mill. DM

~~ = i — im Jahr). Schon heute muB dafiir gesorgt werden, daB Bodenspekulanten und

I | ’ | - Bauunternehmer die Baukosten nicht unnétig herauftreiben. Der Anteil des Bun-

rma = des an der Hochschulfinanzierung muB erhoht werden. Kurzfristig sind Mittel

SH |
1.

—
| weiterhin noch Uber Einsparungen bei den Vorbereitungen zur Internationalen

I 8 1 z 8 Il “Ik: 2 | Gartenbau-Ausstellung (IGA) frei zu machen. Die IGA soll nach den Pldnen des

| 3° Heal | w Senats die ,Hamburger Olympiade“ werden. So soll dieses Spektakel, das auch

I 8 i l \
4 -

| der Hamburg-Werbung dienensoll, auf der Preisbasis von1969dem Steuerzahler

+= = x! = if — [e 50 Mill. DM kosten. Der MSB SPARTAKUS hat nichts gegen schéne Anlagen in

fl “ | I = Planten un Blomen — im Gegenteil. Wir sind aber der Ansicht, daB, da ein vor-

I Z 2 nN 2 | : i bildliches Bildungswesen auch eine gute Hamburg-Werbung ist, hier SparmaB-
i wf

I
“ I = nahmen zu rechtfertigen sind.

i 42 | i —H i Alle BaumaBnahmen der Mifrifi zusammen decken allerdings nur den Flachen- |
nN 2 -

I bedarf fiir einen ordnungsgeméBen Studienbetrieb der bereits jetzt Studierenden.
| I: oy I | |

dE wf So

L200) i | ] i Gesamthochschulrat
2:2 3 i
2 —

A £0 Um die notwendigen Planungen dariiber hinaus zu sichern, schlagen wir die Um-

I ‘
~
I i 5 TT i

bildung des Gesamthochschulbeirats in einen Gesamthochschulrat vor, dem die
1

} as | '¥ Toe IL "
Planungen fiir die Gesamthochschule Hamburg tibertragen werden. Gleichzeitig

I os | BY Fl & “| 3 missen in diesem Rat die Gewerkschaften, die ASten und das verwaltungs-
i OH

l Ty
ul

- Ta technische Personal zusdtzlich Sitz und Stimme erhalten. Dieser Rat hatte die
|

I ~N | ; ~. ’

= Aufgabe, den gesellschaftlichen Bedarf an wissenschaftlich ausgebildeten Fach-

v 2 ==] J kraften zu vermitteln. Auf dieser Basis wéren die Kapazitaten der Gesamthoch-

| | 2 | wt schule Hamburg zu planen. Dies muB unter Beriicksichtigung der allgemeinen I

I I i! #
R

= = 2 hochschulpolitischen Entwicklung in der BRD geschehen, besonders muB darauf |
113 e L -i gedrangt werden, daB die Universitdten in Bremen, Oldenburg und Osnabriick |

| 2 1 Fr
|

av schnell auf bedeutsame Kapazititen ausgeweitet werden und Kiel merklich aus-

—=; a Se gebaut wird.
‘

r
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Stellenforderungen grste MaBnahmen |

igder Notsituation an der Universitit gehdren nicht nur bauliche piese allerdringlichsten MaBnahmen missen dann im Verlaufe des Winterseme-nahmen: Die Stellenplanforderungen der Universitat von 8,5 Mill. DM sind sters bzw. im Verlaufe des Jahres 1973 ergénzt werden: In Zusammenarbeit mitunverziiglich zu bewilligen. Gleichzeitig sind bis zur Errichtung der dringendJehyerdizen Stellen die von den Fachbereichen gdforderten NotmaBnahmen zuewilligen. Dazu gehért vor allem dieAusweitun. inri

a |
9 bzw. Einrichtung und Bezah- |lungstudentischer Tutorien. Wir weisen darauf hin: Die Mittel fiir solche Forde-

Hamburg unterstilizt die Monopole

sin sind gering, der NC kann so vermieden werden. Hier kann der Senat Dazu aus dem unerschépflichen Reservoir einige Beispiele der letzten Jahre:
eweisen, ob er den fir ihn ,unvorhersehbaren® NC beseitigen oder ihn alsBedarfssteuerungsinstrument im Interesse der Wirtschaft aufrechterhalten will. Vorhaben unterstiitzte Firma Mill.

Ein Beispiel der dringendsten Fille an der Uni: Der Fachbereich Erziehungs- 750/ Verldngerung der Kaimauern Lager und Speditions-

Wissenschaften ber1igt 280 000 DM fir 125 Lehrbeautragte und 125 studentische om Eu et 84aba, 54
utoren. Dies wiirde zusammen i 5 :

75 aimauern am Distelkai

lichen NC im FBEiiberfliissigBRLSer oben beschriebenen Raumlésung jeg- 686 Herrichtung fir Freiladeumschlag Paetz & Co 43
i i i a ” 750/ Wiederherstellung der Kaimauernfg fordern die sofortige Bewilligung dieser Gelder. Das heiBt aber nicht, das auf 688 am Ausriistungskai der Deutsche Howaldtswerke AG ~~ 6,7

lie ordnungsgemaBen Berufungen verzichtet werden kann. Solche Ubergangs- Howaldtswerke AG —eeeosungen sind schnellstens durch Stellenschaffung Uberfliissig zu machen. Am 750/ Ausbau des
FBE heiBt das fir die néchsten zwei Jahre: 30 H 4-Stellen, 30H 3-Stellen, 60 A 13/ 670 Kehifleets Svenska, Oolluioss une COD Joe

14-Stellen und 90 A 13-Stellen! 750/ ErschlieBung einer Flache

Gleichzeitig sind am Fachbereich Erziehungswissenschaften und an allen anderen 705 am Kohifleet ~~ Svenska Cellulosa ~~ 58

Fachbereichen der Uni die Stellenplane von 1975 (vgl. Bildungsbericht Teil II, 1970)
|

750/ HerrichtungeinerFlache ist AerCaLio rarvorzuziehen, um den allgemeinen Nachholbedarf zu decken. Es diirften keine |
Lod emiSurchardkailig NorddsyisshejLioyds h

Lésungen — wie im Bild i
o ”

den Containerumschlag United States-Lines,

a
ildungsbericht angedeutet — iiber Erhéhung der Lehr- (Conship GmbH & Co KG)eputate versucht werden. Ebenso sind alle Tendenzen zur Trennung des Lehr- 750/ ErschlieBung von Industriegelandekdrpers in, Forschungs“- und ,Lehr“professoren abzulehnen.

{

740 in Moorburg Esso AG 105

750/ Umbau der Kaianlage
Hochschule fiir Wirtschaft und Politik oe Arakal(Schuppen 595) Scansewieo M#usbau des

ow 693 Kirchenpauerkais Deutsche-Afrika-Linie 26,6Notemuation an der Hochschule fiir Wirtschaft und Politik verstopft zweiten Bil- 7200/  MaBnahmenzurFérderungungsweg und macht Ziige an der FOS zur sinnlosen Einrichtung! 892.02 der Wirtschaft (1970) Reynolds 40,0
LL

Gesamtposten 41,0
DasMusterinstitut staatlicher Bildungsreformpolitik, die HWP, steht vor der glei- 7500/ ErschlieBung eines Grundstiicks
chen Misere wie die anderen Hochschulen. Der bisher durch dieAufnahmepriifung feeds im Hafenerweiterungsgebiet Reynolds no
verschleierte Numerus clausus ist seit der fast totalen Nichtaufnahme der Fach- TI 0...

richtung Wirtschaft und Verwaltung sichtbar geworden. Doz ind i 1500/ Modernisierug wonjiiniscaisgy
!

3 enten sind lberlastet Wil 5und haben keine Raume, die Seminar- und Vorlesungsriume sind {ber ganz TS orlagonamKafer Wilhelm aferRAPScited iiols —_id 13verstreut (u.a. findenVorlesungen im Abaton-Kino statt), fiir das 743.06 Ausbau des Strandhéfts Max Uhlig & Co 37

Tone ras Personalgibt eskeine Stellenerweiterung. In dieser Situa- 75007 ErschlieBung eines Grundstiicks  Korf Industrie und Handel

n

mussen kurzfristig, noch in diesem Wintersemester, folgende Forderungen 753.02 im Hafenerweiterungsgebiet GmbH & Co KG 235
erfillt werden: _—_—
1. Aufnahme von zusitzlich dreiBig Fachoberschulabsolventen. Die Zusage dazu Die einzelnen Betrage kénnen sich durch spétere Korrekturen der Behorde, durch
war bereits gegeben worden. Sie ist unbedingt zu erfiillen. Einsparungen oder Verteuerungen, geringfligig nach oben Fi Yeh veteImiehss,2. Eine zusétzliche Stelle fiir das Studente i

o Wir haben hier nur einige der fiir uns relativ leicht herausfindbaren ForderungsmaB-

Jahres: 4485 DM)
nsekretariat. (Kosten fir den Rest des nahmen genannt. Andere ,Hilfen", wie sie z. B. in solchen fiir uns nur schwer durch-

3. Ra
:

tr di i . w OE
sichtigen Globalposten wie ,MaBnahmen zur Férderung der Wirtschaft" stecken,

. dume fiir die Dozenten. Dazu bietet sich die Villa in der Johnsallee 47 (ganz in sind hier nicht aufgefiihrt. Dieser Posten (7200/892.02) betrug in den letzten 8 Jahren
der Nahe der Hauptstelle der HWP, Mollerstr. 10), die jetzt, mit staatlichen Mitteln als ,Verpflichtungsermachtigung” weit iiber 300 Millionen!
unterhalten, das Kuratorium Unteilbares Deutschland beherbergt. Dieses Kura- ZylunsorgnFciastinganiyerofeions wastonigill

“

torium muB aufgelést werden, das Gebaude ist fiir die HWP anzumieten. ~Gelder fly die Firderung der GroBkonzeme zurickzahien.
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I

dem Gesamthochschulbeirat (s. 0.) ist die Kapazitat der HWP so festzulegen, daB
sowohl Plétze fir die Priifungskandidaten als auch fiir die Absolventen der Fach- Konkurrenz zu den Beneluxidndern, kommt man auf den Kem:

oberschule vorhanden sind. Der 2. Bil . .Voraussetzung hierfiir und damit auch fiir die Erhaltung der bisher bedeutenden

nae
dungsweg mu auf jedenFallerhalten und Position Hamburgs im USA-Verkehr — Jahresvolumen insgesamt 5 Millionen t, davon

‘Beschneidung der Méglichkeit iiber die Aufnahmeprifung 1,2 Millionen t Stiick- und Sackgut — Ist jedoch, daB Hamburg dem Gemeinschafts-

zur HWP zu gelangen, wiirde schrittweiser Abbau des 2. Bildungsweges bedeuten. dienst eine Anlage zur Verfiigung stellt.”

Dies steht im Widerspruch zu dem Qualifizierungsinteresse der Berufstatigen. Im D. h. sollte man nicht bereit sein, diese Anlage zu bauen, gibt es keinen Container-

Zuge der Entwicklung der demokratischen Gesamthochschule lehnt der MSB die verkehr in Hamburg unddiewirtschattliche Bedeutung des Hafens geht zuriick.

Einrichtung eines Parallelstudienganges zur HWP,Wirtschaft und Verwaltung" an ing ef derSenat diefooinsen on ETON ou Songsh i
i

"

.

erhdhte sich in den darauffolgenden Jahren: aul , 1969 auf
der Fachhochschule fiir Absolventen der Fachoberschule ab. Das wirde (neben 20900000 DM, 1970 auf 31400000 DM und schlieBlich auf 7470000 DM im Jahre
der undkonomischen Doppelkapazitit) bedeuten: 1971! Tatséchlich: ,amerikanische Dimensionen“!
— Riickschritt zum verschulten Fachhochschulbetrieb, zum Schmalspurstudium Im zweiten Beispiel geht es um den ,Umbau der Kaianlage Afrikakai (Schuppen
— Aufgabe des breiten 4-Fécherstudiums an der HWP 55/56)". Die Gesamtkosten der MaBnahmen betragen 24 Millionen DM.

— Aufgabe der erkampft " . .ZweiFirmen,die drei namhafte, iiberwiegend im Ostasienverkehr titige Reedereien

ri pften Fortschritte an den Lehrplan- und Priifungsordnungen vertreten, sind bereit, der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG (HHLA) Darlehen

co
. |

anzubieten. Die Firmen hoffen, dadurch zur Verbesserung der Bedingungen fiir die
Deshalb: Kein Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung an der Fachhochschule, Abfertigung ihrer Liniendienste beizutragen.
sondern Ausbau der HWP! Die HHLA hat inzwischen mit den beiden Firmen Vertrige abgeschlossen, in denen

Dazu gehért als erstes die Bewilligung der Stellenplanforderung des Hochschul- sich diese zur Hergabe von Darlehen in Hohe von je 5,0 Miliionen DM fiir den Aus-

rats der HWP fiir die bereits 7 . : .
N

bau der Kaianlage Afrikakai verpflichten, wenn die Freie und Hansestadt Hamburg

pp ine pENCE (Studienbeginn zweimal im Jahr): sich bereit erklart, den liber die 10,0 Millionen DM hinausgehenden Betrag von 14,5
s 3 a- ellen, 1 UZ-Stelle, 2 Vil-Stellen, 1/2 VII- Millionen DM bereitzustellen.”

Stelle und 4 IXb/VIl-Stellen. Mehrbelastung fiir den Haushalt: 535 650 DM. (Biirgerschaftsdrucksache VI 325)
Hier handelt es sich um die Firma ,Scanservice", die eine dénische, eine norwegi-
sche und eine schwedische Reederei vertritt. Ein echtes Beispiel ,freier* Marktwirt-

J———————————————————————
|

schaft. Die Anwendung des Artikels 15 GG miiBte ins Auge gefaBt werden, Besonders
| auffallig ist, daB sich in den angefiihrten Beispielen die rechte SPD-Fiihrung im SenatMonopole erpressen Hamburg die Argumentation der Firmen zu eigen macht. Die Drohungen der Firmen wéren hin-

Die Erpressungen Hamburgs durch die GroBkonzerne sind meist sehr ,vorsichtig* tallig, wenn der Senat im Sinne des Artikels 15 GG entschlossen verfahren wirde.

formuliert. Dennoch sind die ,Winke mit dem Zaunpfahl“ recht deutlich zu erkennen. Aber auch hier zeigt sich, daB ohne Druck von unten vom Senat keine Aktivitaten im

Wir nennen zwei Beispiele: Sinne der arbeitenden Bevélkerung zu erwarten sind!

Beim ersten geht es um die ,Herrichtung einer Fliche am Burchardkai fiir den

Containerumschlag*. Ausgangspunkt sind die Planungen in den USA (1966), das Con-
tainersystem auf den internationalen Verkehr USA—Europa auszudehnen.
.Da es sichhierbei um potente, teilweise von der amerikanischen Industrie gestiitzte
und durchRegierungs-Subventionen geférderte GroBunternehmen handelt, erfolgt der Ausbau der HWP

on im transozeanischen Containerverkehr in ,amerikanischen Dimensionen'.”
urgerschaftsdrucksache VI 95) . . i " = :

Um zu sehen, wer von der BRD-Seite ,potent” genug ist, sich in diese ,amerikani-
SineNichtgenehmigung baw feine Einschrénkung ofossy Pordening (wiebores

schen Dimensionen® zu werfen, folgendes Zitat (a.2.0.): durch den Senat verfiigt) bedeutet eine Senkung des Ausbildungsniveaus. Diese

»Um in diesem Konkurrenzkampf mit den ,newcomern' bestehen zu kénnen, haben Minimalforderung tragt dariiberhinaus nicht einmal dazu bei, den Numerus clau-

sich die seit Jahrzehnten in dieser Relation tatigen nationalen GroBreedereien, die sus spiirbar zu senken. Deshalb fordert der MSB eine weitere Ausbaustufe:

Ssoby PARASLING, ofdonmcheLloyd ne dieUnited States Lines, zusam- Heraufsetzung der Lehrgangsstirke auf 220 ab Sommersemester 73. (Schlussel
aaah)i en eines Gemeinschaftsdienstes ebenfalls Container- von 2. Bildungsweg zu Fachoberschule 3:1). Das schlieBt ein die Bewilligung

Offensichtlich aus derselben Grunderkenntnis heraus haben sich die bedeutendsten
von 50 Prozent der bisher geforderten Stellenerweiterung berefts 1973:

deutschen Seehafen-Spediteure entschlossen, vor allem diesen Gemeinschaftsdienst 2 H4-Stellen, 2 A15-Stellen, 4 A13/14-Stellen, 8 Il a-Stellen, 2 VII-Stellen und

dertraditionellen Nordamerika-Reedereien zu férdern. Zur gemeinsamen Entwicklung 2 IXb/VIl-Stellen. Der iiberproportionale Zuwachs wird durch Sprungkosten verur-

des Containerverkehrs wurde in Hamburg die Conship G.m.b.H. & Co. K.G. gegriindet, sacht, die durch die notwendige Teilung von groBen Lehrgéngen entstehen. Ab-
an der vier Reedereien und bisher zehn der bedeutendsten Speditionshéuser beteiligt - . : ; bed h haltsmaBi i Mehr- |
sind. Gerade diese enge Zusammenarbeit zwischen Reedereien und Speditionsfirmen, ziige sind nicht vertretbar. Die Forderung bedeutet haushaltsmaig eine Mehr.

die auf Grund ihrer jahrzehntelangen Tatigkeit iiber groBe Erfahrungen und gute Ge- belastung von 631 400 DM.

schitsbezichungen zu dor Srerisdarsihal belderseits des Atlantiks verfiigen, bietet Beide Forderungen miissen durch Lsung der an der HWP besonders brennenden
giinstige Voraussetzung fiir die Entwicklung des Containerverkehrs ab Hamburg, auch a isti MaBnahmen schwierig sind
im Wettbewerb zu den zunéchst ab Beneluxhafen und Bremen fahrenden Gomaimer. Raumiragegroanat Bren: Dalpuraiisiyjooriche

i a
3

i

diensten der neu in den Atlantikdienst eingetretenen Reedereien.” (aus technischen Griinden und durch den geforderten Pavillonbau fiir die Uni-

Nach dem Lob dieser Monopolisierung und dem unvermeidlichen Hinweis auf die versitat), fordert der MSB:

Err —— ee  ———————————— Bereitstellung von Seminar- und Vorlesungsrdumen im KongreBzentrum. Ein
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Bruchteil der dort vorhandenen Kapazititen reicht fiir einenordnungsgemaBen auch diejenigen, die fiir ,begabt" befunden wurden, haben damit noch keinen
Studienbetrieb aus. Auch die Lage ist relativ giinstig. realen Studienplatz. Bei der Uberbelegung ist nur fiir Studenten mit starken Ellen-
Langfristig ist die Kapazitdt der HWP so auszuweiten, daB weder fiir Fachober. pogen ein Arbeitsplatz vorhanden und der ist bei einem kiinstlerischen Studium
schiller noch fir den 2. Bildungsweg eine Studienbeschrénkung besteht. (Pro- ynbedingt notwendig. Ein Vorlesungssaal 146t sich mit Stehplatzen vollpropfen, |gnose: 3-fache Kapazitit bezogen auf den jetzigen Stand). Das bedeutet: Unter- ein Fotolabor nicht. Aber auch nachdem sich der ,Begabte“ zum Arbeitsplatz
bringung in einem mit der Gesamthochschule zu Planenden Gebiude, da jetzt durchgeschlagen hat, beginnt das Studium noch nicht, da er Material benétigt |
schon klar ist, daB der Senat sein Versprechen, die HWP in das jetzige WISO- und dem einzelnen Studenten kein Lernmaterial zur Verfiigung steht, trifft ihn jetzt
Gebaude der Universitit einziehen zu lassen, nicht halten kann, — aus dem der soziale Numerus clausus mit voller Harte. Die Preise fiir solches Material
WISO-Gebaude wurde inzwischen das Verfligungsgebzude IV.

