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A . 1S00 BIS 1871 
1. A L L G E M E I N E E N T W I C K L U N G 

D i e re formier te dt. U . ist e ine Erfo lgsgeschichte (zur 
allg. E n t w i c k l u n g siehe [62. 1 0 1 - 2 3 2 ; 67. 5 6 - 6 5 , 4 7 0 -
482; 72. 2 4 7 f f . ; 93; 95; 96; 1 0 3 . 5 0 4 - 5 2 0 ; 1 0 4 . 4 1 7 -
429]) . Sie beg inn t m i t der A u f l ö s u n g u n d N e u g r ü n d u n g 
e inze lner U . , der n e u h u m a n . K o n z e p t u a l i s i e r u n g u n d 
Säkular is ierung der h ö h e r e n B i l d u n g s o w i e der ins t i tu 
t ione l len u n d adminis trat iven R e o r g a n i s a t i o n u n d B ü -
rokrat is ierung der H o c h s c h u l e n . G a b es 1789 a u f d e m 
G e b i e t des späteren D t . R e i c h e s 35 U . , so f ü h r e n die 
pol i t . Veränderungen der N a p o l e o n i s c h e n Z e i t zu e i 
n e m deut l i chen R ü c k g a n g a u f 18 U . , zu d e n e n 1810 
Ber l in als N e u g r ü n d u n g u n d 1818 B o n n als W i e d e r 
g r ü n d u n g h i n z u k o m m e n . Bis 1872 die U . Straßburg 
ihre Pfor ten ö f f n e t , bleibt d ie Z a h l der U . a u f dt. B o d e n 
unveränder t . 
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Das preußische R e f o r m k o n z e p t , das mi t d e m N a 
m e n W i l h e l m v o n H u m b o l d t s verbunden ist [66. 
666f f . ; 8o; 100. 383f . ] , w i rd der dt. Wiss . Wel tge l tung 
verschaffen u n d die dt. U . z u m international w i r k m ä c h 
tigen Paradigma einer m o d . Hochschu lpo l i t i k machen. 
D i e »Humboldtsche« Idee w i rd nicht nur in Europa, 
sondern auch in Amer ika [38; 92] und Japan imitiert. Sie 
transzendiert den universitären Bereich. Erz iehung u n d 
Wiss. werden als Tei l einer umfassenden Erneuerung 
v o n Staat u n d Gesellschaft verstanden. Das liberale Ideal 
einer auf der Freiheit v o n Forsch, u n d Lehre basieren
den U . grenzt sich v o m dirigistischen Hochschulsystem 
frz. Proven ienz ab. B i l dung durch Wiss . w i rd z u m Le i t 
mo t i v . Selbstbewußt w i rd ein bürgerliches Leistungs
ethos vertreten, das die alte Ständearistokratie durch 
eine neue »Geistesaristokratie« ersetzt. J eder Mensch , so 
lehren die Vertreter des philos. Idealismus, trage die Idee 
der Wiss. in sich, so daß das S tud ium zur geistigen u n d 
sittlichen Perfekt ion diene. D e r praktische N u t z e n der 
wiss. Wahrheitssuche w i rd negiert: Wiss . ist Selbst
zweck . D i e R e f o r m e n k ü n d e n zugleich ein neues V e r 
ständnis v o n Forsch, u n d Lehre. D i e Forsch, ist strenger 
M e t h o d e verpflichtet. D i e Professoren werden zur V e r 
ö f fent l i chung ihrer Ergebnisse angehalten u n d müssen 
sich der gelehrten Diskuss ion und Kr i t ik stellen. D e r 
Forschungsprimat ist unbestritten. N u r der gute W i s -
senschafder ist ein guter Lehrer. In enger Koopera t ion 
z w . Schüler u n d Lehrer sollen die M e t h o d e n des Faches 
eingeübt u n d wiss. Arbe i ten vermittelt werden. D i e 
K r ö n u n g dieser universitären Erz iehung ist die Inau -
gural-Dissertation, die e inen wiss. Erkenntn isgewinn 
vorweisen m u ß . Sie f indet ihre Fortsetzung in un iver 
sitären Forschungsleistungen u n d gelehrten Schu lpro 
grammen. 

Zunächst wirkt die R e f o r m über die neu gegr. U . 
Berl in in den dt. Ländern. Berl in ist dabei nicht der 
Ausgangspunkt der R e f o r m e n , w o h l aber M o t o r der 
Veränderung. Vergleichbare Bestrebungen gibt es auch 
an anderen dt. U . [29], v . a . in Göt t ingen , der b e d e u 
tendsten R e f o r m - U . des 18. J h . und größten dt. H o c h 
schule am A n f . des 19. J h . [28]. H ier ist längst ein neuer 
wiss. Stil in den Seminaren eingeführt , L e r n - u n d L e h r 
freiheit garantiert und das schwierige Verhältnis z w . 
staatlicher Supervision u n d universitärer Korporat ion 
neu geordnet worden . D i e Generat ion der preußischen 
Re formpo l i t i ke r , allen voran W i l h e l m v o n H u m b o l d t , 
optieren für dieses M o d e l l einer reformierten U . . mi t 
d e m sie durch ihr S tud ium ohneh in bestens vertraut 
sind. D i e U . Breslau, B o n n , Heidelberg, W ü r z b u r g u n d 
Landshut (1825/26 nach M ü n c h e n verlegt) werden all 
mähl ich nach d e m Berl iner Vorbi ld (re-)organisiert u n d 
ziehen viele Professoren und Studenten an. Schon w e 
nige J . nach d e m W i e n e r K o n g r e ß besuchen etwa 40% 
der Studenten die vier großen U . Berl in , Breslau, B o n n 
und L a n d s h u t / M ü n c h e n . Göt t ingen kann mi t der I n 
novationskraft der preußischen N e u g r ü n d u n g in Berl in 
auf Dauer nicht Schritt halten. 

D e r Staat unterstützt weniger aus idealistischen als 
pragmatischen Gründen die Expans ion der Univers i tä 
ten. In Berl in verdreifacht sich der Etat z w . 1820 u n d 
1870. D i e U . werden nicht als Hor te der Freiheit g e 
schützt - i m Z u g e der Karlsbader Beschlüsse und der 
Repressionsgesetze der 1830er J . werden die liberalen 
Studenten u n d Professoren diszipliniert - , sondern als 
Ausbildungsinstitutionen der staatstragenden B e a m t e n 
schaft gefördert. Inst, u n d Seminare entstehen. In Berl in 
gibt es 1820 7 medizinische sowie 3 theologische u n d 
philos. Inst.; 1850 sind es 10 u n d 8, 1870 16 und 11. 
N e u e Lehrstühle werden eingerichtet; hierbei haben die 
preußischen U . eine wicht ige Vorreiterrolle. Innerhalb 
der Philos. Fakultät entwicke ln sich aus den tradit ionel
len Disz ip l inen Philos. , Klass. Phi lo l . , Geschichte u n d 
Orientalistik die »jüngeren« Fächer Germanist ik , R o 
manistik, Angl ist ik, Sanskrit u n d Vergleichende Sprach-
wiss., A l t e Geschichte, Klass. Arch . u n d Kunstgeschich
te. Dieser K a n o n bildet die »geisteswiss.« Grundausstat
tung aller dt. Universitäten. A u c h naturwiss. Fächer w i e 
C h e m i e , Botan ik und Z o o l o g i e , die an älteren U . zur 
Mediz in ischen Fakultät zählten, werden n u n in die P h i 
los. Fakultät eingegliedert [3. 30 -92] . 

D i e dt. Universitätslandschaft diversifiziert und hier -
archisiert sich. Unterschieden werden »Einstiegs-U.« 
(wie Erlangen, G ießen , Grei fswald, K ie l u n d Ros tock ) , 
in denen Wissenschaftler ihre Karrieren beginnen, 
»Durchgangs- (Breslau, Freiburg, J ena , Königsberg u n d 
Marburg) und Aufst iegs -U.« (Göt t ingen , Halle, T ü b i n 
gen u n d W ü r z b u r g ) u n d die »Groß -U .« , an die berufen 
zu werden die K r ö n u n g einer akad. Lau fbahn bedeutet. 
Z u der letztgenannten G r u p p e zählen Berl in , M ü n c h e n 
u n d Le ipz ig u n d - mi t e inem gewissen Abstand - B o n n 
u n d Heidelberg. H ier werden vorrangig Ordinar ien k o 
optiert [3. 160-266]. 

2 . D I E A L T E R T U M S W I S S E N S C H A F T E N 

D i e Grundlage der Universitätsreform ist das n e u 
human . Bildungsideal, das die Wiss. u n d damit auch den 
Status des Wissenschaftlers aufwertet u n d ein gewaltiges 
Innovationspotential freisetzt. D i e Theoret iker der 
neuen U . - Friedrich Augus t W o l f , Friedrich Schleier
macher u n d W i l h e l m v o n H u m b o l d t - knüp fen an die 
Trad. des Gött inger N e u h u m a n . ( Johann Mathias G e s -
ner und Christ ian G o t t l o b Heyne ) an. D i e alten Spra
chen werden nicht mehr - w ie früher - als Teil der 
propädeutischen Ausb i ldung in der Artistenfakultät u n 
terrichtet, sondern sind d ie Grundlage einer umfassen
den Wiss . v o m griech. u n d röm. A l t . , d ie i m Z e n t r u m 
der erneuerten dt. U . steht. N i c h t enzyklopädisches 
Wissen über das Alt . ist das Z ie l des Studiums, sondern 
die intellektuelle und charakterliche Erz iehung eines 
breit gebildeten »Generalisten«, der vielfältig einsetzbar 
ist und über die Fähigkeit der selbständigen Urtei lsbi l 
d u n g und kritischen Analyse verfügt. D i e Funktionalität 
dieser Ausb i ldung ist zu R e c h t betont w o r d e n 
[103. 510]. 

