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1. E i n l e i t u n g :  D e u t s c h e  H o c h s c h u l e n  
i m  B o l o g n a -P r o z e s s  

 
Deutsc hland hat sic h gemeinsam mit 39 anderen europäisc hen Staaten 
verpflic htet, bis 20 10  die Z iele der Bologna-Erklärung umzusetzen und 
sic h an dem Aufbau eines Europäisc hen H oc hsc hulraums zu beteiligen. 
Im europäisc hen V ergleic h zeigt sic h, dass die Groß zahl der U nterzeic h-
nerstaaten der Bologna-Erklärung eine grundlegende U mstrukturierung 
ihres Studiensystems besc hlossen und mit der Implementierung begon-
nen hat. Die H R K  hat - bereits in V orbereitung der H R G-Novelle 1998 und 
kontinuierlic h danac h - durc h eine R eihe von Empfehlungen für den Pro-
zess geworben, diesen mitgestaltet und sic h als Motor der R eformen 
verstanden. 

Der so genannte Bologna-Prozess bringt umfassende V eränderungen 
auc h für die deutsc hen H oc hsc hulen mit sic h. Die R eform wirkt sic h auf 
die Studiengangsstruktur und die Studiengangsinhalte, auf Organisati-
onsabläufe in den H oc hsc hulen, auf Prozesse in den V erwaltungen und 
Entsc heidungen der Studierenden aus. Eine der größ ten H erausforde-
rungen ist derzeit die Einführung der Bac helor- und Masterstudiengänge 
und die damit zusammenhängenden Neuerungen: ECT S, Modularisie-
rung, Output-Orientierung, Diploma Supplement, Akkreditierung.  

Mit dem vorliegenden R eader möc hte die H R K  Servic e-Stelle Bologna den 
V erantwortlic hen in den H oc hsc hulen, die auf allen Ebenen an dem R e-
formprozess beteiligt sind, Informations- und Beratungsmaterial für den 
U msetzungsprozess zur V erfügung stellen. Die Materialien sind thema-
tisc h geordnet und umfassen 

• verbindlic he nationale R eferenztexte, 
• Empfehlungen zur U msetzung,  
• eine Auswahl an Arbeitshilfen aus Modellproj ekten und aus den 

H oc hsc hulen, 
• Internationale V ereinbarungen, 
• Sac hstandsberic hte und Stellungnahmen sowie 
• eine L iste nationaler und internationaler Akteure im Bologna-Prozess 

mit nützlic hen L inks. 
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Den T exten vorangestellt finden Sie einen L eitfaden – 10  Sc hritte nac h 
„ Bologna“ – der auf der Basis von Erfahrungen aus den H oc hsc hulen 
einen Ü berblic k über die notwendigen Sc hritte bei der U msetzung gibt, 
um den Arbeitsprozess in der H oc hsc hule Z iel führend und effektiv zu 
gestalten. 

Wir hoffen, Sie damit bei den Studienreformprozessen unterstützen zu 
können, und stehen für Anregungen und weiterführende Fragen j ederzeit 
zur V erfügung. Weitere Informationen zur Servic e-Stelle Bologna der H R K  
und Ihren Angeboten finden Sie unter www.hrk-bologna.de. 
 
Dr. Christiane Ebel-Gabriel 
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2 .  Z e h n  S c h r i t t e  n a c h  "B o l o g n a " - 
L e i t f a d e n  z u r  S t u d i e n r e f o r m  

 
Der folgende L eitfaden soll einen Ü berblic k über notwendige Sc hritte bei 
der R eform eines bestehenden bzw. bei der Entwic klung eines neuen 
Studiengangs im R ahmen des Bologna-Prozesses geben. Er beruht im 
Wesentlic hen auf Erfahrungen von U niversitäten und Fac hhoc hsc hulen, 
die in Z eitsc hriftenbeiträgen und Brosc hüren dokumentiert sowie in Inter-
views erfragt wurden.1 Der L eitfaden soll helfen, den Arbeitsprozess in 
der H oc hsc hule zielführend und effektiv zu gestalten. Die Sc hwerpunkte 
im Arbeitsprozess müssen an die j eweilige Situation angepasst werden, 
etwa abhängig von der Fac hkultur, dem Bezug zum Arbeitsmarkt oder 
der landeshoc hsc hulrec htlic hen L age. Auc h sind die Sc hritte möglic her-
weise in einer anderen R eihenfolge oder parallel zu bearbeiten. Im An-
sc hluss finden Sie ergänzend zum L eitfaden beispielhaft zwei Meilen-
steinpläne. 

Grundsätzlic h gilt es,  
• externe R ahmenbedingungen frühzeitig und deutlic h zu klären und 

aktiv Informationen zu besc haffen. Dazu stellt dieser R eader die 
wesentlic hen übergreifenden Dokumente u. a. von K MK , H R K  und 
Akkreditierungsrat zusammen. Andere R ahmenbedingungen werden 
auf den Ebenen der L andespolitik, der H oc hsc hule oder der Fac hdis-
ziplin formuliert;  

• Diskussionen ergebnisorientiert, aber auc h umfassend zu führen. Sie 
müssen zu belastbaren Ergebnissen führen, damit der Prozess stabil 
fortsc hreiten kann und frühere Ergebnisse nic ht immer wieder in 
Frage gestellt werden;  

• wic htige Z wisc hensc hritte von Fakultäts-/Fac hbereic hsgremien vali-
dieren zu lassen. So kann im Weiteren auf verbindlic hen Besc hlüssen 
aufgebaut werden, welc he nur in Ausnahmefällen und mit ausdrüc k-
lic her Z ustimmung aller Beteiligten zu hinterfragen sind. 

                                                             
1 D UZ  N r. 15-16/ 2003, S. 30;  hl b D ie D eutsc he H oc hsc hul e 2/ 2004, S. 18-19;  P raxisnah 
studieren in Sac hsen-A nhal t und w el tw eit. H andbuc h. E inf ü hrung eines Leistungsp unkt-
sy stems im Fac hhoc hsc hul v erbund Sac hsen-A nhal t. H rsg. v om R ektor der H oc hsc hul e 
A nhal t (FH ). W ernigerode: H oc hsc hul e H arz 2002.  
UR L: http :/ / w w w .hs-anhal t.de/ organe/ P roj ekt/ handbuc h/ handbuc h.p df  (12.8.2004). 
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10 Schritte 
Z u den einzelnen Arbeitssc hritten finden Sie j eweils V erweise auf hilf-
reic he T exte im R eader. 
 
1. Prozess initiieren, Arbeitsstrukturen aufbauen   

• I m  f ü r  d e n  S t u d i e n g a n g  v e r a n t wo r t l i c he n  
F a c hbe r e i c h/d e r  F a k u l t ä t  e i n e  A r be i t s g r u p p e /-
K o m m i s s i o n  bi l d e n ,  i n  d e r  a l l e  u n i v e r s i t ä r e n  G r u p p e n  
( P r o f e s s o r /i n n /e n ,  M i t t e l ba u ,  S t u d i e r e n d e ) v e r t r e t e n  
s e i n  s o l l t e n . D i e  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  A r be i t s -
g r u p p e  s o l l t e  s t a bi l  bl e i be n . 

 

 

• E i n e /n  v e r a n t wo r t l i c he /n  K o o r d i n a t o r /i n  d e r  A r be i t s -
g r u p p e  be s t i m m e n ,  d e r  s o wo hl  s a c hk u n d i g ,  a l s  a u c h 
i n  d e r  P o s i t i o n  i s t ,  A r be i t s - u n d  A bs t i m m u n g s -
e r g e bn i s s e  e i n z u f o r d e r n . 

 

 

• O r g a n i s a t o r i s c he  u n d  z e i t l i c he  A r be i t s s t r u k t u r e n  
v e r e i n ba r e n . 

 
 

• F a l l s  Un t e r -A r be i t s g r u p p e n  g e bi l d e t  we r d e n ,  s o l l t e n  
s i e  k l a r e  i n ha l t l i c he  u n d  z e i t l i c he  M a n d a t e  e r ha l t e n  
u n d  i hr e  R ü c k k o p p l u n g  m i t  d e r  g r o ß e n  A r be i t s -
g r u p p e  g e wä hr l e i s t e t  we r d e n . A u c h hi e r  s o l l t e n  a l l e  
u n i v e r s i t ä r e n  G r u p p e n  v e r t r e t e n  s e i n . 

 

 

   

2 . Arbeitsp rozess in d er H oc h sc h ul e v ernetzen   

• M i t  R e k t o r a t ,  H o c hs c hu l e n t wi c k l u n g  u n d  a n d e r e n  
Z u s t ä n d i g e n  i n  d e r  H o c hs c hu l l e i t u n g  V o r g e he n s -
we i s e  u n d  Z u s a m m e n a r be i t  k l ä r e n . 

 

 

• F a k u l t ä t s -/hF a c hbe r e i c hs - u n d  H o c hs c hu l v e r wa l t u n g  
( f ü r  P r ü f u n g s a n g e l e g e n he i t e n ) e i n bi n d e n . 

 � K a p . 3 .2 .3  
� K a p . 3 .4  

• Z u s a m m e n a r be i t  u n d  R ü c k k o p p l u n g  m i t  d e n  
F a k u l t ä t s -/ F a c hbe r e i c hs g r e m i e n  i m  La u f e  d e s  
V e r f a hr e n s  k l ä r e n . 

 

 

   

3 . R ah m enbed ing ung en d es R eform p rozesses kl ä ren und  in 
d er Arbeitsg rup p e d iskutieren 

 

• D o k u m e n t e  m i t  V o r g a be n  u n d  O r i e n t i e r u n g e n  f ü r  
d e n  Bo l o g n a -P r o z e s s  u n d  d i e  Um s e t z u n g  s e i n e r  Z i e l e  
s i c ht e n . 

 

� K a p . 3  
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• W e i t e r e  R a hm e n s e t z u n g e n  d e r  La n d e s p o l i t i k  
( La n d e s ho c hs c hu l g e s e t z e ,  E c k we r t e ) s o wi e  d e r  
e i g e n e n  H o c hs c hu l e  e r m i t t e l n . 

 

� K a p . 3 .1 .1  

• G e n e hm i g u n g s v e r f a hr e n  a u f  Un i v e r s i t ä t s - u n d  
La n d e s e be n e  k l ä r e n ,  e i n s c hl i e ß l i c h d e s  Be z u g s  z u m  
A k k r e d i t i e r u n g s v e r f a hr e n . 

 

� K a p . 3 .5.4  

• A k k r e d i t i e r u n g s v e r f a hr e n  u n d  s e i n e  A n f o r d e r u n g e n  
e r k u n d e n ,  g g f . g e m e i n s a m  m i t  a n d e r e n  F a c hbe -
r e i c he n /F a k u l t ä t e n  d e r  H o c hs c hu l e  ( A k k r e d i t i e r u n g  
v o n  F ä c he r bü n d e l n  s e n k t  d e n  P r e i s  p r o  S t u d i e n -
g a n g ). 

 

� K a p . 3 .5 

• Z e i t p l a n  d e s  A r be i t s p r o z e s s e s  u n d  d e r  A k k r e d i t i e -
r u n g s - u n d  G e n e hm i g u n g s v e r f a hr e n  e r s t e l l e n  
( A u f g a be n  e i n s c hl i e ß l i c h V e r a n t wo r t l i c hk e i t e n ,  
M e i l e n s t e i n e ). 

 �Be i s p i e l e  
a m  E n d e  
d i e s e s  
Le i t f a d e n s  

   

4 . Z iel setzung  d es S tud ieng ang s d efinieren   

• " I d e a l v o r s t e l l u n g e n "  d e s  n e u e n /r e f o r m i e r t e n  
S t u d i e n g a n g s  bi l d e n ,  e r s t  d a n n  k r i t i s i e r e n  u n d  
K o m p r o m i s s e  d i s k u t i e r e n . D a be i  a u c h e r s t e  V o r -
s t e l l u n g e n  z u  be r u f s q u a l i f i z i e r e n d e m  Ba c he l o r ,  
D i f f e r e n z i e r u n g  Ba c he l o r /M a s t e r ,  F o r s c hu n g s -/ 
A n we n d u n g s o r i e n t i e r u n g  e n t wi c k e l n . 

 

� K a p . 3 .1 .5 
 
 
� K a p . 3 .1 .4  

• G e s p r ä c he  m i t  A bs o l v e n t e n ,  A r be i t g e be r n  u n d  
Be r u f s v e r bä n d e n  f ü hr e n  ( z . B. A bs o l v e n t e n - u n d  
Un t e r n e hm e n s be f r a g u n g e n ,  T a g u n g e n ,  W o r k s ho p s ,  
I n t e r v i e ws ,  A u s we r t u n g  d e r  r e l e v a n t e n  P o s i t i o n s -
p a p i e r e  v o n  A r be i t g e be r - u n d  Be r u f s v e r bä n d e n … ). 

 

 

• G e s p r ä c he  i n n e r ha l b d e r  F a c hd i s z i p l i n  f ü hr e n  
( F a c hbe r e i c hs - u n d  F a k u l t ä t e n t a g e  i n k l . d e r e n  
P o s i t i o n s p a p i e r e ,  F a c ht a g u n g e n ,  Z e i t s c hr i f t e n -
be i t r ä g e ,  a u c h i n  i n t e r n a t i o n a l e n  f a c hs p e z i f i s c he n  
N e t z we r k e n ). 

 

 

• Z i e l s e t z u n g e n  v e r g l e i c hba r e r  S t u d i e n g ä n g e  z u r  
e i g e n e n  P r o f i l bi l d u n g  d i s k u t i e r e n . 

 
 

• D a r a u s  Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l ( e ) e r a r be i t e n .  � K a p . 3 .1 .2  
� K a p . 3 .1 .5 
� K a p . 3 .2 .2  
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5 . S tud ieng ang skonzep t ausarbeiten    

• M o d u l a r i s i e r u n g s k o n z e p t  a u s  d e m  Q u a l i f i k a t i o n s -
p r o f i l  e n t wi c k e l n . 

 

� K a p . 3 .2  

• Z i e l e  d e r  M o d u l e  d e f i n i e r e n .  � K a p . 3 .2  

• I n ha l t e  d e r  M o d u l e  e n t wi c k e l n .  � K a p . 3 .2  

• Le hr v e r a n s t a l t u n g e n  k o n z i p i e r e n .   

• G g f . Le hr i m p o r t e  v o r s e he n .   

• S t u d e n t i s c he n  A r be i t s a u f wa n d  ( wo r k l o a d ) u n d  E C T S -
P u n k t e  be s t i m m e n . 

 � K a p . 3 .2  
� K a p . 3 .3  

• S t u d i e n v e r l a u f s p l a n  e r s t e l l e n .   

• G g f . O p t i o n  d e s  T e i l z e i t s t u d i u m s  a u s a r be i t e n .  � K a p . 3 .1 .9  

• Le hr v e r p f l i c ht u n g e n  be s t i m m e n  ( j e  n a c h A n t e i l  d e s  
S e l bs t s t u d i u m s  i m  M o d u l  i s t  d i e  Z a hl  d e r  S W S  n i c ht  
p r o p o r t i o n a l  z u  d e n  E C T S -P u n k t e n ! ). 

 

 

• K a p a z i t ä t s be r e c hn u n g  d u r c hf ü hr e n  u n t e r  Be r ü c k -
s i c ht i g u n g  v o n  Le hr i m p o r t e n /-e x p o r t e n  ( g g f . i n  
K o o p e r a t i o n  m i t  d e r  H o c hs c hu l v e r wa l t u n g ). 

 

 

   

6 . L eh rim p orte und  -ex p orte m it and eren 
F akul tä ten/ F ac h bereic h en abstim m en 

 
 

( e i n s c hl i e ß l i c h K o o p e r a t i o n e n  m i t  a u s l ä n d i s c he n  
H o c hs c hu l e n ) 

 

• I n ha l t l i c he  G e s t a l t u n g  d e r  M o d u l e  e i n s c hl i e ß l i c h 
P r ü f u n g s f o r m e n  v e r e i n ba r e n . 

 
 

• Um f a n g  d e r  M o d u l e  d i s k u t i e r e n  ( E C T S ,  s t u d e n t i s c he n  
A r be i t s a u f wa n d  ( wo r k l o a d );  be i  u n t e r s c hi e d l i c he n  
W e r t i g k e i t e n  g g f . P r ü f u n g s a n f o r d e r u n g e n  d i f f e r e n -
z i e r e n ). 

 

 

• E i n o r d n u n g  i n  d e n  S t u d i e n v e r l a u f  d e r  j e we i l i g e n  
S t u d i e n g ä n g e  a bs t i m m e n . 

 
 

• Be i  g r o ß e n  Ü be r s c hn e i d u n g e n  z wi s c he n  
S t u d i e n g ä n g e n  o d e r  be i  f ä c he r ü be r g r e i f e n d e n  
M o d u l e n  g e m e i n s a m e  Un t e r -A r be i t s g r u p p e n  
e i n r i c ht e n  ( R ü c k k o p p l u n g  g e wä hr l e i s t e n ! ). 

 

 

• K a p a z i t ä t s be r e c hn u n g  u n d  g g f . ü be r g r e i f e n d e  
M o d u l v e r wa l t u n g /P r ü f u n g s v e r wa l t u n g  d i s k u t i e r e n . 
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7 . N eue S tud ien- und  Prü fung sord nung  entw ic kel n   

• G g f . R a hm e n -/M u s t e r p r ü f u n g s o r d n u n g e n  be a c ht e n .   

• M o d u l k a t a l o g  i n k l . E C T S -P u n k t e  be i f ü g e n .   

• Z u s t i m m u n g  d e r  be t e i l i g t e n  F a k u l t ä t e n /F a c hbe r e i c he  
( s i e he  P u n k t  6 ) z u r  n e u e n  S t u d i e n - u n d  P r ü f u n g s -
o r d n u n g  e i n ho l e n . 

 

 

• D i p l o m a  S u p p l e m e n t  v o r be r e i t e n  u n d  u m s e t z e n .  � K a p . 3 .4  

• M o d u l v e r wa l t u n g  u n d  E r m i t t l u n g  v o n  E C T S -N o t e n  
a u s  K o ho r t e n d a t e n  m i t  P r ü f u n g s v e r wa l t u n g  a b-
s t i m m e n . 

  
� K a p . 3 .2 .3  
� K a p . 3 .3 .2  
� K a p . 3 .3 .3  

8 . Akkred itierung / G eneh m ig ung / Anzeig e  � K a p . 3 .5 

• A k k r e d i t i e r u n g s a n t r a g  n a c h d e n  A n f o r d e r u n g e n  d e r  
A k k r e d i t i e r u n g s a g e n t u r  e r s t e l l e n . 

 
� K a p . 3 .3  

• G e n e hm i g u n g s v e r f a hr e n  i n  d e r  H o c hs c hu l e  d u r c h-
l a u f e n  ( Z e i t p l a n  d e r  G r e m i e n s i t z u n g e n  be a c ht e n ! ,  
s i e he  P u n k t  3  z u r  Z e i t p l a n u n g ). 

 �Bs p . a m  
E n d e  d e s  
Le i t f a d e n s  

• A n z e i g e -/G e n e hm i g u n g s v e r f a hr e n  d e s  M i n i s t e r i u m s  
d u r c hl a u f e n . 

 
� K a p . 3 .5.4  

   

9 . S tud ienang ebot bew erben   

• S t u d i e n i n f o r m a t i o n e n  n e u  e r s t e l l e n .   

• M o d u l ha n d bu c h e r s t e l l e n .   

• W e i t e r e  A k t i v i t ä t e n  d e r  F a k u l t ä t /d e s  F a c hbe r e i c hs  
u n d  d e r  H o c hs c hu l e  ( I n f o r m a t i o n s t a g e ,  P r e s s e a r be i t ,  
A u f t r i t t e  a u f  S c hü l e r m e s s e n ,  Z u s a m m e n a r be i t  m i t  
Be r u f s be r a t u n g e n ...). 

 

 

   

10 . M onitoring  und  E v al uierung    

• La u f e n d e  E v a l u a t i o n  ( i n t e r n ,  e x t e r n ).  � K a p . 3 .5.6  

• U. a . S t u d i e r ba r k e i t  ü be r p r ü f e n  ( s t u d e n t i s c he n  
A r be i t s a u f wa n d  ( wo r k l o a d ) e r he be n  u n d  g g f . 
M o d u l i n ha l t e  o d e r  S t r u k t u r  d e s  S t u d i e n g a n g s  
k o r r i g i e r e n ). 

 

� K a p . 3 .3 .6  

• Lä n g e r f r i s t i g  R e a k k r e d i t i e r u n g  be t r e i be n .   
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Arb eitsschritte u n d  B eteil igte b ei d er K o n z ep tio n  gestu f ter 
Stu d ien gä n ge 
 
Die Z ahlen geben die ungefähre Dauer der Prozesse an, minimal in Se-
mestern, realistisc h in J ahren. J e nac h Situation vor Ort (z. B. Bundesland) 
kann der Z eitplan auc h variieren (z. B. wenn Studienbeginn erst nac h er-
folgter Akkreditierung, dann entsprec hende Z eit berüc ksic htigen! ) 
 
Quelle:   M o er sc hb ac her , B r uno  M .: A r b ei tssc hr i tte und  B etei li g te b ei  d er  K o nz ep ti o n 

g estuf ter  S tud i eng ä ng e. Unv er ö f f entli c htes M anuskr i p t. M ü nster : 20 0 3  
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M eil en stein p l a n  (B eisp iel  1)2 
 

R eferat 0 5 
Dr. Witter 
0 5.0 4.0 4 
 
 

 

 

MEIL ENST EINPL AN FÜ R  DAS PR OJ EK T  
EINFÜ H R U NG GEST U FT ER  ST U DIENGÄ NGE BACH EL OR  / MAST ER  

EINR ICH T U NG Z U M WINT ER SEMEST ER  20 0 5/20 0 6 
 

N r. M eil enstein D atum M aß nahme 

    

1 Fac hbereic hsratsbesc hl uss 
FB ab-
hä ngig 

T ermingerec hte E inreic hung der P ro-
j ektskizze im Fac hbereic hsrat 

    

2 
R ektoratsbesc hl uss ü ber die 
P l anung des Studiengangs 

20.05.04 
E inreic hen der P roj ektskizze und des 
FB-Besc hl usses beim R ef erat 05 zur 
E rstel l ung einer R ektoratsv orl age 

    

3 A S-Besc hl uss 14.06.04 

A S-Sammel v orl age v on R ef erat 05 
A nw esenheit des D ekans im A S am 
14.06.04 
A nw esenheit al l er Studiengangsl eiter 
der Studiengä nge mit A usnahmerege-
l ung (M aster konsekutiv ;  Bac hel or 8 
Semester) 

    

4 
Fertigstel l ung des C urric ul ums 
zur E rstel l ung des C N -W ertes 

15.10.04 

Fertigstel l ung der M odul struktur des 
Studiengangs in Z usammenarbeit mit 
R ef erat 05 
Bezeic hnung der Lehrv eranstal tungen 
der M odul e 
T y p  und G rup p engrö ß e der Lehrv er-
anstal tungen der M odul e 
Umf ang an SW S p ro 
Lehrv eranstal tungen der M odul e 

    

5 

E ndgü l tige Festl egung und 
A bstimmung des C N W s 
zw isc hen FB und R ef erat 05 
al s Basis f ü r den 
R ektoratsbesc hl uss 

19.11.04 
I nf ormationen hierzu im D etail  zu 
einem sp ä teren Z eitp unkt 

                                                             
2 N ac hdruc k mit f reundl ic her G enehmigung der H oc hsc hul e Bremen. 
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N r. M eil enstein D atum M aß nahme 

    

6 R ektoratsbesc hl uss C N W  25.11.04 
I nf ormationen hierzu im D etail  zu 
einem sp ä teren Z eitp unkt 

    

7 
Fertigstel l ung des 
studiengangsp ezif isc hen T eil  
des A kkreditierungsantrages 

17.12.04 

M it H il f e der in der A nl age v ersendeten 
„ C hec kl iste f ü r A kkreditierungsanträ ge 
konf orm der Z E v A  Standards“  in 
Z usammenarbeit mit R ef erat 05 

    

8 

Fertigstel l ung des 
A l l gemeinen T eil  des 
A kkreditierungsantrag 
A bgabe des gesamten 
A kkreditierungsantrages 

14.01.05 
I nf ormationen hierzu im D etail  zu 
einem sp ä teren Z eitp unkt 

    

9 
R ektoratsbesc hl uss ü ber die 
E inric htung des Studiengangs 

26.01.05 
I nf ormationen hierzu im D etail  zu 
einem sp ä teren Z eitp unkt 
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M eil en stein p l a n  (B eisp iel  2)3 
 

MEIL ENST EINPL AN FÜ R  DIE EINFÜ H R U NG V ON 
BACH EL OR - U ND MAST ER ST U DIENGÄ NGEN 

EINR ICH T U NG Z U M WINT ER SEMEST ER  20 0 Y /0 Z  

(U nter Angabe der Deadline für den j eweiligen Meilenstein) 
 
N r. M eil enstein D atum 
1 A bgabe der P roj ektskizze [ f ü r den neuen Studiengang, A nm. 

d. H rsg.] beim R ektorat 
Bis 30.06.200X  

2 E ntsc heidung des R ektorats ü ber die W eiterf ü hrung der 
P l anung des Studiengangs auf  der Basis der P roj ektskizze  

Bis 15.07.200X  

3 I nf ormationsgesp rä c h mit dem M inisterium  
4 N ac h p ositiv em V otum des M inisteriums E inberuf ung einer 

Studienkommission, f al l s es im FB noc h keine gibt 
 

5 Beginn der E rstel l ung der Unterl agen f ü r die A kkreditierung A b A ug./ 200X  
6 E rarbeitung des A ntrags f ü r den FH -Senat auf  der Basis der 

P roj ektskizze, der H oc hsc hul v orgaben und der 
A kkreditierungsric htl inien  

Bis 30.09.200X  

7 A bgabe des A ntrages an das R ektorat Bis 05.10.200X  
8 E rarbeitung der Studien- und P rü f ungsordnung (SP O ) f ü r den 

j ew eil igen Ba-/ M a-Studiengang 
Bis 31.10.200X  

9 Besc hl uss des endgü l tigen A ntrages und der SP O  durc h den 
j ew eil igen Fac hbereic hsrat und A bgabe des A ntrages und der 
SP O  f ü r den FH -Senat 

Bis 31.10.200X  

10 R ektoratsbesc hl uss ü ber die K ap azitä tenberec hnung Bis 15.11.200X  
11 Besc hl uss des FH -Senats ü ber die E inric htung des j ew eil igen 

Ba-/ M a-Studiengangs und die SP O  
N ov .-
Sitzung/ 200X  

12 Ü bergabe der A kkreditierungsunterl agen an die j ew eil ige 
A kkreditierungsagentur 

Bis 01.12.200X  

13 A ntrag an das M inisterium ü ber die E inric htung des j ew eil igen 
Ba-/ M a-Studiengangs 

Bis 15.12.200X  

14 Besuc h der G utac hter I m 1. Q uartal  
200Y  

15 A bsc hl uss der A kkreditierung  Bis 31.05.200Y  
16 V oraussic htl ic he G enehmigung des j ew eil igen Ba-/ M a-

Studiengangs durc h das M inisterium 
Bis 15.06.200Y  

17 I mmatrikul ation im Ba/ M a-Studiengang W S 200Y / 200Z  

B. Sc hmager/ 28.05.04 

 

                                                             
3 N ac hdruc k mit f reundl ic her G enehmigung der Fac hhoc hsc hul e J ena. 
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3 .  R e f e r e n z t e x t e  u n d  A r b e i t s h i l f e n  
f ü r  d i e  U m s e t z u n g  

 
Die Z iele des Bologna-Prozesses wurden für die U msetzung in Deutsc h-
land durc h das H oc hsc hulrahmengesetz, durc h versc hiedene Besc hlüsse 
der K ultusminister- und H oc hsc hulrektorenkonferenz, des Wissensc hafts- 
und Akkreditierungsrates sowie durc h die L andeshoc hsc hulgesetze und 
durc h V erordnungen der zuständigen L andesministerien konkretisiert. 
Auß erdem wurden im R ahmen versc hiedener deutsc hland- und europa-
weiter Proj ekte (BL K -Proj ekte, T uning Educ ational Struc tures in Europe) 
Arbeitshilfen entwic kelt, die als Grundlage für die strukturelle und inhalt-
lic he Neugestaltung der Studiengänge an deutsc hen H oc hsc hulen ge-
nutzt werden können. 
 
Die Servic e-Stelle Bologna der H R K  stellt Ihnen im folgenden K apitel 
neben einigen Arbeitshilfen alle R eferenztexte zur V erfügung, deren 
Berüc ksic htigung bei der konkreten R eform vor Ort hilfreic h und erfor-
derlic h ist. 
 
Die einzelnen U nterkapitel spiegeln die K ernelemente der R eform wider: 
 
� Einführung der Bac helor- und Masterstudiengänge 
� Modularisierung des Studienangebots 
� Einführung des K reditpunktsystems ECT S 
� Einführung des Diploma Supplements 
� Q ualitätssic herung durc h Akkreditierung und Evaluation 
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3.1. B a c h e l o r - u n d  M a s t e r s t u d i e n g ä n g e  
 
3.1.1. H R G  N o v el l e v o n  2002:  §  19 ,  §  7 2 Sa tz  8 ,  

La n d esho chschu l gesetz e 
 
§  19  
Bac helor- und Masterstudiengänge 
 
(1) Die H oc hsc hulen können Studiengänge einric hten, die zu einem 
Bac helor- oder Bakkalaureusgrad und zu einem Master- oder Magister-
grad führen. 

(2) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein erster berufsq ualifizierender 
Absc hluss erworben wird, kann die H oc hsc hule einen Bac helor- oder Bak-
kalaureusgrad verleihen. Die R egelstudienzeit beträgt mindestens drei 
und höc hstens vier J ahre. 

(3) Auf Grund von Prüfungen, mit denen ein weiterer berufsq ualifizie-
render Absc hluss erworben wird, kann die H oc hsc hule einen Master- 
oder Magistergrad verleihen. Die R egelstudienzeit beträgt mindestens ein 
J ahr und höc hstens zwei J ahre. 

(4) Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden nac h den Absätzen 2 
und 3 führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höc hstens fünf J ahre. 

(5) §  11 Satz 2 gilt entsprec hend. 

(6) Den U rkunden über die V erleihung der akademisc hen Grade fügen die 
H oc hsc hulen auf Antrag eine englisc hsprac hige Ü bersetzung bei. 
 
§  72 
Innerhalb von drei J ahren nac h Inkrafttreten des Sec hsten Gesetzes zur 
Ä nderung des H oc hsc hulrahmengesetzes vom 8. August 20 0 2 (BGBl. I S. 
3138) sind den V orsc hriften des Artikels 1 dieses Gesetzes entsprec hende 
L andesgesetze zu erlassen. 
 
D i e entsp r ec hend en Landeshochschulgesetze f i nd en S i e unter : 
http ://w w w .hr k.d e/d e/ad r essen_ und _ li nks/1 58 _ 1 6 4 .p hp   
(w w w .hr k.d e � A d r essen &  L i nks � L i nks � H o c hsc hulg esetz e) (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.2. Lä n d ergem ein sa m e Stru k tu rv o rga b en  gem ä ß  §  9  Ab s. 2 
H R G  f ü r d ie Ak k red itieru n g v o n  B a chel o r- u n d  
M a sterstu d ien gä n gen   

 
(Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 10 .10 .20 0 3 i.d.F. vom 
22.0 9.20 0 5)4 
 
V o rb em erk u n g 
 
Mit den nac hfolgenden Strukturvorgaben für Bac helor- und Masterstu-
diengänge (§  19 H R G) kommen die L änder dem gesetzlic hen Auftrag 
gem. §  9 Abs. 2 H R G nac h, die Gleic hwertigkeit einander entsprec hender 
Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienabsc hlüsse und die 
Möglic hkeit des H oc hsc hulwec hsels zu gewährleisten. Diese V orgaben 
sind zugleic h ein wesentlic her Sc hritt auf dem Weg zur Erric htung des 
europäisc hen H oc hsc hulraumes im R ahmen des Bologna-Prozesses. 
 
Bac helor- und Masterstudiengänge sind zu akkreditieren. Die V orgaben 
sind gem. Z iffer 1 Abs. 3 des „ Statuts für ein länder- und hoc hsc hulüber-
greifendes Akkreditierungsverfahren“ (Besc hluss der K ultusministerkon-
ferenz vom 24.0 2.20 0 2 i.d.F. v. 19.0 9.20 0 2) bei der Akkreditierung 
zugrunde zu legen. Sie ric hten sic h daher unmittelbar an den Akkreditie-
rungsrat und die Akkreditierungsagenturen. Gleic hzeitig dienen sie den 
H oc hsc hulen als Grundlage (Orientierungsrahmen) für Planung und 
K onzeption von Studiengängen, die der Akkreditierung unterliegen. 
 
Dagegen ist mit den Strukturvorgaben keine R eglementierung des 
individuellen Studienverhaltens verbunden. So können beispielsweise 
konsekutive Bac helor- und Masterstudiengänge einer H oc hsc hule nur 
akkreditiert werden, wenn eine R egelstudienzeit von insgesamt 5 J ahren 
nic ht übersc hritten wird;  der einzelne Studierende ist j edoc h nic ht 
gehindert, nac h einem vierj ährigen Bac helorstudium an einer H oc hsc hule 
einen zweij ährigen Masterstudiengang an einer anderen H oc hsc hule  
zu studieren. 

                                                             
4D ieser Besc hl uss ersetzt den K M K -Besc hl uss „ Strukturv orgaben f ü r die E inf ü hrung v on 
Bac hel or- / Bakkal aureus- und M aster-/ M agisterstudiengä ngen“  v om 05.03.1999 in der 
Fassung v om 14.12.2001. 
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Für Bac helor- und Masterstudiengänge im Bereic h der staatlic h geregel-
ten Studiengänge (insbesondere L ehramt, Medizin, R ec htswissensc haf-
ten) und der Studiengänge mit kirc hlic hem Absc hluss bleiben besondere 
R egelungen vorbehalten. 
 
T eil  A:  Al l gem ein e R egel u n gen  f ü r a l l e Stu d ien b ereiche 
 
A 1. Stu d ien stru k tu r u n d  Stu d ien d a u er 
 
Das H R G untersc heidet grundlegend zwisc hen Bac helor- und Masterstu-
diengängen gem. §  19 H R G und Diplom- und Magisterstudiengängen 
gem. §  18 H R G, was nic ht aussc hließ t, dass in den Studiengängen der 
beiden untersc hiedlic hen Graduierungssysteme teilweise die gleic hen 
Studienangebote genutzt werden. Eine strukturelle V ermisc hung der 
beiden Studiengangsysteme ist j edoc h auszusc hließ en. In einem System 
mit gestuften Studienabsc hlüssen ist der Bac helor der R egelabsc hluss 
eines H oc hsc hulstudiums. Er hat ein gegenüber dem Diplom und 
Magisterabsc hluss eigenständiges berufsq ualifizierendes Profil, das durc h 
die innerhalb der vorgegebenen R egelstudienzeit zu vermittelnden 
Inhalte deutlic h  werden muss. Als Studiengänge, die zu berufsq ualifi- 
zierenden Absc hlüssen führen, müssen die Bac helorstudiengänge 
wissensc haftlic he Grundlagen, Methodenkompetenz und berufsfeldbe-
zogene Q ualifikationen vermitteln. 
Im Ü brigen gilt: 

1.1 Bac helor- und Masterstudiengänge können sowohl an U niversitäten 
und gleic hgestellten H oc hsc hulen als auc h an Fac hhoc hsc hulen 
eingeric htet werden, ohne die untersc hiedlic hen Bildungsziele dieser 
H oc hsc hularten in Frage zu stellen. 

1.2 Bac helorstudiengänge können auc h dann eingeric htet werden, wenn 
an der H oc hsc hule kein entsprec hender Masterabsc hluss erworben 
werden kann. Für Inhaber eines ersten berufsq ualifizierenden H oc h-
sc hulabsc hlusses können Masterstudiengänge auc h dann eingeric htet 
werden, wenn an der H oc hsc hule keine entsprec henden Bac helor-
studiengänge angeboten werden. 
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1.3 Die R egelstudienzeiten für Bac helor- und Masterstudiengänge 
ergeben sic h aus §  19 Abs. 2 – 5 H R G und betragen mindestens drei 
höc hstens vier J ahre für die Bac helorstudiengänge und mindestens 
ein und höc hstens zwei J ahre für die Masterstudiengänge. Bei 
konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit 
höc hstens fünf J ahre. K ürzere R egelstudienzeiten sind aufgrund 
besonderer studienorganisatorisc her Maß nahmen möglic h. Bei einer 
R egelstudienzeit von drei J ahren sind für den Bac helorabsc hluss in 
der R egel 180  ECT S-Punkte nac hzuweisen. Entsprec hend internatio-
nalen Anforderungen werden für den Masterabsc hluss unter 
Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis zum ersten berufs-
q ualifizierenden Absc hluss 30 0  ECT S-Punkte benötigt. Im Ü brigen 
ric htet sic h die in Bac helor- oder Masterstudiengängen zu erwer-
bende Anzahl von ECT S-Punkten nac h den untersc hiedlic hen, im 
R ahmen der V orgaben des H oc hsc hulrahmengesetzes möglic hen 
R egelstudienzeiten. 

1.4 Z ur Q ualitätssic herung sehen Bac helor- ebenso wie Masterstudien-
gänge obligatorisc h eine Absc hlussarbeit (Bac helor-/Masterarbeit) 
vor, mit der die Fähigkeit nac hgewiesen wird, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus dem j eweiligen Fac h selbständig 
nac h wissensc haftlic hen Methoden zu bearbeiten. Der Bearbeitungs-
umfang für die Bac helorarbeit beträgt mindestens 6 ECT S-Punkte und 
darf 12 ECT S-Punkte nic ht übersc hreiten;  für die Masterarbeit ist ein 
Bearbeitungsumfang von 15 – 30  ECT S-Punkten vorzusehen. 

1.5 Die Studierbarkeit des L ehrangebots ist in der Akkreditierung zu 
überprüfen. 

1.6 In vierj ährigen Bac helorstudiengängen kennzeic hnen die Prüfungs-
ordnungen diej enigen Module, deren Bestehen einer Z wisc hen-
prüfung entsprec hend §  15 Abs. 1 Satz 2 H R G gleic hsteht. 

 
 
A 2. Z u ga n gsv o ra u ssetz u n gen  u n d  Ü b ergä n ge 
 
In einem System gestufter Studiengänge stellt der Bac helorabsc hluss als 
erster berufsq ualifizierender Absc hluss den R egelabsc hluss dar und führt 
damit für die Mehrzahl der Studierenden zu einer ersten Berufsein-
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mündung. Bei den Z ugangsvoraussetzungen zum Master muss daher der 
Charakter des Masterabsc hlusses als w eiterer berufsq ualifizierender 
Absc hluss betont werden. Im Ü brigen gilt, dass auc h nac h Einführung 
des neuen Graduierungssystems die Durc hlässigkeit im H oc hsc hulsystem 
erhalten bleiben muss. Daraus folgt: 

2.1 Z ugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist immer ein 
berufsq ualifizierender H oc hsc hulabsc hluss. Im Interesse der 
internationalen R eputation und der Akzeptanz der Masterabsc hlüsse 
durc h den Arbeitsmarkt ist ein hohes fac hlic hes und wissensc haft-
lic hes Niveau, das mindestens dem der eingeführten Diplomab-
sc hlüsse entsprec hen muss, zu gewährleisten. Deshalb soll das 
Studium im Masterstudiengang von weiteren besonderen Z ugangs-
voraussetzungen abhängig gemac ht werden. Die Z ugangsvoraus-
setzungen sind Gegenstand der Akkreditierung. Die L änder können 
sic h die Genehmigung der Z ugangskriterien vorbehalten. 

2.2 Ü bergänge zwisc hen den Studiengängen gem. §  18 H R G und den 
Bac helor - und Masterstudiengängen gem. §  19 H R G sind nac h den 
allgemeinen Anrec hnungsbestimmungen möglic h. Einzelheiten sind 
in den Prüfungsordnungen oder in landesrec htlic hen Bestimmungen 
zu regeln. 

2.3 Masterabsc hlüsse, die an U niversitäten und gleic hgestellten H oc h-
sc hulen oder an Fac hhoc hsc hulen erworben wurden, berec htigen 
grundsätzlic h zur Promotion. Die U niversitäten und gleic hgestellten 
H oc hsc hulen regeln den Promotionszugang in ihren Promotions-
ordnungen. Inhaber eines Bac helorgrades können auc h ohne Erwerb 
eines weiteren Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsver-
fahrens unmittelbar zur Promotion zugelassen werden. Die U niversi-
täten regeln den Z ugang sowie die Ausgestaltung des Eignungsfest-
stellungsverfahrens und ggf. das Z usammenwirken mit Fac hhoc h-
sc hulen in ihren Promotionsordnungen. 

2.4 Entsprec hend dem Grundsatz, dass ein Absolvent eines berufs-
q ualifizierenden H oc hsc hulabsc hlusses an j eder anderen H oc hsc hule 
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studieren kann, vermittelt der Bac helorabsc hluss die der allgemeinen 
H oc hsc hulreife entsprec hende H oc hsc hulzugangsberec htigung5. 

 
 
A 3. Stu d ien ga n gsp ro f il e 
 
International ist es weit verbreitet, bei den Bac helor- und Masterstudien-
gängen zwisc hen einem „ stärker anwendungsorientierten“ und einem 
„ stärker forsc hungsorientierten“ Profil zu untersc heiden. Allerdings ist es 
ausreic hend, wenn die Differenzierung auf der Masterebene erfolgt. Eine 
Differenzierung nac h der Dauer der Studiengänge erfolgt nic ht. Im 
Einzelnen gilt: 

3.1 In Bac helorstudiengängen werden wissensc haftlic he Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Q ualifikationen 
vermittelt. Eine Z uordnung der Bac helorstudiengänge zu den 
Profiltypen „ stärker anwendungsorientiert“ und „ stärker forsc hungs-
orientiert“ erfolgt nic ht. 

3.2 Masterstudiengänge sind nac h den Profiltypen „ stärker anwendungs-
orientiert“ und „ stärker forsc hungsorientiert“ zu differenzieren. Die 
H oc hsc hulen legen für j eden Masterstudiengang das Profil fest. 
Masterstudiengänge können nur akkreditiert werden, wenn sie einem 
der beiden Profiltypen zugeordnet sind, und dies im „ diploma 
supplement“ dargestellt ist. U nter Einbeziehung der internationalen 
Entwic klung stellt der Akkreditierungsrat K riterien für die Z uordnung 
zu den Profiltypen auf. Die Z uordnung wird in der Akkreditierung 
verifiziert. Die U rkunde, mit der der Mastergrad verliehen wird, weist 
die verleihende H oc hsc hule aus. Sie kann ferner das Profil des 
Studiengangs bezeic hnen. 

 
 
 

                                                             
5 I n Bay ern ist ein Bac hel orabsc hl uss im H inbl ic k auf  die V ermittl ung der al l gemeinen 
H oc hsc hul reif e q ual if ikationsrec htl ic h einem D ip l omabsc hl uss der gl eic hen H oc hsc hul e 
gl eic hgestel l t.  
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A 4 . K o n sek u tiv e,  n icht-k o n sek u tiv e u n d  w eiterb il d en d e 
M a sterstu d ien gä n ge 
 
Bei der Einric htung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob es sic h 
um einen konsekutiven, nic ht-konsekutiven oder weiterbildenden 
Studiengang handelt. Die Z uordnung ist in der Akkreditierung zu 
überprüfen. 

4.1 K onsekutive Bac helor- und Masterstudiengänge sind Studiengänge, 
die nac h Maß gabe der Studien- bzw. Prüfungsordnung inhaltlic h 
aufeinander aufbauen, und sic h i.d.R . in den zeitlic hen R ahmen 3 + 2 
oder 4 + 1 J ahren einfügen bzw. einen Gesamtrahmen von 5 J ahren 
R egelstudienzeit, bis zum Masterabsc hluss nic ht übersc hreiten (dies 
sc hließ t 7semestrige Bac helor- und 3semestrige Masterstudiengänge 
ein). Der Masterstudiengang kann den Bac helorstudiengang fac hlic h 
fortführen und vertiefen oder - soweit der fac hlic he Z usammenhang 
gewahrt bleibt – fac hübergreifend erweitern. Bac helor- und Master-
studiengänge können an versc hiedenen H oc hsc hulen, auc h an 
untersc hiedlic hen H oc hsc hularten und auc h mit Phasen der Berufs-
tätigkeit zwisc hen dem ersten und zweiten Absc hluss konsekutiv 
studiert werden. 

4.2 Nic ht-konsekutive Masterstudiengänge sind Masterstudiengänge, 
dieinhaltlic h nic ht auf dem vorangegangenen Bac helorstudiengang 
aufbauen. Sie entsprec hen in den Anforderungen (Z iff. 1.3 und 1.4) 
den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem gleic hen 
Q ualifikationsniveau und zu denselben Berec htigungen. Die Gleic h-
wertigkeit der Anforderungen ist in der Akkreditierung festzustellen. 

4.3 Weiterbildende Masterstudiengänge setzen nac h einem q ualifizierten 
H oc hsc hulabsc hluss q ualifizierte berufspraktisc he Erfahrung von i.d.R . 
nic ht unter einem J ahr voraus. Die Inhalte des weiterbildenden 
Masterstudiengangs sollen die beruflic hen Erfahrungen berüc ksic h-
tigen und an diese anknüpfen. Bei der K onzeption eines weiterbil-
denden Masterstudiengangs legt die H oc hsc hule den Z usammenhang 
von beruflic her Q ualifikation und Studienangebot dar. Weiterbildende 
Masterstudiengänge entsprec hen in den Anforderungen (Z iff. 1.3 und 
1.4) den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem 
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gleic hen Q ualifikationsniveau und zu denselben Berec htigungen6. Die 
Gleic hwertigkeit der Anforderungen ist in der Akkreditierung festzu-
stellen. 

 
 
A 5 . Ab schl ü sse 
 
Bac helor- und Masterstudiengänge sind eigenständige Studiengänge, die 
zu eigenständigen Absc hlüssen führen. Daraus folgt: 
 

5.1 Für einen erfolgreic h abgesc hlossenen Bac helor- oder Masterstudien-
gang kann j eweils nur ein Grad verliehen werden. Bac helor- und 
Mastergrade gem. §  19 H R G können somit nic ht zugleic h mit Ab-
sc hluss eines Diplom- oder Magisterstudiengangs gem. §  18 H R G 
verliehen werden;  desgleic hen kann mit Absc hluss eines Bac helor- 
oder Masterstudiengangs gemäß  §  19 H R G nic ht zugleic h ein Diplom- 
oder Magistergrad gemäß  §  18 H R G verliehen werden. 

5.2 Nac h dem Graduierungssystem gem. §  19 H R G wird der Mastergrad 
auf Grund eines weiteren berufsq ualifizierenden H oc hsc hulab-
sc hlusses verliehen (§  19 Abs. 3 Satz 1 H R G). Deshalb kann ein 
Masterabsc hluss nur erworben werden, wenn bereits ein erster 
berufsq ualifizierender H oc hsc hulabsc hluss vorliegt. Ausgesc hlossen 
sind somit grundständige Studiengänge, die nac h vier oder fünf 
J ahren unmittelbar zu einem Masterabsc hluss führen. 

5.3 Eine Differenzierung der Absc hlussgrade nac h der Dauer der R egel-
studienzeit wird bei den Bac helor- und Masterstudiengängen nic ht 
vorgesehen. Für drei- und vierj ährige Bac helorstudiengänge werden 
somit keine untersc hiedlic hen Grade vergeben. Dasselbe gilt für 
Masterabsc hlüsse, die nac h ein oder zwei J ahren erreic ht werden. 
Gleic hes gilt sinngemäß  für 7semestrige Bac helor- und 3semestrige 
Masterstudiengänge. Bac helorabsc hlüsse mit dem Z usatz „ honours“ 
(„ B.A. hon.“) sind ausgesc hlossen. 