’

sind ,kunstvoll” hochgeschraubt, was man von den staatlich zur Verfiigung gestell-
ten Mitteln nicht behaupten kann: wiirde man den Etat fir Lernmittel der Film-
studenten gleichmé&Big auf diese verteilen, so kdnnte jeder 6 Schwarz-Wei-Fotos

Hochschule fiir Musik und darstellende Kunst machen. Von den 1971 und 1972 geforderten Investitionsmitteln fiir Lernmittel

L EE—Engpésse an der Hochschule fiir Musik und darstellende Kunst
zEinen ,offiziellen Numerus clausus gibt es bisher an der HFM nicht. Doch 1a8t Entspannungsteindliche Propaganda streichen!

sich ohne weiteres behaupten—zumindest fiir die Schulmusik —, daB er geschickt Zur Oberbriickung der Notsituation an den Hamburger Hochschulen sind folgende
umgangen wurde: die Aufnahmepriifung bestanden immer so viele Kandidaten, Titel des Einzelplans 4 des Hamburger Haushalts sofort dem Ausbildungswesen zur

wie es Studienplatze an der HFM gab. Der MSB fordert deshalb eine Revision d
: Verfligung zu stellen. In den n&chsten Haushalten sind die u.g. Summen gleich dem

Priifungsverfah d di : 7 -
.

es Bildungshaushalt zuzuschlagen.
pr

0! rens un: ie stimmberechtigte Teilnahme von Studenten bei der

EO a Um einen ordnungsgemésen Studienbetrieb zu gewéhr- Einzelplan 4, 4340: RE]
fs

nd um die notwendige Erweiterung der HFM sicherzustellen, fordert der Titel 681.11 Bargeldhilfen fiir Besucher aus der DDR, Ostberlin und den ost- und
c

y

siidosteuropéaischen Vertreibungsgebieten: 2475000 DM

Sofortige Beendigung des 1. Bauabschnitts des Neubaus der HFM, damit dieser Titel681.12Sonstige Hilfenfur BesucherausderDDRund
endlich der sténdig wachsenden Zahl der Studierenden zur Verfiigung steht. Un- OstBeitini Soon oN

verzligliche Bereitstellung der Mitte! fiir die Erteilung des Planungsauftrages fir Titel 681.13 Fahrtvergiinstigungen fir Besucher aus der DDR
den 2. und 3. Bauabschnitt des Neubaus in den Eventualhaushalt und sofortige ers Be Co OUT DM

Einsetzung der Baukosten dieser Abschnitte in die mittelfristi i itelszsnipiZuschutianVeiingsicssVeririevsnenlundiEiicitiings
:

ge Finanzplanung. STN as “".Neben den baulichen MaBnahmen sind die Mitte! fiir die Durchfiihrung des not- Tiel 684.02 ZuschuBandasLandeskuratoriumoo — - gr £ En

elo Lehrangebots im Hinblick auf die bereits erlassenen Lehrpldne im
i

: Pent eamdosuratorium 80 000 DMereich der musikpa i i i

Modell"). Der Sk aseqietie Abteilung bereitzustellen (sog. Hamburger Titel 684.03 Kosten der Unterbringung von Verbénden der Vertriebenen,
:

.

!

einer neuenAusbildungsordnung flr Musiklehrer an Gymna- Fliichtlinge, Kriegsgeschadigten und des Landeskuratoriumssien entbehrt bis zur Stunde notwendiger personeller und sachlicher Mittel und Unteilbares Deutschland: 70000 DM
ist deshalbz.Z.nicht durchfiihrbar. AuBerdem sind Mittel fiir eine 2. Unterrichts- Titel 684.04 Forderung kultureller Aufgaben im Rahmen des §96
stunde im kiinstlerischen Hauptfach bereitzustellen. Fiir die Studenten der Instru- Bundssvervishensagsseiz: 28000 BM

mentalklassen hat diese Forderung geradezu existentielle Bedeutung und ist un- EP 3:

erléBlich, um der internationalen Entwicklung Stand zu halten. Titel 684.04 Innerdeutsche und Internationale Jugendarbeit
390 000 DM davon 2/3 fiir Mauerfahrten: 250 000 bM

Gesamtsumme 4,5 Mill.

Hochschule fir bildende Kinste Wihrend die Fahrpreise der Nahverkehrsmittel unverschamt heraufgesetzt werden,
i

die berechtigten Forderungen der Rote-Punkt-Aktion unberiicksichtigt bleiben, soll den
Hochschule fiir bildende Kiinste zu 100 Prozentiiberbelegt! LBrildern und Schwestern aus der Zone“ ein paradiesischer Westen vorgegaukelt
Konzipiert war die HBK fiir 600 Stude Bf fet ai Shas werden: Man bekommt Geld geschenkt (681.11), Nahverkehrsmittel sind kostenlos

EyOe I va htan otal erschopft istsie bei einer Zahl (681.13), usw. Der Senat fiirchtet wohl mit Recht, daB den Besuchern aus der DDR

bis h 9 enat im Bildungsbericht 70 zu, studieren tun heute die Augen (berlaufen, wenn sie unsere Fahrpreise sehen. Anstatt unverantwortliche
00 an der HBK. AuBerdem kénnen von 500 Bewerbern zumWintersemester Propaganda zu veranstalten und das entspannungsfeindliche Treiben der rechts-

72/73 nur ca. 120 mit der Zulassung rechnen. Einem wverhiangten Numerus clau- extremen Vertriebenenverbénde zu finanzieren, sollte der Senat

sus“ weicht man hier kunstvoll aus: es werden bei der Begabungspriifung immer
gl zsiCelliiiy Sisldiingsnden sosisien Retarienlverwenden;

erade sovi L
. I" — seinen Beitrag zur Anerkennung der DDR leisten.oe . isleBegabungenentdeckt, wie Plitze dasind. Der Bedarf an Kunstpada- Das wiirde dem Geist der Vertrage von Moskau und Warschau entsprechen.

gogen,
D esignern und Architekten ist léngst nicht gedeckt, Entfaltungsmédglich- * hiermit sind nur materiell Geschadigte gemeint

keiten fiir den kiinstlerischen Nachwuchs miissen bereitgestellt werden. Doch
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gachhochschule zu bewerben. Mit dieser beschamenden Praxis muB Schiu

Einzelplan 8 muB durchforstet werden! gemacht werden. Der MSB fordert: Bereitstellung der Mittel fiir den Ausbau der

bcd in allen Einzelplénen des Hamburger Haushaltes sieht man die streichbaren HBK. EinErweiterungsprogramm der HBK liegt vor. Dieser ist durchzufithren. In

favs bereits beim fliichtigen Durchsehen wie im Einzelplan 4 (Vergleiche Kasten der Ubergangszeit sind auf dem zur Schule gehtrenden Gelinde 2zweistockige
)- ”

pavillons zu errichten (Typ wie bei der Universitat), gleichzeitig muB im bestehenden

pansy pos wir alle Demokraten und fortschrittlidhen Organisationen auf: Gebaude mit einer besseren Innenraumaufteilung begonnen werden. Die bisher

far Hamburg: Jon.fie Shine Haushalt, zeigt die falschen Prioritaten auf, mehr nicht bewilligten Mittel fir Lehrinvestitionen sind @ber Nachtragshaushalt bereit-

re

) ie Monopole! zustellen. Die personelle Lehrkapazitat ist besser zu nutzen. Statt H 4-Stellen fiir |
op in sess Zusammenhang ist der Einzelplan 8. Hier verbirgt sich Kunststars, die nur zweimal im Semester in der Schule auftauchen, zu verschwen-

Polizei (8500) Be eal Bina idles cer Asien for die den, sind die Stellenplanforderungen vor allem in Hinblick auf die notwendigen
+

GF t

rfassungsschutzes (8590) eine Reih : tT 5 i a

von Geldern, die gegen die Interessen der Mehrheit der Hamburger yA ine wissersstiatiichan Beitdcher, die die Hoshettile getordert has, 24 eifilien:

ausgegeben werden.
Natiirlich brauchen wir eine Polizei, aber brauchen wir P i

a erde?
242000 DM oder zw! Schulpavillons)

br Roliusiprenie? (Ths) 81345

iese Pferde haben lediglich die Aufgabe, De
lols GatoeeS gabe, Demonstrationen z. B. gegen den Numerus 380 000 DM fiir Herrensport

Natiirlich brauchen wir einen wirksamen Katastrophenschutz. Die Flutkatastrophe von | In fast allen Fachbereichen und Abteilungen der Hamburger Hochschulen wird selbst

1962 ist in mahnender Erinnerung. Aber was verbirgt sich hinter den Ausgabentiteln ( bei kleinsten Forderungen zur Durchfiihrung eines halbwegs ordnungsgeméBen Lehr-

des Katastrophenschutzes? Nichts weiter als versteckte Ausgaben fiir die entspan- betriebs, sei es ein Bildwerfer, eine zusétzliche Verwaltungsstelle, ein Raum, auf die

nungsfeindliche NATO-Politik, an der so auch der Hamburger Senat mitwirkt. Z.B.: Finanzknappheit der Hansestadt verwiesen und diese Forderungen werden im Regel-

Unter dem Titel 412. thrt: ao . 3

falle abgelehnt. Und das, obwohl es sich um Summen zwischen 3000 und 30000 DM

= 101000 DM (oder a ved op ufwendung fur ehrenamtlich Tétige zur Rettung des Status quo handelt. Welche Summen der Senat bereit ist fir sowich-
amtlich Tatige im Katastroph

-Stellen). Nichts gegen einzuwenden, ehren- tige Aufgaben wie die Forderung von Rennvereinen auszugeben, dazu vergleiche den

es handalt Sich um dio ee anschuiz) Aber forscht man weiter, so ergibt sich: Einzelplan 7 des Hamburger Haushaltes.

und zweler Stabsrahmentbun, o wr aus AnlaB von Schulungen Um die oben genannten Forderungen jetzt und kurzfristig durchzusetzen, fordert der

ny
gen au TO-Ebene. MSB folgende Streichungen oder Uberpriifungen im Einzelplan 7, 7700:

m Geist der Vertrage von Moskau und Warschau ent: ir:

— StrengeKiirzungen im Einzelplan 8 des dySripreasnd forderniwin: Titel 519.01 Unterhaltung der Horner Rennbahn = 177000 DM

= Zur Verfigungstellung der Gelder fiir die Hamburger Schulen und Hochschulen. Titel 564.01 Verwendung zweckgebundener Einnahmen
Scio

Das Geld fiir den Verfassungsschutz (Einzelplan 8, 8590) iir ei

Zur orderingdosHeForderungiges pieroesporty = anon

Jahr kann besser verwandt werden panian,woLas DM ek: Titel 69702 Antele der Rennvercine an der Totalisatorsteuer — 4608000 DM

Der Tis Wn 8, 8500) ,Haltung von Dienstfahrzeugen" bei der Polizei von ( Titel 697.03 Férderung des Pferdesports = 880000 OM

A ill. ABt sich bestimmt erheblich senken, wenn man allein die darunter- i i i
i

Sa plsSonseiislnisige (Panzerwagen, Wasserwerfer u. 4.) bedenkt. | Die et Te sus fir die Forderung von 78 Studenten deer

n sich nocl i i i

der akuten A ait Tito] Jhsb: Se heinreichen vs au Linderung | Nicht nur, da der Hamburger Senat in der Wirtschaftspolitik den Monopolherren hilft,

natiirlich nur gesunden und den Inte de gerfristig kann das Bildungswesen ihre Profite auf milhelose Weise zu realisieren, zusétzlich finanziert er auch noch die

ausgebaut werden, wenn die Tah uot orga Basisnagentsprechend Freizeit dieser Herren. Denn was verbirgt sich z. B. hinter dem Titel 697.03? — ganz

wenn’eine wirksame Mitbestimmung der OS isehatsRol; d poy fees werden, abgesehen davon, daB sich auch Gber eine tatsichliche Férderung des Pferdesports

kampft ist, wenn die Macht der Monopole zuriickgedrangt ir
aller Betroffenen er- streiten lieBe. Niemand wird ernstlich behaupten, daB dieser z. B. derVolksgesund-

9 " heit dient! Aber darum geht es auch gar nicht, da die oben genannten Gelder namlich

dem Hamburger Rennclub e.V. und dem Norddeutschen und Flottbeker Reitverein

zuflieBen! Ein Verein, dessen jetziger Vorsitzender auf der letzten Jahreshauptver-
wurden vom Senat nur 1/3 bewilligt (1971 190 000 DM, 1972 200 000 DM). Da der

|
sammlung in einer Diskussion um die Finanzen des Vereins darauf hinwies, daB man

gesamte Maschinenpark der Hochschule an vorindustrielle Produktionsformen noch unbelastete Grundstiicke (ca. 26000 gm in Flottbek und ca. 27 000 qm in Rissen)

erinnert, kdnnen die modernen Werksverfahren in der Malerei, Plastik und Gra- und eine stille Reserve von 5 Mill. DM besitze, Dieser Vorsitzende bezeichnete sich

phik kaum angewendet werden. Das ist die Situati
! {ibrigens selber ,als Inhaber einer gut renommierten Firma“. Mit im Vorstand, um

santester Kunststétte”. wie der ‘Senat die HBK i

on an ,Deutschlands interes- deutlich genug zu machen, um was fiir einen ,Sport“verein es sich hier handelt, war

Tanne. Welds
,

Fd

ie K in einer der letzten Drucksachen Manfred Prinz zu Bentheim und Steinfurth. Dies sind keine Ausnahmen. Das Vereins-

te. elche »Ausbaupldne” der Senat in Hinblick auf den kiinstlerischen register bringt noch mehr zu Tage: der gesamte Vorstand besteht und bestand aus

Bereich hat, findet man an ganz anderer Stelle, im Entwicklungsprogramm der gut renommierten Inhabern“ und Junkernnachfahren (2. Vorsitzender 1965: Johann

Fachhochschule. Hier steht ganz unmiBversténdlich, daB der Fachbereich Gestal
Christian Freiherr von Jenisch). Am Institut fiir Leibesilbungen halten die Studenten

tung der Fachhochschule trotz Uberbelegung und N esials mit Mihe den Unterricht aufrecht: es gibt zu wenig Dozenten, keine von den Pro-

baut werden soll. Begriindung: im Z:
9 umerus clausus nicht ausge- fessorenstellen ist besetzt! Ein Bruchteil der oben genannten Summen, die der Senat

a 3) . Begrlindung: im Zuge der Entwicklung von integrierten Studien- fir die Freizeltgebaren der ehemaligen und neuen herrschenden Klasse ausgibt,

gangen wiirden die Studenten der Fachhochschule doch an der HBK studieren. wiirde genigen, um die Lehrkréfte fir den Sportunterricht auszubilden, die wir so

Wahrscheinlich rat man den an der HBK abgewiesenen Bewerbern, sich an der nitig brauchen.
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Das Ausbauprogramm mus in Gemeinschaftsplanung mit dem Fachbereich Gestal- |
tung und der HFM Teil der Entwicklung der demokratischen Gesamthochschule GroBziigige Unterstiitzung von Xolonialforschung !

|

unter Verantwortung des Gesamthochschulrates sein. wahrend an den Fachbereichen der Fachhochschule eine demokratisch kontrollierte |
Forschung wegen ,fehlender” Mittel nicht méglich ist, und damit die Umwandlung der

ehemals Héheren Fachschulen in Fachbereiche einer Fachhochschule zur Farce ge-

Fachhochschule bo worden ist, unterstiitzt der Senat groBzigigKolonialforschung der alten und neuen

¥ Kolonialisten Krupp, Woermann und Co. 1,379 Mill. DM fiir Forschung und Lehre der

Ne Fachhochschule sind im Jahre 1972 im Haushalt ausgewiesen (d. h. Forschung findet

leugriindung Fachhochschule steht kurz vor dem Scheitern! nicht statt), aber allein 2,480 Mill. DM erhélt die Stiftung Deutsches Uberseeinstitut”.

A .

280000 DM erhdlt der ,gemeinniitzige* Afrikaverein (eng verflochten mit dem Ober-
ides Saquochsciiie herrscht zwar kein totaler Numerus clausus wie an der seeinstitut). Ein ZusammenschluB all jener Konzerne, die gemeinsam versuchen, mit
niversitat, doch wurden im Wintersemester nur 44,7 Prozent aller Bewerber zu- staatlichen Geldern ihre Kapitalinteressen gegen die Interessen der jungen National-

gelassen. In erheblichem MaBe sind davon diejenigen betroffen, die bisher mit staaten in Afrika durchzusetzen. 280000 DM, das sind genau 10 Planstellen fir

abgeschlossener Berufsbildung und Mittlerer Reife an der FHS studieren konnten: ge Oaa -0pee BR ai gerne),

die Kinder von Arbeitern und Angestellten. Ohne den Weg (ber die FOS, den sie
IBiEhEin i uatil.egs Waa disTieststinaen Eagpasie ja

sich finanziell meistnicht leisten kdnnen, besteht nach §59 FHG nur noch bis 7100685.01 ZuschuB an die Stiftung Deutsches Uberseeinstitut = 2,48 Mill. DM
1974 die Moglichkeit eines Studiums an der FHS. Damit standen vor allem die 7200685.03 Zuschiisse im Rahmen der Férderung der Beziehungen
Absolventen der Fachoberschule (wie an der HWP) vor dem Nichts. Ihr Abschiu zuldenjEhinkiingsiindsm = 048 Mil, DW

berechtigt nur zur Aufnahme an der Fachhochschule, die Fachoberschule wurde so

i Ecsilelnt fosoe sn enkise SASLoR risen aTchnisch-wirtschaflichen
zur Sackgasse. Diese Entwick! PY . .

Dienst der Landervereine des Afrika-Vereins e.V. Hamburg“.

i
gasse.

L
Entwicklung war unndtig. Sie war selbst bei den gegebenen

Haushaltsprioritaten in diesem AusmaB vermeidbar, wenn der Senat die &ffent- Zur Verdeutlichung: Das Deutsche Uberseeinstitut und seine 4 Regionalinstitute for-

liche Einrichtung Fachhochschule nicht zum Spielball der Interessen des Herrn schen fernab jeder demokratischen Kontrolle, ohne irgendeinen Studienplatz zur Ver-

Korber gemacht hitte (siehe Seite 38). Wenn ma i fligung zu stellen, ber Themen wie ,Grundziige des Niederlassungsrechts in den

Investitionen fir einen cinzigen 2) Wet on forages 2/3 dervorgesehenen afrikanischen Staaten“. Diese Erkenntnisse dienen dann dem Kolonialklub ,Afrika-

Fachbereich Produn
eicl Kl (Orbers «Privathochschule®, der Verein" fiir dessen Lobbyistentatigkeit in seiner ,AuBenstelle* Bonn und fiir seine

: 8
Produktions- und Verfahrenstechnik in Bergedorf) ausgibt, kann man Tatigkeit direkt in Afrika (,Technisch-Wirtschaftlicher Dienst). Dazu sind die Ge-

sich nicht, wie der Senat, als jemanden hinstellen, der von der Entwicklung schaftsberichte von 65 bls 72 ein beredtes Zeugnis. Ab und zu widmet sich der Verein

lberrascht wurde". Die Situation ist grotesk: Numerus clausus an 7 Fachberei- allerdings auch ,naheliegender" Aufgaben, wie dem Versuch, einen unbequemen

chen, ungeniigende raumli .
Konsul eines afrikanischen Landes aus Hamburg ablésen zu lassen. Denn man konnte

zeit Do = che Ausstattung an 12 ven 13 Fachbereichen, gleich- nichts gegen ihn unternehmen, da er ,das Vertrauen seines Botschafters in Bonn

ge erbelegung des modernsten Schulbaus in Hamburg, dem 13. Fach- besaB“.
bereich der Fachhochschule in Bergedorf! (Aus den Vorstandsberichten.)