D i e Al tertums wiss. profit ieren v o m Ausbau der p h i -
los.-histor. Fächer zu Beg inn des 19. Jahrhunderts. Sie 
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sind in ihrer M e t h o d o l o g i e und Organisat ion r i ch tung 
weisend. A n altertumswiss. Gegenständen wird die Fra
ge nach den B e d i n g u n g e n der M ö g l i c h k e i t ob jek t i ver 
Erkenntnis diskutiert, u n d die phi lo l . -h is tor . Ana lyse 
am. Tex te konstituiert e ine neue H e r m e n e u t i k D i e 
neuen Seminare der Klass. I 'hilol. in Hal le (Friedrich 
August W o l f ) . Berl in (August B o e c k h ) . Le ipz ig ( G o t t 
fried H e r m a n n ) u n d M ü n c h e n (Friedrich rhiersch) . d ie 
den Perspekt ivcnw andel v o n den tradit ionel len H u -
mamtätsstudien zur wiss. P in io l , vo l l z iehen , sind die 
Ke imze l l e eines Institutssystems, das d ie universitäre 
Ausb i l dung professionahsiert und die wiss Arbe i t s y 
stematisiert. Bis 1824 gibt es (Klassisch-) P in io l . S e m i 
nare an allen preußischen, bis 1838 an fast allen dt. U . : 
W ü r z b u r g folgt 1H4-. W i e n 1N50 | i s I28f). N a c h i h 
rem Vorb i ld werden histor.. neuphi lo l . u n d staatswiss. 
Seminare begründet . D i e hier grundgelegtc Idee e iner 
m o d . For schungs -U . . d ie au f Strukturen kollegialer u n d 
korporat iver A u t o n o m i e beruht , wirkt nicht nur in 
Kont inenta leuropa . sondern auch 111 den angelsächsi
schen Ländern |8i; 82|. Selbst O x f o r d sei. so A n i a l d o 
M o m i g h a n o . nach 1845 dt. geworden 128 (204}]. 

Fortschnttsgläubigkeit u n d Wissenschat tsopt inus -
mus begleiten die dvnanuscho Expans ion der A l t e r 
tumswiss an den dt. Universi täten. Das »Totalitatsideal« 
fuhrt no twend igerwe i se zur innertachl ic l ien D i f f e r e n 
zierung. N e u e Disz ip l inen und Subdisz ipl inen erschl ie
ßen neue Q u e l l e n der A l ten Wel l und begründen neue 
M e t h o d e n . D i e Wiss. v o m Alt . zerfallt in verschiedene 
Sparten D a m i t wird die A m . als ta iherubergre i lendes 
Ideal zerstört u n d die I )esintegration der e inzelnen 
Fachbereiche beschleunigt . Aus der e inen A l t e r tums -
wiss. gehen die verschiedenen Al tertumswiss hervor . 
D i e Aren , w i rd als ein eigenständiges Fach begründet , 
die ersten Lehrstuhle w e r d e n eingerichtet: 1842 111 G o t -
t ingen. 1844 in Berl in. 184S111 Halle u n d 1 £53 in Le ipz ig 
| fn . j o - i i_s: 8.1. f '7-y4. i h o f . | . D i e A l te t iesch ichte 
emanzipiert sich g le ichermaßen v o n der Un iversa lh i -
s tone u n d der Klass. Phi lo i . |4s|: 18(10 w i rd Carl N e u 
m a n n in Breslau z u m Extraordinarius für A l te G e 
schichte u n d allg. G e o g r . ernannt (ein althistor. O r d i -
nanat w i rd dort erst 1880 geschaffen |s2. Bd . 2. 3M>]). 
18M u b e r n i m m t T h e o d o r M o m m s e n einen Lehrstuhl 
für R o m . A l t e r tumskunde an der U . Berl in | ;o . l ö s ] . 
D e n n o c h halten an den meisten \J. Vertreter der G e 
schichte oder der Klass. P in io l nach w i e vor althistor 
Veranstaltungen A n m a n c h e n O r t e n werden D o p p c l -
professuren für Klass. P in io l , u n d Arch . (Go t t ingen) 
oder für Klass. Phi lo! u n d Alte Gesch ichte (Jena) aus
geschrieben. Al lerdings werden die B e m ü h u n g e n u m 
eine wiss. T h e o r i e u n d universale M e t h o d o l o g i e n icht 
tortgesetzt: die Altcrtumswissenschaft ler an den V. be 
schränken sich statt dessen i m m e r häuf iger au f die h o c h 
spezialisierten O p e r a t i o n e n der Que l l enkr i t i k u n d der 
Lexthemienet i t ik | ? s j 

j . P B O H N S I I K I x 

D e r Profess ional is iemng der Forsch folgt die »Ver
wissenschaftl ichung« und Standardisierung der u n i v e r 
sitären Karriere. Das Eintrittsbillett ist die Habi l i ta t ion , 
die das R e c h t verleiht. Vor lesungen zu halten (die sog 
iraid Icfendt). Für die weitere Karriere w icht ig w i rd die 
indiv iduel le Forschungsleistung u n d die wiss. A n e r k e n 
nung in der Mtctutfu uwttnuiniy [3. 93— i s y j . D a m i t e in 
her geht die länderübergreitende R e k r u t i e r u n g der 
Wissenschaft ler u n d die A u f g a b e der tradit ionel len K o 
optat ion des Gelehrten durch die Ko l l egen . D e r Staat, 
wil l sagen die Kul tusbürokrat ic , greift oft u n d entschie 
den 111 d ie Berutungspol i t ik ein und widersetzt sich k o l 
legialen Vor l ieben, lokalen C l i q u e n u n d zünf t igen I n 
teressen. D i e durchaus an Nütz l i chke i t süber legungen 
orientierte Persona lpo lmk ist zwar nicht frei v o n M i ß 
gri f fen, kann insgesamt aber e indrucksvo l le Er fo lge a u f 
weisen. D e r dt Föderal ismus verschärft die l n n o v a t i -
o n s f ö r d e m d e K o n k u r r e n z der Länder auf d e m Geb ie t 
der Umvers i tä tspo l iük u n d stimuliert den Fortschritt in 
den Wissenschaften. E ine Umvers i tä t skamere reizt bes. 
Angehör ige des Bürgertums, das durch universitäre B i l -
dungspatente seine taktische Benachte i l igung g e g e n 
über d e m Ade l , der nach w i e vor die führenden Pos i 
t ionen in Verwal tung. Mil i tär und Pol i t ik bekleidet , zu 
kompens ieren versucht. D i e akad. M e n t o k r a t i e mit i h 
rer tbeoneonent i e r ten und säkularen Bi ldungsidee ist 
v. a. attraktiv für autsriegsonentierte Bi ldungsbürger 
und protestantische Pfarrerssöhne. die sich nicht selten 
v o m ererbten G lauben ihrer Vater a b w e n d e n . Innerhalb 
der bi ldungsanstokratischen Funkt ionsel i te entstehen 
Wissenschattlerdvnastien. die oft mehrere G e n e r a t i o 
nen v o n Hochschul lehrern h e r v o r b n n g e n . In der b ü r 
gerl ichen Gesellschaft w i rd weniger der einsame F o r 
scher als der »polit. Professor« z u m Leitbi ld, der sich in 
Parteien u n d Parlamenten engagiert und der zunächst 
l iberal -nationale und später national - l iberale Pos i t ionen 
vertritt. 

G le ichze i t ig steigt d ie Zah l der Extraordinarien u n d 
P n v a t d o z e n t e n . auf deren Kosten die Ku l tusbürokra t i -
en mit ger ingem f inanzie l lem A u t w a n d das Lehrange -
bot vergrößern und neue F o r s c h u n g s n c h w n g e n eta
blieren k ö n n e n . V ie le unbezahlte oder schlecht bezahlte 
Nachwuchswissenschaf t ler müssen sich daher zur er
sehnten ordent l ichen Professur »durchhungern» | i g ] 
(für Heidelberg: j>4]> W ä h r e n d 1 7o6 auf 100 O r d i n a 
rien nur J7 N i c h t o r d m a n e n kamen , liegt das Verhältnis 
1804 bei 100 zu 88 [(17. 472; 103. sH ) f . | Der deut l iche 
Z u w achs an N i c h t o r d m a n e n . die die E r w e i t e m n g auch 
des al tertuniskundi ichen Fächcrkanons vorantreiben 
und lur e inen reibungslosen Lehrbe tneb verantwört l ich 
sind, beschleunigt den N iedergang des traditionellen 
Korporat isn ius und fördert die H ierarc lus ienmg des 
Lehrkörpers . 