 

                                                             
6 Fragen der E rhebung v on Studiengebü hren und –entgel ten f ü r w eiterbil dende 
Studiengä nge w erden dadurc h nic ht berü hrt.  
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A 6 . B ez eichn u n g d er Ab schl ü sse 
 
Für die Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt und die internationale 
Z usammenarbeit ist es erforderlic h, T ransparenz und Ü bersic htlic hkeit 
durc h eine möglic hst geringe Anzahl untersc hiedlic her Absc hlussbe-
zeic hnungen sic herzustellen. Bei der Gradbezeic hnung wird nic ht 
zwisc hen den Profiltypen untersc hieden. Für Bac helor- und konsekutive 
Mastergrade sind folgende Bezeic hnungen zu verwenden: 
 
Fäc hergruppen  Absc hlussbezeic hnungen 

Sprac h- und K ulturwissen-
sc haften 

 Bac helor of Arts (B.A.) /      
Master of Arts (M.A.) 

Sport, Sportwissensc haft   
Sozialwissensc haft    
K unstwissensc haft   

Mathematik  Bac helor of Sc ienc e (B.Sc .)/ 
Naturwissensc haften  Master of Sc ienc e (M.Sc .) 
Medizin7    
Agrar, Forst- und Ernährungs-
wissensc haften8  

  

Ingenieurwissensc haften 
 

 

  
  

Bac helor of Sc ienc e (B.Sc .)/ 
Master of Sc ienc e (M.Sc .) 
oder 
Bac helor of Engineering (B.Eng.)/ 
Master of Engineering (M.Eng.) 

Wirtsc haftswissensc haften 
 

 

  
  

Bac helor of Arts (B.A.)/ Master of 
Arts (M.A.) 
oder 
Bac helor of Sc ienc e (B.Sc .)/ 
Master of Sc ienc e (M.Sc .) 

R ec htswissensc haften  Bac helor of L aws (L L .B)/      
Master of L aws (L L .M) 

                                                             
7 A nm.: Betrif f t nic ht die staatl ic h geregel ten Studiengä nge 
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Bei interdisziplinären Studiengängen ric htet sic h die Absc hlussbezeic h-
nung nac h demj enigen Fac hgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang 
überwiegt;  bei den Ingenieurwissensc haften und den Wirtsc haftswissen-
sc haften ric htet sie sic h nac h der inhaltlic hen Ausric htung des Studien-
gangs. Fac hlic he Z usätze zu den Absc hlussbezeic hnungen sind ausge-
sc hlossen. 
 
Für Weiterbildungsstudiengänge und nic ht-konsekutive Masterstudien-
gänge dürfen auc h Mastergrade verwendet werden, die von den vorge-
nannten Bezeic hnungen abweic hen (z. B. MBA). 
 
Für die Absc hlussbezeic hnungen können auc h deutsc hsprac hige Formen 
verwandt werden (z. B. Bakkalaureus der Wissensc haften). Gemisc ht-
sprac hige Bezeic hnungen sind ausgesc hlossen (z. B. Bac helor der 
Wissensc haften). 
 
Auskunft über das dem Absc hluss zugrunde liegende Studium im 
Einzelnen erteilt j eweils das „ Diploma Supplement“. 
 
Die U mstellung der Gradbezeic hnungen erfolgt im Z uge von 
Akkreditierung und R eakkreditierung. 
 
 
A 7 . M o d u l a risieru n g u n d  Leistu n gsp u n k tsy stem  
 
Z ur Akkreditierung eines Bac helor- oder Masterstudiengangs ist nac hzu-
weisen, dass der Studiengang modularisiert und mit einem L eistungs-
punktsystem ausgestattet ist. Die Inhalte eines Moduls sind so zu 
bemessen, dass sie in der R egel innerhalb eines Semesters oder eines 
J ahres vermittelt werden können;  in besonders begründeten Fällen kann 
sic h ein Modul auc h über mehrere Semester erstrec ken. Im Einzelnen 
wird auf den Besc hluss der K ultusministerkonferenz „ R ahmenvorgaben 
für die Einführung von L eistungspunktsystemen und die Modularisierung 
von Studiengängen“ vom 15.0 9.20 0 0  verwiesen, der in seiner j eweils 
aktuellen Fassung Bestandteil dieser ländergemeinsamen V orgaben für 
Bac helor- und Masterstudiengänge gem. §  9 Abs. 2 H R G ist. 
 



 

 

30  Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en

A 8 . G l eichstel l u n gen  
 
Die Einführung des Graduierungssystems nac h §  19 H R G darf nic ht zu 
einer Abwertung der herkömmlic hen Diplom- und Magisterabsc hlüsse 
führen. H insic htlic h der Wertigkeit der Bac helor- und Masterabsc hlüsse (§  
19 H R G) und der Absc hlüsse Diplom/Magister gem. (§  18 H R G) gilt 
daher: 
- Bac helorabsc hlüsse verleihen grundsätzlic h dieselben Berec htigungen   
  wie Diplomabsc hlüsse an Fac hhoc hsc hulen 
 
- Masterabsc hlüsse verleihen dieselben Berec htigungen wie Diplom- und  
  Magisterabsc hlüsse an U niversitäten und gleic hgestellten H oc hsc hulen8. 
 
 
T eil  B :  B eso n d ere R egel u n gen  f ü r ein z el n e Stu d ien b ereiche 
 
B  1. B eso n d ere R egel u n gen  f ü r k ü n stl erische Stu d ien gä n ge a n  
K u n st- u n d  M u sik ho chschu l en  
 
Für die künstlerisc hen Studiengänge an K unst- und Musikhoc hsc hulen 
gelten die Allgemeinen R egelungen A 1 bis A 8 mit folgenden 
Maß gaben: 
 
Z u  Z if f er A 1 u n d  A 3.1:  Z iel e d es B a chel o rstu d ien ga n gs 
 
Die künstlerisc hen Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerisc hen 
Gestaltung und entwic keln diese fort;  sie vermitteln die wissensc haft-
lic hen Grundlagen und die Methodenkompetenz des j eweiligen Fac hes 
sowie berufsfeldbezogene Q ualifikationen. 
 
 
 
 

                                                             
8 N ac h der gel tenden V ereinbarung mit der I nnenministerkonf erenz erö f f nen an 
Fac hhoc hsc hul en erw orbene M asterabsc hl ü sse den Z ugang zum hö heren D ienst, w enn 
dieses in der A kkreditierung f estgestel l t w urde. 
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Z u  Z if f er A 1.3:  R egel stu d ien z eit/ E C T S-P u n k te 
 
Abweic hend von Z iffer 1.3 können in den künstlerisc hen K ernfäc hern an 
K unst- und Musikhoc hsc hulen nac h näherer Bestimmung des L andes-
rec hts konsekutive Bac helor- und Masterstudiengänge ausnahmsweise 
auc h mit einer Gesamtregelstudienzeit von bis zu sec hs J ahren einge-
ric htet werden. Bei konsekutiven Bac helor- und Masterstudiengängen mit 
einer Gesamtregelstudienzeit von sec hs J ahren wird das Masterniveau mit 
360  ECT S-Punkten erreic ht. 
 
An den Musikhoc hsc hulen zählen zu den künstlerisc hen K ernfäc hern 
insbesondere die Fäc her Gesang, K omposition und Dirigieren sowie die 
Instrumentalausbildung. An den K unsthoc hsc hulen ist dies das Fac h Freie 
K unst9. Im Ü brigen ergibt sic h die Z uordnung eines Fac hes zu den künst-
lerisc hen K ernfäc hern aus dem Profil der H oc hsc hulen und wird in Ab-
stimmung zwisc hen der H oc hsc hule und dem Wissensc haftsressort fest-
gelegt. 
 
Z u  Z if f er A 1.4 :  Ab schl u ssa rb eiten  
 
In der Freien K unst kann in begründeten Ausnahmefällen der Bearbei-
tungsumfang für die Bac helorarbeit bis zu 20  ECT S-Punkte und für die 
Masterarbeit bis zu 40  ECT S-Punkte betragen. 
 
Z u  Z if f er A 2.1:  Z u ga n g z u m  M a sterstu d iu m  
 
Für die Z ulassung zu künstlerisc hen Master-Studiengängen ist die hierfür 
erforderlic he besondere künstlerisc he Eignung zusätzlic h zum Bac helor-
absc hluss nac hzuweisen. Dies kann auc h durc h eine besondere Eignungs-
prüfung gesc hehen. 
 
 
 
 
 

                                                             
9Ü ber die E inbeziehung der Studiengä nge der Freien K unst in die gestuf te Studienstruktur 
entsc heidet das W issensc haf tsressort im Z usammenw irken mit der j ew eil igen H oc hsc hul e. 
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Z u  Z if f er A 2.3:  P ro m o tio n srecht 
 
Masterabsc hlüsse an K unst- und Musikhoc hsc hulen berec htigen zum 
Z ugang zur Promotion nur insoweit, als mit dem Absc hluss des Master-
studiums eine hinreic hende wissensc haftlic he Q ualifikation für ein 
Promotionsvorhaben erworben wurde. 
 
Z u  Z if f er A 2.4 :  E rw erb  d er a l l gem ein en  H o chschu l reif e m it 
B a chel o ra b schl u ss 
 
Für den Erwerb der allgemeinen H oc hsc hulreife mit einem Bac helorab-
sc hluss in künstlerisc hen Studiengängen an K unst- und Musikhoc h-
sc hulen finden die geltenden landesrec htlic hen Bestimmungen 
Anwendung. 
 
Z u  Z if f er A 3.2:  K ü n stl erisches P ro f il  
 
Masterstudiengänge an K unst- und Musikhoc hsc hulen sollen ein 
besonderes künstlerisc hes Profil haben, das in der Akkreditierung nac h 
V orgaben des Akkreditierungsrats festzustellen und im Diploma 
Supplement auszuweisen ist. 
 
Z u  Z if f er A 4 .3:  W eiterb il d en d e M a sterstu d ien gä n ge 
 
Beim Z ugang zu weiterbildenden künstlerisc hen Masterstudiengängen 
können auc h berufspraktisc he T ätigkeiten, die während des Studiums 
abgeleistet werden, berüc ksic htigt werden, sofern landesrec htlic he 
R egelungen dem nic ht entgegenstehen. 
 
Z u  Z if f er A 6 :  Ab schl u ssb ez eichn u n gen  
 
Die Absc hlussbezeic hnungen für künstlerisc he Studiengänge an K unst- 
und Musikhoc hsc hulen lauten: 
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Fächergru p p en   Ab s chl u s s b ez ei chn u n gen  
Freie K unst  
 
 
 
K ünstlerisc h angewandte 
Studiengänge 
Darstellende K unst 
 
Musik  

 

 
Bac helor of Fine Arts (B.F.A) 
Master of Fine Arts (M.F.A.) 
 
 
Bac helor of Arts (B.A.) 
Master of Arts (M.A.) 
 
 
Bac helor of Music  (B.Mus.) 
Master of Music  (M.Mus.) 

 
Z u  Z if f er A 7 :  M o d u l a risieru n g 
 
Für das künstlerisc he K ernfac h im Bac helorstudium sind mindestens zwei 
Module verpflic htend. Diese können etwa zwei Drittel der Arbeitszeit 
(160  ECT S-Punkte bei einem 4-j ährigen Bac helorstudium) in Anspruc h 
nehmen. Die K ompatibilität von künstlerisc hen und L ehramtsstudien-
gängen ist wec hselseitig zu beac hten. 
 
B  2. B eso n d ere R egel u n gen  f ü r Stu d ien gä n ge,  m it d en en  d ie 
V o ra u ssetz u n gen  f ü r ein  Lehra m t v erm ittel t w erd en  
 
Für Studiengänge, mit denen die V oraussetzungen für ein L ehramt 
vermittelt werden, wird auf den Besc hluss der K ultusministerkonferenz 
vom 0 2.0 6.20 0 5 " Ec kpunkte für die gegenseitige Anerkennung von 
Bac helor- und Masterabsc hlüssen in Studiengängen, mit denen die 
Bildungsvoraussetzungen für ein L ehramt vermittelt werden"  verwiesen. 
Darüber hinaus gelten die Allgemeinen R egelungen A 1 bis A 8 mit 
folgender Maß gabe: 
 
Z u  Z if f er A 6 :  Ab schl u ssb ez eichn u n gen  
 
Die Absc hlussbezeic hnungen für Studiengänge, mit denen die 
V oraussetzungen für ein L ehramt vermittelt werden, lauten: 

- Bac helor of Educ ation (B.Ed.) 
- Master of Educ ation (M.Ed.) 
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3.1.3. 10 T hesen  z u r B a chel o r- u n d  M a sterstru k tu r in  D eu tschl a n d   
 
(Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 12.0 6.20 0 3) 
 
Die Einführung einer gestuften Studienstruktur mit Bac helor- und Masterstudien-
gängen ist ein zentrales Anliegen deutsc her H oc hsc hulpolitik. Mit ihr verbindet 
sic h eine weitreic hende organisatorisc he und inhaltlic he R eform der Studiengän-
ge, die zu einer stärkeren Differenzierung der Ausbildungsangebote im H oc h-
sc hulbereic h führt. Gestufte Studiengänge eröffnen ein Studienangebot, das von 
Studienanfängern, Studierenden und bereits Berufstätigen flexibel entsprec hend 
den j eweiligen Bedürfnissen nac h Q ualifikation genutzt werden kann. Sie tragen 
damit zu kürzeren Studienzeiten, deutlic h höheren Erfolgsq uoten sowie zu einer 
nac hhaltigen V erbesserung der Berufsq ualifizierung und der Arbeitsmarktfähigkeit 
der Absolventen bei. Die neue Studienstruktur gewährleistet internationale An-
sc hlussfähigkeit und damit Mobilität der Studierenden und internationale Attrak-
tivität der deutsc hen H oc hsc hulen. K lare Strukturvorgaben und eine deutlic he 
Aussage zur Parallelität der herkömmlic hen und konsekutiven Absc hlüsse sind 
wic htige V oraussetzungen für die dringend erforderlic he umfassende Akzeptanz 
der neuen Studienstruktur in Wissensc haft und Wirtsc haft.  
 
1 . E i gen s t än d i gk ei t  d er B a chel o r- u n d  M a s t ers t u d i en gän ge  

Die Bac helor-und Masterabsc hlüsse sind eigenständige berufsq ualifizie-
rende H oc hsc hulabsc hlüsse. Die Integration eines Bac helorabsc hlusses in 
einen Diplomstudiengang ist ebenso ausgesc hlossen, wie die V erleihung 
eines Mastergrades aufgrund eines mit Erfolg abgesc hlossenen Diplom-
studiengangs.  
 
2 . G es t u f t e S t u d i en s t ru k t u r  

Als erster berufsq ualifizierenden Absc hluss ist der Bac helor der R egel-
absc hluss eines H oc hsc hulstudiums und führt damit für die Mehrzahl der 
Studierenden zu einer ersten Berufseinmündung. Der Z ugang zu den 
Masterstudiengängen des zweiten Z yklus setzt zwingend einen ersten 
berufsq ualifizierenden H oc hsc hulabsc hluss oder einen äq uivalenten Ab-
sc hluss voraus und soll darüber hinaus von weiteren besonderen Z u-
gangsvoraussetzungen abhängig gemac ht werden.  
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3 . B eru f s q u a l i f i z i eru n g  

Als R egelabsc hluss eines H oc hsc hulstudiums setzt der Bac helor ein eigen-
ständiges berufsq ualifizierendes Profil voraus, das durc h die innerhalb 
der R egelstudienzeit zu vermittelnden Inhalte deutlic h werden muss. 
Bac helorstudiengänge müssen die für die Berufsq ualifizierung notwen-
digen wissensc haftlic hen Grundlagen, Methodenkompetenz und berufs-
feldbezogenen Q ualifikationen vermitteln.  
 
4 . P ro f i l t y p en   

Masterstudiengänge sind nac h den Profiltypen „ stärker anwendungs-
orientiert“ und „ stärker forsc hungsorientiert“ zu differenzieren und kön-
nen entsprec hend den untersc hiedlic hen Aufgaben der H oc hsc hulen so-
wohl an U niversitäten als auc h an Fac hhoc hsc hulen angeboten werden.  
 
5 . K o n s ek u t i v e u n d  n i cht -k o n s ek u t i v e S t u d i en s t ru k t u r  

Der Masterstudiengang kann einen vorausgegangenen Bac helorstudien-
gang fac hlic h fortführen und vertiefen oder - soweit der fac hlic he Z usam-
menhang gewahrt bleibt - fäc herübergreifend erweitern (konsekutive 
Studienstruktur). Als Weiterbildungsstudiengang setzt der Masterstudien-
gang eine Phase der Berufspraxis und ein L ehrangebot voraus, das die 
beruflic hen Erfahrungen berüc ksic htigt.  
 
6 . R egel s t u d i en z ei t  u n d  Arb ei t s a u f w a n d   

Die R egelstudienzeiten betragen mindestens 3 höc hstens 4 J ahre für die 
Bac helorstudiengänge und mindestens 1 und höc hstens 2 J ahre für die 
Masterstudiengänge. Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die R egel-
studienzeit höc hstens 5 J ahre. Der Bac helorabsc hluss setzt somit mindes-
tens 180  ECT S-Punkte voraus. U nter Einbeziehung des Studiengangs bis 
zum ersten berufsq ualifizierenden Absc hluss sind für den konsekutiven 
Masterabsc hluss 30 0  ECT S-Punkte erforderlic h.  
 
7 . G ra d b ez ei chn u n gen   

Ein einfac hes System der Gradbezeic hnung ist V oraussetzung für die Ak-
zeptanz des neuen Studiensystems. Für konsekutive Studiengänge wer-
den die Absc hlussbezeic hnungen Bac helor-/Master of Arts, Bac helor-/ 
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Master of Sc ienc e, Bac helor-/Master of Engineering und Bac helor-/Master 
of L aws vergeben. Diese Mastergrade dürfen nur dann für Weiterbil-
dungsstudiengänge verwandt werden, wenn sie in ihren Anforderungen 
einem konsekutiven Masterstudiengang gleic hwertig sind. Darüber hin-
ausgehende, insbesondere für den Berufszugang wic htige, detaillierte 
Informationen zu dem j eweiligen Studiengang und den erworbenen 
Q ualifikationen ergeben sic h aus dem Diploma Supplement, das für 
Bac helor- und Masterstudiengänge zwingend vorgesc hrieben ist.  
 
8 . B erecht i gu n gen   

Bac helorabsc hlüsse verleihen grundsätzlic h dieselben Berec htigungen 
wie Diplomabsc hlüsse der Fac hhoc hsc hulen;  konsekutive Masterab-
sc hlüsse verleihen dieselben Berec htigungen wie Diplom- und Magister-
absc hlüsse der U niversitäten und gleic hgestellten H oc hsc hulen. Im Ein-
zelnen regeln die Promotionsordnungen der H oc hsc hulen den Z ugang zur 
Promotion. Bei den Berec htigungen werden keine U ntersc hiede hinsic ht-
lic h der Dauer der Studiengänge, der Profiltypen und der Institutionen, an 
denen die Bac helor- oder Masterabsc hlüsse erworben wurden, gemac ht.  
 
9 . Q u a l i t ät s s i cheru n g u n d  Ak k red i t i eru n g  

Bac helor- und Masterstudiengänge sind zu akkreditieren. Die Einhaltung 
der von der K ultusministerkonferenz gemäß  §  9 Abs. 2 H R G besc hlos-
senen ländergemeinsamen V orgaben für Bac helor- und Masterstudien-
gänge ist in der Akkreditierung zu überprüfen.  
 
1 0 . E u ro p äi s cher H o chs chu l ra u m  

Die gestufte Studienstruktur mit Bac helor- und Masterstudiengängen ist 
wesentlic her Baustein des Europäisc hen H oc hsc hulraums, der - entspre-
c hend den Z ielsetzungen der Bologna-V ereinbarung - bis zum J ahre 20 10  
gesc haffen werden soll. J edoc h können wic htige Gründe für eine Beibe-
haltung der bewährten Diplomabsc hlüsse auc h über das J ahr 20 10  hin-
aus sprec hen.  
 
Quelle: http ://w w w .km k.o r g /d o c /b esc hl/B M T hesen.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.4 . D esk rip to ren  f ü r d ie Z u o rd n u n g d er P ro f il e "f o rschu n gs-
o rien tiert" u n d  "a n w en d u n gso rien tiert" f ü r M a sterstu d ien -
gä n ge gem . d en  Stru k tu rv o rga b en  d er K M K  v o m  10.10.2003 
(AR  2004 ) 
 

(Besc hlossen vom Akkreditierungsrat im R ahmen seiner 37. Sitzung am 
1./2. April 20 0 4) 
 
I. V o rb em erk u n g 
 
Die Strukturvorgaben der K MK  vom 10 .10 .20 0 3 sehen für die Akkre-
ditierung der Masterstudiengänge vor, diese entweder dem Profil " for-
sc hungsorientiert"  oder " anwendungsorientiert"  zuzuweisen. Diese Z u-
weisung gilt für alle drei Arten von Masterstudiengängen (konsekutiv, 
nic htkonsekutiv und weiterbildend). Die Profilbildung muss allerdings im 
Z usammenhang mit anderen Strukturvorgaben gesehen werden:  

• es gelten keine untersc hiedlic hen Z ulassungskriterien für die 
Studierenden  

• den Profilen entsprec hen keine untersc hiedlic hen Studiendauern oder 
Anzahl von Credits  

• beide Profile berec htigen zur Promotion  
• beide Profile werden in ihrer sonstigen Wertigkeit dem bisherigen 

U niversitätsdiplom gleic hgestellt und sie können hoc hsc hularten-
übergreifend angeboten werden.  

H inzu kommt, dass es keine wissensc haftsimmanent begründbare T ren-
nung dieser Profile gibt. Die Profilzuweisung kann deshalb nur pragma-
tisc h vorgenommen werden. Sie kann sic h nur auf untersc hiedlic he 
Sc hwerpunkte und damit auf relative U ntersc hiede beziehen. Es werden 
im Folgenden weniger die Gemeinsamkeiten eines wissensc haftlic hen 
Studiums, das zur wissensc haftlic hen Arbeit und Methodik befähigt, 
theoretisc h-analytisc he Fähigkeiten vermittelt und die Absolventinnen 
und Absolventen in die L age versetzt, sic h offen und kreativ auf neue 
Bedingungen einzustellen, sondern die Profiluntersc hiede besc hrieben. 
Das Gleic he gilt für die gemeinsame Aufgabe der V orbereitung auf beruf-
lic he Aufgaben mit ihrem Foc us auf der V ermittlung von Sc hlüsselq uali-
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fikationen, wie kommunikativen und sozialen K ompetenzen oder die 
Fähigkeit zu eigenverantwortlic hem H andeln. 

Die folgenden Deskriptoren und Indikatoren sind auf diesem H intergrund 
als relative U ntersc hiede zu sehen. Sie sind studiengangsspezifisc h anzu-
wenden und entsprec hend dem Studienziel auszuwählen und zu gewic h-
ten. Bei der R eakkreditierung sollten Studierenden- und Absolventen-
befragungen einbezogen werden, um die Profilsc härfe und ihre Selekti-
onswirkung überprüfen zu können. 
 
II. An w en d u n gs o ri en t i ert es  P ro f i l  
 
1. Die Ausbildung hat das Z iel, aktuell vorhandenes Wissen zu lehren 

und die Fähigkeit zu vermitteln, dieses auf bekannte und neue Pro-
bleme anzuwenden, sowie sic h auc h nac h dem Studienabsc hluss 
selbständig neues Wissen und Fähigkeiten anzueignen. Bei diesen 
Studienzielen liegen die Sc hwerpunkte auf der V ermittlung von:  

• studiengangsspezifisc hem Fac hwissen in V erbindung mit theore-
tisc hem Basiswissen, das die weitere Aneignung und  

• Einordnung von wissensc haftlic hen Erkenntnissen in der beruf-
lic hen Praxis ermöglic ht,  

• methodisc h-analytisc hen Fähigkeiten und zugleic h synthetisc her 
Fähigkeiten der kontextspezifisc hen Anwendung von Methoden 
und K enntnissen, sowie  

• berufsfeldspezifisc hen Sc hlüsselq ualifikation, insbesondere der 
Fähigkeit zur K ooperation mit fac hfremden Partnern und der 
Auseinandersetzung mit wissensc haftsexternen Anforderungen. 

 
2. Die L ehrinhalte und V eranstaltungsformen dienen dem Z iel, neben 

dem fundierten Fac hwissen und der K enntnis untersc hiedlic her 
wissensc haftlic hen L ehrmeinungen die Fähigkeit zu vermitteln, 
praxisbezogene Problemstellungen zu erkennen und zu lösen. Dies 
kann in erster L inie erreic ht werden durc h: 

• berufsfeldrelevante Sc hwerpunktsetzung bei der V ermittlung des 
grundlagenbezogenen und fac hspezifisc hen Wissens 
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• Fallstudien und Proj ektarbeiten im Sinne exemplarisc her Problem-
lösungen, ggf. Praktika und Praxissemester unter Anleitung der 
H oc hsc hule,  

• die Orientierung der Masterarbeit an praktisc hen Problemen, 
insbesondere ihre Durc hführung in K ooperation mit der Praxis. 

 
3. Entsprec hend den Studienzielen soll die L ehre im Wesentlic hen von 

L ehrenden getragen werden, die neben ihrer wissensc haftlic hen 
Q ualifikation über einsc hlägige Erfahrung in der berufspraktisc hen 
Anwendung wissensc haftlic her Erkenntnisse und Methoden verfügen. 
Z u berüc ksic htigen ist in erster L inie:  

• die im auß eruniversitären Bereic h gemac hten einsc hlägigen 
Erfahrungen zur U msetzung wissensc haftlic her Erkenntnisse in die 
beruflic he Praxis,  

• die ständige Aktualisierung dieser Anwendungskompetenz z. B. in 
Form von T ec hnologie- und Wissenstransfer, Praxissemester, F& E-
Proj ekten, Gutac hter- und Beratungstätigkeit, Patentaktivitäten, 
fac hbezogener Weiterbildung. 

 
4. Die Ausstattung der H oc hsc hule und ihre V erbindungen zu ihrem U m-

feld müssen die Anwendungsorientierung unterstützen. H ier kommt 
es vor allem auf die folgenden Punkte an: 

• intensive K ontakte und K ooperationen mit Institutionen und Or-
ganisationen aus den für die Studiengänge relevanten Bereic hen, 
z. B. Wirtsc haftsunternehmen, V erwaltungen oder andere gesell-
sc haftlic he Einric htungen, 

• entsprec hende tec hnisc he und organisatorisc he Ausstattungen 
zur V ermittlung anwendungsorientierter Inhalte (Werkstätten, 
L aboratorien und laborative Ausstattungen, Modelle u. a.) oder 
entsprec hende K ontakte zu den Praxisfeldern, in denen diese V er-
mittlung organisiert werden kann. Dazu gehört auc h eine ausrei-
c hende Computerhard- und software, 

• Z ugang zu Bibliotheken, Arc hiven und Dokumentationszentren. 
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III. Fo rs chu n gs o ri en t i ert es  P ro f i l  
 
1. Die Ausbildung hat das Z iel, die Studierenden auf der Basis vermittel-

ter Methoden und Systemkompetenz und untersc hiedlic her wissen-
sc haftlic her Sic htweisen zu eigenständiger Forsc hungsarbeit anzure-
gen. Durc h die Ausprägung der L ehre sollen die Studierenden lernen, 
komplexe Problemstellungen aufzugreifen und sie mit wissensc haft-
lic hen Methoden auc h über die aktuellen Grenzen des Wissensstan-
des hinaus zu lösen. Die Studienziele konzentrieren sic h im U nter-
sc hied zum anwendungsorientierten Profil vor allem auf: 

• ein an den aktuellen Forsc hungsfragen orientiertes Fac hwissen 
auf der Basis vertieften Grundlagenwissen, 

• methodisc he und analytisc he K ompetenzen, die zu einer selbst-
ständigen Erweiterung der wissensc haftlic hen Erkenntnisse 
befähigen, wobei Forsc hungsmethoden und -strategien eine 
zentrale Bedeutung haben, 

• berufsrelevante Sc hlüsselq ualifikationen vor allem mit dem Z iel 
interdisziplinärer K ooperation. 

 
2. L ehrinhalte und -formen basieren in stärkerem Maß e auf der Einheit 

von L ehre und Forsc hung und vermitteln über das Grundlagen- und 
Fac hwissen hinaus Methoden- und Systemkompetenz. Insbesondere 
geht es um: 

• breites Grundlagenwissen und Orientierung der theoretisc hen 
Sc hwerpunkte an aktuellen Forsc hungsentwic klungen in den 
Fac hgebieten, vertiefte Methoden- und Strategienkompetenz,    
die zu eigenständiger wissensc haftlic her Forsc hung befähigen, 

• V ermittlung fac hübergreifenden Wissens und die Befähigung zur 
Integration wissensc haftlic her V orgehensweisen untersc hiedlic her 
Fac hgebiete, 

• Einbindung der Studierenden in Forsc hungs- und Entwic klungs-
proj ekte, vor allem im R ahmen von Proj ekt- und Absc hlussarbei-
ten. 
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3. Entsprec hend diesen forsc hungsorientierten Z ielen soll die L ehre ge-
tragen werden von L ehrenden, die j e nac h Fac h neben auß erhoc h-
sc hulisc hen, berufspraktisc hen Erfahrungen vor allem aus eigener 
aktiver Forsc hung sc höpfen können. L ehrende mit wissensc haftlic her 
Q ualifikation, Forsc hungserfahrung und aktueller -praxis sollen in der 
R egel mindestens 2/3 der L ehre tragen. Für die Q ualifikation zu be-
rüc ksic htigen sind dabei in erster L inie: 

• wissensc haftlic he V eröffentlic hungen, Gutac htertätigkeit, 
Patentaktivitäten oder künstlerisc he L eistungen, 

• Aktivitäten in der kooperativen Weiterentwic klung wissen-
sc haftlic her Forsc hung und L ehre (j e nac h Fac hdisziplin 
z. B. T eilnahme an T agungen, interdisziplinäre und interna-
tionale wissensc haftlic he K ooperationen), verantwortlic he Durc h-
führung von Forsc hungsproj ekten mit Drittmitteln und U nter-
stützung anerkannter wissensc haftlic her, öffentlic her oder 
privater Fördereinric htungen und Programme, 

• Beteiligung an F& E-Proj ekten im auß erhoc hsc hulisc hen Bereic h, 
L eitung von Forsc hungsinstituten, Forsc hungsgruppen u.ä. 

 
4. Die H oc hsc hulen und die am Studiengang beteiligten Fac hbereic he 

müssen über die Anforderungen an die L ehre hinaus eine entsprec h-
ende Ausstattung und K ontakte für Forsc hung nac hweisen, an der 
Studierende partizipieren können. Z u ac hten ist dabei in erster L inie 
auf: 

• Bibliotheken mit relevanter Forsc hungsliteratur, insbesondere 
aktuelle Fac hzeitsc hriften zum Stand der Forsc hung, Arc hive, 
Dokumentationszentren, K ontakte mit und Z ugänge zu anderen 
Forsc hungszentren und Dokumentationsbeständen, 

• L abors und laborative Ausstattungen, 
• Geeignete Computerhard- und -software, 
• Prüfstände und notwendige Groß geräte, 
• wissensc haftlic hes Personal zur Durc hführung von Forsc hungs-

arbeiten und zur Anleitung der einbezogenen Studierenden, 
• interinstitutionelle V ereinbarungen zur Nutzung von R essourc en 

auc h an anderen Standorten. 
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3.1.5 . J o in t Q u a l ity  I n itia tiv e (J Q I ) u n d  "D u b l in  D escrip to rs"  
 (J Q I  2003) 
 
Die J oint Q uality Initiative (J Q I) ist ein informelles Netzwerk von Experten 
aus 12 europäisc hen L ändern, die sic h mit Fragen der Q ualitätssic herung 
und Akkreditierung von Bac helor- und Masterprogrammen befassen. V or 
zwei J ahren präsentierte das Netzwerk erstmals V orsc hläge für Besc hrei-
bungen der K enntnisse und Fertigkeiten, die in einem Bac helor- bzw. 
Masterstudiengang vermittelt werden sollten. Diese bewusst allgemein 
gehaltenen und nic ht fac hspezifisc hen Besc hreibungen, die sogenannten 
Dublin Desc riptors, haben die europäisc he Diskussion über L ernziele und 
Output-Orientierung beeinflusst. Mittlerweile finden in vielen L ändern 
intensive Erörterungen über möglic he Besc hreibungen für Q ualifikationen 
statt, wobei die Dublin Desc riptors häufig als Bezugspunkt und Anregung 
dienen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.j ointq uality.org 
(1.9.20 0 4). 
 
"D u b l in  D escrip to rs" 

Auszug (Ü bersetzung) aus: T owards shared desc riptors for Bac helors and 
Masters. A report from a J oint Q uality Initiative informal group. U R L : 
http://www.j ointq uality.org/c ontent/ierland/Shared%20 desc riptors%20 Ba
%20 Ma.doc  (20 .9.20 0 4). 
 
II. G em ei n s a m e D es k ri p t o ren  f ü r B a chel o r- u n d  M a s t era b s chl ü s s e 

10 . Der akademisc he Grad des Bac helors wird Studierenden verliehen, 

• die Wissen und V erstehen in einem Fac hgebiet nac hgewiesen 
haben, das auf der allgemeinen höheren Sc hulbildung aufbaut 
und über diese hinaus geht, und sic h im Allgemeinen auf einem 
Niveau befindet, das auf wissensc haftlic hen L ehrbüc hern basiert, 
aber auc h teilweise aus den Erkenntnissen der aktuellen wissen-
sc haftlic hen Debatten im j eweiligen Fac hgebiet bezogen wird;  

• die ihr Wissen und V erstehen auf eine Art und Weise anwenden 
können, die auf einen professionellen10  Ansatz gegenüber Arbeit 

                                                             
10 D as W ort „ p rof essionel l “  w ird in den D eskrip toren in seinem w eitesten Sinne v erw endet 
und bezieht sic h auf  E igensc haf ten, die bei der A usü bung v on A rbeit oder Beruf  v on 
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bzw. Beruf hinweist, und über K ompetenzen11 verfügen, die 
normalerweise bei der Entwic klung und U ntermauerung von 
Argumenten und bei der L ösung von Problemen im j eweiligen 
Fac hgebiet zur Geltung kommen;  

• die in der L age sind, Daten zu sammeln und auszuwerten (norma-
lerweise innerhalb ihres Fac hgebietes), die für eine U rteilsbildung, 
bei der auc h relevante soziale, wissensc haftlic he oder ethisc he 
Fragen berüc ksic htigt werden, von Bedeutung sind;  

• die Informationen, Ideen, Probleme und L ösungen vermitteln 
können, sei es einer Z uhörersc haft von Fac hleuten oder von L aien;  

• die L ernstrategien entwic kelt haben, die für eine Fortsetzung der 
Studientätigkeit auf höherem Niveau mit einem hohen Grad an 
Selbstständigkeit notwendig sind. 

 
11. Der akademisc he Grad des Masters12  wird Studierenden verliehen, 

• die Wissen und V erstehen nac hgewiesen haben, das auf dem, 
was normalerweise auf dem Niveau des Bac helor erwartet wird, 
basiert, es erweitert und/oder vertieft, und das als Grundlage für 
oder Möglic hkeit zu Originalität bei der Entwic klung und/oder 
Anwendung von Ideen dient, nic ht selten in einem Forsc hungs-
kontext13;  die ihr Wissen und V erstehen und ihre Problemlösungs-
strategien in neuen oder ungewohnten U mgebungen in einem 
breiteren (oder interdisziplinären) K ontext bezogen auf ihr Fac h-
gebiet anwenden können;  

                                                                                                                     
 
 
Bel ang sind, w as auc h die A nw endung bestimmter A sp ekte w issensc haf tl ic hen Lernens 
mit einsc hl ieß t. E s w ird nic ht im H inbl ic k auf  j ene sp ezif isc hen A nf orderungen v on 
regul ierten P rof essionen benutzt, w as w iederum mit " P rof il "  bezeic hnet w erden kö nnte.  

11 D as W ort „ K omp etenz“  w ird in den D eskrip toren in seinem w eitesten Sinne v erw endet 
und erl aubt eine A bstuf ung v on Fä higkeiten bzw . Fertigkeiten. E s w ird nic ht im engeren 
Sinne l edigl ic h auf  der G rundl age einer j a/ nein Bew ertung benutzt. 

12 E in R ep rä sentant der J Q I  (J oint Q ual ity  I nitiativ e, siehe K ap . 3.1.5, A nm. d. H rsg.) hat 
v orgesc hl agen, M BA -Studiengä nge def initiv  auszusc hl ieß en;  andere sind der M einung, 
die in den gemeinsamen D eskrip toren f ü r M asterabsc hl ü sse f ormul ierten K riterien 
sol l ten auc h f ü r M BA -Studiengä nge gel ten. 

13 „ Forsc hung“  w ird f ü r eine breite V iel f al t v on A ktiv itä ten v erw endet, of t in einem f ac hbe-
zogenen K ontext;  hier w ird das W ort in der Bedeutung v on sorgf ä l tigem Studium bzw . 
sorgf ä l tiger Untersuc hung auf  der G rundl age v on sy stematisc hem V erstehen und sic h 
sel bst hinterf ragendem W issen benutzt. 
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• die in der L age sind, Wissen zu integrieren und mit K omplexität 
umzugehen, und auc h bei unvollständigen bzw. begrenzten Infor-
mationen zu Einsc hätzungen zu kommen, die trotzdem das Nac h-
denken über soziale und ethisc he V erantwortung mit einbezieht, 
sofern es mit der Anwendung ihrer K enntnisse und Einsc hät-
zungen verbunden ist;  

• die ihre Sc hlussfolgerungen, und auc h das Wissen und die L ogik, 
die ihnen zu Grunde liegen, einer Z uhörersc haft von Fac hleuten 
und L aien gleic hermaß en klar und unzweideutig vermitteln kön-
nen;  

• die über L ernstrategien verfügen, die ihnen ermöglic hen, ihr 
Studium größ tenteils selbstbestimmt bzw. selbstständig fort-
zusetzen. 

 
Quelle: 
http ://w w w .j o i ntq uali ty .o r g /c o ntent/i er land /S har ed % 20 d esc r i p to r s% 20 B a% 20 M a.d o c
(24 .0 9 .20 0 4 ) 
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3.1.6 . La u f b a hn rechtl iche Z u o rd n u n g v o n  B a chel o r/ B a k k a l a u reu s- 
u n d  M a ster-/ M a gistera b schl ü ssen  gem . §  19  H R G   

 
(Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 14.0 4.20 0 0 ) 
 
1. In Anbetrac ht der T atsac he, dass sic h kurzfristig das L aufbahn- und 

T arifsystem nic ht grundlegend ändern lassen wird, sind die Absol-
venten der neuen Studiengänge nac h §  19 H R G dem gehobenen und 
höheren Dienst sowie den entsprec henden T arifgruppen des BAT  wie 
folgt zuzuordnen:  

1.1 Bac helor-/Bakkalaureusabsc hlüsse sind unabhängig davon, ob sie 
an einer Fac hhoc hsc hule oder an einer U niversität erworben wur-
den, dem gehobenen Dienst zuzuordnen. Die Ü bergangsmöglic h-
keiten vom gehobenen zum höheren Dienst sind zu erleic htern. 
Insbesondere soll hervorragenden Absolventinnen und Absol-
venten dieser Studiengänge nac h Eignung, L eistung und fac h-
lic her Befähigung der Eintritt in den V orbereitungsdienst zum 
höheren Dienst eröffnet werden. 

1.2 Master-/Magisterabsc hlüsse eröffnen den Z ugang zum höheren 
Dienst. 

 
2. Die K ultusministerkonferenz weist darauf hin, dass sic h das her-

kömmlic he L aufbahn- und T arifsystem bei der R ealisierung der 
bildungspolitisc hen Z iele, die mit der Einführung des neuen 
Graduierungssystems verbunden sind, als hinderlic h erweist. Sie geht 
daher davon aus, dass mittelfristig die Differenzierung in die 
L aufbahnen des gehobenen und des höheren Dienstes entfällt und 
dass allen H oc hsc hulabsolventen mit einer mindestens dreij ährigen 
Ausbildung die gleic hen Chanc en beim Z ugang zum öffentlic hen 
Dienst eingeräumt werden. Es ist Aufgabe der einstellenden 
Behörden j e nac h den Anforderungen der zu besetzenden Stelle über 
die Einstellung der H oc hsc hulabsolventen aussc hließ lic h nac h deren 
Eignung, L eistung und fac hlic her Befähigung zu entsc heiden. 
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Begründung: 
 
Seit 1998 ermöglic ht §  19 H R G die Einführung gestufter Studiengänge 
zur Erprobung. Das mit der H R G-Novelle eingeführte neue Graduierungs-
system wurde von der K ultusministerkonferenz mit dem Strukturbesc hluss 
vom 0 5.0 3.1999 konkretisiert und in seinen wesentlic hen Annahmen prä-
zisiert. Die H oc hsc hulen haben mit untersc hiedlic hen fac hlic hen Sc hwer-
punkten von der Möglic hkeit der Einführung neuer Studiengänge regen 
Gebrauc h gemac ht. H insic htlic h der R ahmenbedingungen für die Ein-
führung der neuen Studiengänge und der q uantitativen Entwic klung wird 
auf die Darstellung der neuen Studiengänge/Bestandsaufnahmen in 
Anlage 1 verwiesen. 

Die Z uordnung der Absolventen des neuen Graduierungssystems zu den 
L aufbahnen des öffentlic hen Dienstes muss sic herstellen, dass die Attrak-
tivität der neuen Studiengänge nic ht beeinträc htigt, sondern gefördert 
wird. 

Neben der stärkeren internationalen Orientierung zielt die Einführung des 
neuen Graduierungssystems insbesondere darauf ab, die berufsq ualifi-
zierende Funktion des Studiums entsprec hend den veränderten Beding-
ungen in der Wissensc haft und in den T ätigkeitsfeldern wieder besser zur 
Geltung zu bringen. Wenn 30  % und mehr der J ugendlic hen eines Alters-
j ahrgangs ein H oc hsc hulstudium aufnehmen, ist davon auszugehen, dass 
der Anteil derj enigen Studierenden, die eine konzentrierte Berufsvorbe-
reitung nac hfragen, bei Weitem überwiegt. Angesic hts sc hneller V erän-
derungen in der Wissensc haft und vor dem H intergrund sic h auflösender 
fester beruflic her T ypisierungen sowie sic h ändernder fac hlic her Q ualifi-
kationsanforderungen kommt der V ermittlung von inter- und transdiszi-
plinären Fähigkeiten und Sc hlüsselq ualifikationen besondere Bedeutung 
zu. Das Studium bis zum ersten berufsq ualifizierenden Absc hluss kann 
nic ht mehr die notwendigen K enntnisse für ein ganzes Berufsleben ver-
mitteln, sondern soll - wie der Wissensc haftsrat ausführt - grundlegende 
Fac h-, Methoden- und Sozialkompetenzen vermitteln und dabei Ü ber-
gangs- und Ansc hlussfähigkeit zur beruflic hen Anwendung sowie die Be-
fähigung zu einem weiteren Studium und zur Weiterbildung als lebens-
langem L ernen anlegen.  
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Diese weitreic hende R eform des Studiums hat j edoc h nur Aussic ht auf 
Erfolg, wenn der Bac helor/Bakkalaureus als der erste berufsq ualifizie-
rende Absc hluss zu demj enigen Absc hluss wird, an den sic h i. d. R . eine 
erste beruflic he T ätigkeit ansc hließ t. 

Die Einführung gestufter Studiengänge ist Bestandteil des zwisc hen Bund 
und L ändern vereinbarten Maß nahmenpakets zur Stärkung der interna-
tionalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandorts Deutsc hland. In der 
gemeinsamen Erklärung von Bund und L ändern vom 16.12.1999 wird 
deutlic h hervorgehoben, dass die Akzeptanz der neuen Absc hlüsse auf 
dem Arbeitsmarkt, insbesondere auc h bei den öffentlic hen Arbeitgebern, 
erreic ht werden muss. Die Ö ffnung der L aufbahnen des öffentlic hen 
Dienstes für das neue gestufte Studiengangsystem ist somit eine V er-
pflic htung und eine gemeinsame Aufgabe der zuständigen R essorts von 
Bund und L ändern. 

Im H inblic k darauf, dass die ersten Studierenden der neuen Studiengänge 
bereits abgesc hlossen haben oder kurz vor dem Absc hluss stehen, hat der 
Bundesinnenminister die L änder mit Sc hreiben vom 23.0 2.20 0 0  um Aus-
kunft hinsic htlic h der Einstufung der Absolventen der Bac helor-/Bakka-
laureus- und Master-/Magisterstudiengänge gebeten. Die K ultusminister-
konferenz ist der Auffassung, dass die herkömmlic he Z uordnung bestim-
mter H oc hsc hulabsc hlüsse zu L aufbahnen und T arifgruppen den mit der 
Einführung des neuen Graduierungssystems verbundenen hoc hsc hulpo-
litisc hen Z ielsetzungen nic ht mehr entspric ht. Da j edoc h für die ansteh-
enden Absolventen kurzfristig eine L ösung gefunden werden muss und 
eine grundlegende V eränderung des L aufbahn- und T arifsystems inner-
halb kurzer Frist nic ht erreic ht werden kann, spric ht sic h die K ultusmini-
sterkonferenz für ein zeitlic h gestuftes V orgehen aus. 
 
1 . K u rz f ri s t i ge L ö s u n g 
 
Entsprec hend der geltenden R ec htslage (vgl. dazu die Darstellung des 
geltenden L aufbahn- und T arifsystems in Anlage 2) geht die K ultusminis-
terkonferenz davon aus, dass die Absolventen der neuen Studiengänge 
kurzfristig den L aufbahnen des gehobenen und des höheren Dienstes 
sowie den entsprec henden tariflic hen Eingruppierungen nac h dem BAT  
zuzuordnen sind. 
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Nac h dem Strukturbesc hluss der K ultusministerkonferenz sind die 
B a chel o r-/B a k k a l a u reu s s t u d i en gän ge als eigenständige berufsq uali-
fizierende Absc hlüsse auszugestalten. Die R egelstudienzeit beträgt 
mindestens drei und höc hstens vier J ahre. Eine Differenzierung nac h der 
Dauer der R egelstudienzeit wird nic ht vorgenommen. Z war wird zwisc hen 
stärker theorieorientierten und stärker anwendungsorientierten Studien-
gängen im H inblic k auf die Absc hlussbezeic hnungen untersc hieden, der 
Strukturbesc hluss stellt j edoc h klar, dass damit eine institutionelle 
Differenzierung nic ht verbunden ist. In dafür geeigneten Fäc hern können 
stärker anwendungsorientierte Studiengänge auc h an U niversitäten und 
künstlerisc hen H oc hsc hulen angeboten werden, stärker theorieorientierte 
Studiengänge auc h an Fac hhoc hsc hulen.  

Für die Eingruppierung in die L aufbahnen des öffentlic hen Dienstes folgt 
daraus, dass die Bac helor-/Bakkalaureusabsc hlüsse einheitlic h zu behan-
deln sind, so dass weder die Dauer eines Bac helor-/Bakkalaureusstud-
iengangs noc h der H oc hsc hultyp, an dem der Absc hluss erworben wurde, 
noc h die inhaltlic he Ausric htung K riterium für die Z uordnung sein kön-
nen. Dreij ährige und vierj ährige Bac helor-/Bakkalaureusabsc hlüsse sind 
daher unabhängig davon, ob sie an einer Fac hhoc hsc hule oder an einer 
U niversität erworben wurden - im U ntersc hied zum Master/Magister - 
grundsätzlic h dem gehobenen Dienst zuzuordnen. 

Z ur Steigerung der Attraktivität der Bac helor-/Bakkalaureusstudiengänge 
ersc heint es dringend geboten, bei entsprec hender L eistung die Ü ber-
gangsmöglic hkeiten vom gehobenen zum höheren Dienst und die Auf-
stiegsc hanc en im höheren Dienst zu verbessern. 