Mitglieder im Afrika-Verein sind 324 Firmen und 46 Einzelpersonen. Leider, so der

letzte Geschéftsbericht, stagniert die Mitgliederzah! aufgrund von Fusionen der Mit-

Elektrohochhaus bauen gliedsfirmen. Unter diesenFirmen und vor allem durch Aufsichtsrats-undVorstands-
mitglieder im Vorstand des Vereins vertreten, sind so erfahrene Kolonialisten wie die

’ Deutschen Afrika Linien“, Siemens, Commerzbank, Mannesmann Export, Fr. Krupp,
Zur Behebung des Numerus clausus an den technischen Fachbereichen fordert Deutsche Bank, C.Woermann. Natiirlich ist der Verein It. § 3 ,unmittelbar und aus- |

der MSB daher: Stopp der weiteren Bauabschnitte am Fachbereich Produktions-
schlieBlich gemeinniitzig", obwohl man selbst im Geschéitsbericht von 68 lesen kann: |

und Verfahrenstechnik in Bergedorf. Nutzung der jetzt schon freien Kapazitaten hush by Jahre booger Siam Missin Siswesenllichen Zu
durch die uberfiliten Fachbereiche. Das wiirde bedeuten: n

schuB gelelstet, da der Afrika-Verein zum Teil Aufgaben zu erfiillen habe, die uber

pens: 8 ‘

,

)

e bedeuten: ca. 360 Platze stehen den Rahmen eines reinen Interessenverbandes hinausgehen.” (1)
fur die uberfilliten Fachbereiche am Berliner Tor zur Verfiigung. Die frei werden-
den Gelder aus Bergedorf sind fiir den sofortigen Beginn des lange geplanten
Elektrohochhauses (2. Bauabschnitt Berliner Tor, z. Z. im Einzelplan 3 unter dem
Titel 706.01 mit 0,0 Mill. DM ausgewiesen) zu verwenden. Die stillschweigend stadt um diesen Betrag keine Verbesserung des Hamburger Bildungshaushaltes

vorgenommene Planung, statt eines Elektrohochhauses ein billigeres Verfiigungs- eintritt. Diese 48 Mill. DM miissen im Bildungsbereich bleiben. In der Ubergangs-
gebaude zubauen, muB zurlickgenommen werden. Rechnet man zu den Geldern zeit kdnnen als NotmaBnahme auf den bereits angekauften 4200 qm groBen
aus Bergedorfdie Investitionszuschiisse des Senats fiir die private Schiffbauver- Grundstiick am Berliner Tor Pavillons aufgestellt werden. Ahnliche Mdglichkeiten
suchsanstalt fiir 1973/74 von 3,4 Mill. DM hinzu (siehe auch Seite 68), so stehen sind, bis zur Erstellung des letzten Bauabschnittes, auch fiir die Fachbereiche in

dem Ausbau der technischen Fachbereiche schon wieder ca. 10 Mill. DM zusétzlich der City Nord zu prifen.
zur Verfiigung. AuBerdem fordert der MSB die unverziigliche Aufnahme des Fach- Die Kapatzitat des Elektrohochhauses, genauso wie die féllige Erweiterung der an-

hochschul- und Kunsthochschulbaus in die Gemeinschaftsaufgaben nach Arti- deren Fachbereiche am Berliner Tor und in der City Nord (am FB Maschinenbau
kel 91 aGG. Dies wiirde fir Hamburg bis 1975 48 Mill. DM bedeuten. Dies darf studieren z. B. 620 Studenten auf 420 vorhandenen Studienplétzen) sind durch den

aber nicht dazu fiihren, daB iiber den Umweg der Kiirzung der Mittel der Hanse- Gesamthochschulrat (Vgl. Forder. zur Uni) festzusetzen.
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NC am FB Sozialpidagogik
Ubergangslésung) ausbauen lassen und die fiir diesen FB vorgesehenen Gelder

Ein NC hat jetzt und in Zukunft keine Rechtfertigungsgriinde. An den nichttechni- von 0,1 Mill. um ein betréchtliches erhéhen. Bis zur Erstellung eines Neubaus oder
schen Fachbereichen der FHS haben die FB Gestaltung und Sozialpidagogik Umzuges im Rahmen der Entwicklung der Gesamthochschule ist weiterer Raum
einen NC. Gerade beim FB Sozialpadagogik liegen die Bedarfszahlen weit unter bereitzustellen. Bei allen baulichen und sonstigen MaBnahmen sind die Fach-
der Abgangerquote. Hier stehen aber 1972 nur 250 Platze mehr als 1000 Bewer- schulen fiir Sozialpadagogik zu berlicksichtigen bis zur vélligen Integrierung in
bern gegeniiber! Die Studentenschaft und die OTV haben gemeinsam Forderungen den tertidren Bereich.

aufgestellt, die der MSB unterstiitzt: Aufnahme von 500 Studenten im Jahre 72. Als SofortmaBnahme sind diese Bereiche nach § 5 (3) FHG als Auftragsangelegen-
Gleichzeitig muB der Senat die Réume am Karl-Muck-Platz (ein Biirohaus als heit in die Verantwortung der Organe der Fachhochschule zu iiberfiihren.

(Auch an den Fachschulen gibt es einen NC.)
Beim Fachbereich Gestaltung sind die Ausbaumdglichkeiten in der Armgard-

Jeee ee —— straBe und in der Wartenau zur Verhinderung eines weiteren Numerus clausus
Oberall im Haushalt: Férderung der Monopole zu nutzen.

Weliche Seite man im Haushalt auch aufschlagt, iiberall werden die Interessen der Der MSB unterstiitzt die Forderungen der Dozenten nach hoherer Besoldung und
Monopole iiber die Mehrheit der Bevélkerung gestellt. Kiirzung der Wochenstundenzahl. Ebenso die Forderung nach mehr Planstellen
Neben der Ausrichtung der Wirtschaftspolitik generell, neben den groBen Steuervor- zur Bewaltigung der Selbstverwaltungsaufgaben in den Fachbereichen und derohlenbi griseaElBh SonDaineyon Limsisuigacen, die der Prasidialverwaltung (von den geforderten, unbedingt benétigten 5,4 Mill. DM fiir
...So sorgt der Staat mit Sffentlichen Geldern dafir, da im Oihafen Kattwyk die Personalstellen wurden nur 1,23 Mill. DM bewilligt).
Verschmutzung durch Tanks und Tanker der groBen Glmonopole beseitigt wird: Zur Uberbriickung der Engpésse bei den Dozenten bei hheren Aufnahmequoten
7500 583.01 ZuschuB an die Hamburger Olverwertungsgesellschaft sind Praktikumspléatze fiir Studenten, die bereits graduiert sind, innerhalb der

os dan Betrieb der staatlichen Olauffang-
A

Hochschule einzurichten.
.

7500 518.01 Anmietung von Tanks fiir die Olauffanganlage Kattwyk = 45000 DM
Alig jcisse MaBabimon Sind nupipliskig cide Jas REllige osiehein us: Insusn

Der MSB fordert: Streichung der Posten, Durchsetzung des Verursacherprinzips, wie Hochschuleinrichtung verhindern sollen. Mittelfristig sind die gezielte Erweite-
es auch der DGB auf seinem letzten KongreB gefordert hat. Beide Posten zusammen rung und Niveauanhebung (Einbeziehung von Forschung) unter Kontrolle des

Re die Einrichtung von 4 Planstellen z. B. fiir das Pédagogische Insti- Gesamthochschulrates im Rahmen der Gesamthochschulplanung vorzunehmen.
r | :

. Dazu gehért an baulichen MaBnahmen neben der Verbesserung und ErweiterungSoe:re Se Mists for cisHamburger Shilispersuinensisl, Singhvon der bestehenden Einrichtungen: der Neubau der Bibliothekarschule im Rahmen
683.01 ZuschuB an die Hamburger Schiffbauversuchsanstalt GmbH = 189 000 DM des notwendigen Ausbaus der Staatsbibliothek, der lange geplante Neubau des

Den Nutzen haben nur die Reeder und Werften. Deshalb miissen sie auch die Kosten Fachbereiches See, der Neubau (oder Umzug) fiir den Fachbereich Sozialpdda-
A ir ie! Wansgail Suk Kilegrionanny tur i Bundeswehr gogik, das Elektrohochhaus, der Neubau der Maschinenhalle und der Forschungs-

(Februar 1967) 14Bt sich einigesSop roebroschur einrichtung am Berliner Tor. Das bedeutet weiterhin die Uberfiihrung aller in

...So bezahlt der Staat schlieBlich sogar die Gelder fir die Werbung der Unter- Zusammenhang mit der FHS stehenden privaten Institute (Institut fir Export-
nehmensverbande. Die ,Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Informationen e.V." erhélt aus verpackung u. &.) in die Fachhochschule. Offentliche Gelder sind fiir demokratisch
dem Gesamtwerbeetat 4,8 Mill. DM. Mitglieder der ,AHI* sind z. B.: der Arbeitgeber- kontrollierte Forschung auszugeben, Studium, Lehre und Forschung miissen mit-Voigand iAbasfi3rSenpanversansUoUniepshiners; einander verbunden werden. Ebenso sind alle privaten Fachhochschule in die

lauchte Konzernvertreter wie Harneit (Vorstand der ESSO AG) oder Bechtolf (Vor- staatliche FHS zu Uberfihren bzw. Neugriindungen sind nicht zu genehmigen.
stand der Vereinsbank HH). Ausbau der Fachhochschule bedeutet natiirlich auch Verbesserung der Situation
Natiirlich ist die ,AHI“ ein gemeinniitziger Verein! der Fachoberschule. Neben den baulichen MaBnahmen muB der Lehrkérper an der

.
Fachhochschule Uberproportional ausgebaut werden wegen der Aufnahme vonZisibsteizne Amon AY gs Forschungsprojekten. Die Lehrdeputate miissen schrittweise auf Hochschulniveau

— 685.02 — gesenkt werden. Die Lehrkdrperstruktur ist so zu &ndern, daB die Mdoglichkeit fir
A. Allgemeine Hamburg-Werbung 609 809 die Einrichtung von Assistenturen bestehen, die nicht wie bisher in eine Sack-
B. Industrie 1038 1038 gasse filhren. Diese Uberlegungen sind im engen Zusammenhang mit der Ent-

iC; NaLn Hater)
61 wicklung der Gesamthochschule zu diskutieren.

2 Hafenwerbung. 9 20 2a Alle diese MaBnahmen sind durch eine Neuorientierung des Haushaltes beim

D. Handel und iibrige Dienstleistungen 513 664 Bund und bei der Hansestadt, wie mehrfach gezeigt, ohne Schwierigkeiten zu

E. Erndhrungswirtschaft - 290 finanzieren.
F. Fremdenverkehr (einschlieBlich KongreBwesen) 50 700

Gesamibetrag 4820 6162

_—
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Resiimee gesamipléne klettern die Studentenzahlen stindig, doch die Wirklichkeit sieht
I

anders aus: Verschérfung des NC, Einfiihrung der Hochschuleingangspriifung,
.Weltoffene Toleranz...“ hat ,...den Geist dieser Stadt gepragt®, die ersten Abschneiden des 2. Bildungsweges, Selektion durch staatliche Studienberatung
Berufsverbote wurden in Hamburg verhéngt! ,Auf St. Pauli zeigt sich die Welt- und erhdhten Leistungsdruck.
stadt mit frechem Striptease und scharf gewiirztem Sex... der Fachbereich der — Die materielle Not der Studenten wird immer gréBer; die dringend erforderliche

Fachhochschule, der die Studenten ausbildet, die den Opfern von St. Pauli helfen Verbesserung der Ausbildungsforderung ist nicht in Sicht.

sollen, hat fast totalen Numerus clausus. Doch Hamburg hat ,keinerlei Raum- — Die Ausbildung selbst wird immer schlechter: Kein Wunder angesichts der

sorgen ...“ fir den Containerverkehr in Hamburg — Studenten studieren an Uber- personellen und materiellen Ausstattung der Universitaten und Hochschulen; in
filllten Hochschulen! Hamburg hat keine Wartezeiten...* fiir die Schiffe der Massenveranstaltungen, in Gberfiillten Vorlesungen, Ubungen und Seminaren

HAPAG-Lloyd — Studienbewerber werden in Zukunft bis zu fiinf Jahren warten ist kein sinnvolles Studium méglich. Erstmals ist es darum auch an den Hoch-

miissen! Aber
,Hamburg baut fiir seine Biirger (Parole am KongreB-Zentrum) — schulen zu gemeinsamen Demonstrationen von Lehrenden und Lernenden

es baut einen Palast fiir die obersten Tausend und zu wenig Studienpléatze fir gegen die materielle Studienmisere gekommen.
seine Studenten. Folge: ,Damen und Herren in eleganter Abendgarderobe, fest- — Die Studienreform kommt nicht voran: Fortschrittliche Studienreformmodelle

lich gedeckte Tische, ziindende Rhythmen auf der Biihne, tanzende Paare schwe- einzelner Hochschulen werden vom Staat abgeblockt, fortschrittlichen Wissen-

ben (ber das Parkett. Heitere Ausgelassenheit und gute Laune iberall, das ist schaftlern Anstellung und Berufung verweigert; die staatlich verordnete Stu-

ein Galaabend im Saal des Congress Centrum Hamburg, im Festsaal“ — wahrend dienreform beschréankt sich mehr oder weniger auf die Einfithrung von billige-
wenige hundert Meter weiter sich die Studenten im 500 Prozent iberbelegten ren, dequalifizierenden Kurzstudiengéngen fiir die Masse der Studenten und

Lehrerseminar wiederfinden. Hamburg bietet aber noch mehr. ,AuBer Segeln und die Einrichtung von Bundeswehrhochschulen.

Rudern bietet Hamburg seinen Gasten zur Entspannung vielseitige sportliche Der Bildungsetat soll weiter gesenkt werden; die Lésung der Bildungsmisere
Betétigung. .. Die Stadt ist stolz auf ihren Ruf als européaisches Golfzentrum* — wird weiter verschleppt. Fiir die Bildung ist kein Geld da, will man den Studenten
den Hamburger Sportstudenten bietet die Stadt lediglich ein vernachléssigtes weismachen; gleichzeitig werden die Mittel fiir die Ristung weiter erhéht. Von
Institut fiir Leibesiibungen mit nicht besetzten Lehrstiihlen. Aber was macht's:,Im den Versprechungen der SPD/FDP-Regierung, mit den Versaumnissen der CDU/
Elbehafen gehort es zur Tradition, der allgemeinen Entwicklung immer um eine CSU aufzurdumen: ,Prioritat fir die Bildung” und ,Mehr Demokratie wagen®, ist
Nasenlange voraus zu sein — nicht mehr und nicht weniger” — im Bildungswesen nichts als die hohle Phrase geblieben.
hinkt man den Notwendigkeiten um Langen hinterher. Wir fordern daher die Er- Das proklamierte Recht auf Bildung" steht nach wie vor nur auf dem Papier. Von
filllung unserer vorgeschlagenen NotmaBnahmen, um die gegenwirtige Misere zu einem Abbau der sozialen Bildungsschranken, von einem freien und gleichen
Uberbriicken, um dann in einem groBziigigen Ausbauprogramm mit den gesell- Zugang zu den Bildungseinrichtungen kann keine Rede sein. Demagogisch wird
schaftlichen Notwendigkeiten gleichzuziehen — Nicht mehr und nicht weniger"! in offiziellen Reformkonzepten von ,Emanzipation* und optimaler Férderung des

(Alle Zitate aus offiziellen Werbebroschiiren der Stadt Hamburg) Individiums gesprochen.
Um dies durchzusetzen, fordern wir alle fortschrittlichen Kréfte in der Gesellschaft Das Interesse der Studierenden an einer umfassenden wissenschaftlichen Quali-

und an der Hochschule auf, sich zusammenzuschlieBen und hierzu zahlreiche fizierung, an einer Ausbildung, die zur Erkenntnis der gesellschaftlichen Funktion

Initiativen und Aktionen durchzufiihren! ihres Studienfachs und ihrer spéteren Berufstatigkeit befahigt, an einer Aus-

bildung, die ihnen die Einsicht in ihre aktuelle und perspektivische gesellschaft-
liche Lage in Ausbildung und Beruf vermittelt und sie zur organisierten Wahr-

nehmung ihrer Interessen befahigt, an einer Ausbildung, die ihnen bessere indi-

viduelle Voraussetzungen, die Sicherung ihrer Arbeitsplatze verschafft, dieses
grundlegende Interesse der Studierenden wird weiter mit FiiBen getreten.Keine
der wesentlichen materiellen und politischen Forderungen der Studenten hat man

b) 6 Punkte des vds fiir ein demokratisches Hochschulgesetz bislang erfilllt; wirkliche Mitbestimmung wird den Studenten weiter verweigert. Wo
die Studenten fiir ihre materiellen und politischen Interessen streiken, und sei es

nur fir die Besetzung einer leerstehenden Planstelle, reagiert der Staat mit dem

Beschlossen auf der Zentralratssitzung des vds am 6. Juli 1972 in Bonn Entzug der Ausbildungsférderung. OrdnungsmaBnahmen und Disziplinierung, das
ist die Antwort dieses Staates auf die Probleme der Studenten. Regierungen und

Ein Ende des Bildungsnotstands ist nicht in Sicht. Die Probleme der Hochschulen Parlamente in Bund und L&ndern wollen die Hochschulmisere durch die Ver-

und der Studenten werden immer dréngender: scharfung des staatlichen Einflusses I6sen, durch die drastische Erweiterung der

— An der Universitat Hamburg besteht fiir das Wintersemester totaler Aufnahme- Aufsichts- und Eingriffsrechte des Staates bis hin zur unumschrénkten Staats-

stopp; liber einige Padagogische Hochschulen ist schon langst der Numerus aufsicht und zum Staatskommissar. In dieser Tendenz sind sich — trotz aller

clausus verhdngt worden; Nordrhein-Westfalen macht den Numerus clausus Wortgefechte um das Hochschulrahmengesetz — CDU/GSU, FDP und rechte SPD-

durch das neue Hochschulgesetz zum Regelfall. Auf dem Papier der Bildungs- Fithrung einig. Die von der SPD gefiihrte Bundesregierung ist Schritt fiir Schritt
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i irkli i j Hoch-
auf die CDU/GSU-Linie der Verscharfung der politisch disziplinierenden Vor. fiir die Verwirklichung der sechs Punktedes vd, fiihrt den Kampf an jeder |schriften des Abbaus erkémpfter demokratischer Rechte und Positionen einge- schule, in jedem Institut, in jedem Seminar
schwenkt. Von der versprochenen Mitbestimmung fiir die Novellierung der Lander.hochschulgesetze sollen von den Studenten erkémpfte demokratische Rechte ungPositionen wieder abgeschafft werden.

P

Fiir demokratische Kontrolle der Hochschule durchalle Hochschulangehérigen undNach dem Scheitern des Hochschulrahmengesetzds rollt nun die reaktionare die Vertreter der arbeitenden Serans =bp Stérkung der SelbstverwaltungNovellierungsoffensive in den Landern an; in welche Richtung diese Offensive der Hochschule gegen die staatliche Fachau
geht, zeigt das geplante bayerische Hochschulgesetz des designierten Bundes-

nl : P = PA i dwissenschaftsministers der CDU/CSU, Hans Maier. Maiers Rezept fiir die Hoch. Viele 2n den Hochschulen Tangsand ment Eady: loersi, sich)dsjlanshslischulen: Unumschrénkte Staatsaufsicht, drakonisches Ordnungsrecht, absolute Ziele ihrer Tétigkeit von der GroBin psa a. Aneignung und Monopolisierung
Mehrheit fiir die Professoren in ausnahmslos allen Gremien, zwangsweise Auf- diktieren zu |assen. Sis haben eviannt, dab dis a oo

Profitmaximierun16sung der verfaBten Studentenschaft, Beschneidung der studentischen Mit- der wissenschaftlichenArbeit durch die GroBkonzerne allein der Profi

By
gwirkungsrechte, AusschluB der Studenten von allen Berufungs- und Forschungs- und der Herrschaftssicherung ion, ges ruonangelegenheiten, Generalermachtigung fiir den Kultusminister, der alleAngelegen- Bevélkerung ea el tienheiten durch einfache ministerielle Verordnung an sich reiBen kann. Wissenschaft gy Destrul iV ra psiv ]

do di prone Crivierieng dos
Auf etwas andere Weise versucht die NRW-Regierung durch ihr neues Hochschul- In dem MaBe, in demes einerseits notwendig rare, ie ve Eygesetz fiir ,geordnete Verhiltnisse“ an den Hochschulen zu sorgen: staatliche Hochschulwesens planmésig zu Sisko, ual an, Po )Kontrolle der Studieninhalte, Zentralisierung der Studienreform in gemeinsamen in Wissenschaft und Ausbildung fortschrittliche, pongml)Kommissionen von Staat und Monopolvertretern, zentrale Fortsetzung und Ver- tenden Bevdlkerung orientierte, Bestrebungen o. ol ou ho. ateilung der Studienplatze unter AusschluB der Betroffenen, Einschrénkung und liche Aufsicht auf geal Bs Eersiis a Co oktroyiert, dieteilweiser Entzug der Selbstverwaltungsrechte fiir die fiinf neuen Gesamthoch- autonomie der Hochsc on Wis b

I Berufungsentscheidungen aufgehoben,schulen, Knebelung der verfaBten Studentenschaft durch Entzug der finanziellen Lehrveranstaltungen werden verboten,
Be caer SaterUnabhéngigkeit und Beschneidung ihrer Rechte. Institute geschlossen, Disziplinarverfahren eingeleitet. ngesicl s die:

onBaden-Wirttemberg und Schleswig-Holstein bereiten unterdessen Hochschul- lung wird die Autonomie dor I Sstmaidengesetze streng nach bayerischem Muster vor. Das Saarland hat ein solches Gesetz Kate, Daner fordert der vds die Stérkung
bereits erlassen. Allenthalben sollen die Hochschulen in Untertanenfabriken mit edeutet u.a.