4 S 1 l 1)1 NT I N 

1 ) ie Studentenzahl steigt auf d e m Geb ie t des spateren 
D t . R e i c h e s \ o n rund ssoo u m 1S00 auf knapp Hiooo 
11111 1 \K>. sinkt dann (von 183 s bis 1860) wieder auf 
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unter 12 000 i m Jahresdurchschnitt (zur allg. E n t w i c k 
lung vgl. [50. 13-58]) . Erst M i t t e der 60er J . k o m m t es 
zu e inem erneuten A u f s c h w u n g (13 500). Besonders b e 
liebt ist das S tud ium der Rechtswiss. (zw. 28,3% u n d 
33,6%) u n d der M e d i z i n (ca. 15%), das ein sicheres A u s 
k o m m e n verspricht. D i e philos. Fakultäten wachsen 
ständig; dort ist A n f . der 1850er J . ein Viertel aller S tu 
denten eingeschrieben. D e m g e g e n ü b e r sinkt die Zah l 
der evangelischen T h e o l o g e n deud ich (1830/31: 26,8%; 
1846/51: 15,9%). N u r ein Bruchtei l der Bevö lke rung 
besucht die U . (1830: 0,5%; 1850: 0,35%). D i e S tuden 
ten k o m m e n zu e inem Großte i l aus akad. gebildeten 
Famil ien (ca. 50 -60%) sowie aus der Aristokratie (ca. 
12,5%) und d e m Besitzbürgertum (ca. 14%). D o c h gibt 
es nicht wen ige soziale Aufsteiger (in Berl in bis zu 29%, 
in Hal le und Le ipz ig über 30%) aus den unteren M i t 
telschichten (Handwerker , Volksschullehrer, mittlere 
u n d niedere Beamte) . Deren Ante i l , der durchaus reg io 
nalen und zeitl ichen Schwankungen unterwor fen ist, ist 
gerade i m Vergleich zu den engl, u n d frz. E l i t e - U . u n d 
den nordamerikanischen Privatkollegs signifikant und 
unterstreicht das sozial diversifizierte Rekrut ierungs 
potential der dt. Hochschu len [67. 476f . ; 103. 513 -516 ; 
104. 426-429] . 

Das Stud ium unterliegt w e n i g e n R e g e l n . Es ist auf 
die Erz iehung durch Wiss . ausgerichtet, postuliert den 
Forschungsimperativ und glorifiziert die innerwelt l iche 
Gelehrtenaskese. E i n e kol lekt ive Identität w i r d an dt. 
U . , i m Gegensatz etwa zu den engl. Colleges, nicht ver 
mittelt , die Studierenden sind nicht an »ihre« U . g e b u n 
den. D i e Mobi l i tät unter den Studenten (wie auch unter 
den Professoren) ist hoch ; sie studieren reg ionen - u n d 
länderübergreifend an verschiedenen U . und fördern 
gegen die partikularen Tendenzen des dt. Föderalismus 
die Idee einer geeinten dt. Nat ion . D i e »Einsamkeit« des 
Forscherlebens wi rd indes durch die studentische S u b 
kul tur kompensiert , die bald den liberal-idealistischen 
Elan der Gründerzei t verliert. D i e Burschenschaften 
imit ieren in ihren Corps vorbürgerl iche, feudale Ver 
haltensnormen u n d propagieren einen formalisierten 
»Ehrbegriff«. 

B . 1871 BIS 1 9 1 4 / 1 9 1 8 
1. A L L G E M E I N E E N T W I C K L U N G 

I m D t . Kaiserreich sind die U . t iefgreifenden Verän 
derungen unterworfen (zur allg. En tw ick lung vgl. [51; 
6 2 . 2 3 9 - 3 2 2 ; 68. B d 1. 568-691; 72. 6 9 5 f r ; 93; 95; 
104. 1209-1224]) . Ihre Zah l bleibt annähernd konstant -
zu den 19 U . k o m m e n 1872 Straßburg, 1902 Münster 
(das zur V o l l - U . ausgebaut wird) u n d 1914 Frankfurt 
h inzu - , aber m i t ihnen treten nun die Technischen 
Hochschu len in Konkurrenz , die z. T . neu gegr. werden 
und z . T . aus den alten Polytechnika hervorgehen. D i e 
v o n ihnen angebotene praxisnahe Ausbi ldung, die die 
Humbo ld t schen U . mi t ihrer kategorischen A b l e h n u n g 
einer anwendungsorientierten Wiss . nicht garantieren 
k ö n n e n und wo l len , ist die no twend ige Voraussetzung 
für die Modernis ierung und Expans ion der dt. W i r t 
schaft. Seit der Jahrhunder twende werden z u d e m H a n 

delshochschulen errichtet (1901 in K ö l n u n d Frankfurt, 
1906 in Berl in , 1907 in M a n n h e i m , 1910 in M ü n c h e n 
u n d 1915 in Königsberg) . D e r Staat steuert das quant i 
tative Wachs tum der Hochschu len durch eine über 
proport ionale Steigerung seiner f inanziel len Leistun
gen. Preußen bringt 1866 2, 1882 bereits 9,6 u n d 1914 
schließlich 27 Mi l l i onen M a r k für die U . a u f - die 
Technischen u n d Handelshochschulen ausgenommen. 
D i e äußeren Veränderungen haben für die innere Struk 
tur erhebliche Konsequenzen . D i e forcierte G r ü n d u n g 
neuer Seminare, Inst, und K l i n i ken beschleunigt die 
D i f fe renz ierung u n d Spezialisierung v o n Forsch, und 
Lehre [62. 280-287] . Wissenschaftl iche Pluralität ersetzt 
die E inhe i t des Wissens, an der eine n e u h u m a n . R h e t . 
programmatisch festhält. Z u n e h m e n d g e w i n n e n außer
universitäre Einr ichtungen u n d private Ressourcen für 
e ine kapitalintensive Forsch, an Bedeutung . 1911 wird 
nach schwierigen Verhandlungen die K a i s e r - W i l h e l m -
Gesellschaft gegr. [99]. D i e Hochschu len verwandeln 
sich in einen »Großbetrieb der Wiss.«, der internationale 
Maßstäbe setzt u n d ausländische Studenten u n d Ge lehr 
te anzieht. In d e n j . 1911/12 studieren 4589 Ausländer 
an den U . des D t . Re ichs (8,3% aller Studierenden; im 
Vergleich dazu liegt der Frauenanteil bei 6 ,73% = 4056 
Student innen) [31]. D i e zahlreichen internationalen 
Austauschprogramme, die die dt. Hochschu len mi t d e m 
Aus land verbinden, werden j e d o c h durch den I. W e l t 
kr ieg unterbrochen. 

D i e staadiche Wissenschafts- u n d Kul turpol i t ik wird 
e in Vierte l - Jh . nachhaltig v o n d e m Ministerialbeamten 
Friedrich A l t h o f f (1839-1908) beeinf lußt , der entschei
denden Ante i l an der Expans ion und Di f ferenz ierung 
des dt. H o c h s c h u l - u n d Bildungswesens i m W i l h e l m i 
nischen Zeitalter hat [12; 14; 66. 766ff . ] . Zentrale E le 
mente des »Systems Al thof f« sind die Modern is ierung 
der Hochschulverwal tungen, die Bürokratis ierung der 
U . , die Begrenzung korporativer A u t o n o m i e , der A u s 
bau nationaler u n d internationaler E inr ichtungen zur 
wiss. Koopera t ion , die private Finanzierung universitä
rer und außeruniversitärer Forsch, und ein komplexes 
Ne tzwerk persönlicher Bez iehungen . U n t e r A l thof fs 
Ä g i d e werden auch no twend ige R e f o r m e n des B ib l i o 
thekswesens, der akad. Besoldungsrichtl inien, des P r ü 
fungswesens u n d des Universitätsrechtes auf den W e g 
gebracht. 

2 . A L T E R T U M S W I S S E N S C H A F T E N 

D i e Altertumswiss. an den dt. Hochschu len , die den 
europ. und nordamerikanischen U . als Vorb i ld dienen 
[20. 15-42; 82], profit ieren v o n der ungeheuren D y 
namik der n e u h u m a n . Bi ldungsrel igion u n d der insti
tut ionel len K o n k u r r e n z der reformierten U . , der i n 
novat iven Di f ferenz ierung der Disz ip l inen u n d der 
sprunghaften Steigerung der staatlichen A l imentat ion . 
M i t Hi l fe der bisweilen rigiden ministeriellen Kontro l le 
der Beru fungen [23; 74. 94 f f . ] schreitet die Institutio
nalisierung der einzelnen altertumskundlichen Fächer 
an den dt. U . weiter voran. D i e sogenannten Hilfswiss. 
(Numismat ik , Epigraphik, Papyrologie, Prosopogra-



