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Die neue Seite

Ein biûchen anders
Zugegeben, sie haben bisher in publik eher die RaÈnder
besetzt, obwohl sie an der UniversitaÈt doch im Mittel-
punkt stehen (sollten): die Studentinnen und Studenten.
Tagungsberichte, Publikationen, neue Forschungsergeb-
nisse, hochschulpolitische Entwicklungen und Personalia
waren eher auf das lehrende und forschende, weniger auf
das lernende Personal der GhK ausgerichtet. Nun kommt
¹Campus spezialª, die Seite 6!

Die Kasseler Hochschulzeitung tritt damit sicher nicht
in Konkurrenz zu der Vielzahl bunter BlaÈttchen auf den
Mensatischen, die fuÈ r sich in Anspruch nehmen, das stu-
dentische LebensgefuÈ hl und den ¹Lifestyleª der studie-
renden Generation zu spiegeln ± und meistens nur die
werbetraÈchtige KonsumspaÈhre meinen; publik wird von
dieser Ausgabe an vielmehr einfach Studierende mit ihren
Themen regelmaÈûig zu Wort kommen lassen: interessante
Examens- oder Seminararbeiten, studentisches Wohnen,
Politik, studentische Kultur, rund um den Campus, Jobs,
und und und¼ Geschrieben ausschlieûlich von Studie-
renden mit journalistischen Interessen. ¹Campus spezialª
soll damit zu einem Spiegel studentischen Lebens an der
GhK werden ± oder was die studentischen Autoren davon
aufs Papier bringen, weil es sie in Kopf und Bauch bewegt.

publik im 21. Jahr also wieder einmal mit einer Neue-
rung. Ein ganz normaler Vorgang. ± Und doch ein biûchen
± ganz anders. Jens BroÈmer

¹Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944ª

Ausstellung mit besonderem Konzept
Vom 26. Mai bis 5. Juli wird die
Ausstellung ¹Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941
bis 1944ª in der documenta-Halle
in Kassel zu sehen sein. Die Uni-
versitaÈt Gesamthochschule Kassel
(GhK) ist die zweite UniversitaÈt in
Deutschland, die als lokale Veran-
stalterin die vom Hamburger Insti-
tut fuÈ r Sozialforschung entwickelte

Ausstellung praÈsentiert. Dazu wur-
de von Wissenschaftlern der GhK
ein Begleitprogramm entwickelt,
das von den Mitveranstaltern ±
Stadt Kassel, Landkreis Kassel,
Deutscher Gewerkschaftsbund,
Gewerkschaft OÈ ffentliche Dienste,
Transport und Verkehr Kassel,
Hessisches Landesinstitut fuÈ r PaÈd-
agogik (HeLP), Regionalstelle Kas-
sel im PaÈdagogischen Institut
Nordhessen, Evangelisches Forum
Kassel und GedenkstaÈtte Breitenau
± mitgetragen wird.

Begleitete Gruppenbesuche
In enger Kooperation zwischen
dem HeLP, der GhK und dem Kul-
turamt der Stadt Kassel wurde ein
Konzept fuÈ r die Betreuung von
Gruppen ± vor allem SchuÈ ler(in-
ne)n ± entwickelt. Es werden der-
zeit rund 40 Guides geschult.

Aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen mit der Ausstellung in Bre-
men und Marburg bilden SchuÈ ler-
gruppen ca. ein Drittel der Gesamt-
besucherzahl. In Kassel werden
mehr als 25 000 Besucher erwartet.

Es werden Termine speziell fuÈ r
angemeldete SchuÈ lergruppen ange-
boten, die an Schultagen, insbeson-
dere vor OÈ ffnung der Ausstellung
fuÈ r das allgemeine Publikum, ge-

nutzt werden koÈ nnen. Betreut wer-
den die Gruppen von hierfuÈ r ausge-
bildeten Guides. Die angebotenen
begleiteten Ausstellungsbesuche
werden ca. zwei Stunden incl. Vor-
und Nachbesprechung dauern.
Ausschlieûlich fuÈ r Schulklassen be-
steht die MoÈ glichkeit, FuÈ hrungen
an Schultagen in der Zeit von 8 bis
11 Uhr zu nutzen.

Die Ausstellung ist taÈglich von 11
bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen
bis 20 Uhr geoÈ ffnet. (FuÈ r Schulklas-
sen an Schultagen schon ab 8 Uhr.)
Anmeldung zur FuÈ hrung bis 22.
Mai unter Tel.: (05 61) 8 10 11 64,
Fax: (05 61) 8 10 11 00. Ab 25. Mai
unter der Nummer der documenta-
Halle, Tel.: (05 61) 10 75 21/22, Fax:
(05 61) 10 75 23.
Das HeLP hat im Rahmen seiner
TaÈtigkeit die Vorbereitung der Leh-
rerinnen und Lehrer uÈ bernommen.
Eine erste Informationveranstal-
tung fuÈ r Lehrer/innen uÈ ber die
kommende Ausstellung ¹Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehr-
macht 1941 bis 1944ª stieû auf gro-
ûes Interesse. Rund einhundert
Lehrer/innen aus Kassel und der
nordhessischen Region besuchten
die von Dr. Peter Adamski, Regio-
nalstelle des HeLP, konzipierte
Veranstaltung im Kasseler Fried-
richsgymnasium am 16. MaÈrz.

Begleitend zur Ausstellung wer-
den drei Fachtagungen fuÈ r Lehrer
und SchuÈ ler der Oberstufenklassen
angeboten. Weitere Informationen
erhalten Interessenten bei der Re-
gionalstelle des HeLP, Kasseler Str.
76 A, 34233 Fuldatal, Tel.: (05 61)
81 92 72.

Das wissenschaftliche Begleit-

programm zur Ausstellung ¹Ver-
nichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1941 bis 1944ª in Kassel
wurde von Prof. Dr. Jens Flemming,
Anke Schmeling und Prof. Dr. Eike
Hennig entwickelt. Es wird groÈ û-
tenteils als Abendveranstaltung in
der documenta-Halle angeboten.

Dialog foÈ rdern
Ziel des Kasseler Begleitprogramms
ist es, die bestehenden Kontrover-
sen zur Rolle der deutschen Wehr-
macht im Zweiten Weltkrieg nicht
zu verschaÈrfen, sondern einen de-
mokratischen Dialog zwischen in-
teressierten Ausstellungsbesuche-
r(inne)n zu befoÈ rdern.

Dabei geht es jedoch nicht allein
um Informationsvermittlung zur
Zeitgeschichte und ihrer Be- und
Verarbeitung, die in EinzelvortraÈ-
gen, Fachtagungen und Podiums-
diskussionen von Fachleuten aus
dem In- und Ausland geboten wird.
In FilmpraÈsentationen und Lesun-
gen werden EindruÈ cke vermittelt,
die heutigen Zuschauern und -hoÈ -
rern einen Zugang zur Thematik
vermitteln. Gesonderte GespraÈchs-
kreise bieten Interessierten Gele-
genheit, ihre persoÈ nlichen Erfah-
rungen und EindruÈ cke auszutau-
schen.

Inhaltlich folgt das Kasseler Be-
gleitprogramm Akzentsetzungen,
die zum einen den historischen
Kontext der Ausstellung, zum an-
deren aber auch aktuelle Konfliktli-
nien ihrer Rezeption beleuchten.
Dabei befassen sich die Veranstal-
tungen zum einen mit dem Han-
deln, aber auch den bewuûten wie
unbewuûten Motiven von NS-TaÈ-
tern und ihrer Weigerung, Verant-
wortung fuÈ r ihr individuelles Han-
deln zu uÈ bernehmen.

Beleuchtet werden auch die Lei-
den jener Soldaten, die aus der
Wehrmacht desertierten, sowie die
Repressionen gegen auslaÈndische
Kriegsgefangene. Um den Blick
nicht allein auf Deutschland zu
richten, behandelt das Begleitpro-
gramm den Themenkomplex euro-
paÈischer Kollaboration mit dem
Nationalsozialismus und hier be-
sonders die Beteiligung auslaÈndi-
scher SoÈ ldnereinheiten an national-
sozialistischen Verbrechen. Das
vollstaÈndige Begleitprogramm liegt
schriftlich und unter http://www.
vernichtungskrieg.hessennet.de vor.

Die Veranstaltungen werden er-
gaÈnzt durch VorfuÈ hrungen im
Filmladen und GespraÈchsrunden in
der Evangelischen Studentenge-
meinde, MoÈ nchebergstr. 29.

p./uh

Einblick von oben: Die

Ausstellung ¹Verbre-

chen der Wehrmacht

1941±1944ª.

Foto: noel matoff

Qualifizierungsangebote

Internationales Programm
Mit einem breit angelegten Pro-
gramm postgradualer Studienange-
bote will die UniversitaÈt Gesamt-
hochschule Kassel (GhK) dazu bei-
tragen, daû sich wieder mehr quali-
fizierte Interessenten aus dem Aus-
land zu einem Studium in Deutsch-
land entschlieûen. Wer in seinem
Heimatland bereits einen ersten
akademischen Grad ± etwa einen
Bachelor ± erworben habe, koÈ nne
seine Qualifikation in Kassel schon
jetzt in 19 verschiedenen Fachrich-
tungen vertiefen, die zumeist mit
dem international uÈ blichen Master-
Grad abgeschlossen werden und
auch zur Promotion fuÈ hren koÈ n-
nen, so GhK-PraÈsident Prof. Dr.
Hans Brinckmann bei der Vorstel-
lung des Programms. Die Kasseler
UniversitaÈt entspreche damit wie
bislang noch keine andere bundes-
deutsche Hochschule den Forde-
rungen nach international attrakti-
veren Studienangeboten, wie sie
derzeit einmuÈ tig von Politik und

Wirtschaft, aber auch von den Wis-
senschaftsorganisationen selbst er-
hoben wuÈ rden.

Als groûer Startvorteil der Kas-
seler UniversitaÈt erweise sich nun,
so Brinckmann, daû sie bereits seit
Mitte der siebziger Jahre gestufte
und deshalb international kompa-
tible Studienangebote in den Inge-
nieur-, Planungs- und Wirtschafts-
wissenschaften entwickelt habe.

UÈ ber die internationale Ausrich-
tung ihrer bereits vorhandenen Stu-
dienangebote hinaus sei die GhK
dabei, auch neue einjaÈhrige und
ganz gezielt auf internationale Stu-
dieninteressenten zugeschnittene,
vom DAAD gefoÈ rderte Master-
Programme anzubieten. Zwei da-
von starteten bereits im Sommerse-
mester: ein neues ¹Postgraduate
Degree Programme in Electrical
Communication Engineeringª so-
wie ein neuer Master-Aufbaustu-
diengang in ¹Deutsch als Fremd-
spracheª. bar

Franz-Rosenzweig-
Professur 1998

OÈ konom und
Querdenker
Inhaber der nun zum 12. Mal ver-
gebenen Franz-Rosenzweig-Pro-
fessur an der UniversitaÈt Gesamt-
hochschule Kassel (GhK) ist Rafael
Rosenzweig, Sohn des Religions-
philosophen Franz Rosenzweig.
Rafael Rosenzweig wird im Som-
mersemester 1998 drei Veranstal-
tungen im Rahmen dieser in der
deutschen UniversitaÈtslandschaft
einmaligen Einrichtung anbieten.

Rafael Rosenzweig wurde 1922
als Sohn von Dr. Franz und Edith
Rosenzweig in Frankfurt a. M. ge-
boren. Seine Kindheit hat er bei sei-
ner Groûmutter in Kassel ver-
bracht. Rafael Rosenzweig floh
1938 aus Deutschland nach PalaÈsti-
na. Ab 1954 studierte er National-
oÈ konomie und schloû mit dem Di-
plom der London School of Econo-
mics ab. 1963 wurde er zum Leiter
der Ausbildungsabteilung fuÈ r Ex-
perten in EntwicklungslaÈndern im
israelischen Landwirtschaftsmini-
sterium berufen und lehrte dort zu-
gleich allgemeine NationaloÈ kono-
mie und Landwirtschaft. Seit 1966
war er Senior Economic Advisor im
BuÈ ro des landwirtschaftlichen At-
tacheÂs der US-Botschaft in Tel Aviv,
wo er zwanzig Jahre lang die ameri-
kanisch-israelische Kooperation im
oÈ konomischen Bereich plante, ko-
ordinierte und betreute. Seit seiner
Pensionierung 1987 widmete sich
Rosenzweig verstaÈrkt seinen wis-
senschaftlichen Arbeiten.

Bereits in seinen allerersten wis-
senschaftlichen Arbeiten als oÈ ko-
nomischer Berater in der israeli-
schen Friedensbewegung hatte Ro-
senzweig herausgearbeitet, daû eine
Zukunft fuÈ r Israel nur in einer lang-
fristigen Kooperation mit den ara-
bischen Nachbarn denkbar sei. 1989
erschien sein Buch ¹The Economic
Consequences of Zionismª. Die
Summe seiner Studien zu diesem
Thema ist als deutsche Fassung
1998 unter dem Titel ¹Das Streben
nach Sicherheitª erschienen.

An dieses Thema knuÈ pft seine
Hauptveranstaltung an (dienstags
12 bis 14 Uhr, Raum 211, Nora-
Platiel-Straûe 6). Auûerdem: ¹Der
kooperative Gedanke in Israelª
(donnerstags 12 bis 14 Uhr, R. 221,
Nora-Platiel-Str. 6) und ¹Das ver-
schmaÈhte Erbe: Juden in Deutsch-
landª (mittwochs 18 bis 20 Uhr, R.
1207, Nora-Platiel-Str. 1). p./uh

AStA-Finanzen

VerstoÈûe gegen
Haushaltsrecht
Mit einer regelmaÈûigen Aufsicht
uÈ ber die HaushaltsfuÈ hrung des All-
gemeinen Studentenausschusses
(AStA) der UniversitaÈt Gesamt-
hochschule Kassel hat die Rechts-
aufsicht der Hochschule auf die
UnregelmaÈûigkeiten der Haus-
haltsabrechnungen des AStA rea-
giert. Ihm wird vorgeworfen, daû er
1996 zahlreiche Ausgaben nicht
ordnungsgemaÈû belegt und ein un-
geklaÈrtes Kassen-Defizit von rund
14 000,± DM hat sowie Ausgaben
getaÈtigt zu haben, die den gesetzli-
chen Aufgaben der verfaûten Stu-
dentenschaft nicht entsprechen.

Das Verfahren der Rechnungs-
pruÈ fung durch Studentenparlament,
RechnungspruÈ fungsamt und GhK
konnte nicht greifen, da im No-
vember 1997 noch kein nachvoll-
ziehbarer Haushaltsabschluû fuÈ r
1996 vorlag. Das Staatliche Rech-
nungspruÈ fungsamt wie auch Mit-
glieder des studentischen Rech-
nungspruÈ fungsausschusses monier-
ten fehlende Belege, ungeordnete
BuchfuÈ hrung und fragten nach der
Berechtigung fuÈ r bestimmte Aus-
gaben.

Der von der Rechtsaufsicht der
GhK seit Dezember 1997 geforder-
ten Aufarbeitung der Haushaltsun-
terlagen fuÈ r 1996 kam der AStA,
wenn auch zoÈ gerlich, nach. Aller-
dings sind bis heute weder der Kas-
senfehlbestand nachvollziehbar,
noch konnten alle Ausgaben luÈ k-
kenlos belegt werden.

Auch Jahresabschluû 1997 fehlt
Bislang liegt auch der pruÈ fbare Jah-
resabschluû des Haushalts 1997
noch nicht vor. Daher wurde dem
AStA bis zur vollstaÈndigen KlaÈrung
aller Fragen die VerfuÈ gung uÈ ber die
Haushaltsmittel der Studenten-
schaft fuÈ r das Jahr 1998 untersagt
mit der Ausnahme, die in der Er-
fuÈ llung laufender Verbindlichkeiten
bestehen. p.

Primatenforschung

Wissenschafts-
freiheit begrenzt
In einem Beschluû vom MaÈrz 1998
hat das Bundesverfassungsgericht
eine ¹schrankenloseª Garantie der
Wissenschaftsfreiheit verneint. Es
hat damit zwei Verfassungsbe-
schwerden von Prof. Dr. Christian
Welker nicht zur Entscheidung an-
genommen. Welker hatte durch die
Entscheidungen der Arbeits- und
Verwaltungsgerichte ± insbesonde-
re die von Fachbereichsrat und
Haushaltsausschuû beschlossene
Beendigung der Primatenhaltung ±
seine Rechte aus Artikel 5 Abs. 3 des
Grundgesetzes verletzt gesehen.

¹Insbesondere sichert die Wis-
senschaftsfreiheit dem an der Uni-
versitaÈt taÈtigen Hochschullehrer
keine Bestimmungsrechte ohne jede
RuÈ cksicht auf die anderen Univer-
sitaÈtsmitgliederª, heiût es in der
Entscheidung. Zwar erkennt das
Gericht Vertrauensschutz bei Ver-
aÈnderungen des Besitzstandes an,
die gehe allerdings nicht so weit,
daû ein Wissenschaftler Aufrecht-
erhaltung und Fortbestand der oÈ f-
fentlichen Forschungseinrichtun-
gen beanspruchen koÈ nne, bei der er
taÈtig ist. jb

Kasseler Privat-Uni

GhK will
Partnerschaft
Der Initiative der nordhessischen
Wirtschaft zur GruÈ ndung einer
Privat-Hochschule in Kassel steht
der PraÈsident der UniversitaÈt Ge-
samthochschule Kassel (GhK),
Prof. Dr. Hans Brinckmann,
grundsaÈtzlich positiv gegenuÈ ber.
¹Wenn es auf dem Bildungsmarkt
eine gezielte Nachfrage nach ganz
speziellen wirtschaftsrelevanten
wissenschaftlichen Qualifikationen
gibt, die mit der Bereitschaft ver-
bunden ist, dafuÈ r auch finanziell ±
durch Investitionen der Wirtschaft
und durch StudiengebuÈ hren der
Teilnehmer ± aufzukommen, soll-
ten wir das gemeinsam aufgreifenª,
begruÈ ndete Brinckmann seine posi-
tive Haltung. Zwischen der GhK
als der Kasseler LandesuniversitaÈt
und einer privaten Hochschule
koÈ nne sich dann eine ¹klare Aufga-
benverteilung und gegenseitig an-
regende Zusammenarbeitª entwik-
keln. bar
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UniversitaÈ tsvorlesung Moderne Naturwissenschaften. Ribozyme als potentielles Therapeuticum. Prof. Dr. J. Engels, Johann

W. Goethe UniversitaÈ t, Frankfurt. Heinrich-Plett-Str. 40, HoÈ rsaal 282. 18.15 Uhr. Information: Prof. Dr.

W. Nellen, Tel: (0561) 804-4805.

InterdisziplinaÈ r EuropaÈ ische Kulturbewegungen. Jahrhundertwende und Moderne. VortraÈ ge. Die These vom Gegensatz

zwischen Kultur und Zivilisation - UÈ ber den Einfluû des 'Dreigestirns' Nietzsche, Wagner und Scho-

penhauer. Dr. F. VoûkuÈ hler (Kassel). / Aspekte der Moderne in Rilkes Roman Malte Laurids Brigge. Prof.

Dr. H. Eilert (Leipzig). MoÈnchebergstr. 5, Gieûhaus. Di., 10.00 - 12.00 Uhr. Information: Prof. Dr. San

Miguel, Tel: (0561) 804-3361.

Sozialwesen Fortschritt und RuÈ ckschritt in der sozialpolitischen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Sozialpo-

litisches Kolloquium. Friedrich Siegmund-Schultze, ein Wegweiser der sozialen Arbeit. Prof. Dr. K.

Rehbein, Marburg. Arnold-Bode-Str. 10, Raum 1309. Di, 18.00 Uhr s.t. Information: Prof. Dr. C. Sachûe,

Tel: (0561) 804-2790/-2942 / Prof. Dr. F. Tennstedt, Tel: (0561) 804-2971/-2945.

Wirtschaftswissen-

schaften

Kulturmanagement. Diskussionsreihe. Kultur in oÈ konomischen und buÈ rokratischen ZwaÈngen. Prof. Dr.