Für M a s t er- u n d  M a gi s t era b s chl ü s s e legt der Strukturbesc hluss der 
K ultusministerkonferenz fest, dass sie - unabhängig davon, ob sie in 
einem einj ährigen oder zweij ährigen Masterstudium an einer U niversität 
oder an einer Fac hhoc hsc hule erworben wurden - den Promotionszugang 
eröffnen. Dementsprec hend spric ht sic h die K ultusministerkonferenz auc h 
dafür aus, den Absolventen der Master-/Magisterstudiengänge den Z u-
gang zum höheren Dienst zu eröffnen. 
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2 . M i t t el f ri s t i ge Z i el s et z u n gen  
 
Mittelfristig spric ht sic h die K ultusministerkonferenz dafür aus, die Z u-
ordnung der H oc hsc hulabsc hlüsse zu einem starren L aufbahnsystem 
aufzuheben. Der Bac helor-/Bakkalaureus kann sic h als erster berufsq uali-
fizierender R egelabsc hluss nur etablieren, wenn diej enigen, die mit die-
sen Absc hlüssen einen ersten Einstieg in den Beruf vornehmen, ent-
sprec hend ihrer Ausbildung und den Erfordernissen der T ätigkeitsfelder 
eingestuft werden und ihnen die Möglic hkeit eröffnet wird, sic h in späte-
ren Phasen durc h Erweiterung und V ertiefung ihrer K enntnisse, z. B. in 
einem Masterstudiengang, ihren K enntnissen und Fähigkeiten entspre-
c hend beruflic h weiter zu entwic keln. 

Demnac h sollten alle H oc hsc hulabsolventen mit einer mindestens drei-
j ährigen H oc hsc hulausbildung gleic he Chanc en beim Z ugang zum öffent-
lic hen Dienst eröffnet werden. Der V erzic ht auf eine feste Z uordnung der 
Absc hlüsse zu L aufbahnen und T arifgruppen und die Eröffnung gleic her 
Chanc en für alle H oc hsc hulabsolventen bedeutet freilic h nic ht, dass alle 
H oc hsc hulabsolventen bei ihrer ersten beruflic hen V erwendung gleic h 
eingestuft werden müssten. V ielmehr ist die Entsc heidungskompetenz der 
einstellenden Behörde in der Weise weiter zu entwic keln, dass die H oc h-
sc hulabsolventen j e nac h den Erfordernissen der einzelnen Stelle ent-
sprec hend ihrer Eignung und Befähigung für das j eweilige Aufgaben-
gebiet eingestellt und differenziert besoldet werden können. Z umindest 
bedarf es einer Flexibilisierung des bestehenden Systems in der Weise, 
dass bei den Eingangsämtern Bandbreiten eröffnet werden, die den ein-
stellenden Behörden - auc h unter Berüc ksic htigung von Nac hfragege-
sic htspunkten - eine ausbildungs- und leistungsgerec hte Eingruppierung 
ermöglic hen. 
 
Anlage 1: 

D a rstel l u n g d er n eu en  Stu d ien gä n ge/ B esta n d sa u f n a hm e  

S t ru k t u rel l e u n d  i n ha l t l i che V o rga b en   

Seit 1998 ermöglic ht §  19 H R G die Einführung gestufter Studiengänge 
zur Erprobung. Es kann also - entsprec hend internationaler Gepflogen-
heiten - nac h 3 oder 4 J ahren ein Bac helor/Bakkalaureus als ers t er b e-
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ru f s q u a l i f i z i eren d er Ab s chl u s s  und nac h 1 oder 2 weiteren J ahren 
(insgesamt nic ht mehr als 5 J ahren) der Master/Magister als w ei t erer 
b eru f s q u a l i f i z i eren d er Ab s chl u s s  erworben werden. Z iel der Einführung 
des neuen Graduierungssystems, das das herkömmlic he System zunäc hst 
n i cht  ers et z en , s o n d ern  ergän z en  soll, ist es, die Akzeptanz  deutsc her 
H oc hsc hulabsc hlüsse im Ausland und damit die Berufsc hanc en deutsc her 
H oc hsc hulabsolventen im internationalen R aum zu verbessern und 
deutsc he H oc hsc hulen für ausländisc he Studierende attraktiver zu 
mac hen. Daneben wird mit der Einführung des neuen Graduierungs-
systems das Z iel einer tief greifenden Strukturreform verfolgt, die ins-
besondere eine V erkürzung der Studienzeiten bis zum ersten berufs-
q ualifizierenden Absc hluss, eine zeitgemäß e Ausric htung auf die beruf-
lic hen T ätigkeitsfelder (V ermittlung grundlegender Fac h-, Methoden- und 
Sozialkompetenzen mit Ü bergangs- und Ansc hlussfähigkeiten zur beruf-
lic hen Anwendung) sowie eine stärkere Inter- und T ransdisziplinarität 
zum Gegenstand hat. 

Mit Besc hluss vom 0 5.0 3.1999 hat die K ultusministerkonferenz die we-
sentlic hen Strukturmerkmale der neuen Studiengänge festgelegt. Dem 
H R G entsprec hend wird dabei grundlegend zwisc hen den neuen Bac he-
lor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengängen einerseits und 
den herkömmlic hen Diplom- und Magisterstudiengängen gem. §  18 H R G 
untersc hieden. 

Bac helor-/Bakkalaureusstudiengänge und Master-/Magisterstudiengänge 
können sowohl als stärker theorieorientierte als auc h als stärker anwen-
dungsorientierte Studiengänge sowohl an Fac hhoc hsc hulen als auc h an 
U niversitäten und gleic hgestellten H oc hsc hulen angeboten werden (unt-
ersc hiedlic he Studienprofile innerhalb ein und derselben Institution). Eine 
institutionelle Differenzierung findet nic ht statt. Die U ntersc heidung der 
Studienprofile soll durc h die j eweils zugeordneten Absc hlussbezeic hnung-
en erkennbar werden. 

Bei der inhaltlic hen Gestaltung der neuen Studienangebote misst der 
Wissensc haftsrat in seinen Empfehlungen zur „ Einführung neuer Studien-
strukturen und -absc hlüsse (Bac helor/Bakkalaureus und Master/Magister) 
in Deutsc hland“ vom 21.0 1.20 0 0  der V ermittlung von inter- und trans-
disziplinären Fähigkeiten und Sc hlüsselq ualifikationen vor dem H inter-
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grund sic h auflösender fester beruflic her T ypisierungen und sic h än-
dernder fac hlic her Q ualifikationsanforderungen besondere Bedeutung zu. 
Das Studium bis zum ersten berufsq ualifizierenden Absc hluss soll dem-
nac h gru n d l egen d e Fa ch-, M et ho d en - u n d  S o z i a l k o m p et en z en  ver-
mitteln und dabei Ü b erga n gs - u n d  An s chl u s s f ähi gk ei t en  zur beruflic hen 
Anwendung sowie d i e B ef ähi gu n g z u  ei n em  w ei t eren  S t u d i u m  s o w i e 
z u r W ei t erb i l d u n g als lebenslanges L ernen anlegen. Das Bac helor-/ Bak-
kalaureusstudium wird demnac h als w i s s en s cha f t l i ch b a s i ert es  gru n d -
s t än d i ges  S t u d i u m  definiert, das sic h in der R egel auf ei n  K ern f a ch kon-
zentriert, daneben j edoc h die Möglic hkeit der V erbindung bzw. K ombi-
nation mit anderen Fäc hern ermöglic ht. Insbesondere bei anwendungs-
orientierten Studiengängen soll dabei der besondere Praxisbezug durc h 
neue zeitlic he V erbindungen oder neue Formen der Integration von 
Anwendungsbezügen entwic kelt werden. 

Das Masterstudium setzt immer einen ersten berufsq ualifizierenden Ab-
sc hluss voraus und ist daher nic ht identisc h mit herkömmlic hen Magister-
studiengängen nac h §  18 H R G. Es dient der i n ha l t l i chen  u n d  f a chl i chen  
V ert i ef u n g u n d  S p ez i a l i s i eru n g oder kann interdisziplinär ausgeric htet 
sein und soll klar zwisc hen einer forsc hungsorientierten Ausric htung mit 
dem Z iel einer späteren wissensc haftsnahen T ätigkeit oder einer mehr 
anwendungsorientierten Ausric htung untersc heiden, die vielfältige Mög-
lic hkeiten der Erneuerung und der Weiterentwic klung der Fac hkenntnisse 
für eine T ätigkeit auß erhalb des Wissensc haftssystems bietet. 
 
Im H inblic k auf die V ergleic hbarkeit mit Absc hlüssen des herkömmlic hen 
Graduierungssystems gilt: 

N a ch d em  K M K -B es chl u s s  v o m  0 5 .0 3 .1 9 9 9  b erecht i gen  M a s t er-/M a -
gi s t era b s chl ü s s e a n  U n i v ers i t ät en  u n d  Fa chho chs chu l en  gru n d s ät z l i ch 
z u r P ro m o t i o n . 

Weitere K onkretisierungen zur Frage der P ro m o t i o n s b erecht i gu n g v o n  
B a chel o r-/B a k k a l a u reu s a b s o l v en t en  befinden sic h z. Z t. im Beratungs-
verfahren innerhalb der K ultusministerkonferenz. Der Wissensc haftsrat 
befürwortet in seinen Empfehlungen eine Z ulassung zur Promotion auf 
der Grundlage von Eignungsfeststellungsverfahren unabhängig von der 
Dauer des vorangegangenen Studiums entsprec hend der besonderen 
Q ualifikation des Bac helor-/Bakkalaureusabsolventen. In diesem Z usam-
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menhang kann auf die Besc hlüsse betreffend den Z ugang zur Promotion 
für besonders befähigte Fac hhoc hsc hulabsolventen verwiesen werden. 
 
Ak k red i t i eru n g 

Im U ntersc hied zu den herkömmlic hen Diplom- und Magisterstudien-
gängen erfolgt die G ew ährl ei s t u n g f a chl i ch i n ha l t l i cher M i n d es t -
s t a n d a rd s  z u r S i cheru n g v o n  Q u a l i t ät  i n  L ehre u n d  S t u d i u m  u n d  d i e 
Ü b erp rü f u n g d er B eru f s rel ev a n z  der Absc hlüsse im R ahmen eines 
Ak k red i t i eru n gs v erf a hren s , das durc h den aufgrund des Besc hlusses der 
K ultusministerkonferenz vom 0 3.12.1998 eingesetzten Akkreditierungsrat 
koordiniert und kontrolliert wird. Damit sollen T ransparenz und V ergleic h-
barkeit der Q ualität der L eistungen sic hergestellt und Studierenden, 
Arbeitgebern und H oc hsc hulen eine Orientierung über die Bac helor-
/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge ermöglic ht werden. 

Am 30 . November 1999 hat der Akkreditierungsrat Mindeststandards zur 
Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen sowie K riterien für Bac he-
lor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengängen festgelegt. 
Akkreditierungsagenturen arbeiten demnac h unabhängig von H oc h-
sc hulen, Wirtsc hafts- und Berufsverbänden. Die Beteiligung von H oc h-
sc hulen und Berufspraxis ist bei den Akkreditierungsentsc heidungen zu 
gewährleisten. Bei der Begutac htung sind nationale und internationale 
K ompetenz hoc hsc hulartenübergreifend zusammenzuführen. Die K riterien 
für die neuen Studiengänge sehen u. a. eine stärkere Berüc ksic htigung 
der Internationalität von Studieninhalten und Studienorganisation vor.  

U nbesc hadet der unabdingbaren fac hlic hen Mindeststandards sollen 
neben der Berufsbefähigung und der V ermittlung fac hlic her und metho-
disc her K ompetenzen soziale K ompetenzen stärker in den Mittelpunkt 
gerüc kt werden. Die Integration der Forsc hung bzw. des Praxisbezugs 
sind ebenfalls bei der Begutac htung zu bewerten. Z ur Q ualitätssic herung 
ist ferner die Evaluation der Studiengänge, auc h im H inblic k auf die Be-
rufsrelevanz durc h Absolventenbefragung, V erbleibsstudien und Berufs-
weganalysen vorgesehen. Z ahlreic he Akkreditierungsverfahren wurden 
eingeleitet. Da die Akkreditierung einzelner Studiengänge zunäc hst die 
Akkreditierung der Akkreditierungsagenturen voraussetzt, können die 
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ersten, bereits begonnenen V erfahren erst im L aufe des J ahres zum Ab-
sc hluss gebrac ht werden.  
 
Q u a n t i t a t i v e B es t a n d s a u f n a hm e 

Eine aus Anlass eines Beric hts der K ultusministerkonferenz an die 
Ministerpräsidentenkonferenz 1999 durc hgeführte L änderumfrage zur 
Einric htung von Bac helor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudien-
gängen nac h §  19 H R G hat ergeben, dass in allen L ändern Bac helor-/ 
Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge eingeric htet wurden. 
Insgesamt haben die H oc hsc hulen bis Mitte 1999 3 7 1  B a chel o r-/B a k k a -
l a u reu s - u n d  M a s t er-/M a gi s t ers t u d i en gän ge beantragt, von denen 
bereits 243 bisher genehmigt werden konnten. 2 5 7  Studiengänge ent-
fallen auf die U n i v ers i t ät en  und 1 1 4  auf die Fa chho chs chu l en . Die 
Studiengänge sind insgesamt für annähernd 1 2 .5 0 0  S t u d i en a n f än ger 
j ährlic h ausgelegt. 

Fac hlic h liegt der Sc hwerpunkt sowohl bei den U niversitäten als auc h bei 
den Fac hhoc hsc hulen mit 73 bzw. 63 beantragten Studiengängen auf 
den In gen i eu rw i s s en s cha f t en . Danac h folgen R echt s -, W i rt s cha f t s - u n d  
S o z i a l w i s s en s cha f t en  mit 59 Studiengängen an U niversitäten und 28 
Studiengängen an Fac hhoc hsc hulen. Auf M a t hem a t i k  u n d  N a t u rw i s s en -
s cha f t en  entfallen 57 Studiengänge bei den U niversitäten und 17 Stu-
diengänge bei den Fac hhoc hsc hulen. Sprac h- und K ulturwissensc haften 
rangieren mit 46 Studiengängen an U niversitäten und 3 Studiengängen 
an Fac hhoc hsc hulen deutlic h dahinter. 

H insic htlic h der Studiengangmodelle wurden mit 167 Studiengängen die 
meisten als Master-/Magisterstudiengänge konzipiert. Ü ber alle H oc h-
sc hulen gesehen liegt der Sc hwerpunkt bei z w ei j ähri gen  M a s t er-/ 
M a gi s t ers t u d i en gän gen  (10 2). Allerdings untersc heiden sic h insoweit 
U niversitäten und Fac hhoc hsc hulen. Während an den U niversitäten 
deutlic h zweij ährige Master-/Magisterstudiengänge überwiegen, sind es 
an Fac hhoc hsc hulen mehr einj ährige Master-/Magisterstudiengänge. 
Isolierte Bac helor-/Bakkalaureusangebote liegen mit 63 Studiengängen 
deutlic h hinter den Master-/Magisterstudiengängen. Dabei handelt es 
sic h fast aussc hließ lic h um dreij ährige Studiengänge. Bei den konsekuti-
ven Modellen liegt der Sc hwerpunkt bei fünfj ährigen Studiengängen (3 + 
2 J ahre). Insgesamt wird deutlic h, dass der w ei t  ü b erw i egen d e An t ei l  
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d er B a chel o r-/B a k k a l a u reu s a n geb o t e sowohl an Fac hhoc hsc hulen als 
auc h an U niversitäten d rei j ähri g konzipiert ist und zwar unabhängig 
davon, ob die Studiengänge isoliert oder als K onsekutivmodell angeboten 
werden (185 : 6). Das bisher vorliegende Material aus Erhebungen von 
K MK  und H R K  lässt keine Aussagen zur V erteilung auf anwendungs- oder 
theorieorientierte Studiengänge zu. 
 
Au s b l i ck  

Eine nac h angemessener Frist durc hzuführende Evaluierung der Studien-
angebote und -absc hlüsse wird darüber Aufsc hluss geben, inwieweit sic h 
die gestuften Absc hlüsse bewährt haben und geeignet sind, das herköm-
mlic he Graduierungssystem abzulösen. Ein wesentlic her Faktor für den 
Erfolg der Studiengänge wird dabei ihre Akzeptanz auf dem Arbeitsmarkt 
sein. Auc h wenn ihre dienstrec htlic he Einordnung nur für einen kleinen 
T eil der Studiengänge bzw. Absolventen unmittelbar relevant sein wird, 
kommt dieser doc h eine Signalwirkung für den freien Markt zu. U nter 
diesem Gesic htspunkt wäre eine Einbindung der öffentlic hen Arbeitgeber 
in das Akkreditierungsverfahren bei geeigneten Fällen zu erwägen. 
 
Anlage 2: 

R echt l i che G ru n d l a ge f ü r d i e l a u f b a hn recht l i che E i n o rd n u n g v o n  
H o chs chu l a b s o l v en t en  i n  d a s  d erz ei t  gel t en d e L a u f b a hn - u n d  T a ri f -
s y s t em   
 
Das geltende L aufbahn- und T arifrec ht untersc heidet für die Z uordnung 
der Absc hlüsse zu den L aufbahnen und T arifgruppen nac h der Institution, 
an der der Absc hluss erworben wurde, nac h der Dauer der Ausbildung 
und in eingesc hränkter Weise nac h den Ausbildungsinhalten (wissen-
sc haftlic he Erkenntnisse/ Praxisorientierung). 
 
1. Z uordnung der H oc hsc hulabsolventen zu den L aufbahnen des öffent-

lic hen Dienstes. 

Das Beamtenrec ht enthält in den § §  13 ff. Beamtenrec htrahmenge-
setz (BR R G) V orsc hriften für L aufbahnbewerber und im §  16 eine Aus-
nahmevorsc hrift für „ andere Bewerber“.  
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1.1 Für die Z ulassung zu den L a u f b a hn en  d es  hö heren  D i en s t es  wird 
unter anderem ein nac h §  13 Abs. 3 Satz 2 geeignetes, mindes-
tens dreij ähriges mit einer Prüfung abgesc hlossenes Studium an 
einer H oc hsc hule gefordert (§  13 Abs. 2 Nr. 3). Abs. 3 Satz 2 
lautet: „ Die Bildungsvoraussetzungen müssen geeignet sein, in 
V erbindung mit der für die L aufbahn vorgesc hriebenen berufs-
praktisc hen Ausbildung oder T ätigkeit die Anforderungen der 
Befähigung für die L aufbahn zu erfüllen.“ 

Die L aufbahnbefähigung kann auc h aufgrund der R ic htlinie 
(89/48/EWG) des R ates der Europäisc hen Gemeinsc haften vom 
21. Dezember 1988 über eine allgemeine R egelung zur Anerken-
nung der H oc hsc huldiplome, die eine mindestens dreij ährige 
Berufsausbildung absc hließ en, erworben werden. 

1.2 Für die Z ulassung zu den L a u f b a hn en  d es  geho b en en  D i en s t es  
wird unter anderem eine zu einem H oc hsc hulstudium berec hti-
gende Sc hulbildung oder ein als gleic hwertig anerkannter Bil-
dungsstand (§  13 Abs. 2 Nr. 3) gefordert. Für den V orbereitungs-
dienst in den L aufbahnen des gehobenen Dienstes regelt §  14 
Abs. 2, dass dieser in einem Studiengang an einer Fac hhoc h-
sc hule oder in einem gleic hstehenden Studiengang, der den Be-
amten die wissensc haftlic he Erkenntnisse und Methoden sowie 
die berufspraktisc hen Fähigkeiten und K enntnisse, die zur Erfül-
lung der Aufgaben in ihrer L aufbahn erforderlic h sind, vermittelt 
wird. Nac h §  14 Abs. 4 kann nac h näherer Bestimmung der L auf-
bahnvorsc hriften die Befähigung für eine L aufbahn des gehobe-
nen Diensten auc h erfüllen, wer auß erhalb des V orbereitungs-
dienstes eine den Anforderungen des Abs. 2 entsprec hende Aus-
bildung in einem Studiengang einer H oc hsc hule durc h eine Prüfung 
abgesc hlossen hat, die der L aufbahnprüfung gleic hwertig ist. 

Für Beamte besonderer Fac hric htungen können anstelle des V or-
bereitungsdienstes und der L aufbahnprüfung andere nac h §  13 
Abs. 3 gleic hwertige Befähigungsvoraussetzungen vorgesc hrieben 
werden, wenn es die besonderen V erhältnisse der L aufbahn erfor-
dern (§  14 Abs. 6). 
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Die Befähigung anderer Bewerber für die L aufbahn, in der sie ver-
wendet werden sollen, ist durc h eine vom L and einzuric htende 
unabhängige Stelle festzustellen (§  16 Abs. 1). §  38 der Bundes-
laufbahnverordnung verlangt entsprec hende L ebens- und Berufs-
erfahrung und legt für den höheren Dienst ein Mindestalter von 
34 J ahren fest, bei abgesc hlossenem H oc hsc hulstudium nac h §  30  
von 32 J ahren. 

Die bundesrec htlic hen V orgaben enthalten also keine absc hließ -
ende R egelung, sie bedürfen der Ausfüllung durc h L andesrec ht. 
Dies gesc hieht durc h die Beamtengesetze der L änder in V erbin-
dung mit den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Bestimmungen, 
den L aufbahnverordnungen sowie in den Ausbildungs- und Prüf-
ungsordnungen. 

 
2.   T arifrec htlic he Eingruppierung von H oc hsc hulabsolventen in den BAT  

2.1 Der Besoldungsgruppe A 13 des Bundesbesoldungsgesetzes, dem 
Eingangsamt des höheren Dienstes, entspric ht im T arifrec ht die 
V ergütungsgruppe (V erg.Gr.) II a des BAT . Den Fallgruppen 1 a, b 
und c  und 2 der V erg.Gr. II a BAT  sind „ Angestellte mit abge-
sc hlossener wissensc haftlic her H oc hsc hulbildung“ zugeordnet. In 
der Protokollnotiz Nr. 1 ist der in den T ätigkeitsmerkmalen der 
V erg.Gr. II a (und der V erg.Gr. I, I a und I b) BAT  verwendete Be-
griff " abgesc hlossene wissensc haftlic he H oc hsc hulbildung"  für 
den Anwendungsbereic h dieser T ätigkeitsmerkmale verbindlic h 
umsc hrieben. Ausgehend vom sog. formellen H oc hsc hulbegriff 
sind hiernac h " wissensc haftlic he H oc hsc hulen“ U niversitäten, 
T ec hnisc he H oc hsc hulen sowie andere H oc hsc hulen, die nac h 
L andesrec ht als wissensc haftlic he H oc hsc hulen anerkannt sind. 
Eine abgesc hlossene wissensc haftlic he Ausbildung liegt nac h der 
Protokollnotiz Nr. 1 vor, wenn das Studium mit einer ersten 
Staatsprüfung oder Diplomprüfung beendet worden ist. Diesen 
steht eine Promotion oder die Akademisc he Absc hlussprüfung 
(Magisterprüfung) einer Philosophisc hen Fakultät in den Fällen 
gleic h, in denen die einsc hlägigen Ausbildungsvorsc hriften die 
Ablegung einer ersten Staatsprüfung oder einer Diplomprüfung 
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nic ht vorsehen. Eine abgesc hlossene wissensc haftlic he H oc h-
sc hulbildung setzt weiter voraus, dass die Absc hlussprüfung in 
einem Studiengang abgelegt wird, der seinerseits mindestens das 
Z eugnis der H oc hsc hulreife (allgemeine oder fac hgebundene 
H oc hsc hulreife) als Z ugangsvoraussetzung erfordert und für den 
Absc hluss eine Mindeststudienzeit von mehr als sec hs Semestern 
ohne etwaige Praxissemester, Prüfungssemester o.ä. vorgesc hrie-
ben ist. 

Ob ein Angestellter über eine abgesc hlossene wissensc haftlic he 
H oc hsc hulbildung verfügt, hängt davon ab, ob die von ihm be-
suc hte Ausbildungsstätte zur Z eit des S t u d i en a b s chl u s s es  eine 
wissensc haftlic he H oc hsc hule im Sinn der Protokollnotiz Nr. 1 war 
(BAG vom 0 9.0 9.1981 - AP Nr. 48 zu § §  22, 23 BAT  1975).  

Nac h Maß gabe der T ätigkeitsmerkmale der V ergütungsgruppen 
ist eine Eingruppierung bis zur V erg.Gr. I BAT  möglic h. 

2.2 Der Geltungsbereic h der V erg.Gr. II a BAT  erfasst grundsätzlic h 
Angestellte mit abgesc hlossener wissensc haftlic her H oc hsc hul-
bildung aller Fac hric htungen. Eine Ausnahme bilden Ä rzte, Apo-
theker, T ierärzte und Z ahnärzte, da sie auß erhalb der Fallgruppen 
1 a, b und c  und 2 gesondert aufgeführt sind (Fallgruppen 4 bis 
7). Weiter gelten die ersten Fallgruppen der V erg.Gr. II a BAT  
nic ht für Angestellte mit abgesc hlossener wissensc haftlic her 
H oc hsc hulbildung mit entsprec hender T ätigkeit als L ehrkräfte   
(Nr. 5 der V orbemerkungen der Anlage 1 a zum BAT ). 

2.3 T ec hnisc he Angestellte mit tec hnisc her Ausbildung sind während 
der ersten sec hs Monate der Berufsausübung nac h Ablegung der 
Prüfung in V erg.Gr. V  a BAT  eingruppiert. Nac h sec hsmonatiger 
Berufsausübung nac h Ablegung der Prüfung erfolgt eine Eingrup-
pierung in V erg.Gr. IV  b BAT  (Fallgruppe 21). Eine " tec hnisc he 
Ausbildung"  im Sinn der vorgenannten V ergütungsgruppen ist der 
erfolgreic he Besuc h einer Sc hule, " deren Absc hlusszeugnisse zum 
Eintritt in die L aufbahn des gehobenen tec hnisc hen Dienstes des 
j eweiligen Arbeitgebers berec htigen"  (vergl. Nr. 2 der V orbemer-
kungen der Anlage 1 a zum BAT ). Die V erg.Gr. IV  b (Fallgruppe 
21) ist die V ergütungsgruppe für den Normal-Ingenieur, der 
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seiner Arbeit nac hgeht, ohne sic h durc h seine L eistungen oder die 
ihm übertragene T ätigkeit aus dem normalen Berufsbild des 
Durc hsc hnitts-Ingenieurs herauszuheben. Nac h Maß gabe der 
T ätigkeitsmerkmale der V ergütungsgruppen ist eine Eingrup-
pierung bis zur V erg.Gr. II a BAT  möglic h. Entsprec hendes gilt für 
vermessungs- und landkartentec hnisc he Angestellte mit 
Fac hhoc hsc hulausbildung. 

2.4 Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, die an Fac hhoc hsc hulen ausge-
bildet werden (Fac hhoc hsc hulstudiengang Soziale Arbeit, Sozial-
pädagogik, Sozialwesen), sind in V erg.Gr. V  b (Fallgruppe 10 ) BAT  
und nac h zweij ähriger Bewährung in dieser V ergütungs- und Fall-
gruppe in V ergütungsgruppe IV  b (Fallgruppe 17) eingruppiert. 
Nac h Maß gabe der T ätigkeitsmerkmale der V ergütungsgruppen 
ist eine Eingruppierung bis zur V erg.Gr. II a BAT  möglic h. 

2.5 Angestellte mit abgesc hlossener Fac hausbildung für den gehobe-
nen Dienst an wissensc haftlic hen Bibliotheken (Diplom-Bibliothe-
kare) sind in V ergr.Gr. V  b (Fallgruppe 16) eingruppiert. Nac h 
Maß gabe der T ätigkeitsmerkmale der V ergütungsgruppen ist eine 
Eingruppierung bis zur V erg.Gr. IV  a BAT  möglic h. 

2.6 L ehrkräfte an Grund- und H auptsc hulen mit voller L ehramts-
befähigung werden auf der Grundlage von Eingruppierungs-
ric htlinien der T arifgemeinsc haft deutsc her L änder (T dL ) nac h 
V erg.Gr. III BAT  vergütet. 

 
Quelle: http ://w w w .km k.o r g /d o c /b esc hl/z uo r d nung b am a.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.7 . V erein b a ru n g „ Z u ga n g z u  d en  La u f b a hn en  d es hö heren  
D ien stes d u rch M a stera b schl u ss a n  F a chho chschu l en “   

 
(Besc hluss der Innenministerkonferenz vom 0 6.0 6.20 0 2 und der 
K ultusministerkonferenz vom 24.0 5.20 0 2) 
 
A. B i l d u n gs v o ra u s s et z u n gen  f ü r d en  hö heren  D i en s t  
 
I. V o rb em erk u n g 
 
Für die Feststellung, ob die Bildungsvoraussetzungen von an Fac hhoc h-
sc hulen erworbenen Master-Absc hlüssen den Z ugang zum höheren 
Dienst eröffnen, sind K riterien festzulegen. Dabei ist auf Inhalt, Studien-
umfang und Prüfungsanforderungen sowie den vorhergehenden Studien-
absc hluss abzustellen. 
 
Ob ein bestimmter Master-Absc hluss an einer Fac hhoc hsc hule diese V or-
aussetzungen erfüllt und den Z ugang zum höheren Dienst eröffnet, wird 
im Akkreditierungsverfahren festgestellt. 
 
II. An f o rd eru n gs p ro f i l  f ü r L a u f b a hn en  d es  hö heren  D i en s t es  
 
In der öffentlic hen V erwaltung gibt es Aufgaben, deren Bewältigung 
erhöhte Anforderungen an die Ausbildung und die Persönlic hkeit der 
Beamtinnen und Beamten stellt. Diese Aufgaben werden dem höheren 
Dienst zugeordnet. Aufgabe des höheren Dienstes ist es, komplexe Z u-
sammenhänge rec htzeitig zu erfassen und angemessene R eaktionen 
unter Beac htung von Folgewirkungen zu entwic keln. Wesentlic he Arbeits-
felder in diesem Z usammenhang sind die Wahrnehmung von Führungs-, 
L enkungs-, Planungs- und K oordinierungsaufgaben, Proj ektmanagement, 
die Organisation und Ü berwac hung von Effizienzsic herungs-, Evaluie-
rungs- und Controllingsystemen sowie die Erarbeitung von V orsc hriften. 
Es handelt sic h in der R egel nic ht um R outineaufgaben, sondern um 
Entsc heidungsric htlinien für eine V ielzahl von Fallgestaltungen. Für die 
L aufbahnen besonderer Fac hric htungen und andere fac hwissensc haftlic h 
geprägte L aufbahnen des höheren Dienstes sind Spezifika zu berüc k-
sic htigen. Im H inblic k auf dieses vielfältige Aufgabenspektrum ist gerade 
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der höhere Dienst durc h eine groß e V erwendungsbreite mit wec hselnden 
fac hlic hen Aufgabenbereic hen geprägt. Das erfordert eine umfassende 
wissensc haftlic he Ausbildung und die Fähigkeit zu abstraktem und 
analytisc hem Denken. 
 
III. K ri t eri en  
 
Der Z ugang zum höheren Dienst erfordert ein Studium, das durc h die 
V ermittlung 

• der Z usammenhänge des studierten Fac hes, 
• der Fähigkeit, wissensc haftlic he Methoden und Erkenntnisse anzu-

wenden und 
• der für den Ü bergang in die Berufspraxis notwendigen Fac hkennt-

nisse gekennzeic hnet ist. Das Studium muss daher im Wesentlic hen 
von folgenden K riterien und Elementen geprägt sein: 

• V ermittlung der Befähigung zu wissensc haftlic her Arbeit und Metho-
dik dieses Fac hes, 

• V ermittlung von theoretisc h-analytisc hen Fähigkeiten, 
• H erausbildung intellektueller und sozialer K ompetenzen durc h 
• V ermittlung von abstraktem, analytisc hem über den Einzelfall hinaus-

gehendem und vernetztem Denken, 
• V ermittlung der Fähigkeit, sic h sc hnell methodisc h und systematisc h 

in Neues, U nbekanntes einzuarbeiten, 
• Förderung von Selbständigkeit, K reativität, Offenheit und Pluralität, 
• Förderung von K ommunikationsfähigkeit (Streit-, Diskussions-, Dis-

kursorientiertheit von Studiengängen, K ritikfähigkeit, Fähigkeit zur 
selbständigen U rteilsbildung, dialektisc hes Denken). 

 
B . Ak k red i t i eru n g 
 
I. Fes t s t el l u n g d er G l ei chw ert i gk ei t  
 
Soweit von der Fac hhoc hsc hule beantragt, wird im R ahmen des Akkredi-
tierungsverfahrens auc h festgestellt, ob Masterstudiengänge an Fac h-
hoc hsc hulen die oben genannten K riterien hinsic htlic h Inhalt, Studien-
umfang und Prüfungsanforderungen unter Berüc ksic htigung des vorher-
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gegangenen Studienabsc hlusses erfüllen. In die Prüfung einbezogen 
werden kann auc h ein V ergleic h mit einem oder mehreren R eferenz-
studiengängen, die den Z ugang zum höheren Dienst eröffnen. 
 
II. V erf a hren  
 
Für das V erfahren gelten folgende R egeln: 

1. Der zentralen Akkreditierungseinric htung gehört ein V ertreter der 
Dienstrec htsseite als V ertreter der Berufspraxis an. 

2. Soweit im Akkreditierungsverfahren festgestellt werden soll, dass ein 
an einer Fac hhoc hsc hule erworbener Masterabsc hluss den Z ugang 
zum höheren Dienst eröffnet, wirkt bei der Akkreditierung ein V er-
treter der für die L aufbahngestaltung zuständigen obersten Dienst-
behörde als V ertreter der Berufspraxis mit. Welc hes L and zuständig 
ist, ric htet sic h nac h dem Sitz der H oc hsc hule. 

3. In den Akkreditierungsbesc heid wird der Z usatz aufgenommen: „ Der 
Masterabsc hluss eröffnet den Z ugang zum höheren Dienst“. 

4. Der Z usatz gemäß  Z iffer 3 bedarf eines einheitlic hen V otums der V er-
treter der Berufspraxis. 

 
III. U m s et z u n g 
 
Die K ultusministerkonferenz gewährleistet, dass die R egelungen gemäß   
B I und II eingehalten und die K riterien gemäß  A III dabei zu Grunde ge-
legt werden. 
 
C . L a u f b a hn recht  
 
Enthält der Akkreditierungsbesc heid den Z usatz gemäß  B II 3, sind die 
Bildungsvoraussetzungen für den Z ugang zum höheren Dienst nac h §  13 
BR R G in Bund und L ändern erfüllt. Die Feststellung, ob der Studiengang 
für eine bestimmte L aufbahn fac hlic h geeignet ist, bleibt dagegen – wie 
bei allen Studiengängen – der laufbahngestaltenden Behörde vorbehal-
ten (§  13 Abs. 3 BR R G).  
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Die Innenminister und -senatoren wirken darauf hin, dass das L auf-
bahnrec ht, soweit erforderlic h, entsprec hend angepasst wird. 
 
D . Ü b erp rü f u n g 
 
Diese V ereinbarung ist spätestens im J ahr 20 0 7 zu überprüfen. Das 
V erfahren gemäß  B II kann j ederzeit auf Wunsc h der Innen- oder der 
Wissensc haftsseite überprüft werden. 
 
Quelle: http ://w w w .km k.o r g /d o c /p ub l/lauf b ahn.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.8 . Z u ga n g z u r P ro m o tio n  f ü r M a ster-/ M a gister- u n d   
 B a chel o r-/ B a k k a l a u reu sa b so l v en ten   
 
(Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 14.0 4.20 0 0 ) 
 
1 . M a s t er-/M a gi s t era b s chl ü s s e i . S . d . §  1 9  H R G  
 
Nac h Z iffer 2.3 des Besc hlusses der K ultusministerkonferenz „ Struktur-
vorgaben für die Einführung von Bac helor-/Bakkalaureus- und Master-/ 
Magisterstudiengängen“ vom 0 5.0 3.1999 berec htigen M a s t er-/ M a gi s -
t era b s chl ü s s e an U niversitäten und Fac hhoc hsc hulen grundsätzlic h zur 
Promotion. 

Inhaber von Master- oder Magistergraden, die an U niversitäten oder an 
Fac hhoc hsc hulen nac h §  19 H R G oder im Ausland erworben wurden, sind 
insoweit den Inhabern von Diplom- oder Magistergraden, die nac h §  18 
Abs. 1 erworben wurden, gleic hgestellt14. Die U niversitäten regeln den 
Promotionszugang in ihren Promotionsordnungen;  ein obligatorisc hes 
Eignungsfeststellungsverfahren findet nic ht statt. Der Besc hluss der K ul-
tusministerkonferenz vom 16.12.1994 zum Promotionszugang für beson-
ders q ualifizierte Fac hhoc hsc hulabsolventen findet keine Anwendung. 
 
2 . B a chel o r-/B a k k a l a u reu s a b s chl ü s s e 
 
Die K ultusministerkonferenz hat bereits mit Besc hluss vom 24.10 .1997 
zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstand-
orts Deutsc hland festgestellt, dass für b es o n d ers  q u a l i f i z i ert e a u s l än -
d i s che B ew erb er m i t  B a chel o ra b s chl u s s  der Z ugang zur Promotion 
entsprec hend den Bedingungen für besonders q ualifizierte Fac hhoc h-
sc hulabsolventen ermöglic ht werden soll. Nac h dem Beric ht der K ultus-
ministerkonferenz vom 0 3./0 4.12.1992 i.d.F. v. 16.12.1994 ist für diesen 
Personenkreis neben dem Z ugangsweg über den Erwerb eines U niversi-
tätsabsc hlusses bei standardisierter Anrec hnung des Fac hhoc hsc hulstudi-
ums auf das U niversitätsstudium der unmittelbare Z ugang zur Promotion 
im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens vorgesehen. Der Eig-
nungsfeststellung geht eine V orbereitungsphase voraus, in der erfor-

                                                             
14 D ies gil t auc h f ü r im A usl and erw orbene M aster- und M agistergrade. 
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derlic he K enntnisse erworben und entsprec hende Studienleistungen er-
brac ht werden können und ggf. der K ontakt zum Betreuer der Disser-
tation hergestellt oder vertieft wird. Dieses Eignungsfeststellungsver-
fahren soll innerhalb eines J ahres abgesc hlossen werden. U niversitäten 
und Fac hhoc hsc hulen können bei der Ausgestaltung und Durc hführung 
des Eignungsfeststellungsverfahrens zusammenarbeiten und dabei auc h 
die gemeinsame Betreuung des Dissertationsvorhabens vereinbaren. 

V or dem H intergrund dieser Besc hlusslage ergeben sic h f ü r B a chel o r-/ 
B a k k a l a u reu s a b s o l v en t en  für den Z ugang zur Promotion folgende 
K onseq uenzen: 

Inhaber eines im In- oder Ausland erworbenen Bac helor-/Bakkalaureus-
grades können im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittel-
bar zu einem Promotionsstudium zugelassen werden. Die U niversitäten 
regeln den Z ugang sowie die Ausgestaltung des Eignungsfeststellungs-
verfahrens und ggf. das Z usammenwirken mit Fac hhoc hsc hulen in ihren 
Promotionsordnungen. 
 
Quelle: http ://w w w .km k.o r g /d o c /b esc hl/p r o m o ti o nb am a.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.9 . E m p f ehl u n gen  z u r E in f ü hru n g v o n  T eil z eitstu d ien gä n gen   
(B LK  2002) 

 
Auszug aus: Modularisierung in H oc hsc hulen. H andreic hung zur Modu-
larisierung und Einführung von Bac helor- und Masterstudiengängen. 
Erste Erfahrungen und Empfehlungen aus dem BL K -Programm " Modula-
risierung" . H rsg. von der Bund-L änder-K ommission für Bildungsplanung 
und Forsc hungsförderung. Bonn: 20 0 2 (Materialien zur Bildungsplanung 
und zur Forsc hungsförderung. H eft 10 1), S. 80 -83. 
 
A nm . d . H r sg .: 
D i ese E m p f ehlung en kö nnen hi lf r ei c h sei n f ü r  ei ne H o c hsc hule, d i e p lant, T ei lz ei tstu-
d i eng ä ng e ei nz ur i c hten. E s w er d en E r g eb ni sse und  E m p f ehlung en aus d en M o d ellv er -
suc hsp r o j ekten d er  B und -L ä nd er -K o m m i ssi o n v o r g estellt. 

 
N o t w en d i gk ei t  v o n  T ei l z ei t s t u d i en gän gen  
 
Der Bedarf an T eilzeitstudiengängen ist in den letzten J ahren ständig ge-
stiegen, da viele Studierende nic ht bereit oder nic ht in der L age sind, das 
Studium als V ollzeitstudium durc hzuführen. Die Entsc heidung des Ein-
zelnen für ein T eilzeitstudium kann sowohl aus finanziellen Gründen, als 
auc h aufgrund familiärer Pflic hten oder dem Wunsc h, Studium und Beruf 
zu kombinieren, erwac hsen. So gehen mittlerweile zwei Drittel aller Stu-
dierenden einer Erwerbstätigkeit nac h, um ihr Studium zu finanzieren 
(Bundesministerium für Bildung und Forsc hung 1998). 
 
V o ra u s s et z u n gen  f ü r T ei l z ei t s t u d i en gän ge 
 
Modularisierte Studienstruktur und gestufte Absc hlüsse bieten gute 
V oraussetzungen für ein T eilzeitstudium. K leinere Studieneinheiten und 
kürzere Studiengänge erleic htern K ombinationen aus Studium und 
Berufstätigkeit sowie Familienarbeit, vereinfac hen Weiterq ualifikation 
nac h einer Phase der Berufstätigkeit und lebenslanges L ernen. Die mit 
Modularisierung verbundene größ ere Flexibilität und die mit der V er-
wendung eines L eistungspunktsystems einhergehende größ ere T rans-
parenz erbrac hter L eistungen sc haffen die V oraussetzung, inhaltlic h und 
organisatorisc h sinnvoll auf T eilzeitbasis zu studieren. Studiengänge 
sollten von vornherein so ausgelegt werden, dass die für den Absc hluss 
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erforderlic hen L eistungspunkte nic ht nur zwisc hen H oc hsc hulen trans-
feriert, sondern auc h über einen längeren Z eitraum als den der R egel-
studienzeit hinweg akkumuliert werden können. 
 
R a hm en b ed i n gu n gen  f ü r T ei l z ei t s t u d i en gän ge 
 
Die Einführung von T eilzeitstudiengängen erfordert eine Definition der 
R ahmenbedingungen des T eilzeitstudiums. H ierzu zählen insbesondere: 
 
• S cha f f u n g d er recht l i chen  V o ra u s s et z u n gen  

Die Möglic hkeit zur Einric htung von T eilzeitstudiengängen muss im 
j eweiligen L andeshoc hsc hulgesetz verankert sein. [ …]  

• K l äru n g d es  S t u d i eren d en s t a t u s  
Es ist zu klären, ob die mit dem Status des V ollzeitstudierenden ver-
bundenen Privilegien, wie niedrige K rankenversic herungsbeiträge, 
L eistungen der Studentenwerke, Preisnac hlässe für kulturelle An-
gebote oder Förderungsmöglic hkeiten wie BaföG, auc h für T eilzeit-
studierende gewährt werden können (ggf. in geringerem U mfang). 
Man könnte hier differenzieren zwisc hen Studierenden, die berufs-
tätig sind und nic ht auf V ergünstigungen angewiesen sind und Stu-
dierenden, die z. B. aus familiären Gründen einem T eilzeitstudium 
nac hgehen und dadurc h nur über ein geringes Einkommen verfügen. 

• E i n f ü hru n g v o n  m o d u l a ren  S t u d i en s t ru k t u ren  u n d  L ei s t u n gs p u n k t -
s y s t em en  
Eine modulare Studienstruktur ist eine wesentlic he V oraussetzung für 
die Etablierung von T eilzeitstudiengängen. Module müssen klar struk-
turiert, ausreic hend besc hrieben und inhaltlic h möglic hst unabhängig 
von anderen Modulen aufgebaut sein. Sie sollten zeitlic h übersc hau-
bare, maximal ein Semester beanspruc hende Studieneinheiten sein, 
damit eine flexible Studienplanung erreic ht werden kann.  Durc h 
V erwendung eines L eistungspunktsystems werden die individuell 
erzielten Studienleistungen zudem transparent dokumentiert. Die 
Anerkennung von Studienleistungen zwisc hen versc hiedenen Insti-
tutionen und die Akkumulierung auc h über einen längeren Z eitraum 
hinweg wird damit möglic h. 
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• N eu d ef i n i t i o n  d er R egel s t u d i en z ei t  
Die Entsc heidung für ein V ollzeit- oder ein T eilzeitstudium sollten die 
Studierende selber treffen können. Deshalb muss das K onzept der 
R egelstudienzeit neu definiert werden. Festgelegt werden sollte, wie 
lange einmal erworbene Credits ihre Gültigkeit bewahren bzw. wie viele 
Semester ein T eilzeitstudium maximal beanspruc hen darf. Denkbar 
wäre j edoc h auc h, dass j eder T eilzeit-Studierende selber einen zeit-
lic hen R ahmen für sein Studium vorgibt, den er dann vertraglic h 
einhalten muss. 

• Fl ex i b i l i s i eru n g d er P rü f u n gs m o d a l i t ät en  
Für T eilzeitstudierende sind flexible Prüfungsmodalitäten besonders 
wic htig. Folgende Fragen sind im H inblic k auf die Prüfungen zu klären: 
Sind allein feste Prüfungszeiträume im Semester vorgesehen und/oder 
können T eilzeitstudierende ihre Prüfungstermine zusätzlic h noc h indi-
viduell vereinbaren?  Wie viele Modulprüfungen müssen pro Semester 
abgelegt bzw. wie viele Credits sollen mindestens pro Semester erwor-
ben werden?  

• O rga n i s a t i o n  d er L ehrv era n s t a l t u n gen  
U m die Studierbarkeit von T eilzeitstudienangeboten zu verbessern, 
sollten bestimmte organisatorisc he Belange berüc ksic htigt werden. 
Einige L ehrveranstaltungen könnten beispielsweise im Bloc k, z. B. ganz-
tägig an zwei aufeinander folgenden T agen abgehalten werden, oder 
sie könnten in den Abendstunden oder am Woc henende stattfinden. 
Eine Anmeldepflic ht für die Belegung solc her Module kann sic h als 
günstig erweisen, damit die Dozenten im V oraus über ein Z ustande-
kommen des Moduls Besc heid wissen und zu Beginn der V eranstal-
tungen nic ht mehrmals vergeblic h auf Studierende warten müssen. 
Präsenzzeiten könnten auc h mit Fernstudien kombiniert werden. Dafür 
wird entsprec hend aufgearbeitetes L ernmaterial notwendig sein, wobei 
die Möglic hkeiten des Internets das Fernstudium attraktiver mac hen 
kann (z. B. über Online-Module, Web-Sprec hstunde, Chat-R ooms). 
Studierende der U niversität J ena waren der Meinung, dass sic h das 
T empo der Wissensvermittlung durc h eine digitale V erarbeitung merk-
lic h erhöhte. Der Aufwand an K oordinierungstätigkeiten für T ele-
teac hing wird allerdings oft untersc hätzt, sowohl in personeller als  
auc h in tec hnisc her H insic ht. 
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• An geb o t  f rem d s p ra chi ger M o d u l e 
Fremdsprac hige L ehrveranstaltungen anzubieten erhöht nic ht nur die 
Fremdsprac henkompetenz der deutsc hen Studierenden, es würde 
auc h ausländisc he Interessenten anloc ken, die nur einen T eil ihres 
Studiums im deutsc hsprac higen R aum absolvieren möc hten. 

• E rw ei t eru n g d es  L ehra n geb o t es  d u rch K o o p era t i o n en  
Summer Sc hools sind ein sehr geeignetes Instrument zur V erstärkung 
der K ooperation zwisc hen U niversitäten in Form der gegenseitigen 
Ergänzung des L ehrangebots. Summer Sc hools bieten den inländi-
sc hen Studierenden auß erdem die Möglic hkeit, V eranstaltungen 
nac hzuholen, die sie z. B. wegen eines Auslandsaufenthaltes noc h 
nic ht belegen konnten. Beispielsweise können die Studierenden der 
U niversität Paderborn ihr Studium um L ehrveranstaltungen aus dem 
Bereic h der Entwic klungsländer aus dem Angebot der U niversität 
Göttingen erweitern. Im Gegenzug ist es Studierenden aus Göttingen 
möglic h, die in Paderborn stattfindenden L ehrveranstaltungen der 
T hemenbereic he „ Global Dynamic s“ und „ T heorie der T ransnationalen 
U nternehmung“ zu belegen. 