909 910 l NIV 1 K M I A I 

phie . Paläographie etc.) w e r d e n m der universi tären 
Forsch, u n d Lehre verstärkt berücksicht igt D i e Stellen 
an den K lass . -Ph i lo l . Seminaren w e r d e n v e n n e h r t , d ie 
Latmist ik u n d Grazist ik verselbständigen sich als U m -
versitatstacher ( P . L . S c h m i d t m [36. l i o f f . | ) . N e u e 
arch. Lehrstühle w e r d e n geschaf fen 1x3.07-94. " 6 o f | 
u n d d ie Byzantmis t ik ( M ü n c h e n 1892: Karl K r u m b a -
chcr) s o w i e d ie Mit te l lat . P in io l . ( M ü n c h e n 1902/ 1904: 
L u d w i g Traube , vgl . F. L . S c h m i d t 111 |22. 491-50 .M) 
autarke D i sz ip l inen begr imdet . Speziel le Frofessuren 
respeknve Seminare für A l te Gesch i ch te werden e i n g e 
richtet [24.74): 1863 in K ie l . 1865 in B o n n . 1X70 in 
Marburg . 1X73 111 K ö n i g s b e r g . 1870 in J e n a u n d W i e n . 
1S77 in G ö t t i n g e n u n d W ü r z b u r g . 1880 in Le ipz ig , 1881 
in Gre i f swa id . 1885 in Innsbruck . 1887 in He ide lberg . 
1S88 111 Freiburg. 1889 in Hal le . 1898 in Erlangen u n d 
G i e ß e n . 1900111 M ü n c h e n . 190: 111 T ü b i n g e n u n d 1004 
in R o s t o c k . 188s w i r d 111 Ber l in nach d e m Vorb i ld des 
Arch . - ep ig raph i schen S e m m a r s in W i e n das Inst, f ü r 
A l t e r t u m s k u n d e erö f fne t Das zunächst rein akhistor . 
ausgerichtete inst, ist in e ine g n e c h . Sek t i on , die U l n c h 
K o h l e r (später Eduard M e y e r ) leitet, u n d e ine r ö m . . der 
O t t o Hirschfe ld vorsteht , untertei lt . 189- tritt e ine p h i -
lol A b t e i l u n g h i n z u ( U l n c h v o n W i l a m o w i t z - M o e l -
l endor f f . H e r m a n n D ie l s u n d Eduard N o r d e n ) . 1912 
wird schl ießl ich das A r c h . Seminar eingegl iedert ( G e o r g 
l oeschke . T h e o d o r W i c g a n d u n d Ferd inand N o a c k . 
vgl. | j o . 173; 98. - totV. | ) . M i t d iesem Berl iner U n i v e r -
sit.itsiust. soll auch der T e n d e n z zur inncr fach l i chen 
Fragment ierung i m / . e i c h e n der G r o ß f o r s c h e n t g e g e n 
gewirkt w e r d e n , u m d ie E inhei t der Al tcrtuniswiss . i n 
st itutionell zu erhalten. 

G e g e n den he f t igen Widers tand der altcrtuniswiss 
Fachvertreter w e r d e n d ie Berecht igv ingsd ip lome m o d . 
Schulanstalten w i e der Oberrea l schu le u n d des R e a l 
g y m n a s i u m s anerkannt u n d dami t das A b i t u n n o n o p o l 
des h u m a n G y m n a s i u m s a u f g e h o b e n D e r An te i l der 
S tudenten mi t n e u h u m a n . B i l d u n g s inkt v o n über 90% 
u m 1900 au f unter 70% v o r d e m A u s b r u c h des I. W e l t 
krieges. N a c h h i l f e k u r s e 111 Lat u n d G n e c h . w e r d e n i m 
mer häuf iger angeboten . D e r Streit u m die a l l g e m e i n 
b i ldende F u n k t i o n der A l t en Sprachen dauert an 
|<7. 17.1-202; 72. 564 f f . . 6 1 ? f f . 71 s t f . ) . 

3 l ' R O l FSSORl N 
I m Kaiserreich wachst das 1 ehrpersonal stark an. zw 

i8(,+ u n d 191011111 i s g " ö ( v o n 14(18 au f 380- Fersonen) . 
Vor a l lem die Naturwiss u n d technischen D i sz ip l inen 
prof i t ieren h i e rvon D o c h auch in den übr igen Fächern 
werden neue Stellen e inger ichtet 18(14 sind in den ge i -
steswiss. D i sz ip l inen 422 Hochschu l l ehre r tätig, d a r u n 
ter 179 O r d t n a n e n ; 1 S90 steigt deren Zah l aut 649 (2S2 
O r d i n a n e n ) u n d 1910 auf I O S I ( J « O r d i n a n e n ) . A l l e m 
die U . Ber l in erhält in den 70er u n d 80er J . des 19. J h . 18 
neue k u l t u r - u n d naturwiss Lehrstühle . D i e Klass P h i -
lol. ve r füg t 1864 über 68 Hochschu l l ehre r (43 O r d i n a 
n e n ) . 1890 über 85 ( sCi) u n d 1910 über 109 (62). 111 der 
Geschichtswiss . u n t e m c h t e n 1864 73 H o c h s c h u l l e h r e r 
(?7 O r d i n a n e n ) . 1890 127 (62) u n d 1910 18s (-6). Z w a r 

w e r d e n nicht w e n i g e O r d i n a n a t e n e u geschaf fen, n o c h 
schneller aber wachsen - bes. seit 1890 - d ie Z a h l e n der 
nicht oder nur schlecht bezahlten l ' n v a t d o z e n t e n u n d 
Extraord inar ien . D a m i t verlängern sich tur d ie N i c h t -
o r d m a n e n d ie Warteze i ten bis zur B e r u f u n g , u n d tur 
e inen Tei l w i rd die F n v a t d o z e n t u r n icht m e h r D u r c h 
gangs- , sondern Dauerzus tand . In H e i d e l b e r g sind 1914 
die H . der Assistenten habi l inert . D i e wei tere H ie ra r -
c h i s i e n m g der U . . d ie Ents tehung der N i c h t o r d m a n -
e n b e w e g u n g u n d e ine veränderte soziale R e k r u t i e r u n g 
der Hochschu l l ehre r sind die Fo lgen dieser E n t w i c k 
l u n g | i7 ; 19. 1 0 6 f f ; 84). D e r retrospekt iven Ideal is ie
r u n g des f o r schungsbezogenen »Seminars«, das bereits 
d e m Stud ierenden d ie M ö g l i c h k e i t e rö f fne t , sich wiss. 
zu qual i f i z ieren, u n d der großen »Vorlesung«, die ein 
umfangre i ches Sto f fgeb ie t systematisch darstellt, stehen 
durchaus krit ische Zei tzeugnisse entgegen w i e etwa 
L u d w i g Harvanys b e r ü h m t e Satire Die Wiss. des nicht 
Wisscnsuvrten (Le ipz ig 1908: M ü n c h e n "1914 = O x f o r d 
1968). d ie die Zus tände a m Ber l iner Inst, tur A l t e r t u m s 
k u n d e in den J . 1906 07 parodiert . 

D i e d e m wiss. Leistungspr inz ip verpf l ichteten A l t e r 
tumswissenschaft ler sind zumeist Repräsentanten des 
protestantischen B i ldungsbürger tums . D e r »poht.« P r o 
fessor, der aktiv in den Par lamenten Po l i t ik mach t , 
w e i c h t d e m »überpartei l ichen« Ge lehr tenpo l i t i ke r . der 
sich v o m tagespoht Engagement fernhält u n d über P e 
t i t ionen . E ingaben . Vereinstätigkeit u n d S a l o n d i p l o -
mat ie h o c h s c h u l - u n d forschungspol i t . A n l i e g e n zu re
alisieren versucht | |6| . D i e u m die J a h r h u n d e r t m i t t e 
oder später geborenen Univers i tätsprofessoren stehen 
mehrhe i t l i ch loyal z u m poht . System des W i l h e l m n u s -
mus u n d f ü h l e n sich g le ichermaßen v o n Par lamentans 
mus . Liberal ismus u n d Sozia l ismus abgestoßen. D i e 
W e l t g e l t u n g der dt. Wiss . ist ihnen Tei l der nat iona len 
S e n d u n g des Kaiserreichs. D i e M e h r h e i t der »dt. M a n 
darine« |"8| widersetzt sich der poh t . u n d sozialen M o 
dernis ierung u n d beharrt auf ü b e r k o m m e n e n akad. 
Trad i t ionen . I m 1. We l tk r i eg betei l igen sich v ie le h e r -
ausragende Ge lehr te , d a n m t e r b e d e u t e n d e A l t e r t u m s 
wissenschaft ler w i e Eduard M e v e r . Eduard S c h w a n z . 
O t t o Seeck u n d U l n c h v o n W i l a n i o w i t z - M o e l l e n d o r t t . 
an der Knegspropaganda 113; 97]. 