C. Nix, Intendant Theater Nordhausen. Nora-Platiel-Str. 6, Raum 0213. Di, 16.00 s.t. - 17.00 Uhr. In-

formation: Prof. Dr. G.-M. Hellstern, Tel: (0561) 804-3528/2272.

6.
Kulturforschung MaterialitaÈ t der Medien? Medienkonzepte in Kunst, Systemtheorie und Semiotik. Forschungskollo-

quium. Dr. F. Block/S. Flach, M.A./Dr. K. Wenz. Gottschalkstr. 26, Raum 1109. 17.00 Uhr. Information:

WZ II, Tel: (0561) 804-2807.

Germanistik Balladen - gesprochen und gesungen. Kasseler Studententheater. Leitung: Dr. H. MuÈ ller. Aula des

Gymnasiums ªEngelsburgª, Eingang Akazienweg. 19.30 Uhr. Information: Goethe-Gesellschaft Kassel,

A. Hartleb, Tel: (0561) 882135.

7.
KWW Kapitalismus pur - Sozialstaat light? Ein StreitgespraÈch zur Zukunft der Industriegesellschaft. Kasseler

Debattenforum. Kooperationsveranstaltung mit dem Hessischen Rundfunk. WilhelmshoÈher Allee 21,

Saal der Gesamt-Volkshochschule Kassel. 20.00 Uhr. Information: Kontaktstelle fuÈ r Wissenschaftliche

Weiterbildung, Dr. A. Sachs, Tel: (0561) 804-2251/-2263, / M. Heinemann, Tel: (0561) 804-2263.

11.
Mathematik Mathematisches / Didaktisches Kolloquium. Vortragsreihe. Invarianten von reduktiven Gruppen und

deren Algorithmik. Dr. G. Kemper, InterdisziplinaÈ res Zentrum fuÈ r Wissenschaftliches Rechnen, Heidel-

berg. Heinrich-Plett-Str. 40, HoÈ rsaal 1409. 17.15 Uhr. Information: Prof. Dr. J. Escher, Tel: (0561) 804-

4420/-4632.

UniversitaÈ tsvorlesung Moderne Naturwissenschaften. Die moderne Physik - Wege zu einer holistischen Weltsicht. Prof. Dr. T.

GoÈ rnitz, Institut fuÈ r Didaktik der Physik, Johann W. Goethe UniversitaÈ t, Frankfurt. Heinrich-Plett-Str. 40,

HoÈ rsaal 282. 18.15 Uhr. Information: Prof. Dr. W. Nellen, FG Genetik, Tel: (0561) 804-4805.

12.
Wirtschaftswissen-

schaften

Kulturmanagement. Management und Kultur. B. Leifeld, GeschaÈ ftsfuÈ hrer documenta und Museum Fri-

dericianum Veranstaltungs GmbH. Nora-Platiel-Str. 6, Raum 0213. Di, 16.00 s.t. - 17.00 Uhr. Informa-

tion: Prof. Dr. G.-M. Hellstern, FB Wirtschaftswissenschaften, Tel: (0561) 804-3528/2272.

13.
Kulturforschung UÈ bertragung - UÈ bersetzung - UÈ berlieferung, oder: was heiût ªRuÈ ckkehr zu Freudª. Forschungskollo-

quium. Dr. G.C. Tholen. Gottschalkstr. 26, 1. Etage, Raum 1109. 17.00 Uhr.

IAG Philosophie Kant - Interpretationen. Ringvorlesung. Kants Naturbegriff. Prof. Dr. G. Heinemann (Kassel). Nora-Pla-

tiel-Str. 5, Raum 1108. 19.00 c.t. Information: Dr. H. Eidam, Tel: (0561) 804-3549.

Biologie/Chemie Aktuelle Themen der Genetik. VortraÈ ge innerhalb des Seminars Genetik. Translational Regulation of 15-

lox mRNA. Dr. A. Ostareck-Lederer, EMBL Heidelberg. Heinrich-Plett-Str. 40, Raum 3139. Do, 17.00 Uhr

c.t. Information: Prof. Dr. W. Nellen, FG Genetik, Tel: (0561) 804-4805.

18.
Agrarwissenschaft (- 19.5.) Agrarwissenschaften der Tropen und Subtropen - Perspektiven des deutschen Beitrages.

Symposium. Witzenhausen, Nordbahnhofstraûe 1a,. ganztaÈ gig ab 9.00 Uhr. Information: Institut fuÈ r

Nutzpflanzenkunde subtropischer und tropischer Regionen (INK), Tel: (05542) 98-1229.

Mathematik Mathematisches / Didaktisches Kolloquium. Vortragsreihe. Variationsprobleme mit Nebenbedingungen.

Prof. Dr. J. Bemelmans, Rheinisch-WestfaÈ lische Technische Hochschule Aachen. Heinrich-Plett-Str. 40,

HoÈ rsaal 1409. 17.15 Uhr. Information: Prof. Dr. J. Escher, Tel: (0561) 804-4420/4424.

19.
Sozialwesen Fortschritt und RuÈ ckschritt in der sozialpolitischen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. ªAsozialeª

im Nationalsozialismus. Dr. W. Ayaû, Kassel. Arnold-Bode-Str. 10, Raum 1309. Di, 18.00 Uhr s.t. Infor-

mation: Prof. Dr. C. Sachûe, Tel: (0561) 804-2790/-2942 / Prof. Dr. F. Tennstedt, Tel: (0561) 804-2971/-

2945.

UniversitaÈ tsvorlesung Moderne Naturwissenschaften. Evolution und Resonanz - Gibt es eine wissenschaftliche WelterklaÈ -

rung? Prof. Dr. F. Cramer, Max-Planck-Institut fuÈ r experimentelle Medizin, GoÈ ttingen. Heinrich-Plett-Str.

40, HoÈ rsaal 282. 18.15 Uhr. Information: Prof. Dr. W. Nellen, FG Genetik, Tel: (0561) 804-4805.

Wirtschaftswissen-

schaften

Kulturmanagement. Zum Stand der Modernisierung der Kulturverwaltung. Dr. B. Nordhoff, Kulturde-

zernent Aachen. Nora-Platiel-Str. 6, Raum 0213. Di, 16.00 s.t. - 17.00 Uhr. Information: Prof. Dr. G.-M.

Hellstern, FB Wirtschaftswissenschaften, Tel: (0561) 804-3528/2272.

Maschinenbau Knowledge Management - Die Herausforderung zum Ende des Jahrhunderts. Vortrag. Dr. U. H.

Schneider (Siemens MuÈ nchen). MoÈnchebergstr. 7, Raum 2400. 18.00 Uhr. Information: Dr.-Ing. M.

Sofsky, Tel: (0561) 804-2815.

20.
Germanistik Sommer-LektuÈ ren. Vom ªschoÈnen Gedichtª zur ªgraueren Spracheª. Folgen einer windschiefen Re-

zeption der ªTodesfugeª. Prof. Dr. W. Emmerich (Bremen). BruÈ der-Grimm-Platz 4 A, Murhardsche Bi-

bliothek, Eulensaal. 18.30 Uhr. Information: Prof. Dr. G.-M. Schulz, Tel: 804-3326.

22.
Agrarwissenschaft 100 Jahre Witzenhausen als Standort der Agrarausbildung. Symposion. Witzenhausen, Steinstr. 19,

Saal des KlostergebaÈudes. 15.00 Uhr. Information: Prof. Dr. E. Baum, Tel: (05542) 98-1237.

25.
Mathematik Mathematisches / Didaktisches Kolloquium. Fallstudien zum computergestuÈ tzen Analysisunterricht. Dr.

R. v. Hofe, UniversitaÈ t Augsburg. Heinrich-Plett-Str. 40, HoÈ rsaal 1409. 17.15 Uhr. Information: Prof. H.

Postel, Tel: (0561) 804-4634.

26.
Geschichte (- 05.07.98) Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 - 1944. Ausstellung des Hamburger

Instituts fuÈ r Sozialforschung. Die Ausstellung ist am Friedrichsplatz, documenta-Halle, ab 26.5., 12.00 -

18.00 Uhr, zu sehen. OÈ ffnungszeiten ab 27.5. taÈ glich: 11.00 - 18.00 Uhr, Sonn- und Feiertage - 20.00

Uhr. Information: Prof. Dr. J. Flemming, Tel: (0561) 804-3120/-3099, Prof. Dr. E. Hennig, Tel: (0561)

804-3110/-3177, A. Schmeling M.A., Tel: (0561) 804-3163.

InterdisziplinaÈ r EuropaÈ ische Kulturbewegungen. Jahrhundertwende und Moderne. VortraÈ ge. James Joyce Ulysses.

Prof. Dr. W. Wicht (Berlin). / Das Spiel mit dem Anderen bei AndreÂ Gide. Dr. S. Bogumil (Kassel). MoÈn-

chebergstr. 5, Gieûhaus. Di., 10.00 - 12.00 Uhr.

Wirtschaftswissen-

schaften

Kulturmanagement. Kulturperspektiven in Kassel. V. SchaÈ fer, Kulturdezernent Kassel. Nora-Platiel-Str.

6, Raum 0213. Di, 16.00 s.t. - 17.00 Uhr. Information: Prof. Dr. G.-M. Hellstern, Tel: (0561) 804-3528/

2272, Fax: -3528.

Geschichte Vernichtungskrieg. Begleitprogramm. Fachtagung zur Ausstellung fuÈ r Lehrer, Sozialarbeiter, Erwach-

senenbildner. Dr. B. Boll; Prof. Dr. R. Hilberg; W. Vogel (Brigadegeneral a.D.); Dr. K. Nauman. Anmeldung

(bis 15.5.): Gesamt-VHS, T. Ewald, Tel: (0561) 7874063. Information: A. Schmeling, Tel: (0561) 804-

3163 / T. Haubrich, Tel: (0561) 804-3122.

UniversitaÈ tsvorlesung Moderne Naturwissenschaften. Gehirntheorie. Dr. K. Kaufmann, Max-Planck-Institut fuÈ r biophysikali-

sche Chemie, GoÈ ttingen. Heinrich-Plett-Str. 40, HoÈ rsaal 282. 18.15 Uhr. Information: Prof. Dr. W. Nellen,

FG Genetik, Tel: (0561) 804-4805.

Geschichte Vernichtungskrieg. Begleitprogramm. Die Wochenschau als Propagandainstrument. Film und Vortrag.

Dr. M. Loiperdinger. Goethestr.31, Filmladen. 19.30 Uhr. Information: A. Schmeling, Tel: (0561) 804-

3163 und T. Haubrich, Tel: (0561) 804-3122.

27.
Geschichte Vernichtungskrieg. Begleitprogramm. Die TaÈ ter und die Maschinerie der Vernichtung. Prof. Dr. Raul

Hilberg. GedenkstaÈ tte Breitenau, BruÈ ckenstr. 12, 34302 Guxhagen. 19.30 Uhr. Information: Gedenk-

staÈ tte Breitenau, Tel: (05665) 3533 / A. Schmeling, Tel: (0561) 804-3163 / T. Haubrich, Tel: (0561) 804-

3122.
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Handschriftenausstellung der Gesamthochschul-Bibliothek

Frankfurter Reichsverfassung von 1849
AÈ uûerlich ist sie eher unscheinbar,
aber ihr Inneres enthaÈlt in Schrift-
form gefaûte Brisanz, die Mitte des
vergangenen Jahrhunderts den
deutschen KoÈ nig und seine FuÈ rsten
zu heftigsten Gegen-Reaktionen
brachte: Die Frankfurter Reichs-
verfassung, die in der Original-
schrift von 1849 auf 26 BlaÈttern de-
mokratische Grundrechte und
Menschenrechte in 197 Paragra-
phen faûte. Die nach ihrem Entste-
hungsort in Frankfurt auch Pauls-
kirchenverfassung genannte Schrift
kann in der Handschriftenausstel-
lung der Kasseler UniversitaÈtsbi-
bliothek besichtigt werden. Das
Kasseler Exemplar des Original-
drucks mit den Gesetzestexten und
der 207 Unterschriften umfassen-
den Liste der Abgeordneten der
Paulskirchenversammlung ist eine
der beiden noch existierenden Ori-
ginale jener fuÈ r Deutschland erar-
beiteten Verfassung, die in der Rei-
he der groûen Verfassungen Eng-
lands, Amerikas und Frankreichs
den Vergleich nicht scheuen muû.

Die zweite der urspruÈ nglich drei
kostbaren Schriften liegt im Berli-
ner Museum fuÈ r Deutsche Ge-
schichte, wohin sie nach dem Krieg
gelangte. Das dritte Exemplar des
Originaldrucks des Gesetzestextes
wurde nach der Verabschiedung in
Frankfurt dem preuûischen KoÈ nig
Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin

zugestellt, der diese Form der
Rechtsauffassung ablehnte und zu-
ruÈ ckwies und vermutlich deshalb
nicht besonders pfleglich mit dem
Dokument umging: Es ist ver-
schollen. Ein deutlicher Ausdruck
fuÈ r die reaktionaÈre Gangart des
KoÈ nigs.

Pfleglich hingegen ging man in
Kassel mit dem Original der Pauls-
kirchenverfassung um. Nicht von
ungefaÈhr, war es doch in sach- und
fachkundiger Hand. Der Kasseler
Bibliothekar Karl Bernhardi, Mit-
glied des Paulskirchenparlaments,
brachte im Juni 1849 die gebundene
Verfassung als Geschenk fuÈ r die
kurfuÈ rstliche Landesbibliothek
nach Kassel. Er ist es auch, der in
einem handschriftlichen Vermerk
auf den ersten Seiten des Kasseler
Exemplars Auskunft uÈ ber den Ver-
bleib des dritten, heute als verloren
geltenden Dokuments gibt.

Wenngleich auch der KurfuÈ rst
nicht gerade als begeisterter An-
haÈnger demokratischer Anliegen
galt ± sicher verwahrt in der Biblio-
thek uÈ berstand die Originalschrift
die nachfolgenden Unruhen und
den Zweiten Weltkrieg unbescha-
det. Heute kann man sie besichti-
gen, und wer ein Faksimile der
Schrift nach Hause tragen moÈ chte,
hat auch dazu die MoÈ glichkeit:
1989, noch vor der Wende, veroÈ f-
fentlichte die UniversitaÈt Gesamt-

hochschule Kassel zusammen mit
dem Museum fuÈ r Deutsche Ge-
schichte Berlin (DDR) als Besitzer
des anderen Exemplars ein Faksi-
mile der Verfassung.

NoÈ tig waren diese grenzuÈ ber-
schreitenden Anstrengungen, da die
Unterschriftenliste der Kasseler
Ausgabe ebenso wie die Berliner
Fassung jeweils unvollstaÈndig wa-
ren: Im Trubel um den erfolgrei-
chen Abschluû, nach zaÈher Arbeit
und schon im Begriff, mit der Er-
folgsmeldung nach Hause in aller
Herren LaÈnder zuruÈ ckzueilen, ver-
gaûen einige Abgeordnete, in allen
drei Exemplaren zu unterschreiben.

Wer sich einen unmittelbaren
Eindruck verschaffen moÈ chte, hat
jetzt die MoÈ glichkeit, im Ausstel-
lungsraum der Murhardschen Bi-
bliothek, BruÈ der-Grimm-Platz 4a,
die Verfassung des Frankfurter Par-
laments einzusehen. Ein Besuch,
der sich lohnt, ist doch nicht allein
der optisch eher bescheidene Druck
der Frankfurter Reichsverfassung
zu sehen, sondern auch Original-
handschriften wie das althochdeut-
sche Hildebrandlied und der Wille-
halmkodex, daneben reichlich ver-
zierte und praÈchtig illustrierte Bi-
beln, etwa die Gutenbergbibel, und
beispielsweise Teile der Alchemie-
handschriften, deren groÈ ûte Samm-
lung Europas in Kassel zu finden
ist. n. neuner/p.

Ringvorlesung

¹Moderne Naturwissenschaftenª
Nach der mit groûer Begeisterung
von jeweils rund 300 ZuhoÈ rerInnen
aufgenommenen Ringvorlesung
¹Evolutionª im Fachbereich Biolo-
gie/Chemie im Wintersemester
1997/98 folgt im Sommersemester
ein weiterer spannender Veranstal-
tungszyklus. ¹Moderne Naturwis-
senschaftenª heiût die Ringvorle-
sung, die von der Fachschaft Biolo-
gie/Chemie der UniversitaÈt Ge-
samthochschule Kassel organisiert
wurde. Sie konnten hochrangige
Wissenschaftler ± darunter einen
Nobel-PreistraÈger ± zum Vortrag in
Kassel gewinnen.

Gibt es eine ¹WelterklaÈ rungª?
Die Ringvorlesung, die durch die
studentischen AktivitaÈten mit fi-
nanzieller UnterstuÈ tzung durch die
Kasseler Sparkasse realisiert wer-
den kann, hat sich hohe Ziele ge-
steckt: Gibt es eine wissenschaftli-
che WeltklaÈrung, so die Frage, die
als Leitthema uÈ ber allen BeitraÈgen
steht. Zahlreiche naturwissen-
schaftliche Erfolge konnten in den
vergangenen Jahren verzeichnet
werden: Die Mars-Pathfinder-Son-
de ist auf der MarsoberflaÈche ge-
landet, winzigste StromfluÈ sse, so-
genannte IonenkanaÈle in Zellmem-
branen, wurden meûbar, die Ener-
gieumwandlung bei der Photosyn-
these wurde geklaÈrt und die Eig-
nungspruÈ fung von Ribozymen als
Therapeutika begonnen. Dennoch,
so die studentischen Veranstalter,
blieben viele Fragen offen, etwa die

der BewaÈltigung globaler Umwelt-
probleme oder in der Physik die
Vereinigung von RelativitaÈt- und
Quantentheorie.

Zu all diesen Fragestellungen
wurden interessante Referenten der
Bundesrepublik und OÈ sterreich ge-
wonnen.

Die naÈchsten VortraÈge: am Mon-
tag, dem 11. Mai, von Prof. Dr.
Thomas GoÈ rnitz uÈ ber ¹Die mo-
derne Physik ± Wege zu einer holi-
stischen Weltsichtª. Prof. GoÈ rnitz
setzt sich vor allem mit dem Ver-
gleich der modernen zu der klassi-
schen Physik auseinander.

Zum Thema ¹Evolution und Re-
sonanz ± Gibt es eine wissenschaft-
liche WelterklaÈrungª traÈgt am 19.
Mai Prof. Dr. Friedrich Cramer vor.
Er beschreibt den Kosmos als le-
bendiges Zusammenspiel seiner
schwingenden Teile, als Weltreso-
nanz.

Am 26. Mai referiert Dr. Konrad
Kaufmann uÈ ber ¹Gehirntheorieª.
Er geht davon aus, daû den bisheri-
gen Erkenntnissen der Erregung
von Nerven ± gleich ob uÈ ber elek-
trische, mechanische, thermische
und optische Reize ± zu einer ein-
heitlichen Gerhirntheorie zusam-
mengefaût werden muÈ ssen.

Die Vorlesungen finden jeweils
um 18.15 Uhr im AVZ, Heinrich-
Plett-Str. 40, HoÈ rsaal 282 (Biologie-
Chemie-HoÈ rsaal), statt. Die mei-
sten Veranstaltungen finden diens-
tags statt, andere Wochentage sind
angemeldet. p.

¹Entwicklungsschubª

Wissenschaftlicher Nachwuchs
Der FoÈ rderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses will die Uni-
versitaÈt Gesamthochschule Kassel
(GhK) neuen Nachdruck verleihen.
¹Die Zukunft unserer wissen-
schaftlichen LeistungsfaÈhigkeit von
morgen haÈngt davon ab, welche
Chancen wir dem wissenschaftli-
chen Nachwuchs heute eroÈ ffnenª,
so die GhK-VizepraÈsidentin Prof.
Heide Andres-MuÈ ller in einem
PressegespraÈch. Ein deutliches Si-
gnal dafuÈ r war erstmals ein ¹Tag des
Wissenschaftlichen Nachwuchsesª
an der GhK am 10. MaÈrz, der kuÈ nf-
tig jaÈhrlich wiederholt werden soll.