~ i |Kasernenreglement verwandelt werden! Keine Fachaufsicht des Staates Uber dieHochschule; Wahl der Leitung und allerIn dieser Situation wendet sich der vds, der Dachverband der Studenten in der Hochsonulorgane durch die Hochschulen selber, Dienstherreneigenschaft fiir die
Bundesrepublik, an die Offentlichkeit. Die im vds zusammengeschlossenen Stu- ochschule.

i oo .

y

dentenschaften haben sechs unverzichtbare Forderungen fiir ein demokratisches Autonomie der Hochschule heiBt nicht Freiheit von geselSinn enVemHochschulgesetz aufgestellt. Die vom vds erhobenen Forderungen bringen die tung, sondern Freiheit von den Herrschaftsinteressen Jener k as wegemeinsamen Interessen zum Ausdruck, die die Grundlage fiir den gemeinsamen 70 Prozent der Produktionsmittelverfiigen.Die Nisacns Wir chaKampf von Studenten, Schiilern, Lehrlingen, Arbeitern und Angestellten fir die verstandenwerdenalsChance,den Biunees Srchiasis ol oo hnBehebung der Bildungsmisere und fiir die Brechung des Bildungsprivilegs der Ausbildung zuriickzudréngen, Wissenschaft und Au po iv nrivait der Bevilio:
Herrschenden bilden. So wie die Verwirklichung einer demokratischen Hoch- LebensinteressenderarbeitendenBevélkerung, gh er ish Raschule nur im Zusammenhang mit demokratischen Verénderungen in allen gesell- rung zu stellen.SchlieBlich sind esdie Lohnabhéng gen, oA - on
schaftlichen Bereichen zu erreichen ist, wird auch der studentische Kampf nur im MiSSANlicion seins? es ermdglichen. Daher fordeBiindnis mit den Werktétigen und ihren Organisationen, den Gewerkschaften, demokratische Kontrolle der Hochs: Mie;erfolgreich sein

9 e

Mitbestimmung der werktdtigen Bevolkerung und ihrer Organisationen, keine
ie hi i

L

i
ind i

i ter in den Hochschulorganen!Die hier niedergelegten demokratischen Forderungen sind in der Vergangenheit Monopolvertre
Tr ) "

nicht nur vom vds, sondern auch von anderen Organisationen innerhalb und Autonomie derHochschulen in diesem Sinne kann nur Misi weriennen tieauBerhalb der Hochschule erhoben worden. Es sind Forderungen, die erfiillt A one i aktive Planung der Hoc! gwerden miissen, wenn die demokratische Reform der Hochschulen nicht endgiiltig werden. Der vds fordert daher:
} a.

scheitern soll.
Freie Verfligung der Hochschulen iiber die Haushaltsmittel, Globalhaushalt fiir dieDer vds ruft alle demokratischen Krifte, alle demokratischen Organisationen Hochschulen!

Co

.

innerhalb und auBerhalb der Hochschule auf: Unterstiitzt die Forderungen des Das Recht der Hochschule zur eigenenPlanung darf sich jedochBevervds fiir ein demokratisches Hochschulgesetz! teilung der ihnen vom Staat zugestandenen Mittel bessugaien AjochethlionDer vds ruft die Studenten der BRD auf: Setzt Euch ein fiir dieseForderungen, missen organisatorisch und finanziell in die Lage yorpvt bmi isetzt Euch zur Wehr gegen die reaktionéren Hochschulgesetze! Fiihrt den Kampf arbeit untereinander — unter Einbeziehung der gewerkschattlicl gi
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der arbeitenden Bevélkerung — eine an den Interessen der Mehrheit der Bevolke- Pflicht zur , konstruktiven Mitwirkung“ in den Universitatsgremien vor. ,,Konstruktiv
rung orientierte Planung des tertidren Bildungsbereichs zu betreiben. Die Bil- mitwirken® tut nur, wer die staatlichen Plane kritiklos umzusetzen hilft. Wer

dungsplanung darf nicht langer unter Ausschaltung der Betroffenen vonStaats- dagegen die Interessen der Studenten konsequent vertritt, muB mit Ordnungs-
und Monopolvertretern in den grauen Zonen der Planungsstibe (Bund-Lander- maBnahmen rechnen. Auf diese Weise wird jegliche Mitbestimmung zur Farce!
Kommission, Wissenschaftsrat, Deutsche Forschungsgemeinschaft, HIS-GmbH Der vds fordert:
usw.) betrieben werden. Auch die Planung der Zahl der Studienplatze ist Sache Weg mit Friedenspflicht und Mitwirkungszwang! Keine Disziplinierung der gewahl-
der Hochschulen; sie hat den Bediirfnissen der arbeitenden Bevolkerung zu ent- ten Vertreter der Studenten!
sprechen. Der vds fordert: Durch besondere Verfahrensvorschriften sollen die Mitbestimmungsrechte der
Bildungsplanung unter maBgeblicher Beteiligung der Hochschulen, demokratische Studenten weiter eingeschrankt werden. Mit dem Quorum wird fiir die studentische
Kontrolle der Bildungsplanung! Weg mit dem NC, keine Lenkung der Studenten- Mitbestimmung ein neues Hindernis aufgerichtet. Um die politische Auseinander-
stréme nach den Bedirfnissen der Monopole! setzung sogar zur Zeit des Wahlkampfs aus der Hochschule zu verbannen, um

eine totale entpolitisierte Atmosphéare an der Hochschule zu schaffen, will man

| zusétzlich den Briefwahlzwang anordnen. Der vds erklart: Mitbestimmung setzt
Fiir die gleichberechtigte Mitbestimmung von Lehrenden, Lernenden und nicht- | ein demokratisches Wahlrecht voraus. Daher:
wissenschaftlichen Mitarbeitern in allen Fragen des Hochschulwesens Weg mit dem Briefwahlzwang, weg mit dem Quorum!

Solle die Hochschule ihren Beitrag zur Demokratisierung und zum gesellschaft-
lichen Fortschritt leisten, muB sie nach demokratischen Prinzipien aufgebaut sein. Fiir die gesetzliche Verankerung der verfaBten Studentenschaft mit unabhéngigen
In ihrem Kampf fiir eine umfassende wissenschaftliche Ausbildung, die ihnen eine Organen, finanzieller Unabhingigkeit und dem Recht der politischen Interessen-
langerfristige Perspektive erdffnet, haben die Studenten erfahren, daB ohne vertretung —fiir frele politische und gewerkschaftliche Betatigung
gleichberechtigte Mitbestimmung ihre berechtigten Interessen mit FiiBen getreten
werden. Daher fordert der vds: In dem MaBe, in dem immer mehr Studenten der BRD aktiv fiir ihre materiellen
Gleichberechtigte Mitbestimmung auch fiir die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter. und politischen Interessen eingetreten sind, ist es ihnen gelungen, die Organe der
Die Mitbestimmung muB aber auch umfassend sein. Wie sonst sollen die Studenten verfaBten Studentenschaft von studentischen Agenturen des CDU-Staates zu ihren
wirksam schon nur iiber die inhaltliche und organisatorische Gestaltung der Aus- Organen, d.h. zu schlagkraftigen Instrumenten des demokratischen Massen-
bildung mitbestimmen, wenn sie nicht mitentscheiden dirfen, wer sie ausbildet, kampfes der Studenten zu machen.
welche Schwerpunkte in Forschung und Lehre gesetzt werden, fiir welche Zwecke Die Organe der verfaBten Studentenschaft bieten jedem einzelnen Studenten die
die Haushaltsmittel ausgegeben werden? Die Mitbestimmung darf auch vor diesen Méglichkeit, fiir seine demokratischen Interessen organisiert aktiv zu werden. Sie
Fragen nicht halt machen. Daher fordert der vds: sind die organisatorische Vroaussetzung fiir die wirksame Vertretung der gemein-
Weg mit dem diskriminierenden Negativkatalog, weg mit der Ordinarienschutz- samen, gegen das GroBkapital gerichteten Interessen der Masse der Studenten,
klausel! ohne Riicksicht auf weltanschauliche, ideologische und politische Differenzen.
Die verlogene Begriindung, mit denen starke Kréfte innerhalb und auBerhalb der Den Herrschenden ist die eigenstandig verfaBte Studentenschaft ein Dorn im Auge.
Hochschule immer noch den Studenten, Assistenten und nichtwissenschaftlichen Um die einheitliche und umfassende konsequente Interessenvertretung durch die
Mitarbeitern die Mitbestimmung verweigern wollen, entlarven ihre Urheber: Mal ist Organe der verfaBten Studentenschaft unméglich zu machen, versuchen sie einer-
die Rede von der Putzfrau, die die Forschungsprioritaten auf Jahrzehnte festlegt, seits, die gewahlten Vertreter der Stundenten zu kriminalisieren, richten sie

gegen den geballten ,Sachverstand“ der berufenen Professoren, mal von den andererseits in den Hochschulgesetzen ihren Schlag gezielt gegen die eigen-
Studenten, die aus der Uni eine ,rote Kaderschmiede” machen wollen. Diese sténdig verfaBte Studentenschaft. Mit den Organen der verfaBten Studentenschaft
~Argumente” enthillen die dahinterstehenden Interessen mehr, als sie sie zu ver- wollen sie die Studenten insgesamt mundtot machen. Wéhrend in Bayern zu

hiillen mdchten: Es sind die Interessen derjenigen Kréfte, die zur Verteidigung diesem Zweck die zwangsweise Auflosung der verfaBten Studentenschaft an-

ihrer Herrschaft darauf angewiesen sind, nicht einen Zipfel ihrer Macht den vor- gestrebt wird, soll z. B. in NRW die verfaBte Studentenschaft geknebelt und damit
warts dréngenden demokratischen Kréften preiszugeben. Es sind dieselben faktisch zerschlagen werden: durch den Entzug der finanziellen Unabhéangigkeit,
Krafte, die auch den Arbeitern und Angesteliten in den Betrieben jegliche Mit- durch die Beschrankung ihrer Aufgaben auf die ,Mitwirkung an der Uni-Verwal-
bestimmung verweigern. tung“, durch die zwangsweise Verzahnung von verfaBter Studentenschaft und
Demokratische Mitbestimmung, die auf die Teilnahme aller an den Entscheidun- Universitatsverwaltung mit der Konsequenz von Friedenspflicht und Mitwirkungs-
gen hinzielt, hat uneingeschrénkte Offentlichkeit zur Voraussetzung. Daher fordert zwang auch fir die Interessenorgane der Studenten.
der vds: Ohne eigenstandig verfaBte Studentenschaft, ohne studentischen Massenkampf
Offentlichkeit in allen Gremien in allen Fragen! gibt es keine wirksame Vertretung der demokratischen Interessen der Studenten

Um die von den Studenten erkémpfte Mitbestimmung in die gewiinschten Bahnen in den Hochschulgremien. Die zentralen FormierungsmaBnahmen des GroBkapitals
zu lenken, sehen Hochschulrahmengesetzentwurf und viele Landergesetze die und des Staates haben die verfaBte Studentenschaft notwendiger denn je
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Vernichtungs- und Ausbeutungswissenschaft mit weitem Abstand an der Spitzegemacht. Das haben die Erfahrungen der Studenten der BRD eindeutig bewiesen. stehen. Diese Wissenschaft ist gegen die Interessen der Mehrheit der Bevolke-Daher fordert der vds:
rung gerichtet. Priorititen, wenn sie den Bediirfnissen der Bevolkerung entspre-Gesetzliche Verankerung der verfaBten Studentenschaft als Vertretung aller Stu- chen sollen, miissen anders gesetzt werden: Gesundheitswesen undVorsorgedenten, eigene Beitragshoheit fiir die verfaBte Studentenschaft, Unabhangigkeit gegen Krankheit; Wohnungsbau, Stadteplanung und Umweltschutz; Elektronikder studentischen Satzungsautonomie fiir die Studentgnschaft! und Atomenergie fiir friedliche Zwecke; Bildungsforschung und VerbesserungDie Studenten haben jedoch auch erfahren, daB selbst die Durchsetzung ihrer des Bildungswesens. Daher fordert der vds:

unmittelbarsten Interessen: materielle Absicherung des Studiums, mehr Wohnun- Verbot von Kriegsforschung und Vernichtungswissenschaft, Verbot aller nationa-
gen, sozial tragbare Mieten, ausreichende Krankenversicherung, nur mdoglich listischen, revanchistischen, militaristischen, friedensfeindlichen, rassistischen undist, wenn die politischen Voraussetzungen dafiir geschaffen werden. Das Interesse neokolonialistischen Wissenschaftsansatze, Verbot der Verbreitung solcher Wis-der Studenten, ihre eigene Stellung in der Gesellschaft zu erkennen, die gesell- senschaftsinhalte, uneingeschrénkte Anzeigepflicht aller Forschungsvorhaben, ge-schaftlichen Zusammenhénge ihrer Ausbildung zu begreifen, ihre Forderung nach setzliche Verpflichtung zur Verdffentlichung der Forschungsergebnisse, For-marxistischen und demokratischen Wissenschaftlern, nach Mitbestimmung und schungsplanung unter Beteiligung der werktétigen Bevdlkerung und ihrer Organi-Demokratisierung der Hochschulen, ihre grundlegenden sozialen Forderungen, all sationen!das ist nur im Kampf gegen die 6konomische und politische Macht des Monopol- Auch bei der Auftragsforschung hat das Forschungsvorhaben — unter demokrati-kapitals durchzusetzen. Ihre Interessen wirksam vertreten kénnen die Studenten scher Kontrolle — in der Verantwortung der Hochschule und der an ihr Tatigennur durch eine politische Interessenvertretung. Dieses Recht wollen die rechten zu liegen. Forschungsauftrage missen in der Wahl des ForschungsgegenstandesKréfte und ihre Helfershelfer den Studenten nehmen, daher die Prozesse gegen demokratischen Zielen dienen, sie diirfen weder durch Vorherbestimmung derdas politische Mandat" der Studentenschaft, gegen die Mitgliedschaft im vds. Forschungsergebnisse noch durch Vorschreiben der anzuwendenden MethodenAuf diese Weise will man die Studenten iiberhaupt mundtot machen, will man den die Entfaltung der Wissenschaft beeintrdchtigen. Daher fordert der vds:Studenten die Hande binden. Dem stellt der vds die Forderung entgegen: Verbot der Annahme von Forschungsauftrégen, die die Entfaltung der Wissen-Anerkennung des Rechts von Fachschaften, Asten und vds zur politischen Inter- schaft im Kapitalinteresse kanalisieren.essenvertretung! Das muB auch fiir alle Nebentétigkeiten von Hochschulangehérigen gelten. For-In ihrem Eintreten fiir die materiellen und politischen Interessen, fiir die Verteidi- schung ist langst keine Privatsache der Professoren mehr. Angesichts der rapidengung und Erweiterung ihrer demokratischen Rechte haben die Studenten der BRD Entwicklung von Wissenschaft und Technik ist Forschung nur noch in arbeits-erfahren, daB ihnen von den Herrschenden nichts geschenkt wird. Die Herrschen- teiligem Zusammenwirken méglich. Daher:den sind zu Zugestéandnissen nur bereit, wenn wir sie durch den einheitlichen und Zugang zu den Forschungsmitteln fir alle an den Hochschulen Tatigen fiir aus-organisierten Kampf dazu zwingen. Die Gefahr, die vom einheitlichen Handeln gewiesene Forschungsvorhaben nach MaBgabe der Entscheidung der Hochschul-der Studenten ausgeht, haben auch die Herrschenden erkannt. Ihre Antwort heiBt:

organe, gleichberechtigte Beteiligung aller an einem Forschungsvorhaben Mit-Ordnungsrecht! Um die Masse der Studierenden einzuschiichtern und von der wirkenden an allen Entscheidungen im Rahmen des Forschungsvorhabens, Mit-aktiven Wahrnehmung ihrer Interessen abzuhalten, sollen die Studenten, die am bestimmung aller Hochschulangehérigen in allen Fragen der Forschungspianung!aktivsten und engagiertesten fiir demokratische Veranderungen in Hochschule und Demokratische Forschungsplanung und wirksame Kontrolle der AuftragsforschungGesellschaft eintreten, in ihrer materiellen Existenz getroffen werden. Auf diese sind jedoch nur denkbar unter der Voraussetzung, daB die Forschung nicht ausWeise hofft das um seine Herrschaft bangende GroBkapital, die alten Krafte- den Hochschulen in demokratisch nicht kontrollierte Forschungseinrichtungenverhéltnisse an den Hochschulen wiederherstellen zu kénnen. Ordnungsterror, ausgelagert wird. Daher fordert der vds:Einschrankung der Meinungsfreiheit, Beschneidung des Rechts der politischen Keine Férderung hochschulfremder Forschung aus offentlichen Mitteln, soweitBetatigung, das ist die Sprache der in Bedréngnis geratenen Machthaber, das ist nicht die gleichberechtigte Mitbestimmung aller am ForschungsprozeB Beteiligtendie Sprache dieses iberlebten gesellschaftlichen Systems. Der vds fordert: sowie die Kontrolle durch die Organisationen der arbeitenden Bevdlkerung ge-Anerkennung des Rechts auf freie politische und gewerkschaftliche Betétigung in wahrleistet ist! Genehmigungspflicht von hochschulfremder Forschung seitens derAusbildung und Beruf, in Hochschule und Betrieb! Weg mit dem Ordnungsrecht! Hochschule unter Mitbestimmung der Gewerkschaften!

Flr demokratische Forschungsplanung und Kontrolle der Auftragsforschung Fiir ein integrlertes Hochschulsystem, filr dle konsequente Verwirklichung
der Integrierten Gesamthochschule

Wissenschaft und Forschung haben entscheidende Bedeutung fiir den gesell-
schaftlichen EntwicklunsgprozeB erlangt. Die Frage, fiir welche Zwecke Forschung Von dem ehemals verkiindeten Anspruch, integrierte Gesamthochschulen als
und Wissenschaft eingesetzt werden und wie ihre gesellschaftlichen Auswirkun- Regeltyp der Hochschule zu schaffen, ist in den Konzepten des Kultusbiirokratie
gen gemeistert werden, ist daher zu einer Lebensfrage geworden. Forschung nichts mehr iibrig geblieben, geschweige denn in der Hochschulrealitat etwas zuist nicht mehr Privatsache der Wissenschaftler. finden. Im Gegenteil: Nach Wissenschafts-GmbH-VorstéBen in Westberlin rollt die
Tatsache ist, daB in den staatlichen Ausgaben fiir dieWissenschaftsférderung

vw76



rechte Offensive der Bundeswehr-Hochschulen, in Bayern wird der Austausch Hochschulen riicken. GroBkapital, Kultusbiirokratie und Bund
,Freiheit der Wissen-

der Tirschilder in den PH-Gebéuden als Integration” des Hochschulwesens aus- schaft” verfolgen das Ziel, Ausbildung und Forschung vollends in den Wiirgegrif
egeben, und in den Hochschulgesetzentwiirfen des Bundes und der Lander ist imperialistischer Interessen zu nehmen. Studienreform soll dabei den Widerspruchoo integriert* und ,Gesamthochschule® nicht viel @ibrig geblieben. Die Hoch- zwischenbestehender Ausbildung und den aktuellen Qualifikationsanforderungen

schuien sollen der dermokratischen Offnung und Kontrolle entzogen bleiben, sie desKapitals quantitativ und qualitativ iiberwinden. Nicht einmal davon kann jedoch
sollen fiir kurzfristige Profit- und Herrschaftszwecke pattikularisiert werden. die Rede sein. Im Vordergrund steht vielmehr die herrschaftsmaBige Absicherung:
G Kkschaft d Studenten, Schiller und Eltern, alle demokratischen Krafte Diskriminierung fortschrittlicher Hochschullehrer, Berufs- und Berufungsverbota orm ee toe, are dariiber, daB die Aus- fiir Marxisten, Reformkommissionen unter AusschluB der Betroffenen, Maulkorb-

bildungsbedingungen fiir alle nur verbessert werden, daB der Zugang zu allen Erlaf far Tutoren usw.; das istdie »Studienreform" der Herrschenden.Sie ver-

Bildungseinrichtungen fir Kinder aus sozial schwachen Schichten nur gedffnet schérft die Ausbildungssituation und verengt die Qualifikation der Auszubildenden.

ird ee ein demokratisches, integriertes Bildungssystem mit integrierten Hoch- Diestaatlich verordnete Studienreform im Dienste des GroBkapitals ist gegen diewird, w
I = Be misssen die strukturellen Voraussetzungen reali- objektiven Interessen der Masse der Studierenden gerichtet. Umfassende wissen-sotidjen SeWibis rd rt der vds:

schaftliche Ausbildung, die zur Wahrnehmung fachlicher Anforderungen und zurprot bint:Dyderintegrierten Gesamthochschule! Erkenntnis gesellschaftlicher Zusammenhénge und der entsprechenden Hand-
onsequente ! i. A

rie .