4. S r i i n v i f N 
D i e Studentenzah len exp lod ie ren (zur allg. En tw i c k 

l u n g vgl. I48; so. 59-115]). I m m e r m e h r Stud ierende 
unterschiedl icher sozialer H e r k u n f t drangen an d ie U 
u n d Techn i schen H o c h s c h u l e n , D i e pro letanschen U n 
terschichten bleiben j e d o c h we i te rh in fast vö l l ig v o m 
universitären S t u d i u m ausgeschlossen. D i e elitäre 
H o c h s c h u l e der Vergangenhe i t , d ie v .a . das akad. ge 
bi ldete G r o ß b ü r g e r t u m reproduz ier t , verwande l t sich m 
e ine m o d . U . der wirtschaft l ich prosper ierenden M i t 
telklassen u n d w i r d schon v o n den Ze i tgenossen als 
M a s s c n - U . w a h r g e n o m m e n I49]. Ber l in hat v o r d e m I. 
W e l t k r i e g rund 10000 Studierende. 186s besuchen etwa 
13 soo Studenten die H o c h s c h u l e n . i y n sind es ca. 
55600. i m letzten Vorkriegssemester 1914 über 60000. 
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Dabe i bilden die Studierenden der Philos. Fakultäten 
den stärksten Wachstumsfaktor ; ihr Antei l steigt v o n 
40,4% 1870 über 42,7% 1880 au f 52,1% 1910. D i e Zah l 
der dt. Studenten der alten u n d der neuen Phi lo l . sowie 
der Geschichte wächst v o n 3263 i m Wintersemester 
1886/87 auf 12454 i m Wintersemester 1911/12 (= 
10,16% aller Studierenden) [93. 122]. D e r auf die Schu l 
re form v o n 1890 zurückzuführende Frequenzeinbruch 
ist nur vorübergehend. Größere statistische U n t . zu der 
Herkun f t und d e m Sozialprofi l der Studenten der A l -
tertumswiss. fehlen (vgl. für Grei fswald [42]). Zug le ich 
w i rd das männl iche Univers i tätsmonopol gegen z . T . 
heft igen Widerstand gebrochen; in Preußen sind S tu 
dent innen seit 1898 als Hörer innen zugelassen, zehn J . 
später w i rd ihnen die formel le Immatr ikulat ion zuge 
standen [ 11. D i e Zah l der Studenten wächst schneller als 
die der Ordinar ien, so daß kurz v o r d e m I. Weltkr ieg 
doppelt so viele Studierende auf e inen ordent l ichen 
Professor k o m m e n w ie 50 J . zuvor . D i e Studenten ver 
lieren folgl ich i m m e r öfter den Kontak t zu den Profes 
soren und werden v o n Pr ivatdozenten oder Assistenten 
betreut [9. 77 ff.]. D i e universitäre Lehre reagiert nicht 
auf die veränderte Studentenstruktur; die Forderung, 
»Jünger der Wiss.« zu erziehen, verkennt die Tatsache, 
daß viele durch ein mehr u n d mehr verschultes »Brot 
studium« mit teils universitären, teils staatlichen P r ü f u n 
gen die Grundlagen für den beruf l ichen Aufst ieg schaf
fen wo l len [73. 88f f . ) . D e r rasante Anst ieg der S tuden -
tenzahlen führt - w i e schon 1830 - zur Über fü l l ung der 
akad. Berufe , so daß die Angst v o r der »Proletarisierung« 
u n d polit . Radikal is ierung der arbeitslosen Universitäts
absolventen umgeht . D i e studentische Subkultur wird 
domin ier t v o n den schlagenden Verb indungen, deren 
neo- feudaler Verhaltenskodex durch nationalistische, 
völkische, antisemitische u n d monarchistische E l e m e n 
te geprägt ist. Für nicht wen ige Studenten, die sich i d e o 
logisch anpassen und sozial abgrenzen, garantieren die 
Männerbünde den gesellschaftlichen Aufst ieg. 

C . 1918 B I S 1945 
1 . A L L G E M E I N E E N T W I C K L U N G 

N a c h d e m die dt. U . Straßburg A n f . D e z e m b e r 1918 
geschlossen w u r d e u n d 1919 s o w o h l in H a m b u r g als 
auch in K ö l n Neugründungen vo l lzogen wurden , zählt 
das Dt . R e i c h bis z u m 11. Wel tkr ieg 23 vo l l ausgebaute 
U . (zurallg. En tw ick lung vgl. [33. 227-238; 94; 95])- Sie 
reagieren auf die rasant fortschreitende organisatorische 
und inhaltliche Pluralisierung der Forsch, mi t einer 
höchst differenzierten Arbeitsteilung. Erst jetzt e n t w i k -
kelt sich eine überregionale Hochschulgesetzgebung. 
D i e persistierende ö k o n o m i s c h e Krise der 20er J . führt 
zur G r ü n d u n g subsidiärer Einr ichtungen für Wissen 
schaftler und Studenten (Notgemeinschaf t der dt. 
Wiss . ; Studentenwerke, allg. zugängliche Mensen , 
W o h n h e i m e ) . M i t sozialer und nationaler Zielsetzung 
w i rd 1925 die Studienstiftung des dt. Volkes ins Leben 
gerufen (56). D i e Phase institutioneller Stabilität und 
internationaler A n e r k e n n u n g f indet mit der M a c h t 
übergabe an die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 
ein abruptes Ende. 

D i e nationalsozialistische Hochschu lpo l i t ik beginnt 
m i t der »Gleichschaltung« der Hochschu len [44; 79. B d . 
1 .895 ff . ] ; administrative M a ß n a h m e n der neuen 
Machthaber korrespondieren mi t tumultuarischen E i n 
zelakt ionen der nationalsozialistischen Studenten und 
D o z e n t e n . A m 10. M a i 193 3 inszenieren die Studieren
den fast überall (außer an den württembergischen 
Hochschu len ) das inquisitorische R i tua l der B ü c h e r 
verbrennung. A u f die nationalsozialistische »Säube
rungspolitik« fo lgt die Verkle inerung der Zah l der P r o 
fessoren und Studierenden sow ie die drastische R e d u 
z ierung der staatlichen Z u w e n d u n g e n . I m Herbst 1933 
w i r d das Führerprinzip in den Hochschu len installiert 
u n d die akad. Selbstverwaltung Liquidiert. Seit dem 1. 
M a i 1934 ernennt der Reichsminister für Wiss . , Erz ie 
h u n g u n d Volksb i ldung (Bernhard Rust ) die R e k t o r e n , 
deren Mach t durch die neue Hochschulverfassung v o m 
1. Apr i l 1935 gestärkt wird . D i e neue Reichshabi l i tat i 
onsordnung v o m 13. D e z e m b e r 1935 wi l l den H o c h 
schul lehrernachwuchs ideologisch un i formieren und 
kontrol l ieren [59]. Soll die akad. Karriere reibungslos 
verlaufen, sind Bekenntnisgesten und Loyalitätsleistun
gen w ie die formel le Mitgl iedschaft in der Partei oder 
einer NS-Berufsorganisation dienl ich. D o c h die po l y -
kratische Struktur der nationalsozialistischen A d m i n i 
stration und die o f fene Konkur renz verschiedener N a 
z i - Ideo logen u n d Funkt ionäre verhindern eine konzise 
Wissenschaftspolit ik, so daß sich den U . zumindest zeit 
weise Handlungsspielräume erö f fnen , die einzelne D e 
kane u n d R e k t o r e n durchaus erfolgreich zu nutzen ver 
stehen, u m wiss. Standards und institutionelle A u t o n o 
mie zu wahren [77]. D e r durch die Säuberungsaktionen 
verursachte Niveauverlust u n d Nachwuchsmange l in 
v ielen akad. Bere ichen führen in der zwe i ten H . der 
30er J . z u d e m zu einer L o c k e r u n g der pol it . Pressionen 
u n d einer gezielten W e r b u n g für das S tud ium an dt. 
Hochschu len . 

2 . D I E A L T E R T U M S W I S S E N S C H A F T E N 

In der We imarer R e p u b l i k sind die Klass. Phil . , die 
A l te Geschichte u n d die Klass. Arch . in den dt. U . fest 
verankert. A l ter tumskundl iche Professuren werden 
nach und nach an den N e u g r ü n d u n g e n in H a m b u r g 
u n d K ö l n eingerichtet. D i e Fächer leiden unter der 
schwierigen wirtschaftl ichen Lage u n d müssen ihre P o 
sition unter geänderten (hochschul - ) pol it . R a h m e n 
bedingungen neu definieren. M i t einer hochspezial i 
sierten positivistischen Forsch, allein wo l l en sich immer 
weniger Altertumswissenschaftler zufr iedengeben. D e r 
scheinbare Verlust normativer Wer te u n d die o f fene 
Konkurrenz kulturel l -pol it . Leitsysteme sollen durch 
eine bewußte R ü c k w e n d u n g zur klass. A n t . ü b e r w u n 
den werden [36; 76]. D i e Kr i t ik an e i n e m vermeint l ich 
degenerierten Historismus u n d an dem epigonalen C h a 
rakter eines reinen Forschungspositivismus prägt viele 
Hochschul lehrer , deren antirationalistische, vitalisti-
sche, biologistische und aristokratisch-elitäre Betrach
tung der An t . unverkennbare Af f in i täten zur national
sozialistischen Weltanschauung aufweist (grundlegend 
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für die Altertumswiss. |sX; '>s|: vgl. auch I24. u j s f f . : 
27. 243 f f . | sow ie für d ie Gcschiehtsw iss. |8fi|). E inze lne 
Altertumswissenschaft ier , w i e etwa H e l m u t Berve 
\ih. 125-187; 77]. engagieren sich deshalb sofort nach 
d e m 30. J anuar 1933 für den neuen Staat. Sie betei l igen 
sich an der nationalsozialistischen U m d e u t u n g der A m . 
u n d ü b e r n e h m e n völkisch-rassistische Kategor ien |s3: 
(>i 341 f f : f>4|. D i e .Mehrheit paßt sich gerauschlos an 
Der ideo log ischen B e d r o h u n g der Al tertumswiss . su 
chen e inze lne Fachvertreter durch Bekenntnisse z u m 
Nationalsozia l ismus u n d durch die Mitarbeit an ze i tge
mäßen Pres t igeunternehmungen (etwa d e m •Knegse in -
satz der Geisteswiss« |4?|) en tgegenzuwirken . D e r B e 
stand an altertumswiss. Fachern bleibt erhalten: an den 
» R e i c h s - U - Posen u n d Strasburg w e r d e n sogar neue 
al tertuniskundl iche Lehrstühle geschaffen |i07]. W i s 
senschaftl iche Leistungen alten Stils werden nach w i e 
vor bei den B e r u f u n g e n gefordert , aut d ie e inzelne R e 
präsentanten u n d Inst i tut ionen des nationalsozialisti 
schen Wissenschaftsbetnebes mit wechse lndem Er fo lg 
und 111 untersch ied l ichem Malte E in f luß auszuüben su
chen. A n den Seminaren u n d Inst, schwankt die Bere i t 
schaft, mit den nationalsozialistischen Machthabern zu 
kooper ieren oder zu ko l l aboneren (für B o n n |4'>|. für 
Freiburg |io<>|. für (Urn ingen [4: 102]. für Halle \ \Zi\\ 
für |etia M . S i m o n m | ioS.40-"*>|. für Münster 
Eine e inhei t l iche ideo logische Ausr i ch tung der alter-
tumskund l i chen 1 ) iszipi inen ist nicht festzustellen 