¹Wir muÈ ssen an der GhK neuen
Schwung fuÈ r den wissenschaftli-
chen Nachwuchs mobilisieren,
wenn keine Stagnation eintreten
sollª, so Prof. Heide Andres-MuÈ l-
ler zum Hintergrund der Initiative.
Die Hochschulleitung habe mit
Sorge festgestellt, daû z. B. die Zahl
der Promotionen in den Fachberei-
chen der GhK in den 90er Jahren
kaum noch gestiegen sei und jeden-
falls mit der wachsenden Zahl von
Studierenden und Absolventen

nicht mithalte. Auch der Umfang
der Drittmittel fuÈ r Forschungs-
und Entwicklungsprojekte, die von
der UniversitaÈt zusaÈtzlich einge-
worben werden und gerade fuÈ r den
wissenschaftlichen Nachwuchs die
wichtigste Finanzierungsquelle
darstelle, wachse kaum noch.

Als ¹zukunftsorientierte Wei-
chenstellungª der UniversitaÈt sei
aber vor allem zu werten, daû die
VerstaÈrkung des wissenschaftlichen
Nachwuchses im neuen Hoch-
schulentwicklungsplan einen der
Schwerpunkte bilde. Das im ver-
gangenen Jahr beschlossene und
jetzt auch vom Wissenschaftsmini-
sterium gebilligte Konzept sehe
vor, in den kommenden Jahren
durch hochschulinterne Umschich-
tungen 76 neue Stellen fuÈ r wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu schaffen. Prof. An-
dres-MuÈ ller: ¹Wir haben damit eine
deutliche Entwicklungskorrektur
vorgenommen, um ein Struktur-
problem der Hochschule aus eige-
ner Kraft zu loÈ sen helfen.ª

bar

Verbesserungen

PraÈmien locken
VorschlaÈge zur Verbesserung des
Arbeitsablaufs in der Hochschule
waren schon immer gefragt. Nun-
mehr setzt die Landesregierung
auch in diesem Bereich auf Dezen-
tralisierung und hat die UniversitaÈt
Gesamthochschule Kassel (nach
dem Modellversuch ¹Globalhaus-
haltª bereits zum zweiten Mal) als
eine von fuÈ nf Landesdienststellen
in den Pilotversuch fuÈ r ein betrieb-
liches Verfahren fuÈ r VorschlaÈge ih-
rer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter einbezogen.

VerbesserungsvorschlaÈge fuÈ r Ar-
beitsablauf und Organisation der
GhK, die zur Vereinfachung und zu
wirtschaftlicherer Gestaltung bei-
tragen oder die Verwaltungs- und
Serviceleistungen auf andere Art
verbessern, koÈ nnen jetzt direkt vor
Ort eingereicht, bewertet ± und
praÈmiert werden! VorschlaÈge sollen
gehen an die GeschaÈftsstelle fuÈ r das
Vorschlagswesen, MoÈ nchebergstr.
19, Raum 4570A. Dort gibt es auch
weitere Informationen zum Ver-
fahren, ebenso wie unter http://
www.uni-kassel.de/pvabt1/
vorschla.htm jb

Asienkrise/Vortrag

Wirtschaftszone
SIJORI
Die WaÈhrungs- und Wirtschafts-
krise der asiatischen Staaten sorgt
gegenwaÈrtig fuÈ r erhebliche Unruhe
auf den WeltmaÈrkten. Drei Staaten
haben rund um Singapur zu einer
Zusammenarbeit uÈ ber ihre Gren-
zen hinweg gefunden und mit dem
Singapore-Johor-Riau Wachstums-
dreieck (SIJORI) eine transnatio-
nale Wirtschaftszone rund um den
Stadtstaat Singapore geschaffen.

Der Forschungsschwerpunkt
¹Singapur/SuÈ dostasienª des Fach-
bereichs Gesellschaftswissenschaf-
ten der GhK hat dazu Dr. Brenda
Yeoh von der National University
of Singapore eingeladen, die SIJO-
RI am 8. Mai, 19.30 Uhr, in der
GhK, Nora-Platiel-Str. 5 vorstellen
wird. P.S./p.

Impfaktion

Impfen ist wichtig!
Unter diesem Motto findet vom 26.
5. bis 17. 6. 1998, jeweils dienstags
und mittwochs, ab 11.30 Uhr eine
Impfaktion im WISO-Pool staat.
Dort kann man seinen Impfschutz
(Tetanus, Diphterie und Polio) auf-
frischen und sich umfassend zum
Thema Impfung informieren. Die
Aktion wurde von der Techniker
Krankenkasse (TK) ins Leben ge-
rufen. Partner der TK sind u.a. das
Studentenwerk und die GhK. p.



Seite 3 5. 5. 1998 HintergrundpPartnerunis der GhK

¹Positiv an die Hand genommenª
In einer losen Folge berichtet pu-
blik uÈ ber die Partnerhochschulen
der UniversitaÈt Gesamthoch-
schule Kassel. Wir beginnen mit
dem ¹Sichuan Fine Arts Insti-
tuteª, der Kunsthochschule in der
chinesischen Stadt Chongqing.

Der ¹Hof fuÈ r die Pachteinnahmeª
ist der Ursprung der Partnerschaft
zwischen dem ¹Sichuan Fine Arts
Instituteª und der GhK. Chinesi-
sche KuÈ nstler hatten kurz vor Be-
ginn der Kulturrevolution 114 le-
bensgroûe Figuren geschaffen, um
die Armut kleinbaÈuerlicher PaÈchter
darzustellen. Ende der 60er Jahre
wurden die im Hof eines Grundbe-
sitzer-Anwesens plazierten Skulp-
turen auch im Westen bekannt,
nachdem sie in China groûes Auf-
sehen erregten. Seit dieser Zeit ha-
ben sie Reiner Kallhardt im uÈ ber-
tragenen Sinn begleitet. Von 1988
an hat der Kasseler Kunstprofessor
gemeinsam mit chinesischen Kolle-
gen den ¹Hof fuÈ r die Pachteinnah-
meª erforschen koÈ nnen.

Ein Ergebnis dieser Kontakte ist
der Partnerschaftsvertrag, den die
zwei Hochschulen 1992 schlossen.
Mit insgesamt 22 auslaÈndischen
UniversitaÈten ± fuÈ nf davon in Asien
± ist die GhK in dieser Weise ver-
bunden.

Das ¹Sichuan Fine Arts Insti-
tuteª ist eine Kunsthochschule in
der 13-Millionen-Stadt Chongqing,
dem wirtschaftlichen und kulturel-
len Zentrum SuÈ dwest-Chinas. Die
Studenten ± etwa 750 ± und ihre
Hochschullehrer leben und lernen
auf dem Campus am Nordufer des
Yangtze-Flusses. ¹Im Grunde ge-
nau so strukturiert wie unsereª sei
die chinesische PartneruniversitaÈt,
berichtet Kallhardt, der dort einmal
jaÈhrlich zu Gast ist. Das Institut,
dessen AnfaÈnge ins Jahr 1940 zu-
ruÈ ckreichen, hat sechs verschiedene
Abteilungen: OÈ lmalerei, Grafik,
Bildhauerei, einen Design-Studien-
gang (¹Arts an Craftsª), traditio-
nelle chinesische Malerei sowie ei-
nen paÈdagogischen Zweig. Doch
die Methode der kuÈ nstlerischen
Ausbildung scheint sehr verschie-
den von derjenigen, die in Kassel
praktiziert wird.

¹Ich fuÈ hlte mich positiv an die
Hand genommenª, erinnert sich
Angelika Weygandt an ihren ein-
jaÈhrigen Aufenthalt in Chongqing

von 1992 bis 1993. Die 29jaÈhrige
MeisterschuÈ lerin und ihr Professor
sitzen zusammen mit zwei chinesi-
schen Austauschstudenten im Ate-
lier an der Menzelstraûe: dem Ma-
ler Cao Jing Ping (25) und der Ma-

lerin Dan Tang (22). Angelika
Weygandt meint damit den taÈgli-
chen, kontinuierlichen Unterricht
in einem Fach ± in ihrem Fall
zwanzig Wochenstunden Bildhaue-
rei; sie meint die alltaÈgliche Unter-
stuÈ tzung durch die chinesischen
Kommilitonen. Weygandt war ±
praÈpariert durch einen Kurs ¹Chi-
nesisch fuÈ r AnfaÈngerª ± die erste
Kasseler Austauschstudentin in
Chongqing und damals einzige Eu-
ropaÈerin auf dem Campus.

¹Eine streng organisierte Grund-
ausbildung fehlt bei uns ganzª,
skizziert Kallhardt die methodi-
schen Unterschiede: KuÈ nstlerische
Selbstfindung in Kassel versus
¹Schulunterrichtª in China. Er fin-
det diese ¹paÈdagogischen Differen-
zenª so spannend, daû er ihnen ein
neues, chinesisch-deutsches For-
schungsprojekt widmen moÈ chte.
Das Projekt zum ¹Hof fuÈ r die
Pachteinnahmeª ist 1996 mit einem
Symposion in China zu Ende ge-
gangen. Die neun Figuren uÈ berdies,
die 1994 als ¹Die Wartendenª auf
dem Kasseler Opernplatz standen,
hatten zwei Kasseler Studenten un-
ter Anleitung eines chinesischen
Austausch-Professsors geschaffen.

Im HbK-Atelier, wo die zwei
Austausch-Studenten ein Semester
lang arbeiten, entwickelt sich ein
GespraÈch zum Tee: uÈ ber Vor- und
Nachteile der unterschiedlichen
Ausbildung, uÈ ber kulturelle Unter-
schiede. ¹Hier ist es zu frei, dort ist
es zu engª, heiût die Kompromiû-
formel des 25jaÈhrigen Malers. Im
China haÈtten es beispielsweise die-
jenigen sehr schwer, die versuchen
wuÈ rden ¹von der Malerei wegzu-
kommenª, um sich kuÈ nstlerisch
weiterzuentwickeln.

¹Lucky studentsª sieht seine
Kommilitonin in Kassel. FuÈ r sie ist
auûerdem ¹Europa der beste Platz,
um die westliche Kultur zu studie-
renª. Kultur ± das sind die Men-
schen, die ihr Gestalt geben. Ihnen
zu begegnen, auch das ermoÈ glichen
Uni-Partnerschaften. hase

¹Hier ist es zu frei,

dort ist es zu eng.ª

Studierende der Male-

rei aus Chongqing in

Kassel: Cao Jing Ping

und . . .

Dan Tang

Studium Geisteswissenschaften

Wohin traÈgt die selbstbewuûte Kraft des Geistes?
Jahr fuÈ r Jahr, Semester fuÈ r Semester
entlassen die deutschen Hochschu-
len ± und natuÈ rlich nicht nur die
deutschen ± Hunderte von Geistes-
wissenschaftlerInnen auf den Ar-
beitsmarkt. Meistens duÈ rfen diese
AbsolventInnen dann waÈhlen zwi-
schen Arbeitslosigkeit oder Ar-
beitsmoÈ glichkeiten, die entweder
gar nichts mit ihrer Ausbildung zu
tun haben oder extrem niedrig be-
zahlt werden ± vielleicht sogar bei-
des. Diese Berufsaussichten schei-
nen die Studierenden aber nicht ab-
zuschrecken. Warum nicht? Welche
humanistischen oder aÈsthetischen
Bildungsideale verfolgen sie und
ihre ProfessorInnen, daû sie trotz
der Arbeitsmarktmisere nicht ir-
gendwelche Managerkarrieren an-
streben? Die glorreiche Zeit der
geisteswissenschaftlichen For-
schung ± ist sie nicht schon laÈngst
vorbei? Jedenfalls geraten die Gei-
steswissenschaften, die Menschen,
die sie studieren, und die Men-
schen, die darin ausbilden, immer
mehr unter Legitimationsdruck!

Die moderne Gesellschaft favo-
risiert zunehmend Wissenschaften
mit naturwissenschaftlichen, tech-
nischen oder oÈ konomischen
Schwerpunkten. Nur diese schei-
nen die entscheidenden Konflikte
unserer Zeit analysieren und ent-
schaÈrfen zu koÈ nnen und nur hier
scheint es noch Arbeitsplatzchan-
cen zu geben.

Dazu schrieb Ulrich Beck in ei-
nem Artikel der SuÈ ddeutschen Zei-
tung: ¹Wer in der Bildungspolitik
die Weichen fuÈ r die Zukunft falsch
stellen will, folgt der Devise: Eine
zentrale Antwort auf die Arbeits-
losigkeit ist die Ausrichtung der
AusbildungsgaÈnge in Schulen und
Hochschulen an dem Bedarf der
Wirtschaft. Selten ist eine scheinba-
re SelbstverstaÈndlichkeit so gut wi-
derlegt worden wie diese. Nie-
mand, auch nicht die Personalchefs
der Betriebe, wissen, wie die Ar-
beitsplaÈtze der Zukunft aussehen
werden. Der zukuÈ nftige Bedarf der
Wirtschaft ist auch in der Wirt-

schaft eine unbekannte GroÈ ûe.ª
(SZ, 25./26.Okt. 1997, Nr. 246)

Wissenschaftler fuÈ r den Markt?
Ist es fuÈ r GeisteswissenschaftlerIn-
nen also nicht so entscheidend, sich
um jeden Preis und mit Tausenden
von Zusatzqualifikationen auf dem
Arbeitsmarkt anzupreisen?

Bestimmt gibt es einige Vertre-
terInnen ihrer Zunft, die eine
¹Nutzbarkeitª oder ¹ZweckmaÈûig-
keitª ihrer Studien fuÈ r unwesentlich
erachten, ja es geradezu ablehnen,
sich in den Dienst von irgendwen
oder irgendwas zu stellen. Der Ver-
bleib dieser ¹marktunabhaÈngigenª
WissenschaftlerInnen ist aber wohl
noch weniger vorherzusagen als der
der ¹marktorientiertenª.

Vielleicht halten StudienanfaÈn-
gerInnen geisteswissenschaftlicher
FaÈcher die immer wieder beschrie-
benen schlechten Berufsaussichten
nur fuÈ r irgendwelche SchauermaÈr-
chen und setzen auf ihre Eigenini-
tiative und uÈ berzeugende PersoÈ n-
lichkeit in BewerbungsgespraÈchen.
Und damit liegen sie vielleicht auch
gar nicht einmal so falsch. Im Ge-
gensatz zu anderen Berufszweigen
liegt die Akademikerarbeitslosig-
keit tatsaÈchlich nur so um 4±5 %.

Ohne Zweifel ist ein jedes gei-
steswissenschaftliche Studium ein
Studium, das die Ausbildung in
wissenschaftlichem Arbeiten be-
inhaltet. Und es gibt eine Vielzahl
an FaÈhigkeiten, die aus jeder Art
des wissenschaftlichen Arbeitens
zu gewinnen und fuÈ r den Arbeits-
markt ¹verwertbarª sind.

Neben diesen wissenschaftlichen
Arbeitsweisen muÈ ssen sich Gei-
steswissenschaftlerInnen aber auch
in FaÈhigkeiten wie ¹soziale Kom-
petenzª, ¹FlexibilitaÈtª, ¹Kreativi-
taÈtª, ¹Allgemeinbildungª, ¹FuÈ h-
rungsqualitaÈtenª oder ¹unkonven-
tioneller ProblemloÈ sungª uÈ ben.
Dies sind FaÈhigkeiten, die beson-
ders in ihrem Studium unerlaÈûlich
sind, wollen sie nicht an den gesell-
schaftlichen Entwicklungen ¹vor-
beiforschenª. Dies sind allerdings

auch FaÈhigkeiten, die man nicht
unbedingt nur in einem geisteswis-
senschaftlichem Fachstudium er-
werben kann und die allein nicht
fuÈ r einen bestimmten Beruf qualifi-
zieren koÈ nnen.

Fakt ist aber auch, daû stark
strukturierte FaÈcher ± wozu die so-
genannten ¹hartenª FaÈcher der Na-
turwissenschaften, Jura oder Medi-
zin gehoÈ ren ± seltener abgebrochen
werden als die sogenannten ¹wei-
chenª FaÈcher der Geistes-, Sozial-
und Sprachwissenschaften. D. h. in
den ¹hartenª FaÈchern werden mehr
AbsolventInnen ¹produziertª.

Die nordrhein-westfaÈlische Wis-
senschaftsministerin Anke Brunn
sagte bei der EroÈ ffnung des neuen
Instituts fuÈ r interdisziplinaÈre Kon-
flikt- und Gewaltforschung am 16.
April 1997 in Bielefeld dazu: ¹Mein
Eindruck ist, daû die Mittel nicht
Schritt halten mit der Bedeutung
der Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaften. Wissenschaftspolitik,
ForschungsfoÈ rderer wie die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft und
die Hochschulen selbst muÈ ssen sich
hier staÈrker engagieren und den
Ausgleich dieses Ungleichgewichts,
dieser wissenschaftlichen Unterfor-
derung staÈrker annehmen.ª (Pres-
semitteilung 209 des Ministeriums
fuÈ r Wissenschaft und Forschung
NRW, DuÈ sseldorf, April 97)

LosgeloÈ st von den gesellschaftli-
chen BeduÈ rfnissen ist ein geistes-
wissenschaftliches Studium nicht
denkbar. Genauso wenig wie es
losgeloÈ st von eigenen BeduÈ rfnissen
nicht machbar ist.

Das Bild vom armen Poeten, dem
in Askese lebenden Wissenschaftler
oder dem Philosophen in der Tonne
ist nicht mehr ¹up to dateª.

Roter Faden ± roter Strick
Die Autorin dieses Textes studiert
selbst eine interessante, aber
scheinbar hoffnungslose Kombina-
tion geisteswissenschaftlicher FaÈ-
cher: Erziehungswissenschaft, So-
ziologie und Geschichte. Schon bei
ihrer Immatrikulation ± allein die-

ses Wort bedarf des wissenschaftli-
chen Studiums ± war sie sich der
begrenzten Berufsaussichten be-
wuût. Trotzdem kam sie sich nicht
vor wie ein dem Abgrund entge-
genstrebender Lemming ± im Ge-
genteil: Von Semester zu Semester
ihres sich immer mehr in die LaÈnge
ziehenden Studiums, erkannte sie
die MoÈ glichkeiten, die sich ihr
durch ein geisteswissenschaftliches
Studium auftaten bzw. auftun
koÈ nnten, wenn sie es schaffen
koÈ nnte, Schwerpunkte zu setzen.

Eine Schwerpunktsetzung ist
durchaus sinnvoll, denn ein roter
Faden ist wichtig fuÈ r Studium und
Berufsorientierung. Aber Vorsicht:
Ein ¹roter Fadenª sollte moÈ glichst
nicht zum ¹roten Strickª werden,
an dem wie ein MuÈ hlstein die
Fachidiotie haÈngt. Eindeutig wuÈ rde
man die Zeichen der Zeit verken-
nen, wuÈ rde er/sie sich zu stark spe-
zialisieren. Gerade die Geisteswis-
senschaften als ¹Wissenschaften
vom Menschenª setzen verstaÈrkt
auf InterdisziplinaritaÈt.

Da uÈ berschneiden sich soziolo-
gische, psychologische und histori-
sche Fragestellungen, gehen natur-
wissenschaftliche, oÈ konomische
und geisteswissenschaftliche PhaÈ-
nomene Hand in Hand und beduÈ r-
fen einer angemessenen Analyse ±
einer wissenschaftlichen Analyse,
die auf jeden Fall auch Geisteswis-
senschaften leisten koÈ nnen.

Dazu noch ein Zitat aus einer
Rede, die ¹unserª Bundesminister
fuÈ r Bildung und Forschung, Dr.
JuÈ rgen RuÈ ttgers, zur EroÈ ffnung des
BMBF-Kongresses ¹Die Zukunft
Deutschlands in der Wissensgesell-
schaftª am 16. Feb. 1998 in Bonn
hielt: ¹Wissen ist nicht nur zum ent-
scheidenden Produktionsfaktor ge-
worden. Wissen ist auch ein nach-
gefragtes Produkt. Es sichert Wett-
bewerbsfaÈhigkeit und schafft Ein-
kommen. (. . .) Ungenutztes Wissen
ist die groÈ ûte Verschwendung einer
modernen Volkswirtschaft. (. . .)