Das SM muB auf einheitlicher gesetzlicher Grundlage in allen Be- lungsméglichkeiten beféhigt: darauf richten sie ihre Forderungen.
ich h gleichen demokratischen Grundsétzen geregelt werden. Daher:

Der vds lehnt eine rigide Trennung der Studiengénge in ,anwendungsbezogene
Eros no lungen fiir alle Hochschulen. Keine Sonderhochschulen!

kurz- und forschungsbezogene Langstudiengénge” ab. Statt dessen muB eine= ” o oo ung
dom Anspruch Po arbsitenden Bevdlkerung und der Differenzierung des Studiums vom einheitlichen Grundsatz wissenschattlicher undie Hochschulen miissen demokratischer Ausbildung ausgehenirkli i i n nachkommen.

. - | ! en.eneBO enon so Diesbeinhaltet, dad die Differenzierung des Studiums nur im Zusammenhang
taltet werden, daB die stindige Erweiterung der individuellen Qualifikation miteiner demokratisch geregelten Curriculumreform erfolgen kann, die auch

gesta
oe . bedeutet Studienzeitvorschlége einbezieht. Dies ist eine Absage an die staatliche Studien-

ermoglicht wird. Dies :
. zeitreglementierung. Der vds fordert Lehrinhalte, die auf naturwissenschaftlich-i

-

iterbi in di len, vertikale
i 1S © i HRintegration de CR od a ry Hockschls technischem, politischem, Gkonomischem und sozialem Gebiet demokratischemundhorizontale Durchizssig eit der Ausbildungsg o i Ersffnung eines braiten Fortschritt dienen! Antigewerkschaftliche, antikommunistische, militaristische,Bs eh, ar 2 gewahrleisten friedensfeindliche, rassenideologische, neokolonialistische Lehrinhalte miissen

usbildungs:
> S verboten werden!

hat, verbieten jede Form besonderer Hochschuleingangspriifungen. Die Integration CF )
J }

der vorechadenon Hochschultypen darf nicht durch die Aufrechterhaltung unter- Die ‘marxistische Wissenschaft muB alsgleichberechtigte Lehr- und Forschungs-
hiedlicher Eingangsvoraussetzungen zunichte gemacht werden einrichtung in allen Hochschulen und Fachbereichen verankert werden!sc .

: x
5 rr Fr

Entscheidend fiir die Integration des tertiaren Bereichs ist die inhaltliche Aus- Gerade der Marxismus trégt dazu bei, den Studenten die Einsicht in ihre aktuelle

gestaltung der Ausbildungsgénge. Die integrierte Gesamthochschule muB die undperspektivische gesellschaftliche Lage zu vermitteln, ihnen die Gemeinsam-

Méglichkeit umfassender wissenschaftlicher Qualifikation fir alle Studierenden ken ihrer Interessen und der Interessen der lohnabhangig Arbeitenden aufzu-
strukturell absichern! Wissenschaftlichkeit der Ausbildung gibt es nur, wenn Lehre zeigen und sie auraktiven und organisiertenWahrnehmung ihrer Interessen im

d Forschung eng miteinander verbunden werden und sich gegenseitig durch- Kampf an der Seite der arbeitenden Bevélkerung zu befahigen. Daher richtenoi ei ny sich die VerfolgungsmaBnahmen der Herrschenden mit besonderer Scharfe gegenringen. :

. marxistische Wissenschaftler. Angesichts des real bestehenden Monopols deri i hschule in Forschungs- und Lehrbereiche! 'c ! ;

.

( > de !

Pp!A ur Satta reas ho demokratischen Prinzipien birgerlichen Wissenschaftwird die Verwirklichung des Wissenschaftspluralismus
bedeutet schlieBlich, daB eine ,Wissenschaft fiir besondere Anwendungszwecke" zur Kampfaufgabe aller fortschrittiichenKréfte.
nirgends Eingang finden darf. Der VDS wendet sich insbesondere gegen Sonder- Die Berufs- und Berufungsverbote, die mit dem Hamburger SenatserlaB begannenstudion Aidfiir demokratisch unkontrollierte Anwendungsbereiche. Bundes- und imMinisterprésidentenbeschiuB - zur Einstellung von sogenannten Verfas-Re RS und Bundeswehrstudiengéinge diirfen sich nicht durchsetzen! sungsfeinden ihren Hohepunkt fanden, richten sich allerdings nicht nur gegenwehrl

marxistische Wissenschaftler. Von ihnen sind alle fortschrittlichen Wissenschaftler
bedroht, alle, die in ihrer wissenschaftlichen Arbeit fiir materielle Verbesserungen
fiir die arbeitende Bevélkerung eintreten.i] enschaftliche Ausbildung mit demokratischen Lehrinhalten

!ra oere ene eine demokratische Studienreform durch die Hochschulen Eine demokratische Studienreform, die den Interessen der Auszubildenden und
i dlkerung entspricht, setzt entsprechend qualifizierte Wissen-Einbeziehung der gewerkschaftlichen Organisationen der arbeitenden Bevd| 9 3Bch SrElSkE dics y

schaftler voraus, die nach ihren didaktischen- methodischen und wissenschaft-

Die Reform der Studieninhalte und Studiengénge wird in den kommenden Mona- lichen Féhigkeiten in der Lage sind, solche Reformkonzepte mit zu erarbeiten

ten und Jahren stirker ins Zentrum der politischen Auseinandersetzungen an den und zu realisieren.
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Daher fordert der vds: SchluB mit der politischen Selektion bei denBerufungs- Der DGB geht davon aus, daB mehr Demokratie zwar nichtalleindurch Bildung,
entscheidungen, SchluB mit der Disziplinierung fortschrittlicherWissenschattler, aber ebensowenig ohne Hebung des allgemeinen Bildungsstandes erreichbar ist.

konsequente Verwirklichung des Wissenschaftspluralismus an allen Hochschulen Der DGB fordert ein Bildungswesen, das Einsichten in gesellschattliche Interessen-

und in allen Fachbereichen, Freiheit der Wissenschaft auch fir den Marxismus, konflikte vermittelt und dazu befahigt, diese Konflikte in demokratischen Formen

gleiches Recht in Forschung und Lehre fiir die marxistische Wissenschaft, gleiches auszutragen. Dazu gehort auch, Interessen in Solidaritdt mit anderen zu ver-

Recht fir marxistische Wissenschatler. 7 treten.

Der vds fordert: Der DGB lehnt eine Bildungsreform ab, die lediglich eine rationellere Vermittlung
Bindung des Ministers an die Berufungsvorschlage der Hochschule, gleichberech- Skonomisch verwertbaren Sachwissens anstrebt.

tigte Mitbestimmung aller Hochschulangehérigen, insbesondere auch der Studen- Der bestehende Bildungsnotstand in der Bundesrepublik benachteiligt in erster

ten in Berufungsfragen! Linie die Kinder von Arbeitnehmern, die nicht in der Lage sind, die Méngel des
Demokratische Lehrinhalte kénnen sich nur in demokratischen Lehrformen reali- offentlichen Schulwesens durch familidre Erziehung zu kompensieren.
sieren! Forschende, kollektive, projektorientierte Arbeitsweisen unter gleichberech- Obwohl die gegebene Entwicklung der Produktivitat gesellschaftliche Gleich-

tigter Mitbestimmung aller Beteiligten miissen abgesichert werden. Dem wissen- berechtigung durch Bildung wie nie zuvor in der Geschichte méglich machen

schaftlichen Studium miissen Priifungen in ihrem Charakter als kollektive wie wiirde, wird der Notstand in den Bildungsverhéitnissen immer bedriickender.

individuelle Selbstkontrolle entsprechen. Priifungen diirfen weder als Selektions- Darin wird offenbar, daB zwischen den Interessen der Gemeinschaft und den auf

instrument noch als Disziplinierungsmittel zur Unterdriickung politischer Kritik eine private Gewinnmaximierung ausgerichteten Interessen ein Widerspruch be-

eingesetzt werden. Allein auf der Basis umfassender Information Uber die An- steht. Dieser Widerspruch rechtfertigt in zunehmendem MaBe die Forderung des

forderungen einer demokratischen Entwicklung der Gesellschaft kdnnen die Aus- DGB nach Ausweitung des gemeinwirtschaftlichen Sektors.

zubildenden Ausbildungsgang und Ausbildungsschwerpunkte rational bestimmen. Er fordert Vorrang fiir Bildungsinvestitionen durch die dffentlichen Haushalte. Er

Deshalb lehnt der vds Berufs- und Studienberatung in der Form von Lenkungs- erkennt die wachsenden Folgelasten, die den o&ffentlichen Haushalten durch

instrumenten groBkapitalistischer Arbeitsmarktpolitik ab und fordert private Investitionsentscheidungen entstehen (Verkehrsmisere, Umweltverschmut-
eine Berufs- und Studienberatung durch Gewarkschaften und gewéhite Vertreter zung) und sieht dadurch eine Tendenz zum Zuriickstellen von Bildungsinvesti-
der Auszubildenden. tionen begiinstigt. Er warnt davor, die Folgen einer solchen Politik fiir die Zu-
Studienreform darf nicht Staats- und Monopolausschiissen in die Hande fallen. kunftsentwicklung der Gesellschaft zu unterschétzen.

Soll sie der umfassenden Entfaltung von Qualifikationen im Interesse der Werk- Durch das Einbeziehen gesellschaftlicher Forderungen will der DGB ein ,Mehr an
tétigen und der Studierenden zugute kommen, so muB sie an der Basis, von den Demokratie* anstreben. Er fordert seine Mitglieder auf, sich fiir die Verwirklichung
Fachbereichen, unter demokratischer Kontrolle konzipiert und durchgefiihrt wer- dieses Zieles im Bildungsbereich einzusetzen.
den. Daher: Filr eine demokratische Studienreform durch die Fachbereiche bei

gleichberechtigter Mitbestimmung der Studenten und demokratischer Kontrolle

durch die Gewerkschaften. Gegen die zentralen Formierungsgremien nach KMK- Blidungspolitische Grundsitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes
und WRK-Vorstellungen fordert der vds Studienreformkonferenzen als Zusam-

menschluB von demokratisch gewdhiten Vertretern der Fachbereiche unter Ein- Das Verlangen nach Gleichheit der Bildungschancen und einer Demokratisierung
beziehung der Gewerkschaften! des Bildungswesens gehdrt zu den Grundforderungen des Deutschen Gewerk-

schaftsbundes. Diese Forderungen sind nicht ohne eine Reform der iiberholten
Strukturen und Lehrinhalte des Bildungswesens zu verwirklichen. Da die vorlie-

genden Reformplane fiir das Bildungswesen der bildungspolitischen Konzeption
des Deutschen Gewerkschaftsbundes nur zum Teil nahekommen, legt der DGB
erneut seine Grundsétze fiir die Reform unseres Bildungswesens dar.

c) Bildungspolitische Vorstellungen des DGB 1. Die Begabungen und Interessen von Jugendlichen und Erwachsenen aller

Bevélkerungsschichten sind in allen Phasen eines integrierten Bildungssystems
optimal zu férdern. Die Chancengleichheit der Geschlechter ist herzustellen.

Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland gehért zu den gesell- 2. Das Bildungsangebot muB durch Erziehung zur Kritikfahigkeit und Verantwor-

schaftlichen Bereichen, in denen die Kluft zwischen der demokratischen Verfassung tungsbereitschaft den einzelnen zur Kontrolle und Mitbestimmung bei politi-

und der Verfassungswirklichkeit besonders deutlich wird. Eine ebensolcheDistanz schen und wirtschaftlichen Entscheidungen beféhigen. Es muB die individuelle

besteht zwischen den Ausbildungsinhalten und -formen und den Ausbildungs- Lebensgestaltung bereichern.

anforderungen einer hochindustrialisierten Gesellschaft, die sich nach der Auf- 3. Der Gegensatz zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung ist sowohl in der

fassung des DGB nach freiheitlich-demokratischen und sozialen Grundsétzen ent Organisation als auch in den Lehrplanen der einzelnen Stufen und Zweige des

wickeln soll. Wenn auch Fortschritte in dieser Entwicklung unverkennbar sind, so Bildungswesens aufzuheben. Diese Zusammenfassung wird u.a. die geistige
machen sich doch auch Gegenstrdmungen bemerkbar. Beweglichkeit sichern, die Anpassung an berufliche Veranderungen erméglicht.
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4. Die Bildungsforschung ist auszubauen und zu férdern; ihre Ergebnisse sind verbinden. Diese sozialbezogene Erziehung muB dazubefahigen,Bedurfnissefrei
far die Bildungsplanung besser zu nutzen und In eine gesellschaftspolitische zuauern, andere intstsssen anzusiiennen und selbstandig Kritik zu (ben.

Strukturplanung einzubeziehen.
Im Bereich der Sachbildung sollen spielendes und schépferisches Lernen im

Voidergrund stehen.
Im Hinblick auf die Ziele und die Bedeutung der Vorschulerziehung muB die

Organisation des Bildungswesens
v Ausbildung der Erzieher im Rahmen besonderer sozialpddagogischer Studien-

gange in der Gesamthochschule erfolgen. Die Trager des offentlichen Bildungs-

Die zentralen Bereiche des Bildungswesens werden in Zukunft die Vorschule, die wesens haben die Aufgabe, Uber die Notwendigkeit vorschulischer Erziehung

Gesamtschule, die Gesamthochschule und die Einrichtungen der Weiterbildung ausreichend Aufklarungsarbeit zu leisten.

sein. In ihnen sind die Prinzipien der Integration, Differenzierung und Demokrati-

sierung zu verwirklichen.
)

.
2. Die Grundstufe (Primarstufe)

Integration bedeutet die gleichwertige Einbeziehung naturwissenschaftlicher, tech-
nologischer,gesellschaftswissenschaftiicher,geisteswissenschaftlicher iad as Der DGB setzt sich dafiir ein, da die Einschulung auf das 5. Lebensjahr vorver-
lerisch-gestaltender Bildungsinhalteineine Bildungseinrichtung. Diss ag legt wird. Da jedoch Leistungsmotivationen und soziales Verhalten der Kinder

wendig, um trotz unterschiedlicher individueller und schichtenspezifischer Lerm-
durch familisre Erziehung in unterschiedlichem Grad entwickelt sind, ist es die

voraussetzungen ein HochstmaB an Bildung zu vermitteln.
oo

i

wesentliche Aufgabe, an die vorrangig sozialen Ziele des vorschulischen Bereichs

Differenzierung bedeutet das Angebot vielféltiger, den individuellen ‘Neigungen anzukniipfen und sie in einer zweijahrigen Eingangsstufe weiterzuverfolgen. Der
und Leistungsstarken angepaBter Bildungsmoglichkeiten. Die Differenzierung mus DGB warnt davor, eine solche Eingangsstufe der Grundschule als Instrument zur

dort ihre Grenzen finden, wo sie die gesellschaftliche Integration und die Be- Verkiirzung der Schulzeit oder der Vorverlegung der folgenden Schulstufen zu

fahigung zu solidarischem Verhalten geféhrdet. miBbrauchen.

Demokratisierung der Bildungsorganisation bedeutet die Schaffung von Voraus- Der DGB fordert, durch kleine Klassen (héchstens 25 Kinder) und Einrichtung
setzungen fiir die Kontrolle und Mitwirkung der gesellschaftlichen Gruppen und zusatzlicher Férderstunden die Voraussetzungen fiir eine ausgleichende Erziehung
der Offentlichkeit an denbildungspolitischen Planungen undEntscheidungen. Im 7u schaffen. Das kdnnte auch ein ungerechtfertigtes Abschieben auf Sonder-

Rahmen des dffentlichen Auftrages des Bildungssystems muB die Selbstbestim- schulen in solchen Fallen verhindern, in denen ein kompensatorischer Unterricht
mung der Lehrenden und Lernenden institutionell gesichertwerden.Dazumiissen Erfolg haben kannte.

veraltete Lehrmethoden aufgegeben werden. Auch dirfen Lehrpléne ein Studium

in Anlage und Dauer nicht so beschréanken, daB es nur zu einerMinderqualifika-
tion fihrt.

3. Die Gesamtschule

Die Gesamtschule muB durch Integration und Differenzierung eine optimale For-

Struktur des Bildungswesens derung von Begabungen und Interessen sicherstellen und dariber hinaus in

1. Vorschulischer Bereich (Elementarbereich) Fortsetzung der kompensatorischen Bestrebungen in Vorschule und Grundschule

auf den Ausgleich von milieubedingten Benachteiligungen bedacht sein. Wegen

Der DGB wendet sich eindeutig gegen alle Versuche, im vorschulischen Bereich der Notwendigkeit ausgleichender Erziehung muB langfristig die Gesamtschule

durch leistungsorientierte Angebote die bestehende Ungleichheit der Bildungs- als Ganztagsschule konzipiert und die Sonderschule einbezogen werden. Einrich-

chancen zu verscharfen. Wenn die Einrichtungen im vorschulischen Bereich zu tungen der Bildungsberatung sind auszubauen und zu koordinieren.

Instrumenten werden sollen, mit denen Chancengleichheit angestrebt werden

kann, so miissen sie vordringlich ForderungsmaBnahmen dienen; diese MaBnah- a) Mittelstufe (Sekundarstufe I)

men sollen zuerst sozial benachteiligten sowie schulpflichtigen, aber noch nicht

schulreifen Kindern gelten. An die Stelle des Unterrichts in geschlossenen Klassenverbznden ist in der Mittel-

Die bestehenden Einrichtungen sind so auszubauen, daB fir alle Kinder von drei stufe ein Kern- und Kursunterricht einzufithren. Neben dem fiir alle Schiiler ver-

Jahren an Kindergartenplitze zur Verfigung stehen. Vorrangig sollten Kinder bindlichen Unterricht in den Kernfachern, deren Zahl in den aufsteigenden Schul-

aus sozial schwachen Familien — auch aus denen auslandischer Arbeitnehmer — stufen zunehmend einzuschrénken ist, muB ein Kursunterricht treten, damit Nei-

beriicksichtigt werden. gung und Begabungsrichtung und damit die Auswahl der Féacher und der erreichte

Die Zahl der Kinder ist in den einzslnen Gruppen auf ein padagogisch vertret- Lebensstandard in den Kern- und Kursfachern den Bildungsgang, seine Dauer

bares MaB zu beschranken. Sie sollte héchstens 15 betragen. und den BildungsabschluB bestimmen.
} oo

Das Ziel der Vorschulerziehung soil Hilfe sein, in eine Gemeinschaft zu finden. Der DGB sieht in derOrientierungsstufe eineUbergangseinrichtung ur Gesamt-
Die Erziehungsinhalte und -methoden missen sich daran orientieren, das BewuBt- schule.Als Irrefiihrung derOffentlichkeit betrachtet er es, wenn Einrichtungen
werden der eigenen Personlichkeit mit der Vermittiung solidarischen Handelns zu dieser Art, die an den bestehenden drei Schulformen nebeneinander gefiihrt wer-
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den, unter der Bezeichnung Orientierungsstufe angeboten werden. Fiir alle Schi- 4. Die Gesamthochschule

ler muB eine Hinfilhrung auf die Wirtschafts- und Arbeitswelt im Unterricht der

Mittelstufe obligatorisch sein. Dazu gehdren Berufs-, Betriebs- und Wirtschafts- Dem gleichberechtigten Nebeneinander von Universitdten, Paddagogischen Hoch-
kunde mit ihren gesellschaftlichen Beziigen. schulen und Fachhochschulen muB eine stufenweise Zusammenfassung in inte-

”
grierte Gesamthochschulen folgen. Zum tertidren Bereich gehdren auch die Fach-

b) Oberstufe (Sekundarstufe II) ¥ schulen sowie Teile der Weiterbildung. Mit der Bildung von Gesamthochschulen
muB eine Neuordnung der Studiengénge verbunden sein.