3 l ' n n i i s s o m s 
E m gutes Drittel (3S.3"'-) der dt Hochschu l lehrer 

sind M i t t e der 2oer|, ordent l iche Professoren (2396 v o n 
f i fuj i ) . N a c h den Med i z ine rn stellen die phi lol -h is tor 
Wiss. mi t i n s I ) o z e n t e n (darunter s32 Ord inar i en ) die 
zweitstarkste G r u p p e . D i e Universitatsprofcssoren sind 
mehrhe i t l i ch poht . konservat iv , haben Vorbehal te ge 
gen die demokrat i sche Verfassung der We imare r R e 
publ ik u n d reden e i n e m autoritären Ant ipar lamei i tans -
mus das W o r t . D i e verfassungstreuen »Vernunttrepu-
blikauer« sind in der Minderhe i t . Sozialisten u n d 
Pazifisten e ine qiuntitc nigli/ieablc (wicht ige Fallstudien 
|4~: ?o | ) Z w a r gibt es an e inzelnen U . (wie in Ber l in . 
Frankfurt . Heide lberg , J ena u n d Leipzig) starke d e m o 
kratische S t r ö m u n g e n , d ie aber den allg. a n t i d e m o k r a 
tischen Trend nicht aufhalten k ö n n e n . D e m mil i tanten 
Treiben fanatisierter Studenten am E der W e i m a r e r 
R e p u b l i k stellen sich die konservat iven Professoren 
nicht entgegen D i e Lebenslüge des Obrigkeitsstaates-
(Gustav R a d b r u c h ) , d ie vermeint l i che Überpar te i l i ch 
keit, ist auch in den dt. H o c h s c h u l e n beheimatet . 

D i e nationalsozialistische H o c h s c h u l - und Rassen -
poht ik markiert e inen t iefen Einschnitt in der persone l 
len E n t w i c k l u n g . Bis 1938 verlieren etwa c m Drittel 
aller Lehrkräfte ihre Stellung. A u c h zahlreiche A l t e r 
tumswissenschaft ler w e r d e n O p f e r der pol i t . u n d rassi
schen Ver fo lgung . D i e dt Wiss. w i rd sich v o n d iesem 
Schlag n icht m e h r erho len . D e r qualitative Verlust ist 111 
vielen D isz ip l inen , so auch in den Altertumswiss. . n o c h 
gravierender als der quantitative V o n den etablierten 

Ge lehr ten emigrieren viele ins europ Aus land oder 
nach Nordamer ika : gerade in den Vereinigten Staaten 
beeinflussen sie die Entw ick lung der altertumswiss. 1 >is-
z ip l incn nachhaltig. Für die verfo lgten Assistenten und 
Pnva tdozcnte i i bedeutet der Nat ionalsozia l ismus indes 
oft das E, ihrer akad. Laufbahn (allg. Uberb l i ck bei j >s|: 
für die Altertumswiss. |sS. ?o f f . | ) . Einzelfal le v o n S o 
lidarität u n d H i l f e sind bezeugt: d o c h die Mehrzah l der 
dt. Hochschu l lehrer oppon ier t n icht gegen die nat io 
nalsozialistische Personalpol i t ik. D i e W e i g e r u n g des 
R o s t o c k e r Gräzisten Kurt v o n Fntz . 1934 den Eid aut 
A d o l f Hit ler zu leisten, ist eine A u s n a h m e . Er verliert 
seine außerordent l iche Professur u n d emigriert 1937 m 
die L SA [sS. 44]. 

4 . S i l m s n \ 
Das i m letzten Drittel des 19. J h . beg innende W a c h s 

tum der Studentenzahlen setzt sich bis 1931 fort ; i m 
Somniersemester d iesesJ . sind 138 010 Studierende i m 
matrikul iert (zur allg. E n t w i c k l u n g vgl. | j y : >o. 117-
211|). Dieser E n t w i c k l u n g wird zunächst durch die 
Weltwirtschaftskrise und die h o h e Akademikerarbe i t s -
losigkeit. dann durch die nationalsozialistische H o c h -
schu lpo lmk ein E. gesetzt. Im letzten Fnedenssemester 
w erden nur noch die Zah len der J a h r h u n d e r t w e n d e er 
reicht (Sommcrsemester 1939: 62000). D i e Frequenz m 
den Altertumswiss. korreliert mit der allg. E n t w i c k l u n g . 
Studieren im Sommerseniester 1933 noch T.88% der 
Studenten 1= 1199! an dt. U . Klas>. Phi l . , so sind es 1111 
Wintersemester 1939 40 nur m e h r 1.90(---• Ss S tuden 
ten): ihr Ante i l steigt 111 den fo lgenden Semestern w ie 
der leicht auf über drei Prozent an ( - 1 S9-20S S tuden 
t e n , v g l . I93. 124t'. u n d 132]). V o n M i t t e d e r 20er b is 
Mitte der 30er |. ist i m Schnitt j eder zehnte Studierende 
der Al ten Sprachen weib l i ch . Im Vergleich dazu sind 111 
den N e u p h i l o l . häuf ig m e h r als die H . der I m m a t r i k u 
lierten Frauen [<a3. 196]. Das Sozialprof i l der Studieren
den verändert sich, auch bei den Sprachen u n d der G e 
schichte: D e r .neue Mittelstand« der Beamten u n d A n 
gestellten ist auf d e m Vormarsch, der Ante i l der S ö h n e 
v o n Selbständigen stagniert oder ist rückläuf ig , u n d die 
Zah l der - allerdings sehr schwach vertretenen - A r b e i 
terkinder wächst langsam (93. 2hSf.. 270]. Universi täts -
h i ldung wi rd mehr u n d m e h r z u m Instrument des so 
zialen Aufstieges. D i e manifeste Statuskonkurrenz . die 
unsichere wirtschaft l iche Lage u n d die Angst vo r sozia
ler Marg ina l i s ienmg verstärken j e d o c h 111 der We imarer 
R e p u b l i k die Krit ik an einer vermeint l ich -schranken
losen Demokrat i s ie rung ' des -entarteten- Bi ldungssv -
stems in konservat iven Kreisen 

In den 20er J . haben die S tudentenverb indungen 
großen Zu lau f . Sie agitieren an den H o c h s c h u l e n laut
stark gegen D e m o k r a t i e und Par lamentansmus. ver 
breiten den M v t h o s des Frontsoldaten u n d die D o l c h 
stoßlegende u n d machen sich die Parolen eines v ö l 
k isch-ant isemit ischen Nat iona l i smus zu eigen. D e r 
Nationalsozial ismus, vertreten durch den Nat iona l so 
zialistischen Deutschen S tuden tenbund (NSl iStB) . ge 
deiht prächtig i m autoritären K l i m a der studentischen 
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Subkultur . Schon i m Wintersemester 1929/30 gewinnt 
der NSDStB bei den Studentenschaftswahlen in Er lan
gen die absolute Mehrhe i t . 1930 sind bereits 28 H o c h 
schulen in nationalsozialistischer H a n d . >Die Studenten 
waren die erste soziale G r u p p e in der dt. Gesellschaft, 
d ie sich in öf fent l ich wirksamer Weise für die nat ional 
sozialistische Ideologie empfängl ich zeigte« [94. 216]. 