Genauso notwendig ist aber eine
Ethik der ErmoÈ glichung, die uns

zwingt, von unseren Begabungen,
von unserem Wissen und unseren
Potentialen aktiven und verant-
wortlichen Gebrauch zu machen.
In unserer Welt geschieht nicht zu-
viel, sondern zu wenig. Wir neh-
men noch zu viel hin.

Eine solche Ethik der ErmoÈ gli-
chung kapituliert nicht vor dem
Nichtwissen, sondern macht Wis-
sen und seinen verantwortlichen
Gebrauch zur Pflicht.

Die Entwicklung zur Wissensge-
sellschaft fordert daher auch ein
neues Selbstbewuûtsein der Gei-
stes- und Sozialwissenschaften.

Obwohl in unserer Gesellschaft
die Nachfrage nach Orientierungs-
wissen groû ist, herrscht in unseren
philosophischen FakultaÈten oft nur
Selbstzweifel.

Mit bedauerlichem Schulterzuk-
ken wird darauf hingewiesen, die
einstige eigene ¹Deutungsmachtª
sei an die Naturwissenschaften,
insbesondere die Biologie, uÈ berge-
gangen. Orientierungswissen ist
aber nicht eine Frage der vorherr-
schenden Disziplin, sondern die
Bereitschaft zum interdisziplinaÈren
Dialog. Die braucht die Wissensge-
sellschaft noÈ tiger als manches an-
dere.ª (Pressemitteilung des BMBF,
Bonn 1998)

Geisteswissenschaften also als
¹Orientierungswissenschaftenª, als
¹HuÈ terinnen uÈ ber Moral und Ethik
im Umgang mit Wissenª? Nach
RuÈ ttgers haben sie zwar einen ge-
sellschaftlichen Auftrag, aber kein
Selbstbewuûtsein mehr! Welches
Selbstbewuûtsein haben dann die
Studierenden geisteswissenschaftli-
cher FaÈcher und wie wird es ihnen
bei der Arbeitssuche weiterhelfen?

Es waÈre mit Leichtigkeit moÈ g-
lich, mit den vorgetragenen Aspek-
ten ± vor allem mit der Frage nach
dem modernen gesellschaftlichen
Auftrag der Geisteswissenschaften
± einen ganzen Kongreû zu gestal-
ten. Allerdings sollte ¹nurª das In-
teresse geweckt werden fuÈ r den
Studientag des Sommersemesters
1998. Mirjam Sachse

¹O rettet aus dem Un-

heil euch zum Geist,

der euch aus euch die

guten Wege weist.ª

(Karl Kraus,

1874±1936,

Zum ewigen Frieden)

Der Titel des Studien-

tages lautet: ¹Wohin

traÈgt die Kraft des

Geistes?ª Perspektiven

und Probleme des gei-

steswissenschaftlichen

Studiums von Lehr-

amt-, Diplom- und

Magisterstudierenden.

Studientag am Diens-

tag, dem 5. 5. 98, ab 13

Uhr, Raum 1309, Ar-

nold-Bode-Straûe 10.

VeranstalterInnen

sind Studentisches

Projekt ¹Studientag

am FB 05ª, Studen-

tisches Projekt

¹Magister in Praxis

und Forschungª und

das Studienzentrum

fuÈ r Lehramts- und

Magisterstudierende

der GhK.

Neu an der GhK: Prof. Joachim Escher

Gute Forschung zieht
gute Lehre nach sich
Als gebuÈ rtiger Deutscher ist Joa-
chim Escher, Jahrgang 1962, in der
Schweiz aufgewachsen und hat in
ZuÈ rich Mathematik, theoretische
Physik und Astronomie studiert.
Er promovierte 1991 uÈ ber ¹Para-
bolische Problemeª und ging an-
schlieûend mit einem post-doc-Sti-
pendium nach Frankreich. Nach
zwei Jahren als Assistent an der Uni
Basel habilitierte er sich 1996 uÈ ber
¹Freie RaÈnder von poroÈ sen Me-
dienª. 1997 erhielt er den Ruf auf
die Professur ¹Analysisª am Fach-
bereich Mathematik-Informatik an
der UniversitaÈt Gesamthochschule
Kassel.

Seit dem Wintersemester 97/98
lehrt Prof. Escher an der GhK im
Fachbereich Mathematik ¹Nichtli-
neare Analysisª. Nach seinen
WuÈ nschen und Zielen gefragt, zoÈ -
gert Escher nicht lange: Ein aktives
Forschungsklima moÈ chte er schaf-
fen. Und daran arbeitet er intensiv.
Ab kommendem Sommersemester
wird regelmaÈûig ein Oberseminar
Analysis stattfinden, das als Forum
fuÈ r wissenschaftlichen Austausch
dient und in dem auswaÈrtige Refe-
rentinnen und Referenten ihre For-
schungsergebnisse praÈsentieren
koÈ nnen. Und eine gute Lehre ist an
gute Forschung gebunden, davon
ist Escher fest uÈ berzeugt.

Gibt es denn Unterschiede zwi-
schen den Kasseler und den Basler
StudentInnen? Bei dieser Frage laÈ-
chelt Escher. ¹Jaª, meint er. ¹Die
Studierenden hier sind viel offener
als die Schweizer. Und das Klima
am Fachbereich ist sehr angenehm,
fast familiaÈr. Aber ehrlich gesagt,
uÈ ber ein paar Studierende mehr
wuÈ rde ich mich sehr freuen.ª
Escher weiû allerdings auch, daû
der zoÈ gerliche Zulauf auch daran
liegt, daû es sich bei Mathematik
nicht unbedingt um ein allseits be-
liebtes Fach handelt. DafuÈ r hat er
auch VerstaÈndnis. Schon in der
Schulmathematik gaÈbe es da eine

¹Schereª zwischen denen, die Ma-
thematik moÈ gen und denen, die sie
eben nicht moÈ gen. Hier, betont
Escher, sei allerdings auch Didaktik
gefragt. Mathematik sei logisch und
beweisbar. Es gehe ja auch darum,
das abstrakte DenkvermoÈ gen zu
schulen.

Die These, daû MaÈnner besser
logisch denken koÈ nnen, haÈlt Escher
allerdings fuÈ r nicht richtig und
kann das auch begruÈ nden: ¹In
Deutschland und der Schweiz gibt
es wirklich wenige Mathematiker-
innen. Aber das ist in anderen LaÈn-
dern, wie beispielsweise Frankreich
und Italien, voÈ llig anders. Dort sind
uÈ ber die HaÈlfte der Mathematik-
studentInnen weiblichen Ge-
schlechts. Und in den ehemaligen
Ostblockstaaten ist der
Frauenanteil in der Mathematik
ebenfalls groÈ ûer.ª

FuÈ r dieses Jahr hat sich Escher
einiges vorgenommen. Zusammen
mit seinem Kollegen Prof. Varn-
horn soll im Fachbereich Mathe-
matik ein neuer Studiengang aus
der Taufe gehoben werden. Der
praxisorientierte Diplomstudien-
gang ¹Technomathematikª bein-
haltet neben der Mathematik die
Informatik und ein variables tech-
nisches Nebenfach als Bestandteile.
Mit diesem Studiengang soll auch
der Forderung der Wirtschaft nach
mehr ¹PraxisnaÈheª an den Hoch-
schulen Rechnung getragen wer-
den.

Wer sich fuÈ r das Mathematikstu-
dium interessiert, kann sich im
Fachbereich Mathematik informie-
ren. Wer vielleicht nicht gleich Ma-
thematik studieren will, sich aber
fuÈ r Analysis interessiert: Prof.
Escher verfaût zusammen mit ei-
nem schweizerischen Kollegen ein
dreibaÈndiges Lehrbuch uÈ ber Ana-
lysis. Der erste Band wird im Som-
mer im BirkhaÈuser Verlag erschei-
nen.

Diane Tempel

Prof. Dr. phil.math.

Joachim Escher
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Formeln fuÈ r Umformungen
Mit dem Wissenschaftspreis 1997
der nordhessischen Wirtschaft
wurde Dr.-Ing. Georg LuÈ hrs aus-
gezeichnet. Die Industrie- und
Handelskammer Kassel (IHK) ver-
gibt diesen Preis an die UniversitaÈ-
ten ihres Kammerbezirkes, die
UniversitaÈt Gesamthochschule
Kassel (GhK) und die UniversitaÈt
Marburg. Sie zeichnet damit her-
ausragende Arbeiten aus Technik
und Wirtschaftswissenschaften aus,
die innovative Aspekte fuÈ r die
Wirtschaft beinhalten. LuÈ hrs erhielt
die Auszeichnung fuÈ r seine Dok-
torarbeit im Fachbereich Maschi-
nenbau mit dem Titel ¹Randwert-
aufgaben der ViskoplastizitaÈt. Mo-
dellierung, Simulation und Ver-
gleich mit experimentellen Daten
aus zyklischen Prozessen und Um-
formvorgaÈngenª. Der mit 5000
Mark dotierte Preis wurde am 21.
April im Rahmen der von IHK und
GhK gemeinsam getragenen Ver-
anstaltung ¹Wissenschaft und
Wirtschaft im GespraÈchª verliehen.

Mit seiner Promotion hat LuÈ hrs
einen wichtigen Beitrag zur Quali-
taÈtssicherung industrieller Prozesse
im Bereich groûer Umformungen,
wie sie beispielsweise in der Auto-
industrie bei der Fertigung von Ka-
rosserieteilen vorkommen, gelei-
stet. LuÈ hrs hat in seiner experimen-
tellen und theoretischen Arbeit
uÈ berraschende Erkenntnisse ge-
wonnen: Anders, als bislang ange-
nommen, veraÈndern sich Stahlpro-
ben bei zyklischen ± also wieder-
kehrenden Beanspruchungen ±
etwa durch Zug oder Druck nicht
gleichmaÈûig uÈ ber den Meûbereich
der Probe. Die ingenieurmaÈûige
Berechnung von so verursachten
MaterialveraÈnderungen ging bis-
lang davon aus, daû nach einer an-
faÈnglichen MaterialveraÈnderung
durch Zug- und Druckeinwirkun-
gen die Dehnung und Spannung im
Stahl homogen (gleichfoÈ rmig) blei-
ben.

LuÈ hrs hat in numerischen Vor-
versuchen zu seiner Promotion an
StahlstaÈben, auf die Zug und Druck
einwirkten, festgestellt, daû bei
zyklischen Beanspruchungen des
Materials zunehmende Inhomoge-
nitaÈt von Dehnung und Spannung

in verschiedenen Bereichen des
Materials entsteht. Er konnte dieses
uÈ berraschende Ergebnis experi-
mentell absichern und im Compu-
ter simulieren.

Damit hat LuÈ hrs eine Arbeit her-
ausragender QualitaÈt vorgelegt, so
sein ¹Doktorvaterª, Prof. Dr. Peter
Haupt (Institut fuÈ r Mechanik).
Mittlerweile ist dieses Ergebnis
auch in ein von mehreren Universi-
taÈten entwickeltes Finite-Elemen-
te-Programm eingeflossen, ein
Computerprogramm, das von der
Volkswagenstiftung finanziert wur-
de.

Berechnung von
Deformationsprozessen
Die Arbeit uÈ ber Randwertaufgaben
der ViskoplastizitaÈt ist fuÈ r die Qua-
litaÈtssicherung anspruchsvoller me-
chanischer Prozesse wichtig. Me-
chanische Prozesse in der indu-
striellen Produktion ± z. B. das
Formen von Werkteilen ± setzen zu
deren qualitativer Absicherung ein
wirkliches VerstaÈndnis der zugrun-
de liegenden VorgaÈnge voraus. Hier
sind Kenntnisse des Materialver-
haltens eine wichtige Vorausset-
zung, um eine Verbesserung des
Produktionsprozesses und der
QualitaÈt der Werteteile zu erzielen.
Daher ist es wichtig zu wissen und
berechnen zu koÈ nnen, wie sich bei-
spielsweise bei groûen Deforma-
tionsprozessen ± etwa dem Pressen
von Stahl-Karosserieteilen ± das
Material an jedem einzelnen Punkt
verhaÈlt.

¹Mit der Vergabe des Preises der
nordhessischen Wirtschaft an Dr.
LuÈ hrs wurde ein Absolvent der
GhK ausgezeichnet, der sozusagen
einen Prototyp der Kasseler Uni-
versitaÈt repraÈsentiertª, so Hoch-
schulpraÈsident Prof. Dr. Hans
Brinckmann. LuÈ hrs, der eine Lehre
als Werkzeugmacher absolvierte
und anschlieûend die Fachhoch-
schulreife erwarb, habe die Chan-
cen, die die gestuften StudiengaÈnge
der GhK bieten, so Brinckmann
weiter, voll genutzt: Der Zugang
zum Studium steht in Kassel Be-
werbern mit Abiturzeugnis oder
Fachhochschulreife gleichermaûen
offen. p.

CeBIT und Hannover-Messe

Foren fuÈ r interessante
Neuentwicklungen
Beispiele anwendungsorientierter
Forschung stellte die UniversitaÈt
Gesamthochschule Kassel auf der
Hannover-Messe (20. bis 25. April)
auf dem Gemeinschaftsstand Hes-
sischer Hochschulen aus. Die Um-
setzung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in Produkten, Verfahren
und Dienstleistungen ist seit ihrer
GruÈ ndung ein Anliegen der Uni-
versitaÈt. Seit mehreren Jahren wer-
den durch die Messebeteiligungen
ExistenzgruÈ nder aus der Hoch-
schule gefoÈ rdert. So ist auch in die-
sem Jahr mit der Firma Gaskatel
GmbH eine Firma vertreten, die
unmittelbar aus dem Fachbereich
Physik hervorgegangen ist. Die
Firma Gaskatel entwickelt auf der
Basis der Brennstoffzellentechno-
logie spezielle Produkte, darunter
ein Lade-Kontrollsystem fuÈ r
Bleiakkumulatoren.

Aus dem Fachbereich Maschi-
nenbau stellte das Fachgebiet
Kunststoff- und Recyclingtechnik
von Prof. Dr.-Ing. A. Bledzki ein
Verfahren zu olfaktometrischen
Geruchsmessungen an Kunststof-
fen vor. Inwieweit digitale Medien
und netzgebundene Anwendungen
fuÈ r das Marketing genutzt werden
koÈ nnen, untersucht die zentrale
Computerwerkstatt, ein Koopera-
tionsprojekt der Kunsthochschul-
fachbereiche mit der Wirtschafts-
foÈ rderung Region Kassel am Bei-
spiel des geplanten GuÈ terverkehrs-
zentrums.

Leitmesse
Unternehmen, UniversitaÈten und
oÈ ffentlich gefoÈ rderte Forschungs-
einrichtungen sollten in Zukunft
fruÈ her und enger zusammenarbei-
ten, um neue innovationstraÈchtige
Forschungsergebnisse moÈ glichst
schon im Prozeû ihrer Entstehung

zu erkennen und ihre Umsetzung
voranzutreiben. Unternehmen
konnten Hochschulen und ihre
Forschungseinrichtungen auf den
internationalen Leitmessen wie die
CeBIT in Hannover (19.±25. MaÈrz)
kennenlernen.

Das Fachgebiet Digitaltechnik
von Prof. Dr.-Ing. Siegbert Hent-
schke stellte einen Monitor vor, der
ohne zusaÈtzliche Sehhilfen eine na-
tuÈ rliche dreidimensionale Bild-
schirmdarstellung fuÈ r einen Be-
trachter ermoÈ glicht. Die For-
schungsgruppe Leistungsmessung
unter der Leitung von Prof. Dr.-
Ing. Werner Dirlewanger stellte ein
Verfahren zur Messung von Sy-
stemleistungen von Rechneranla-
gen vor.

Unter dem Titel ¹Projektakade-
mie Wirtschaftsinformatik Online-
WINFOª stellte das Fachgebiet
Wirtschaftsinformatik von Prof.
Dr. Udo Winand Elemente ein uni-
versitaÈtsuÈ bergreifendes Lehr- und
Betreuungsangebot fuÈ r das Stu-
dienfach Wirtschaftsinformatik vor.
Damit sollen Studierende der GhK
die Studienangebote der Universi-
taÈten GoÈ ttingen, Leipzig und Saar-
bruÈ cken nutzen koÈ nnen und umge-
kehrt. DaruÈ ber hinaus kann jeder
Studierende ebenso wie Teilnehmer
aus Unternehmen das Angebot
nutzen. Aus dem Bereich der Wirt-
schaftswissenschaften stammt ein
Fachbereichsplanungssystem.

Der Anfang 1997 als Tochterge-
sellschaft der GhK und des Verlages
der ETH-ZuÈ rich gegruÈ ndete Verlag
¹Kassel University Pressª ist ein
Unternehmen im Bereich elektro-
nischen Publizierens. Der im Inter-
net unter der Adresse http://
www.upress.de erreichbare Verlag
bietet den Vorteile internationaler
ZugriffsmoÈ glichkeit. K. Lekies/p.

Dynamische Abgasanalyse

PruÈ fstand fuÈ r Verbrennungsmotoren
In modernen Pkws sollen der
Energieverbrauch des Antriebs mi-
nimiert und gleichzeitig der Schad-
stoffausstoû reduziert werden. Der
Weg dorthin fuÈ hrt uÈ ber den Einsatz
komplexer elektronischer Ansteu-
ersysteme. Schon heutzutage wer-
den sie serienmaÈûig in allen Neu-
fahrzeugen eingesetzt. Test und
Untersuchung dieser Systeme sind
seit langem ein Schwerpunkt der
Arbeiten von Prof. Dr.-Ing. Heinz
Theuerkauf und seinen Mitarbei-
tern im Institut fuÈ r elektrische
Energietechnik/Antriebstechnik
(IEE/AT) der UniversitaÈt Gesamt-
hochschule Kassel.

Die Untersuchung von Emissio-
nen bei stationaÈrem Betrieb des
Motors, d. h. bei gleichbleibender
Drehzahl und Belastung, wird
schon seit Jahrzehnten durchge-
fuÈ hrt. Im praktischen Fahrbetrieb
uÈ berwiegt allerdings das instatio-
naÈre Verhalten des Motors, also be-
sonders Start, Warmlauf, Beschleu-
nigung und VerzoÈ gerung. Drehzahl
und Last aÈndern sich waÈhrend die-
ser VorgaÈnge staÈndig und fuÈ hren so
auch zu sich aÈndernden Motortem-
peraturen, Druck- und Tempera-
turverlaÈufen. In der systematischen
Optimierung des instationaÈren Be-
triebs liegen noch nicht ausge-
schoÈ pfte MoÈ glichkeiten, die Schad-
stoffemissionen ohne Verlust an
Komfort und Sicherheit zu senken.

Hier setzen nun auch die For-
schungs- und Entwicklungsarbei-
ten der Kasseler Wissenschaftler im

Fachbereich Elektroingenieurwe-
sen an: Mit dem neuen Meûsystem
zur Abgasanalyse der Firma HO-
RIBA (MEXA 1400 FR), das am 6.

Februar offiziell zusammen mit
Partnern aus Forschung und Indu-
strie in Betrieb genommen wurde,
lassen sich wichtige Schadstoff-
komponenten, die von einem Ver-
brennungsmotor ausgestoûen wer-
den, in weniger als einer 3/100 sec.
messen. Damit koÈ nnen etwa bei
einem Beschleunigungsvorgang

auch kurzzeitige Spitzen in der
Schadstoffemission erfaût und auf-
gezeichnet werden. Diese Erkennt-
nisse flieûen dann in die Program-

mierung der elektronischen Motor-
steuergeraÈte ein, d. h. ein Beschleu-
nigungswunsch des Fahrers wird
vom SteuergeraÈt so verwirklicht,
daû das Fahrzeug angemessen be-
schleunigt, ohne den Motor in Be-
reichen hoher Emission zu betrei-
ben.

p.

Zum Start des 430 000

Mark teuren Abgas-

analyse-MeûgeraÈts im

Institut von Prof.

Theuerkauf (2. v. l.)

entzuÈ ndete Hoch-

schulpraÈsident Prof.

Brinckmann (Mitte)

die vom Anlagen-

motor entwickelten

Abgase. Die ange-

schlossenen Meûcom-

puter analysieren in

Sekundenschnelle die

Schadstoffanteile.

GhK-Kanzler Dr.