 
Quelle: http ://w w w .b lk-b o nn.d e/p ap er s/hef t1 0 1 .p d f   (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.10. I m  eu ro p ä ischen  H o chschu l ra u m  - Sa chsta n d  u n d  Stra te-
gien  d er d eu tschen  H o chschu l en  in  V o rb ereitu n g d er B erl in -
K o n f eren z  a m  18 ./ 19 . Sep tem b er 2003 

 
(Entsc hließ ung des 20 0 . Plenums der H R K  vom 0 8. J uli 20 0 3) 
 
Die im R ahmen des Bologna-Prozesses vorgesehene Einführung von 
Bac helor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengängen ist ein 
wic htiger Beitrag für die R eform des deutsc hen H oc hsc hulsystems. Im 
europäisc hen V ergleic h zeigt sic h bereits heute, dass die Groß zahl der 
U nterzeic hnerstaaten der Bologna-Erklärung eine grundlegende U mstruk-
turierung ihres Studiensystems besc hlossen und – unter Z uhilfenahme 
untersc hiedlic her politisc her Steuerungsinstrumente – mit der Implemen-
tierung begonnen hat. Die Einführung der gestuften Studiengangstruktur 
sollte sic h dabei nic ht auf Einzelinitiativen besc hränken, sondern zu einer 
systematisc hen Strukturreform des Studienangebots deutsc her H oc hsc hu-
len führen. Die Europäisierung der Studienangebote dient der Ö ffnung 
hin zu Europa und der Welt und steigert damit zugleic h die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit des deutsc hen H oc hsc hulsystems. 
 
Deutsc hland hat sic h gemeinsam mit 32 anderen europäisc hen Staaten 
verpflic htet, bis 20 10  die Z iele der Bologna-Erklärung sowie des Prager 
Communiq ué s umzusetzen. Die Minister haben überdies besc hlossen, 
dass die näc hste Nac hfolgekonferenz am 18./19. September 20 0 3 in 
Berlin stattfinden wird. Sie soll den Fortsc hritt des Bologna-Prozesses 
beleuc hten und weitere R ic htungsentsc heidungen für den Weg zu einem 
europäisc hen H oc hsc hulraum treffen. R egelmäß ige nationale K onferen-
zen und T agungen, die beispielsweise auc h von der European U niversity 
Assoc iation mitgetragen werden, dienen der K lärung und Präzisierung 
des europaweiten Prozesses. 
 
Die deutsc hen H oc hsc hulen nehmen diese K onferenz ihrerseits zum 
Anlass, um eine Positionsbestimmung vorzunehmen, die im Z uge des 
Prozesses gesammelten Erfahrungen zu reflektieren und weitere Prio-
ritäten für die U msetzung festzulegen. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz 
wird den Prozess der H armonisierung der europäisc hen H oc hsc hulsys-
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teme weiterhin aktiv begleiten, sorgfältig beobac hten und die Annähe-
rung unter Beac htung nationaler Besonderheiten fördern. 
 
1 . Z i el b es t i m m u n g 
 
Der Bologna-Prozess ist durc h folgende Z iele bestimmt, die in den H oc h-
sc hulen – und dort insbesondere in den Fakultäten und Fac hbereic hen – 
intensiv diskutiert und sc hrittweise umgesetzt werden: 
 
1. Einführung eines Studiensystems, das sic h im Wesentlic hen auf zwei 

H auptzyklen stützt, wobei sowohl der erste als auc h der zweite Z yklus 
zu einem „ berufsq ualifizierenden Absc hluss“ führt 

2. Einführung eines aufgrund vergleic hbarer Absc hlüsse leic ht verständ-
lic hen Systems, unter anderem durc h die Einführung des Diploma 
Supplement 

3. Einführung eines ECT S-kompatiblen L eistungspunktesystems (und der 
Modularisierung der Studieninhalte) 

4. Förderung des Studierenden- und L ehrendenaustausc hs durc h Abbau 
von Mobilitätshemmnissen 

5. Förderung der europäisc hen Z usammenarbeit bei der Q ualitäts-
sic herung  

6. Förderung der erforderlic hen europäisc hen Dimension im H oc hsc hul-
bereic h 

 
H oc hsc hulrektorenkonferenz, K ultusministerkonferenz und das Bundes-
ministerium für Bildung und Forsc hung bekräftigten in den vergangenen 
J ahren wiederholt den Einklang zwisc hen den Z ielen der Bologna-Erklä-
rung und j enen Z ielsetzungen, die Bund und L änder für die Modernisie-
rung des H oc hsc hulwesens in Deutsc hland und die Stärkung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstandorts Deutsc hland 
bereits Mitte der 90 er J ahre benannt hatten.15 
 

                                                             
15  Beric ht der K ul tusministerkonf erenz zur Stä rkung der international en W ett-
bew erbsf ä higkeit des Studienstandorts D eutsc hl and v om 24.10.1997. 
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2 . S t ra t egi e 
 
Die politisc hen Entsc heidungsträger haben bereits frühzeitig einen rec ht-
lic hen R ahmen gesc haffen, der die U msetzung der Z iele der Bologna-Er-
klärung ermöglic ht. Besondere Aufmerksamkeit haben dabei insbeson-
dere die neuen Studiengänge aber auc h die Akkreditierung als V erfahren 
der Q ualitätssic herung erfahren. 

Das H oc hsc hulrahmengesetz sah bereits in der novellierten Fassung 
(1998) die Einführung gestufter Studiengänge zur Erprobung vor,16 mit 
der sec hsten Novelle von 20 0 2 gehören diese nun zum R egelangebot. 
Die L andeshoc hsc hulgesetze wurden und werden sc hrittweise angepasst.  

Frühzeitig haben H oc hsc hulrektorenkonferenz und K ultusministerkonfe-
renz Empfehlungen und Strukturvorgaben für die neuen Studiengänge 
besc hlossen.17 Die Entsc heidung über den Z eitpunkt der Einführung, die 
inhaltlic he und c urric ulare Ausgestaltung der neuen Studienangebote 
liegt dabei nac h wie vor bei der einzelnen H oc hsc hule. V iele der deut-
sc hen H oc hsc hulen nutzen den geöffneten Gestaltungsspielraum: sie 
bieten neue Studienprogramme an, mit denen sie ihr L eistungsangebot 
effektiv profilieren. 

Das Fäc herspektrum in den neuen Studiengängen umfasst die Ingenieur- 
und Naturwissensc haften, die Geistes- und Sozialwissensc haften wie 
auc h die R ec hts- und Wirtsc haftswissensc haften. Die Angebote sind teil-
weise disziplinorientiert, teilweise inter- oder transdisziplinär ausgeric h-
tet. Die Master-/Magisterstudiengänge lassen dabei grundsätzlic h eine 
Orientierung entweder an Anwendungs- oder Forsc hungskriterien erken-
nen. Im Interesse einer stärkeren Internationalisierung der H oc hsc hul-
ausbildung werden einige Programme ganz oder teilweise in einer 
Fremdsprac he angeboten. Studiengänge beinhalten zum T eil Praktika,  
die der Berufsfelderkundung dienen.  

Wenngleic h die H oc hsc hulen durc h die Etablierung der Akkreditierungs-
verfahren zusätzlic hen Gestaltungsspielraum bezüglic h Inhalt und Profil 
ihrer neuen Studiengänge gewonnen haben, sind gewisse formale Stan-
dards erforderlic h, um die übergreifenden Bologna-Z iele – T ransparenz 

                                                             
16 20.08.1998, V iertes G esetz zur Ä nderung des H R G  v om 26.01.1976. 
17 Siehe A nl age. 



 

 

72  Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en

und V ergleic hbarkeit im Interesse einer europaweiten Mobilität – zu ge-
währleisten. Auc h der Akkreditierungsrat hat deshalb Standards formu-
liert, die sic h im K ern auf die strukturelle Q ualität der Studiengänge be-
ziehen.  

Ferner haben es die Fakultäten- und Fac hbereic hstage, aber auc h die 
Berufs- und Fac hgesellsc haften übernommen, Empfehlungen für die in-
haltlic he Ausgestaltung von Studiengängen zu diskutieren. Die Studie-
renden beteiligen sic h international (insbesondere ESIB) wie national 
(insbesondere fzs), aber auc h lokal in den Akkreditierungs- und Evaluie-
rungsverfahren an der gestaltenden Diskussion des Europäisc hen H oc h-
sc hulraumes. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz hat sic h dabei insbeson-
dere auc h um eine Z usammenarbeit mit den V ertretern der Fac hdiszi-
plinen18 und des Arbeitsmarktes bemüht. Diese Dialoge gilt es fortzu-
führen und weiter zu intensivieren.19 

Während zu Beginn des Prozesses in erster L inie konzeptionelle Probleme 
diskutiert wurden, werden künftig verstärkt auc h Fragen der strategi-
sc hen und operativen U msetzung zu klären sein, die die besondere Situa-
tion der Fac hdisziplinen angemessen berüc ksic htigt.  
 
3 . S a chs t a n d  
 
Die deutsc hen H oc hsc hulen bieten im Sommersemester 20 0 3 bereits 747 
Bac helor-/ Bakkalaureus- (davon 485 an U niversitäten und 259 an Fac h-
hoc hsc hulen) und 886 Master-/Magisterstudiengänge (davon 554 an U ni-
versitäten und 325 an Fac hhoc hsc hulen) an. (Q uelle: www.hoc hsc hul-
kompass.de/Stand: J anuar 20 0 3 ). Damit mac hen die neuen Studiengän-
ge insgesamt gut 15 % des Studienangebots an deutsc hen H oc hsc hulen 
aus: 2 0  

                                                             
18 D ie H R K  hat im Sommer 2002 A rbeitsgrup p en einberuf en, an denen j ew eil s V ertreter der 
Stä ndigen K ommission f ü r Lehre und Studium bzw . der I nternational en K ommission 
einerseits sow ie V ertreter der Fakul tä ten- und Fac hbereic hstage andererseits beteil igt 
sind. Z iel  der diszip l inensp ezif isc hen A rbeitsgrup p en ist es, die besonderen E rw artungen 
und Lö sungsv orsc hl ä ge der Fac hdiszip l inen zu nutzen, um mit Bl ic k auf  die europ ä isc hen 
N ac hbarstaaten gemeinsame Strategien f ü r die Z iel erreic hung bis 2010 zu entw ic kel n.  

19 D ie E rgebnisse der D iskussionen sind in den E mp f ehl ungen berü c ksic htigt. 
20 E inem Studiengang kö nnen mehrere Sac hgebietskategorien zugeordnet w erden. 
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 B M 

I ng enieurw issensc h a f ten 1 9 7  2 7 0 

S p ra c h - und  K ul turw issensc h a f ten 2 09  1 2 5  

A g ra r-,  F orst-,  H a ush a l ts- u.  E rnä h rung sw issensc h a f ten 2 0 5 1  

G esund h eitsw issensc h a f ten,  Med iz in 3 1  5 6  

K unst und  Musik  1 4  2 1  

Ma th em a tik ,  Na turw issensc h a f ten 2 06  1 4 7  

Rec h ts-,  W irtsc h a f ts- und  S oz ia l w issensc h a f ten 1 1 7  3 1 7  

 
Die Mehrzahl der Studiengänge wurde zusätzlic h zu dem bestehenden 
R egelangebot an den H oc hsc hulen eingeführt.2 1 V on den neu einge-
ric hteten Bac helor-/Bakkalaureusstudiengängen sind mittlerweile 86, von 
den Master-/Magisterstudiengängen 96 akkreditiert (Stand: 0 1. J anuar 20 0 3). 
In den neuen Studiengängen waren im Wintersemester 20 0 1/ 20 0 2 
bereits 2,7 % aller Studierenden eingesc hrieben. Die ersten Absolven-
tinnen und Absolventen eines Bakkalaureus-/Bac helorstudiengangs 
haben ihr Studium bereits abgesc hlossen. 
 
4 . E m p f ehl u n gen  z u r w ei t eren  U m s et z u n g 
 
Die H oc hsc hulrektorenkonferenz weist darauf hin, dass die R eformen nur 
dann effektiv sein können, wenn sie in Eigenverantwortung der H oc h-
sc hulen erfolgen. Die Einführung neuer Studiengangstrukturen ebenso 
wie deren Durc hführung ist mit einem erheblic hen Mehraufwand verbun-
den, der refinanzierbar sein muss. Grundsätzlic h ist bei der Neustruktu-
rierung des Studienangebots darauf zu ac hten, dass die Ausbildungs-
q ualität an deutsc hen H oc hsc hulen mindestens gewahrt, nac h Möglic h-
keit aber gesteigert wird. Die R eformen dienen der Profilbildung und dem 
Wettbewerb der H oc hsc hulen, wobei gemeinsame Standards V ergleic h-
barkeit und T ransparenz sic hern. Z ugleic h muss die Differenz und V ielfalt 
nationaler akademisc her T raditionen Berüc ksic htigung finden. Nic ht 
zuletzt sind die untersc hiedlic hen K ompetenzprofile der versc hiedenen 
H oc hsc hularten und einzelnen H oc hsc hulen im R eformprozess zu berüc k-

                                                             
21 C H E / C H E P S, D ie E inf ü hrung v on Bac hel or- und M aster-P rogrammen an deutsc hen 
H oc hsc hul en, J uni 2002. 
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sic htigen. Sc hließ lic h ist zu gewährleisten, dass Studierende V ertrauens-
sc hutz beim Ü bergang vom herkömmlic hen Studiensystem in das neue 
System genieß en. 

Ausgehend von diesen Prämissen zieht die H oc hsc hulrektorenkonferenz 
in V orbereitung auf die Berlin-K onferenz 20 0 3 folgendes Z wisc henfazit: 

Q u a l i t ät  i n  S t u d i u m  u n d  L ehre d u rch R ef o rm en . Die H oc hsc hulrektoren-
konferenz begrüß t den Bologna-Prozess unter der Maß gabe, dass dieser 
Anlass und Beitrag zur R eform und V erbesserung der Q ualität der Stu-
dienangebote ist. Die R eformen sind ihrerseits konseq uent als ein Beitrag 
zur Steigerung der T ransparenz über die Q ualität von Studiengängen zu 
verstehen. 
 
1. An der q ualitätsgeleiteten R eform des deutsc hen Studiengangsystems 

wirken die H oc hsc hulen, aber auc h die Fac h- und Berufsverbände, die 
Fakultäten- und Fac hbereic hstage gemeinsam verantwortlic h mit. Die 
H oc hsc hulrektorenkonferenz fordert den Gesetzgeber auf, auc h künf-
tig den H oc hsc hulen die Möglic hkeit offen zu halten, ein H öc hstmaß  
an Q ualität mit profilierten Studiengängen zu realisieren. 

B es t i m m u n g d es  k ü n f t i gen  R egel a n geb o t s  a n  d eu t s chen  H o ch-
s chu l en . Die U mstellung des Studienangebots an deutsc hen H oc h-
sc hulen entsprec hend der Bologna-Deklaration bedarf einer strategi-
sc hen K lärung der Frage, in welc hen Fäc hern und zu welc hem Z eit-
punkt die gestuften Studienangebote die grundständigen Diplom-, 
Magister- und Staatsexamensstudiengänge ersetzen sollen. Die 
Parallelführung des Studienangebots alten und neuen T yps sollte, 
lediglic h in einer Ü bergangsphase vorgesehen sein. Auc h bei den 
Staatsexamenstudiengängen (vor allem L ehrerausbildung) sind be-
reits erste Modelle entwic kelt und umgesetzt worden. Die T ranspa-
renz des Angebots dient nic ht zuletzt der Akzeptanz seitens der Stu-
dieninteressenten und Studierenden.  

 
2. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz empfiehlt, die Diplom-, Magister- 

und Staatsexamensstudiengänge durc h Bac helor-/Bakkalaureus- und 
Master-/Magisterstudiengänge zu ersetzen. In begründeten Aus-
nahmefällen können die H oc hsc hulen ein grundständiges Studien-
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angebot mit einer R egelstudienzeit von vier bis fünf J ahren Dauer 
beibehalten. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz unterstützt darüber 
hinaus das V orhaben, unter Berüc ksic htigung der K apazitätsfragen 
Doktoranden künftig in geeigneten Fäc hern ein Promotionsstudium 
im Sinne einer dritten Phase der gestuften Studiengangstruktur anzu-
bieten. Die K onzeptionen und rec htlic hen Grundlagen für die neuen 
Studiengänge sollen bis Ende 20 0 5 erarbeitet sein;  die Implementie-
rung der neuen Studiengänge soll bis spätestens 20 10  abgesc hlossen 
sein. 

Fi n a n z i el l e u n d  k a p a z i t a t i v e R a hm en b ed i n gu n gen . Für die neuen 
Bac helor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge sind die 
finanziellen und materiellen R essourc en bereitzustellen, die zur Sic he-
rung und Steigerung der Ausbildungsq ualität mit H ilfe der in der 
Bologna-Erklärung formulierten Maß nahmen erforderlic h sind, sowie 
wissensc haftsadäq uate rec htlic he R ahmenbedingungen – insbe-
sondere durc h Anpassung des K apazitätsrec hts – zu sc haffen. 
 

3. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz fordert die politisc h V erantwort-
lic hen auf, den H oc hsc hulen insbesondere in Fragen des K apazi-
tätsrec hts den notwendigen Gestaltungsspielraum zu gewähren. Für 
die Dec kung des finanziellen Mehraufwands, den die R eform ver-
langt, müssen zusätzlic he Mittel durc h angemessene R efinanzie-
rungsmöglic hkeiten gesc haffen werden. 

Ab s o l v en t en v erb l ei b . Für die R eform des Studienangebots an deut-
sc hen H oc hsc hulen ist besonders die Frage nac h der Akzeptanz von 
Bac helor-/Bakkalaureus-Absolventen durc h den Arbeitsmarkt rele-
vant. Die K lärung dieser Frage ist zentral für den Erfolg der gestuften 
Studiengänge. 

 
4. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz fordert die Wirtsc hafts- und Berufs-

verbände sowie die K ammern auf, ihre Mitglieder umfassend zu 
informieren und ihnen zu empfehlen, Bac helor-/Bakkalaureus-Ab-
solventen sowie Master-/Magister-Absolventen adäq uate Besc häf-
tigungsmöglic hkeiten zu bieten;  sie appelliert an die Politik, dies zu 
unterstützen. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz setzt sic h überdies 
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dafür ein, den Werdegang der Absolventen durc h entsprec hende 
V erbleibstudien zu begleiten. 

P ro f i l e d er ges t u f t en  S t u d i en gän ge. Die c urric ulare Ausgestaltung 
der neuen Bac helor-/Bakkalaureusstudiengänge und Master-/Magi-
sterstudiengänge soll auc h künftig im V erantwortungsbereic h der 
H oc hsc hule liegen. Dabei ist insbesondere für die Bac helor-/Bakkalau-
reusstudiengänge zu klären, in welc hem U mfang die Grundlagenwis-
sensc haften Gegenstand des Studiums bis zum ersten berufsq ualifi-
zierenden Absc hluss sind. Z iel ist dabei, sowohl eine Besc häftigungs-
fähigkeit als auc h die Möglic hkeit eines wissensc haftlic h vertiefenden 
Master-/Magisterstudiums zu erreic hen. 

 
5. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz empfiehlt ihren Mitgliedern, die 

durc h das H oc hsc hulrahmengesetz sowie die L andesgesetze er-
öffneten Gestaltungsspielräume – etwa in Bezug auf die Dauer der 
Studiengänge – zu nutzen, um wettbewerbsfähige und profilierte 
Studienangebote zu entwic keln. Z war benötigen die V ielgestaltigkeit 
und wettbewerblic he Profilierung der Studienangebote klar erkenn-
bare Strukturen, j edoc h ist die inhaltlic he Profilierung der Studien-
angebote in die V erantwortung der H oc hsc hule gestellt. Durc h die 
Akkreditierung wird sc hließ lic h überprüft, ob die Studiengänge Q ua-
litätsstandards genügen. In der Bezeic hnung der Absc hlussgrade soll 
dabei auc h künftig auf eine hoc hsc hulartenspezifisc he Differenzie-
rung verzic htet werden. Das Profil der Master-/Magisterstudiengänge 
– Anwendungsbezug versus Forsc hungsbezug – wird im Diploma 
Supplement dokumentiert. 

B eru f s q u a l i f i z i eru n g. Soll der Bac helor-/Bakkalaureusstudiengang zu 
einem ersten berufsq ualifizierenden Absc hluss führen, so ist eine V er-
ständigung darüber erforderlic h, was Berufsq ualifizierung heiß t. An 
der K lärung dieser Frage sollen V ertreter der H oc hsc hulen, des Arbei-
tsmarktes sowie der Fac hgesellsc haften und der Fakultäten- und 
Fac hbereic hstage gemeinsam mitwirken. 

 
6. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz fordert die V ertreter der H oc h-

sc hulen, des Arbeitsmarktes sowie der Fac hgesellsc haften und der 
Fakultäten- und Fac hbereic hstage auf, in einen Dialog über die Be-
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deutung des Begriffs der Berufsq ualifizierung einzutreten. Der im 
Gesetz vorgegebene Begriff des „ berufsq ualifizierenden Absc hlusses“ 
soll dabei in Ü bereinstimmung mit der Bologna-Erklärung im Sinne 
einer Besc häftigungsfähigkeit verstanden werden. Der Dialog soll 
dabei insbesondere sowohl in regionalen als auc h in inhaltlic h be-
gründeten Netzen geführt werden. 

Wie bereits in der Entsc hließ ung des 192. Plenums vom 19./20 . 
Februar 20 0 1 bekundet, begrüß t die H R K  das Z iel, einen europäi-
sc hen H oc hsc hulraum zu sc haffen, wobei durc h die europaweite V er-
gleic hbarkeit der Absc hlüsse die Mobilität von Studierenden sowie 
die beruflic he Anerkennung erleic htert werden. Sie appelliert in die-
sem Z usammenhang an Bund und L änder, endlic h das „ Ü bereinkom-
men über die Anerkennung von Q ualifikationen im H oc hsc hulbereic h 
in der europäisc hen R egion"  (L issabon 1997) zu ratifizieren, dem 
mittlerweile zahlreic he Staaten beigetreten sind. Dieses Erfordernis 
erhält vor dem H intergrund des General Agreement on T rade in 
Servic es zunehmende Dringlic hkeit.  

Z u l a s s u n gs k ri t eri en  u n d  D u rchl äs s i gk ei t . Den H oc hsc hulen soll das 
R ec ht zustehen, über die Z ulassungskriterien eines Master-/Magister-
studiums eigenverantwortlic h zu entsc heiden. Als Z ulassungskriterien 
sollen dabei allein Q ualitätsmerkmale zum T ragen kommen;  eine 
Q uotierung durc h staatlic he Stellen wird von den H oc hsc hulen abge-
lehnt. Dabei ist auf die Durc hlässigkeit zwisc hen Studiengängen 
untersc hiedlic her H oc hsc hularten zu ac hten. 

 
7. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz appelliert an die politisc h V erant-

wortlic hen in den L änderministerien, die V erfahren und K riterien der 
Z ulassung von Studierenden – insbesondere bei der Z ulassung zum 
Master-/Magisterstudium – in den V erantwortungsbereic h der H oc h-
sc hulen zu stellen. 

E C T S , M o d u l a ri s i eru n g u n d  D i p l o m a  S u p p l em en t . Der europäisc he 
H oc hsc hulraum sieht versc hiedene Instrumente zur V erbesserung der 
T ransparenz und damit zur Steigerung der internationalen Mobilität 
von Studierenden vor. Die Einführung eines L eistungspunktesystems 
ist eine der K ernaufgaben, zu der sic h U nterzeic hner der Bologna-
Deklaration im J ahre 1999 verpflic htet haben. Den europäisc hen 
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Standard bildet nac h wie vor das European Credit T ransfer System 
(ECT S), das an europäisc hen H oc hsc hulen nic ht nur als T ransfer-, 
sondern zunehmend auc h als Akkumulierungssystem eingesetzt wird. 
Curric ula sollen sic h entsprec hend dem European Credit T ransfer and 
Ac c umulation System (ECT S) künftig an L ernzielen (learning outc ome) 
orientieren. In R elation dazu wird der studentisc he Arbeitsaufwand 
(work load) gesetzt, der zum Erreic hen des L ernziels im Curric ulum 
vorgesehen ist. Im Studienj ahr werden in der R egel 60  ECT S-Punkte 
verliehen, die 150 0  bis 180 0  studentisc hen Arbeitsstunden ent-
sprec hen. ECT S-Punkte werden beim H oc hsc hulwec hsel nic ht auto-
matisc h anerkannt, sie dienen lediglic h der T ransparenz hinsic htlic h 
der erbrac hten Studienleistungen. Ein Modul besc hreibt ein L ernziel, 
das in der R egel durc h mehrere L ehrveranstaltungen sowie ein ent-
sprec hendes Selbststudium erreic ht werden soll. Das Diploma Supple-
ment basiert auf einer europaweiten Einigung bezüglic h Form und 
Inhalt. 

 
8. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz empfiehlt die fläc hendec kende Ein-

führung des ECT S als ein T ransfer- und Akkumulierungssystem. In 
V erbindung mit der Modularisierung und der Einführung eines Stu-
dien begleitenden Prüfungssystems ist das ECT S ein wesentlic her Bei-
trag zur Studienreform, indem es L ernziele und den für das Erreic hen 
des L ernziels erforderlic hen Arbeitsaufwand zueinander in R elation 
setzt. Das ECT S ermöglic ht dabei, formelles und informelles L ernen zu 
erfassen. Die H oc hsc hulrektorenkonferenz empfiehlt überdies, den 
zeitlic hen U mfang der Studiengänge künftig j eweils in ECT S-Punkten 
– und nic ht aussc hließ lic h in Semestern oder Studienj ahren – zu be-
sc hreiben, um so insbesondere der Situation von T eilzeitstudierenden 
R ec hnung zu tragen. Die Identität eines Absc hlusses an der H oc h-
sc hule, die den Absc hlussgrad verleiht, soll dabei gewahrt bleiben. In 
V erbindung mit der Modularisierung des Studienangebots erlaubt 
dies, das Studienangebot auc h als T eilzeitstudium zu absolvieren. Das 
Diploma Supplement soll in der europaweit standardisierten Form 
grundsätzlic h für alle Studiengänge eingeführt werden. 

Q u a l i t ät s s i cheru n g d u rch Ak k red i t i eru n g. Die Akkreditierung ist seit 
dem 1. J anuar 20 0 3 das V erfahren der Q ualitätssic herung von 
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Studium und L ehre an deutsc hen H oc hsc hulen. Mit Besc hluss 
vom 1. März 20 0 2 hatte die K ultusministerkonferenz  (K MK ) 
entsprec hend über die „ K ünftige Entwic klung der länder- und 
hoc hsc hulübergreifenden Q ualitätssic herung in Deutsc hland“ die 
„ Grundsatzentsc heidung für ein Akkreditierungssystem“ gefällt. Die 
H oc hsc hulrektorenkonferenz hat einen entsprec henden Entsc hluss 
bereits frühzeitig gefordert und unterstützt. 

 
9. Die V erfahren der Q ualitätssic herung, insbesondere die Akkreditier-

ung, sind sc hnell und zufrieden stellend weiter auszubauen. Innerhalb 
des deutsc hen Akkreditierungssystems ist insbesondere auc h der 
T ransparenz und der europäisc hen K ompatibilität R ec hnung zu 
tragen. Denkbare L ösungsansätze sind dabei die stärkere Interna-
tionalisierung des Systems und/oder eine Ausweitung des nationalen 
Systems. Die V erfahren sind dabei effektiv und effizient zu orga-
nisieren, die finanziellen Aufwendungen müssen seitens der H oc h-
sc hulen tragbar sein. 

In t ern a t i o n a l i s i eru n g. Die Sc haffung eines europäisc hen H oc hsc hul-
raums bedeutet für das deutsc he H oc hsc hulsystem eine verbesserte 
K ompatibilität der Studiengangsysteme innerhalb Europas sowie eine 
gesteigerte K onkurrenzfähigkeit auf dem weltweiten Bildungsmarkt. 
Der Bologna-Prozess wird durc hgängig als notwendige, allerdings 
nic ht hinreic hende V oraussetzung zur Internationalisierung des 
Studienangebots verstanden. Die Einführung von Bac helor-/Bakkalau-
reus- und Master-/Magisterstudiengängen ist ein wesentlic her Beitrag 
zur Internationalisierung des Studienstandorts Deutsc hland, die 
Internationalisierung ist j edoc h kein Selbstzwec k der R eform. Ein 
wic htiger Aspekt der Internationalisierung ist die Förderung der 
internationalen Mobilität von Studierenden und L ehrenden. Dies 
umfasst sowohl die finanzielle Förderung von Mobilität als auc h den 
Abbau von Mobilitätshindernissen im rec htlic hen wie sozialen Sinne 
(Arbeitserlaubnis, Gewährleistung einer ausreic henden Wohnraum-
versorgung, Integration in Studierendensc haften etc .). 

 
10 . Die H oc hsc hulrektorenkonferenz empfiehlt, die durc h den europä-

isc hen H oc hsc hulraum gesc haffenen Möglic hkeiten zur Internationali-
sierung zu nutzen. V or allem K ooperationen mit ausländisc hen 
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Partnerhoc hsc hulen in L ehre und Studium durc h gemeinsame Ab-
sc hlüsse und Doppeldiplome (j oint programmes, j oint degrees) sind 
wic htige Beiträge zur R ealisierung der europäisc hen Dimension in 
L ehre und Studium einerseits sowie zur Erreic hung der Studieren-
denmobilität auc h während eines ersten berufsq ualifizierenden 
Bac helor-/Bakkalaureusstudiums andererseits. Ü berdies sollen künftig 
verstärkt auc h fremdsprac hige L ehrangebote bereitgehalten werden. 
Z udem sind innerhalb der Bandbreite reformierter Studiengänge 
zielgruppenspezifisc h Angebote für ausländisc he Studierende zu ent-
wic keln. Z ugleic h sind angemessene soziale R ahmenbedingungen zu 
gewährleisten, die vor allem den Studierenden die Möglic hkeit zu 
Mobilität innerhalb des europäisc hen H oc hsc hulraums ermöglic hen. 
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D er » B o l o gn a -P ro z es s «  
R el ev a n t e S t ru k t u rv o rga b en  u n d  E m p f ehl u n gen 22 
 
Anlage 1 
 
 

Bologna-P r oz e s s  - E u r op ä i s c h e r  H oc h s c h u lr au m  
 

 P ra g er Com m uniq ué  1 9 . 05 . 2 001  

 S a l a m a nc a -A bk om m en 2 9 . / 3 0. 03 . 2 001  

 Bol og na -E rk l ä rung  1 9 . 06 . 1 9 9 9  

 S orbonne-E rk l ä rung  2 5 . 05 . 1 9 9 8  

   

H R G  H oc h s c h u lr ah m e nge s e t z   

H RG  S ec h stes G esetz  z ur Ä nd erung  d es H RG  08 . 08 . 2 002  

H RG  F ü nf tes G esetz  z ur Ä nd erung  d es H RG   1 6 . 02 . 2 002  

H RG  Nov el l ierung  d es H oc h sc h ul ra h m eng esetz es,  
V iertes G esetz  z ur Ä nd erung  d es H RG  v om  
2 6 . 01 . 1 9 7 6  

2 0. 08 . 1 9 9 8  

   

L ä nd e r  H oc h s c h u lge s e t z e  d er L ä nd er  

   

L ä nd e r  E c k w e r t e   

 E c k w erte f ü r d ie G eneh m ig ung  v on BA - und  MA -
S tud ieng ä ng en a n ba d en-w ü rttem berg isc h en 
H oc h sc h ul en 

 

 E c k w erte z ur E inf ü h rung  v on Ba c h el or-
/ Ma sterstud ieng ä ng en in Nied ersa c h sen 

 

 E c k w erte f ü r d ie G eneh m ig ung  v on BA - und  MA -
S tud ieng ä ng en a n H oc h sc h ul en Nord rh ein-W est-
f a l ens 

 

 E c k p unk te f ü r d ie E inf ü h rung  v on Ba c h el or- und  
Ma stera bsc h l ü ssen a n d en H a m burg er 
H oc h sc h ul en 

 

 E c k p unk te f ü r Ba c h el or-/ Ma sterstud ieng ä ng e 
( Berl in)  

 

 

                                                             
22 A nm. d. H rsg.: Stand 8. J ul i 2003. 
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H R K  H oc h s c h u lr e k t or e nk onf e r e nz   

H RK  D eutsc h l a nd  im  E urop ä isc h en H oc h sc h ul ra um  2 0. / 2 1 . 02 . 2 001  

1 9 3 .  P l enum  

H RK  Z um  E CT S -Notensy stem  3 . / 4 .  J ul i 2 000 

1 9 1 .  P l enum  

H RK  E inord nung  v on Ba c h el or-/ Ba k k a l a ureus- und  
Ma ster-/ Ma g ister-A bsc h l ü ssen im  ö f f entl ic h en 
D ienst 

2 1 . 02 . 2 000 

5 1 2 .  P rä sid ium  

H RK  E m p f eh l ung en z ur L eh rerbil d ung  02 . 1 1 . 1 9 9 8  

H RK  A k k red itierung sv erf a h ren 06 . 07 . 1 9 9 8  

( 1 8 5 .  P l enum )  

H RK  Z ur E inf ü h rung  v on Ba c h el or- und  Ma ster-
stud ieng ä ng en/ a bsc h l ü ssen 

1 0. 1 1 . 1 9 9 7  

( 1 8 3 .  P l enum )  

H RK  Z u K red it-P unk te-S y stem en und  Mod ul a risierung  07 . 07 . 1 9 9 7  

( 1 8 2 .  P l enum )  

A R  A k k r e d i t i e r u ngs r at   

A R A k k red itierung  v on A k k red itierung sa g enturen,  
A k k red itierung  v on S tud ieng ä ng en m it d en A b-
sc h l ü ssen Ba c h el or-/ Ba k k a l a ureus- und  Ma ster-
/ Ma g ister - Mind eststa nd a rd s und  K riterien 

3 0. 1 1 . 1 9 9 9  

K M K  K u lt u s m i ni s t e r k onf e r e nz   

 S ta tut f ü r ein l ä nd er- und  h oc h sc h ul ü berg reif end es 

A k k red itierung sv erf a h ren 

2 4 . 5 . 2 002  i. d . F .  

v om  1 9 . 09 . 2 002  

I MK / K MK  Z ug a ng  z u d en L a uf ba h nen d es h ö h eren D ienstes 
d urc h  Ma stera bsc h l uss a n F a c h h oc h sc h ul en 

( I MK : 6 . 6 . 2 002   

K MK : 2 4 . 5 . 2 002 )  

 A nrec h nung  v on a uß erh a l b d es H oc h sc h ul w esens 
erw orbenen K enntnissen und  F ä h ig k eiten a uf  ein 
H oc h sc h ul stud ium  

K MK : 2 8 . 06 . 2 002  

K MK  L a uf ba h nrec h tl ic h e Z uord nung  v on Ba c h el or-/ Ba k -
k a l a ureus- und  Ma ster-/ Ma g istera bsc h l ü ssen g em .  
§  1 9  H RG  

1 4 . 4 . 2 002  

K MK  Z ug a ng  z ur P rom otion f ü r Ma ster-/ Ma g ister- und  
Ba c h el or-/ Ba k k a l a ureusa bsol v enten  

1 4 . 04 . 2 002  

K MK  K ü nf tig e E ntw ic k l ung  d er l ä nd er- und  h oc h sc h ul -
ü berg reif end en Q ua l itä tssic h erung  in D eutsc h l a nd  

01 . 03 . 2 002  

 



 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en 83

 
K MK  Ra h m env org a ben f ü r d ie E inf ü h rung  v on L eis-

tung sp unk tsy stem en und  Mod ul a risierung  v on 
S tud ieng ä ng en 

1 5 . 09 . 2 000 

K MK  Q ua l itä tssic h erung / E v a l ua tion d er L eh re: d ie d eut-

sc h e P osition im  europ ä isc h en K ontex t 

1 5 . 09 . 2 000 

K MK  S truk turv org a ben f ü r d ie E inf ü h rung  v on Ba c h el or-
/ Ba k k a l a ureus- und  Ma ster-/ Ma g isterstud ieng ä ng e 

05 . 03 . 1 9 9 9  

K MK  E inf ü h rung  eines A k k red itierung sv erf a h rens f ü r 
Ba c h el or-/ Ba k k a l a ureus- und  Ma ster-/ Ma g ister-
stud ieng ä ng e 

03 . 1 2 . 1 9 9 8  

 

K MK  S tä rk ung  d er interna tiona l en W ettbew erbsf ä h ig k eit 
d es S tud iensta nd orts D eutsc h l a nd  

2 4 . 1 0. 1 9 9 7  

W R  W i s s e ns c h af t s r at   

W R E m p f eh l ung en z ur Ref orm  d er sta a tl ic h en A b-
sc h l ü sse  

1 1 / 2 002  

W R E m p f eh l ung en z ur k ü nf tig en S truk tur d er L eh rer-
bil d ung   

1 1 / 2 001  

W R E m p f eh l ung  z ur E inf ü h rung  neuer S tud ienstruk tu-
ren und  –a bsc h l ü sse ( Ba k k a l a ureus/ Ba c h el or – 
Ma g ister/ Ma ster)  in D eutsc h l a nd  

1 / 2 000 

W R T h esen z ur k ü nf tig en E ntw ic k l ung  d es W issen-
sc h a f tssy stem s in D eutsc h l a nd  

7 / 2 000 

W R S tel l ung na h m e z um  V erh ä l tnis v on H oc h sc h ul a us-
bil d ung  und  Besc h ä f tig ung ssy stem  

7 / 1 9 9 9  

W R E m p f eh l ung en z ur D if f erenz ierung  d es S tud ium s 
d urc h  T eil z eitm ö g l ic h k eiten 

5 / 1 9 9 8  

F T / F BT    

 E m p f eh l ung en d er F a c h bereic h s- und  F a k ul tä ten-
ta g e 

 

Quelle: 
http ://w w w .hr k.d e/d e/b esc hluesse/1 0 9 _ 26 3 .p hp ? d atum = 20 0 .+ P lenum + am + 8 .+ J uli +
20 0 3  (24 .0 9 .20 0 4 ) 
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3.1.11. E m p f ehl u n gen  z u r E in f ü hru n g n eu er Stu d ien stru k tu ren  u n d  
-a b schl ü sse (B a k k a l a u reu s/ B a chel o r - M a gister/ M a ster) in  
D eu tschl a n d  (D rs. 4 4 18 / 00,  W R  2000) 

 

(Z usammenfassung) 
 

Das deutsc he H oc hsc hulsystem steht vor grundlegenden H erausforderun-
gen: Die Anforderungen an die Q ualifikationen der Besc häftigten wan-
deln sic h, die V ielfalt der T ätigkeitsbereic he von H oc hsc hulabsolventen 
wäc hst, viele Bereic he unterliegen zunehmender Internationalisierung, 
die Z ahl der Studierenden und Absolventen hat deutlic h zugenommen. 
Diese Entwic klungen müssen im Studienangebot angemessen berüc ksic h-
tigt werden. V or diesem H intergrund weist der Wissensc haftsrat seit lan-
gem auf die Notwendigkeit einer stärkeren Differenzierung der Studien-
gänge und -absc hlüsse hin. Das Z iel der R eformmaß nahmen sollte es 
sein, die V ielfalt der Studienangebote zu vergröß ern und eine stärker an 
den Wünsc hen, Neigungen und Fähigkeiten der Studierenden ausge-
ric htete Gestaltung des Studiums zu ermöglic hen, die Studieninhalte stär-
ker auf Besc häftigungsfähigkeit als Studienziel zu orientieren und neue 
inhaltlic he und zeitlic he V erbindungen zur beruflic hen Anwendung und 
Praxis zu sc haffen. Aus diesen Gründen spric ht sic h der Wissensc haftsrat 
dafür aus, die bereits begonnene R eform der Studienabsc hlüsse zum An-
lass für eine grundlegende Studienreform zu nehmen;  eine bloß e V erän-
derung der Begrifflic hkeit der H oc hsc hulabsc hlüsse, um lediglic h auf der 
semantisc hen Ebene internationale V ergleic hbarkeit herzustellen, würde 
den besc hriebenen H erausforderungen nic ht gerec ht. 
 
In Anknüpfung an seine Stellungnahme zum V erhältnis von H oc hsc hul-
ausbildung und Besc häftigungssystem empfiehlt der Wissensc haftsrat die 
Einführung einer klaren und flexiblen Grundstruktur für Studium und L eh-
re sowohl an U niversitäten als auc h an Fac hhoc hsc hulen: ein drei- bis 
vierj ähriges grundständiges Studium mit dem eigenständigen berufsq ua-
lifizierenden Absc hluss Bakkalaureus/Bac helor und Studienprogramme 
von mindestens ein und höc hstens zwei J ahren Dauer, die einen berufs-
q ualifizierenden Absc hluss voraussetzen und mit dem Magister-/Master-
grad absc hließ en. 
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Die Einführung dieser neuen Grundstruktur eröffnet neuartige Ü bergänge 
zum Promotionsstudium an U niversitäten: Auf der Grundlage programm-
orientierter Aufnahmeverfahren können besonders q ualifizierte Bakka-
laureus-/Bac helorabsolventen direkt in ein Promotionsstudium aufge-
nommen werden;  neuartige flexible V erknüpfungen eines Magister-/Ma-
sterprogramms mit einem Promotionsstudium werden ebenfalls eröffnet. 
 
Das Z iel eines Studiums ist auc h im R ahmen einer veränderten Studien-
struktur die intellektuelle Bildung durc h Wissensc haft, die wissensc haft-
lic h basierte Besc häftigungsfähigkeit und die Persönlic hkeitsentwic klung 
der Studierenden und Absolventen. Das Bewusstsein für gesellsc haftlic he 
Probleme sollte ebenso Berüc ksic htigung finden wie die wissensc haftlic he 
Entwic klung in einem Fac h. Das Bakkalaureus-/ Bac helorstudium als T eil 
einer neuen Studienstruktur kann einen bedeutsamen Beitrag zur not-
wendigen R eduzierung der Studienzeiten leisten, wenn es sein q ualifika-
torisc hes Profil in einem Z eitrahmen von drei J ahren entfaltet. 
 
Die neuen Bakkalaureus-/Bac helor- und Magister-/Masterabsc hlüsse 
sollten die untersc hiedlic hen Z iel- und Interessenlagen der Studierenden, 
späterer Arbeitgeber und der Gesellsc haft berüc ksic htigen und Studien-
möglic hkeiten eröffnen, die generalistisc he, forsc hungs- oder anwen-
dungsorientierte Profilsc hwerpunkte erkennen lassen, ohne dass dabei 
von dem hohen wissensc haftlic hen Niveau der deutsc hen H oc hsc hul-
ausbildung insgesamt abgewic hen wird. Der für die Einführung neuer 
Studiengänge und -absc hlüsse vorgesehenen Akkreditierung kommt für 
die Sic herung von T ransparenz und Q ualität der Studienangebote eine 
bedeutende R olle als komplementärer Prozess zu. 
 
Besc häftigungsfähigkeit kann nic ht dauerhaft und einmalig in einem be-
grenzten L ehr- und L ernbloc k im R ahmen der wissensc haftlic hen Erstaus-
bildung, die gegenwärtig im internationalen V ergleic h zu lang ausge-
dehnt ist, erzielt werden. Der Wissensc haftsrat empfiehlt deshalb, grund-
legende Fac h-, Methoden- und Sozialkompetenzen in einem kürzeren 
grundständigen Studium bis zu einem berufsq ualifizierenden Absc hluss 
zu vermitteln und dabei groß es Gewic ht darauf zu legen, dass Ü ber-
gangs- und Ansc hlussfähigkeiten zur beruflic hen Anwendung oder für ein 
weiteres Studium sowie zur lebenslangen Weiterbildung angelegt wer-
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den, um eine kontinuierlic he Erneuerung, Ergänzung und Erweiterung der 
K ompetenzen zu fördern. Dabei soll eine fac hlic he Systematik und Be-
grifflic hkeit ausgebildet und die Fähigkeit vermittelt werden, fac hüber-
greifende Z usammenhänge zu erkennen. Die Aneignung von trans-
ferfähigem Basiswissen soll zusammen mit der Entwic klung von 
Sc hlüsselq ualifikationen einen deutlic h höheren Stellenwert erhalten. 
 
Nac h Auffassung des Wissensc haftsrates, die er bereits in seiner Stellung-
nahme zu H oc hsc hulausbildung und Besc häftigungssystem zum Ausdruc k 
gebrac ht hat, haben differenzierte Absc hlüsse nur dann einen Sinn, wenn 
nac h einem berufsq ualifizierenden Absc hluss der unmittelbare Ansc hluss 
eines weiteren Studienprogramms mit dem Z iel einer höheren Q ualifizie-
rung im Fac h nic ht als R egelfall vorgesehen wird. H ieran ansc hließ end 
wird den L ändern und den H oc hsc hulen empfohlen, die im K MK -Be-
sc hluss vom 5. März 1999 eröffnete Möglic hkeit zu nutzen und den 
Z ugang zu unmittelbar an den Bakkalaureus/Bac helor ansc hließ enden 
Studienprogrammen von fac hlic hen und inhaltlic hen V oraussetzungen 
abhängig zu mac hen, die aus den Anforderungen des Magister-/Master-
programms abgeleitet werden. Die konkrete Ausgestaltung dieser 
Z ugangsvoraussetzungen obliegt den H oc hsc hulen im R ahmen der 
V orgaben des L andes. 
 
Eine fac hlic he Differenzierungslinie innerhalb des Magister-/Masterstu-
diums sollte eine mehr forsc hungs- oder eine mehr anwendungsorien-
tierte Ausric htung der Studiengänge vorsehen. Die K onzentration auf 
fac hlic he Spezialisierungen und V ertiefungen bildet ebenso ein c harakte-
ristisc hes Merkmal aller Magister-/Masterstudiengänge wie die V orlage 
einer Magister-/Masterarbeit, mit der auf der Grundlage einer selbstän-
digen Anwendung des Fac hwissens wie der Methoden- und Sc hlüssel-
kompetenzen auf die L ösung eines komplexen Problems dokumentiert 
wird, dass das programmorientierte Q ualifikationsziel erreic ht wurde. 
 
Z iel der eher anwendungsbezogenen und berufsorientierten Magister-/ 
Masterstudiengänge sollte es auc h sein, H oc hsc hulabsolventen mit einem 
Bakkalaureus-/Bac helorabsc hluss nac h einer Z eit der praktisc hen Berufs-
tätigkeit die Möglic hkeit zu eröffnen, ihre Fac hkenntnisse zu erneuern 
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und weiterzuentwic keln, wie es der Erhalt der Besc häftigungsfähigkeit 
und die Berufskarriere erfordern. Diese an der beruflic hen Praxis ausge-
ric hteten Programme sollten deshalb stärker nac hfrageorientiert aus-
geric htet sein. 
 
Sowohl um die H oc hsc hulforsc hung zu stärken als auc h um die dafür in-
teressierten und befähigten Graduierten ohne eine institutionelle H ürde 
fördern zu können, empfiehlt der Wissensc haftsrat – anknüpfend an 
seine Empfehlungen zu Graduiertenkollegs und Doktorandenstudien –, 
auf der Basis eines definierten Promotionsstudiums grundsätzlic h die 
neue Möglic hkeit zu eröffnen, besonders q ualifizierte Bakkalaureus-/ 
Bac helorabsolventen ins Promotionsstudium aufzunehmen, wie dies in 
anderen Wissensc haftssystemen mit Erfolg praktiziert wird. Der Wissen-
sc haftsrat hält es für dringend geboten, den internationalen Wettbewerb 
um eine frühzeitige Gewinnung des wissensc haftlic hen Nac hwuc hses zu 
intensivieren und diese neuen Möglic hkeiten zur V erkürzung der Q ualifi-
kationszeiten ohne Q ualitätseinbuß en zu nutzen. In den Fällen, in denen 
der Z ugang zum Promotionsstudium über das Studium in Magister-/ 
Masterprogrammen erfolgt, sollten diese Q ualifizierungsphasen so mit-
einander verknüpft werden, dass auc h hier die Gesamtausbildungszeit 
verkürzt wird, beispielsweise indem eine sc hriftlic he Absc hlussarbeit im 
Magister-/Masterprogramm erlassen wird. 
 