In der Oberstufe muB durch ein vielféltiges Angebot praxisorientierter und theorie- In der Gesamthochschule muB es mdglich sein, entsprechend der unterschiedlichen
bezogener Lehrinhalte die Trennung zwischen aligemeinbildendem und berufs- Neigung und Leistungsféahigkeit der Studierenden die Entscheidung fiir eine Aus-

bildendem Schulwesen aufgehoben werden. Diese Stufe soll die Studierfahigkeit richtung auf ein starker praxisbezogenes oder starker forschungsbezogenes
oder eine erste berufliche Qualifikation oder beides vermitteln. Studium einem Teil der Studierenden schon sehr frilh zu ermdglichen und fiir

Es entspricht nicht diesen Zielen, wenn in der Oberstufe Einrichtungen gleichen andere mdglichst lange offenzulassen. Dieser doppelten Zielsetzung wird am

Inhalts, aber verschiedenen Niveaus nebeneinander belassen, mitunter sogar neu ehesten entsprochen, wenn das Studium in kirzere Einheiten und in jeweils wech-

geplant werden. | selnde neue Kurskombinationen aufgegliedert werden kann. Die Studierenden

Der DGB wendet sich vor allem gegen die sich daraus ergebenden Diskriminie-
|

missen die Maglichkeit haben, innerhalb der Gesamthochschule anerkannte

rungen derjenigen, die an Inhaiten der Technik, Wirtschaft und auch des Sozialen berufsqualifizierende Abschliisse zu verschiedenen Zeiten zu erwerben, ohne da-

gebildet werden. Uber die Beschaftigung mit diesen Inhalten muB ebenso allge- bei von vornherein auf einen bestimmten StudienabschluB festgelegt zu werden.

meine Studierfihigkeit zu erreichen sein wie {iber die Facher des herkdmmlichen Das Recht zum AnschluB- und Weiterstudium ohne Zeitverlust muB dabei jederzeit
Gymnasiums. Die bisherige generelle Hochschulreife darf nicht durch spezielle garantiert werden. Der DGB wendet sich nicht gegen die Einrichtung von Studien-

Hochschulreifen ersetzt werden. géngen unterschiedlicher Dauer; er warnt jedoch vor der Gefahr von Bildungs-
Spezielle fachliche Qualifikationen — soweit sie fiir ein Studienfach erforderlich sackgassen und einer Verschulung des Studiums. Um die Wissenschattlichkeit des

sind — miissen durch vertiefende Angebote auch noch an der Hochschule erreich- Studiums zu sichern, muB sich die Tétigkeit der hauptamtlichen Hochschullehrer

bar sein. Die Entscheidung iiber den direkten Ubergang in den Beruf oder die | sowohl auf die Forschung als auch auf die Lehre erstrecken.

Weiterfiihrung des Bildungsganges an der Hochschule darf nicht durch die Wahl Die Freiheit von Forschung und Lehre muB gewahrt bleiben. Im besonderen muB

eines bestimmten Bildungsweges in der Oberstufe unwiderrufbar fallen, sondern die Forschung von der EinfluBnahme privatwirtschaftlicher Interessen durch ge-

sollte bis zum Ende dieser Schulstufe offenbleiben. heime Auftragsforschung und die dadurch bedingte Abhéngigkeit ganzer Institute
Soweit der Bildungsgang in eine konkrete berufliche Bildung einmiindet, ist der von finanziellen Zuwendungen der Industrie befreit werden.

zeitliche Anteil praktischer und theoretischer Bildung entsprechend dem Ziel Die Fremdmittel der Institute miissen offengelegt und die finanziellen Zuwendun-

des beruflichen Bildungsganges und den Bediirfnissen der Vorbereitung auf die gen auch an einzelne Mitglieder der Institute durch Gremien des Hochschul-

auBerberufliche Lebensfilhrung aufzugliedern. Hierbei sind die in vielen Berufen bereiches kontrolliert werden.

zunehmenden theoretischen Anforderungen und der allgemeine Bildungsauftrag Ergebnisse der Forschung dirfen nicht Eingang in Patente finden oder sonstwie

der Schule zu beriicksichtigen. Die Ausbildungsgénge kénnen nicht mehr auf die dem allgemeinen Zugang entzogen werden, sondern miissen jedem offenstehen.

Erlernung eines herkdmmlichen Lebensberufes abgestellt sein. Jeder Jugendliche Die Forschungsplanung gewinnt dadurch, daB sie Schwerpunkte und Prioritaten

muB eine berufliche Grundbildung erhalten, die den Zugang zu mehreren Berufen setzt, besondere gesellschaftspolitische Bedeutung. Die Schwerpunkte und Priori-

erdffnet und die allgemeine Bildung weiterfiihrt. Diese Grundbildung wird als taten ergeben sich aus der Gewichtung politischer Interessen. Daher muB die

erste Stufe der beruflichen Bildung in Form eines vorzeitschulischen Berufsgrund- Forschungspolitik dem Grundsatz demokratischer Kontrolle unterworfen werden,
bildungsjahres durchzufiihren sein. Eine auf ihr aufbauende Fachbildung muB damit nicht als Folge unkontrollierter privater EinfluBnahme langfristige Gemein-

zunichst die allgemeinen und fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, schaftsaufgaben hinter kurzfristigen privatwirtschaftlichen Nutzeniiberlegungen zu-

um sich dann den speziellen Ausbildungsinhalten zuzuwenden. riickstehen miissen. Als langfristige Gemeinschaftsaufgaben, die im Rahmen

In Betrieben darf nur im &ffentlichen Auftrag ausgebildet werden. Alle Ausbil- staatlicher Forschungsfinanzierung verstéarkter Férderung bediirfen, miissen solche

dungsstatten milssen betriebswirtschaftlich unabhéngig sein. Sie diirfen nicht den Forschungen gelten, die dazu beitragen, eine humane Zukunft der Gesellschaft

Unternehmerinteressen nach Spezialisierung und Gewinnorientierung dienen; sie rational zu gestalten. Dazu gehéren Bereiche der Sozialwissenschaft, insbesondere

miissen eine verniinftige und methodisch wie inhaltlich gegliederte Ausbildung der Arbeitswissenschaft, der Arbeits- und Unfallmedizin, der Friedens- und Zu-

garantieren. Die Ausbildung darf nur nach allgemeinverbindlichen Plénen erfolgen. kunftsforschung, der Umwelt-, Raumordnungs- und Stédtebauforschung sowie die

Alle Ausbildungseinrichtungen missen &ffentlicher Aufsicht und Kontrolle unter Bildungs- und Berufsbildungsforschung.
Mitbestimmung der Gewerkschaften unterliegen. Ausbilden darf nur, wer fachlich Im Rahmen der Gesamthochschule muB die Lehrerausbildung entsprechend ihrer

und padagogisch ausgebildet und geeignet ist. Theoretische und praktische Aus- zentralen Bedeutung besonders beriicksichtigt werden. Die Ausbildung muB acht

bildung sind als Einheit zu verstehen. Die Fachbildung mu in ein System stén- Semester umfassen. An die Stelle einer Ausbildung fiir Schularten muB eine Aus-

diger Fortbildung tibergehen. bildung fiir Stufenschwerpunkte treten. Die Schwerpunktbildung in einem Fach-
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bereich sollte fiir eine Lehrbefahigung ausreichen. Fir den Vorschulbereich ist Die Bildungspolitik der Lander und des Bundes muB auch im Bereich der Weiter-

eine griindliche sozialpddagogische Ausbildung vorzusehen. Fir alle Lehrer ist bildung koordiniert werden, damit nicht unterschiedliche gesetzliche Regelungen
nach fiinf Berufsjahren ein Kontakistudium von der Dauer eines Semesters ein- ein Bildungs- und Chancengefille férdern oder hervorrufen. Dazu ist eine Rah-

zurichten, menkompetenz des Bundes unerlaBlich.

Die im Bereich der beruflichen Bildung tétigen Ausbilder miissen nicht nur be-

stimmte fachliche, sondern auch padagogische Qualifikationen nachweisen. Sie

haben das Recht und die Pflicht zu sténdiger Weiterbildung. Praktikern — gleich, Demokratisierung der Bildungseinrichtungen
ob sie in betrieblichen Ausbildungsstatten tétig sind oder an Schulen unterrichten
— muB es méglich sein, die volle Lehrbeféhigung zu erlangen. Das Bildungssystem vermittelt grundiegende Werte einer Gesellschaft und ent-

scheidet damit {iber ihre politische Gestalt. Bildung darf jedoch nicht darauf be-

5. Welterbildung
schréankt bleiben, abstrakte Inhalte demokratischer Werte zu vermitteln. Sie muB
vielmehr als ein ProzeB verstanden werden, der zu aktivem Mitgestalten und

Weiterbildung muB ein Teil eines einheitlichen, nach der Konzeption des lebens- selbstverantwortlichem Handeln filhrt und davon getragen wird.

langen Lernens gestalteten Bildungssystems sein. Der sich daraus standig erweiternde Spielraum selbsténdigen Handelns erfordert

Diese Konzeption soll einen zusatzlichen Beitrag zum Erreichen von Chancen- zwingend entsprechende Beteiligungsrechte. Sie missen in den verschiedenen

gleichheit liefern. Auf diese Weise werden Privilegien aus einmal erlangten Bil- Gremien und Institutionen des Bildungswesens in Direkivertretung und in der in-

dungsabschliissen in Frage gestellt, hierarchische Strukturen abgebaut und der direkten Vertretung durch die fir die Beteiligten sprechenden Verbande wahr-

ProzeB der Demokratisierung gefordert. genommen werden. | | i

In allen ihren Einrichtungen und Veranstaltungen muB die Weiterbildung die Wo solcheEinriehiungen noch nicht bestehen, sind sie zu schaffen.

Arbeitnehmer zur Selbstbestimmung, das heiBt zur kritischen Auseinandersetzung Bestehende Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer und ihrer Gewerkschaften,

mit ihrer Umwelt und zur aktiven Inanspruchnahme ihrer Grundrechte in allen z.B. im Bereichder beruflichen Bildung, miissen gesichert und in das kiinftige

Lebensbereichen befahigen. Diesem gesellschaftlichen Auftrag entsprechend ist Bildungssystem voll integriert werden.

Weiterbildung immer auch politische Bildung. Deshalb ist auch im Bereich der Die offentliche Diskussion bildungspolitischer Gesetzentwiirfe vor ihrer parlamen-

Weiterbildung die Integration von geselischaftlicher und beruflicher Bildung an- jarischen Behandlung muB so gesichert sein, wie das in anderen Bereichen iiblich

zustreben.
ist.

Im Bereich der beruflichen Bildung und iiberall dort, wo Weiterbildung den Weg Die Gewerkschaften missen an dieser Diskussion beteiligt werden. Die erforder-

zu Abschllissen im Sekundar-, Fach- und Hochschulbereich éffnet, ist ein inhaltlich lichen Rahmenvorschriften fiir die Schulorganisation miissen gesetzlich eine weit-

differenziertes, jedoch aufeinander bezogenes System von Kursen nach dem gehende Selbstverwaltung der Schule sicherstellen. An der Selbstverwaltung der

Baukastenprinzip zu schaffen. Die Inhalte dieser Kurse miissen so gestaltet wer- Schule sind Lehrer, Ausbilder, Eltern, Schiller und Beschéitigte der Schule zu be-

den, daB jeder, der sich weiterbildet, berall im gleichen Kurs gleiche Inhalte teiligen. Die Vorsitzenden der Schulkollegien sind auf Zeit zu wéhlen, wobei vor-

vorfindet. Dazu sind in diesen Bereichen bundeseinheitliche, von Tragern unab- zeitige Abberufung und Wiederwahl méglich sein muB. In Betrieben und Verwal-

hangige Richtlinien erforderlich. Im Rahmen dieser Richtlinien miissen jedoch tungen mit Berufsbildung ist die Mitbestimmung der Arbeitnehmer iiber MaBnah-

Bildungsangebote méglich sein, die auf die Besonderheiten der Tréger abge- men und Durchfiihrung der Berufsbildung einschlieBlich der personellen Auswahl

stimmt sind und so der Vielfalt gesellschaftlicher Interessen Rechnung tragen. zu sichern. Hierzu gehéren insbesondere die Bildung von Kommissionen fiir die

Der sich Weiterbildende muB geniigend Zeit zur Verfligung haben. Deshalb ist Berufsbildung in allen Ausbildungsbetrieben, in denen neben dem Betriebsrat

fiir gesellschaftliche Bildung Bildungsurlaub zu gewahren. und den Jugendvertretern die Gewerkschaften durch einen sachverstédndigen

Durch Gesetz muB das Recht auf einen Bildungsurlaub von mindestens zwéIf Vertrauensmann vertreten sind. Daneben ist die Mitbestimmung der Arbeitnehmer-

Werktagen jahrlich gesichert werden. Innerhalb bestimmter Grenzen sollte ein vertreter bei der lberbetrieblichen Berufsbildung zu gewahrleisten.

Ansammeln der jahrlichen Anspriiche moglich sein, um die Teilnahme an Ver- In den Organen der Universitat sind die Hochschullehrer, die akademischen Mit-

anstaltungen zu erméglichen, die sich Giber einen langeren Zeitraum erstrecken. arbeiter, die weiteren Mitarbeiter und die Studierenden zu beteiligen. Soweit die

Die Inhalte von Veranstaltungen im Rahmen von Bildungsurlaub miissen vor allem Organe personalpolitische Entscheidungen treffen, muB die Gruppe der weiteren

Einsichten in gesellschaftiiche, wirtschaftliche und politische Sachverhalte ver- Mitglieder mitentscheiden kénnen. Die Aufgabe der Personalrdte darf dabei nicht

mitteln. Fiir berufliche Fortbildung muB die Freistellung von anderer Arbeit {iber beeintréchtigt werden.

Arbeits- und Tarifvertrige erfolgen, und zwar fiir einen Zeitraum, der eine wirk- Die zu schaffenden Kollegialorgane miissen in ihren Beteiligungsrechten so aus-

same Fortbildung zulast. gestattet werden, daB sie — frei von hochschulinternen Abhéngigkeiten — eine

Alle &ffentlichen Einrichtungen des Bildungssystems miissen fiir die Weiterbildung wirksame Kontrolle iiber die Wahrung der Freiheit von Forschung und Lehre aus-

zur Verfiigung stehen. uben kénnen.

Die Weiterbildung als Gemeinschaftsaufgabe bedarf der Finanzierung aus &ffent- Alle hauptamtlich als Lehrer und Forscher an der Hochschule Tatigen miissen als

lichen Mitteln. Die Férderung muB durch Gesetze gesichert werden. Hochschullehrer gleichgestellt werden, wobei das Dienst- oder Arbeitsverhéltnis
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unberiihrt bleibt. Abhangigkeitsverhéltnisse zwischen Wissenschaftlern des glei- 5. Sozialwissenschaftliche Bildungsinhalte haben besondere Bedeutung. Sie

chen Instituts miissen abgebaut werden. Anstellungen in Form von Kettenvertré- miissen liber ihren Eigenwert hinaus dazu dienen, anderen Wissensbereichen

gen sind aufzuheben und durch Dienst- und Arbeitsvertrage mit entsprechendem politische Perspektiven zuzuweisen.

arbeitsrechtlichen Schutz abzuldsen. 6. Gesellschaftliche Bildung muB sich mit konkreten Beispielen bestehender

Alle Stellen fiir Hochschullehrer sind 6ffentlich auszuschreiben. Die wissenschaft- Interessengegensétze befassen. Diese Aufgabe gilt nicht nur fiir sozialwissen-
liche und padagogische Befahigung ist durch Leistungfen innerhalb bzw. auBer- schaftliche Bildungsinhalte, sondern fiir den ganzen BildungsprozeB.
halb der Hochschule nachzuweisen und in einem hochschuldffentlichen Verfahren

festzustellen.
In allen Bereichen des Bildungswesens sind die bisherigen Priifungs- und Aus- Bildungsfinanzierung
leseverfahren durch geeignetere Qualifikationsnachweise abzulosen. Unbedingt
einzuschranken sind solche Ausleseverfahren, die schon vorzeitig den Weg fir In unserer Gesellschaft sind die &ffentliche Planung und die Bereitstellung offent-

das spétere Leben mehr oder weniger festlegen. Wo Priifungen unvermeidbar licher Giiter hinter der privatwirtschaftlichen Planung und hinter der Produktion

sind, miissen sie objektiviert werden. Fiir ausreichende Kontroll- und Berufungs- privater Giiter zuriickgeblieben. Alle Bereiche der gesellschaftlichen Infrastruktur,

mdglichkeiten ist Sorge zu tragen. die sich nicht privatwirtschaftlich, sondern nur durch &ffentliche Planung und

offentliche Ausgaben entwickeln lassen, befinden sich in strukturellen Krisen.
Dies gilt auch fiir den Bereich Bildung und Wissenschaft. Die hier herrschende

Ratlonalisierung des Bildungswesens Sffentliche Armut beeintréchtigt in zunehmendem MaBe die persdnlichen Entfal-

|
tungsmdglichkeiten und die persénliche Sicherheit der Arbeitnehmer in der In-

Voraussetzung eines modernen Bildungssystems ist Intensivierung der Curriculum- dustriegesellschaft.
Forschung und -Entwicklung. Um die nétigen Reformen im Bereich des Bildungswesens und in den anderen
Die Bestimmung der Lernziele, Lerninhalte und Lernmethoden darf weder vonder Infrastrukturbereichen durchzufiihren, miissen die ffentlichen Ausgaben fiir diese
Sctuiverwalinginosh von Privatyinseliohlicien 1 ilund Lemnmittelproduzanten Bereiche im Verhaltnis zum Wachstum des Bruttosozialprodukts iiberproportional
reglementiert werden, sondern muB in einem standigenErfahrungsaustausch mit gesteigert werden; die 6ffentlichen Ausgaben fiir Bildung und Wissenschaft miis-
der Bildungspraxis in wissenschaftlich informierter und &ffentlicher Diskussion

sen bis 1980 auf etwa 8 Prozent des Bruttosozialprodukts erhdht werden. Die

erfolgen. y i

politischen Steuerungsméglichkeiten unseres Wirtschaftssystems miissen so aus-

Eine Zentralstelle sollte die Ergebnisse sammeln und auswerten sowie entspre- getattet werden, daB die Reformen finanzwirtschaftlich und giiterwirtschaftlich
chende Anregungen zur Diskussion geben. Die Zentralstelle muB politisch und verwirklicht werden kénnen.

fachlichlegitimiert sein. Die Zusammensetzung rer Lsitung nuh sicherstellen, Eine auf Entspannung gerichtet Politik muB dazu fiihren, daB bisher fiir Riistung
daB wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Argumente offen diskutiert und Ristungsforschung bendtigte Mittel dem Ausbau der Infrastruktur und be-

ge . . . . . oe

sonders dem Bildungswesen zur Verfiigung stehen. Friedens- und Konfliktfor-

cue ninttichistofipenund -methoden,die igen 2) fitRaioadlisisning schung sollen helfen, den Weg zum Erfolg einer solchen Politik aufzuzeigen.
des Bildungswesens eingefiihrt werden miissen, haben demokratischen Prinzipien FN a IA im Bereich des
zu folgen; denn die Wirksamkeit von Unterrichtsformen und -methoden ist ent- Besondere Schwierigkeiten 10s dis Durchsetziing def insiormen im. Beroic) ©

. . i Bildungswesens und in den anderen Infrastrukturbereichen entstehen durch die
scheidend von ihrem demokratischen Gehalt abhingig. Da es darauf ankommt, A

die Selbstandigkeit des Lernens und der Urteilsbildung zu férdern und zu iiben, Produktionsstruktur der Bauwirtschaft und durch das geltende Bodenrecht.
miissen Formen des kooperativen Lernens gefunden werden, welche die immer

Die Bauwisischait wird den Anforderungen im Zysammenhang it dem Ausbau

noch praktizierten autoritdren Unterrichtsformen ablosen.
der Infrastruktur nur dann nachkommen kénnen, wenn industrielle Formen des
Bauens rasch entwickelt und wirtschaftlich durchgesetzt werden. Zur Entwicklung
und wirtschaftlichen Durchsetzung industrieller Planungs- und Fertigungstechniken

Grundsitze inhaltlicher Gestaltung der Blidung in der Bauwirtschaft sollte die &ffentliche Hand mit den im Wohnungs- und

Stadtebau tatigen gemeinwirtschaftlichen Unternehmen kooperieren.

