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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
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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).
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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