Da nac h dem Besc hluss der K MK  Bakkalaureus-/Bac helor-, Magister-/ 
Master- und Diplomstudiengänge j eweils eigenständigen Charakter ha-
ben sollen und für ihren Absc hluss j eweils nur ein Grad verliehen werden 
soll, ist es nac h Einsc hätzung des Wissensc haftsrates kaum möglic h, 
neben gestuften Studiengang- und Absc hlussstrukturen auf Dauer pa-
rallel die herkömmlic hen Magister- und Diplomstudiengänge anzubieten. 
Er empfiehlt deshalb den H oc hsc hulen, nac h einer angemessenen Phase 
die Studienangebote und -absc hlüsse zu evaluieren. In einer mittelfristi-
gen Perspektive sollten in allen Studienfäc hern, in denen sic h dies als 
sinnvoll erwiesen hat, nur noc h gestufte Studiengänge angeboten wer-
den. Diese sollten einheitlic h mit den international kompatiblen Graden 
Bakkalaureus/Bac helor und Magister/Master absc hließ en. 
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Die Prozesse der Profilbildung und Differenzierung der Studienangebote 
und der Absc hlussstrukturen verändern die bisherige Aufgabentrennung 
zwisc hen den beiden H oc hsc hularten U niversität und Fac hhoc hsc hule. 
Die institutionellen Differenzierungen werden zukünftig stärker durc h die 
Profile der Studienangebote als durc h externe institutionelle Standard-
zusc hreibungen bestimmt sein. Dabei sollten die Fac hhoc hsc hulen ihre 
besondere Q ualität im anwendungsorientierten Bereic h bewahren;  da-
rüber hinaus sollte es bildungspolitisc hes Z iel sein, die anwendungs-
orientierten Studiengänge insgesamt zu stärken, um so Studierende ver-
mehrt für die Aufnahme eines solc hen Studiums zu gewinnen. U m den 
Studierenden die besten Auswahlmöglic hkeiten anzubieten und ihnen die 
hoc hsc hulartenunabhängige Wahrnehmung von Studienangeboten zu 
eröffnen, sollten im Bereic h von L ehre und Studium die K ooperationen 
zwisc hen Fac hhoc hsc hulen und U niversitäten intensiviert und Ü bergänge 
geebnet werden. 
 
Quelle: http ://w w w .w i ssensc haf tsr at.d e/tex te/4 4 1 8 -0 0 .p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.1.12. E m p f ehl u n gen  z u r R ef o rm  d er sta a tl ichen  Ab schl ü sse    
(D rs. 5 4 6 0/ 02,  W R  2002) 

 
(Z usammenfassung) 
 
Ü ber 40  % der Absolventen von U niversitäten und vergleic hbaren H oc h-
sc hulen legen ihre Prüfung in einem Studiengang ab, der mit dem Staats-
examen absc hließ t und demzufolge in hohem Maß e staatlic h reglemen-
tiert ist. In ihrer strukturellen Ausgestaltung sind die Staatsexamens-
studiengänge eine deutsc he Besonderheit. Angesic hts aktueller Entwic k-
lungen in Gesellsc haft und H oc hsc hulwesen stellt sic h die Frage, ob die 
Staatsexamensstudiengänge in der Ausgestaltung ihres Prüfungswesens 
und in ihren Strukturen weiterhin angemessen sind. Der Wissensc haftsrat 
stellt erheblic he Defizite bei den Staatsexamensstudiengängen fest, die 
sowohl mit dem staatlic hen Prüfungswesen als auc h mit der Struktur der 
Studiengänge zusammenhängen. So bemängelt er, dass Studienaufbau 
und Prüfungswesen insbesondere der J uristen- und L ehrerausbildung 
international nic ht ansc hlussfähig sind. Z ugleic h – und dies gilt speziell 
für die J uristenausbildung – wird wic htigen Differenzierungen in den 
Besc häftigungsfeldern und den tatsäc hlic hen Orientierungen der Studie-
renden ungenügend R ec hnung getragen. Wegen des grundständigen 
Studienaufbaus und des als Bloc kprüfung konzipierten Staatsexamens 
bestehen kaum Spielräume für eine flexible Studiengestaltung, wie sie 
dem Prinzip lebenslangen L ernens entspräc he. Sc hließ lic h begünstigt das 
Staatsexamen die Auseinanderentwic klung von L ehre und Prüfung, för-
dert ein eng an den Examensanforderungen orientiertes Studierverhalten 
und trägt nic ht zur Optimierung der Ausbildungs- bzw. Studienq ualität 
bei. Ebenso wenig ermutigt es die Fakultäten zur Ausprägung unver-
wec hselbarer Profile und zur Entwic klung innovativer Sc hwerpunkte, wie 
es in einer zunehmend auf Wettbewerb ausgeric hteten H oc hsc hulland-
sc haft verlangt wird. 
 
Der Wissensc haftsrat empfiehlt daher eine umfassende R eform der 
Staatsexamensstudiengänge. K ern der R eform muss aus seiner Sic ht die 
Einführung konsekutiver Studienstrukturen nac h dem „ Y -Modell“ für das 
J ura- und L ehramtsstudium sein. In einer konsekutiven Struktur q uali-
fiziert bereits der Bac helor-Grad für bestimmte Berufsbereic he und er-
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möglic ht auf diesem Wege einen frühzeitigen Ü bergang in das Besc häf-
tigungssystem. Das Master-Niveau bietet die strukturellen V orausset-
zungen für eine stärkere Differenzierung des Bildungsangebotes. H ier 
wird differenziert in Studiengänge, die einerseits auf den reglementierten 
Beruf, andererseits auf nic ht-reglementierte Berufsfelder ausgeric htet 
sind, oder der V ertiefung des wissensc haftlic hen Fac hstudiums dienen. 
 
Da es sic h beim Bac helor nac h deutsc hem R ec ht um einen berufsq uali-
fizierenden Absc hluss handelt, der in der H umanmedizin als solc her noc h 
kein beruflic hes Anwendungsfeld erkennen lässt, hält der Wissensc hafts-
rat die U mstellung auf Bac helor-/ Masterstrukturen im H umanmedizin-
studium zum j etzigen Z eitpunkt noc h nic ht für sinnvoll. Er behält sic h vor, 
sic h mit der Frage konsekutiver Studienstrukturen in der Medizineraus-
bildung zu einem späteren Z eitpunkt erneut zu befassen. Gleic hwohl 
sieht der Wissensc haftsrat auc h mit Blic k auf die Entfaltung neuer Be-
sc häftigungsfelder im Gesundheitssektor das Erfordernis für eine Erwei-
terung des Spektrums an medizinisc hen Studienangeboten, die auf nic ht-
ärztlic he Berufe ausgeric htet und in ihren Strukturen konsekutiv bzw. als 
Aufbaustudiengänge angelegt sind. 
 
Der Wissensc haftsrat verbindet mit einer stärkeren Ausdifferenzierung 
des Studienangebotes das hoc hsc hulpolitisc he Z iel, die Studierenden in 
Z ukunft angemessener für einzelne Berufsfelder – sowohl innerhalb als 
auc h auß erhalb des reglementierten Berufssegmentes – zu q ualifizieren. 
Ferner hält er es für dringend erforderlic h, das Studienangebot in seiner 
Gestaltung stärker an der Nac hfrage des Arbeitsmarktes bzw. den Be-
sc häftigungsorientierungen der Studierenden festzumac hen. Für den 
Staat verbinden sic h damit insbesondere mit Blic k auf die traditionell 
hohe Inanspruc hnahme des R eferendariates Möglic hkeiten der K osten-
optimierung. Eine Entlastung der (zweiphasigen) Ausbildungsgänge für 
die reglementierten Berufe könnte so mit einer Erweiterung des Spekt-
rums an innovativen Studienangeboten für T ätigkeitsfelder auß erhalb der 
reglementierten Berufe und dem wissensc haftspolitisc h erwünsc hten Aus-
bau der Fac hhoc hsc hulen verknüpft werden. Für die Studierenden bieten 
gestufte Studienstrukturen zudem den V orteil einer flexiblen und zeit-
näher am Arbeitsmarktgesc hehen orientierten Studiengestaltung. Sie 
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fügen die deutsc he L ehrer- und J uristenausbildung darüber hinaus in den 
internationalen K ontext der H oc hsc hulentwic klung ein, wie sie die Bolo-
gna-Erklärung vorsieht. 
 
Der Wissensc haftsrat plädiert des Weiteren für die V erlagerung der Prü-
fungshoheit an die H oc hsc hulen;  der V erzic ht auf die (erste) Staatsprü-
fung muss ebenfalls K ern der R eform der herkömmlic hen Staatsexamens-
studiengänge sein. Anstelle der ersten Staatsprüfung und der damit ver-
bundenen staatlic hen R eglementierung der Studieninhalte müssen mo-
derne V erfahren der Q ualitätssic herung, die eine Beteiligung des Staates 
grundsätzlic h nic ht aussc hließ en müssen, in absehbarer Z eit Anwendung 
finden. Die V erlagerung der Prüfungshoheit in die H oc hsc hulen ermög-
lic ht es den Fakultäten, L ehre, Studium und Prüfung in einen Z usammen-
hang zu bringen. Auf diesem Wege werden wic htige V oraussetzungen für 
die H erausbildung von Spitzenleistungen in Forsc hung und L ehre ebenso 
wie Spielräume für Profilbildung, Sc hwerpunktbildung und Internationa-
lisierung gesc haffen. Q ualitätssic herungsverfahren wie Akkreditierung 
und Evaluation fügen somit auc h die mit der Ausbildung für die regle-
mentierten Berufe betrauten Fakultäten in eine wettbewerbsorientierte 
H oc hsc hullandsc haft ein. Als moderne Steuerungsinstrumente der H oc h-
sc hulentwic klung können sie den Fakultäten Anreize für besondere 
L eistungen in L ehre und Forsc hung setzen und die staatlic hen Entsc hei-
dungsbefugnisse dabei auf j enen K ern reduzieren, der für die Anerken-
nung der Absc hlüsse zwisc hen den L ändern und für die Mobilität der 
Studierenden nötig ist. 
 
Quelle: http ://w w w .w i ssensc haf tsr at.d e/tex te/54 6 0 -0 2.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.2 . M o d u l a r i s i e r u n g  
 
 
3.2.1. R a hm en v o rga b en  f ü r d ie E in f ü hru n g v o n  Leistu n gsp u n k t-

sy stem en  u n d  d ie M o d u l a risieru n g v o n  Stu d ien gä n gen   
 
(Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 15.0 9.20 0 0  i.d.F. vom 
22.10 .20 0 4) 
 
V o rb em erk u n g 
 
Die K ultusministerkonferenz hat sic h mit Besc hluss vom 24.10 .1997 
(Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Studienstand-
ortes Deutsc hland – Beric ht der K MK  an die Ministerpräsidentenkon-
ferenz zu den U msetzungsmaß nahmen) ebenso wie die H oc hsc hulrek-
torenkonferenz mit ihrem Besc hluss vom 0 7.0 7.1997 (Z u K redit-Punkte-
Systemen und Modularisierung) für die Modularisierung von Studien-
gängen und die Einführung von L eistungspunktsystemen ausgesproc hen 
und darin Instrumentarien gesehen, mit denen ein Beitrag zur Moderni-
sierung und Steigerung der Effizienz des deutsc hen Studiensystems und 
zur Förderung der internationalen Mobilität der Studierenden geleistet 
wird.  
 
Bereits nac h dem Besc hluss der K MK  vom 0 5.0 3.1999, der durc h die 
„ L ändergemeinsamen Strukturvorgaben ...“ der K MK  vom 10 .10 .20 0 3 
abgelöst wurde, ist zur Akkreditierung der Bac helor- und Master-
Studiengänge nac h §  19 H R G nac hzuweisen, dass der j eweilige Studien-
gang modularisiert und mit einem L eistungspunktsystem ausgestattet ist. 
Die Einführung von Modulen und L eistungspunkten gewährleistet die 
kalkulierbare Akkumulation und einen leic hteren T ransfer von Prüfungs- 
und Studienleistungen und ermöglic ht die individuelle Gestaltung des 
Studiums bei gleic h bleibender Inanspruc hnahme der K apazitäten. Auc h 
der Wissensc haftsrat hat in seinen „ Empfehlungen zur Einführung neuer 
Studienstrukturen und -absc hlüsse (Bakkalaureus/Bac helor – Magister/ 
Master) in Deutsc hland“ vom 21. J anuar 20 0 0  die Forderung der K MK  
nac h Einführung modularisierter und mit L eistungspunkten versehener 



 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en 93

Studiengänge unterstützt und ergänzend darauf hingewiesen, dass er 
darin zugleic h eine wesentlic he V oraussetzung für eine flexible und 
offene Studiengangsgestaltung sieht, die dem zunehmenden Bedarf nac h 
einem T eilzeitstudium sowie dem Erfordernis des lebenslangen L ernens 
angemessen ist. Den H oc hsc hulen erleic htern modularisierte Studien-
programme die Einführung der neuen Studien- und Absc hlussstruktur. 
Mit der Modularisierung soll zugleic h eine bessere Strukturierung des 
Studiums erreic ht werden.  
 
Die Modularisierung ist für konsekutive Studiengänge konstitutiv. Nic ht 
zuletzt im Interesse der Durc hlässigkeit zwisc hen Studiengängen nac h     
§  18 H R G und §  19 H R G soll sie auc h auf traditionelle Diplom-, Magister- 
und Staatsexamens - Studiengänge angewandt werden. 
 
Die Einführung eines L eistungspunktsystems ist zwec kmäß igerweise mit 
der Modularisierung zu verknüpfen. Die damit verbundene Einführung 
studienbegleitender Prüfungen ermöglic ht eine unmittelbare Erfolgskon-
trolle und eine flexiblere Studiengestaltung und führt insgesamt zu einer 
Entlastung der Studierenden. Mit Besc hluss vom 24.10 .1997 hat die K MK  
die sc hrittweise Einführung des European Credit T ransfer Systems (ECT S – 
Europäisc hes System zur Anrec hnung von Studienleistungen) an allen 
deutsc hen H oc hsc hulen befürwortet und gleic hzeitig empfohlen, über 
ECT S hinaus das L eistungspunktsystem langfristig mit einer Akkumu-
lierungs-K omponente zu versehen. 
 
Definitionen und Standards für die: 
 
- M o d u l a ri s i eru n g 
 

Eine Modularisierung der Studiengänge, die dem Z iel gerec ht wird, die 
Mobilität der Studierenden zu fördern, brauc ht einen hoc hsc hulüber-
greifenden K onsens über die Definition von Modulen. Wec hselseitige 
Anerkennung von Modulen, z.B. bei H oc hsc hulwec hsel, setzt V ergleic h-
barkeit der Module voraus. Dazu bedarf es der Festlegung inhaltlic her 
und formaler K riterien, die nac h dem Grundsatz des V ertrauens in 
wissensc haftlic he L eistungsfähigkeit Gleic hwertigkeit, nic ht aber 
Einheitlic hkeit sic hern. Gleic hwertigkeit von Modulen ist gegeben, wenn 
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sie einander in Inhalt, U mfang und Anforderungen im Wesentlic hen 
entsprec hen. Dabei ist kein sc hematisc her V ergleic h, sondern eine 
Gesamtbetrac htung und -bewertung vorzunehmen. 

Modularisierung ist die Z usammenfassung von Stoffgebieten zu thema-
tisc h und zeitlic h abgerundeten, in sic h abgesc hlossenen und mit 
L eistungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten. Module können 
sic h aus versc hiedenen L ehr- und L ernformen (wie z.B. V orlesungen, 
Ü bungen, Praktika u.a.) zusammensetzen. Ein Modul kann Inhalte eines 
einzelnen Semesters oder eines Studienj ahres umfassen, sic h aber auc h 
über mehrere Semester erstrec ken. Module werden grundsätzlic h mit 
Prüfungen abgesc hlossen, auf deren Grundlage L eistungspunkte verge-
ben werden. 

Module sind einsc hließ lic h des Arbeitsaufwands und der zu 
vergebenden L eistungspunkte zu besc hreiben (zu Inhalt und U mfang 
wird auf die Erläuterungen in der Anlage verwiesen). Die Besc hreibung 
eines Moduls soll mindestens enthalten: 

a) Inhalte und Q ualifikationsziele des Moduls 
b) L ehrformen 
c ) V oraussetzungen für die T eilnahme 
d) V erwendbarkeit des Moduls 
e) V oraussetzungen für die V ergabe von L eistungspunkten 
f) L eistungspunkte und Noten 
g) H äufigkeit des Angebots von Modulen 
h) Arbeitsaufwand 
i) Dauer der Module 

Soweit Freiversuc hsregelungen nic ht unmittelbar anwendbar sind, sind 
R egelungen zu treffen, durc h die ein frühzeitiges Absolvieren der nac h 
dem Studienplan vorgesehenen Module begünstigt wird. 

 
- V erga b e v o n  L ei s t u n gs p u n k t en  

L eistungspunkte sind ein q uantitatives Maß  für die Gesamtbelastung 
des Studierenden. Sie umfassen sowohl den unmittelbaren U nterric ht 
als auc h die Z eit für die V or- und Nac hbereitung des L ehrstoffes 
(Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die 
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Prüfungsvorbereitungen einsc hließ lic h Absc hluss- und Studienarbeiten 
sowie gegebenenfalls Praktika. 

In der R egel werden pro Studienj ahr 60  L eistungspunkte vergeben, d.h. 
30  pro Semester. Auf der Grundlage des Besc hlusses der K ultusminister-
konferenz vom 24.10 .1997 wird für einen L eistungspunkt eine Arbeits-
belastung (Workload) des Studierenden im Präsenz- und Selbststudium 
von 30  Stunden angenommen. Die gesamte Arbeitsbelastung darf im 
Semester einsc hließ lic h der vorlesungsfreien Z eit 90 0  Stunden oder im 
Studienj ahr 180 0  Stunden nic ht übersc hreiten. 

 
E rl äu t eru n gen  
 
Die Besc hreibung der Module soll den Studierenden eine zuverlässige 
Information über Studienverlauf, Inhalte, q ualitative und q uantitative 
Anforderungen und Einbindung in das Gesamtkonzept des Studien-
ganges bzw. das V erhältnis zu anderen angebotenen Modulen bieten. 
Die Besc hreibung soll ferner eine Bewertung des Moduls im H inblic k auf 
Gleic hwertigkeit als V oraussetzung für die Anrec henbarkeit bzw. den 
T ransfer beim H oc hsc hulwec hsel ermöglic hen. Andererseits sind starre 
Festlegungen, die eine flexible Gestaltung des L ehrangebotes verhindern, 
zu vermeiden. U nbesc hadet der Z uständigkeit der H oc hsc hulen für die 
Gestaltung der Module im Einzelnen - gehen die von der K MK  unter 
Buc hstaben a) - i) empfohlenen Standards für die Besc hreibung von 
Modulen vor diesem H intergrund davon aus, dass Angaben zu folgenden 
Fragen vorgesehen werden sollten: 
 
a )  In ha l t e u n d  Q u a l i f i k a t i o n s z i el e d es  M o d u l s  

Welc he fac hlic hen, methodisc hen, fac hpraktisc hen und fäc herüber-
greifenden Inhalte sollen vermittelt werden, welc he L ernziele sollen er-
reic ht werden?  Welc he K ompetenzen (fac hbezogene, methodisc he, 
fac hübergreifende K ompetenzen, Sc hlüsselq ualifikationen) sollen 
erworben werden?  Die L ern- und Q ualifikationsziele sind an einer zu 
definierenden Gesamtq ualifikation (angestrebter Absc hluss) 
auszuric hten. 
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b )  L ehrf o rm en  
Im Modul sind die einzelnen L ehr- und L ernformen zu besc hreiben 
(V orlesungen, Ü bungen, Seminare, Praktika, Proj ektarbeit, Selbst-
studium). Grundsätzlic h sollen untersc hiedlic he L ehrveranstaltungen 
zum Erreic hen eines Q ualifikationszieles beitragen. Welc he V eran-
staltungen dies im konkreten Fall sind, ist j edoc h eine nac hrangige 
Frage. Während V orlesungen eher einen Ü berblic k vermitteln, dienen 
Ü bungen der Anwendung des Gelernten, Seminare eher der  
wissensc haftlic hen V ertiefung usw.. U ntersc hiedlic he V eranstaltungen 
implizieren untersc hiedlic he methodisc he Ansätze, die sic h gemeinsam 
einem thematisc hen Sc hwerpunkt widmen. 

c)  V o ra u s s et z u n gen  f ü r d i e T ei l n a hm e 
Für j edes Modul sind die V oraussetzungen für die T eilnahme zu 
besc hreiben. Welc he K enntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind für 
eine erfolgreic he T eilnahme vorauszusetzen, welc he Module müssen 
bereits erfolgreic h absolviert sein?  Auß erdem soll besc hrieben sein, wie 
der Studierende sic h auf die T eilnahme an diesem Modul vorbereiten 
kann (u.a. L iteraturangaben, H inweise auf multimedial gestützte L ehr- 
und L ernprogramme). 

d )  V erw en d b a rk ei t  d es  M o d u l s  
Bei der Besc hreibung des Moduls ist darauf zu ac hten, in welc hem Z u-
sammenhang das Modul mit anderen Modulen innerhalb desselben 
Studiengangs steht und inwieweit das Modul geeignet ist, in anderen 
Studiengängen eingesetzt zu werden. Dies gilt auc h für weiterbildende 
Studien und postgraduale Studiengänge. 

e)  V o ra u s s et z u n gen  f ü r d i e V erga b e v o n  L ei s t u n gs p u n k t en  
Die Studien begleitenden Prüfungen, auf deren Grundlage L eistungs-
punkte erworben werden, sollen besc hrieben sein. Sofern Module 
Prüfungsvorleistungen vorsehen (Semesterarbeiten, Exkursionsbe-
ric hte, H ausarbeiten u.a.), müssen diese nac h Art und U mfang 
besc hrieben sein. Für j ede studienbegleitende Prüfung ist festzulegen, 
ob es sic h um eine mündlic he oder sc hriftlic he Prüfung handelt, einen 
V ortrag oder eine H ausarbeit. Möglic hkeiten der K ompensation 
innerhalb einer Modulprüfung, die sic h aus mehreren 
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Prüfungsleistungen zusammensetzt, sind in der Prüfungsordnung zu 
regeln. 

 
f )  L ei s t u n gs p u n k t e u n d  N o t en  

L eistungspunkte und Noten sind getrennt auszuweisen. Neben der 
Note auf der Grundlage der deutsc hen Notenskala von 1 bis 5 ist bei 
der Absc hlussnote zusätzlic h auc h eine relative Note entsprec hend der 
nac hfolgenden ECT S-Bewertungsskala auszuweisen: 

A die besten 10  % 
B die näc hsten 25 % 
C die näc hsten 30  % 
D die näc hsten 25 % 
E die näc hsten 10  % 

Als Grundlage für die Berec hnung der relativen Note sind j e nac h 
Größ e des Absc hlussj ahrgangs auß er dem Absc hlussj ahrgang 
mindestens zwei vorhergehende J ahrgänge als K ohorte zu erfassen. 
Die ECT S-Note ist als Ergänzung der deutsc hen Note für 
Studienabsc hlüsse obligatorisc h, für einzelne Module kann sie - soweit 
dies möglic h und ein entsprec hender Bedarf gegeben ist (z. B. bei 
Wec hsel an eine ausländisc he H oc hsc hule) - fakultativ ausgewiesen 
werden. 

 
g)  H äu f i gk ei t  d es  An geb o t s  v o n  M o d u l en  

Es ist festzulegen, ob das Modul j edes Semester, j edes Studienj ahr 
oder nur in größ eren Abständen angeboten wird. 

 
h)  Arb ei t s a u f w a n d  

Für j edes Modul sind der Gesamtarbeitsaufwand und die Anzahl der zu 
erwerbenden L eistungspunkte zu benennen. 
 

i )  D a u er d er M o d u l e 
Die Dauer der Module ist festzulegen. Sie bestimmt den Studienablauf, 
die Prüfungslast im j eweiligen Semester und wirkt sic h auf die 
H äufigkeit des Angebots aus. Nic ht zuletzt beeinflusst sie die Mobilität 
der Studierenden.  

 
Quelle: http ://w w w .km k.o r g /d o c /m o d ule.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.2.2. T u n in g E d u ca tio n a l  Stru ctu res in  E u ro p e 
 
Das T uning-Proj ekt wird im R ahmen von SOCR AT ES-ER ASMU S seit 20 0 1 
von der Europäisc hen K ommission gefördert und befindet sic h bereits in 
seiner zweiten Phase. Es hat unter anderem einen Ansatz entwic kelt, bei 
dem Q ualifikationsprofile, K ompetenzen und L ernziele im K ontext von 
fac hlic hen Standards und Arbeitsmarktanforderungen diskutiert werden, 
der bei der Ausarbeitung von Studienc urric ula hilfreic h ist. Das Proj ekt 
wird von den H oc hsc hulen getragen, 128 Professorinnen und Professoren 
aus 10 5 H oc hsc hulen und 16 L ändern sind beteiligt. Ein allgemeines Z iel 
des T uning-Proj ekts besteht darin, eine Plattform für den Austausc h von 
Erfahrungen und Wissen zwisc hen L ändern, H oc hsc huleinric htungen und 
H oc hsc hulpersonal hinsic htlic h der U msetzung des Bologna-Prozesses auf 
europäisc her Ebene bereitzustellen. 
 
Der Name „ T uning“ wurde für das Proj ekt gewählt, um zum Ausdruc k zu 
bringen, dass die H oc hsc hulen keine H armonisierung ihrer Studiengänge 
und keine vereinheitlic hten, präskriptiven oder definitiven europäisc hen 
Curric ula anstreben, sondern nac h Bezugspunkten, K onvergenz und V er-
ständigung untereinander suc hen. Aus Deutsc hland sind die U niversitä-
ten Göttingen, H eidelberg, L eipzig, Boc hum, Dortmund, H annover und 
Braunsc hweig sowie die Fac hhoc hsc hulen Aac hen, Z wic kau und Osna-
brüc k beteiligt. Das Proj ekt greift mehrere Aktionslinien des Bologna-
Prozesses auf, insbesondere j edoc h die Einführung eines Systems leic ht 
verständlic her und vergleic hbarer Absc hlüsse, die Einführung eines zwei-
stufigen Studiensystems und die Einführung eines K reditpunktesystems. 
 
Die Entwic klung eines Europäisc hen H oc hsc hulraums wirkt sic h wesent-
lic h auf die Studiengangsstruktur aus. Wie werden sic h Studiengänge, 
Studieninhalte, L ehr- und L ernformen entwic keln?  Das T uning-Proj ekt 
möc hte zu dieser Diskussion einen Beitrag leisten, indem es die fac hli-
c hen Standards, Q ualifikationsprofile für einzelne Fäc her, Anforderungs-
profile des Arbeitsmarktes sowie K ompetenzen und L ernziele auf Bac he-
lor- und Masterlevel definiert. Das Proj ekt umfasst sieben Netzwerke in 
den Fac hdisziplinen Wirtsc haftswissensc haften, Erziehungswissensc haf-
ten, Geologie, Gesc hic hte, Mathematik, Physik und Chemie. Diese kon-
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zentrieren sic h auf die Definition fac hspezifisc her und auß erfac hlic her 
(generisc her) K ompetenzen. Es sollen Bezugspunkte für einen R eferenz-
rahmen für allgemeines und fac hspezifisc hes Wissen der H oc hsc hulabsol-
venten im Grund- und Aufbaustudium in einer R eihe von Studienfäc hern 
ermittelt werden. Die definierten K ompetenzen veransc haulic hen die 
L ernergebnisse, d. h. was ein L ernender wissen oder nac h Beendigung 
eines L ernprozesses demonstrieren können soll. Dies betrifft sowohl fac h-
spezifisc hes Wissen als auc h allgemeine K ompetenzen wie K ommunika-
tionsfähigkeit und Führungsq ualitäten. 
 
Dabei ist das Z iel nic ht die Normierung von Studieninhalten auf euro-
päisc her Ebene. Die K ompetenzen werden vielmehr bei der Erstellung 
und Bewertung von Curric ula als Bezugspunkte angesehen. Sie ermög-
lic hen Flexibilität und Autonomie bei der Ausarbeitung der Curric ula. 
Gleic hzeitig bieten sie eine gemeinsame Orientierung zur Besc hreibung 
der Z ielsetzung der Curric ula. Durc h die Formulierung von K ompetenzen 
und L ernzielen kann das T uning-Proj ekt wic htige Anregungen für die 
Gestaltung der Studiengänge, Definitionen von L ernergebnissen und Mo-
dularisierung geben. 
 
Die Ergebnisse der ersten Phase sind in einer ausführlic hen Dokumen-
tation zusammengefasst und können auf der Internetseite des T uning-
Proj ektes herunter geladen werden. Dort finden sic h auc h Informationen 
über die zweite Phase des Proj ektes, über Proj ektpartner, Proj ektziele und 
-ergebnisse. 
 
Quelle: http ://o d ur .let.r ug .nl/T uni ng P r o j ec t/ (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.2.3. E m p f ehl u n gen  z u r E in f ü hru n g stu d ien b egl eiten d er 
P rü f u n gen  (B LK  2002) 

 
Auszug aus: Modularisierung in H oc hsc hulen. H andreic hung zur Modu-
larisierung und Einführung von Bac helor- und Masterstudiengängen. 
Erste Erfahrungen und Empfehlungen aus dem BL K -Programm " Modula-
risierung" . H rsg. von der Bund-L änder-K ommission für Bildungsplanung 
und Forsc hungsförderung. Bonn: 20 0 2 (Materialien zur Bildungsplanung 
und zur Forsc hungsförderung. H eft 10 1), S. 54-61. 
 
Die Empfehlungen basieren auf den Erfahrungen der am BL K -Proj ekt be-
teiligten H oc hsc hulen. 
 

� O rga n i s a t o ri s chen  M ehra u f w a n d  v o n  v o rn herei n  b ea cht en  
� K o m m u n i k a t i o n  u n t er d en  b et ei l i gt en  G ru p p en  f ö rd ern  
� C heck l i s t e z u r E i n f ü hru n g s t u d i en b egl ei t en d er P rü f u n gen  

n u t z en  
 
O rga n i s a t o ri s chen  M ehra u f w a n d  v o n  v o rn herei n  b ea cht en  
 
Der verstärkte Einsatz studienbegleitender Prüfungen bringt tief greifende 
V eränderungen des bisher fac horientierten Prüfungssystems mit sic h. 
Studierende melden sic h sc hon ab dem ersten Semester regelmäß ig zu 
Prüfungen an. Die daraus resultierende organisatorisc he Mehrbelastung 
in der V erwaltung sollte von vornherein beac htet werden. Es kann erfor-
derlic h werden, V erwaltungsabläufe vollständig neu zu strukturieren. 
U nter U mständen kann es mehrere Semester dauern, bis sic h alle Be-
teiligten – Prüfer, Prüfungsamt, H örsaalvergabestelle, Studierende sowie 
auc h die zentralen V erwaltungseinheiten – auf die neue Situation einge-
stellt haben. 

Probleme erwac hsen vor allem aus der steigenden Anzahl an Prüfungen. 
Für j edes Modul müssen ein Prüfungs- und mindestens ein Wiederho-
lungsprüfungstermin sowie ggf. R äumlic hkeiten organisiert werden. Die 
Prüfungsorganisation muss klar und effektiv geregelt sein, um für alle 
Beteiligten den Organisationsaufwand zu minimieren und um Planungs-
sic herheit zu gewährleisten. Besonders sorgfältige organisatorisc he Pla-
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nung ist in Studiengängen erforderlic h, in denen mit sehr groß en T eil-
nehmerzahlen an den Studien begleitenden Prüfungen zu rec hnen ist. 
H ier können mangelnde H örsaalkapazitäten und auc h der groß e 
Aufwand für K orrekturen der in groß er Z ahl anfallenden K lausuren zum 
„ limitierenden“ Faktor werden, so dass die Ü bersc hneidungsfreiheit von 
Prüfungsterminen und die zeitnahe Ermittlung der Prüfungsergebnisse 
nic ht ohne weiteres zu gewährleisten sind. 

Für die Entwic klung und Implementierung eines Studien begleitenden 
Prüfungsverfahrens in V erbindung mit einem L eistungspunktsystem sollte 
eine „ Ist-Analyse“ in Bezug auf die organisatorisc he Abwic klung von 
Prüfungen vorgenommen werden. H ierbei ist auc h zu berüc ksic htigen, 
dass eine tec hnisc he U nterstützung durc h eine spezielle Software zur 
Prüfungsverwaltung notwendig ist. Auc h die Einführung dieser Software 
erfordert Z eit und entsprec hende Mittel.  
 
K o m m u n i k a t i o n  u n t er d en  b et ei l i gt en  G ru p p en  f ö rd ern  
 
V iele Probleme in der Organisation studienbegleitender Prüfungen ent-
stehen, weil konkrete organisatorisc he Aspekte vor deren Einführung gar 
nic ht diskutiert und somit nic ht geklärt werden. Ersc hwerend kommt hin-
zu, dass sic h die R egelungen und organisatorisc hen Aspekte versc hiede-
ner Studiengänge an einer H oc hsc hule oft sehr stark untersc heiden, es 
also keine standardisierte H erangehensweise gibt.  

Fragen der administrativen und EDV -tec hnisc hen H andhabung sollten 
deshalb von vornherein in die Gestaltung der Prüfungsordnung mit ein-
fließ en und umgekehrt. Mitarbeiter im Prüfungsamt sowie Programmierer 
der Prüfungsverwaltungssoftware sollten in den Prozess der Einric htung 
eines neuen Studiengangs einbezogen werden. Nic ht nur in der Pla-
nungsphase, sondern auc h in der U msetzung sollten L ehrende, Studier-
ende, Fakultätsverwaltung, Prüfungsamt und EDV -Abteilung miteinander 
im Gespräc h bleiben. Ein Mitarbeiter des Prüfungsamtes sollte als Gast 
mit beratender Stimme an den Sitzungen der für die L ehre verantwort-
lic hen Gremien und des Prüfungsaussc husses teilnehmen dürfen. 

Für j eden Studiengang sollte ein kompetenter Ansprec hpartner zur V er-
fügung stehen. Diese Aufgabe können Prüfungsämter oft aus fac hlic her 
Sic ht nic ht leisten. Bei der Einführung studienbegleitender Prüfungen 
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müssen die Beteiligten gezielt über die Ä nderungen und die sic h daraus 
für sie ergebenden K onseq uenzen informiert werden. Z ielgruppenspe-
zifisc he Merkblätter zur Prüfungsorganisation für Prüfer, Studierende und 
Prüfungsamt können hilfreic h sein.  
 
C heck l i s t e z u r E i n f ü hru n g s t u d i en b egl ei t en d er P rü f u n gen  n u t z en  
 
Grundsätzlic h ist es gut, wenn Fragen der Prüfungsorganisation nic ht zu 
sehr im Detail in der Prüfungsordnung selbst geregelt werden, damit Ab-
läufe entsprec hend der im L aufe der Z eit gemac hten Erfahrungen ohne 
groß en Genehmigungsaufwand optimiert werden können. Anhand nac h-
stehender Chec kliste kann vor Einführung studienbegleitender Prüfungen 
ermittelt werden, ob der betreffende Aspekt in der Prüfungsordnung 
selbst festgelegt werden sollte oder ob er variabel im Einvernehmen zwi-
sc hen Fac hvertretern, Prüfungsaussc huss und Prüfungsamt geregelt wer-
den kann. 

• W i e w i rd  d a s  a k a d em i s che J a hr b z w . d a s  ei n z el n e S em es t er i n  V o r-
l es u n gs -, P rü f u n gs - u n d  W i ed erho l u n gs p rü f u n gs p eri o d en  ei n -
get ei l t ?  
Die Einteilung hängt u. a. von landesspezifisc hen V orgaben zu V or-
lesungsbeginn und -dauer sowie von der konkreten U msetzung des 
K onzeptes „ studienbegleitende Prüfung“ ab [ …] . Z iel ist es, den Stu-
dierenden einerseits genügend Z eit für die Prüfungsvorbereitungen 
und die Prüfungen einzuräumen, andererseits aber auc h Freiräume 
für Praktika zu sc haffen. Auc h die Dozenten wünsc hen verlässlic h 
planbare lehr- und prüfungsfreie Z eiträume. 

• B i s  w a n n  u n d  v o n  w em  w erd en  d i e k o n k ret en  P rü f u n gs - u n d  W i e-
d erho l u n gs p rü f u n gs t erm i n ef es t gel egt ?  
Eine möglic hst gleic hmäß ige V erteilung der Prüfungen über den Prü-
fungszeitraum sowie die K oordination von K ollegialprüfungen können 
am besten von einer zentralen Stelle aus sic hergestellt werden. Ent-
sprec hende personelle R essourc en müssen zur V erfügung stehen und 
die Prüfer müssen mit einer zentralen K oordination einverstanden 
sein.  
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Folgende R egelung ist denkbar: Das Prüfungsamt organisiert nur für 
Pflic htmodule T ermine, H örsäle sowie die Gruppeneinteilung (bei 
mündlic hen Prüfungen). Die Abfolge sowie die Abstände zwisc hen 
diesen Prüfungen werden im V oraus festgelegt, d.h. die Prüfer orien-
tieren sic h an den vom Prüfungsamt vorgesc hlagenen T erminen. 
Für Wahlmodule obliegt die T erminplanung, etc . dem j eweiligen 
Modulverantwortlic hen in Abstimmung mit anderen am Modul 
beteiligten Dozenten sowie den teilnehmenden Studierenden. Somit 
werden Module, die von vielen Studierenden wahrgenommen wer-
den, zentral organisiert, während für Module, an denen im Allge-
meinen relativ wenige Studierende teilnehmen, eine flexible H and-
habung möglic h ist. 

• W i e v i el e W i ed erho l u n gs m ö gl i chk ei t en  p ro  M o d u l  s o l l en  ei n ge-
räu m t  w erd en ?  
H ierbei ist auc h auf die praktisc he U msetzbarkeit zu ac hten. 

• M u s s  ei n  M o d u l  i n  a l l en  s ei n en  T ei l en  b es t a n d en  s ei n ?  W en n  j a , 
m u s s  b ei  N i cht b es t ehen  d a s  ges a m t e M o d u l  w i ed erho l t  w erd en  
o d er k ö n n en  n i cht -b es t a n d en e T ei l e ei n z el n  w i ed erho l t  w erd en ?  
Diese Fragen betreffen Module, in denen T eilprüfungen oder versc hie-
dene T hemenbereic he vorgesehen sind [ …] . Die Art und Weise der 
Notenbildung (z. B. auf der Basis der prozentualen Anteile einzelner 
T eile) und der R undungsmodus müssen lange vor der eigentlic hen 
Prüfung beispielsweise über die Modulbesc hreibungen bekannt ge-
geben werden. In dem Z usammenhang sollte auc h geklärt werden, 
ob der Modulverantwortlic he oder das Prüfungsamt für die Ermittlung 
der Gesamtnote zuständig ist. 

• S o l l  d i e W i ed erho l u n gs p rü f u n g gru n d s ät z l i ch i n  gl ei cher Art  u n d  
W ei s e erf o l gen  w i e d i e E rs t p rü f u n g o d er s o l l  z . B . d i e l et z t e W i e-
d erho l u n gs m ö gl i chk ei t  gru n d s ät z l i ch a l s  m ü n d l i che P rü f u n g 
d u rchgef ü hrt  w erd en ?  

• W a n n  f i n d et  d i e W i ed erho l u n gs p rü f u n g s t a t t ?  
Damit Prüfungen nic ht „ versc hleppt“ werden, könnten Wiederho-
lungstermine immer in der näc hst möglic hen Prüfungsperiode liegen. 
Dies hat auc h den V orteil, dass nic ht ggf. ein J ahr auf den näc hsten 
T ermin gewartet werden muss. Allerdings können sic h im Winter-
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semester, aufgrund des kurzen vorlesungsfreien Z eitraumes, Sc hwie-
rigkeiten ergeben: Wenn z. B. in der Prüfungsperiode am Ende der 
V orlesungszeit eine K lausur von mehreren hundert Studierenden 
rec htzeitig korrigiert werden muss, damit die Meldung „ nic ht-be-
standen“ rec htzeitig, vor Beginn der näc hsten Prüfungsperiode An-
fang Sommersemester bekannt gegeben werden kann. 

• S o l l  ei n e M o d u l p rü f u n g n u r i n  d em  S em es t er w i ed erho l t  w erd en  
k ö n n en , i n  w el chem  d a s  M o d u l  a b ges chl o s s en  w u rd e o d er ers t  
n a ch d em  ern eu t en  Ab ha l t en  d es  M o d u l s ?  O d er s o l l  d i e M o d u l -
p rü f u n g m ehrm a l s  i m  J a hr a b gel egt  w erd en  k ö n n en , a l s o  a u ch 
d a n n , w en n  d i e L ehrv era n s t a l t u n gen  d es  M o d u l s  n u r ei n m a l  i m  
J a hr a n geb o t en  w erd en ?  
Wenn ein Wiederholungstermin einer Modulprüfung laut Prüfungs-
ordnung immer im näc hst folgenden Prüfungszeitraum stattfinden 
muss, können folglic h theoretisc h in j edem Prüfungszeitraum alle 
Module geprüft werden, was einen erheblic hen Arbeitsaufwand 
sowohl für die an der Prüfungsorganisation Beteiligten als auc h die 
Prüfer bedeutet. 

• W a n n  b egi n n t  d er An m el d ez ei t ra u m  f ü r P rü f u n gen ?  
Der Anmeldezeitraum darf nic ht zu früh erfolgen, z. B. zu Beginn des 
Semesters, da die Studierenden erst nac h einer gewissen Z eitspanne 
einsc hätzen können, ob sie das Modul absc hließ en wollen. 

• S o l l  d i e An m el d u n g f ü r j ed es  ei n z el n e M o d u l  o d er f ü r ei n e G ru p p e 
v o n  M o d u l en  ( z . B . f ü r d i e M o d u l e d es  G ru n d s t u d i u m s )  erf o l gen ?  

• M el d en  s i ch S t u d i eren d e i m  P rü f u n gs a m t  u n d /o d er d i rek t  b ei m  
P rü f er a n ?  

• W i e w i rd  d i e P rü f u n gs a n m el d u n g E D V -t echn i s ch erf a s s t  u n d  v er-
a rb ei t et ?  M ü s s en  d i e An ga b en  a u s  ha n d s chri f t l i ch a u s gef ü l l t en  
Fo rm u l a ren  i n  d i e E D V  ü b ert ra gen  w erd en  o d er k ö n n en  s i ch d i e 
S t u d i eren d en  d i rek t  a n  ei n em  C o m p u t ert erm i n a l  i m  P rü f u n gs a m t  
o d er ü b er d a s  In t ern et  a n m el d en ?  W erd en  K a n d i d a t en l i s t en  a u t o -
m a t i s ch o d er m a n u el l  ers t el l t ?  
An manc hen H oc hsc hulen wurden neue DV -Systeme zur Prüfungs-
verwaltung eingeführt mit dem Z iel, Studierende und L ehrende in die 
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organisatorisc hen Abläufe mehr einzubinden, um so eine Entlastung 
der Prüfungsämter zu erreic hen. Die neuen DV -Systeme stellen den 
Studierenden Selbstbedienungsfunktionen über das Internet zur V er-
fügung, damit sie z. B. die Anmeldung zu Prüfungen oder Abfragen 
von K lausurergebnissen selber vornehmen können. Bei der Einfüh-
rung neuer Software müssen allerdings ausreic hende R essourc en für 
die Sc hulung der Mitarbeiter eingeplant werden. 

• S o l l  es  m ö gl i ch s ei n , v o n  d er An m el d u n g z u rü ck t ret en  z u  k ö n n en ?  

• B i s  w i e l a n ge v o r d em  P rü f u n gs t erm i n  i s t  ei n  R ü ck t ri t t  ggf . 
m ö gl i ch?  
Durc h eine Prüfungsanmeldung zu Beginn des Semesters können 
Arbeitsspitzen im Prüfungsamt vermieden werden und die gesamte 
Prüfungsplanung wird auc h für die Prüfer erleic htert. Eine Anmeldung 
am Ende des Semesters hingegen kommt den Studierenden entgegen, 
weil sie sic h erst im L aufe des Semesters entsc heiden müssen, welc he 
und wie viele Prüfungen sie ablegen wollen bzw. können. H ingegen 
ist eine späte Prüfungsanmeldung dann notwendig, wenn es nic ht 
möglic h ist, sic h von einer Prüfung abzumelden. 

• W i e erf a hren  S t u d i eren d e d a v o n , w en n  s i e ei n e P rü f u n g w i ed er-
ho l en  m ü s s en ?  P er Au s ha n g o d er p er An s chrei b en  v o m  P rü f u n gs -
a m t ?  

• M ü s s en  s i ch d i e S t u d i eren d en  z u  W i ed erho l u n gs p rü f u n gen  ern eu t  
a n m el d en  o d er w erd en  s i e a u t o m a t i s ch z u m  n ächs t m ö gl i chen  
T erm i n  a n gem el d et ?  

• V o n  w em  u n d  w a n n  w i rd  d i e B erecht i gu n g z u r T ei l n a hm e a n  ei n er 
P rü f u n g f es t ges t el l t ?  
Die Berec htigung hängt davon ab, ob die in der Prüfungsordnung 
genannten Z ulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. So ist es an 
manc hen H oc hsc hulen erforderlic h, dass z. B. vor einer Prüfung im 
Fac hric htungsstudium erst alle Pflic htmodule des Grundstudiums 
absolviert sein müssen. Wenn die Z ahl der Wiederholungsprüfungen 
begrenzt ist, muss die Z ahl der bereits erfolgten Prüfungsversuc he bei 
der Feststellung der Prüfungsberec htigung berüc ksic htigt werden. 
Erfolgt die Prüfungsanmeldung für sämtlic he Module im Prüfungs-
amt, so wird dort auc h die Prüfungsberec htigung für die betreffenden 
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Module verifiziert. Erfolgt die Anmeldung direkt beim Prüfer, so muss 
für diesen ersic htlic h sein, ob sic h der Studierende berec htigt zur 
Prüfung anmeldet z. B. über einen vom Prüfungsamt ausgestellten 
Prüfungsberec htigungssc hein. Die Festlegung und somit auc h Ü ber-
prüfung von Z ulassungsvoraussetzungen bringt also immer einen 
mehr oder weniger groß en V erwaltungsaufwand mit sic h. 

• S o l l  b ei  m ü n d l i chen  P rü f u n gen  d a s  P rü f u n gs a m t  o d er d er ei n z el n e 
P rü f er f ü r d i e Fes t l egu n g k o n k ret er U hrz ei t en  a n  b es t i m m t en  
T a gen  d er m ü n d l i chen  P rü f u n g s o w i e f ü r d i e ggf . n o t w en d i ge 
G ru p p en b i l d u n g z u s t än d i g s ei n ?  

• S o l l  b ei  K l a u s u ren  d a s  P rü f u n gs a m t , d i e Fa k u l t ät , o d er d i e ei n -
z el n en  P rü f er f ü r d i e O rga n i s a t i o n  geei gn et er R äu m l i chk ei t en  z u -
s t än d i g s ei n ?  
Aufgrund der größ eren Anzahl von Prüfungen, die zudem innerhalb 
eines verdic hteten Z eitraums abgenommen werden, kann die V er-
fügbarkeit geeigneter R äume zum Engpass werden. 

• S o l l  b ei  K l a u s u ren  d er M o d u l v era n t w o rt l i che o d er ei n e z en t ra l e 
S t el l e d i e Au f s i cht  o rga n i s i eren ?  

• In n erha l b  w el cher Fri s t en  m ü s s en  d i e P rü f u n gs ergeb n i s s e d em  
P rü f u n gs a m t  m i t get ei l t  w erd en ?  
Dabei ist zu berüc ksic htigen, wie weit Erstprüfungs- und Wiederho-
lungsprüfungstermin auseinander liegen (zu beac hten ist die kurze 
Phase zwisc hen dem Ende der V orlesungen im Wintersemester und 
dem Beginn der V orlesungen des Sommersemesters) und wie viel Z eit 
den Studierenden mindestens eingeräumt werden sollte, um sic h im 
Falle des Nic ht-Bestehens auf die Wiederholungsprüfung vorbereiten 
zu können. 

• W el che K o n s eq u en z en  ha t  ei n e Ü b ers chrei t u n g d er f ü r d i e M i t t -
ei l u n g v o n  P rü f u n gs ergeb n i s s en  ges et z t en  Fri s t en ?  

• S o l l en  P rü f u n gs ergeb n i s s e n u r i m  P rü f u n gs a m t  o d er ( a u ch)  i n  d en  
In s t i t u t en  b ek a n n t  gegeb en  w erd en ?  

• W i e l a n ge s o l l t en  d i e P rü f u n gs ergeb n i s s e a u s hän gen ?  
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• K ö n n en , u n t er B erü ck s i cht i gu n g d a t en s chu t z recht l i cher G es i cht s -
p u n k t e, P rü f u n gs ergeb n i s s e i m  In t ern et  v erf ü gb a r gem a cht  
w erd en ?  