GoÈ decke (l.) freut sich

mit dem Institutsleiter

uÈ ber die Erweiterung

der ForschungsmoÈ g-

lichkeiten.

Foto: J. LantelmeÂ

Prof. Peter Haupt 60

Mechanik als ex-
akte Wissenschaft
AnlaÈûlich des 60. Geburtstages von
Professor Peter Haupt hat das In-
stitut fuÈ r Mechanik das Kollo-
quium ¹Aspekte der Kontinuums-
mechanik und Materialtheorieª am
17. April 1998 veranstaltet. Die
Laudatio hielt Professor K. Hutter
(Darmstadt).

Professor Haupt studierte, pro-
movierte und habilitierte an der TU
Berlin. Nach einem kurzen Auf-
enthalt bei der Bundesanstalt fuÈ r
Materialforschung und -pruÈ fung
Berlin war er von 1977±1989
Hochschullehrer an der TH Darm-
stadt. Seit 1989 ist er an der GhK,
wo er auf dem Gebiet der Konti-
nuumsmechanik und Materialtheo-
rie forscht. In den vielen Jahren sei-
ner LehrertaÈtigkeit konnte Profes-
sor Haupt den Studierenden immer
wieder eindrucksvoll vermitteln,
daû die Technische Mechanik nicht
aus einer Formelsammlung besteht,
sondern aus einer exakten Wissen-
schaft hervorgeht. St. Hartmann

Zum Kolloquium ist eine Festschrift
entstanden: Stefan Hartmann,
Charalampos Tsakmakis (Hg.):
Aspekte der Kontinuumsmechanik
und Materialtheorie. Berichte des
Instituts fuÈ r Mechanik (1/1998),
Gesamthochschul-Bibliothek, Kas-
sel 1998, ISBN 3-88122-943-4.

BroschuÈ re und Internet

Umwelttechnik fuÈ r
Bauingenieure
Mit EinfuÈ hrung der neuen Studien-
ordnung koÈ nnen Studierende des
Bauingenieurwesens an der GhK
nun im Haupt- und Vertiefungs-
studium ¹Umwelttechnikª als Stu-
dienrichtung waÈhlen. Die Umwelt-
technik ist damit das vierte Fach
neben den Studienrichtungen Kon-
struktions- und Fertigungstechnik,
Wasserwesen und Verkehrswesen.
Im Studium der Umwelttechnik
werden auf der Grundlage einer
fundierten Ingenieurausbildung
auch naturwissenschaftliche Inhalte
aus Biologie, Chemie und Physik
aufgenommen.

In dieser breit angelegten Aus-
bildung sollen die Bauingenieure
einerseits Spezialistenwissen fuÈ r
bauingenieurspezifische Teilaufga-
ben im interdisziplinaÈren Gesamt-
komplex Umwelttechnik erhalten.

Informationen sind beim Fach-
bereich Bauingenieurwesen zu be-
ziehen und im Internet unter http://
www.uni-kassel.de/fb14/abfall-
technik/umwelt.html abrufbar. p.

Witzenhausen

Alte und neue Absolventen
Der Fachbereich Landwirtschaft,
Internationale Agrarentwicklung
und OÈ kologische Umweltsiche-
rung hat alle Absolventinnen und
Absolventen, die in der Zeit von
1980 bis heute einen Internationa-
len Abschluû gemacht haben, zu
einem Ehemaligentreffen eingela-
den. Das sind uÈ ber 600 Personen.
Das Treffen findet von Freitag, dem
22., bis Samstag, dem 23. Mai statt.

Eingebettet ist das Treffen in die
Veranstaltungswoche anlaÈûlich des
100jaÈhrigen Bestehens der Witzen-
haÈuser Hochschuleinrichtung.

Teilnehmer aus aller Welt haben
sich angesagt. So kommen Ehema-
lige aus der ElfenbeinkuÈ ste und
dem Iran, aus dem Tschad und aus
Somalia. Aber auch aus deutschen
Einrichtungen, die sich mit der in-
ternationalen Entwicklung und
dem Handel beschaÈftigen, kommen
ehemalige Studierende, die so die
Verbundenheit mit ihrem Studien-
ort ausdruÈ cken.

Das Ehemaligentreffen steht un-
ter der UÈ berschrift ¹Anforderun-
gen an eine international orientierte
Ausbildung ± Erfahrungen und
Anregungen der Absolventenª.

Zukunft von Agraringenieuren
UÈ ber die Zukunft von heutigen
Absolventen hat sich derweil der
Modellversuch OÈ kologischer
Landbau am WitzenhaÈuser Fachbe-
reich Gedanken gemacht.

BeitraÈge der WitzenhaÈuser Kon-
ferenz ¹Zukunft von Arbeit und
BeschaÈftigung fuÈ r Diplomagrarin-
genieure und -ingenieurinnen der
OÈ kologischen Landwirtschaftª im
Januar 1997 liegen nun in der

Schriftenreihe des Modellversuchs
vor. Diskutiert wurde die Berufs-
praxis verschiedener Branchen wie
Verarbeitung und Handel, VerbaÈn-
den, Regionalberatung, Hof, Bil-
dung, OÈ ffentlicher Dienst, Interna-
tionales. Da die Berufsperspektiven
in AgrarstudiengaÈngen derzeit un-
sicher sind, nahmen Arbeitsmarkt-
und Berufsorientierung zentrale
Rollen ein. FuÈ r Studierende wie
Fachbereiche schien VerstaÈndigung
uÈ ber die Chancen und Risiken auf
dem zukuÈ nftigen Arbeitsmarkt ge-
boten.

Dabei bestaÈtigten BeitraÈge von
Experten aus den Praxisfeldern die
Tendenz: Der Arbeitgeber OÈ ffent-
licher Dienst faÈllt zunehmend weg,
waÈhrend die Privatwirtschaft und
die Option ¹SelbststaÈndigkeitª an
dessen Stelle treten. Diese Ent-
wicklung sei gleichbedeutend mit
einer AufloÈ sung ehemals reservier-
ter, fest definierter TaÈtigkeitsfelder
in der Konkurrenz mit Absolven-
tinnen und Absolventen anderer
StudienfaÈcher.

UÈ ber den Bereich ¹BeschaÈfti-
gungª als oÈ konomischer Kategorie
aÈuûerten sich die Experten durch-
aus positiv. Der oÈ kologische Sektor
sei eine expandierende Branche und
biete groÈ ûere BeschaÈftigungsmoÈ g-
lichkeiten.

Die von Siawuch Amini und
Volker Jahr herausgegebene Doku-
mentation ist gegen Rechnung (DM
20,00) bei GhK ± Modellversuch
OÈ kologischer Landbau, z. Hd. S.
Dlugowski, Nordbahnhofstr. 1,
37213 Witzenhausen (Tel. 0 55 42/
98 16 72), zu beziehen.

p.

¹arbeitsergebnisseª

Landwirtschaft im
Bild der Kunst
Eigene, an ¹aÈsthetischen Kriterienª
orientierte Blicke auf die Landwirt-
schaft sind Arbeitsergebnisse des
Heft 40 der AG LaÈndliche Ent-
wicklung / FB Stadt- und Land-
schaftsplanung. Sie erkunden die
baÈuerliche Welt jenseits aller Kli-
schees. GoÈ tz Penner schreibt uÈ ber
seinen Film ¹Land am Randª, Ste-
phan Drube zur Geschichte der
Ausstellung ¹BauernLeben, Bau-
ernSterbenª, Judith Rozsas uÈ ber die
Aktion ¹Landwirtschaft, Kunst
und Nutztierª, Onno Poppinga
uÈ ber Kindheit auf einem Bauernhof
und GoÈ tz Schmidt uÈ ber ein Projekt
beruÈ hmter Photographen in den
USA zur Zeit des NEW DEAL.

Peer SchroÈder

Agrarwissenschaften

Die Rolle
Deutschlands
Den deutschen Standpunkt in der
tropisch-subtropisch ausgerichte-
ten agrarwissenschaftlichen For-
schung und Entwicklung neu zu
definieren ist das Anliegen eines
agrarwissenschaftlichen Sympo-
siums, das das Tropenzentrum und
Institut fuÈ r Nutzpflanzenkunde
subtropischer und tropischer Re-
gionen der GhK am 18. und 19. Mai
in Witzenhausen veranstaltet.

Dabei geht es auch um die Be-
stimmung der deutschen Rolle in
der internationalen Forschung die-
ses Fachgebiets.

Anlaû des Symposiums ist die
GruÈ ndung der Deutschen Kolo-
nialschule im Jahr 1898 in Witzen-
hausen. niko neuner/p.
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Opfer und Benachteiligte
Die Einwanderungswirklichkeit
hat auch die SchulbuÈ cher erreicht.
Allerdings werden in vielen deut-
schen SozialkundebuÈ chern ¹die
AuslaÈnderª primaÈr als Benachtei-
ligte und Opfer von Diskriminie-
rung dargestellt. Dies ist das Er-
gebnis einer Untersuchung am
Fachbereich Gesellschaftswissen-
schaften der UniversitaÈt Gesamt-
hochschule Kassel (GhK) unter der
Leitung von Privatdozent Dr.
Klaus Geiger. ¹Damitª, so Geiger,
¹wird ein Bild erzeugt, das EinfuÈ h-
lung und daraus entstehende Iden-
tifikation oder Solidarisierung eher
behindert.ª UÈ berdies wuÈ rden viele
der Schulbuchautor(inn)en an-
scheinend vergessen, daû eine be-
traÈchtliche Zahl der von ihnen an-
gesprochenen SchuÈ ler(inne)n selbst
aus den Zuwanderungsgruppen
stammen. Sprachliche Signale ver-
festigten allzu leicht die Grenze
zwischen ¹unsª, den Einheimi-
schen, und ¹denenª, den Einwan-
derungsfamilien, meint Geiger.

Eine Gruppe von Studierenden
hat sich unter Geigers Leitung da-
mit beschaÈftigt, wie interkulturelles
Lernen in der Schule aussehen
koÈ nnte; denn dieses ist als Lern-
prinzip im hessischen Schulgesetz
wie in den RahmenplaÈnen vorge-
schrieben. Dabei ging es erstens um
eine Umsetzung der Tatsache, daû
sich die bundesdeutsche BevoÈ lke-
rung und damit im schulischen All-

tag auch die Zusammensetzung der
Klassen durch Zuwanderung ver-
aÈndert haben; zweitens verlangt die
wachsende Verflechtung der Bun-
desrepublik mit globalen VorgaÈn-
gen, daû SchuÈ ler(innen) uÈ ber diese
ZusammenhaÈnge Bescheid wissen
und mit Menschen aus anderen
LaÈndern kommunizieren koÈ nnen.
In einem naÈchsten Schritt hat die
Gruppe ihre Frage fuÈ r die FaÈcher
Sozialkunde und Gesellschaftslehre
in den Klassen 5 bis 10 konkreti-
siert. Die Studierenden untersuch-
ten anhand eines selbst entwickel-
ten Fragenrasters den hessischen
Rahmenplan fuÈ r diese FaÈcher eben-
so wie alle hierfuÈ r zugelassenen
Lehrwerke. Das Ergebnis faÈllt
zwiespaÈltig aus: Einerseits gibt es
unter den heutigen Lehrwerken
keines, in dem nicht die Zuwande-
rung in die Bundesrepublik und
ihre Folgen oder die Lebenssitua-
tion in anderen LaÈndern und Fra-
gen der internationalen Beziehun-
gen behandelt wuÈ rden. Anderer-
seits geraÈt gerade das Bild von der
Einwanderungsgesellschaft der
Bundesrepublik vielen Buchauto-
r(inn)en allzu klischeehaft. p./jb

Klaus F. Geiger u. a. (Hg.): Inter-
kulturelles Lernen mit Sozialkun-
debuÈ chern. Kassel 1997. 175 S., DM
18,± (erhaÈ ltlich uÈ ber: UniversitaÈ t
Gesamthochschule Kassel, FB 05,
Studiengang AuslaÈnderpaÈdagogik).

Schritt zur Internationalisierung

¹Deutsch als Fremdspracheª mit ¹Masterª
Mit 33 Studierenden, darunter 31
aus dem Ausland, beginnt die Uni-
versitaÈt Gesamthochschule Kassel
(GhK) im Sommersemester 1998
mit dem ¹Masterª-Studiengang
¹Deutsch als Fremdspracheª. ¹Da-
mit bieten wir fuÈ r Interessenten, die
bereits einen ersten Abschluû im
Fach Germanistik erworben haben,
die MoÈ glichkeit, in drei bis vier Se-
mestern mit dem ¸Master` einen
weiterfuÈ hrenden international an-
erkannten Studienabschluû im Be-
reich des fremdsprachlichen Deut-

schunterrichts zu erwerbenª, sagte
Prof. Dr. Gerhard Neuner bei der
Vorstellung des neuen GhK-Ange-
bots. Der Aufbaustudiengang wird
in Kooperation mit dem University
College Dublin, der UniversitaÈt
Thessaloniki und der UniversitaÈt
Wien durchgefuÈ hrt, an denen ein
Studienaufenthalt empfohlen wird.

Mit der Einrichtung dieses zu-
saÈtzlichen Studienangebots traÈgt
die GhK dem hohen Bedarf an
Fortbildung und Weiterqualifika-
tion in Deutsch als Fremdsprache

im In- und Ausland Rechnung.
Das neue Studiengang erhaÈlt in

seiner Startphase eine FoÈ rderung
durch den Deutschen Akademi-
schen Austauschdienst von etwa
100 000 Mark jaÈhrlich. Das Kasseler
Fachgebiet ist nicht zuletzt durch
seine jahrelange erfolgreiche Arbeit
in den kleinen Kreis der Ausge-
waÈhlten des ¹Master-plus-Pro-
grammsª der Bundesregierung zur
Internationalisierung der Deut-
schen Hochschulen geraten.

p./jb

Produktdesign

Reine Formsache am Freitag, dem 13.
Am Freitag, dem 13. Februar, sah
man schon fruÈ hzeitig entnervte
Gesichter durch die GaÈnge in der
Menzelstraûe 15 huschen. Aber was
Unbeteiligte auf ein Unheil ver-
kuÈ ndendes Datum zuruÈ ckfuÈ hren
wollten, entpuppte sich dagegen als
Anspannung vor einem groûen

Auftritt. Studierende am Fachbe-
reich Produktdesign praÈsentierten
Projekt- und Diplomarbeiten in
ganz neuer Form ± und, nach ein-
helliger Meinung aller, auûeror-
dentlich gelungen.

Der Fachbereich Produktdesign,
unterteilt in die vier Lehrschwer-
punkte Ausbau- und Ausstellungs-
design, System-, Textil- und Indu-

striedesign, umfaût gegenwaÈrtig 130
Studenten. ¹Mit steigender Nach-
frage von 20 Prozentª, wie Dekan
Professor Hardy Fischer in seiner
EroÈ ffnungsrede mit nicht geringem
Stolz vermerkte. Akzeptiert man als
Kern von Design die Definition
¹VorgaÈnge organisierenª, dann lieû
sich allein schon anhand der Pla-
nung das hohe Niveau der Studen-
ten erkennen. Nach 10 Jahren wur-
de die SaÈulenhalle wieder genutzt,
und zwar ein Teil als Ausstellungs-
raum fuÈ r die Arbeiten, deren ein-
zelne Entstehungsschritte in einem
anderen Teil durch Dia- und Video-
projektion vorgefuÈ hrt wurden.

Aber nicht nur das Was, sondern
auch das Wie bestand aus sorgsam
uÈ berlegten Details. Textilarbeiten
waren wie schwebend uÈ ber un-
sichtbar an der Decke befestigte
Stahlrohre drapiert, menschengro-
ûen Metallgestellen uÈ bergestuÈ lpt
oder ± hoÈ chst kunstvoll ± auf
Drahtpuppen aÁ la Giacometti in
Chorformation aufgestellt. Glasar-
beiten, auf einer Studienreise in
BoÈ hmen hergestellt, prangten pas-
send in einer Glasvitrine neben
einer LitfaûsaÈule mit Leuchtbild-
informationen uÈ ber die Niederflur-
bahn oder dem originellem ¹Ho-
nigturmª, einem vielarmigen
Guckkasten-Polypen uÈ ber Projekt-
arbeiten aus dem Bereich Indu-
striedesign.

Einen weiteren Einblick in das
kreative Schaffen der Studenten
vermittelten zwei PraÈsentations-
runden der Arbeiten im abgetrenn-
ten Vortragsraum. Einfallsreich
stimmte Jule RoÈ sing auf ihre Pro-
jektarbeit ¹Gewebeª ein, hatte sie
doch jeden Sitzplatz mit Garnpro-
ben bestuÈ ckt. Quasi handgreiflich
verdeutlichte sie damit ihre Aus-
gangsfrage: ¹Wie mache ich aus ei-
nem Fadenhaufen ein StuÈ ck Tex-
til?ª Unter dem Thema: ¹Steine
und Gesteineª hatte sie zwei unter-
schiedlich farbige Gewebelagen, die

jeweils nur punktuell miteinander
verknuÈ pft waren, hergestellt.

Die Diplomarbeit ¹. . . irgendwie
Internet . . .ª von Heike Raap begab
sich in andere Dimensionen. Sie
hatte derart durchdacht und uÈ ber-
zeugend das Modell eines Servers,
eingerichtet von der Stadt zur all-
gemeinen Benutzung, und dessen
Hardware entworfen, daû die Frage
nach der Realisierung wie selbstre-
dend im Raum entstand. Dagegen
war die Diplomarbeit von Andrea
Thunig ¹Whole Garnment Knit-
wearª schon bis zur Patentanmel-
dung gereift. Sie hatte die alte
Technik der uÈ berdrehten Garne
aufgegriffen und mit drei Grund-
formen den Gedanken der Kom-
plettstrickerei realisiert. Aus Qua-
drat, T- und U-Form werden nach
einem Waschgang hochmodische
Pullover, Kleider und HosenanzuÈ -
ge, alle aus nur einem StuÈ ck be-
stehend.

Perfekte Verbindung
Besonderer HoÈ hepunkt war die
PraÈsentation der ausgezeichneten
Diplomarbeit ¹Schwarze Bohnen
kochenª von Mario Rodas Hegel.
In zwei BuÈ chern und einem Lepo-
rello wollte er Fakten anbieten und
den Leser zu eigenen LoÈ sungen
kommen lassen. In StrichmaÈnn-
chen-Manier hielt er den histori-
schen Fortschritt von Nahrung,
Kochen und gesellschaftlicher Ent-
wicklung fest und praÈsentierte am
Schluû ein Rezept, in dem die
Kochzeit fuÈ r schwarze Bohnen um
die HaÈlfte reduziert worden war.
Hilft das auch Brennstoff sparen,
blieb doch die Antwort auf die
Frage nach dem sinnlich Genuû
dieser Mahlzeit bedenklich zuruÈ ck-
haltend. Trotzdem war erkennbar,
daû Produktdesign als ¹Systemge-
danke und wirkliches Produktª
hier eine perfekte Verbindung ein-
gegangen waren.

Gabriele Doehring

Textilarbeiten wie

schwebend drapiert . . .

PraÈsentation des Fach-

bereichs Produkt-

design.

Foto: Rosenthal

Verwaltungswissenschaft

Transfer in die
kommunale Praxis
Zunehmend mehr Verwaltungen in
Deutschland haben sich das Ziel ge-
setzt, ihre Strukturen und Arbeits-
weisen zu uÈ berdenken, um groÈ ûere
Effizienz und mehr BuÈ rgerfreund-
lichkeit zu realisieren. Die For-
schungsgruppe Verwaltungsauto-
mation hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, diese inzwischen breite Mo-
dernisierungsbewegung wissen-
schaftlich zu beobachten, die spezi-
fischen Erfahrungen auszuwerten
und auch gezielt einzelne Verwal-
tungen durch Moderation und
fachliche UnterstuÈ tzung zu beglei-
ten. Dies geschieht z.Z. in den Ge-
meinden Seeheim-Jugenheim, Thale
und Halberstadt, Sachsen-Anhalt.

Erfahrungen aus solchen Moder-
nisierungsprojekten werden durch
ein von der Hans-BoÈ ckler-Stiftung
gefoÈ rdertes Projekt unter dem Titel
¹Innovation und Stolpersteine der
Verwaltungsmodernisierungª auf-
bereitet und reflektiert.