Der DGB erachtet folgende Grundsétze fiir die Formulierung von Bildungsinhalten Infrastrukturinvestitionen setzen die Bereitstellung von Grund und Boden in erheb-

als wesentlich: lichem Umfang voraus. Deshalb muB das Vorkaufs- und Enteignungsrecht der

1. Das Wissen muB in der den jewells neuesten lernpsychologischen Erkennt- ffentlichen Hand ausgebaut werden. Der heute geltende Vorrang privater Nut-

nissen entsprechenden Form dargeboten werden. zungs- und Gewinninteressen am Boden samt der daraus wucherndenBoden-
2. Die Bildungsinhalte miissen auf die Forderung von Lernfahigkeit, Einsichts- spekulation muB beseitigt werden durch eine Novellierung des Bundesbaugeset-

fahigkeit, Kritikfahigkeit und schépferischer Eigentétigkeit angelegt sein. zes, die das Verfassungsprinzip der Sozialpflichtigkeit des Eigentums im Bereich

3. Die Bildungsinhalte miissen an konkreten Erfahrungsbereichen orientiert sein. des Bodenrechts durchsetzt.

4. Theoretische und anwendungsbezogene Bildungsinhalte miissen aufeinander Ohne industrielles Bauen und ohne eine Reform des Bodenrechts wird ein erheb-

bezogen sein. licher Teil der dffentlichen Ausgaben fiir die Infrastruktur lediglich zu volkswirt-
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schaftlich schédlichen Preiserhéhungen fiir Bauleistungen und fiir Bauboden Schularten ware wohl durchaus im bestehenden System méglich.“ (Der Présidentfiihren. des Deutschen Industrie- und Handelstages DIHT, Otto Wolff von Amerongen,Den Politikern und der Offentlichkeit einsichtig zu machen, daB die &ffentlichen am 22.10.70; in: DIHT-Informationen vom 22.10. 1970)Investitionen sténdig erhtht werden miissen und daB dabei der Anteil der Bildung
Vorrang haben muB, ist selbst eine wichtige bildungspolitische Aufgabe des DGB. 2. Aufrechterhaltung des Bildungsprivilegs, keine Chancengleichheit, keine Ein-

¢ fihrung von Gesamtschulen. ,Es ist anzunehmen, daB ein von der integrierten* Verabschiedet vom Bundesvorstand des DGB am 7. Marz 1972. Gesamtschule erwartetes wesentliches Ergebnis — die Verwirklichung der vollen
Chancengleichheit — durch die Bildung notwendiger (!!) Leistungsgruppen wie-
der infrage gestellt wird." (Stellungnahme des ,Kuratoriums der deutschen Wirt-
schaft fiir Berufsbildung" im Auftrag des Bundesverbandes der deutschen Indu-
strie, der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbande, des Deutschen
Industrie- und Handelstags, der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels,
des Zentralverbandes des deutschen Handwerkes zum 3. Entwurf des Bildungs-

d) Zum Schul- und Hochschul-,Reform“-Programm der CDU gesamtplanes; abgegeben am 2.6. 1971) ,Eine grundsitzliche Stellungnahme zur

Einfiihrung der integrierten Gesamtschule kann erst abgegeben werden, wenn
Studie des Arbeitskreises Schul- und Bildungspolitik die Ergebnisse der z. Z. laufenden Schulversuche vorliegen. Die bisher nicht nur
beim Parteivorstand der DKP positiven Erfahrungen mit Gesamtschulen im In- und Ausland machen eine beson-

ders sorgféltige Prifung der bei den Versuchen anfallenden Ergebnisse erfor-
derlich.“ (ebenda)

Der Hintergrund: Die bildungspolitischen Grundpositionen der Monopole
3. Sorge um eine ausreichende Zahl von niedriger Qualifizierten; Warnung vor

1969/70 wurde mit Hilfe der sozialdemokratisch gefiihrten Bundesregierung der zu vielen“ Akademikern.
groBangelegte Versuch unternommen, das gesamte Bildungswesen im staats- «Es muB doch auch eine Antwort darauf gegeben werden, wie unsere heutige
monopolistischen Sinne zu modernisieren. Dieser Versuch stieB bald an system- Produktionswirtschaft sich {iberhaupt noch in Einklang mit unseren Bildungspro-
bedingte 6konomische und politische Grenzen. grammen bringen 14Bt. Bereits vor 4 Jahren wurde vom Wissenschaftsrat des
Allein die rasche Beseitigung des materiellen Bildungsnotstands (Lehrermangel, Bundesprésidenten veréffentlicht, daB wir im Jahr 1980 eine Million Schulabgén-
Schulraumnot, iberfiillte Klassen) hatte sich nur auf Kosten von Profit und ger haben werden, von denen 500000 mit einem gegeniiber der heutigen Zeit
Ristung finanzieren lassen; jede Neuerung wiirde zusétzliche Mittel erfordern. verbesserten Abitur auf die Universitat gehen werden. Von den anderen 500 000
Die Kosten durch eine ,Bildungssteuer auf die arbeitenden Menschen abzuwél- werden sich 250 000 {ber den 2. Bildungsweg eine Hochschulausbildung erarbei-
zen, erscheint z. Z. noch politisch nicht opportun. Gleichzeitig wurde offenkundig, ten. Wo sind die Arbeitsplétze fiir diese 750000 Schulabgénger, die alle nicht
daB der 6konomische und politische Wert von Bildungsausgaben sich fiir die mehr produzieren wollen in dem Sinne, wie wir bisher Produktion verstanden
Monopole schwer abschatzen I4Bt. In vielen Bereichen des éffentlichen Schul- haben? Wo bleibt die Produktion bei einer Nachwuchsrate von max. 200 000 bis
wesens 148t sich nicht garantieren, daB alle Bildung fiir den Profit verwertbar ist, 250000 Menschen im Jahr, die in unserem Lande fiir die reine Produktion und
daB alle Bildung und Erziehung nur brave Untertanen fabrizieren. die einfachen Dienstleistungen vielleicht noch zur Verfiigung stehen? Ist hier die
Da aber der Bildungsnotstand inmitten der wissenschaftlich-technischen Revolu- Hereinnahme von Millionen von Ausléndern wirklich der einzige Ausweg?" (Ernst
tion, da auch die Systemauseinandersetzung mit dem Sozialismus und die wach- Wolf Momsen, Konzernvertreter zunéchst im Riistungs-, jetzt im Wirtschaftsmini-
senden Forderungen der Bevolkerung nach einem demokratischen Bildungs- sterium, in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 19.5. 1972.)
wesen die Monopole in stindigen Zugzwang bringen, entwickelten sie in den »Man redet zwar dauernd von gesellschaftlicher Praxis — ohne diese Praxis zu
letzten Jahren — trotz gewisser innerer Differenzen — ein mittelfristiges bildungs- kennen. Ich wiederhole: Diese Praxis ist die Welt der Arbeitsteilung. Etwas an-
politisches Minimalprogramm, das sich zusammenfassend etwa folgendermaBen deres zu glauben, ist keine einfache ,produktive Utopie', sondern blanke, gefihr-
umreiBen 1&Bt: liche lllusion. Wenn unsere Bildungsreformer das nicht sehen, so wird durch ihre

,systemiiberwindenden‘ Reformen fiir viele Jugendliche — ob Schiiler oder Stu-
1. Das bestehende Schulsystem soll im wesentlichen unveréndert bleiben. ,Was denten — der soziale Abstieg programmiert.“ (Otto Wolff von Amerongen in sei-
nun den Bildungsplan selbst betrifft, so stellt sich bei einer ersten Durchsicht die ner Rede vor dem ,BerufsausbildungskongreB der Deutschen Wirtschaft am
Frage, warum Bundesregierung und Bildungsrat sich nicht mehr an den bestehen- 21.1.1972 in Munchen; in: DIHT-Nachrichten vom 19.1.1972)
den Aufbau des Schulwesens angelehnt und auf eine pragmatischeVerbesserung
des vorhandenen Schulsystems von vornherein verzichtet haben. ... Die weitere 4. ,Realismus”, Rotstift, Rationalisierung, Leistung
soziale Offnung der hheren Schulen, die Senkung der Klassenfrequenzen durch »Angesichts der Abstraktions- und Organisationswur, die in der Sprache, den nurErhdhung der Lehrerstellen, ebenso eine straffere Durchgliederung der einzelnen

|
scheinbar realen Modellen und in der Zahlenmystik zum Ausdruck kommt, kann
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i
man verstehen, warum kein Finanzminister, kein Regierungschef solche Plane in tigung des pluralen Gesellschaftssystems miissen jedoch den freien Trager (hier:seinen Haushalt und in seine Finanzplanung einbaute... Sie (die Bildungsrefor- der Kindergarten) in finanzieller und personeller Hinsicht gleiche Méglichkeitenmer) haben sich viel zu lange geweigert, einen realistischen Stufenplan zur Bil- wie den offentlichen Einrichtungen zugestanden werden. Eine Notwendigkeit, die-dungsreform zu entwickeln, einen Plan, der Schritt fiir Schritt vollzugstahig, finan- sen Bereich der Schulaufsicht zu unterstellen, besteht nicht.” (Stellungnahme desziell berechenbar und auch finanzierbar gewesen wiére." (ebenda) ,Unabdingbare »Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft fiir Berufsbildung®,s.0.)Voraussetzung fiir den Erfolg ist aber der Wille zu dufchgreifender Rationalisie-
rung. Geldaufwand allein geniigt nicht.“ (von Amerongen, am 20.10.1970 s. 0.) 10. Der wichtigste, aber nur wenig angesprochene Bereich: Die Erziehungsziele

und Bildungsinhalte5. Bildungssteuer fiir die arbeitenden Menschen
Die Bildung unserer Jugend kann von dem Gedanken der Erziehung zum sozia- |

~Sie werden mit mir der Meinung sein, daB der zu erwartende erhebliche Finanz- len Wohlverhalten nicht getrennt werden.“ (von Amerongen, 19.1.1972). Ottobedarf der &ffentlichen Hand, zumal sich aus den Bildungsinvestitionen sofort A. Friedrich (Flick-Konzern), Prasident der BDA, ,wandte sich gegen Reform-langfristige gesetzliche Verpflichtungen ergeben, nicht allein durch Staatsver- absichten, die auf eine Verdnderung des Systems mit der Begriindung hinaus-schuldung, schon gar nicht ausschlielich aus dem Kapitalmarkt gedeckt werden liefen, ,die Jugendlichen aus dem Disziplinierungszwang der betrieblichen Hier-kann. Die Bundesregierung wird es, trotz aller Versprechungen, die wir in diesem archie zu befreien' “ (Westfélische Rundschau, 21.1.72). Im Zusammenhang derJahr vernommen haben, nicht bei der bisherigen Steuerlast belassen kénnen. Diskussion (ber politische Bildungsarbeit im Betrieb duBerte der BDA-VertreterSteuererhdhungen, vor allem Erhéhungen der indirekten Steuern, werden unver- Hermann Linke: ,lch bin berzeugter Demokrat, aber gegen die Demokratisie-meidlich sein.“ (von Amerongen, 20. 10. 1970 s. 0.)
rung im Betrieb* (WELT, 29. 1.1972).
In diesem Zusammenhang der Ziele und Inhalte gehért auch das Bemiihen um6. Konzentration auf die Berufsbildung
eine ,Wehrkunde* im Unterricht. Schon 1970 forderte die ,Bundesvereinigung»Es Ist Klar, meine Damen und Herren, daB unser hauptsachliches Interesse der der Arbeitgeberverbande” (BDA) in einem Brief an die Wehrstrukturkommission:Berufsbildung gilt.“ (von Amerongen, 19.1.1972, s. 0.) ,Es diirfte sich also empfehlen, nach Mitteln und Wegen zu suchen, jungen Men-
schen — aber nicht nur ihnen — sondern auch der Gesamtheit der Gesellschaft7. Ausklammern und Besitigen von Mitbestimmung, insbesondere iiberzeugend Sinn, Zweck und Notwendigkeit der Verteidigung und der Erhaltungder Gewerkschatten
von Streitkraften deutlich zu machen.“ (Abgedruckt in: Bericht der Wehrstruktur-«Eine realistische Bildungsreform ist auf die Teilnahme (!) aller Betroffenen —

kommission, Bonn 1970.)der Eltern, Jugendlichen, Lehrer, Studenten, Professoren und auch derUnterneh- Somit 14Bt sich die gegenwdrtige bildungspolitische Orientierung der Monopolemer — angewiesen” — also nicht der Gewerkschaften. (von Amerongen, 19. 1.72) zusammenfassen als: bewuBte Nichtbewilligung ven Geldern fiir Bildungsinvesti- [

tionen, Zwang zur Rationalisierung auf Kosten der Lehrenden und Lernenden,8. Prioritétensetzung — Stufenplan
Aufrechterhaltung des bestehenden Schulsystems, Sicherung nichtdffentlicherFir die nachsten Jahre ergibt sich zusammengefaBt etwa folgender Priorititen- (gleich kapitalistisch direktbestimmbarer) Bildungsméglichkeiten, nur schrittwei-katalog der Monopole:
ses Vorgehen in der Bildungspolitik mit Schwergewicht bei der Berufsausbildung,— Kindergarten- und Vorschulausbau ,ohne daB man an ein umfassendes staat- Verweigerung wirklicher Mitbestimmung, vor allen Dingen der Gewerkschaften,liches Kindergarten- und Vorschulsystem denkt”, nicht zuletzt, damit Mitter und Erhaltung sowie Ausbau der Bestimmung von Inhalten und Zielen durch dasberufstatig werden kénnen; Monopolinteresse.— Sicherung, daB alle Hauptschiiler den AbschluB ihrer Schule erreichen;

— Einfiihrung des allgemeinen 10. Schuljahres jetzt noch nicht. Zunéchst klaren, Das Schul- und Hochschul-,,Reform*“-Programm der CDUob sich dies als ,Berufsgrundbildungsjahr* an den Berufsschulen realisieren Weder bei der CDU/CSU, noch bei den rechten Sozialdemokraten, noch bei der1aBt; FDP finden sich die wirklichen bildungspolitischen Vorstellungen und Praktiken
— Verbesserung der Lehrer-Schiiler-Relation, besonders an den Berufsschulen; in den Programmen. Alle Programme sind voll von Versprechungen, nichtssagen-
— Forderung nach einem soliden Berufsausbildungskonzept derBundesregierung; den Absichtserklarungen, abstrakten Forderungen, demagogischen Verschleie-GrdBere Ausrichtung der Hochschulen an der Praxis” (gleich an den Bediirf-

rungen. Dies gilt natiirlich in besonders hohem MaBe fiir die CDU. Trotzdem istnissen der Konzerne), Sicherung ,rechtsstaatlicher” (gleich ordnungsrecht- eine Auseinandersetzung mit den bildungsprogrammatischen Vorstellungen derlicher) Verhéltnisse (nach: der Rede von Amerongen vom19.1. 1972). CDU notwendig und nitzlich, weil sich selbst und gerade an diesem fiir die
Offentlichkeitsarbeit und auch fiir den Wahlkampf bestimmten Dokument der nur9. Unterstiitzung nichtdifentlicher (privater) Bildungseinrichtungen schlecht beméngelte stockreaktionére Kurs der CDU in der Bildungspolitik nach-

»--. die Leistung der Schule (muB) eine erzieherische Leistung bleiben. Ich finde weisen IaBt.
es in dieser Hinsicht symptomatisch, daB bei der Diskussion iber die Bildungs- Ohne besondere Schwierigkeiten 1a8t sich im Bildungsprogramm der CDU die
reform von den Privatschulen und von deren Erziehungs- und Reformtradition Bildungspolitik der Monopole, so wie sie oben knapp zusammengefaBt wurde,kaum noch gesprochen wird“ (von Amerongen 19. 1.1972). ,.... Unter Beriicksich- in ihren wesentlichen Punkten wiederfinden.
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Ebenso wie die Monopole betreibt die CDU mit nichtssagenden Floskeln, mit 3. Rationalisierung
|

scheinfortschrittlichen Bezeichnungen Augenwischerei; sie benutzt hierbei ge- »Durch RationalisierungsmaBnahmen im Schul- und Hochschulbereich missen
schickt die Kompliziertheit mancher Bildungsprobleme, um ihre wirklichen Absich- Kosten eingespart werden“. (Punkt 68) ,... um den Lehrermangel so rasch wie
ten zu verbergen. So heit es zum Beispiel: ,Die CDU vertritt eine Politik der mdoglich zu mildern, miissen.. . kurzfristige MaBnahmen ergriffen werden. Moderne
Chancengleichheit. Unsere Schulungspolitik wird Einseitigkeiten und Briiche im Lehr- und Lernprogramme, technische und Verwaltungskréafte kdnnen den Einsatz
Bildungsgang des einzelnen vermeiden. Wir werden dievertikale und horizontale des Lehrers rationalisieren.” (Punkt 50)
Durchléssigkeit verwirklichen . .." (Bildungsprogramm, Punkt 3)
Trotzdem |aBt sich bei aller Demagogie und Verschleierung, bei aller Schontuerei 4. Mitbestimmung
rasch der reaktiondre Kern herausschélen: Beim ersten Uberfliegen scheint der Punkt 10 einige Rechte zu enthalten, sieht

man aber genauer hin, so muB man feststellen, daB nicht von Mitbestimmung,
1. Die CDU will die Fortsetzung des bestehenden Schulsystems. sondern von Verantwortung, Mitsprache, Mitwirkung und Héren die Rede ist.
So sagt sie im Punkt 6: ,Das Schulprogramm der CDU kann von dem bestehen- Damit aber ist wirkliche Mitbestimmung noch langst nicht gesichert, denn bekannt-
den Schulsystem her verwirklicht werden

...
Im Punkt 83: ,Eine radikale Ande- lich umfaBt die Mitwirkung drei verschiedene Stufen, und zwar a) das Informiert-

rung des Bildungswesens st68t auch im finanziellen Bereich auf groBe Schwierig- werden, b) das Angehértwerden, c) das Mitbestimmen. Es ist zu bezweifeln, daB
keiten®, in Punkt 11 geht sie aus von der ,Vielgestaltigkeit unseres Bildungs- die CDU diese letzte Form der Mitwirkung iiberhaupt wirklich einfiihren will, es
systems“, und ihre konkreten Vorschlage in Punkt 27 betreffen ,alle Schularten” sei denn fiir Reaktionére. Mitbestimmungsrechte der Gewerkschaften fehlen véllig.
unter ausdriicklicher Nennung der Hauptschule (Punkt 32). In der Berufsausbildung wird selbst den Lehrlingen nur ein Mitwirkungsrecht ein-

. Lo . nr. . . u “ gerdumt. An den Hochschulen wird die Rechts- und Fachaufsicht des Staates und
2 Bildungsprivileg, keine Einheitlichkeit, Aufspaltung ,hsherer" und .niederer ebenso die Kontrolle iiber die Finanzen durch den Staat gefordert, alles ohneBildung.

) }
wirksame Mitbestimmung. (Punkt 54)

,Das Schulprogramm der CDU dient einer pluralistischen Gesellschaft, die ver-

schiedenartige Bildungspldne bejaht.” (Punkt 2) Im Unterricht soll ein ,System 5. Bildungsfinanzierung, Bildungssteuer und Prioritéten
der leistungs- und begabungsgerechten Gruppierung" (Punkt 8) installiert werden, In dieser Frage ist die CDU naturgemaB das Sprachrohr der Monopole ,auch die
was nichts anderes bedeutet, als Bevorzugung der vom Elternhaus her besser bildungspolitischen Zielvorstellungen miissen sich jedoch am volkswirtschaftlich
Gefdrderten und Benachteiligung der Arbeiterkinder. Es geht nicht darum,allen Notwendigen orientieren. Angesichts des begrenzten finanziellen Spielraums miis-
eine gleiche hohe Allgemeinbildung zu vermitteln. Vielmehr kann die Elite im

sen Priorititen gesetzt und Stufenpline aufgestellt werden” (Punkt 82). Eben dies,
Sinne der CDU ,Lernziele in unterschiedlichen Schulzeiten erreichen® (Punkt 5) sogar mit demselben Wort, namlich ,Stufenplane®, ist die Forderung der Mono-
und auch zur ,individuellen Verkiirzung der Schulzeit" (Punkt 9) gelangen. pole (von Amerongen, 19. 1. 1972). Nicht anders verhalt es sich mit der Bildungs-
(Nebenbei wird so auf billigste Weise — und auf Kosten der Forderung aller —

steuer:
,...

muB langfristig eine volkswirtschaftlich und sozial vertretbare Erhé-
die Klassenstérke verringert). Entsprechend soll das ,Einschulungsalterflexibel™ hung der Steuerlastquote ins Auge gefaBt werden® (Punkt 86). Der konkrete
und die Grundschule ,auch in drei Jahren zu durchlaufen sein. (Punkt 25). Logi- Katalog, welche Prioritaten die CDU zunachst durch Gesetz sehen will, deckt sich
scherweise gibt es in diesem CDU-Konzept frontale Angriffe auf die aus unserer ebenfalls mit dem, was die Monopole fordern, nur hat die CDU als besondere
Sicht entscheidende einheitliche hohe Allgemeinbildung: Unverhiillt wird von einer Wiirze hineingebracht, daB sie noch weniger als realisierbar hinstellt, indem sie
.Niveaudifferenzierung“ (Punkt 27) gesprochen, die nichts anderes bedeutet, als zwei wichtige Dinge zur Alternative macht: So sagt sie z.B. der Ausbau der
shéhere' Bildung fiir ,hthere’ Menschen. Bereits in der Sekundarstufe | (Klassen Kindergérten besitzt Prioritat gegeniiber der Einfiihrung des 10. Schuljahrs, der
5-10) sollen die Schiller aufgespalten werden in berufs- und studienorientierte Ausbau der Berufsbildung besitzt Prioritat gegeniiber der Ganztagsschule (in
Bildungsgénge, damit ist genau der jetzige Zustand in die Zukunft verlangert, nur Punkt 82).
versteckt hinter dem verschleierten Namen ,Sekundarstufe 1“, der drei verschie-
dene Schulformen mit Worten, aber sonst auch nicht, vereint. Die Aufspaltung 6. Nichtoffentliche Bildungseinrichtungen
findet sich auch in den Vorstellungen zur Lehrerbildung wieder: Nur diejenigen, Hier bekennt die CDU an zwei Punkten Farbe:
die an studienbezogenen Oberstufen lehren, sollen auch ein griindliches Studium a) bei den Kindergarten, die auch Aufgabe der freien Trager“ seien (Punkt 17),
von 8 Semestern bekommen, fiir alle anderen Lehrer haben 6 Semester Studium b) bei der Erwachsenenbildung, die ebenfalls auch von freien Trégern“ durch-
zu reichen (Punkt 44). gefiihrt werden kann (Punkt 51).
Die Einfilhrung der integrierten Gesamtschule wird mit derselben Begriindung
abgelehnt wie bei den Monopolen — sie sei noch nicht genug erprobt (Punkt 15), 7. Ubernahme besonderer Wiinsche und Sorgen der Monopole