• W en n  P rü f u n gs ergeb n i s s e i m  In t ern et  v erf ü gb a r gem a cht  w erd en , 
w el che E i n ri cht u n g i s t  d a f ü r z u s t än d i g u n d  t echn i s ch i n  d er L a ge?  

• W i e w erd en  P rü f u n gs ergeb n i s s e E D V -t echn i s ch v erb u cht ?  
 Die eingesetzte Prüfungsverwaltungssoftware soll für modularisierte, 

mit L eistungspunktsystem arbeitende Studiengänge geeignet sein, 
d.h. sie muss in der L age sein, Modultitel, c redits, grade points und 
c redit points zuverlässig zu verbuc hen. Modularisierte Studiengänge 
sollen sic h durc h Flexibilität und T ransferierbarkeit anderswo erbrac h-
ter Studienleistungen auszeic hnen. Eine Ausweitung der wählbaren 
Module, Ä nderungen von Modultiteln sowie Eintragungen zu aner-
kannten Studienleistungen sollten ohne groß en Aufwand program-
miert und verwaltet werden können. 

• S o l l en  d en  S t u d i eren d en  M u s t erf ra gen  u n d  ggf . M u s t erl ö s u n gen  
z u  d en  P rü f u n gen  v o ra b  f ü r j ed es  M o d u l  z u r V erf ü gu n g ges t el l t  
w erd en ?  Solc h ein Angebot wird von den Studierenden sehr begrüß t, 
zumal sie in den ersten J ahren nac h der Einführung studienbeglei-
tender Prüfungen noc h nic ht auf Erfahrungsberic hte älterer K ommi-
litonen zurüc kgreifen können. 

 
Quelle: http ://w w w .b lk-b o nn.d e/p ap er s/hef t1 0 1 .p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.2.4 .  T u n in g - Arb eitshil f en  z u r M o d u l a risieru n g 
 
Stu d en tischer Arb eitsa u f w a n d ,  Lehrm etho d en  u n d  
Lern ergeb n isse:  D er Tu n i n g -An sa tz  ©23 
 
D i e N o t w en d i gk ei t  
 
Im Z uge der V orbereitungen auf die Einric htung von zweistufigen Studi-
engängen in vielen europäisc hen L ändern in Ü bereinstimmung mit dem 
Bologna-Prozess zeic hnet sic h zunehmend die Notwendigkeit ab, klare 
Bezugspunkte im H inblic k auf das vom Studierenden abzuleistende Ar-
beitspensum einzuführen. Die Frage nac h dem Arbeitsaufwand ist ver-
bunden mit der Einführung des ECT S (European Credit T ransfer and 
Ac c umulation System). Das System zur Anrec hnung, Ü bertragung und 
Akkumulation von K reditpunkten ist eines der Mittel zur besseren V er-
gleic hbarkeit und K ompatibilität der H oc hsc hulbildung in Europa. Not-
wendig ist die Sc haffung allgemein anerkannter Bezugspunkte auß erdem 
aus Gründen der T ransparenz und Fairness den Studierenden2 4 gegen-
über. 
 
E C T S  G ru n d l a gen  
 
Das Europäisc he System zur Anrec hnung und Akkumulation von Studien-
leistungen (ECT S) basiert auf folgenden Grundlagen:2 5 

• 60  K reditpunkte entsprec hen dem Arbeitsaufwand eines V ollzeitstu-
dierenden in einem akademisc hen J ahr. Die Arbeitsbelastung eines 
V ollzeitstudiengangs in Europa beläuft sic h in den meisten Fällen auf 
150 0 -180 0  Stunden pro J ahr, was gleic hbedeutend mit 25-30  
Arbeitsstunden pro K reditpunkt ist. 2 6 

                                                             
23 © C op y right T uning P roj ekt. D as gesamte im R ahmen des T uning-P roj ekts entw ic kel te 
M aterial  ist E igentum der of f iziel l en P roj ektteil nehmer, darf  aber nac h seiner V erö f f ent-
l ic hung v on anderen H oc hsc hul einric htungen getestet und v erw endet w erden. 

24 D er A usdruc k Studierende w ird hier f ü r j ede A rt v on Lernenden v erw endet. 
25  E ine detail l ierte Besc hreibung der E C T S K riterien ist im E C T S User̀ s G uide enthal ten, der 
auf  dem E urop a I nternet Serv er der E urop ä isc hen K ommission zu f inden ist: 

 http :/ / europ a.eu.int/ c omm/ educ ation/ soc rates/ _ ec ts.html . 
26 Bei einem V ol l zeitstudium im zw eiten Z y kl us kann man untersc heiden zw isc hen den 
ü bl ic hen Lehrv eranstal tungen ü ber 9-10 M onate p ro J ahr, mit dem of f iziel l en A rbeits-
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• ECT S-Punkte werden nur nac h erfolgreic hem Absc hluss der geforder-
ten Arbeit bzw. nac h geeignetem Nac hweis der erreic hten L ernziele 
vergeben. Als L ernziele gelten diej enigen K ompetenzbündel, die zu 
erkennen geben, was der Studierende am Ende eines kürzeren oder 
längeren L ernprozesses wissen, verstehen bzw. leisten können wird. 

• Im R ahmen des ECT S bedeutet studentisc her Arbeitsaufwand die Z eit, 
die zur Bewältigung aller geplanten L ernaktivitäten wie V orlesungen, 
Seminare, Selbststudium, Proj ektvorbereitung, Prüfungen usw. auf-
gewendet werden muss. 

• K reditpunkte werden für j ede Ausbildungskomponente innerhalb 
eines Studiengangs vergeben (z. B. für Module, V eranstaltungen, 
Praktika, Absc hlussarbeit usw.) und geben wieder, wie viel Arbeits-
aufwand dabei zum Erreic hen eines speziellen L ernzieles im V erhältnis 
zur Arbeitsbelastung eines gesamten erfolgreic hen Studienj ahres 
erforderlic h ist. 
 

Das T uning Proj ekt zur Abstimmung der Bildungsstrukturen in Europa 
(T uning Educ ational Struc tures in Europe)2 7, das sic h auf L ernergebnisse, 
allgemeine akademisc he (generisc he) und fac hbezogene K ompetenzen 
konzentriert, hat gezeigt, das sic h der j eweilige Z ugang zu L ehre, L ernen 
und L eistungsnac hweisen auf die Z uerkennung von K reditpunkten und 
somit auc h auf die studentisc he Arbeitsbelastung auswirkt.2 8 

                                                                                                                     
 
 
auf w and v on 60 K reditp unkten, und einem I ntensiv studium ü ber ein ganzes 
K al enderj ahr mit einem maximal en A rbeitsauf w and v on 75 K reditp unkten (w as 46 bis 
50 W oc hen entsp ric ht). 

27 W eitere I nf ormationen zum T uning P roj ekt im E urop a I nternet Serv er:  
http :/ / europ a.eu.int/ c omm/ educ ation/ p ol ic ies/ educ / tuning/ tuning_ en.html  oder auf  den 
Serv ern der K oordinatoren: Univ ersitä t D eusto in Bil bao, Sp anien 
(w w w .re.int.deusto.es/ T uningP roj ec t/ index.htm) oder Univ ersitä t G roningen, 
N iederl ande (w w w .l et.rug.nl / T uningP roj ec t/ index.htm). 

28 I m T uning P roj ekt hat man sic h auf  die f ol gende D ef inition v on Lernziel en geeinigt: 
A ussagen darü ber, w as ein Lernender nac h Beendigung eines Lernp rozesses w issen, 
v erstehen und/ oder demonstrieren kö nnen sol l . Lernziel e kö nnen f ü r einzel ne Lehrv er-
anstal tungen oder M odul e aber auc h f ü r einen ganzen Studienabsc hnitt, z. B. f ü r den 
ersten oder zw eiten Z y kl us f ormul iert w erden. D as Lernziel  l egt die G rundv oraussetzung 
f ü r die A nerkennung v on K reditp unkten f est. Lernziel e w erden v om w issensc haf tl ic hen 
P ersonal  f ormul iert. 
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Arbeitsbelastung, L ehrmethoden und L ernergebnisse stehen eindeutig in 
Beziehung zueinander. Allerdings gibt es weitere relevante Faktoren, die 
in Wec hselbeziehung miteinander stehen und für das Erreic hen der ge-
wünsc hten L ernergebnisse eine R olle spielen. Dabei handelt es sic h nic ht 
nur um die Anzahl der Arbeitsstunden, den Arbeitsumfang und die Fähig-
keiten des Studierenden. Berüc ksic htigt werden müssen auc h Einstellung 
zu L ehre, L ernen und L eistungsnac hweisen sowie die V ersc hiedenheit der 
T raditionen, Curric ula und K ontexte und natürlic h auc h U ntersc hiede, 
was V erständlic hkeit des Curric ulums, Organisation der L ehre, Fähigkeit 
und Fleiß  des Studierenden sowie finanzielle U nterstützung aus öffent-
lic hen oder privaten Mitteln betrifft. Mit anderen Worten: Es besteht kein 
Eins-zu-Eins-V erhältnis zwisc hen dem gesc hätzten studentisc hen Arbeits-
aufwand und der zum Erreic hen der angestrebten L ernziele aufgewende-
ten Z eit.2 9 
 
E i n  An s a t z  z u r B es t i m m u n g d es  s t u d en t i s chen  Arb ei t s a u f w a n d es  i n  
H o chs chu l s t u d i en gän gen   
 
Für eine Entsc heidung hinsic htlic h des studentisc hen Arbeitsaufwandes 
sind folgende Grundlagen von Bedeutung: 

• Der Studierende hat einen festen Z eitrahmen, abhängig vom gewähl-
ten Studiengang. 

                                                                                                                     
 
 
D as T uning P roj ekt konzentriert sic h auf  f ac hl ic he und auß erf ac hl ic he K omp etenzen. E s 
handel t sic h bei diesen K omp etenzen um eine dy namisc he K ombination v on Q ual itä ten, 
Fä higkeiten und Standp unkten. D as Z iel  v on Bil dungsp rogrammen ist die Fö rderung 
dieser K omp etenzen. V om Studierenden erw orbene K omp etenzen w erden in v ersc hiede-
nen Lehrv eranstal tungen ausgebaut und v on Z eit zu Z eit bew ertet. 
W ie hä ngen K omp etenzen und Lernziel e zusammen?  
- N ac h der T uning M ethodol ogie sol l ten Lernziel e al s K omp etenzen f ormul iert w erden. 
- Lernergebnisse sind das, w as ein Lernender nac h Beendigung einer Lernerf ahrung 
w eiß  und kann. 
- K omp etenzen kö nnen auc h ü ber das durc h die Lernziel e gef orderte M aß  hinaus 
entw ic kel t w erden. 

29 E duc ational  Struc tures, Learning O utc omes, W orkl oad and the C al c ul ation of  E C T S 
C redits’ , in J ul ia G onzal ez und R obert W agenaar, H rsg., T u n i n g  E d u c a t i o n a l  S t r u c t u r e s  i n  
E u r o p e .  F i n a l  R e p o r t  – P h a s e  O n e  (Bil bao und G roningen 2003), S. 223-247. 
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• Die generelle V erantwortung für die Gestaltung des Studiengangs 
und für die Anzahl der K reditpunkte für die V eranstaltungen liegt bei 
der zuständigen Stelle, z. B. dem Fac hbereic hsrat. 

• Entsc heidungen, die im Einzelnen L ehr-, L ernformen und Art der L eis-
tungsnac hweise für einen bestimmten Z eitraum des Studierenden be-
treffen, liegen nic ht bei den Fakultäts- oder U niversitätsgremien, son-
dern im Ermessen des L ehrenden bzw. beim verantwortlic hen K olleg-
enteam. 

• Entsc heidend ist, dass der L ehrende die j eweilig zu erreic henden 
L ernziele und zu erwerbenden K ompetenzen vor Augen hat. 

• Der L ehrende sollte darüber nac hdenken, welc he L ehr- und L ern-
aktivitäten am besten geeignet sind, um zu den L ernzielen eines 
Moduls/einer L ehreinheit zu führen. 

• Der L ehrende sollte eine V orstellung davon haben, wie viel Arbeitszeit 
theoretisc h für j ede Aktivität innerhalb eines Moduls/einer L ehreinheit 
erforderlic h ist. 

• Der Studierende spielt eine entsc heidende R olle bei der Ü berprüfung, 
ob der veransc hlagte Arbeitsaufwand realistisc h ist. Allerdings liegt 
V erantwortung für die Ü berprüfung auc h bei den L ehrenden. 

 
E i n  An s a t z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I . M odul  (A nzahl  der 
K reditp unkte/ A rbeitsstunden) 

I I . P l anen der Lehr- 
und Lernaktiv itä ten/  
Festl egen des 
studentisc hen 
A rbeitsauf w andes 

I I I . Ü berp rü f ung des gesc hä tzten 
A rbeitsauf w andes im V erhä l tnis 
zur tatsä c hl ic hen A rbeitszeit 
durc h Studierende  

I V . A np assen der 
E inheit entw eder 
im H inbl ic k auf  
die A nzahl  der 
K reditp unkte oder 
die Lehr- und 
Lernaktiv itä ten 



 

 

1 1 2  Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en

V i er S chri t t e 
Z um Erreic hen des übergeordneten Z iels, nämlic h einen Ansatz zu ent-
wic keln, der zu einer wirklic h ric htigen Einsc hätzung des studentisc hen 
Arbeitsaufwandes führt, empfiehlt sic h eine V orgehensweise in vier 
Sc hritten. 
 
I. E i n f ü hru n g v o n  M o d u l en /L ehrei n hei t en  

Es gibt modularisierte und nic ht modularisierte Systeme. In nic ht modula-
risierten Systemen können für die einzelnen L ehrveranstaltungen unter-
sc hiedlic h viele K reditpunkte vergeben werden und die gesamte K redit-
punkteanzahl für ein J ahr ist trotzdem 60 . In einem modularisierten Sys-
tem entspric ht dagegen j edes Modul/j ede L ehreinheit einem bestimmten 
Arbeitsaufwand von z. B. 5 K reditpunkten oder einem Mehrfac hen von 5. 
Der Arbeitsaufwand für ein Modul ergibt sic h aus der Gesamtmenge der 
Aufgaben, die ein Studierender für diesen T eil seines Studiengangs zu er-
ledigen hat. Diese Aufgaben werden im H inblic k auf die zu erreic henden 
L ernziele und auf die vom Studierenden hierfür benötigte Z eit (Arbeits-
stunden) definiert. Für ein Modul von 5 K reditpunkten beispielsweise 
werden etwa 125 Arbeitsstunden eines typisc hen Studierenden kalkuliert. 
 
II. V era n s chl a gen  d es  s t u d en t i s chen  Arb ei t s a u f w a n d s  

J edes Modul beinhaltet eine R eihe von L ehr- und L ernaktivitäten, die sic h 
nac h folgenden K riterien definieren lassen: 

- Art  d er V era n s t a l t u n g: V orlesung, Seminar, Forsc hungsseminar, 
Ü bung, praktisc he Arbeit, L abor, geleitetes Selbststudium, T utorium, 
Selbststudium ohne Anleitung, R eferendariat, Praktikum, Exkursion, 
Proj ektarbeit usw. 

- Art  d er L ern a k t i v i t ät : Anhören von V orlesungen, Erfüllen bestimmter 
Aufgaben, Anwenden erlernter Fähigkeiten in Betrieb oder L abor, 
Anfertigen von sc hriftlic hen Arbeiten, L esen von Büc hern und Aufsät-
zen, L ernen, die Arbeit anderer konstruktiv zu kritisieren, L eiten von 
Sitzungen usw. 

- Art  d es  L ei s t u n gs n a chw ei s es : mündlic he Prüfung, sc hriftlic he Prü-
fung, R eferat, T est, Aufsatz, Portfolio, Dissertation, Praktikumsberic ht, 
Exkursionsberic ht, laufende Beurteilung usw. 
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Die L ehrenden veransc hlagen im V oraus den Z eitaufwand für die einzel-
nen Aktivitäten eines Moduls/einer L ehreinheit. Der in Z eit ausgedrüc kte 
Arbeitsaufwand sollte der Anzahl der K reditpunkte, die für die L ehreinheit 
vorgesehen sind, entsprec hen. Die L ehrenden müssen geeignete Strate-
gien entwic keln, die zur V erfügung stehende Z eit bestmöglic h zu nutzen. 
 
III.  Ü b erp rü f u n g d es  v era n s chl a gt en  Arb ei t a u f w a n d es  d u rch 

E v a l u i eru n g s ei t en s  d er S t u d i eren d en  

Es gibt untersc hiedlic he Methoden, um zu überprüfen, ob der studen-
tisc he Arbeitsaufwand ric htig veransc hlagt wurde. Die gängigste Me-
thode ist, die Studierenden während des L ernprozesses oder nac h Ab-
sc hluss der L ehreinheit Fragebögen ausfüllen zu lassen.  
 
IV . An p a s s en  v o n  Arb ei t s a u f w a n d  u n d /o d er L ehr- u n d  L ern a k t i v i t ät en  

Das Ergebnis des Ü berprüfungsprozesses oder eine Aktualisierung der 
L erninhalte kann unter U mständen zu einer Neufestlegung des Arbeits-
aufwandes und/oder der Art der L ehr- und L ernaktivitäten innerhalb des 
Moduls/der Einheit führen. In einem modularisierten System wird eine 
Anpassung beim U mfang des L ernmaterials und/oder bei den L ehr- und 
L ernformen und der Art der L eistungsnac hweise stattfinden müssen, da 
die Anzahl der K reditpunkte (in unserem Beispiel 5 bzw. ein V ielfac hes 
von 5) festgelegt ist. In einem nic ht modularisierten System kann auc h 
die Anzahl der K reditpunkte verändert werden, was sic h allerdings auf 
andere Einheiten auswirken würde, denn die gesamte Anzahl von K redit-
punkten für den Studiengang liegt fest (z. B. 30  pro Semester, 60  pro J ahr 
usw.). J edenfalls ist eine Anpassung von Arbeitsaufwand und/oder Aktivi-
täten erforderlic h, wenn der Ü berprüfungsprozess zeigt, dass der veran-
sc hlagte studentisc he Arbeitsaufwand mit dem tatsäc hlic hen nic ht über-
einstimmt. 
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E rk l ären d e An m erk u n g i m  H i n b l i ck  a u f  d a s  T u n i n g-M o d el l  i n  d er 
P ra x i s  

Der T uning Ansatz basiert auf der Wec hselwirkung zwisc hen einer R eihe 
von entsc heidenden Faktoren: 

- das V eranstaltungsprofil, von dem abhängig ist, welc hen Platz das 
Modul im gesamten Studiengang einnimmt, ebenso wie die in dem 
Modul zu erwerbenden K ompetenzen 

- die Z ielgruppe, das Niveau des Moduls und etwaige T eilnahmevor-
aussetzungen 

- die für das Modul formulierten L ernziele 

- die Ausbildungsformen, die am besten geeignet sind, um die L ern-
ziele zu erreic hen 

- die Form der L eistungsnac hweise, die am ehesten zu den L ernergeb-
nissen passen 

- die veransc hlagte Arbeitszeit (in Stunden), also der studentisc he Ar-
beitsaufwand, der für die L ernaktivitäten benötigt wird, die zu den 
gewünsc hten L ernergebnissen führen. 

 
Es werden im R ahmen von T uning zwei Formulare angeboten, die unter 
U mständen bei Entsc heidungen hinsic htlic h des studentisc hen Arbeits-
aufwandes und dessen Neufestlegung hilfreic h sind. Mit dem ersten soll 
der L ehrende das Ausbildungsmodul planen und die dafür nötigen stu-
dentisc hen Arbeitsstunden veransc hlagen. In das zweite soll der Studier-
ende die tatsäc hlic h für das Modul aufgewendeten Stunden eintragen, so 
dass die Möglic hkeit gegeben ist, die veransc hlagte Arbeitsbelastung mit 
der tatsäc hlic hen zu vergleic hen. Die Studierenden bekommen das vom 
L ehrenden ausgefüllte Formular, in dem allerdings die Angabe zum ver-
ansc hlagten Arbeitsaufwand fehlt.30  Durc h die V erwendung dieser For-
mulare erlangen sowohl L ehrende als auc h Studierende Aufsc hluss über 
die L ernergebnisse, die damit verbundenen erworbenen K ompetenzen 

                                                             
30 A nm. d. H rsg.: I m Fol genden w ird abw eic hend v om O riginal text nur das Formul ar f ü r 
den Lehrenden abgedruc kt. D ie V ersion f ü r die Studierenden untersc heidet sic h dav on, 
w ie im T ext ausgesagt, nur geringf ü gig. 



 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en 1 1 5

und dem veransc hlagten studentisc hen Arbeitsaufwand für die einzelnen 
Aufgaben. 
Beispielformulare sowie auc h ein Beispiel dafür, wie sie in der Praxis ver-
wendet werden können, befinden sic h im Anhang. 
 
Das Beispiel konzentriert sic h auf allgemeine K ompetenzen, die während 
des T uning Beratungsprozesses mit H oc hsc hulabsolventen, Arbeitgebern 
und Akademikern niedriger innerhalb des L ernprozesses eingestuft wur-
den. Auß erdem wurde eine K ombination von Ausbildungsaktivitäten ge-
wählt, die untersc hiedlic he L ehr-, L ern- und Prüfungsansätze abdec kt. 
Dies soll lediglic h veransc haulic hen, wie diese Ansätze in die Praxis um-
gesetzt werden können. Eine typisc he L ehrveranstaltung ist vermutlic h 
sehr viel zielgeric hteter und daher leic hter zu planen. Wic htig ist auc h zu 
betonen, dass mit dem Beispiel nic ht beabsic htigt ist, irgendwelc he V or-
gaben bezüglic h der K reditpunkte pro V orlesung, der geeigneten Bil-
dungsaktivitäten oder möglic her T itel für V orlesungen usw. zu mac hen. 
Das hypothetisc he Beispiel soll nur als Diskussionsgrundlage dienen und 
demonstrieren, wie sic h der Z usammenhang zwisc hen K ompetenzen, 
L ernergebnissen, Bildungsaktivitäten, Niveaus, K reditpunkten und stu-
dentisc hen Arbeitsaufwand veransc haulic hen lässt. 
 
Tuning Management Komitee 

J uni 2 0 0 4  ( end gü l tige F as s ung)  
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 Formular zur Planung eines Ausbildungsmoduls © 
(vom L ehrenden auszufüllen) 

 
Studiengang: ……………………………………………………. 
Name des Moduls/der L ehreinheit: …  ……………………………. 
Fäc hertyp (H aupt-, Neben- oder Wahlfac h):………………..………. 
Niveau des Moduls/der L ehreinheit (z. B. BA, MA, PhD)..… ..……….. 
V oraussetzungen:……………………………………………….... 
Anzahl der ECT S K reditpunkte:……………………………………. 
Z u erwerbende K ompetenzen: 
1.……………………………………………………………….. 
2.……………………………………………………………….. 
3.……………………………………………………………….. 
4.……………………………………………………………….. 
5……………………………………………………….……….. 
6.……………………………………………………....……….. 
 
L ernziele L ehr- und 

L ernaktivitäten 
Gesc hätzter 
studentisc her 
Arbeitsaufwand 
in Stunden 

L eistungsnac hweis 

    

    

    
    

    

    
    

    
©  C o p y r i g ht T uni ng -P r o j ekt. D as g esam te i m  R ahm en d es T uni ng -P r o j ekts entw i -
c kelte M ater i al i st E i g entum  d er  o f f i z i ellen P r o j ekttei lnehm er , d ar f  ab er  nac h sei ner  
V er ö f f entli c hung  v o n and er en H o c hsc hulei nr i c htung en g etestet und  v er w end et 
w er d en. 
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T u n in g F o rm u l a r z u r P l a n u n g ein es Au sb il d u n gsm o d u l s © 
(vom L ehrenden auszufüllen) 
 
 
N ame des M odul s/ der Lehreinheit: I nterkul turel l e K ommunikation in mul tikul turel l en 

G esel l sc haf ten 
Fä c herty p : W ahl f ac h 
N iv eau des M odul s/ der Lehreinheit: Bac hel or 
A nzahl  der E C T S P unkte: 5 (v eransc hl agter studentisc her A rbeitsauf w and: 

125 Stunden)  

Z u erw erbende K omp etenzen: 

1. W ertsc hä tzung v on V ersc hiedenheit und M ul tikul tural itä t (v erknü p f t mit den M odul en  
X , Y , Z ) 

2. Fä higkeit, in mul tikul turel l en K ontexten zu arbeiten (v erknü p f t mit den M odul en A , Z , J ) 
3. T eamarbeit (v erknü p f t mit den M odul en ....) 
4. M ü ndl ic he und sc hrif tl ic he K ommunikation (v erknü p f t mit den M odul en ....) 
5. Fä higkeit, K enntnisse in der P raxis anzuw enden (v erknü p f t mit den M odul en ....) 
6. V erstehen v on K ul turen und Sitten anderer Lä nder 
7. Fä higkeit, Strukturen kul turel l er Sy steme zu v erstehen (v erknü p f t mit den M odul en ....) 
8. Fä higkeit zu einer unabhä ngigen E insc hä tzung v on aktuel l en diesbezü gl ic hen Fragen 

 

L ernziele L ehr- u nd  L ernak tivitä ten 
G eschä tzter 
stu d entischer 
A rb eitsau f w and  

L eistu ng s-
nachw eis 

Fragebogen zu 
V orkenntnissen 

½  Stunde 

V orl esung 1: Zugänge zu 
K ul t ur  

1 Stunde 

G rup p enarbeit zu 
D ef initionen v on K ul tur 

1 Stunde 

D iskussion im Seminar 1 Stunde 

Lesen zum T hema 5 Stunden 

Seminar zum G el esenen ½  Stunde 

V orl esung 2: W a h r neh m ung 
und  K ul t ur  

1 Stunde 

Lesen zum T hema der 
V orl esung 

3 Stunden 

Seminar zum G el esenen ½  Stunde 

V orl esung 3: K ul t ur el l e 
I d ent i t ät  v o n G r up p e, 
I nd i v i d um  und  G es el l s c h a f t  

1 Stunde 

Lesen zum T hema der 
V orl esung 

5 Stunden 

 
 
 
K enntnis v on unter-
sc hiedl ic hen Z ugä ngen 
zu K ul tur und 
V erstehen ihrer 
A usw irkungen. 
 
V erstehen und 
ric htiges V erw enden 
v on Sc hl ü ssel begrif f en 
w ie kul turel l e 
I dentitä t, M ul tikul -
tural itä t, I ntegration, 
A ssimil ation, Segrega-
tion, K ontext und Be-
deutung usw . in einem 
adä q uaten 
w issensc haf tl ic hen 
Z usammenhang. 
 
 Seminar zum G el esenen ½  Stunde 

T eil nahme 
* 
(40 % ) 
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L ernziele L ehr- u nd  L ernak tivitä ten 
G eschä tzter 
stu d entischer 
A rb eitsau f w and  

L eistu ng s-
nachw eis 

V orl esung 4: S y m b o l e, 
H el d enf i gur en und  W er t e 

1 Stunde 

  

 
 
E ntw ic kel n eines ei-
genen gedankl ic hen 
R ahmens in Bezug 
auf : 
a) die V iel sc hic htigkeit 
v on K ul tur  
b) die Sc hl ü ssel f ragen 
der aktuel l en D ebatte 
ü ber die untersc hied-
l ic he T ol eranz 
gegenü ber kul turel l en 
Sy mbol en 

A nf ertigen und P rä sentieren 
v on T eamarbeit 1:  K ul t ur el l e 
S y m b o l e i n d er  a k t uel l en 
D eb a t t e i n Zei t ungen (Suc he 
nac h rel ev anten A rtikel n im 
I nternet, E inric hten v on 
O rdnern, Lektü re und 
A nal y se) 

15 Stunden 
 
 
 
 
 
 
 
3 Stunden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R ef erate 
(al l e G rup -
p en) 
(12 % ) 

G rup p enarbeit an 8 kurzen 
Fal l studien und 
ansc hl ieß ende D ebatte im 
Seminar 

 

P rä sentation der 
theoretisc hen P ersp ektiv e auf  
die kul turel l e D imension 

1,5 x 8  
=  12 Stunden 

V erstehen und 
H erausarbeiten der 
untersc hiedl ic hen 
D imensionen kul -
turel l er Untersc hiede 
in Bezug auf : R aum, 
Z eit, G erec htigkeit, 
H ierarc hie, O ben-
Unten-K ontext usw . 

Lesen v on ausgew ä hl ten 
T exten zum H intergrund 
 

12 Stunden 
 
 
 
 
1 Stunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sc hrif tl ic he 
A nal y se 
einer Fal l -
studie (10 
% ) 

V orl esung 5: V o r s t el l ung d es  
B ennet -M o d el l s , mit 
ansc hl ieß ender kritisc her 
Betrac htung durc h die 
G rup p e 
 

1 Stunde 

V orl esung 6: D er  P r o zes s  d er  
A k k ul t ur a t i o n, mit 
ansc hl ieß endem 
H erausarbeiten der w e-
sentl ic hen Sc hritte durc h die 
G rup p e  
 

1 Stunde 

Lesen zum T hema  4 Stunden 

V erstehen der 
P rozesse  
 
a) A kkul turation 
 
b) Ü bergang v om 
E thnozentrismus zum 
E thnorel ativ ismus 
und die Fä higkeit, 
eigene P rozesse oder 
die v on anderen zu 
artikul ieren 
 

I ndiv iduel l es Ü berdenken der 
I nhal te der V orl esung 

1 Stunde 
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L ernziele L ehr- u nd  L ernak tivitä ten 
G eschä tzter 
stu d entischer 
A rb eitsau f w and  

L eistu ng s-
nachw eis 

   
3 Stunden 

 
Sc hrif tl ic her 
Beric ht v on 
zw ei Seiten 
ü ber p er-
sö nl ic he 
E rf ahrungen 
(8 % ) 

V orstel l ung einer G rup p e v on 
V ertretern untersc hiedl ic her 
K ul turen und D iskussion. G e-
meinsame R ef l exion 

3 Stunden 

V orl esung 7: I nt er k ul t ur el l e 
K o m m uni k a t i o n.  K er nf r a gen 

1 Stunde 

Lesen zum T hema 3 Stunden 

E igene Ü berl egungen zu den 
I nhal ten der V orl esungen 

1 Stunde 

Fil m: “ N o M ań s Land” .  2 Stunden 

D iskussion ü ber den Fil m im 
Seminar 

1 Stunde 

V orl esung 8: D i e R o l l e v o n 
W a h r neh m ung i n d er  
i nt er k ul t ur el l en 
K o m m uni k a t i o n 

1 Stunde 

Lesen zum T hema 2 Stunden 

W el c hes sind die drei 
H aup tgedanken in dem 
G el esenen?  D iskussion im 
Seminar 

2 Stunden 

V erstehen v on 
H indernissen bei und 
W egen zu 
interkul turel l er 
K ommunikation 
 
 
 
E ntw ic kel n v on v erste-
hendem Z uhö ren 
sow ie der Fä higkeit, 
auf  der geeigneten 
kul turel l en E bene zu 
reagieren 
 
 
E ntw ic kel n einer 
resp ektv ol l en und 
w ertsc hä tzenden 
H al tung gegenü ber 
V ersc hiedenheit  Besuc h bei einer N G O  oder 

einer anderen O rganisation, 
die mit M ensc hen anderer 
K ul turen zusammenarbeitet 

3 Stunden 

* 
 
 

Sel bstev a-
l uation (an-
gel eitet) 
(8 % ) 

V orl esung 9: D er  W er t  v o n 
V er s c h i ed enh ei t .  M i gr a t i o n:  
V i el f a l t  v o r  uns er er  H a us t ü r  

1 Stunde 

Lesen zum T hema 5 Stunden 

Seminar zum G el esenen mit 
al l en T eil nehmern 

1 Stunde 

V orl esung 10: D er  U m ga ng 
m i t  V er s c h i ed enh ei t  

1 Stunde 

 
V erstehen der 
aktuel l en 
H erausf orderung der 
M igration und 
mö gl ic her Lö sungen 
f ü r die Z ukunf t 
 
 
 
 
 

V orl esung 11: B i l d er  und  
R ea l i t ät  v o n 
M ul t i k ul t ur a l i s m us  

1 Stunde 
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L ernziele L ehr- u nd  L ernak tivitä ten 
G eschä tzter 
stu d entischer 
A rb eitsau f w and  

L eistu ng s-
nachw eis 

V erstehen der D ebatte 
ü ber gesel l sc haf tl ic he 
und p ol itisc he M odel l e 
f ü r untersc hiedl ic he 
K ul turen und M igran-
tengrup p en 
 
 

A nf ertigen und P rä sentieren 
v on T eamarbeit 2: Zu k ul t u-
r el l em  Zus a m m enh a l t .  
L ö s ungen, G es et ze und  
p o l i t i s c h es  V o r geh en i m  
m ul t i k ul t ur el l en S t a a t  (Suc he 
nac h rel ev anten I nf orma-
tionen, Lektü re und A nal y se) 

 
15 Stunden 
 
 
3 Stunden 

 
 
 
 
R ef erate 
(al l e G rup -
p en) 
(12 % ) 

V orl esung 12: D i e 
w es ent l i c h en 
F o r s c h ungs a ns ät ze 

1 Stunde 

G rup p enarbeit zu unter-
sc hiedl ic hen 
Forsc hungsf ragen 

1 Stunde 

V orbereitung des Lernberic hts 3 Stunden 

K enntnis v on unter-
sc hiedl ic hen A nsä tzen 
und 
Forsc hungsthemen zur 
interkul turel l er K om-
munikation 
 

 
1 Stunde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernberic ht 
(10 % ) 

  125 Stunden     100 %  
©  C o p y r i g ht T uni ng -P r o j ekt 

 
*   T ei lnahm e, d .h. A nw esenhei t, V o r b er ei tung  d er  L ektü r e und  d er  D i skussi o n i m  

S em i nar . D i es b ez i eht si c h auf  d i e g esam te L ehr ei nhei t. 
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M o d u l b es chrei b u n g - B ei s p i el  1  
F ac hb er ei c h  

S tud i eng ang   

M o d ulnam e  

M o d ulnum m er   

P f li c ht-/W ahlp f li c ht-/W ahlm o d ul  

M o d ul-V er antw o r tli c her   

I nhalt   

Quali f i kati o nsz i ele  

L ehr f o r m /-en (V , Ü , S , P , ...)  

L i ter atur ang ab en  

L ehr m ater i ali en  

g g f . ang ew and te M ed i enf o r m en  

N i v eaustuf e/K ateg o r i e (B a= 1 , M a= 2)  

S em ester  (W S /S S )  

S em ester lag e (S tud i ensem ester )  

V o r aussetz ung en f ü r  d i e T ei lnahm e, 
er f o r d er li c he V o r kenntni sse 

 

V o r aussetz ung en f ü r  d i e V er g ab e v o n 
L ei stung sp unkten (K lausur , R ef er at...) 

 

L ei stung sp unkte (E C T S )  

A r b ei tsauf w and  (w o r klo ad ) g esam t und  
antei li g  auf g eg li ed er t i n: 
 - P r ä senz stud i um  (S W S ) und  
 - S elb ststud i um  

 

V er w end b ar kei t d es M o d uls (d .h. 
v o r her g ehend e und  nac hf o lg end e M o d ule 
so w i e g g f . A nw end ung  d es M o d uls i n 
and er en S tud i eng ä ng en d er  H o c hsc hule) 

 

H ä uf i g kei t d es A ng eb o ts d es M o d uls  

D auer  d es M o d uls  

V er anstaltung so r t  

V er anstaltung sz ei t  

V er anstaltung ssp r ac he/-n  

 
� E ine Besc h reibung  d er U nterm od ul e/ U nits eines Mod ul s ist nic h t erf ord erl ic h .  
� S ie k a nn a ber – f a l l s g ew ü nsc h t – na c h  d em sel ben Muster erf ol g en.  
 
Quelle:  F ac hho c hsc hule J ena (i nter ne A r b ei tshi lf e 20 0 4 , N ac hd r uc k m i t f r eund li c her  

G enehm i g ung ) 
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M o d u l b es chrei b u n g - B ei s p i el  2  
 
Besc hreibung des Gesamtmoduls 
Mod ul na m e  
Cod e  
S tud ieng a ng / -f a c h ,  V erw end ung   
S tud iena bsc h nitt/ S em ester/  
P f l ic h t/ W a h l p f l ic h t 

 

L erninh a l te/ Q ua l if ik a tionsz iel   
S tud entisc h er A rbeitsa uf w a nd  g esa m t  
V ora ussetz ung  f ü r T eil na h m e  
H ä uf ig k eit d es A ng ebotes  
A rt d er Mod ul -P rü f ung sl eistung   
A nz a h l  Cred its  
Mod ul k oord ina tor  
E inz el v era nsta l tung en d es Mod ul s  

 
Besc hreibung der Einzelveranstaltung(en) des Moduls 
V era nsta l tung stitel   

L eh rend ( er)   
Z uord nung  z u 
Mod ul  

 

S p ra c h e  

T erm in  

P l ä tz e  

A nm el d ung   

I nh a l t  

L itera tur  

L eh r-/ L ernf orm  Vorl. S e m i n a r E x k. Ü bu n g  T u t ori u m  P roj e kt  

A rbeitsa uf w a nd         
A rt d es L eistung s-
na c h w eises 

F a c h  
g e s p r. 

K la u s u r H a u s -
a rbe i t  

R e f e ra t  P rot o- 
koll 

A rbe i t s -
be ri c h t  

 

P roj e kt - 
be ri c h t  

P roj . 
p rä s .
 

 
Quelle: M o d ular i si er ung  und  C r ed i t-S y stem . S tud i enr ef o r m m aß nahm en an d er  

Uni v er si tä t K assel. H r sg . v o n d er  Uni v er si tä t K assel. K assel: 20 0 3 , S . 1 7 . 
(N ac hd r uc k m i t f r eund li c her  G enem i g ung ) 
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M o d u l b es chrei b u n g - B ei s p i el  3  a  
M o d ulnum m er  M o d ulti tel 

 

A nz ahl d er  

L P  

A nz ahl d er  S W S  V er anstaltung sty p  T ur nus 

I nhalte d es M o d uls 

 

 

 

L er nz i ele 

 

 

 

 

T ei lnahm ev o r aussetz ung en/er f o r d er li c he und  nü tz li c he V o r kenntni sse  

 

 

P r ü f ung sm o d ali tä ten*  

 

A nm eld ef o r m ali tä ten*  

 

m ax . T ei lnehm er anz ahl*  

 

so nst. B em er kung en 

 

V er anstalter  

 

E m p f o hlene L i ter atur  

 

* so f er n z utr ef f end   
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M o d u l b es chrei b u n g - B ei s p i el  3  b  
CS  7 2 05  Übersetz ung  neuer S p ra c h k onz ep te 

A nz a h l  d er L P  

6 

A nz a h l  d er S W S  

2 V + 2 Ü  

V era nsta l tung sty p  

V orl esung  m it Übung en 

T urnus 

J ä h rl ic h  

I nh a l te 

Beh a nd l ung  z usä tz l ic h er P robl em e ( und  d eren L ö sung en)  bei d er Übersetz ung  nic h t-

k onv entionel l er S p ra c h en in Cod e f ü r g eeig nete a bstra k te Ma sc h inen.  F ü r 

f unk tiona l e,  l og isc h e und  obj ek torientierte S p ra c h en: 

• k urz e E inf ü h rung  und  Ch a ra k terisierung  ( sow eit f ü r d en K orrek th eitsna c h w eis 

benö tig t) ;  

• D ef inition einer g eeig neten a bstra k ten Ma sc h ine;  

• Übersetz ung ssc h em a ta  m it besond erem  S c h w erp unk t a uf  d en j ew eil ig en Be-

sond erh eiten d er beh a nd el ten S p ra c h en,  d .  h .  F unk tionen h ö h erer O rd nung ,  

p a rtiel l e F unk tionsa nw end ung ,  Bind ung sum g ebung en ( f ü r f unk tiona l e S p ra -

c h en) ;  U nif ik a tion,  V a ria bl enbind ung ,  Ba c k tra c k ing  ( f ü r l og isc h e S p ra c h en) ;  

O bj ek th iera rc h ien,  V ererbung ,  P ol y m orp h ism us ( f ü r obj ek torientierte S p ra c h en) .  

L ernz iel e 

K enntnisse bez ü g l ic h  d er Übersetz ung sp rinz ip ien d er betra c h teten S p ra c h k l a ssen 

T eil na h m ev ora ussetz ung en/ erf ord erl ic h e V ork enntnisse: 

K enntnis d er I nh a l te v on "G rund l a g en d es Übersetz erba us" ( CS  5 3 3 0)  

Nü tz l ic h e V ork enntnisse: 

G rund k enntnisse in f unk tiona l er,  l og isc h er und  obj ek torientierter P rog ra m m ierung  

P rü f ung sm od a l itä ten: A bsc h l ussp rü f ung  

A nm el d ef orm a l itä ten: - 

m a x .  T eil neh m erz a h l : - 

Z uord nung  z um  Curric ul um : 

K ernf a c h : P ra k tisc h e und  A ng ew a nd te I nf orm a tik ,  T h eoretisc h e und         

m a th em a tisc h e Meth od en d er I nf orm a tik  

V ertief ung sg ebiet: P rog ra m m ierm eth od ik  

V era nsta l ter: A bt.  P rog ra m m ierm eth od ik  und  Com p il erba u 

D oz ent: P rof .  D r.  H .  P a rtsc h  

em p f oh l ene L itera tur: 

• R.  W il h el m ,  D .  Ma urer: Übersetz erba u,  2 .  A uf l a g e,  S p ring er,  1 9 9 7  

• R.  W il h el m ,  D .  Ma urer: Com p il er D esig n,  A d d ison-W esl ey ,  1 9 9 5  
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M o d u l b es chrei b u n g - K u rz f a s s u n g 
CS  7 2 05  Übersetz ung  neuer S p ra c h k onz ep te 

6  L P  2 V + 2 Ü   

Beh a nd l ung  z usä tz l ic h er P robl em e ( und  d eren L ö sung en)  bei d er Übersetz ung  nic h t-

k onv entionel l er S p ra c h en in Cod e f ü r g eeig nete a bstra k te Ma sc h inen.  F ü r f unk tio-

na l e,  l og isc h e und  obj ek torientierte S p ra c h en: 

• k urz e E inf ü h rung  und  Ch a ra k terisierung  ( sow eit f ü r d en K orrek th eitsna c h w eis 

benö tig t) ;  

• D ef inition einer g eeig neten a bstra k ten Ma sc h ine;  

• Ü b er setz ung ssc hem ata m i t b eso nd er em  S c hw er p unkt auf  d en j ew ei li g en 

B eso nd er hei ten d er  b ehand elten S p r ac hen, d . h. F unkti o nen hö her er  

O r d nung , p ar ti elle F unkti o nsanw end ung , B i nd ung sum g eb ung en (f ü r  f unkti o -

nale S p r ac hen);  Uni f i kati o n, V ar i ab lenb i nd ung , B ac ktr ac ki ng  (f ü r  lo g i sc he 

S p r ac hen);  O b j ekthi er ar c hi en, V er er b ung , P o ly m o r p hi sm us (f ü r  o b j ekto r i en-

ti er te S p r ac hen). 

T eil na h m ev ora ussetz ung : CS  5 3 3 0 

D oz ent: P rof .  D r.  H .  P a rtsc h  

 
Quelle: A usz ug  aus: G ehr i ng , W o lf g ang : E i n R ahm enw er k z ur  E i nf ü hr ung  v o n 

L ei stung sp unktesy stem en. 2. ü b er ar b ei tete und  er w ei ter te A uf lag e. Ulm : 
Uni v er si tä tsv er lag  20 0 2, S . 7 0 -7 1  
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3.2.5 . B LK -P ro j ek te 
 
M o d el l v ers u chs f ö rd eru n g d er B u n d -L än d er-K o m m i s s i o n  

Die Bund-L änder-K ommission für Bildungsplanung und Forsc hungsförderung 
(BL K ) ist das ständige Gespräc hsforum für alle Bund und L änder gemeinsam 
berührenden Fragen des Bildungswesens und der Forsc hungsförderung. Im 
Bereic h der Innovationen im Bildungswesen erstrec ken sic h die Arbeiten 
vorrangig auf die Förderung von Modellvorhaben im R ahmen von auf etwa 
fünf J ahre angelegten Programmen, die wic htige Impulse für die Weiter-
entwic klung des Bildungssystems geben. Für die H oc hsc hulen stehen die 
U nterstützung des Studienstrukturreformprozesses durc h die Einführung 
neuer Studiengänge, die Modularisierung der Studienangebote, Einführung 
des ECT S und das hoc hsc hul- und fäc herübergreifende Z usammenwirken in 
Netzwerken im Mittelpunkt.  

Die Bund-L änder K ommission (www.blk-bonn.de) hat seit 1998 folgende 
Modellproj ekte gefördert: 

1998 – 20 0 1 Modularisierung 
1999 – 20 0 3 Neue Studiengänge 
20 0 1 – 20 0 4 Entwic klung eines L eistungspunktsystems an H oc hsc hulen 

Z iel der Programme war und ist die Entwic klung und Erprobung neuer 
struktureller Ansätze, modularer, kurzer Studiengänge, die entsprec hende 
Nutzung neuer informations- und kommunikationstec hnisc her Medien, von 
Studienangeboten mit international anerkannten Absc hlüssen sowie die 
Entwic klung, Erprobung und Einführung eines L eistungspunktsystems. Im 
R ahmen j edes Modellversuc hs werden mehrere V erbünde gefördert, an de-
nen sic h die H oc hsc hulen mit versc hiedenen Fac hbereic hen beteiligen. Die 
Ergebnisse bieten Arbeitshilfen für die U msetzung in den H oc hsc hulen und 
geben Impulse für die weitere Diskussion. 

Die Ergebnisse der bereits abgesc hlossenen Modellversuc hsproj ekte sind in 
Form von H andreic hungen und konkreten Empfehlungen für den Arbeitspro-
zess in folgenden Publikationen veröffentlic ht: 

H eft 10 1: Modularisierung in H oc hsc hulen - H andreic hung zur Modularisie-
rung und Einführung von Bac helor- und Master-Studiengängen, erste Erfah-
rungen und Empfehlungen aus dem BL K -Programm " Modularisierung" ,  
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BL K , Bonn 20 0 2, ISBN 3-934850 -33-2 
http ://w w w .b lk-b o nn.d e/p ap er s/hef t1 0 1 .p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

H eft 10 6: Neue Studiengänge, BL K -Fac htagung am 5. Dezember 20 0 2 in 
Weimar. Bonn 20 0 2, ISBN3-934850 -40 -5 (Druc kversion in V orbereitung) 
http ://w w w .b lk-b o nn.d e/p ap er s/hef t1 0 6 .p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

Die Z wisc henergebnisse der V erbünde, die im Z eitraum vom 1.10 .20 0 1 bis 
30 .9.20 0 4 im R ahmen des Proj ektes „ Entwic klung eines L eistungs-
punktsystems“ derzeit noc h gefördert werden, finden Sie auf folgenden 
Internetseiten: 

1. " Entwic klung eines L eistungspunktsystems an einer H oc hsc hule in 
allen Fac hbereic hen"  mit FH T W Berlin (Federführung), ASFH  Berlin, 
FH W Berlin, T FH  Berlin, FH  Fulda, FH  H arz, FH  Osnabrüc k, FH  Z ittau-
Görlitz (V erbund 1) 
http ://c p s-v er b und .f htw -b er li n.d e (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

2. " Erprobung eines L eistungspunktsystems in den Fac hbereic hen 
Elektrotec hnik und Informatik"  mit H S Bremen (Federführung), FH  
Furtwangen, U  K iel, U  Oldenburg, FH  Stralsund (V erbund 2) 
http ://w w w .i nf o r m ati k.uni -ki el.d e/~ b lk-lp /i nd ex .htm l (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

3. " Erprobung eines L eistungspunktsystems an einer H oc hsc hule in allen 
Fac hbereic hen"  mit U  Greifswald (Federführung), U  Mannheim, U  
Osnabrüc k, U  R egensburg (V erbund 3) 
http ://w w w .uni -g r ei f sw ald .d e/~ c r ed i ts (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

4. " Erprobung eines L eistungspunktsystems in der R ec htswissensc haft"  
mit U  Göttingen (Federführung), U  H alle-Wittenstein, U  H annover, U  
Osnabrüc k (V erbund 4) 
http ://w w w .j ur a-ec ts.d e (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

5. " Erprobung eines L eistungspunktsystems in der Informatik"  mit U  
L eipzig (Federführung), H S Bremen, FH  Friedberg-Gieß en, U  U lm 
(V erbund 5) 
http ://w w w .i nf o r m ati k.uni -lei p z i g .d e/theo /lp v  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

6. " Erprobung eines L eistungspunktsystems in den Ingenieur-
wissensc haften"  mit T U  Ilmenau (Federführung), FH  Aac hen, T U  
Clausthal, FH  H amburg, U  H annover, FH  Ingolstadt, U  J ena, U  
Weimar (V erbund 6) 
http ://w w w .tu-i lm enau.d e/L P S  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 



 

 

1 2 8 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en

3.3. E C T S 31 
 

 

3.3.1. H R G  N o v el l e v o n  2002:  §  15  Leistu n gsp u n k tsy stem  
 
§  15 Prüfungen und L eistungspunktsystem 
 

(3) Z um Nac hweis von Studien- und Prüfungsleistungen soll ein L eis-
tungspunktsystem gesc haffen werden, das auc h die Ü bertragung 
erbrac hter L eistungen auf andere Studiengänge derselben oder 
einer anderen H oc hsc hule ermöglic ht. 