In der Reihe ¹Verwaltung gestal-
ten ± Orientierungen fuÈ r die Pra-
xisª des Raabe-Verlags, in der neue
Instrumente zur Gestaltung von
Arbeit und Technik in Verwaltung
vorgestellt werden, sind jetzt fuÈ nf
BaÈnde der Autoren Peter Ansorge,
Uwe Haupt, Felix Schiedner, Ulri-
ke Brecht, Brigitta Nentzel, Inge-
borg May-Steinhausen und Sabine
Rundnagel erschienen.

Felix Schiedner/p.

Grundstudium Politikwissenschaft

MaÈngel und Abhilfen
Im Wintersemester veranstaltete
die Fachgruppe Politikwissenschaft
einen Studientag. Im Mittelpunkt
standen Inhalte und Struktur des
Magister-Grundstudiums.

Trotz erheblicher Verbesserun-
gen in der Strukturierung des Lehr-,
Beratungs- und Betreuungsangebo-
tes des Faches und der Festlegung
interner ZustaÈndigkeiten wurde das
Grundstudium des Magisterstu-
dienganges als ein weiterhin kriti-
scher Bereich identifiziert:

± Das erste Semester als Studien-
beginn: Hier gilt es zu verdeutli-
chen, was Politikwissenschaft in
Kassel ist und welche formalen und
besonders inhaltlichen Anforde-
rungen gestellt werden. Ganz be-
sonders ist hier auf grundlegende
FaÈhigkeiten zum wissenschaftli-
chen Arbeiten einzugehen.

± Die EinfuÈ hrungsveranstaltun-
gen in die einzelnen Disziplinen der
Politikwissenschaft: Es gilt, Theo-
rieansaÈtze, Forschungsstand und
Methoden der jeweiligen Disziplin
aufzuzeigen und dies so zu gestal-
ten, daû der Zusammenhang zwi-
schen den Disziplinen als Teile der
Politikwissenschaft deutlich wird.

± Die ZwischenpruÈ fung als End-
punkt des Grundstudiums: Sie darf
nicht nur eine PruÈ fung auf Wissen
sein, sondern es muû auch deutlich
werden, inwieweit der PruÈ fling fuÈ r
die Fortsetzung des Studiums der
Politik geeignet erscheint. Sie bein-
haltet somit einen pruÈ fenden und
einen beratenden Teil. Sie muû so
fruÈ h ansetzen, daû sie auch noch
Auswirkungen auf die weitere Stu-
diengestaltung hat.

± Die KompatibilitaÈt von Magi-
ster- und Lehramtsstudiengang:
Inwieweit erscheint es sinnvoll, vor
dem Hintergrund unterschiedlicher
formaler und inhaltlicher Anforde-
rungen durch die Studien- und
PruÈ fungsordnungen, gerade im
Grundstudium die gleichen Veran-
staltungen fuÈ r beide StudiengaÈnge
anzubieten?

Mit diesen Fragen setzten sich
die Arbeitsgruppen auseinander,
deren folgende Ergebnisse zum
Wintersemester 1998/99 umgesetzt
werden sollen:

± Es wird in jedem Semester fuÈ r
die Erstsemester ein PropaÈdeuti-
kum (mit Tutorien) angeboten.

± Die EinfuÈ hrungen in die Diszi-
plinen werden nach einer formal
gleichen Struktur angeboten. Dazu
wird ein Reader erstellt.

± PruÈ fungs- und Beratungsteil
der ZwischenpruÈ fung werden ggf.
entkoppelt. Statt einer Pflicht zur
ZwischenpruÈ fung im fuÈ nften Se-
mester bleibt die Regelung wie bis-
her. Allerdings wird fuÈ r diejenigen,
die die ZwischenpruÈ fung nicht im
fuÈ nften Semester ablegen, ein Bera-
tungsgespraÈch im fuÈ nften Semester
verpflichtend.

Die KompatibilitaÈt von Magi-
ster- und Lehramtsstudiengang
wird im Sommersemester erneut
diskutiert. Michael Berndt

Karl O. Blase

Verdienste um die Briefmarke
Mit dem Bundesverdienstkreuz 1.
Klasse wurde Prof. Karl Oskar
Blase am 4. Februar in Bonn ausge-
zeichnet.

Mit dieser Auszeichnung wurden
die jahrzehntelangen Verdienste des
Grafikers Professor Karl Oskar
Blase gewuÈ rdigt, der die deutsche
Briefmarkengrafik maûgeblich mit-
gestaltete und ihr zu kuÈ nstlerischer
Geltung verhalf.

Der fruÈ here GhK-Professor ist
auf das engste mit der Gestaltung
der ¹Kunstwerke en miniatureª
und der Geschichte des Kunstbei-
rats verbunden: 1955 entwarf er
selbst erstmals ein Postwertzeichen
fuÈ r die Bundesrepublik Deutsch-
land. Insgesamt gewann er 59 Ge-
staltungswettbewerbe, die der
Kunstbeirat ausschreibt. 1988 wur-
de Professor Karl Oskar Blase Mit-

glied des Gremiums. Seit 1992 ist er
dessen Vorsitzender. Hier kommen
ihm seine Erfahrungen, seine Sensi-
bilitaÈt und sein sicherer Instinkt fuÈ r
eine ausdrucksstarke grafische Bot-
schaft zugute. BMF/p.

Aus der Hand von

Finanzminister

Waigel: Das Bundes-

verdienstkreuz

1. Klasse fuÈ r Prof. Karl

Oskar Blase (links).

Foto: termin foto

Klasse LuÈ thi

Das Verschwinden der Kunst
¹Eine ungewoÈ hnlich dichte Schauª
befand Dirk Schwarze fuÈ r die
HNA uÈ ber die Ausstellung der
¹Klasse LuÈ thiª, die gegenwaÈrtig im
Kasseler Kunstverein zu sehen ist.

Es gibt fuÈ r diese Klasse kein stili-
stisches oder inhaltliches Erken-
nungszeichen, wie man das von
klassischen Akademien kennt. ±
Urs LuÈ thi lehnt jedes Epigonentum
radikal ab. Die Klasse ist auch keine
Maler-, Bildhauer- oder Medien-
klasse, sondern alle arbeiten in ver-
schiedenen, d. h. den fuÈ r ihr Anlie-
gen geeigneten Medien. Denn Ziel
der Ausbildung ist nicht ein markt-
gerechter Stil, sondern eine authen-
tische Haltung, reflektierte kuÈ nst-
lerische Standpunkte und profes-
sionelles Arbeiten.

Die Klasse hat zur Zeit 37 Stu-
dentinnen und Studenten, die alle in
der Ausstellung vertreten sind,
ebenso wie Urs LuÈ thi selbst. Zur

Ausstellung ist ein ¹Werkbuchª mit
uÈ ber 600 Seiten erschienen ± kein
Katalog, sondern ein retrospektives
Skizzenbuch, in dem sich LuÈ thi
auch programmatisch zu seinem
SelbstverstaÈndnis als Lehrer an ei-
ner Kunsthochschule aÈuûert.

Gesellschaftliche Wirklichkeit
Die Klasse hat immer ihr komple-
xes Spektrum an Themen betont,
das sich nicht nur aus der persoÈ nli-
chen Wahrnehmung und Empfin-
dung speist, sondern sich auch
deutlich auf gesellschaftliche Wirk-
lichkeit und deren Problemstellung
bezieht.

Wenn sie dann fuÈ r ihre Schau den
Titel waÈhlt: ¹Das Verschwinden der
Kunst wird aus gesellschaftlichen
GruÈ nden auf unbestimmte Zeit
verschobenª, klingt daraus mehr als
eine nur kurzfristige Programmatik
(noch bis zum 8. Mai). p./jb

Berufliche Bildung

Europaweite
Kommunikation
In dem von der EU gefoÈ rderten
Projekt ¹Virtuelle Unternehmen in
der beruflichen Erstausbildungª
lernen seit Dezember 1996 SchuÈ ler
an beruflichen Schulen aus
Deutschland, aus Griechenland und
Irland die Kommunikation uÈ ber
LaÈndergrenzen hinweg. Mit Hilfe
elektronischer Medien sollen sich
die SchuÈ ler dabei europaweit nahe
kommen. ¹Gleichzeitigª, so Dipl.-
Ing. Annett Groûmann vom Kas-
seler Institut fuÈ r Arbeitswissen-
schaft (FB 15), ¹soll die Berufliche
Bildung damit interessanter werden
und das Bildungsangebot sich mit
der neuen Technik entwickeln.ª

Das Institut fuÈ r Arbeitswissen-
schaft hat federfuÈ hrend die Aufga-
be der wissenschaftlichen Beglei-
tung dieses Projekts uÈ bernommen.
Es wird dabei unterstuÈ tzt von vier
Partnerinstitutionen aus Deutsch-
land, Irland und Griechenland. Zu
einem ersten Arbeitstreffen waren
dazu Prof. Dr.-Ing. Hans Martin,
Dipl.-Ing. Annett Groûmann und
Catherine Garo M.A. vom Kasseler
Institut im Januar am irischen Cork
Institute of Technology. p./jb
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Dej naue publik
Tief im Oberhessischen. Weitab
von allem Groûstadttrubel stehen
zwei alte hagere Bauern am Rande
der nur selten je von AuswaÈrtigen
benutzten holprigen Dorfstraûe.

Richard: Noch, Heinrich.
Heinrich: Noch, Richard.
R: Samol, holl ihr dej naue ¹pu-

blikª schuh?
H: Joa, dej hu mir schu long.

Vorige Woch schu. Ojn Kloaner
hot dej meddgebroacht.

R: Su. Samol, kennst dau mir dej
nidd mol ausleihe. Moj Frah, des
Bettche, sold doch eds mol dodraÈnn
gugge. Aich will doch eds a mol oh
de GhK.

H: Ei Gott, Richard. Dau seihst
nidd do. De Bauern off oÈ m DaÈrf
ringsruÈ m sej doch all do. Segoar der
Schustersch Gustav hodd sich eds
off sojm 112 Geburtsgoag noamol
oÈ nschreiwe losse.

R: Seist joch. Ei, der seht doch
koan Fatz mi, der Schuster Gustav.

H: Egal. Gott, woas hu mir oÈ n
Spaû meddoÈ nnoner, wenn mir
medd dem zesoame Baustatik und
BWL und FranzoÈ sisch meddenon-
ner belaje.

R: FranzoÈ sisch?
H: Joa. Domedd mir, wenn mir

medd de FranzoÈ sische Bauern ze-
soame demonstriern, dej a verstieh.
Hot der Schustersch Gustav extra
viergeschloh. Eds wu mir su oÈ n
Europa moÈ ddedoÈ nn soj.

R: Joa.
H: Un dej Baustatik, dej mach

aich wehe ojm MoÈ sthaufe. De will
aich jetzt oÈ besche huÈ her mache.
Ojn Kloaner koans joch nidd. Der
hot joch nur Germanistik und So-
ziologie und suwoas studejert.
Woas willste erwoarde!

R: Joa. Der aÈrbt owwer goud bei
ojs off oÈ m Hub, auer, vier 610
Mark. DemnaÈchst, wenn ojer medd
sojm zwude Staatsexamen foÈ rdich
oÈ s, konn sach de joch a zou ach
roÈ wwer schegge.

H: Joa, mach daÈs, mach daÈs.
R: Un woas oÈ s doa jetz medd der

naue ¹publikª?
H: Ei, Richard. Dau waast joch

wej moj Frah oÈ s. Dej doud alles
gruÈ ndlich studejern. Un wej. Un
eds groad wu dej oÈ naue Seid vier
dej Studende doÈ n hu.

R: Su!
H: Joa. Joa. Ei, daÈs Settche will

doch eds a nommol studejern. Vo
Bio un Psychologie of Magisteramt
schwaÈtzt daÈs als vo.

Langsam zieht die DaÈmmerung
herein uÈ ber dem abgelegenem TaÈl-
chen tief im Oberhessischen. Einige
wenige Schwalben ziehen ihre letz-
ten Runden am Himmel, ein Hund
bellt irgendwo in der Ferne. Jeweils
die Mistgabel und Mistkarren in der
Hand gehen die beiden alten hage-
ren Bauern ihres Weges zuruÈ ck auf
den Hof. Stefan Schneider

Mensa-Reportage

Liliputaner in Gullivers KuÈ che
Der Kopfsalat kommt in Salat-
waschmaschinen mit Schleuder-
gang. In der MensakuÈ che warten 25
kg Langkornreis in einer Art Blu-
menerdebeutel auf ihre Zuberei-
tung ± vielleicht in Verbindung mit

der ¹Klaren GemuÈ sebruÈ heª im pa-
pierkorbgroûen Trageimer. Ein
¹ElefantenruÈ sselª gibt der Soûe als
Mixer den richtigen Dreh, bevor sie
mit einer kindergroûen SchoÈ pfkelle
umgefuÈ llt werden koÈ nnte, die selbst
fuÈ r einen 1,80 Meter groûen Koch
eine Herausforderung darstellt. Die
Liliputaner aus dem Kinderbuch
¹Gullivers Reisenª koÈ nnen Gulli-
ver in der Zentralmensa zum Essen
einen Gegenbesuch abstatten.

Der MenuÈ plan mit den Rezepten
und der Anzahl der Portionen steht
zehn Wochen vorher fest. Die Vor-
kalkulation jedes MenuÈ s aÈhnelt der
Auswahl unter den privaten Tele-
fonanbietern. So ist Karotte nicht
gleich Karotte. Sie kann in unter-
schiedlichen Varianten geliefert
werden. Ob TiefkuÈ hlprodukt oder
vorgeraspelt ± der Lieferzustand
eines Produktes bestimmt seine
Preislage und die Kosten fuÈ r den

Personaleinsatz bei der Verarbei-
tung in der Mensa. ¹Wir schreiben
Produkte fuÈ r bestimmte ZeitraÈume
aus ± unter BeruÈ cksichtigung der
qualitativen Anforderungen. Der
preisguÈ nstigste HaÈndler erhaÈlt den

Zuschlagª, sagt der GeschaÈftsfuÈ hrer
des Studentenwerks, Dieter Beuer-
mann. Die Preise wurden fruÈ her
manuell uÈ ber Aktenordner mit Re-
gistern fuÈ r die Produkte aktuali-
siert. Seit einem Jahr arbeiten die
Versorgungsbetriebe am Aufbau
von Produktdateien und an der
Vernetzung der Kostenstellen fuÈ r
die Mensaeinrichtungen mit dem
Rechnungswesen des Studenten-
werks uÈ ber ein EDV-System. ¹So-
bald bei den Verpflegungsbetrieben
die Warenwirtschaft steht, laufen
die gesamte Lagerbuchhaltung und
der Einkauf EDV-unterstuÈ tztª, sagt
Beuermann. Einer der sechs KoÈ che
soll die Datenpflege mitbetreuen.
Aber: fordert die KuÈ che ein Pro-
dukt aus dem Lager an, heiût das
nicht, daû es dort verbraucht wird.
¹Wenn in der Cafeteria z. B. ein ge-
gartes Schnitzel vom Vortag am
naÈchsten Tag im BroÈ tchen verkauft

wird, muû die EDV das beruÈ ck-
sichtigenª, schildert KuÈ chenchef
Robert Lohmann die SchwaÈchen
der normalen Programme. Liefe-
rungen in die einzelnen Versor-
gungsbetriebe muÈ ssen uÈ ber EDV

erfaût werden koÈ nnen. Was fuÈ r die
Resteverwertung und die Lager-
buchhaltung noch einer Verfeine-
rung bedarf, wird bei der Vorkal-
kulation des Speiseplans schon jetzt
als groûe Erleichterung gesehen.

Bei aller betriebswirtschaftlicher
Kalkulation verliert das Mensa-
Team die QualitaÈt nicht aus den
Augen. Frischwaren, aber auch
Convenience-Produkte werden ge-
gen sechs Uhr geliefert und am sel-
ben Tag zubereitet. ¹Trockenpro-
dukte und Naûkonserven lagern
wir nur in begrenztem Umfangª,
erklaÈrt Lohmann zufrieden. Ihn
freut es besonders, wenn er nach
dem Essen als Zeichen der Aner-
kennung seiner Arbeit leere SchaÈl-
chen auf den Tabletts sieht, die auf
dem Flieûband ihre Reise in die
Waschstraûe antreten.

Stefanie Zimmermann

¹Kindergroûe

KuÈ chengeraÈteª:

Reinigungsarbeiten in

der AVZ-Mensa.

Foto: SW

Liebeskonzepte im Schlager

¹Nur die Liebe laÈût uns lebenª
¹Meisterª nennen ihn zaÈrtlich seine
Fans, und wahrhaft meisterlich
schafft es Guildo Horn, sich selbst
zu inszenieren. Das erklaÈrte Ziel ist
vollbracht: Guildo faÈhrt nach Bir-
mingham. Die Institution ¹Grand
Prix d'Eurovision de la Chansonª
wird in diesem Jahr einen langhaa-
rigen Herrn im Polyester-Anzug
als Vertreter Deutschlands begruÈ -
ûen, der nach eigenem Bekunden
sein Publikum lieb hat und mit
dessen Liedern alles wieder gut
wird, wenn sich die Befindlichkeit
vom strahlenden Rosenrot eher ins
Mausgraue neigt. Der noch vor ei-
nigen Jahren geschmaÈhte deutsche
Schlager wird gemeinsam mit Tau-
senden auf Konzerten gegroÈ hlt
oder allein daheim mitgesummt.
Und wie in den Siebzigern klingeln
die Kassen im Takt dazu.

Passive Rolle fuÈ r die Frau
Mit den Liedern aus dieser ¹Zeit
voll ZaÈrtlichkeitª, in der nach Aus-
sage Guildo Horns ¹Knuddeln und
Knutschen und Lieben immer
groûgeschriebenª wurde, hat sich
der Kasseler Germanist Michael
Hallberg in seiner Magisterarbeit
befaût, die im Mai im Tectum-Ver-
lag Marburg erscheint. Liebe in all
ihren buntschillernden Facetten,
will heiûen die durch die Schlager-
texte transportierten Liebeskon-
zepte, hat der 30jaÈhrige untersucht.
Die meist von maÈnnlichen Textern
verfaûten Lieder vermitteln laut
Hallberg sowohl einen weiteren als
auch einen engeren Liebesbegriff:
Die universale Liebe wird zum ei-
nen als Allheilmittel gesehen, sie
bleibt in ihren WesenszuÈ gen ab-
strakt und hat eine fast erloÈ sende
Funktion, denn ¹eine neue Liebe ist
wie ein neues Lebenª. Der enge
Liebesbegriff bezieht sich auf die
Liebe zwischen zwei Personen un-
terschiedlichen Geschlechts, wobei

Ehe oder Erotik nicht thematisiert
werden. Die Interpreten mit dem
inszenierten Image eines Jungen
von Nebenan oder VerfuÈ hrers be-
richten von ewiger Treue oder auch
nur von einer ¹Liebe-, Liebe-, Lie-
beleiª, in jedem Fall ist das Part-
nerschaftsverhaÈltnis keineswegs
gleichberechtigt, da die Frau trotz
aufkommender Emanzipation im
Schlager nur eine passive Rolle inne
hat. Schlagergeschichte sei zugleich
Sozialgeschichte, meint Hallberg.
Er konnte nachweisen, daû der
Schlager haÈufig auf reale VerhaÈlt-
nisse reagiert, indem die Texte dazu
gegenlaÈufige EntwuÈ rfe anbieten. In
Zeiten der Hippie-Bewegung wird
christliche NaÈchstenliebe propa-
giert, und wo sich die sexuelle Be-
freiung ihren Weg bahnt, haÈlt der
Schlager die Monogamie fuÈ r die
einzig moÈ gliche Lebensform. Die
hohen Erwartungen an die Liebe,
die durch die kommerziell verbrei-
teten Lieder aufkommen, koÈ nnten
in der RealitaÈt kaum erfuÈ llt werden,
so Hallberg. Hier sieht der Autor
auch die Gefahr, die bei allzu unre-
flektiertem HoÈ ren der ¹inszenier-
ten GefuÈ hleª besteht: Eine Flucht
in drei Minuten heile Welt, die bei
der BewaÈltigung realer Probleme
nicht hilfreich ist. Um noch ein
wenig laÈnger zu schwelgen, kauft
man sich eine neue Platte, und die
Musikbranche reibt sich die HaÈnde.