!

stattdessen wird ein ,Schulverbund“ (Punkt 8) angeboten, der nichts anderes Schon seit langem fordern die Monopole bestandig auch im Bildungswesen eine

bedeutet als die sattsam bekannte ,additive” oder ,kooperative" Gesamtschul- Leistungsorientierung. Entsprechend heiBt es dann bei der CDU, man benétige
attrappe, bei der Gymnasium, Real- und Hauptschule unveréndert fortbestehen, eine an verbindlichen Werten orientierte Leistung” (Punkt 1), »leistungsférdernde
aber eine gemeinsame Verwaltung, vielleicht gar einen gemeinsamen Musiklehrer Unterrichtsangebote" (Punkt 5), ,,Bedingungen fiir eine leistungsféhige Forschung”
bekommen. (Punkt 76) usw.
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Auch der direkte EinfluB von Kapitalvertretern an den Schulen soll nicht zu kurz zensionen
|

kommen. So heiBt es in Punkt 50 des CDU-Programms: ,,...
Der Einsatz von aus-

Re

geschiedenenLehrkraften und von Fachleuten aus der Wirtschaft fiir bestimmte
3 wird der Siegeszug des  versitat Munchen leider von vornherein ver-

“ Immer starker g
Facher .....

sind Uberbriickungshilfen. Marxismus-Leninismus durch die Welt. Das  hindert."
Nicht nur das, was im Bildungsprogramm steht, istaufgchluBreich, sondern auch erkennen wir nicht nur daran, da mehr Wihrend wir uns mit Recht um eine Inte-

das, was fehlt. Es fehlen vor allem konkrete Aussagen dazu, auf wessen Kosten und mehr Menschen seiner Fahne folgen. gration der Arbeit der Wiss:
finanziert werden soll. Hier miiBte die CDU Farbe bekennen. Ebenso gibt es Das wird deutlich anderVerlagsempfehiung denCh a Ridin
keine klaren Aussagen zu Erziehungszielen und Bildungsinhalten. Hier ist man einerVersionignng 2 Son Ricken el oon nivoreitatslehrer, der ein Manuskript
offensichtlich davor zurilckgeschreckt, die Maske fallen zu lassen. In den Fragen no i) a Wissenschaften wird  interfakultativ besprechen will, in der Bun-
der Brechung des Bildungsprivilegs und der Mitbestimmung und Kontrolle finden mit wachsendem Nachdruck die Forderung — desrepublik scheitern. Die Universitdten
sich im Grunde nur Verschleierungen und Irrefiihrungen; es soll vertuscht werden, nach gesellschafts- und wirtschaftsgeschicht- dort werden immer mehr zu biirokratisch, |

i

2 gen; Joseline i i abteilungsweise organisierten Lehrfabriken. |
daB die CDU alles beim alten belassen will. licher Orientierung erhoben, in den Wirt 9

: A
-

: a d Sozialwissenschaften Ge- DaB Zorn das in seinem Unternehmen be:

Genau in den fiir unsere Partei entscheidenden vier Kriterien, namlich Bildungs- Sly Te nzung der Theorie beach- sonders treffen muBte, wird deutlich, wenn

privileg, Inhalte, Finanzierung, Mitbestimmung und Kontrolle besitzt die CDU ihre iy A rh ng oh man sieht, welche Stellung er der Wirt-

schwachen Stellen. Bel Diskussionen um die programmatischen Vorstellungen der
_ filhrt ein in die Methoden und Probleme schaftsgeschichtepi Rahmen der Gesell

CDU kommt es daher darauf an, sich nicht nur auf die Kritik des Programms zu der modernen wirtschafts- und sozialge- Ssarsonie seit

beschrénken, sondern anhand dieser Kriterien offensiv weiterzuargumentieren. Sdhuihan Forschung dio fir dio @ Pacha die Vertrautheit mit einem zeitli-

————— I———————————————— — gibt einen Uberblick dber die fur die Ge
novoi” dos politischen Geschichtsab- [

schichtswissenschaft wichtigsten Metho-
| |
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einen Vergangenheit, der vergangenen die sozialistische Staatengemeinschaft an inhalt und der politische Inhalt des Prin-  sprochen, eine Politik der friedlichen Koexi-
Verldufe handelt, ist es auch méglich, Welt- der Idee der Weltrevolution fest, die angeb- zips der friedlichen Koexistenz unverdndert stenz zu betreiben.
geschichte als Wirtschafts- und Sozial- lich unvereinbar mit dem Prinzip der fried- blieben. ,Mit der Bildung des sozialistischen Aus das zweite Argument wird gern von

geschichte zu schreiben und dies nicht allein lichen Koexistenz Ist. Jegorow stellt dem- Weltsystems wurde dieses Prinzip jedoch  pijrgerlichen Ideologen herangezogen, um
vom marxistischen Standpunkt aus, der die  gegeniiber fest, daB es stets imperialistische bereichert, erhielt einen bedeutend weiteren gig angebliche Unvereinbarkeit zwischen
Produktionsverhltnisse und die Klassen- Staaten wargp, die gegen das Prinzip der Inhalt und verwandelte sich in einen macht- den revolutiondren Zielen des Marxismus-
teilung als bestimmenden Unterbau des Ge- friedlichen oe verstoBen haben. vollen Hebel, mit dessen Hilfe die sozia- |gninismus und dem Prinzip der friedlichen
schehens ansieht.” (Man vergleiche nur die Intervention gegen listischen Staaten die internationalen Er- koexistenz nachzuweisen. Beide Gegner
Zorn fihlt, daB er mit seinen Ausfihrungen das junge revolutionére RuBland, den Uber- eignisse beeinfluBten. Die politischen und ger friedlichen Koexistenz zerreiBen jedoch
zu nahe an den Marxismus-Leninismus her- fall auf die Sowjetunion 1941, die Entfes- Skonomischen Grundlagen der friedlichen gio dialektische Einheit von proletarischem
angekommen ist, und eilt, sich von ihm selung lokaler Kriege in Korea, Vietnam, Koexistenz erweiterten sich, und es erdff-  |nternationalismus und friedlicher Koexi-
abzugrenzen. Auch ein Zeichen der Zeit! im Nahen Osten usw. nach dem Ende des nete sich die Perspektive, einen Zustand gtenz; die einen in der Absicht, die Arbei-
Das bedeutet jedoch keineswegs, daB Zorn  zweiten Weltkriegs.) In Ubereinstimmung friedlicher Koexistenz zwischen den sozia-  terpewegung dahin zu bringen, das Prinzip
sich etwa scheut, in die Literaturangaben mit der Leninschen Imperialismusanalyse listischen und den kapitalistischen Landen ger  friediichen Koexistenz* auf den Klas-
der einzelnen Abschnitte seines Buches wird nachgewiesen, daB die Quelle von Krie- fiir die gesamte Periode zu erreichen, in der senkampf zwischen Kapital und Arbeit ins-
auch marxistische Werke, die er zumeist als gen und Konflikten zwischen den mitein- sich der Ubergang vom Kapitalismus zum  gesamt und unter allen Umstéanden zu iiber-
solche auch kennzeichnet, empfehlend auf- ander konkurrierenden kapitalistischen Staa- Sozialismus im WeltmaBstab vollziehen  tragen; die anderen in der Hoffnung auf ei-

zunehmen. ten im Wesen des Imperialismus liegt, daB wird." (5.193) Die Méglichkeit zur Durch- nen revolutiondren Aufschwung in den ,Me-
GewiB ist es niitzlich, so ein Buch zu lesen, es aber falsch wire, sich mit dem aggres- setzung der Politik der friedlichen Koexi- tropolen” und den Léndern der ,Dritten
da es sehr verschiedene Richtungen der siven Wesen des Imperialismus fatalistisch stenz wird zusétzlich durch drei Faktoren eit“, d.h. auf eine von auBen herein-

burgerlichen Gesellschaftswissenschaften  abzufinden. ,Die Marxisten betrachten die erweitert: getragene, kinstiiche Beschleunigung
kurz skizziert; allerdingszu kurz bisweilen Kriege fiir eine bestimmte Epoche als eine @ das allgemeine Interesse an der Verhli- des revolutiondren Weltprozesses. Beide

und nicht immer prézis genug auch vom gesetzméBige gesellschaftliche und histo- tung eines thermonuklearen Weltkrieges; Spekulationen erweisen sich jedoch als
birgerlichen Standpunkt; wirklich gut ge- rische Erscheinung. Sie sind jedoch keine @ das Wachstum des 8konomischen Poten-  ytopisch. Der Marxismus wird weder jemals
lungen ist die Miniatire ber die neueste Fatalisten. Selbst dann, wenn der Imperia- tials des sozialistischen Weltsystems ruft auf die Austragung des antagonistischen
Richtung der amerikanischen Wirtschafts-  lismus das einzige System in der Welt ware, ein zunehmendes Interesse der kapitalisti-  Kjassenkonflikts mit allen Mitteln ver

geschichtsschreibung (S. 82). wirden die Marxisten die Kriege nicht als schen Staaten an der Entwicklung 8konomi-  zichten, noch die Errungenschaften des
Doch liegt die wirkliche Bedeutung dieser schicksalhaft unvermeidlich ansehen... Der scher Beziehungen zu den sozialistischen  gozialismus durch solche abenteuerlichen
auch fur uns nitzlichen Schrift nicht in dem,  imperialistische Krieg ist ein Produkt der Staaten hervor; und unrealistischen Konzeptionen wie die
was sie geben will, sondern in ihrem Cha-  bewuBten Téatigkeit der Bourgeoisie. Ein @ der wissenschaftlich-technische Fortschritt des Exports der Revolution aufs Spiel
rakter als ,Zeichen der Zeit, in der sich Krieg wird von der Bourgeoisie dann orga- fihrt zu der Tendenz zur Verstérkung der setzen. Die Durchsetzung des Prinzips der
der Siegeszug des Marxismus-Leninismus nisiert und entfesselt, wenn die Neuauftei- internationalen Arbeitsteilung. friedlichen Koexistenz in der Gestaltung der
auch darin zeigt, daB er dem birgerlichen lung der Welt infolge eines verénderten Eine andere Gruppe von Kritikern des Prin-  Beziehungen zwischen Staaten unterschied-
Wirtschaftshistoriker, der sich ehrlich um die  Krafteverhaltnisses unmittelbar notwendig zips der friedlichen Koexistenz bewegt sich  licher Gesellschaftsordnung begiinstigt ge-
Erfassung der Wirklichkeit und um die Er- wird. Wenn die Marxisten das Problem der in neo-revisionistischen, trotzkistischen und rade den Kampf aller antimonopolistischen

kenntnis der Methodologie seiner eigenen  Unvermeidlichkeit von Kriegen im Imperia- maoistischen, kurz:in super-,revolutiondren* Klassen und Schichten gegen Ausbeutung
Wissenschaft bemiiht, keinen anderen Weg lismus untersuchen, analysieren sie daher Bahnen. Meist sind es zwei Argumente, die und Unterdriickung. Jegorow faBt dies so

1aBt, alssich wenigstens einige Erkenntnisse die Verdnderungen des Krifteverhiltnisses gegen die auBenpolitische strategische Li- zusammen: ,Die friedliche Koexistenz ver-

des Marxismus-Leninismus anzueignen. sowohl innerhalb des kapitalistischen La- nie des sozialistischen Lagers, besonders &ndert den Charakter der Formen, in denen
Aus: Weltbiihne, 34/72, Berlin. gers als auch zwischen den Kraften des der Sowjetunion, angefiihrt werden: die durch das Gesetz der UngleichméaBigkeit

Jurgen Kuczynski  Friedens und des Krieges in einer bestimm-
— Eine Politik auf der Grundlage der fried- hervorgerufenen Erscheinungen _auftreten.

ten historischen Situation. Nur auf Grund lichen Koexistenz sei illusorisch, da sie dem Die innerimperialistischen Widerspriiche neh-
einer solchen Analyse kann bestimmt wer- Wesen des Imperialismus widerspricht. men nicht ab, sondern werden immer star-

W.N. Jegorow: Friedliche Koexistenz und C°™ Wie real die Seishin dor Entiesseling — Die friedliche Koexistenz verrate die revo- ker.
revolutionéirer ProzeB. Berlin (Staatsverlag

CoS Krieges durch die Imperialisten ist. lutionéren Bewegungen in den imperialisti- Aber die Imperialisten firchten sich heute

der DDR) 1972. 308 Seiten. 9,80 M. (S. 113) schen Landern und in den Léndern der davor, Kriege anzuzetteln, die es ihnen

Die groBen historischen Veranderungen, die ,Dritten Welt“ und liefere die sozialistischen  friiher gestatteten, diestarken innerimperia-
Von verschiedenen Seiten wird das Prinzip sich nach dem zweiten Weltkrieg volizogen Lander dem Kapitalismus aus. . listischen Widerspriiche  zeitweilig abzu-
der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten (das schnelle Wachstum der Macht und des Das erste Argument wurde bereits oben schwéchen. Kriege bergen unter den heuti-

unterschiedlicher Gesellschaftsordnung an-  Einflusses des sozialistischen Weltsystems, widerlegt (siehe JegarowS.127ff). Der Feh- gen Bedingungen die Gefahr des Unter-
gegrifien. An erster Stelle sind die reak- seine Entwicklung zum entscheidenden Fak- ler dieser Argumentationsweise liegt nicht gangs deskapitalistischen Systems insich.
tiondren biirgerlichen Wissenschaftler und tor der Entwicklung der menschlichen Ge- in der Einschitzung der objektiven Daher versuchen die Imperialisten, die |
Politiker zu nennen, die im Leninschen Prin-  sellschaft, der aktive ProzeB des Zerfalls Tendenz des Imperialismus, sondern in der  wachsenden Widerspriiche durch gemein-
zip der friedlichen Koexistenz nur eine Tak- des Kolonialsystems, das Heranreifen von Vernachlassigung des subjektiven same Aktionen, durch die Ausnutzung eines
tik erblicken, die das sozialistische Welt- Klassenschlachten in der kapitalistischen Faktors im weltrevolutiondren ProzeB und  ganzen Systems von MaBnahmenundAktlo-
system (vor dem zweiten Weltkrieg die Welt, der weitere Verfall des kapitalistischen in der fehlenden Analyse des jeweiligen nen einzuddmmen. Diese Aktionen fihren
Sowjetunion) solange anzuwenden ,gezwun-  Weltsystems) wirkten sich positiv auf die Klassenkréfteverhaltnisses. Wie so oft, trifft dazu, daB die Klassenwiderspriiche ny
gen" war bzw. ist, als es dem Imperialismus Entwicklung der Beziehungen zwischen den sich in der Konsequenz auch hier die ,linke" hab der kapitalistischen Staaten nod

6konomisch und militarisch unterlegen war. Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsord- mit der birgerlichen Kritik: dem Sozialismus  stirker aufbrechen, dad die nationalen Bo-

Grundsétzlich halte die Sowjetunion bzw. nung aus, wobei der grundlegende Klassen- wird das Recht bzw. die Fahigkeit abge- freiungsbewegungen wachsen und die Ent-
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y |
wicklung des revolutiondren Weltprozesses Mit einer klaren verstandlichen Sprache und
beschleunigt wird. (S.282/283) mit neuen Worten fiir {bliche Begriffe |
Einen breiten Raum in Jegorows Buch (,Héndler fir die Arbeit" fiir Unternehmer) 1kl dnimmt schlieBlich das Problem der Wah! der  entlarvt E. A. Rauter die Manipulation durch 0 ore un
Wege und Formen des revolutiondren Kamp- Informationen der herrschenden Klasse, die

. . °fes unter den Bedingungen der friedlichen Ideologie des Kapitalismus. Er beschrinkt 1 t L d ]Koexistenz ein (Kapitel 3 bis 5). Anhand Sich nicht darlif, daB das Wissen die Un- revo u ionare 1€ er
historischer Beispiele weist der Autor nach, terdriickung erschwert und Wissen das Ein-
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Revolutionen In sozialistische” in den ent- Weist immer wieder auf die Produktionsver-
wickelten kapitalistischen Lé&ndern an Aktua-  héltnisse im Kapitalismus, auf die Stellung
litat noch gewinnen wird (z.B. durch die des Einzelnen im ProduktionsprozeB und Aus unserem Angebot:Verhinderung des Exports der Konterrevo- i Interessen.
lution). etztlich ist dieses Buch kein Lamentieren
Soweit die knappe Darstellung einiger Pro- Um engelislie oder falsche Information, 100 Jahre Deutsches Arbeiterlied
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beit. Fir die Auseinandersetzung mit kalten lichen Verhéltnisse grundsatzlich zu ver- Es DokTon Sonyioiplanen einen Uberblick liber die Entwick-Krieger, Konvergenztheoretikern und lin- andern. lung des deutschen Arbeitariiedes von rund 100 Jahren — von 1844 bisken" Revisionisten ist dieses Buch fiir jeden tung Umf reiche Textbeilage!eine wertvolle Hilfe. ,Die Durchsetzung 29. Umfangreicl 9
einer Politik der friedlichen Koexistenz in Bestell-Nr. 810015/16
der Bundesrepublik ist Klassenkampf gegen Zum DDR-Preis: DM 24,20
die reaktiondrsten und aggressivsten Kréfte
des Monopolkapitals, die sich dieser Politik BERTOLT BRECHT:
mit allen Mitteln widersetzen. Der Kampf Ccum Frieden bleibt nach wie vor die vor- Die Tage der Commune
rangige Aufgabe der antiimperialistischen
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Diese Schallplattenkassette (3 LP's) ist nicht nur fiir den Kenner BrechtsParteitags der DKP", These 21)
gedacht. Sie stellt ein Stiick Geschichte der Arbeiterbewegung dar.

Peter Strutynski
Bestell-Nr. 860182/84
Zum DDR-Preis: DM 42,—
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.E.A. Rauter: Wie eine Meinung in einem oe 235.87 oTT
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Kopt entsteht. Ober das Herstellen von 2 § | markt gibt. Teilweise Original-live-Aufnahmen aus Kneipen Irlands.

ea oan erie Minden 89 Bestell-Nr. FWX 53575
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E. A. Rauter untersucht, in wessen Interesse 8 3
Informationen vermittelt, wie diese Informa- a q Boulat Okoudjavationen von Werktatigen und Schiilern auf- W oe 8

,genommen werden. Wenn er beschreibt, wie . fot ® Q Okoudjava ist durch Buchverdffentlichungen auchhierzulande bekannt ge-das Handeln — entgegen dem eigenen 829 worden. Die internationale Presse feierte ihn als den ,russischen Villon®.Interesse —sich den von den Herrschenden 2 Tatséchlich ist der franzésische EinfluB unverkennbar. Okoudjava — ein
gelieferten Informationen anpaBt, dann im- = | Virtuose auf der Gitarre.
mer mit der Frage: Wem niitzt es? ‘B= ¥ Bestell-Nr.: LDX 74358
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Das Buch beschreibt mit konkreten Beispie- n — ~ Preis: DM 22,—len aus Schulen, Arbeitswelt, Wirtschaft (Ri- oO QO E & : '

stungsindustrie), Politik und Massenkommu- ol =~nikation, ,daB der Weg der Gedanken von =
i -Gesamtkatalog an!auBen nach innen geht" (Seite 60). Es unter- ® g oS Fordern Sie unseren Schallplatten-Gi g

sucht den Stellenwert von Informationen und Q 9) [) 5von Begriffen wie Vertrauen, Glaube (,freie = be -Marktwirtschaft”) etc. auf ihren Klassen- o © B on 8 Weltkreis-Verlags-GmbHcharakter. ,Vertrauen und Glauben sind we- ru D 2
-sentliche Voraussetzungen fiir das Funktio- = 3 46 Dortmund, Briiderweg 16, Telefon (0231) 572010

nieren eines Systems der Bereicherung”
(Seite 52).
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