 
 
3.3.2. E C T S a l s Sy stem  z u r An rechn u n g,  Ü b ertra gu n g u n d  Ak k u -

m u l ieru n g v o n  Stu d ien l eistu n gen  (H R K  2004 ) 
 
(Entsc hließ ung des 98. Senats vom 10 . Februar 20 0 4) 
 
1 . D i e ges t i egen e B ed eu t u n g v o n  E C T S  
 
Das E ur op ean C r ed it Tr ans f er  S y s tem ECT S wurde 1989 im R ahmen von 
ER ASMU S eingeführt. Es ist das einzige C r ed it System, das mit Erfolg ge-
testet wurde und in ganz Europa verwendet wird. U rsprünglic h wurde es 
für die Anerkennung und Ü bertragung von Studienleistungen eingeric h-
tet. Das System erleic hterte die Anerkennung von Studienaufenthalten im 
Ausland und verbesserte damit Q ualität und U mfang der Studierenden-
mobilität in Europa. Seit einiger Z eit wird es weiterentwic kelt zu einem 
Akkumulierungssystem, das auf institutioneller, regionaler, nationaler 
und europäisc her Ebene realisiert werden soll. Das ECT S stellt eines der 
zentralen Instrumente zur Erreic hung der in der Bologna Erklärung defi-
nierten Z iele vom J uni 1999 dar. Auß erdem wird ECT S angesic hts stei-
gender Z ahlen von T eilzeitstudierenden sowie im K ontext des L ebens-
langen L ernens immer wic htiger. 

                                                             
31 A nm. d. H rsg.: D ie K M K -V orgaben zur E inf ü hrung v on Leistungsp unktsy stemen f inden 
Sie im K ap itel  3.2.1. 
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2 . E C T S , M o d u l a ri s i eru n g u n d  d i e n eu en  S t u d i en s t ru k t u ren  
 
Beim Ü bergang zu einem Akkumulierungssystem gewinnt ECT S eine zu-
sätzlic he Bedeutung für die H oc hsc hulen und wird zu einem der wic h-
tigsten Instrumente bei der Gestaltung oder Ü berarbeitung von Curric ula. 
ECT S kann helfen zu erkennen, ob ein Studiengang in der vorgegebenen 
Z eit studierbar ist oder ob der vorgesehene L ernstoff pro Semester/Stu-
dienj ahr zu umfangreic h (oder auc h zu gering) ist. ECT S kann prinzipiell in 
allen Studienprogrammen sinnvoll angewendet werden, entfaltet seine 
T ransparenzfördernde Wirkung aber am besten bei der gleic hzeitigen 
Modularisierung von Studiengängen. Deshalb haben H R K  und K MK  auc h 
wiederholt gefordert, die Einführung der neuen Studienstrukturen (Ba-
c helor- und Master-Grade) mit modularen Strukturen und einem L ei-
tungspunktsystem zu verbinden. 
 
3 . Arb ei t s p en s u m  u n d  C red i t s   
 
ECT S basiert auf der Ü bereinkunft, dass das Arbeitspensum von V ollzeit-
studierenden während eines akademisc hen J ahres 60  ECT S-C r ed its  ergibt. 
Das definierte Arbeitspensum liegt in Europa im Durc hsc hnitt bei 150 0  
Stunden pro J ahr;  in Deutsc hland geht man von 180 0  Stunden aus. Das 
bedeutet, dass ein C r ed it 25-30  Arbeitsstunden entspric ht. Das Arbeits-
pensum bezieht sic h auf die Z eit, die die L ernenden im Durc hsc hnitt be-
nötigen, um die für die j eweilige V eranstaltung oder das Modul genau zu 
definierenden L ernergebnisse zu erzielen. 
 
- Für eine realistisc he Berec hnung des Arbeitspensums empfiehlt es 

sic h, anfangs gesc hätzte Werte zu Grunde zu legen, diese aber in 
regelmäß igen Abständen unter Einbeziehung der Studierenden (durc h 
Fragebögen, Z eiterfassung in Form von „ L erntagebüc hern“ u.ä.) 
empirisc h zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Die Beteiligung der 
Studierenden ist hierbei unverzic htbar. 

- Auc h ermöglic ht die Z uteilung von C r ed its  eine Q uantifizierung der 
angestrebten L ernergebnisse. Bei diesen Ergebnissen handelt es sic h 
um K ompetenzen, die verdeutlic hen, was die Studierenden nac h Ab-
c hluss eines L ernprozesses wissen, verstehen oder in der L age sind zu 
vollbringen. L ernergebnisse sind für j ede L ehrveranstaltung bzw. 
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j edes Modul genau zu definieren und im Informationspaket (s.u.) 
aufzuführen. Die C r ed its  im ECT S erhalten Studierende erst, wenn sie 
in einer Prüfung nac hgewiesen haben, dass sie das angestrebte 
L ernergebnis erreic ht haben. 

- Die Z uteilung der ECT S-C r ed its  basiert auf der offiziellen, gesetzlic hen 
Studiendauer des Absc hnitts eines Studiengangs. Das gesamte Ar-
beitspensum, das absolviert werden muss, um nac h offiziell drei oder 
vier J ahren einen ersten akademisc hen Grad zu erreic hen, ergibt 180  
oder 240  C r ed its . ECT S stellt den selbständigen Studierenden in den 
Mittelpunkt (lernerorientiertes System). Das Arbeitspensum der 
Studierenden wird deshalb im R ahmen von ECT S auf der Grundlage 
der gesamten Z eit berec hnet, die für das Studium aufgewendet wird 
und sc hließ t neben V orlesungen und Seminaren auc h das Selbst-
studium, die V orbereitung auf und die T eilnahme an Prüfungen usw. 
ein. Die Berec hnung der C r ed its  pro L ehrveranstaltung darf deshalb 
nic ht auf der Grundlage der Semesterwoc henstunden, also der Präs-
enszeit der Studierenden in L ehrveranstaltungen, erfolgen. 

- C r ed its  werden allen Bildungskomponenten eines Studiengangs zu-
geteilt (beispielsweise Module, K urse, Praktika, Absc hlussarbeit usw.) 
und geben das Arbeitspensum für j ede K omponente im V erhältnis 
zum gesamten Arbeitspensum wieder, das für ein volles akademi-
sc hes J ahr/Studienj ahr im betreffenden Studiengang zu leisten ist. 

 
4 . D i e B en o t u n g 
 
Die Bewertung der L eistung des/der Studierenden wird auc h weiterhin 
durc h eine lokal vergebene Note anhand der deutsc hen Notenskala von  
1 bis 5 dokumentiert. Diese Note wird ergänzt durc h eine ECT S-Note. Im 
Fall des T ransfers von C r ed its  ist diese Ergänzung unverzic htbar, sie em-
fiehlt sic h aber auc h bei der reinen Akkumulation von C r ed its , da sie 
Aufsc hluss über das relative Absc hneiden des/der Studierenden gibt und 
auc h in das Diploma Supplement aufgenommen werden sollte. 
Die ECT S-Bewertungsskala gliedert die Studierenden nac h statistisc hen 
Gesic htspunkten. Daher sind statistisc he Daten über die L eistung der 
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Studierenden V oraussetzung für die Anwendung des ECT S-Bewertungs-
systems. Die erfolgreic hen Studierenden erhalten folgende Noten: 

A die besten 10  % 
B die näc hsten 25 % 
C die näc hsten 30  % 
D die näc hsten 25 % 
E die näc hsten 10  %  

U ntersc hieden wird auc h zwisc hen den Noten FX  und F, die an die erfolg-
losen Studierenden vergeben werden. FX  bedeutet: „ Nic ht bestanden - es 
sind V erbesserungen erforderlic h, bevor die L eistungen anerkannt werden 
können“, und F bedeutet: „ Nic ht bestanden - es sind erheblic he V erbes-
serungen erforderlic h“. Die Angabe der Misserfolgsq uoten in der Daten-
absc hrift ist nic ht obligatorisc h. 

Die H R K  korrigiert daher, in Ü bereinstimmung mit den europäisc hen 
Partnerorganisationen, ihre eigene Empfehlung vom J uli 20 0 0 , in der sie 
eine feste U mrec hnungstabelle für ECT S- und deutsc he Noten vorsc hlug. 
Der Grund dafür ist, dass die Benotungskulturen in den einzelnen Fac h-
gebieten und nationalen H oc hsc hulsystemen so untersc hiedlic h sind, 
dass zusätzlic h zur national en ab s ol uten Bewertung der Studienleistung 
eine r el ativ e eur op ä is c h e, eben die ECT S-Note, gegeben werden sollte, 
die es erlaubt, die individuelle L eistung eines Studierenden in Bezug auf 
die anderen Studierenden ric htig einzuordnen. 

Damit tragfähige Aussagen über die prozentuale V erteilung möglic h sind, 
sollte die Bezugsgruppe eine Mindestgröß e umfassen, die sinnvollerweise 
auf der Ebene der Fakultät oder des Fac hbereic hs definiert wird. Aus dem 
selben Grund sollten möglic hst nic ht nur der j eweilige J ahrgang, sondern 
auc h vorhergehende J ahrgänge erfasst werden, so dass sic h eine „ wan-
dernde K ohorte“ der letzten drei bis fünf J ahrgänge ergibt. 

Für deutsc he H oc hsc hulen ergeben sic h bei diesem V erfahren häufig zwei 
Probleme: Die nötigen Daten wurden nic ht erfasst oder stehen nic ht zur 
V erfügung, oder die Bezugsgruppen sind zu klein. 

Im ersten Fall ist der H oc hsc hule zu empfehlen, dem V orbild anderer 
europäisc her H oc hsc hulen zu folgen und mit dem Aufbau eines ent-
sprec henden Datenbestandes zu beginnen.  
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Im Fall zu kleiner Bezugsgruppen empfehlen sic h pragmatisc he L ösungen 
eingedenk des Grundsatzes, dass ECT S die R egelung von Anerkennungs-
problemen erleic htern und nic ht ersc hweren soll. 
 
5 . D i e w i cht i gs t en  E C T S -U n t erl a gen  
 
- Das reguläre Informationspaket (Information Pac kage/Course Cata-

logue) der H oc hsc hule, zu veröffentlic hen in zwei Sprac hen (oder nur 
in Englisc h bei Studiengängen, die in Englisc h angeboten werden) im 
Internet und/oder auf Papier. Dieses Dokument sollte die wesent-
lic hen Punkte enthalten, die dem Dokument „ ECT S K ernpunkte“ der 
EU A als Chec kliste beigefügt sind, einsc hließ lic h der Informationen 
für ausländisc he Gaststudierende. 

- Der Studienvertrag (L earning Agreement) enthält die Aufstellung der 
zu absolvierenden K urse, die zwisc hen dem/der Studierenden und 
dem zuständigen akademisc hen Gremium der betreffenden Einric h-
tung vereinbart werden. Beim T ransfer von C r ed its  muss der Studien-
vertrag zwisc hen den Studierenden und den beiden betreffenden 
Einric htungen vor Abreise der Studierenden gesc hlossen und bei 
eventuellen Ä nderungen sofort aktualisiert werden. 

- Die Datenabsc hrift (T ransc ript of R ec ords) dokumentiert die L eistung 
der Studierenden durc h die Aufstellung der absolvierten K urse, die 
erworbenen C r ed its  sowie die erzielten Noten und möglic herweise 
ECT S-Noten. Beim C r ed ittransfer ist die Datenabsc hrift von der H ei-
mathoc hsc hule der entsandten Studierenden vor deren Abreise und 
von der Gasthoc hsc hule der aufgenommenen Studierenden am Ende 
ihres Studienaufenthalts auszustellen. 

 
6 . E C T S  u n d  Ak k red i t i eru n g 
 
Die Strukturvorgaben der K MK  für die Einführung von Bac helor- und 
Mastergraden legen fest, dass für die Akkreditierung eines entsprec hen-
den Studiengangs ein modularisierter Aufbau sowie die Anwendung 
eines L eistungspunktesystems und die Erstellung des Diploma Supple-
ment nac hgewiesen werden muss. Auc h aus diesem Grund empfiehlt die 
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H R K  den H oc hsc hulen die rasc he und umfassende Einführung von ECT S 
unter Berüc ksic htigung der Prinzipien, die im Dokument „ ECT S-K ern-
punkte“ dargelegt sind. 

Die H R K  wird sic h in enger Z usammenarbeit mit dem Akkreditierungsrat, 
den Akkreditierungsagenturen und der von der EU -K ommission einge-
setzten Gruppe der deutsc hen ECT S-Berater darum bemühen, einheitlic he 
und leic ht überprüfbare K riterien für die korrekte Anwendung von ECT S 
und Modularisierung in zu akkreditierenden Studiengängen zu erstellen. 
 
7 . W o  s i n d  w ei t ere In f o rm a t i o n en  ü b er E C T S  z u  f i n d en ?  
 
Weitere Informationen über ECT S und das Diploma Supplement ein-
sc hließ lic h einer L iste der ECT S/DS-Beraterinnen und -Berater finden Sie 
auf der Website der H R K  unter: 
http://www. hr k . d e /d e /s e r v i c e _ f u e r _ ho c hs c hu l m i tg l i e d e r /1 5 4 . php 

Auf der Website der Europäisc hen K ommission wird demnäc hst die aktu-
alisierte Fassung des Benutzerhandbuc hs (ECT S U sers' Guide) zu finden 
sein.32  
 
Q uel l e: 
http :/ / w w w .hrk.de/ de/ besc hl uesse/ 109_ 276.p hp ? datum= 98.+ Senat+ am+ 10.+ Februar+ 20
04+ in+ Bonn (24.09.2004) 
 

                                                             
32 A nm. d. H rsg.: D ie aktuel l e V ersion der E C T S K ey  f eatures auf  D eutsc h und E ngl isc h 
sow ie den E C T S Userś  G uide f inden Sie unter: w w w .hrk.de � Serv ic e f ü r 
H oc hsc hul mitgl ieder � E C T S (31.08.2004). 
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3.3.3 E C T S K ey  f ea tu res 
 
E u ro p ea n  C red i t  T ra n s f er a n d  Accu m u l a t i o n  S y s t em  ( E C T S )  
D a s  E u ro p äi s che S y s t em  z u r An rechn u n g, Ü b ert ra gu n g u n d  Ak k u m u -
l i eru n g v o n  S t u d i en l ei s t u n gen  ( E C T S )  
 
K ernpunkte (15. J uli 20 0 4) 
 
W a s  i s t  ei n  C red i t  S y s t em ?  
 
Ein C r ed it S y s tem ist eine Systematik zur Besc hreibung von Studien-
programmen, bei der den einzelnen K omponenten eines Studiengangs 
C r ed its  zugewiesen werden. Die Definition von C r ed its  im H oc hsc hul-
bereic h kann auf dem Arbeitspensum des Studierenden, den K ontakt-
stunden oder den L ernergebnissen basieren. 
 
W a s  i s t  d a s  E C T S  ( E u ro p ea n  C red i t  T ra n s f er S y s t em ) ?  
 
Das Europäisc he System zur Anrec hnung, Ü bertragung und Akkumulie-
rung von Studienleistungen (ECT S) ist ein auf die Studierenden ausgeric h-
tetes System. Es basiert auf dem Arbeitspensum, das die Studierenden 
absolvieren müssen, um die Z iele eines L ernprogramms zu erreic hen. 
Diese sind vorzugsweise in Form von L ernergebnissen und zu erwerben-
den K ompetenzen festgelegt. 
 
W i e ha t  s i ch d a s  E C T S  en t w i ck el t ?  
 
Das ECT S-System wurde 1989 im R ahmen von ER ASMU S (inzwisc hen T eil 
des SOK R AT ES-Programms) eingeführt. Es ist das einzige C r ed it S y s tem, 
das mit Erfolg getestet wurde und das in ganz Europa verwendet wird. 
U rsprünglic h wurde es für den T ransfer von Studienleistungen im R ahmen 
von internationaler Mobilität eingeric htet, um die Anerkennung von Stu-
dienaufenthalten im Ausland zu erleic htern und damit Q ualität und U m-
fang der Studierendenmobilität in Europa zu verbessern. Seit einiger Z eit 
wird es weiterentwic kelt zu einem Akkumulierungssystem, das auf insti-
tutioneller, regionaler, nationaler und europäisc her Ebene eingesetzt 
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werden soll. Dies ist eins der zentralen Z iele der Erklärung von Bologna 
vom J uni 1999. 
 
W a ru m  s o l l t e d a s  E C T S  ei n gef ü hrt  w erd en ?  
 
Durc h das ECT S-System können alle – einheimisc he und ausländisc he – 
Studierenden Studiengänge besser verstehen und vergleic hen. Das Sys-
tem erleic htert die Mobilität und die akademisc he Anerkennung. Den 
U niversitäten hilft es, ihre Studiengänge zu organisieren und zu überar-
beiten. Das ECT S kann für alle Studiengänge und untersc hiedlic he Arten 
der Wissensvermittlung eingesetzt werden. Es mac ht die europäisc he 
H oc hsc hulbildung für Studierende von anderen K ontinenten attraktiver. 
 
W el ches  s i n d  d i e z en t ra l en  G ru n d l a gen  d es  E C T S ?  
 
• Das ECT S basiert auf der Ü bereinkunft, dass das Arbeitspensum von 

V ollzeitstudierenden während eines akademisc hen J ahres 60  ECT S-
C r ed its  entspric ht. Das Arbeitspensum von Studierenden im R ahmen 
eines V ollzeit-Studiengangs beläuft sic h in Europa in den meisten 
Fällen auf 150 0 -180 0  Stunden pro J ahr;  in diesen Fällen entspric ht 
ein C r ed it 25-30  Arbeitsstunden. 

• Die L ernergebnisse sind ein K ompetenzbündel, das darstellt, was die 
Studierenden nac h Absc hluss eines kurzen oder langen L ernprozesses 
wissen, verstehen oder leisten können. Credits im ECT S erhalten Stu-
dierende erst nac h Absc hluss der zu leistenden Arbeit und der ent-
sprec henden Beurteilung der erzielten L ernergebnisse.  

• Das Arbeitspensum im ECT S besteht aus der Z eit, die ein/e Studie-
rende/r benötigt, um sämtlic he geplante L ernaktivitäten abzu-
sc hließ en, wie beispielsweise der Besuc h von V orlesungen und Se-
minaren (K ontaktstunden), Selbststudium, Proj ektarbeit, Prüfungs-
vorbereitung etc .  

• C r ed its  werden allen K omponenten eines Studiengangs zugeteilt (bei-
spielsweise Modulen, K ursen, Praktika, der Absc hlussarbeit usw.) und 
geben das Arbeitspensum für j ede K omponente im V erhältnis zum ge-
samten Arbeitspensum, das für ein volles Studienj ahr im betreffenden 
Studiengang zu leisten ist, wieder.  
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• Die Bewertung der L eistung des/der Studierenden wird durc h das 
lokal/national üblic he Notensystem dokumentiert. Es ist, insbeson-
dere im Fall des T ransfers von C r ed its , gute Praxis, eine ECT S-Note 
hinzuzufügen. Die ECT S-Bewertungsskala ordnet die Studierenden 
nac h statistisc hen Gesic htspunkten ein. Daher sind statistisc he Daten 
über die L eistung der Studierenden V oraussetzung für die Anwen-
dung des ECT S-Bewertungssystems. Die erfolgreic hen Studierenden 
erhalten folgende Noten: 

A für die besten 10  % 
B für die näc hsten 25 % 
C für die näc hsten 30  % 
D für die näc hsten 25 % 
E für die näc hsten 10  % 

Bei  einer nic ht bestandenen Prüfung wird zwisc hen den Noten FX  
und F untersc hieden. FX  bedeutet: „ Nic ht bestanden - es sind V er-
besserungen erforderlic h, bevor die L eistungen anerkannt werden 
können" , und F bedeutet: „ Nic ht bestanden - es sind erheblic he 
V erbesserungen erforderlic h" . Die Angabe der Misserfolgsq uoten in 
der Datenabsc hrift (transc ripts of rec ords) ist nic ht obligatorisc h. 

 
W el che z en t ra l en  U n t erl a gen  f ü r d a s  E C T S  gi b t  es ?  
 
• Das/Der reguläre Informationspaket/Studienführer (Information 

Pac kage/Course Catalogue) der Einric htung ist in zwei Sprac hen (oder 
nur in Englisc h bei Studiengängen, die in Englisc h angeboten wer-
den) im Internet und/oder auf Papier in einer oder mehreren Pub-
likationen zu veröffentlic hen. Dieses/-r Paket/Führer muss die Punkte 
in der Chec kliste enthalten, die diesem Dokument beigefügt ist, ein-
sc hließ lic h Informationen für ausländisc he Gaststudierende.  

• Der Studienvertrag (L earning Agreement) enthält die Aufstellung der 
zu absolvierenden K urse, die zwisc hen dem/der Studierenden und 
dem zuständigen akademisc hen Gremium der betreffenden Einric h-
tung vereinbart werden. Beim T ransfer von C r ed its  muss der Studien-
vertrag zwisc hen den Studierenden und den beiden betreffenden Ein-
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ric htungen vor Abreise der Studierenden gesc hlossen und bei even-
tuellen Ä nderungen sofort aktualisiert werden.  

• Die Datenabsc hrift (T ransc ript of R ec ords) dokumentiert die L eistun-
gen des/der Studierenden durc h die Aufstellung der absolvierten 
K urse, die erworbenen C r ed its  sowie die erzielten Noten und nac h 
Möglic hkeit ECT S-Noten. Beim C r ed ittransfer ist die Datenabsc hrift 
von der H eimathoc hsc hule der entsandten Studierenden vor deren 
Abreise und von der Gasthoc hsc hule der aufgenommenen Studie-
renden am Ende ihres Studienaufenthalts auszustellen. 

 
W i e k a n n  d a s  E C T S -S i egel  b ea n t ra gt  w erd en ?  
 
• Ein ECT S-Siegel wird Einric htungen verliehen, die das ECT S korrekt in 

allen Studiengängen, die zum ersten und zweiten akademisc hen Grad 
führen, anwenden. Das Siegel hilft der Einric htung, als transparenter 
und zuverlässiger Partner in der europäisc hen und internationalen 
Z usammenarbeit an Profil zu gewinnen. 

• Die K riterien für das ECT S-Siegel sind: Ein entsprec hendes/-r Informa-
tionspaket/Studienführer (im Internet oder auf Papier in einem oder 
mehreren Publikationen) in zwei Sprac hen (oder nur in Englisc h bei 
Studiengängen, die in Englisc h angeboten werden), V erwendung von 
ECT S-C r ed its , Beispiele von Studienverträgen, Datenabsc hriften und 
Nac hweisen der akademisc hen Anerkennung. 

• Ein Antragsformular wurde auf der Internetseite für SOK R AT ES, L EO-
NAR DO und J ugend zuständigen Büros für tec hnisc he U nterstützung 
(T AO, http://www.soc leoyouth.be) bereit gestellt. Der Antrag kann bis 
zum 1. November 20 0 4 (und danac h j ährlic h) eingereic ht werden. 
Das ECT S-Siegel wird für j eweils drei akademisc he J ahre vergeben. 
Die L iste der Einric htungen, die über das Siegel verfügen, wird auf der 
Europa-Internetseite veröffentlic ht. 

 
W a s  i s t  d er D i p l o m z u s a t z  ( D i p l o m a  S u p p l em en t  - D S ) ?  
 
Der Diplomzusatz wird einem H oc hsc huldiplom beigefügt und enthält 
eine standardisierte Besc hreibung von Art, Stufe, K ontext, Inhalt und 
Status des vom Graduierten erfolgreic h abgesc hlossenen Studiengangs. 
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Der Diplomzusatz sc hafft T ransparenz und erleic htert die akademisc he 
und beruflic he Anerkennung von Q ualifikationen (Diplome, akademisc he 
Grade, Z eugnisse usw.). Ein Diplomzusatz-Siegel soll Einric htungen ver-
liehen werden, die einen Diplomzusatz, entsprec hend dem Aufbau und 
den Empfehlungen auf der unten genannten Internetseite, allen Absol-
ventinnen und Absolventen in allen zum ersten und zweiten akade-
misc hen Grad führenden Studiengängen ausstellen: 
http ://eur o p a.eu.i nt/c o m m /ed uc ati o n/p o li c i es/r ec _ q ual/r ec o g ni ti o n/d i p lo m a_ d e.htm l 

 
W o  s i n d  w ei t ere In f o rm a t i o n en  ü b er d a s  E C T S  z u  f i n d en ?  
 
• Weitere Informationen über ECT S und Diploma Supplement finden Sie 

auf der Europa Internetseite der EU : 
http ://eur o p a.eu.i nt/c o m m /ed uc ati o n/p r o g r am m es/so c r ates/ec ts_ en.htm l 

• L iste der ECT S/DS-Beraterinnen und Berater 
http ://eur o p a.en.i nt/c o m m /ed uc ati o n/p r o g r am m es/so c r ates/ec ts/ec ts c o ns.p d f  

 
C heck l i s t e f ü r d a s  In f o rm a t i o n s p a k et /d en  S t u d i en f ü hrer 
 
Informationen über die Institution 
• Bezeic hnung und Ansc hrift 
• Einteilung des akademisc hen J ahres/des Studienj ahres 
• Z uständige Stellen der Einric htung 
• Allgemeine Besc hreibung der Einric htung (einsc hließ lic h Art und 

Status) 
• Aufstellung der angebotenen, zu einem akademisc hen Grad führen-

den Studiengänge 
• Z ulassungs-/Einsc hreibungsverfahren 
• Wic htigste H oc hsc hulvorsc hriften (inklusive Anerkennungsverfahren) 
• ECT S-H oc hsc hulkoordinator/-in 
 
Informationen über Studiengänge, die zu einem akademisc hen Grad 
führen 
 
- Allgemeine Besc hreibung 
• Erworbene Q ualifikation 
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• Z ulassungsvoraussetzungen 
• Bildungs- und Berufsziele 
• Z ugang zu einem weiterführenden Studium 
• Musterstudienplan mit C r ed its  (60  pro J ahr) 
• Ggf. Absc hlussprüfung 
• Prüfungs- und Benotungsvorsc hriften 
• ECT S-Fac hbereic hskoordinator/-in 
 
- Besc hreibung der einzelnen L ehrveranstaltungen 
• T itel der L ehrveranstaltung 
• Code der L ehrveranstaltung 
• Art der L ehrveranstaltung 
• Niveau der L ehrveranstaltung 
• Studienj ahr  
• Semester/T rimester 
• Z ahl der zugeteilten ECT S-C r ed its  (basierend auf dem Arbeitspensum) 
• Name der/s L ehrenden 
• Z iel der L ehrveranstaltung (erwartete L ernergebnisse und zu 

erwerbende K ompetenzen) 
• Z u erfüllende V oraussetzungen 
• Inhalt der L ehrveranstaltung 
• Empfohlene L iteraturliste 
• L ehr- und L ernmethoden 
• Bewertungsmethoden 
• U nterric htssprac he 
 
- Allgemeine Informationen für die Studierenden 
• L ebenshaltungskosten 
• U nterkunft 
• V erpflegung 
• Medizinisc he Einric htungen 
• Einric htungen für Studierende mit besonderen Bedürfnissen 
• V ersic herung 
• Finanzielle U nterstützung für Studierende 
• Studierendenberatung 
• Studieneinric htungen 
• Internationale Programme 
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• Praktisc he Informationen zur Mobilität für Studierende 
• Sprac hkurse 
• Praktika 
• Sporteinric htungen 
• Externe und Freizeitaktivitäten 
• Studentisc he V ereinigungen 
 
 
A nm . d . H r sg .:  
D i e aktuelle V er si o n d er  E C T S  K ey  f eatur es auf  D eutsc h und  E ng li sc h so w i e d en E C T S  
User ś  G ui d e f i nd en S i e unter  w w w .hr k.d e � S er v i c e f ü r  H o c hsc hulm i tg li ed er  � E C T S  
(3 1 .0 8 .20 0 4 ). 

B ei sp i elf o r m ular e f ü r : 

1 ) S tud ent ap p li c ati o n f o r m /A ntr ag sf o r m ular  f ü r  S tud i er end e 
2) L ear ni ng  ag r eem ent/S tud i env er tr ag  
3 ) T r ansc r i p t o f  r ec o r d s/D atenab sc hr i f t 

f i nd en S i e unter  f o lg end en L i nks:  

E ng li sc h: 
http ://eur o p a.eu.i nt/c o m m /ed uc ati o n/p r o g r am m es/so c r ates/user sg _ en.htm l,  

D eutsc h:  
http ://w w w .hs-anhalt.d e/o r g ane/P r o j ekt/am -f o r m ular e.htm l S . 4 4 -50 2 und  
http ://w w w .i nf o r m ati k.uni -ulm .d e/p m /R ahm enw er k/r ahm enw er kV 2A 4 .p d f  S . 6 4 -6 7  
(3 1 .0 8 .20 0 4 ) 

V o n d er  V er w end ung  v er b aler  B ew er tung en w i e „ her v o r r ag end “  etc . i n d er  E C T S -
B ew er tung sskala w i r d  ab g er aten, d a si e si c h m i t d er  i n E C T S  em p f o hlenen P r o z ent-
b ew er tung  ni c ht i n E i nklang  b r i ng en lä sst. D i e aktuell g eltend en E m p f ehlung en z u 
E C T S -N o ten f i nd en S i e i m  E C T S -User ś G ui d e unter : 
http ://w w w .hr k.d e/d e/d o w nlo ad /d atei en/E C T S User sG ui d e.p d f  (3 1 .0 8 .20 0 4 ). 
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3.3.4 . Z w eck  ein es K red itp u n k tsy stem s 
 
Auszug aus: Gehring, Wolfgang: Ein R ahmenwerk zur Einführung von 
L eistungspunktesystemen. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. U lm: 
U niversitätsverlag 20 0 2, S. 19-23. U R L : http://www.informatik.uni-
ulm.de/pm/R ahmenwerk (31.0 8.20 0 4). 
 
Was sind [ ...]  die V orteile eines K reditpunktsystems und wieso sollte eine 
H oc hsc hule überhaupt die - unzweifelhaft entstehenden - Mühen auf sic h 
nehmen, ein solc hes einzuführen?  Welc he neuen Möglic hkeiten ergeben 
sic h dadurc h?  Dieser Absc hnitt soll Antworten darauf geben. 
 
• E r h ö h ung d er  inter national en W ettb ew er b s f ä h igk eit;  E inf ü h r ung 

neuer  mod ul ar is ier ter  S tud iengä nge  

Es ist ein erklärtes Z iel der H oc hsc hulreform, die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit deutsc her H oc hsc hulen zu erhalten bzw. zu erhö-
hen. Dies kann z. B. durc h die Einführung neuer international aner-
kannter Studiengänge und gestufter Absc hlüsse wie dem Bac helor 
und dem Master gesc hehen. Die Einführung dieser neuen Studien-
gänge legt eine Modularisierung des Studiums und ein damit einher-
gehendes K reditpunktsystem nahe.  

 
• V er einf ac h ung d es  Tr ans f er s  v on S tud ienl eis tungen  

Die Internationalisierbarkeit und die internationale K ompatibilität des 
deutsc hen H oc hsc hulwesens wird insbesondere dadurc h verbessert, 
dass durc h eine T ransferkomponente im K reditpunktsystem und 
K ompatibilität auf ECT S-Basis die akademisc he Anrec hnung von 
L eistungen und K ursen sowohl von deutsc hen nac h ausländisc hen 
H oc hsc hulen als auc h umgekehrt wesentlic h erleic htert wird. Dies 
vereinfac ht die Anwendung von Austausc hprogrammen wie SOK R A-
T ES oder ER ASMU S und trägt somit zur Erhöhung der Studentenmobi-
lität bei. Dabei ist nic ht zu vergessen, dass auc h der T ransfer von Stu-
dienleistungen innerhalb Deutsc hlands erleic htert wird.  
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• G er inger e S tud iend auer n und  A b b r ec h er q uoten;  er h ö h te E f f iz ienz  d es  

L er nens   

Es besteht die berec htigte H offnung, dass die Einführung von K redit-
punktsystemen eine V erkürzung der durc hsc hnittlic hen Studienzeiten 
zur Folge hat;  so senkte sic h beispielsweise die durc hsc hnittlic he 
Studienzeit an der U niversität Bonn im Fac h V olkswirtsc haft nac h der 
Einführung eines CPS um zwei Semester.33 Ebenso wird erwartet, dass 
die Studienabbrec herq uote durc h ein CPS gesenkt werden kann und 
somit die Erfolgsq uote steigt. Durc h die Studien begleitenden Prüfun-
gen gibt es nun viele " kleine"  Prüfungen anstatt einer oder mehrerer 
" groß er"  Bloc k- oder Absc hlussprüfungen, was wiederum zur R edu-
zierung der Prüfungsangst beitragen dürfte;  die Absc hlussnote und 
damit möglic herweise die beruflic he Z ukunft hängt nic ht mehr nur 
von einer oder einigen wenigen Prüfungen ab. Bei Nic htbestehen 
muss dann eben auc h nur eine solc he " kleine"  Prüfung wiederholt 
werden und nic ht eine groß e Bloc kprüfung. Das L ernen ist eher " kurs- 
als prüfungsorientiert" ,34 was zu einer " Steigerung der Effizienz des 
L ernens"  führt. Es ist ebenfalls zu erwarten, dass Studierende, die, 
aus welc hen Gründen auc h immer, ihr Studium vorzeitig abbrec hen, 
dies auf Grund der Studien begleitenden Prüfungen früher tun als bis-
her;  dadurc h verlieren sie weniger Z eit und können sic h früher einem 
anderen Studienfac h oder Ausbildungsgang widmen.  

 
• Tr ans p ar enter es  S tud ium  

Durc h Modularisierung und K reditpunktsysteme wird die T ransparenz 
des Studiums erhöht;  dadurc h wird ein plangesteuerteres und akti-
veres Studieren ermöglic ht und die Studien- und Prüfungsorganisa-
tion verbessert. T ransparenz soll hier bedeuten, dass das Studium und 
dessen Ablauf besser durc hsc haubar werden. Z ahlreic he Studien-
gänge sind bisher wenig oder gar nic ht gegliedert und daher unüber-
sic htlic h;  eine Modularisierung soll dieses Manko beheben. V iele 
Studierende sind am Anfang des Studiums verwirrt, weil zahlreic he 
Fragen offen bleiben, wie z. B. welc he V eranstaltungen besuc ht 

                                                             
33 Leitf aden zur E inf ü hrung eines K reditp unktesy stems. Univ ersitä t Bonn: 1998. 
34 D al ic how , Fritz: K redit- und Leistungsp unktsy steme im international en V ergl eic h. 
 Bundesministerium f ü r Bil dung, W issensc haf t, Forsc hung und T ec hnol ogie. 
 Bonn: 1997, S. 37. 
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werden müssen und in welc her R eihenfolge, welc he obligatorisc h 
sind und welc he nic ht, welc he Prüfungen abgelegt werden müssen 
und zu welc hem Z eitpunkt, welc hes Fäc herspektrum angeboten wird 
und dergleic hen mehr. Ein K urskatalog (lt. ECT S-K ey Features " Infor-
mationspaket" /" Studienführer" , Anm. d. H rsg.) trägt beispielsweise 
zur K lärung solc her Fragen bei [ ...] . 

 
• F l ex ib l er e S tud iengä nge  

Dadurc h, dass einzelne K urse als K omponenten in einem modula-
risierten Studiengang besser austausc hbar sind, können L ehr- und 
Studienpläne flexibler und sc hneller an aktuelle geänderte Anforde-
rungen angepasst werden als dies durc h eine starre Prüfungsordnung 
möglic h ist. Die H oc hsc hulen können, auc h durc h die Einric htung 
neuer Studiengänge, sc hneller auf Anforderungen des Arbeitsmark-
tes, Ä nderungen der Berufsbilder und neue Entwic klungen in Wirt-
sc haft und T ec hnik reagieren.35  

 
• S tä nd ige L eis tungs k ontr ol l e  

K reditpunktsysteme und studienbegleitende Prüfungen haben auc h 
den V orteil, dass L ernerfolge einfac h überprüft werden können. Es 
findet eine ständige L eistungskontrolle statt, vor allem auc h in den 
Studienabsc hnitten, in denen dies bisher relativ sc hwierig war (z. B. in 
der Phase zwisc hen V ordiplom und Diplom). Durc h einen Blic k auf 
das Punktekonto und den so genannten " T ransc ript of R ec ords"  [ ...]  
kann festgestellt werden, wie weit der Studierende sc hon in seinem 
Studium fortgesc hritten ist. Es liegt dabei im übrigen insbesondere 
auc h im Interesse der Studierenden selber, dass sie ständig nac hvoll-
ziehen können, " wo sie stehen" .  

 
• Kons tante L er nb el as tung  

Studiengänge sind typisc herweise so konzipiert, dass die Anzahl der 
zu absolvierenden Semesterwoc henstunden für j edes Semester in 
etwa gleic h ist. In der heute gängigen Form bedeutet dies aber nic ht 
notwendigerweise, dass auc h die tatsäc hlic he Belastung für die Stu-
denten gleic h bleibt, da Semesterwoc henstunden nur den L ehr-, nic ht 

                                                             
35  D ieser P unkt ist eigentl ic h w eniger V orteil  eines K reditp unktsy stems al s v iel mehr der 
damit v erbundenen M odul arisierung. 
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aber den L ernaufwand ausdrüc ken. Gewisse V eranstaltungsformen 
erfordern j edoc h möglic herweise eine höhere (oder niedrigere) V or- 
und Nac hbereitungszeit als andere. K reditpunkte dagegen spiegeln 
den L ernaufwand wider: Wenn man nun in j edem Semester in etwa 
die gleic he Z ahl von K reditpunkten vorsc hreibt, hält man die tatsäc h-
lic he Belastung für die Studierenden etwa konstant. Man erreic ht so 
eine bessere " Studierbarkeit"  des Gesamtstudiums.  

 
• L eis tungs or ientier te A us b il d ungs f ö r d er ung  

Ein K reditpunktsystem sc hafft die V oraussetzungen für eine Ausbil-
dungsförderung, z. B. durc h BAföG, die nic ht nur einkommens-, 
sondern auc h leistungsorientiert ist. Da K reditpunkte die tatsäc hlic h 
erbrac hte Arbeitsleistung des Studierenden wiedergeben sollen, 
können sie besser und fäc hergerec hter zur L eistungsbeurteilung 
herangezogen werden als beispielsweise L eistungsnac hweise durc h 
" Sc heine"  [ ...] .  

 
• Teil z eits tud ium  

Z u guter L etzt sc heint ein K reditpunktsystem eine nötige V oraus-
setzung für ein sinnvolles - und von vielen gefordertes - T eilzeitstu-
dium zu sein, wie es beispielsweise in den U SA, Australien und ande-
ren L ändern sc hon sehr verbreitet ist. Ein T eilzeitstudent besuc ht so 
viele K urse pro Semester, wie es ihm sein Z eitrahmen zulässt;  die 
Punkte für j eden K urs akkumulieren sic h auf dem Punktekonto und 
der Absc hluss ist erreic ht, wenn genügend Punkte angesammelt wur-
den. Man darf j edoc h nic ht vergessen, dass für ein T eilzeitstudium in 
Deutsc hland andere R ahmenbedingungen vorherrsc hen als in den 
U SA;  die Einsc hreibung als T eilzeitstudent sollte nic ht Freibrief dafür 
sein, dass man die (V ollzeit-) R egelstudienzeit um viele Semester 
übersc hreiten kann. In den U SA sind solc he Ü berlegungen nur be-
dingt relevant, da dort bekanntermaß en (zum T eil sehr hohe) Studien-
gebühren erhoben werden [ ...] . 

 
Insgesamt soll ein K reditpunktsystem also einen erheblic hen Beitrag zur 
Q ualitätssic herung in Studium und L ehre leisten. Wir möc hten aber nic ht 
versc hweigen, dass es auc h Argumente gegen die Einführung von K redit-
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punktsystemen gibt. So wird am häufigsten genannt, dass durc h ein K re-
ditpunktsystem und die zugehörige Modularisierung das zu lernende und 
zu überprüfende Wissen in viele kleine " Bausteine"  aufgeteilt und daher 
fragmentiert werde;  V erbindungen zwisc hen versc hiedenen L ehrveran-
staltungen sc heinen nic ht mehr so klar zu sein und es bestehe die Gefahr 
von so genanntem " Sc hubfac hwissen"  und der " Z erstüc kelung von L ehr-
zusammenhängen" . Wir meinen allerdings, dass dies ein relativ kleines 
Problem darstellt. Z iel eines H oc hsc hulstudiums ist sc hließ lic h nic ht nur 
die reine Aneignung von Wissen, sondern u. a. auc h die Fähigkeit zu 
entwic keln, solc he V erbindungen zu erkennen und zu verstehen. Es darf 
zumindest bezweifelt werden, dass bisher groß e Bloc kabsc hlussprü-
fungen durc h die q uasi-Z usammenfassung des ganzen Studiums erst das 
Gesamtverständnis ermöglic ht haben. An dieser Stelle möc hten wir auc h 
die Befürc htung zerstreuen, dass K reditpunkte zur Neuordnung der L ehr-
deputate und L ehrkontingente missbrauc ht werden könnten. Dies wäre 
ein Widerspruc h in sic h, da K reditpunkte eben den L er naufwand der 
L ernenden, und nic ht den L eh r aufwand der L ehrenden ausdrüc ken. Die 
Semesterwoc henstunde wird in diesem Bereic h also auc h auf j eden Fall 
ihre Gültigkeit behalten müssen. 
 
Quelle: http ://w w w .i nf o r m ati k.uni -ulm .d e/p m /R ahm enw er k/ (24 .0 9 .20 0 4 ) 
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3.3.5 . E C T S - Arb eitshil f en  
 
U m setz u n g d es E C T S u n d  B em essu n gsm etho d en  d es 
stu d en tischen  Arb eitsa u f w a n d s 
 
Die Einführung eines K reditpunktsystems ric htet sic h einerseits nac h 
strukturellen V orgaben des ECT S (s. o.). Andererseits drüc ken sic h in der 
V erteilung der K reditpunkte inhaltlic he Entsc heidungen bezüglic h der 
Gestaltung des Studiengangs aus. Insofern steht die U msetzung des ECT S 
in engem Bezug zur Modularisierung (siehe K ap. 3.2, insbes. K ap. 3.2.4). 
 
Die Z ahl der K reditpunkte für ein Modul bemisst sic h definitionsgemäß  
nac h dem durc hsc hnittlic hen Arbeitsaufwand (workload) der Studie-
renden für das erfolgreic he Absolvieren des Moduls. Im ECT S wird von 
einem j ährlic hen Arbeitsaufwand von 150 0  bis 180 0  Stunden ausge-
gangen, was etwa einer 32- bis 40 -Stundenwoc he bei 6 Woc hen " J ahres-
urlaub"  entspric ht. In Deutsc hland wird tendenziell die obere Grenze 
dieser Spanne, also 180 0  Stunden, zugrunde gelegt. ECT S-Punkte sind 
ein Maß  dafür, wie die j ährlic he Arbeitszeit der Studierenden auf die zu 
erbringenden Studienleistungen verteilt wird. Das gesamte Pensum wird 
gleic h 60  ECT S-Punkten gesetzt, so dass beispielsweise ein Modul mit 5 
ECT S-Punkten ein Z wölftel des j ährlic hen Arbeitspensums eines/r Studie-
renden in Anspruc h nimmt. Bei 180 0  Stunden j ährlic hem Arbeitspensum 
entspric ht dann 1 K reditpunkt 30  Stunden studentisc her Arbeitszeit. 
 
Die Frage, wie die Z ahl der K reditpunkte pro Modul ermittelt werden 
kann, stellt sic h nun auf zwei Ebenen: 
 
1. Wie bemesse ic h den studentisc hen Arbeitsaufwand für ein bestim-

mtes Modul mit seinen L ernanforderungen, Inhalten und Prüfungs-
formen?  ( M o d u l p l a n u n g)  

 
2. Wie verteile ic h in der K onzeption des Studiengangs die zur V er-

fügung stehende Arbeitszeit der Studierenden auf die untersc hied-
lic hen Module eines Studiengangs?  ( C u rri cu l u m s p l a n u n g)  

 



 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en 1 47

 
1 . M o d u l p l a n u n g 
 
Im Mittelpunkt der Modulplanung steht - dem Grundsatz der Output-Ori-
entierung entsprec hend - der/die Studierende, ihre/seine zu erwerbenden 
K ompetenzen und in Bezug auf das ECT S insbesondere ihre/seine Arbeits-
zeit. Insofern muss der Z eitaufwand der Studierenden und nic ht derj enige 
der L ehrenden als K alkulationsgrundlage dienen. Die Semesterwoc hen-
stunden als Maß  für die K ontaktstunden können daher nic ht alleinige 
Grundlage für die K alkulation der L eistungspunkte sein. V ielmehr gilt es, 
den Z eitaufwand für sämtlic he L ern- und Prüfungsaktivitäten empirisc h 
zu ermitteln. Mindestens drei Wege können gewählt werden: 36 
 
a) Bewertung des einzelnen Moduls 
 
Für j edes Modul wird durc h Befragung der Studierenden empirisc h er-
mittelt, wie viel Z eit auf sein erfolgreic hes Absolvieren verwendet wird. 
Anhand der o.g. R elation von ECT S-Punkten zum Arbeitsaufwand kann 
dann die Z ahl der K reditpunkte für das j eweilige Modul ermittelt werden. 
Als Beispiel für die empirisc he Erfassung der studentisc hen Arbeitszeit 
kann u. a. das System IWIS gelten: H ier wurde im R ahmen eines Modell-
proj ektes der Bund-L änder-K ommission für Bildungsplanung und For-
sc hungsförderung (s. K ap. 3.2.5) ein internetbasiertes System zur Er-
hebung der studentisc hen Arbeitszeit entwic kelt, um empirisc he Daten 
für die Bestimmung des Arbeitsaufwandes für einzelne L ehrveranstal-
tungen zu erhalten. 37 
 
 

                                                             
36 V gl . G ehring, W ol f gang: E in R ahmenw erk zur E inf ü hrung v on Leistungsp unktsy stemen. 
2. ü berarbeitete und erw eiterte A uf l age. Ul m: Univ ersitä tsv erl ag 2002 ;  P raxisnah 
studieren in Sac hsen-A nhal t und w el tw eit. H andbuc h. E inf ü hrung eines Leistungsp unkt-
sy stems im Fac hhoc hsc hul v erbund Sac hsen-A nhal t. H rsg. v om R ektor der H oc hsc hul e 
A nhal t (FH ). W ernigerode: H oc hsc hul e H arz 2002.  
UR L: http :/ / w w w .hs-anhal t.de/ organe/ P roj ekt/ handbuc h/ handbuc h.p df  (12.8.2004). 

37 Siehe http :/ / w w w .tu-il menau.de/ l p s/ w orkl oad mit einer D okumentation des E rhebungs-
designs und seiner H intergrü nde, des Fragebogens und des - inzw isc hen nic ht mehr akt-
iv en - internetbasierten Bef ragungsinstruments. I m R ahmen des M odel l p roj ektes w urde 
eine rel ativ  auf w ä ndige Lö sung gew ä hl t. M ithil f e des dokumentierten Fragebogens l ä sst 
sic h das D esign sic her an die j ew eil ige Situation anp assen. 
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K ommentar zu dieser Methode:38 

+ Die Orientierung an der studentisc hen Arbeitsbelastung wird sehr kon-
seq uent umgesetzt. 