Guildo als Therapeut
Hat Michael Hallberg denn Guildo
lieb? ¹Guildo Horn verjuxt und
veralbert, das reicht eigentlich, um
den Leuten die Augen uÈ ber die In-
halte der Schlagertexte zu oÈ ffnenª,
meint der Germanist, der in Horns
¹Piep, piep, piepª einen auffaÈlligen
Bruch in der typischen Schlager-
lyrik sieht, die ansonsten mit ab-
strakten Nomina wie ¹Harmonieª
und ¹GluÈ ckª aufwartet. Nuûecken

und Himbeereis symbolisierten
heute ebenso die Liebe wie die ro-
ten Rosen in den Schlagern der
Siebziger. Horns Beitrag zum
Grand Prix ordnet Hallberg in die
Kategorie der allheilenden Liebe
ein. In Zeiten von Massenarbeitslo-
sigkeit und Zukunftsangst halte
wenigstens einer die schuÈ tzende
Hand uÈ ber uns: Guildo, der Mu-
siktherapeut. Regine Wenzel

Studententheater

Die Familie Schroffenstein
Mit einem Klassiker fuÈ r ein gro-
ûes Ensemble kommt das Kasseler
Studententheater im Mai einmal
mehr auf die BuÈ hne. Sein Leiter
Horst MuÈ ller schreibt vorausblik-
kend:
¹Das Miûtrauen ist die schwarze
Sucht der Seele.ª Dieser Satz aus
dem StuÈ ck kann wie kein anderer
als Motto fuÈ r die Handlung gelten.
Zwischen den beiden Zweigen der
Adelsfamilie Schroffenstein besteht

ein Erbvertrag, der sagt, daû beim
Aussterben eines der beiden HaÈuser
aller Besitz an das andere fallen soll.
Von ¹vertragenª kann bei diesem
Vertrag aber keine Rede sein.

In der Ritterzeit, einem weitge-
hend rechtsfreien Zeitalter mit
schwacher Obrigkeit, hat Kleist das
StuÈ ck angesiedelt: Private, oft moÈ r-
derische Fehden des ritterlichen
Adels waren an der Tagesordnung.
Wir haben es des altertuÈ mlichen
Rahmens entkleidet. Die aggressive
Wucht wird dadurch nicht vermin-
dert. Den Haû der verfeindeten VaÈ-
ter versuchen deren Kinder zu
uÈ berwinden. Agnes und Ottokar
lieben sich. Das Unheil koÈ nnen sie
nicht aufhalten.

Nach einer langen Reihe von
StuÈ cken ausschlieûlich aus dem 20.
Jahrhundert haben wir uns also ei-
nen Klassiker vorgenommen, den
Erstling des damals 25jaÈhrigen
Kleist. Und wieder einmal gibt es
ein groûes Ensemble, 14 Darsteller
fuÈ r 16 Rollen.

Die AuffuÈ hrungen: 12., 14., 15.,
17., 19., 20., 22., 27. und 30. Mai
1998, 20 Uhr, Salzmann-Fabrik,
SandershaÈuser Straûe. p.

Schreiberinnen gesucht
FuÈ r die neue staÈndige Seite
¹Campus spezialª sucht publik
Studentinnen und Studenten mit
journalistischen und/oder litera-
rischen Ambitionen als staÈndige
freie Mitarbeiter. Einblick in den
redaktionellen und technischen
Entstehungsprozeû einer mo-
natlich erscheinenden Zeitung
gibt es zusaÈtzlich zu einem klei-
nen Zeilenhonorar gratis.
Interesse? ± Dann bitte Kon-
taktaufnahme mit Jens BroÈ mer,
Tel. 8 04-22 55, e-mail jbroemer
hrz.uni-kassel.de

Erstsemesterinfos

Immer der passende Guide
Die ersten Wochen der Orientie-
rung an der GhK sind gelaufen,
aber woher weiû der StudienanfaÈn-
ger z. B., wo er oder sie das BafoÈ G
beantragen soll; was das uÈ berhaupt
ist; wo einen Platz zum Wohnen
finden; wie das studentische Leben
einrichten etc.

Am besten ist es natuÈ rlich, sich
im mitstudentischen Umgang
durchzufragen. Doch das kostet
manchmal Nerven, will man als
¹Frischfleichª nicht mehr oder we-
niger belaÈchelt werden. Erstseme-
sterinfos gibt es auch in gebundener
Form, und im handlichen Taschen-
format sind sie jederzeit schwarz
auf weiû verfuÈ gbar.

Studentenwerk, AStA oder auch
verschiedene Krankenkassen be-
muÈ hen sich mit ihren Readern,
Neueinsteigern und Kasselunkun-
digen das Leben an der UniversitaÈt
wie im allgemeinen so uÈ bersichtlich
wie moÈ glich zu gestalten. Theore-
tisch. Versucht das Studentenwerk
in makellosem Layout und mit
gutgemeinten Cartoons des werks-
eigenen KnollenmaÈnnchens zu er-
freuen, so liest sich das AStA-Ver-
zeichnis allein schon durch seine
Rechtschreib- und Druckfehler
sehr unterhaltsam. Auf diese Weise
ist dann von der ¹studetischen
Selbstverwaltungª, laÈût man auch
noch das ¹tª weg, gar nichts mehr

uÈ brig und wir Studierende haÈtten
uns zugunsten der Heimatvertrie-
benenfront selbst aufgeloÈ st.

¹Was wollen die alle hier?ª hoÈ rte
ich noch im April einen Herrn vom
Studentenwerk in der Mensa ange-
sichts der vielen neuen hoffnungs-
frohen Gesichter fragen. Sie wollen
vermutlich einfach hier studieren
und leben. Das ist manchmal in
dieser Kombination sogar uns Stu-
dierenden zu viel, und so liest man
dann dankbar von den verschiede-
nen MoÈ glichkeiten, sich beraten zu
lassen: Studien-, psychotherapeuti-
sche, Rechts- oder Beratung be-
zuÈ glich koÈ rperlicher oder sexueller
IdentitaÈt finden sich im AStA-Info
ebenso wie Hinweise auf Semester-
netzkarte oder Hochschulstruktu-
ren. Hier weiû man, daû man als
Studentin und RadfahrerIn immer
auf der anderen Seite ist, aber auch
wie man sich das Leben alternativ
lebenswert machen kann.

Es lohnt sich auf jeden Fall, eins
oder mehrere solcher Erstsemester-
infos zu besitzen und hin und wie-
der einen Blick zu risikieren. Man-
cher merkt sogar mit fortgeschrit-
tener Zahl der Semester, daû die ei-
gene Hochschule umfangreicher an
MoÈ glichkeiten ist, als man dachte.
Sogar reiten kann man ab diesem
Semester, natuÈ rlich nicht alle
18 000! Jan Knierim
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fb 1
Dr. Wilfried Hansmann hat vom 22. bis

24. Januar eine Workshop-Tagung am

¹Zentrum fuÈ r Schulforschung und Fragen der

Lehrerbildungª mitgeleitet, die zum Thema:

¹LehrerInnenhandeln im Spannungsfeld parado-

xaler Anforderung: Wie geht die Lehrerbildung

damit um?ª an der Martin-Luther-UniversitaÈ t in

Halle/Saale stattfand. Der Titel seines Vortrags

lautete: ¹Balanceakte im Umfang mit geschlosse-

nen Welten ± Auf der Grundlage von biographisch-

narrativen Interviews mit MusiklehrerInnen.ª

Auf derselben Veranstaltung trug Prof. Olaf-Axel

Burow seine UÈ berlegungen zu dem Thema ¹Wege

aus der Berufsroutine? Zur Entwicklung einer ge-

staltpaÈ dagogischen Theorie der VeraÈnderung per-

soÈnlicher Paradigmen von LehrerInnenª vor.

BerufspaÈ dagogik,
Polytechnik, Arbeits-
wissenschaft

fb 2
Prof. Dr. Martin Kipp hat am 30. Ja-

nuar in der Kasseler Werkstatt den

Festvortrag ¹Kunst und Rehabilitation ± zur Evo-

lution der Sinneª zur Einweihung des gleichnami-

gen Kunstwerks von Siegfried Gerstgrasser ge-

halten. Am 13. Februar hat er in der Evangeli-

schen Akademie Hofgeismar einen Vortrag ¹Zur

Kritik der beruflichen Bildung in Deutschland ±

PaÈdagogische Desiderateª gehalten und vom 23.

bis 27. Februar hat er in der Deutschen Stiftung

fuÈ r internationale Entwicklung in Mannheim die

Fortbildungsveranstaltung ¹Vocational Education

for Handicapped Learnersª durchgefuÈ hrt. An ihr

nahmen Leiter von Berufsbildungsinstitutionen

aus AÈ gypten, China, Eritrea, Kenia, Libanon, Pa-

laÈ stina, Swaziland, Tansania und Thailand teil.

Angewandte Sozial-
wissenschaften,
Rechtswissenschaft

fb 6
PD Dr. Norbert Rehrmann stellte auf

dem Hamburger Mesoamerikanischen

Symposium der UniversitaÈ t Hamburg (30. Januar

bis 1. Februar) sein VW-Forschungsprojekt ¹Spa-

nien und die Sephardenª vor und erlaÈ uterte die

Bedeutung des Themas mit Blick auf Lateiname-

rika.

Wirtschaftswissenschaften

fb 7
Prof. Dr. Hans G. Nutzinger hat zu-

sammen mit Dr. Martin Held an der

Evangelischen Akademie Tutzing vom 16. bis 18.

MaÈ rz die Fachtagung ¹Institutionen praÈ gen Men-

schen. Menschenbilder in der OÈ konomieª in der

Reihe ¹Normative Grundfragen der oÈ konomischen

Theoriebildungª geleitet. Die Ergebnisse dieser

sehr gut besuchten Tagung uÈ ber Interdependen-

zen zwischen Individuen und Institionen und de-

ren Konsequenzen fuÈ r die OÈ konomik werden An-

fang naÈ chsten Jahres im Campus-Verlag Frank-

furt/Main einer breiteren OÈ ffentlichkeit zugaÈnglich

gemacht.

Anglistik/Romanistik

fb 8
Im Januar hat Dr. Annette JuÈ nemann

an der Chulalongkorn University in

Bangkok im Rahmen des interdisziplinaÈ ren Euro-

pean Studies Programme einen vierwoÈ chtigen In-

tensivkurs abgehalten. Thema: ¹Decision Making

in the EU: Supranationalism, Bargaining and Lob-

byingª. Am 28. Januar hielt sie an der dortigen

Faculty of Political Science einen Gastvortrag.

Thema: ¹Decision Making in the EU: Theory and

Praxisª.

Im Rahmen der Veranstaltungen zur 650-Jahrfei-

er der Karls-UniversitaÈ t Prag hielt Prof. Winfried

NoÈ th am 13. MaÈ rz auf Einladung der Prager Uni-

versitaÈ t einen Vortrag uÈ ber ¹Iconicity in Language

and the Bridge from Semiotics to Linguistics.ª

Germanistik

fb 9
Prof. Dr. Helmut Scheuer, Neuere

Deutsche Literaturwissenschaft, hat am

26. Februar auf Einladung der Goethe-Gesell-

schaft Aachen einen Vortrag zum Thema ¹Insze-

nierte LebenslaÈ ufe. Goethe und seine Biogra-

phenª gehalten.

Landwirtschaft, Inter-
nationale Agrarentwicklung
und OÈ kologische
Umweltsicherung

fb 11
Prof. S. C. Jutzi wurde von BMBF

(Bundesministerium fuÈ r Bildung, Wis-

senschaft, Forschung und Technologie) in den bi-

lateralen Steuerungsausschuû des deutsch-bra-

silianischen Verbundprojektes WAVES gewaÈhlt

(Water Availabiliy, Vulnerability of Ecosystems and

Society in the Northeast of Brazil). Dieses Projekt,

finanziert seit Ende 1997 von BMBF und dem

brasilianischen Wissenschaftsrat (CNPq), setzt

sich die Bereitstellung von Pfaden fuÈ r die nach-

haltige, gemeinsame Entwicklung von Natur und

Gesellschaft im semi-ariden Nordosten Brasiliens

zum Ziel. Die GhK ist an diesem Projekt beteiligt

uÈ ber das Wissenschaftliche Zentrum Umweltsy-

stemforschung (Professoren Lantermann und Al-

camo). Auûerdem wurde Prof. S. C. Jutzi von der

Mitgliederversammlung des Schweizerischen

Zentrums fuÈ r Internationale Landwirtschaft /ZIL ±

ETH ZuÈ rich) in den Vorstand dieses Zentrums ge-

waÈhlt. Das ZIL setzt sich zum Ziel, international,

insbesondere tropisch-subtropisch ausgerichtete

agrar- und forstwissenschaftliche Forschung zu

staÈ rken und zu profilieren. Schwerpunkt ist dabei

die hochschulgebundene Forschung.

Dr. Christian SchuÈ ler ± Teilnahme an einer Ta-

gung am 16. Februar im Rahmen des 1. Geisen-

heimer OÈ kolloquium-Weinbau ¹Peronosporabe-

kaÈmpfung im OÈ kol. Weinbauª, FA Geisenheim.

PD Dr. P. Fragstein: Vortrag am 19. Februar ±

¹Viehloser OÈ kologischer Landbau ± eine Option

fuÈ r die Zukunft?ª im Rahmen einer Tagung zum

XVII. Fortbildungskurs ¹OÈ kologischer Landbauª

am 19. und 20. Februar bei der SIGOÈ L (SaÈchsi-

sche Interessengemeinschaft OÈ kol. Landbau e. V.)

in Kossa.

Prof. Dr. JuÈ rgen Heû: Vortrag am 25. Februar ±

Im Rahmen des Kontaktstudiums am GhK-FB 11

(FoÈ rderkreis) in Witzenhausen: Schwerpunkt

¹Nutztierhaltungª ± ¹Tierhaltung auf neuen We-

gen: Erzeugung von Lebensmitteln tierischer Her-

kunftª: ¹Die Bedeutung der Tierhaltung fuÈ r den

OÈ kologischen Landbau ± eine EinschaÈ tzung aus

Sicht des Pflanzenbausª.

Prof. Dr. Engelhard Boehncke hielt auf Einla-

dung des Scottish Agricultural College und des

Macaulay Land Use Research Institute am 6.

MaÈ rz in Aberdeen, Schottland, einen Vortrag uÈ ber:

¹Animal health and welfare of organic systemsª.

Architektur

fb 12
Prof. Dr.-Ing. Gernot Minke leitete im

Rahmen des Forschungsprojektes

¹Entwicklung erdbebensicherer passiv klimati-

sierter GebaÈude aus lokalen Baumaterialien fuÈ r

laÈ ndliche Gebiete im Andenbereichª ein Exper-

tenseminar vom 13. bis 16. MaÈ rz an der Univer-

sitaÈ t von Mendoza, Argentinien, und hielt am 18.

MaÈ rz an der UniversitaÈ t von Santiago, Chile, den

Vortrag ¹ConstruccioÂn con barroª.

Im Rahmen der Hannover Messe fand der CON-

STRUCTEC-CONGRESS vom 21. bis 23. April in

Hannover statt. Dort wurden fuÈ r Architekten und

Ingenieure zukunftsweisende Trends und bei-

spielgebende LoÈ sungen vorgestellt. Die Verlei-

hung des CONSTRUCTEC-Preises 1998, EuropaÈ -

ischer Preis fuÈ r Industrie-Architektur, wurde am

21. April mit einer Ansprache von der Vorsitzen-

den der Jury, der Gast-Professorin Francoise-

HeÂ leÁne Jourda, vorgenommen. Zu diesem Kon-

gress hat am 22. April Prof. Dipl.-Ing. Manfred

Grohmann in einem Vortrag die Konstruktion des

neuen Westhafen-Hochhauses vorgestellt. Hier-

bei handelte es sich um den Entwurf eines 105 m

hohen, runden Hochhauses am Westhafen in

Frankfurt. Bestimmendes Kriterium fuÈ r Konstruk-

tion und Technik dieses GebaÈudes sind flexible

und anpassungsfaÈhige NutzungsmoÈglichkeiten.

Stadtplanung,
Landschaftsplanung

fb 13
Prof. Ingrid LuÈ bke ist auf Antrag der

Landesgruppe Hessen, Rheinland-Pfalz

und Saarland zum ordentlichen Mitglied der

Deutschen Akademie fuÈ r StaÈ dtebau und Landes-

planung (DASL) berufen worden. Auûerdem war

sie anlaÈ ûlich der Verleihung des Preises fuÈ r Stad-

terneuerung in den Niederlanden 1998, der jaÈ hr-

lich durch die Provinz SuÈ d-Holland fuÈ r realisierte

Projekte und Planungsvorhaben in den Nieder-

landen ausgelobt und vergeben wird, eingeladen,

einen Vortrag zu halten zum Thema: ¹Stadt-

erneuerung und Revitalisierung der StaÈdte, wich-

tige Bausteine fuÈ r eine nachhaltige Entwicklung

der Stadtregionen?ª (Januar 1998).

Maschinenbau

fb 15
Dipl-Ing. P. Maeckel (Inst. fuÈ r Maschi-

nenelemente und Konstruktionstechnik,

Labor SHS) hat am 24. Februar auf dem EuropaÈ -

ischem Stirling-Forum 1998 in OsnabruÈ ck einen

UÈ bersichtsvortrag mit dem Thema ¹Grundlegende

Aspekte zur Thermodynamik von Stirlingmaschi-

nenª gehalten.

Elektrotechnik

fb 16
Prof. Dr. Karl J. Langenberg hielt auf

Einladung des DarmstaÈ dter Zentrums

fuÈ r Wissenschaftliches Rechnen am 29. Januar

einen Vortrag mit dem Titel ¹Inverse Beugungs-

theorieª.

Mathematik/Informatik

fb 17
Prof. Dr. Lutz Wegner hielt auf der 5.

Al-Azhar Engineering Conference in

Kairo am 22. Dezember 1997 einen Vortrag uÈ ber

¹Reorganization in Persitent Object Storesª.

Prof. Dr. Werner Varnhorn hielt am 12. Februar

an der Technischen Hochschule Darmstadt im

Rahmen eines Workshops ¹Analytische Probleme

der Kontinuumsphysikª auf Einladung von Prof.

Dr. E. Meister anlaÈ ûlich seiner Emertierung einen

Vortrag ¹UÈ ber die Gleichungen von Stokesª.

Biologie, Chemie

fb 19
Prof. Dr. Christoph Leuschner, FG

OÈ kologie, hat im WS 1997/98 an den

UniversitaÈ ten Bielefeld, ZuÈ rich (ETH), Halle und

Greifswald VortraÈ ge zu folgenden Themen gehal-

ten: Mechanismen der Konkurrenz zwischen

BaÈumen; Alpine Baumgrenze auf tropischen In-

seln. Er hielt weiterhin VortraÈ ge auf folgenden

Tagungen: International Association for Vegetati-

on Science (Budweis, Thema: Competition be-

tween trees), Deutsche Gesellschaft fuÈ r TropenoÈ -

kologie (Bielefeld, Thema: Trockenstreû-Gradien-

ten im Gebirge), R.-TuÈ xen-Gesellschaft (Hanno-

ver, Thema: KonkurrenzuÈ berlegenheit der Rotbu-

che).

PD Dr. Ingo HaÈ berlein, Abteilung Biochemie, war

Teilnehmer der europaÈ ischen COST-Aktion 829

uÈber ¹Fundamental, Agronomical and Environ-

mental Aspects of Sulfur Nutrition and Assimilati-

on in Plantsª. Vom 31. Januar bis 2. Februar dis-

kutierten in Goslar die Arbeitsgruppen uÈ ber ¹Re-

gulatory Aspects of Uptake and Reduction of Sul-

fate in Plants in Relation to the Metabolic Need for

Growthª. Ingo HaÈberlein referierte uÈ ber die ¹Co-

Regulation of Co2-Fixation, Sulfate Assimilation

and Nitrate Assimilation in Higher Plantsª.