D . A U S B L I C K : D I E E N T W I C K L U N G N A C H 1 9 4 5 

Nationalsozial ismus und II. Wel tkr ieg haben den dt. 
U . wicht ige personelle, ideelle u n d materielle Ressour 
cen geraubt (zur allg. E n t w i c k l u n g vgl. [2; 33. 239 -269 ; 
69)) . In Deutschland sind nach 1945 zunächst die W i e 
deraufnahme v o n Forsch, und Lehre und der W i e d e r 
aufbau der U . die größten Herausforderungen. Perso
nelle Kont inui tät geht in den Seminaren u n d Inst, e i n 
her mit der Vermit t lung traditioneller Inhalte, so auch in 
den Altertumswiss. (für die Geschichtswiss. [85]; für die 
A l t e Geschichte [7; 77]). Angesichts der drängenden 
materiellen Prob leme in der Nachkriegsgesellschaft 
steht vielen nicht der Sinn nach kritischer Ause inander 
setzung mi t der unmittelbaren Vergangenheit . Statt des
sen führen vermeint l iche oder tatsächliche U n g e r e c h 
tigkeiten während der Entnazi f iz ierung auch bei denen, 
die d e m Nationalsozialismus ferner gestanden haben, zu 
Solidarisierungen mit den amtsenthobenen Ko l l egen , so 
daß die Frage nach individuel ler Schuld u n d justiziabler 
Verantwortung nicht mehr gestellt wird . Statt dessen 
werden die beruf l iche und soziale Rehabi l i t ierung und 
f inanziel le Versorgung der Entlassenen i m m e r wicht iger 
( für Göt t ingen [91]). V o r den Spruchkammern wird der 
po l i t i k - und ideologiefreie R a u m der reinen Wiss . k o n 
struiert, den es an der U . gegen den nationalsozialisti
schen Mißbrauch zu verteidigen gegolten habe. Das 
Humbo ld t sche Universitätsideal scheint über die braune 
Diktatur hinübergerettet u n d w i rd in den west -dt . N e u -
sow ie Wiedergründungen umgesetzt (Ma inz 1946; 
Freie U . Berl in 1948; U . des Saarlandes 1948; G i eßen 
1957), die an der Einheit v o n Forsch, u n d Lehre und der 
Praxisferne der universitären Ausb i ldung festhalten und 
auf die Rektoratsverfassung u n d die Selbstverwaltung 
durch die Ordinar ien vertrauen. Das Prinzip der For 
schungsautonomie wi rd nach den Erfahrungen des N a 
tionalsozialismus institutionell stärker verankert. D i e 
Altertumswiss. sind auch an den neuen U . vertreten. 
D i e vorherrschenden restaurativen Tendenzen der al 
tertumskundl ichen Fächer in der Bundesrepubl ik w e r 
den durch zwei Faktoren verstärkt: Einerseits kehren 
nur wenige Emigranten (darunter kein Althistoriker) 
nach Deutschland zurück, andererseits sieht man sich 
nach der Te i lung Deutschlands u n d i m Kalten Kr ieg in 
einer Frontstellung gegen den histor. Materialismus. 
D e r R e k u r s auf den vermeint l ichen Ob jek t i v i smus 
wertfreier Quel leninterpretat ion, der in der Trad. des 
19. J h . steht, charakterisiert die Kontroversen z w . »bür
gerlicher« und marxistischer Althistorie; letztere ver 
sucht in der neugestalteten Hochschul landschaft der 
D D R zu überleben. D o r t w i rd seit Mi t te der 50er J . die 
A u t o n o m i e der Hochschu len beseitigt, ein System per 

manenter ideologischer Kont ro l l e etabliert, d ie führen 
de R o l l e der Partei und die B i n d u n g an den Marx i smus -
Lenin ismus festgeschrieben, das sowjet ische Vorbi ld b e 
schworen und die universitäre Ausb i ldung auf die w i r t 
schaftl ichen Erfordernisse ausgerichtet. 

D e r Wiederaufbauphase fo lgt seit Mi t te der 50er J . in 
der Bundesrepubl ik eine gewaltige Expans ion des 
Hochschulbereichs. D i e Studierendenzahlen steigen 
kont inuier l ich: Geburtenstarke Jahrgänge drängen an 
die U . , der »neue Mittelstand« strebt nach Bi ldungspa
tenten, u n d zahlreiche Beru fe werden akademisiert. Das 
quantitative Wachs tum bleibt n icht ohne Folgen für die 
Hochschulstrukturen. R i ch tungwe i send werden die 
E m p f e h l u n g e n des Wissenschaftsrates v o n i960; das 
G r e m i u m , d e m Wissenschafder u n d Pol i t iker angehö 
ren, spricht sich für eine soziale Ö f f n u n g der H o c h 
schulen aus u n d plädiert für eine finanzielle Stud ienför 
derung nach d e m 1955 geschaffenen Bad H o n n e f e r 
M o d e l l . D i e Folge ist der zügige Ausbau des H o c h 
schulwesens, u m eine befürchtete »Bildungskatastro
phe« abzuwenden . Zunächst durch die Hochschu lge 
setzgebungen der einzelnen Länder, später durch das 
Hochschulrahmengesetz werden die traditionellen u n i 
versitären Strukturen grundlegend verändert. Hef t ig 
umstritten sind die R e f o r m der Selbstverwaltung und 
d ie M i t b e s t i m m u n g der Assistenten und der Studieren
den (»Gruppen -U .« statt »Ordinar ien-U.«) , die 
Neug l iederung der bisherigen Fakultäten in Fachberei
che u n d funkt ionsfähige kleinere Einhei ten sowie die 
E i n f ü h r u n g der Präsidialverwaltung als Alternat ive zur 
Rektoratsverfassung. Neugründungen v o n U . dienen 
der R e f o r m v o n Forsch, u n d Lehre u n d sollen das 
H u m b o l d t s c h e M o d e l l ersetzen. V o n d e m Ausbau der 
bundesrepubl ikanischen Hochschu len profit ieren auch 
d ie altertumskundlichen Fächer. Zahlreiche neue Stel
len, auch i m sogenannten »akad. Mittelbau« ( W i s sen 
schaftlicher R a t , Assistent), werden geschaffen. A n den 
neu oder wieder gegr. U . werden teils Professuren für 
Klass. Phi l . , A l te Geschichte u n d Klass. Arch . (wie etwa 
in Augsburg, Eichstätt, M a n n h e i m , Regensburg , Trier), 
teils für Klass. Phi l , u n d A l te Geschichte (Bamberg, T U 
Berl in , Bie lefe ld, Düsseldorf , Konstanz) u n d teils nur 
fü r A l te Geschichte eingerichtet (Aachen, Bayreuth, 
Braunschweig, Bremen , Darmstadt, D o r t m u n d , D u i s 
burg, Essen, Hannover , Kassel, Kob lenz -Landau , 
O l d e n b u r g , Osnabrück , Paderborn, Passau, Siegen, 
Wupperta l ) . Gleichzeit ig werden an den alten U . neue 
Lehrstühle bewil l igt , die die fortschreitende Verselb
ständigung einzelner Gebiete (etwa der griech. und der 
r ö m . Geschichte) widerspiegeln. Z u d e m w i r d an den 
Hochschu len die Didakt ik der Geschichte u n d der A l 
ten Sprachen institutionalisiert. D a j e d e m Lehrstuhl in
haber ein Inst, zugebilligt wird , erhalten die A l ter tums
wiss. eine personelle und materielle Ausstattung, die z u 
v o r nie erreicht worden ist. Gleichzeit ig verbessern sich 
die C h a n c e n des akad. Nachwuchses au f eine Dauer 
stelle (als Professor oder i m akad. Mittelbau) in bisher 
unbekanntem Maße . Demgegenüber werden in der 
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D D R die Altertumswiss. an den tradit ionellen U Berl in 
( H u m b o l d t - U ) , Gre i f swaid . Halle. Jena . Le ipz ig u n d 
R o s t o c k i m Z u g e v o n drei H o c h s c h u l r e f o r m e n (1945-
1950; i y 51; 19<>?) z u n e h m e n d inargmalisicrt und spielen 
letztlich nur n o c h an den Akad . , msbes der Berl iner 
Akad . . e ine, w e n n auch untergeordnete , R o l l e 
| 2 4 . 311 f f . ; 27. 162 f f ; 32; 105]. 

Ende der fiocr J . sucht d ie S t u d e n t e n b e w e g u n g u n i 
versitäre u n d gesellschaftliche P r o b l e m e zu losen [5: 41; 
so. 12(*-Z4i. 54]. D i e U n b e w e g h c h k e i t der ü b e r k o m 
m e n e n Hochschu ls t rukturen u n d das Restaurat ionsk l i -
111.1 der O r d i n a n e n - U . . d ie Verdrängung des D n t t e n 
R e i c h e s u n d die T e n d e n z e n zu einer verstärkten S t u -
d ienreg lement ierung ru fen studentischen Protest her 
vor . D o c h die programmat ische Forderung nach Verän 
derung bleibt nicht a u f d ie H o c h s c h u l e n beschrankt. 
Ressent iments gegen autoritäre pol i t . Strukturen v e r 
b inden sich mi t der Forderung nach e iner we i tgehenden 
Demokra t i s i e rung der Gesellschaft, an t i amenkamsche 
Parolen 1111 Ze i chen des V i e t n a m k n e g e s wei ten sich aus 
zur Kr i t ik der »kapitalistischen Leistungsgcsellschatt«. 
u n d die Suche nach e i n e m neuen Lebensstil n i m m t 111-
tcnt ioualc Rege lver le t zungen in K a u f G e g e n die 111 den 
Hochsc lu i lgesctzen der spaten r>ocr J festgeschriebene, 
we i t re ichende studentische M i t b e s t i m m u n g (»Dnt te l -
pantat») und weitere R e f o r m e n gründen Professoren 
unterschiedl icher Fachr ichtungen 1070 den Hund Frei 
heit der Wissenschaft Der Ron ian t i s i e rung des Pro te 
stes auf Seiten der Studierenden steht d ie D a m o n i s i c -
n m g der - R e v o l u t i o n " durch konservat ive H o c h s c h u l 
lehrer entgegen, die -CiS. 111 ein allg. Vcrfallsparadignia 
der M o d e r n e e inordnen 1 )ie B e w e r t u n g der sogenann 
ten »Studentenrevo lut ion - ist bis h. kontrovers . I m lan
gen Marsch durch die Inst i tut ionen k ö n n e n e inze lne 
Repräsentanten der l inken S tuden tenbewegung , die 
sehr bald durch ideo logische Div ergenzen fragmentiert 
w ird , an manchen H o c h s c h u l e n akad reüssieren: andere 
U b le iben h ingegen v o n den polit . Verwer tungen na
hezu unberührt . D i e »akad Ku l turrevo lu t ion« beschleu
nigt indes die Struktur - u n d Orga iusat ionsre formen. d ie 
e inhergehen mit der lebhaften Diskuss ion unterschied
licher H o c h s c h u l k o n z e p t e (etwa der 19A7 v o n R a l t 
D a h r e n d o r f für B a d e n - W ü r t t e m b e r g e m p f o h l e n e n 
"Gesamthochschule«) u n d starker reglement ierenden 
E ingr i f fen des Staates 111 d ie A u t o n o m i e der Un i ve r s i 
täten D i e veränderten intel lektuel len u n d inst i tut ionel 
len R a h m e n b e d m g u n g e n erleichtern die Ü b e r n a h m e 
international e inf lußreicher K o n z e p t e u n d M e t h o d e n m 
den Al tcrwniswiss . | ; 4 . 262 f f . ; 27. i uy tY . : 

Seit Mi t te der Soer ] . werden intensive Debat ten u m 
die Modern i s i e rung der H o c h s c h u l e n geführt , slie 
mehr u n d mehr Studierende besuchen ( l o y s : 1858400; 
z u m Vergleich i960: 201100). D i e Jahrgangsquote der 
Studienberecht igten lag A u f der soer J . bei s V E. der 
ooer I. bei 30%. D i e soziale und ö k o n o m i s c h e Ef f i z ienz , 
wen iger die polit . u n d kulturel le F u n k t i o n der H o c h 
schulen und der j e w e i l i g e n Disz ip l inen sind G e g e n 
stand des ö f fent l i chen Diskurses. In diesem Z u s a m 

m e n h a n g werden marktwirtschaft l iche Bcwer tungs -
k n t e n e n - z. T o h n e ausreichende method i sche R e 
f l ex ion - au f Forsch und Lehre ubertragen. D u r c h 
Haushaltsrestriktionen werden den U Sparmodel le 
und Prioritäten au fgezwungen , unter denen nicht z u 
letzt die Altcrtiimsvviss. leiden. D e r staatliche E i n f l u ß 
wachst - trotz gegenteil iger polit. R h e t o r i k . S tud ien in -
halte. Studienabschlusse. S tud iengebühren . S tud ien 
dauer, wiss. Qua l i f i ka t i on (v .a . die Habi l i tat ion) , A u t 
bau u n d Z u s a m m e n s e t z u n g des Lehrkörpers sowie 
Evaluat ion v o n Forsch, u n d Lehre s ind häut ig traktierte 
T h e m e n einer Hochschu lpo l i t i k , d ie m e h r u n d m e h r 
auf europ . Harmon i s i e rung setzt. V o n den D iskuss io 
nen unberührt bleibt die Über t ragung der west -dt . 
Hochschuls t rukturen (mit gewissen M o d i f i k a t i o n e n ) 
au f das H o c h s c h u l w e s e n in den neuen Bundes ländern 
(71 ]. H i e r w i rd zunächst u n d v . a . die E inhei t v o n 
Forsch, u n d Lehre restituiert. Für ehemal ige H o c h 
schullehrer der D D R ist die posit ive wiss. u n d pol i t . 
Evaluat ion Voraussetzung für e ine W'e i terbeschäm-
gung. D i e Persona lüberprüfungen u n d die N e u b e s e t 
zungen sind bisweilen höchst strittig. D i e A l t e r tums -
wiss. prof i t ieren v o n der »Wende«. A n den alten U . 
Berl in ( H u m b o l d t - U . ) . Gre i f swald . Hal le. Jena . Le ipz ig 
und R o s t o c k werden Klass. l ' h i l . A l t e Gesch ichte u n d 
Klass. Arc l i . (außer m R o s t o c k ) ausgebaut b z w . wieder 
eingerichtet; h inzu k o m m e n aher tumskund l i che P r o 
fessuren in Dresden und Potsdam (Klass. Phil , u n d Al te 
Geschichte) sowie 111 C hemni tz . Erfurt und M a g d e b u r g 
(Alte Geschichte) . D o c h stehen die Altertumswiss. in
nerhalb der dt. U . unter erheb l ichem Legi t imat ions -
und Modcrn is ierungsdruck . Ihr Platz innerhalb der k u l -
tur - und geisteswiss. Fakultäten u n d Fachbereiche ist 
angesichts einer restriktiven staatlichen Haushaltspolit ik 
keineswegs mehr eine Selbstverständlichkeit. S c h o n 
werden die ersten Inst, geschlossen und Professoren 
versetzt ( M a n n h e i m ) . Deutschland scheint die E n t 
w i c k l u n g nachzuho len , die bereits m anderen europ. 
Ländern w i e in England u n d den Nieder landen zu be 
obachten war. In den kontroversen Debatten versu
chen die e inzelnen Altertumswiss. ihren j ewe i l i gen 
Standort zw . »positivistischer« Que l l en torsch . u n d 
(post)strukturalistischen Interpretat ionsmodel len u n d 
zw . G e g e n w artsbezug u n d Wissenschaftspostulat zu be 
s t immen . D i e A l te Gesch ichte w i rd ihre Vermitt lerrol le 
z w Altertumswiss und Gesch ichte i m m e r w ieder ver
deut l ichen müssen, u m der Selbstisolation entgegen 
zuwi rken . N e u e Studienabschlüsse (wie der IWhclor 
.-lrf>-BA .Wiisfct ot Arts-MM verlangen neue K o n z e p t e 
D i e Alte Gesch ichte konn te bisher ebenso w ie die 1 a-
rinistik und Grazistik auf die A u s b i l d u n g der G y m n a 
siallehrer zählen. D o c h der Antei l der A l ten Gesch ichte 
am Staatsexamen ist rückläuf ig u n d wi rd i m m e r öfter 
ganz in Frage gestellt: u n d die Zah l der Studierenden 
der G n e c h . P in io l , schrumpft seit Jahren. A u c h der 
R ü c k g a n g der Sprachkenntnisse bei den Stud ienanfän 
gern erfordert neue F o r m e n der Lehre. Innerhalb vie
ler, bes. kleinerer U . werden die e inzelnen altertums-
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wiss. D i s z ip l i nen n u r d u r c h e ine enge K o o p e r a t i o n 
m i t e inander u n d m i t d e n benachbar ten D i s z i p l i n e n 
über l eben k ö n n e n . D i e R e z e p t i o n s - u n d W i s s e n 
schaftsgeschichte stellt daher e ine der g r o ß e n H e r a u s 
f o r d e r u n g e n u n d zug le i ch C h a n c e n e iner in terd isz i 
p l inär ausger ichteten A l ter tumswiss . i m dr i t ten J a h r t a u 
send dar. 
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A . G E S C H I C H T E 

Arte fakte v o m Meeresgrund hat n u n seit d e m A l t . 
geborgen D e r erste m i t N a m e n bekannte Taucher ist 
der G r i e c h e Skyll is , der den persischen O f f i z i e r e n ihre 
bei e i n e m Sturm vor E u b o i a über B o r d gegangenen 
G o l d - u n d Si lberbecher w ieder h o c h h o l t e . Seit hell 
Ze i t sind a u f R h o d o s gewerb l i che Taucher belegt. Sie 
arbeiteten im H a f e n u n d bargen d ie b e i m Verladen u n d 
Löschen der Sch i f f e ms Wasser gefa l lenen Waren . A u c h 
A l e x a n d e r d. Gr. soll selbst i m Kaspischen M e e r in e iner 
Taucherg locke getaucht sein, allerdings nur z u m B e o b 
achten der Fische. 

In der • Renaissance , als in lt. d ie großen Landgra 
b u n g e n unter den Päpsten begannen , sammel te der 
Umversa lge lehrte L . B . A l b e m . angetan mi t e i n e m 
schlauchversorgten H e l m a n z u g . i m N e m i - S e e D e k o r -
srücke v o n den be iden dort ve r sunkenen Prunksch i f t en 
des Ca l igu la 11)]. 

1000 u n d l y o i w u r d e n vor M a h d i a (Tunes ien) u n d 
der g n e c h . Insel Ant ikv thera zufäl l ig die be iden Fracht -
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