Kunst

fb 22
Seit dem 9. Januar ruÈ hmt sich die neue

Commerzbank-Zentrale in Frankfurt,

hoÈ chstes BuÈ rohaus des Kontinents, auch, das

¹groÈ ûte transportable Bild der Kunstgeschichteª

zu besitzen. In einer Feierstunde enthuÈ llte Com-

merzbank-Vorstandssprecher Martin Kohlhausen

das 207 Quadratmeter groûe ¹Farbvliesª des

Frankfurter KuÈ nstlers Thomas Emde (Thomas

Emde studierte in den 80iger Jahren bei Prof.

Werner Kausch). Das 16,80 Meter hohe Monu-

mentalbild mit dem Motiv eines Wolkenhimmels

stellt zugleich ein technisches KunststuÈ ck dar:

Das Bild ist in einem aufwendigen Verfahren ent-

standen, bei dem das Wolkenmotiv zunaÈchst fo-

tografisch vergroÈûert und dann auf 24 groûe

Glasplatten uÈ bertragen wurde. Diese dienten als

Negativ-Matrizen fuÈ r die eigentlicher Malerei. So

konnte Emdes Team, das seit dem vergangenen

Sommer an dem Riesenbild arbeitete, schlieûlich

ganz auf einen traditionellen, festen BildtraÈ ger

verzichten: Dieser Wolkenhimmel ist nur noch

reine Farbe, bestehend aus Millionen kleiner

schillernder Zapfen, die je nach Tageszeit und

Blickwinkel ihre Farbe wechseln. Die 210 qm

Leinwand, die das Wandbild bis zur feierlichen

EnthuÈ llung bedeckt hielten, wurde den Kunststu-

denten in Kassel als Geschenk uÈ berlassen.

¹Ein Semester mit Hans Platschekª war der Titel

der Ausstellung der Hamburger KulturbehoÈ rde

und des ART Magazins, in der Studierende der

GhK ihre Arbeiten mit dem Gastprofessor Hans

Platschek aus dem WS 1997/98 in Hamburg

zeigten.

Visuelle Kommunikation

fb 23
Vom 22. bis 26. Januar wurden im L'In-

stituto di Cultura Germanica in Bologna

ULOs-Fotogrammi von Prof. F. M. NeusuÈ ss ge-

zeigt. Vom 17. bis 29. MaÈ rz waren sie in der ZuÈ -

richer Galerie Anrigo zu sehen.

Produkt-Design

fb 24
Am 29. Oktober 1997 wurde Dr. Karl-

Heinz Umbach, Direktor der Abteilung

Bekleidungsphysiologie und stellvertretender Lei-

ter des Bekleidungsphysiologischen Instituts Ho-

henstein e.V., an der UniversitaÈ t Gesamthoch-

schule Kassel zum Honorarprofessor ernannt.

Professor Dr. Umbach lehrt am FB Produktdesign

seit zwei Jahren das Fachgebiet Textilphysiologie

fuÈ r Textildesigner. Mit der Ernennung wuÈ rdigte die

Wissenschaftsministerin des Landes Hessen, Dr.

Christine Homann-Dennhardt, die Verdienste des

Hohensteiner Wissenschaftlers, der die Beklei-

dungsphysiologie seit 22 Jahren maûgeblich

praÈ gt und international MaûstaÈ be setzt. Bereits

vor zwei Jahren wurde der promovierte Physiker

von der North Carolina State University in Real-

eigh, North Carolina (USA), ebenfalls zum Hono-

rarprofessor ernannt. Im Mittelpunkt seiner wis-

senschaftlichen Arbeit steht der Einsatz des

Hautmodells, ein MeûgeraÈ t, das in Hohenstein

entwickelt wurde und die Tragekomforteigen-

schaften von Textilien quantifiziert. Dieses Haut-

modell ist international genormt und wird bei

PruÈ fungen in allen textilen Anwendungsberei-

chen, darunter auch der Berufs- und Schutzklei-

dung (zum Beispiel nach EN 343 oder EN 471)

eingesetzt. Das Hautmodell liefert den Wissen-

schaftlern die Basis, um Tragekomfort messen,

pruÈ fen und konstruieren zu koÈnnen. Weltweit ver-

kaufte das Hohensteiner Institut mittlerweile elf

Hautmodelle.

Wissenschaftliches
Zentrum II

WZ II
PD Dr. Georg Christoph Tholen hielt

am 10. Februar an der UniversitaÈ t GH

Paderborn, FB Literatur- und Sprachwissenschaf-

ten, einen Vortrag zu dem Thema ¹Zwischen alten

und neuen Medien. Konturen einer zeitgenoÈ ssi-

schen Medientheorie.ª

Umweltsystemforschung
WZ
III

Jelle van Minnen hielt am 5. Februar

am Fachbereich Chemie der Goethe-

UniversitaÈ t, Frankfurt, einen Vortrag zum Thema

¹Simulating impacts of climate change, using

IMAGE 2: Past, current and future developmentsª.

Vom 14. bis 18. MaÈ rz nahm er an der GCTE-LUCC

Open Science Konferenz ¹The Earth Changing

Landª in Barcelona teil mit dem Posterbeitrag

¹The impacts of climate change und climate va-

riability on global and regional agricultural pro-

ductionª.

Verwaltung

Auf der CRIS '98 (Current Reserach In-

formation Systems in Europe) confe-

rence unter dem Motto ¹The Way to Innovationª,

die vom 12. bis 14. MaÈ rz in Luxembourg statt-

fand, hielt Dr. Wolfgang Adamczak in der Sec-

tion B., ¹Production and Dissemination of CRISª,

ein Referat mit dem Titel: The future of CRIS: a

¹LINKª system. Das Referat ist unter der WWW-

Adresse http://www.uni-kassel.de/wiss_tr/Veran-

staltungen/CRIS98.html nachzulesen.

Sprachenzentrum

Im Rahmen des Sokrates-Programms

hat Dr. Helma Behme-Gissel vom 21.

Februar bis 8. MaÈ rz an der Pompeu Fabra-Uni-

versitaÈ t in Barcelona sprechpaÈdagogische Veran-

staltungen fuÈ r Studierende und Deutschlehrende

durchgefuÈ hrt.

DienstjubilaÈ um

Am 1. April feierte Gerhard Schmidt,

Zentrale Betriebseinheit, sein 25jaÈ hri-

ges DienstjubilaÈ um.

Rufe und Professuren

Ruf an die GhK erhalten: PD Dr. Frank

Schulz-Nieswandt, Regensburg, C 3

fuÈ r ¹Gesundheitspolitikª (seit April 1996 wiss. Mit-

arbeiter mit der Funktion der stellvertretenden In-

stitutionsleitung am Deutschen Zentrum fuÈ r Al-

tersfragen in Berlin), FB 4; Dr. Gerd GoÈ ckenjan,

Bremen, C 3 fuÈ r ¹Gesundheitspolitikª (z. Zt. taÈ tig im

Sonderforschungsbereich 186 der Deutschenfor-

schungsgemeinschaft, UniversitaÈ t Bremen), FB 4.

Gastprofessur: Dr. Eng Kotb A. A. Hakim (vom 1.

Juli bis 31. August), FB 15.

Ruf an die Ghk angenommen: Dr. Ursula Pan-

hans-BuÈ hler, C 3 fuÈ r ¹Kunstgeschichte der Mo-

Habilitationen an der GhK

Der Fachbereich Gesellschaftswissen-

schaften erkennt Herrn Dr. phil. Gerd

Henke-Bockschatz aus GuÈ tersloh aufgrund der

eingereichten Habilitationsschrift ¹Arbeiterbewe-

gung und Geschichte. UÈ ber den Umgang mit Ge-

schichte im politischen Alltag der fruÈ hen Sozial-

demokratie. Eine Fallstudie am Beispiel der

Hamburger Arbeiterbewegung (1860±1880)ª und

dem Probevortrag ¹Und aus welcher Perspektive

beurteilen wir das? ± MoÈglichkeiten und Grenzen

der Reflexion von BeurteilungsmaûstaÈben im

Prozeû des historischen Lernens ±ª die Habili-

taion fuÈ r das Fachgebiet Didaktik der Geschichte

und Neuere Geschichte zu.

Publik gemacht:
Publikationen aus der GhK

Infosystem Planung, FB Stadtplanung,

Landschaftsplanung (Hg.): Landwirt-

schaft und Landschaftsplanung. Die Aufgaben der

Landwirtschaft aus planerischer Sicht vom An-

fang der Industriegesellschaft bis heute. Arbeits-

berichte des Fachbereichs Stadtplanung/Land-

schaftsplanung, Heft A 128 Anke Schekahn, Dis-

sertation 1998 (316 S.).

dass.: Nachhaltigkeit und Effizienz. Aktuelle Bei-

traÈ ge zur Verkehrsplanung. Arbeitsberichte des

FB Stadtplanung/Landschaftsplanung; Heft A

115, ISBN 3-89117-6, DM 15,00.

dass.: LandschaftsoÈ kologischer Hochwasser-

schutz. Ein Beispiel am Oberlauf des Nieme-

Bachsystems. Arbeitsberichte des FB Stadtpla-

nung/Landschaftsplanung; Heft A 125, ISBN

3-89117-100-5, DM 12,00.

dass.: Gropiusstadt. Entstehung und Entwicklung

der Berliner Groûsiedlung. Arbeitsberichte des FB

Stadtplanung/Landschaftsplanung; Heft A 129,

ISBN 3-89117-104-8, DM 13,00.

Annette JuÈ nemann: Die Euro-Mediterrane Part-

nerschaft vor der Zerreiûprobe? Eine Bilanz der

zweiten Mittelmeerkonferenz von Malta. In: Orient

38 (1997) 3, S. 465±475.

Lichtenstein & W. Nellen: Antisense Technology,

A Practical Approach, IRL Press, Oxford, New

York, Tokyo 1997, ISBN 0 19 963584 6.

W. Nellen & C. P. Lichtenstein (1997): Evaluation

of antisense effects. In: Antisense Technology, A

Practical Approach (IRL Press, Oxford, New York,

Tokyo, ISBN 0 19 963584 6), pp 25±38.

J. Oberstraû & W. Nellen: Regulating Genes with

Antisense RNA. In: Antisense Oligodeoxynucleoti-

des and Antisense RNA. Novel Pharmacological

and Therapeutie Agents. B. Weiss, Edt., CRC

Press, Boca Raton, New York, 1997, ISBN

0-8493-8552-0), pp 171±195.

Martina Pletsch-Betancourt: QualitaÈ tssicherung

von Boden- und Pflanzenanalysen, dargestellt an

Ergebnissen der IBSRAM-Africaland-Ringunter-

suchungen aus Kamerun, ElfenbeinkuÈ ste, Ghana

und Deutschland. Institut fuÈ r Nutzpflanzenkunde,

UniversitaÈ t Gesamthochschule Kassel, Witzen-

hausen 1997.

derneª (vorher vom WS 1992 bis SS 1994 Vertre-

tungsprofessur an der UniversitaÈ t Trier), FB 22;

Nicolaus Ott, C 4 (1/2)-Professur fuÈ r ¹Visuelle

Kommunikationª (vorher freiberuflich taÈ tig), FB

23; Bernhard Stein, C 4 (1/2)-Professur fuÈ r ¹Vi-

suelle Kommunikationª (vorher freiberuflich taÈ -

tig), FB 23, und Dr. Claudia Finkbeiner, C 3 fuÈ r

¹Theorie und Praxis des Englischunterrichtsª (seit

SS 1995 Lehrbeauftragte am Institut fuÈ r Anglistik

und Amerikanistik II an der PH Heidelberg), FB 8.

Ruf an eine andere UniversitaÈ t angenommen:

Prof. Dr. Martin Kipp, FB 2, Berufs- und Wirt-

schaftspaÈdagogik/Berufliche Rehabilitation, hat

einen Ruf auf die C 4-Professur ¹Erziehungswis-

senschaft unter besonderer BeruÈ cksichtigung der

Berufs- und WirtschaftspaÈ dagogikª an der Uni-

versitaÈ t Hamburg zum 1. April angenommen.
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Informationsbesuch

Modernisierung der
Hochschulen

Divergenzen und Konvergenzen in
der Entwicklung der Hochschulsy-
steme in Frankreich und Deutsch-
land vergleichend zu untersuchen
und hierbei besonderes Augenmerk
auf die BemuÈ hungen um die Mo-
dernisierung der jeweiligen Hoch-
schule zu richten, war das Anliegen
einer Gruppe von Leitern franzoÈ si-
scher UniversitaÈten und des fran-
zoÈ sischen Bildungsministeriums.
Die vom Centre d'Iinformation et
de Recherche sur l'Allemagne
Contemporaine (CIRAC) geleitete

Delegation interessierte sich insbe-
sondere fuÈ r die Arbeit des Projekts
Reorganisation an unserer Hoch-
schule mit Blick auf die Einrich-
tung eines gemeinsamen Untersu-
chungsvorhabens. PraÈsident Prof.
Dr. Brinckmann und Dr. Helmut
Zimmermann (im Bild rechts) in-
formierten die franzoÈ sischen Besu-
cher. H. Z.

Hochschulsport

SchoÈne Erfolge fuÈ r Kasseler Athleten
Am 3. und 4. Januar fanden in Jena
die Deutschen Hochschulmeister-
schaften im Fechten (Einzel) statt.
Die fuÈ nf Fechterinnen und Fechter
der UniversitaÈt Gesamthochschule
Kassel (GhK) erzielten im Damen-
und Herrenflorett sowie im
Herrendegen gute Plazierungen im
Mittelfeld bei starker Konkurrenz.

3. Platz fuÈ r Beate Klofat
Erstmalig bei deutschen Hoch-
schulmeisterschaften wurde die
Disziplin DamensaÈbel, bisher eine
reine MaÈnnerdomaÈne, ausgefoch-
ten. Der SaÈbel gilt als Hieb- und
Stichwaffe als technisch anspruchs-
vollste Fechtwaffe neben dem Flo-
rett und Degen als reine Stichwaf-
fen. Beate Klofat, die mittlerweile
seit einigen Jahren aktiv unter An-
leitung von Fechtlehrer Daniel von
der AheÂ in der Fechtabteilung des
Allgemeinen Hochschulsports der
GhK trainiert, wurde erst beim
Gefecht um den Einzug ins Finale
gestoppt. Im Halbfinalgefecht
konnte sie sich gegen ihre Gegnerin
durchsetzen und errang damit den
3. Platz bei einem unerwartet gut
besetzten Teilnehmerfeld von 15
Damen. Die starke Resonanz am
SaÈbelwettbewerb zeigt deutlich,
daû die OÈ ffnung dieser Disziplin

fuÈ r die Damen laÈngst uÈ berfaÈllig ist.
Die naÈchsten Deutschen Hoch-

schulmeisterschaften im Fechten
(Mannschaft) werden vom 10. bis
11. Juni 1998 in Stuttgart ausgetra-
gen. Die Fechterinnen und Fechter
der GhK trainieren bereits wieder
motiviert dafuÈ r. Fechtlehrer D. von
der AheÂ hofft, in Stuttgart mit einer
starken Damen-SaÈbelmannschaft
an den Erfolg von Jena anknuÈ pfen
zu koÈ nnen.

Rackettriathlon
Viel lokale Sportprominenz trat
zum 4. Rackettriathlon des Allge-
meinen Hochschulsports der GhK
am 30./31. 1. 1998 an. Neben den
Tischtennisassen Uwe Krahn und
BjoÈ rn Ungruhe war das komplette
Oberligateam vom Townsquash-
Club Kassel mit Miriam Dahm, Eva
Heuer, Katja MoÈ singer und StoÈ rte
Becker vertreten. Begonnen wurde
traditionell mit Tischtennis, wo
sich erwartungsgemaÈû B. Ungruhe
und U. Krahn durchsetzen konn-
ten. Nach einem spannenden End-
spiel ging uÈ berraschend U. Krahn
als Sieger der ersten Disziplin her-
vor. Bei dem im Anschluû stattfin-
denden Badminton-Wettbewerb
gewann die Nr. 1 des 1. BC Kassel
Tobias Schmidt. Die dritte Diszi-

plin wurde am Samstag morgen im
Town-Squash-Center in der An-
gersbachstraûe ausgetragen. Hier
hatten die Oberligadamen des TSC
einen eindrucksvollen Auftritt. Eva
Heuer konnte sich schlieûlich im
Endspiel gegen ihre Clubkollegin
Miriam Dahms durchsetzen und
belegte am Ende einen hervorra-
genden 2. Platz in der Gesamtwer-
tung. Der gluÈ ckliche Gesamtsieger
hieû zum dritten Mal Mark Ku-
chenmuÈ ller, der sich als hervorra-
gender ¹Allrounderª in allen drei
Disziplinen im vorderen Mittelfeld
plazieren konnte und damit das be-
ste Punktergebnis aufwies.

Kanupolospieler in der
Endrunde
Auf eine erfolgreiche Saison koÈ n-
nen auch die Kanupolospieler der
GhK zuruÈ ckblicken. Erstmals
konnten sich zwei Teams fuÈ r die
Endrunde der Deutschen Hoch-
schulmeisterschaften in Kiel quali-
fizieren. In der Endplazierung
konnten sich beide Teams im vor-
deren Mittelfeld behaupten. Beim
groÈ ûten bundesoffenen Kanupolo-
Hochschulturnier in MuÈ nchen be-
legte das Kasseler Team sogar den
zweiten Platz.

AHS/p.

Projekt Reorganisation

¹. . . dann steigen
wir aus dem Bus
aus, und gehen zu
Fuû weiter!ª
formulierte der PraÈsident der
Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), Prof. Dr. Landfried, ein-
gangs der Tagung des Centrums fuÈ r
Hochschulentwicklung (CHE)
seine Position zur Hochschulre-
form und beschrieb damit einerseits
seine Kritik an der HandlungsunfaÈ-
higkeit der Politikebene in Sachen
Hochschulreform und versuchte
andererseits, die Hochschulen zu
ermuntern, ihren eigenen Weg der
Reform zu beschreiten und dies,
wenn noÈ tig, eben auch ¹zu Fuûª.

Das Centrum fuÈ r Hochschulent-
wicklung (CHE), von der ZEIT
kuÈ rzlich mit dem PraÈdikat ¹Denk-
fabrikª in Sachen Hochschulent-
wicklung versehen, hatte geladen,
sich ein konkretes Bild davon zu
machen, was unter Hochschulre-
form gegenwaÈrtig in Deutschland
diskutiert wird, und mehr noch,
vorzustellen, was sich in diese
Richtung tatsaÈchlich an den Hoch-
schulen bewegt.

Das Forum der HRK nutzend,
stellten einige der zur Zeit an deut-
schen UniversitaÈten laufenden In-
novationsprojekte in einer Poster-
veranstaltung und in einem Work-
shop ihre Arbeit vor. Neben einer
Reihe anderer Vorhaben war auch
das Projekt Reorganisation an der
Gesamthochschule Kassel eingela-
den, uÈ ber Struktur, Umfang und
Zwischenergebnisse seiner Arbeit
zu berichten.

Anliegen war nicht nur, die Viel-
falt unterschiedlicher AnsaÈtze und
Ziele darzustellen und diese einer
kritischen Bestandsaufnahme zu
unterziehen. Vor allem komme es
darauf an, wie der Leiter des Cen-
trums fuÈ r Hochschulentwicklung
(CHE), Prof. Dr. MuÈ ller-BoÈ ling, es
ausdruÈ ckte, zu zeigen, daû die
Hochschulen entgegen landlaÈufiger
Auffassung nicht nur uÈ ber Refor-
men reden, sondern die Arbeit
laÈngst aufgenommen haben. Erst-
mals wurden bei dieser Gelegenheit
die Erfahrungen mit der Umset-
zung von Reformmaûnahmen ±
Schwierigkeiten ebenso wie Erfolge
und Zwischenergebnisse ± in groÈ -
ûerem Rahmen der OÈ ffentlichkeit
vorgestellt. An den PraÈsentations-
staÈnden und in den Workshops
wurde uÈ ber Strategiebildung, Fi-
nanzautonomie der Hochschulen
und Zielvereinbarungen als Steue-
rungsinstrument ebenso berichtet
und gestritten wie uÈ ber QualitaÈts-
management und Mittelverteilung
an Hochschulen.

Helmut Zimmermann
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