+ U ntersc hiedlic he V eranstaltungskonzepte sowie fac hspezifisc he L ehr- 
und L ernkulturen können gut berüc ksic htigt werden. 

-  Die empirisc he Erhebung kann bei dieser Methode sehr aufwändig 
sein. 

- Die Methode ist für neu konzipierte Module kaum einsetzbar, weil in 
diesem Fall keine empirisc hen Daten erhoben werden können. 

 
Eine V ariante ist, zunäc hst eine plausible Sc hätzung vorzunehmen, ggf. 
im Gespräc h mit Studierenden, und diese regelmäß ig durc h Befragungen 
im R ahmen der L ehrevaluation oder durc h Studientagebüc her zu überprü-
fen. Insbesondere für neu konzipierte V eranstaltungen bietet sic h dieser 
Weg an. 
 
b) Bewertung nac h V eranstaltungstypen  
 
Bei diesem V erfahren wird von einem festen V erhältnis zwisc hen K ontakt-
zeit, die in der L ehrveranstaltung verbrac ht wird, und Nic ht-K ontaktzeit 
ausgegangen, das allerdings zwisc hen L ehrveranstaltungstypen differiert. 
Damit kann j e nac h L ehrveranstaltungstyp von der SWS-Z ahl auf Arbeits-
aufwand und K reditpunkte pro L ehrveranstaltung gesc hlossen werden 
(siehe R ec henbeispiel weiter unten).  

Die K ontaktzeit berec hnet sic h durc h Multiplikation der SWS-Anzahl mit 
der Z ahl der Semesterwoc hen. H ier sind V ariationen durc h untersc hied-
lic he Semesterlängen nac h Sommer- und Wintersemester sowie nac h 
Bundesländern zu beac hten. Die Gewic htung der Nic ht-K ontaktzeit sollte 
empirisc h ermittelt und geprüft werden39, denn das V erhältnis von K on-

                                                             
38" + "  und " -"  stehen j ew eil s f ü r V or- und N ac hteil e der M ethode. 
39 Siehe z. B. Bennemann, Barbara (2003): Bac hel or-Studiengang I nf ormatik - W orkl oad al s 
Basis zur Leistungsp unktv ergabe und E rf ahrungen in der W orkl oad-E rf assung im I nstitut 
f ü r I nf ormatik an der C A U K iel . I n: T agungsmaterial ien zum W orkshop  " D ie Beruf sq ual if i-
kation und die A rbeitsbel astung der Studierenden - die q ual itativ en und q uantitativ en 
G estal tungsgrundl agen f ü r Leistungsp unktsy steme an H oc hsc hul en"  am 21. und 22. M ai 
2003 in W eimar (BLK -M odel l v ersuc h " E ntw ic kl ung und E rp robung eines integrierten 
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taktzeit und Nic ht-K ontaktzeit variiert stark j e nac h Fac hdisziplin und 
nic ht zuletzt nac h der didaktisc hen V orgehensweise der L ehrenden. Oft 
werden die Parameter allerdings pausc hal und durc h Ü bernahme aus an-
deren K ontexten vorgegeben, was dem Z iel des K reditpunktsystems, sic h 
am studentisc hen Arbeitsaufwand zu orientieren widerspric ht. Im folgen-
den R ec henbeispiel wird von einer Semesterlänge von 15 Woc hen und 
von einem Arbeitspensum von 30  Stunden pro K reditpunkt ausgegangen. 
 
LV -T y p  SW S K ontaktzeit N ic ht-

K ontaktzeit 
Summe K redit-

p unkte 
K redit-
p unkte 
p ro SW S 

V orl esung 2 30 h 30 h 60 h 2 1 
Seminar 2 30 h 60 h 90 h 3 1,5 
P roj ekt 4 60 h 180 h 240 h 8 2 

T ab elle: R ec henb ei sp i el 

K ommentar zu dieser Methode: 

+ Diese Methode ist ansc haulic h und handhabbar. 
+ V eranstaltungen gleic hen T yps können gut verglic hen werden. 
+ K onflikte um V erteilung der K reditpunkte werden entsc härft, da diese 

an SWS und V eranstaltungstypen geknüpft wird. 
-  Die Methode orientiert sic h nur dann konseq uent an der studentisc hen 

Arbeitsbelastung, wenn die Nic ht-K ontaktzeit empirisc h ermittelt wird. 
-  Einfac h zu handhabende U mrec hnungsfaktoren von SWS zum Arbeits-

aufwand und K reditpunkten können zu V ernac hlässigung empirisc her 
Arbeitszeiterfassung führen. 

- Perspektivenwec hsel von Input- zur Output-Orientierung der L ehre wird 
nic ht wirklic h vollzogen. 

 
c ) Bewertung von L ernaktivitäten 
 
In seltenen Fällen wird versuc ht, einzelne L ernaktivitäten zu bewerten, 
wie L ektüre, das V erfassen kleinerer und größ erer Arbeiten oder R eferate. 
Beispiele sind bisher kaum dokumentiert, was bereits ein Problem dieser 
Methode andeutet. 

                                                                                                                     
 
 
Leistungsp unktsy stems in der W eiterentw ic kl ung modul arisierter Studiengä nge am Bei-
sp iel  der I ngenieurw issensc haf ten" ). 
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K ommentar zu dieser Methode: 

+ Die Orientierung an studentisc hen Arbeitsaufwand wird besonders kon-
seq uent vollzogen. 

+ U ntersc hiedlic he V eranstaltungskonzepte sowie fac hspezifisc he L ehr- 
und L ernkulturen können berüc ksic htigt werden. 

- Die V orgehensweise ist sehr aufwändig und kann kaum auf Erfahrungs-
werte oder Beispiele zurüc kgreifen. 

 
U nabhängig von der gewählten Methode ersc heint wesentlic h, dass die 
durc hsc hnittlic he studentisc he Arbeitsbelastung als K alkulationsgrund-
lage ernst genommen und daher empirisc h erhoben wird. Die Semester-
woc henstunden dürfen nic ht länger alleinige Grundlage in der zeitlic hen 
K onzeption von Studiengängen sein. In der Praxis zeigt sic h, dass häufig 
zunäc hst plausible Annahmen zum durc hsc hnittlic hen studentisc hen Ar-
beitsaufwand auf die eine oder andere Weise getroffen werden. Diese 
werden dann in einem iterativen Prozess geprüft und korrigiert. So kann 
beispielsweise im R ahmen von L ehrevaluationen der zeitlic he Aufwand 
der Studierenden für ein bestimmtes Modul erhoben und mit den ur-
sprünglic hen K alkulationen verglic hen werden.  
 
Als R eaktion auf Abweic hungen wird  

• entweder die Z ahl der K reditpunkte sowie die für das Modul veran-
sc hlagte Arbeitszeit an die tatsäc hlic he angepasst oder  

• die Anforderungen innerhalb des Moduls so korrigiert, dass die ur-
sprünglic h veransc hlagten Werte eingehalten werden können.  

 
Der erstgenannte Weg wird in der Praxis oft sc hwierig sein, denn das 
zeitlic he Gesamtbudget für den Studiengang ist vorgegeben. Daher muss 
j ede V eränderung der ECT S-Punktzahl eines Moduls sowie des veran-
sc hlagten Arbeitsaufwands innerhalb dieses Budgets ausgeglic hen 
werden. H ier zeigt sic h das besondere Potenzial eines K reditpunktsys-
tems, sic h bei Abweic hungen im L ehrbetrieb selbst zu korrigieren und 
damit zur Q ualitätssic herung beizutragen.40  

                                                             
40 V gl . G ehml ic h, V ol ker: D urc hl ä ssigkeit zw isc hen betriebl ic her W eiterbil dung und 
H oc hsc hul studien. I st die E inf ü hrung eines Leistungsp unktsy stems (E C T S) in der W eiter-
bil dung sinnv ol l ? . Beitrag auf  dem 4. BI BB-Fac hkongress 2002, S. 4. 
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2 . C u rri cu l u m s p l a n u n g 
 
Durc h das ECT S wird unter anderem deutlic h, dass den Studierenden für 
das Studium eine begrenzte Arbeitszeit zur V erfügung steht. Damit wird 
einerseits betont, dass ein Curric ulum studierbar sein muss. Mit den In-
strumenten der ECT S-Punkte und der Workload (studentisc he Arbeitsauf-
wand) kann dieses K riterium handhabbar gemac ht werden. Andererseits 
stellt sic h die H erausforderung, die studentisc he Arbeitszeit bei der K on-
zeption eines Studiengangs inhaltlic h sinnvoll, also vor dem H intergrund 
des angestrebten Q ualifikationsprofils, auf Module zu verteilen.  
 
Wic htig ist dabei, dass konseq uent alle L eistungen, die die Studierenden 
obligatorisc h zu erbringen haben, einbezogen werden. Dies gilt auc h für 
Praxisanteile, denn hier investiert der/die Studierende Z eit, die für andere 
L ernaktivitäten verloren geht. K reditpunkte für L eistungen, die der/die 
Studierende freiwillig und auß erhalb des Studiengangs erbringt, können 
hingegen nur insoweit eingebrac ht werden, wie der j eweilige Studien-
gang dies zulässt. Dies kann etwa im R ahmen von offenen Wahlveran-
staltungen, die im Curric ulum verankert sind, gesc hehen, oder indem 
anerkannt wird, dass die eingebrac hte L eistung einer obligatorisc hen 
Studienleistung gleic hwertig ist. 
 
Diese V erteilung von Arbeitszeit sollte nic ht mit der inhaltlic hen Bedeut-
samkeit des Moduls gleic hgesetzt werden. Dieses Missverständnis führt 
häufig zu einem K ampf der L ehrenden um möglic hst viele K reditpunkte 
für ihre L ehrveranstaltungen. Ebenso sollte die Z ahl der ECT S-Punkte 
nic ht mit der L ehrverpflic htung gleic hgesetzt werden (s. o.), denn j e nac h 
Anteil des Selbststudiums kann ein nac h ECT S-Punkten groß es Modul 
relativ wenig L ehrverpflic htung bedeuten und umgekehrt. 
 
Für die V erteilung von K reditpunkten auf Module in der Curric ulums-
planung können mindestens zwei Wege untersc hieden werden:41 
 

                                                             
41 V gl . ebd. 
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a) " Prozentansatz"  
 
Aus dem Q ualifikationsprofil des Studiengangs werden L ernergebnisse 
entwic kelt, die dann wiederum nac h der zu investierenden L ernzeit in 
Prozent gewic htet werden. H ier ist also eine inhaltlic he Wahl zu treffen, 
bei der die Elemente des Q ualifikationsprofils nac h der aufzuwendenden 
Z eit bewertet werden. Im Sinne der Orientierung am Arbeitsaufwand sind 
alle L ernaktivitäten (und nic ht nur die K ontaktzeiten) zu berüc ksic htigen. 
Mithilfe dieser prozentualen V erteilung können mit einem einfac hen Drei-
satz die K reditpunkte auf die entsprec henden Module verteilt werden. 
 
K ommentar zu dieser Methode: 

+ Die V erteilung der Arbeitszeit erfolgt nac h inhaltlic hen Gesic htspunk-
ten. 

+ Die prozentuale Gewic htung der L ernzeiten für bestimmte L ernergeb-
nisse vor dem H intergrund des Q ualifikationsprofils ist sehr ansc hau-
lic h. Die inhaltlic he Diskussion über Q ualifikationsprofile wird vertieft. 

- Es können K onflikte aus der offenen Diskussion um das Gewic ht einzel-
ner Module im gesamten Curric ulum entstehen. 

- Module können untersc hiedlic h groß  sein, was ihre K ompatibilität mit 
anderen Studiengängen des Fac hs oder im Fall von L ehrimporten/ 

   -exporten mindern kann. 
 
b) " Deterministisc her Ansatz"  
 
H ier erhalten alle Module - mit Ausnahme etwa von Absc hlussarbeiten 
und berufspraktisc hen Anteilen - die gleic he Z ahl von ECT S-Punkten und 
damit einen festen (arbeits-)zeitlic hen R ahmen. Innerhalb dieses R ah-
mens haben die V erantwortlic hen Module und L ehrveranstaltungen so zu 
gestalten, dass die L ernziele für die Studierenden im gegebenen zeitlic h-
en R ahmen zu bewältigen sind. Dazu müssen regelmäß ig Erhebungen zur 
verwendeten Arbeitszeit und K orrekturen der L ernanforderungen durc h-
geführt werden. 
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K ommentar zu dieser Methode: 

+ K ompatibilität mit anderen Studiengängen des Fac hs sowie L ehrimport 
und -export werden erleic htert. 

+ Die zentrale Durc hsetzung einheitlic her Modulgröß en kann Diskussio-
nen abkürzen. 

- Modulgröß en werden nic ht inhaltlic h bestimmt. Inhaltlic he Prioritäten-
setzung wird möglic herweise ersc hwert. 
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3.4 . D i p l o m a  S u p p l e m e n t  
 
 
3.4 .1. Leitl in ien  z u r E in f ü hru n g d es D ip l o m a  Su p p l em en t 
 
D a s  D i p l o m a  S u p p l em en t :  Ü b erb l i ck  
 
Das Diploma Supplement (DS) ist ein T ext mit einheitlic hen Angaben zur 
Besc hreibung von H oc hsc hulabsc hlüssen (Grade, Z ertifikate, Prüfungen 
etc .;  engl. Diploma) und damit verbundener Q ualifikationen. Als ergän-
zende Information zu den offiziellen Dokumenten über H oc hsc hulab-
sc hlüsse (V erleihungsurkunden, Prüfungszeugnisse) soll es - international 
und auc h national - die Bewertung und Einstufung von akademisc hen 
Absc hlüssen sowohl für Studien- als auc h für Berufszwec ke erleic htern 
und verbessern. 
 
Das DS ist keine " rein deutsc he"  Angelegenheit. Es ist aus einer Initiative 
der Europäisc hen U nion, des Europarats und U NESCO/CEPES entstanden 
(European Diploma Supplement Model;  1998/99), der sic h inzwisc hen die 
meisten europäisc hen Staaten angesc hlossen haben, und ist inzwisc hen 
auf international-europäisc her Ebene zur Standard-R eferenz für Anerken-
nungs- und Einstufungszwec ke avanc iert. Die Bologna-Erklärung von 
1999 führt das DS als Instrument zur Dokumentation der Absc hlüsse im 
" first c yc le"  und " sec ond c yc le"  ebenso an wie das L issabon-Abkommen 
zur Anerkennung von H oc hsc hulabsc hlüssen von 1997. Die EU  wird künf-
tig ein kombiniertes " ECT S/DS-Siegel"  an H oc hsc hulen verleihen, die 
beides korrekt anwenden. 
 
In der Standardform wird das Diploma Supplement in englisc her Sprac he 
ausgestellt. Die Informationen, die in das DS aufgenommen werden, sind 
im sog. " European Diploma Supplement Model"  festgelegt (Muster s. fol-
gendes K apitel). Neben persönlic hen Angaben enthält das DS Informati-
onen über Art und Ebene eines Absc hlusses, den Status der H oc hsc hule 
(Institution), die den Absc hluss verleiht, sowie detaillierte Informationen 
über das Studienprogramm, in dem der Absc hluss erworben wurde (Z u-
lassungsvoraussetzungen, Studienanforderungen, Studienverlauf und -   
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z. T . optionale - weitere Informationen). Das DS wird mit V erweis auf Ori-
ginaldokumente, auf die es sic h bezieht, ausgestellt. Im letzten Absc hnitt 
enthält das DS eine einheitlic he Besc hreibung des deutsc hen Studiensys-
tems (" National Statement" ). 
 
Auf nationaler Ebene haben die H oc hsc hulrektorenkonferenz (H R K ) und 
die K ultusministerkonferenz (K MK ) die Einführung des Diploma Supple-
ment an deutsc hen H oc hsc hulen empfohlen. Es ist inzwisc hen Bestandteil 
der K MK -Strukturvorgaben für gestufte Studiengänge, der Muster-Prü-
fungsordnungen für Diplomabsc hlüsse an U niversitäten und Fac hhoc h-
sc hulen und ein Element der Dokumentation von Studiengängen in 
Akkreditierungsverfahren.42  
 
Dafür waren nic ht nur die internationalen Aspekte maß geblic h. Das 
Diploma Supplement soll die V ielfalt fac hlic her Profile und " Ebenen der 
Q ualifikation" , die nic ht zuletzt mit gestuften Studiengängen gewac hsen 
ist, transparent und nac hvollziehbar dokumentieren - was Grad-Be-
zeic hnungen allein nic ht (mehr) vermögen. Als Instrument zur Doku-
mentation und Information kann das DS zwar nic ht offene Strukturfragen 
der gestuften Studiengänge lösen, j edoc h sowohl für Arbeitgeber als 
auc h für H oc hsc hulen das V erständnis und die V erständlic hkeit von Stu-
dieninhalten und Q ualifikationen fördern - beispielsweise für Studie-
rende, die sic h mit einem Bac helor-/Bakkalaureaus-Absc hluss für die Auf-
nahme in einen Master-/ Magisterstudiengang bewerben. Insofern ist es 
sehr wic htig, den Studiengang und die Institution in einer Weise dar-
zustellen, die für die untersc hiedlic hen Z ielgruppen, nämlic h in- und 
ausländisc he H oc hsc hulen und Arbeitgeber - sowohl leic ht verständlic h 
als auc h gehaltvoll ist. 
 
E i n f ü hru n g i n  d en  H o chs chu l en  - E D V -U n t ers t ü t z u n g 
 
Die regelmäß ige Ausfertigung vom DS ist, vor allem in der Einführungs-
phase, mit Aufwand verbunden. Die Einführung in den H oc hsc hulen voll-

                                                             
42 E mp f ehl ung der H oc hsc hul rektorenkonf erenz (H R K ), 187. P l enarv ersamml ung, Februar 
1999 und E mp f ehl ung der H oc hsc hul rektorenkonf erenz, 200. P l enarv ersamml ung, J ul i 
2003;  Besc hl uss der K ul tusministerkonf erenz (K M K ) " Strukturv orgaben f ü r die 
E inf ü hrung v on Bac hel or-/  Bakkal aureus- und M aster-/ M agister-Studiengä ngen"  v om 
05.03.1999 i.d.F.v . 10.10.2003. 
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zog sic h bisher zumeist von unten (Fakultäten, Fac hbereic he) nac h oben, 
seit kurzem auc h vermehrt gesamtinstitutionell, vor allem nac hdem die 
Bildungsminister europäisc her Staaten im K ommuniq ué  der Berliner K on-
ferenz (20 0 3) die Einführung des Diploma Supplement zur Förderung der 
internationalen akademisc hen und beruflic hen Mobilität noc h einmal 
bekräftigt haben. Es soll ab 20 0 5 j edem/r Absolventen/in automatisc h 
und gebührenfrei zur V erfügung gestellt werden. 
 
Für die nötige inhaltlic he und administrative V orbereitung und K oordi-
nation stellt die H R K  Informationen zur V erfügung, die die Entwic klung 
eines DS-V erfahrens in den H oc hsc hulen und dessen spätere laufende 
H andhabung unterstützen und erleic htern. 
 
Informationen und Materialien finden Sie auf der Internetseite der 
Servic e-Stelle Bologna der H R K  unter www.hrk-bologna.de � Bologna 
für H oc hsc hulen � Diploma Supplement). Die P u b l ik a tio n  „ D ip l o m a  
Su p p l em en t. F u n k tio n  – I n ha l te – U m setz u n g“  kann unter 
readerversand@ hrk.de bestellt oder unter www.hrk-bologna.de � 
Publikationen herunter geladen werden. 
 
Bei weiterem Informationsbedarf zu inhaltlic hen oder praktisc hen Fragen 
zu Diploma Supplement nehmen Sie bitte K ontakt mit der H R K  auf. Es 
besteht auc h die Möglic hkeit einer Präsentation und/oder Beratung vor 
Ort. 
 
H oc hsc hulrektorenkonferenz 
Internationale Abteilung - R eferat C5, Fax: (0 228) 887-181 
E-Mail: dsdinfo@ hrk.de oder 
Servic e-Stelle Bologna, Fax: (0 228)887-110  
E-Mail: bologna@ hrk.de 
 
I m  I nter net: w w w .hr k-b o lo g na.d e � B o lo g na f ü r  H o c hsc hulen � D i p lo m a 
S up p lem ent http ://w w w .hr k-b o lo g na.d e/b o lo g na/d e/ho m e/1 9 9 7 .p hp  (1 1 .0 8 .20 0 5) 
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3.4 .2. M u sterf o rm u l a r D ip l o m a  Su p p l em en t43 
 

[Name of the Higher Education Institution] 

D ip l oma S up p l ement 
This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe 
and U N ESCO / CEP ES.  The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to 
improve the international ‘ transparency’  and fair academic and professional recog nition of 
q ualifications ( diplomas, deg rees, certificates etc. ) .  I t is desig ned to provide a description of the 
nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully com-
pleted by the individual named on the orig inal q ualification to which this supplement is ap-
pended.  I t should be free from any value j udg ements, eq uivalence statements or sug g estions 
about recog nition.  I nformation in all eig ht sections should be provided.  W here information is not 
provided, an explanation should g ive the reason why.  
 

1. HOLDER OF THE QUALIFICATION  

1 . 1  F amily N ame /  1 . 2  F irst N ame 

  M uster m ann, J ens 
1 . 3   Date, P lace, Country of B irth 

 23 . D ez em b er  1 9 8 7 , E ssen, G er m any  
1 . 4   Student I D N umber or Code  

 M B  - 1 23 4 5 

2 .  QUALIFICATION 

2 .1  Na m e  o f  Qu a l i f i c a t i o n  ( f u l l ,  a b b r e v i a t e d ;  i n  o r i g i n a l  l a n g u a g e )  

 M aster  o f  S c i enc e - M . S c . 
 J o i nt stud y  p r o g r am  w i th Uni v . o f  M anc hester , G r eat B r i tai n 

Ti t l e  Co n f e r r e d  ( full, abbreviated;  in orig inal lang uag e)  

n.a. 
 Explanatory Note: Usually not applicable for Germany, except for some specialised profes-

sional desig nations, w h ich  are aw arded simultaneously w ith  th e academic deg ree.  F or 
th ese see 5 . 2 .  

2 .2   M a i n  Fi e l d ( s )  o f  S t u d y   

 M ec hani c al E ng i neer i ng  
2 .3   In s t i t u t i o n  Aw a r d i n g  t h e  Qu a l i f i c a t i o n  ( i n  o r i g i n a l  l a n g u a g e )  

 G o ttf r i ed  W i lhelm  L ei b ni z - Uni v er si tä t (f o und ed  1 6 23 ) 
 D ep ar tm ent o f  M ec hani c al E ng i neer i ng  

S t a t u s   ( Ty p e  /  Co n t r o l )  

 Uni v er si ty  / S tate I nsti tuti o n 
2 .4   In s t i t u t i o n  Ad m i n i s t e r i n g  S t u d i e s  ( i n  o r i g i n a l  l a n g u a g e )  

 [ same]  
S t a t u s   ( Ty p e  /  Co n t r o l )   

 [ same]  
2 .5   La n g u a g e ( s )  o f  In s t r u c t i o n / Ex a m i n a t i o n  

 German 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Certification Date:   Chairman Examination Committee 

                                                             
43 A nm. d. H rsg.: D ie D ip l oma Sup p l ement-Beisp iel e f inden Sie im I nternet unter 
http :/ / w w w .hrk-bol ogna.de/ bol ogna/ de/ home/ 1997_ 2224.p hp . 
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3 .   L EV EL  O F  T H E Q U A L I F I C A T I O N  

3 .1  Le v e l  

 G raduate/ second deg ree ( two years) , by research with thesis 

 

3 .2   Of f i c i a l  Le n g t h  o f  P r o g r a m m e  

 Two years, 1 2 0  ECTS-credits 

 

3 .3   Ac c e s s  Re q u i r e m e n t s  

 B ak k alaureus/ B achelor deg ree ( three to four years) ,  

 in the same or related field;  or foreig n eq uivalent 

 

4 .  CONTENTS  AND RES ULTS  G AINED 

4 .1  M o d e  o f  S t u d y  

 F ull-time 

 

4 .2   P r o g r a m m e  Re q u i r e m e n t s / Qu a l i f i c a t i o n  P r o f i l e  o f  t h e  G r a d u a t e  

E xplanatory N ote:  I f av ailable, prov ide details of th e learning  outcomes, sk ills, 
competencies and stated aims and obj ectiv es associated w ith  th e q ualification .  I f 
applicable, prov ide details of th e reg ulations cov ering  th e minimum standards req uired to 
secure th e q ualification, e. g .  any compulsory components or compulsory practical elements, 
w h eth er all elements h av e to be passed simultaneously, any th esis/ dissertation reg ulations 
etc.  I nclude details of any particular features th at h elp define th e q ualification, especially 
information on th e req uirements for successfully passing  it.   

 
 
 

4 .3   P r o g r a m m e  De t a i l s  

See “ Transcript of R ecords”  for list of courses and g rades;  and ,,P rü fung sz eug nis"  ( F inal 
Examination Certificate)  for subj ects offered in final examinations ( written and oral) , and 
topic of thesis, including  evaluations.  

 

4 .4   G r a d i n g  S c h e m e  

G eneral g rading  scheme cf.  Sec.  8 . 6  - G rade Distribution ( A ward year)  ,,Sehr g ut"  ( 7 % )  - 
,,G ut"  ( 2 3 % )  ,,B efriedig end"  ( 5 0  % )  - ,,A usreichend"  ( 1 5 % )  - ,,N icht ausreichend"  ( 5 % )  
I n addition institutions already use the ECTS g rading  scheme which operates with the 
levels A  ( best 1 0  % ) , B  ( next. 2 5  % ) , C ( next 3 0  % ) , D ( next 2 5  % ) , and E ( next 1 0  % ) .  

 
4 .5   Ov e r a l l  Cl a s s i f i c a t i o n  ( i n  o r i g i n a l  l a n g u a g e )  

G ut 
B ased on the accumulation of g rades received during  the study prog ramme and the final 
thesis ( examinations 7 5 % , master thesis 2 5 % ) ;   
cf.  P rü fung sz eug nis ( F inal Examination Certificate)  

 
 
Certification Date: 

  

  Chairman Examination Committee 
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5 .  F U N C T I O N  O F  T H E Q U A L I F I C A T I O N  

 

5 .1  Ac c e s s  t o  Fu r t h e r  S t u d y  
Q ualifies to apply for admission for doctoral studies ( thesis research)  - P rereq uisite: O verall 
g rade of at least " N ote"  and acceptance of doctoral thesis research proj ect 

5 . 2   P rofessional Status 
Explanatory N ote: G ive details of any rig hts to practise, or professional status accorded to 
the holders of the q ualification.  W hat specific access, if any, does the q ualification g ive in 
terms of employment or professional practice and indicate which competent authority 
allows this.  I ndicate if the q ualification g ives access to a ' reg ulated profession' .  

 

 
6 .   A D D I T I O N A L  I N F O R MA T I O N  

6 . 1   A dditional I nformation 
Explanatory N ote: A dd any additional information not included above but relevant to the 
purposes of assessing  the nature, level and usag e of the q ualification e. g .  the q ualification 
involved a period of study/ training  in another institution/ company/ country and/ or, include 
further relevant details about the hig her education institution where the q ualification was 
tak en.  

6 . 2   F urther I nformation Sources 
O n the institution: www. u-leibniz . de;  on the prog ramme 
www.  u-leibniz . de/ M aschinenbau/ index. htm - F or national information sources cf.  Sect.  
8 . 8  

 
 

7 .  C ER T I F I C A T I O N  
 

This Diploma Supplement refers to the following  orig inal documents: 
 

U rk unde ü ber die V erleihung  des G rades vom [ Date]  
P rü fung sz eug nis vom [ Date]  
Transcript of R ecords vom [ Date]  

 
Certification Date: 2 3 .  J uly 2 0 0 1   

 
P rof.  Dr.  H ans M eyer 

Chairman, Examination Committee 
( O fficial Stamp/ Seal)  

 

 
 
 

8 .   N A T I O N A L  H I G H ER  ED U C A T I O N  S Y S T EM 
The information on the national hig her education system on the following  pag es provides a 
context for the q ualification and the type of hig her education that awarded it.  
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8. I N F O R M A T I O N  O N  T H E  G E R M A N  H I G H E R   
    E D U C A T I O N  S Y S T E M 1 

8.1          8.1   T y p e s  o f  I n s t i t u t i o n s  a n d  I n s t i t u t i o n a l  S t a t u s  

H i g h e r  e d u c a t i o n  ( H E )  st u d i e s i n  G e r m a n y  a r e  o f f e r e d  a t  
t h r e e  t y p e s o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  I n st i t u t i o n s ( H E I ) . 2 
- U n i v e r s i t ä t e n  ( U n i v e r si t i e s)  i n c l u d i n g  v a r i o u s sp e c i a l i z e d  
i n st i t u t i o n s,  o f f e r  t h e  w h o l e  r a n g e  o f  a c a d e m i c  d i sc i p l i n e s. I n  
t h e  G e r m a n  t r a d i t i o n ,  u n i v e r si t i e s f o c u s i n  p a r t i c u l a r  o n  b a si c  
r e se a r c h  so  t h a t  a d v a n c e d  st a g e s o f  st u d y  h a v e  m a i n l y  
t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  a n d  r e se a r c h -o r i e n t e d  c o m p o n e n t s. 
- F a c h h o c h s c h ul e n  ( U n i v e r si t i e s o f  A p p l i e d  S c i e n c e s)  
c o n c e n t r a t e  t h e i r  st u d y  p r o g r a m m e s i n  e n g i n e e r i n g  a n d  
o t h e r  t e c h n i c a l  d i sc i p l i n e s,  b u si n e ss-r e l a t e d  st u d i e s,  so c i a l  
w o r k ,  a n d  d e si g n  a r e a s. T h e  c o m m o n  m i ssi o n  o f  a p p l i e d  
r e se a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  i m p l i e s a  d i st i n c t  a p p l i c a t i o n -
o r i e n t e d  f o c u s a n d  p r o f e ssi o n a l  c h a r a c t e r  o f  st u d i e s,  w h i c h  
i n c l u d e  i n t e g r a t e d  a n d  su p e r v i se d  w o r k  a ssi g n m e n t s i n  
i n d u st r y ,  e n t e r p r i se s o r  o t h e r  r e l e v a n t  i n st i t u t i o n s. 
- K un s t - un d  M us i k h o c h s c h ul e n  ( U n i v e r si t i e s o f  A r t / M u si c )  
o f f e r  st u d i e s f o r  a r t i st i c  c a r e e r s i n  f i n e  a r t s,  p e r f o r m i n g  a r t s 
a n d  m u si c ;  i n  su c h  f i e l d s a s d i r e c t i n g ,  p r o d u c t i o n ,  w r i t i n g  i n  
t h e a t r e ,  f i l m ,  a n d  o t h e r  m e d i a ;  a n d  i n  a  v a r i e t y  o f  d e si g n  
a r e a s,  a r c h i t e c t u r e ,  m e d i a  a n d  c o m m u n i c a t i o n . 

H i g h e r  E d u c a t i o n  I n st i t u t i o n s a r e  e i t h e r  st a t e  o r  st a t e -
r e c o g n i z e d  i n st i t u t i o n s. I n  t h e i r  o p e r a t i o n s,  i n c l u d i n g  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  st u d i e s a n d  t h e  d e si g n a t i o n  a n d  a w a r d  o f  
d e g r e e s,  t h e y  a r e  b o t h  su b j e c t  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n  
l e g i sl a t i o n . 

8.2   T y p e s  o f  P r o g r a m m e s  a n d  D e g r e e s  A w a r d e d  

S t u d i e s i n  a l l  t h r e e  t y p e s o f  i n st i t u t i o n s h a v e  t r a d i t i o n a l l y  
b e e n  o f f e r e d  i n  i n t e g r a t e d  " l o n g "  ( o n e -t i e r )  p r o g r a m m e s 
l e a d i n g  t o  D i p l o m - o r  M a g i s t e r  A r t i um  d e g r e e s o r  
c o m p l e t e d  b y  a  S t a a t s p r ü f un g  ( S t a t e  E x a m i n a t i o n ) . 
W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  B o l o g n a -P r o c e ss o n e -t i e r  
st u d y  p r o g r a m m e s a r e  su c c e ssi v e l y  b e i n g  r e p l a c e d  b y  a  
t w o -t i e r  st u d y  sy st e m . S i n c e  1998,  a  sc h e m e  o f  f i r st - a n d  
se c o n d -l e v e l  d e g r e e  p r o g r a m m e s ( B a c h e l o r  a n d  M a st e r )  
w a s i n t r o d u c e d  t o  b e  o f f e r e d  p a r a l l e l  t o  o r  i n st e a d  o f  
i n t e g r a t e d  " l o n g "  p r o g r a m m e s. T h e se  p r o g r a m m e s a r e  
d e si g n e d  t o  p r o v i d e  e n l a r g e d  v a r i e t y  a n d  f l e x i b i l i t y  t o  
st u d e n t s i n  p l a n n i n g  a n d  p u r su i n g  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s,  
t h e y  a l so  e n h a n c e  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a t i b i l i t y  o f  st u d i e s.  
F o r  d e t a i l s c f . S e c . 8.4.1,  8.4.2 ,  a n d  8.4.3 r e sp e c t i v e l y . 
T a b l e  1 p r o v i d e s a  sy n o p t i c  su m m a r y . 

8.3   A p p r o v a l / A c c r e d i t a t i o n  o f  P r o g r a m m e s  a n d  D e g r e e s  

T o  e n su r e  q u a l i t y  a n d  c o m p a r a b i l i t y  o f  q u a l i f i c a t i o n s,  t h e  
o r g a n i z a t i o n  o f  st u d i e s a n d  g e n e r a l  d e g r e e  r e q u i r e m e n t s 
h a v e  t o  c o n f o r m  t o  p r i n c i p l e s a n d  r e g u l a t i o n s e st a b l i sh e d  
b y  t h e  S t a n d i n g  C o n f e r e n c e  o f  t h e  M i n i st e r s o f  E d u c a t i o n  
a n d  C u l t u r a l  A f f a i r s o f  t h e  L ä n d e r  i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y  ( K M K ) .3 I n  1999,  a  sy st e m  o f  a c c r e d i t a t i o n  f o r  
p r o g r a m m e s o f  st u d y  h a s b e c o m e  o p e r a t i o n a l  u n d e r  t h e  
c o n t r o l  o f  a n  A c c r e d i t a t i o n  C o u n c i l  a t  n a t i o n a l  l e v e l . A l l  
n e w  p r o g r a m m e s h a v e  t o  b e  a c c r e d i t e d  u n d e r  t h i s sc h e m e ;  
a f t e r  a  su c c e ssf u l  a c c r e d i t a t i o n  t h e y  r e c e i v e  t h e  q u a l i t y -
l a b e l  o f  t h e  A c c r e d i t a t i o n  C o u n c i l .4 
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8 . 4  O r g a n i s a t i o n  u n d  S t r u k t u r  d e r  S t u d i e n g ä n g e  
Die f olgend en S tu d iengä nge k ö nnen v on allen d r ei H oc hsc hu lty p en 
angeb oten w er d en.  B ac helor - u nd  M aster stu d iengä nge k ö nnen 
nac heinand er ,  an u nter sc hied lic hen H oc hsc hu len,  an u nter sc hied lic hen 
H oc hsc hu lty p en u nd  m it P hasen d er  E r w er b stä tigk eit z w isc hen d er  er sten 
u nd  d er  z w eiten Q u alif ik ationsstu f e stu d ier t w er d en.  B ei d er  P lanu ng w er d en 
M od u le u nd  d as E u r op ä isc he S y stem  z u r  A k k u m u lation u nd  T r ansf er  v on 
K r ed itp u nk ten ( E C T S )  v er w end et,  w ob ei einem  S em ester  30 K r ed itp u nk te 
entsp r ec hen.  

8 . 4 . 1  B a c h e l o r  
I n B ac helor stu d iengä ngen w er d en w issensc haf tlic he G r u nd lagen,  
M ethod enk om p etenz  u nd  b er u f sf eld b ez ogene Q u alif ik ationen v er m ittelt.  Der  
B ac helor ab sc hlu ss w ir d  nac h 3 b is 4 J ahr en v er geb en.   
Z u m  B ac helor stu d iengang gehö r t eine sc hr if tlic he A b sc hlu ssar b eit.  
S tu d iengä nge,  d ie m it d em  B ac helor  ab gesc hlossen w er d en,  m ü ssen gem ä ß  
d em  G esetz  z u r  E r r ic htu ng einer  S tif tu ng z u r  A k k r ed itier u ng v on 
S tu d iengä ngen in Deu tsc hland  ak k r ed itier t w er d en. 5 
S tu d iengä nge d er  er sten Q u alif ik ationsstu f e ( B ac helor )  sc hließ en m it d en 
G r ad en B ac helor  of  A r ts ( B . A . ) ,  B ac helor  of  S c ienc e ( B . S c . ) ,  B ac helor  of  
E ngineer ing ( B . E ng. ) ,  B ac helor  of  Law s ( LL. B . ) ,  B ac helor  of  F ine A r ts ( B . F . A . )  
od er  B ac helor  of  M u sic  ( B . M u s. )  ab .  

8 . 4 . 2   M a s t e r  
Der  M aster  ist d er  z w eite S tu d ienab sc hlu ss nac h w eiter en 1 b is 2 J ahr en.  
M aster stu d iengä nge sind  nac h d en P r of ilty p en „ stä r k er  anw end u ngsor ien-
tier t“  u nd  „ stä r k er  f or sc hu ngsor ientier t“  z u  d if f er enz ier en.  Die H oc hsc hu len 
legen f ü r  j ed en M aster stu d iengang d as P r of il f est.  Z u m  M aster stu d iengang 
gehö r t eine sc hr if tlic he A b sc hlu ssar b eit.  S tu d iengä nge,  d ie m it d em  M aster  
ab gesc hlossen w er d en,  m ü ssen gem ä ß  d em  G esetz  z u r  E r r ic htu ng einer  
S tif tu ng z u r  A k k r ed itier u ng v on S tu d iengä ngen in Deu tsc hland  ak k r ed itier t 
w er d en.  6 
S tu d iengä nge d er  z w eiten Q u alif ik ationsstu f e ( M aster )  sc hließ en m it d en 
G r ad en M aster  of  A r ts ( M . A . ) ,  M aster  of  S c ienc e ( M . S c . ) ,  M aster  of  E ngi-
neer ing ( M . E ng. ) ,  M aster  of  Law s ( LL. M . ) ,  M aster  of  F ine A r ts ( M . F . A . )  od er  
M aster  of  M u sic  ( M . M u s. )  ab .  W eiter b ild end e M aster stu d iengä nge,  sow ie 
solc he,  d ie inhaltlic h nic ht au f  d en v or angegangenen B ac helor stu d iengang 
au f b au en k ö nnen and er e B ez eic hnu ngen er halten ( z . B .  M B A ) .  

8 . 4 . 3  I n t e g r i e r t e  „ l a n g e “  e i n s t u f i g e  S t u d i e n g ä n g e :  D i p l o m ,  M a g i s t e r  
A r t i u m ,  S t a a t s p r ü f u n g  
E in integr ier ter  S tu d iengang ist entw ed er  m ono-d isz ip linä r  (Dip lom -
ab sc hlü sse u nd  d ie m eisten S taatsp r ü f u ngen)  od er  b esteht au s einer  
K om b ination v on entw ed er  z w ei H au p tf ä c her n od er  einem  H au p t- u nd  z w ei 
N eb enf ä c her n ( M agister  A r tiu m ).  Das V or stu d iu m  ( 1, 5  b is 2 J ahr e)  d ient d er  
b r eiten O r ientier u ng u nd  d em  G r u nd lagener w er b  im  j ew eiligen F ac h.  E ine 
Z w isc henp r ü f u ng ( b z w .  V or d ip lom )  ist V or au ssetz u ng f ü r  d ie Z u lassu ng z u m  
H au p tstu d iu m ,  d . h.  z u m  f or tgesc hr ittenen S tu d iu m  u nd  d er  S p ez ialisier u ng.  
V or au ssetz u ng f ü r  d en A b sc hlu ss sind  d ie V or lage einer  sc hr if tlic hen A b -
sc hlu ssar b eit ( Dau er  b is z u  6 M onaten)  u nd  u m f angr eic he sc hr if tlic he u nd  
m ü nd lic he A b sc hlu ssp r ü f u ngen.  Ä hnlic he R egelu ngen gelten f ü r  d ie 
S taatsp r ü f u ng.  Die er w or b ene Q u alif ik ation entsp r ic ht d em  M aster .  
- Die R egelstu d ienz eit  an U n i v e r s i t ä t e n  b etr ä gt b ei integr ier ten 
S tu d iengä ngen 4 b is 5  J ahr e ( Dip lom ,  M agister  A r tiu m )  od er  3 b is 6, 5  J ahr e 
( S taatsp r ü f u ng).  M it d em  Dip lom  w er d en ingenieu r -,  natu r - u nd  
w ir tsc haf tsw issensc haf tlic he S tu d iengä nge ab gesc hlossen.  I n d en 
G eistesw issensc haf ten ist d er  entsp r ec hend e A b sc hlu ss in d er  R egel d er  
M agister  A r tiu m  ( M . A . ) .  I n d en S oz ialw issensc haf ten v ar iier t d ie P r ax is j e 
nac h T r ad ition d er  j ew eiligen H oc hsc hu le.  J u r istisc he,  m ed iz inisc he,  
p har m az eu tisc he u nd  Lehr am tsstu d iengä nge sc hließ en m it d er  
S taatsp r ü f u ng ab .  

- Die d r ei Q u alif ik ationen ( Dip lom ,  M agister  A r tiu m  u nd  S taatsp r ü f u ng)  sind  
ak ad em isc h gleic hw er tig.  S ie b ild en d ie f or m ale V or au ssetz u ng z u r  P r om o-
tion.  W eiter e Z u lassu ngsv or au ssetz u ngen k ö nnen v on d er  H oc hsc hu le 
f estgelegt w er d en,  s.  A b sc hnitt 8. 5 .  

- Die R egelstu d ienz eit an F a c h h o c h s c h u l e n  ( F H )  b etr ä gt b ei integr ier ten 
S tu d iengä ngen 4 J ahr e u nd  sc hließ t m it d em  Dip lom  ( F H )  ab .  
F ac hhoc hsc hu len hab en k ein P r om otionsr ec ht;  q u alif iz ier te A b solv enten 
k ö nnen sic h f ü r  d ie Z u lassu ng z u r  P r om otion an p r om otionsb er ec htigten 
H oc hsc hu len b ew er b en,  s.  A b sc hnitt 8. 5 .  

- Das S tu d iu m  an K u n s t - u n d  M u s i k h o c h s c h u l e n  ist in seiner  O r ganisation 
u nd  S tr u k tu r  ab hä ngig v om  j ew eiligen F ac hgeb iet u nd  d er  ind iv id u ellen 
Z ielsetz u ng.  N eb en d em  Dip lom - b z w  M agister ab sc hlu ss gib t es b ei 
integr ier ten S tu d iengä ngen Z er tif ik ate u nd  z er tif iz ier te A b sc hlu ssp r ü f u ngen 
f ü r  sp ez ielle B er eic he u nd  b er u f lic he Z w ec k e.  

8 . 5   P r o m o t i o n  
U niv er sitä ten sow ie gleic hgestellte H oc hsc hu len u nd  einige K u nst- u nd  
M u sik hoc hsc hu len sind  p r om otionsb er ec htigt.  F or m ale V or au ssetz u ng f ü r  d ie 
Z u lassu ng z u r  P r om otion ist ein q u alif iz ier ter  M aster ab sc hlu ss ( F ac hhoc hsc hu len 
u nd  U niv er sitä ten) ,  ein M agister ab sc hlu ss,  ein Dip lom ,  eine S taatsp r ü f u ng od er  
ein ä q u iv alenter  au slä nd isc her  A b sc hlu ss.  B esond er s q u alif iz ier te I nhab er  eines 
B ac helor gr ad es od er  eines Dip lom  ( F H )  k ö nnen ohne einen w eiter en 
S tu d ienab sc hlu ss im  W ege eines E ignu ngsf eststellu ngsv er f ahr ens z u r  P r om otion 
z u gelassen w er d en.  Die U niv er sitä ten b z w .  p r om otionsb er ec htigten H oc hsc hu len 
r egeln sow ohl d ie Z u lassu ng z u r  P r om otion als au c h d ie A r t d er  E ignu ngsp r ü f u ng.  
V or au ssetz u ng f ü r  d ie Z u lassu ng ist au ß er d em ,  d ass d as P r om otionsp r oj ek t v on 
einem  H oc hsc hu llehr er  als B etr eu er  angenom m en w ir d .  

8 . 6   B e n o t u n g s s k a l a  
Die d eu tsc he B enotu ngssk ala u m f asst ü b lic her w eise 5  G r ad e ( m it 
z ahlenm ä ß igen E ntsp r ec hu ngen;  es k ö nnen au c h Z w isc hennoten 
v er geb en w er d en) :  „ S ehr  gu t“  ( 1) ,  „ G u t“  ( 2) ,  „ B ef r ied igend “  ( 3) ,   
„ A u sr eic hend “  ( 4) ,  „ N ic ht au sr eic hend “  ( 5 ) .  Z u m  B estehen ist 
m ind estens d ie N ote „ A u sr eic hend “  ( 4)  notw end ig.  Die B ez eic hnu ng 
f ü r  d ie N oten k ann in E inz elf ä llen u nd  f ü r  d en Dok tor gr ad  
ab w eic hen.  
A u ß er d em  v er w end en H oc hsc hu len z u m  T eil b er eits d ie E C T S -
B enotu ngssk ala,  d ie m it d en G r ad en A  ( d ie b esten 10% ) ,  B  ( d ie 
nä c hsten 25 % ) ,  C  ( d ie nä c hsten 30% ) ,  D ( d ie nä c hsten 25 % )  u nd  E  
( d ie nä c hsten 10% )  ar b eitet.  
 
8 . 7   H o c h s c h u l z u g a n g  
Die A llgem eine H oc hsc hu lr eif e ( A b itu r )  nac h 12 b is 13 S c hu lj ahr en 
er m ö glic ht d en Z u gang z u  allen S tu d iengä ngen.  Die F ac hgeb u nd ene 
H oc hsc hu lr eif e er m ö glic ht d en Z u gang z u  b estim m ten F ä c her n.  Das 
S tu d iu m  an F ac hhoc hsc hu len ist au c h m it d er  F ac hhoc hsc hu lr eif e 
m ö glic h,  d ie in d er  R egel nac h 12 S c hu lj ahr en er w or b en w ir d .  Der  
Z u gang z u  K u nst- u nd  M u sik hoc hsc hu len k ann au f  d er  G r u nd lage 
v on and er en b z w .  z u sä tz lic hen V or au ssetz u ngen z u m  N ac hw eis einer  
b esond er en E ignu ng er f olgen.  
Die H oc hsc hu len k ö nnen in b estim m ten F ä llen z u sä tz lic he sp ez if isc he 
Z u lassu ngsv er f ahr en d u r c hf ü hr en.  
 
8 . 8   I n f o r m a t i o n s q u e l l e n  i n  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  

- K u ltu sm inister k onf er enz  ( K M K )  ( S tä nd ige K onf er enz  d er  
K u ltu sm inister  d er  Lä nd er  in d er  B u nd esr ep u b lik  Deu tsc hland ) ;  
Lenné str .  6,  D-5 3113 B onn;  F ax :  + 49( 0) 228/ 5 01-229;  T el. :  
+ 49( 0) 228/ 5 01-0 

- Z entr alstelle f ü r  au slä nd isc hes B ild u ngsw esen ( Z aB )  als d eu tsc he 
N A R I C ;  w w w . k m k . or g;  E -M ail:  z ab @ k m k . or g 

- “ Dok u m entations-u nd  B ild u ngsinf or m ationsd ienst”  als d eu tsc her  
P ar tner  im  E U R Y DI C E -N etz ,  f ü r  I nf or m ationen z u m  B ild u ngsw esen 
in Deu tsc hland  ( w w w . k m k . or g/ d ok u / b ild u ngsw esen. htm ;  E -M ail:  
eu r y d ic e@ k m k . or g)  

- H oc hsc hu lr ek tor enk onf er enz  ( H R K ) ;  A hr str .  39,  D-5 3175  B onn;  F ax :  
+ 49( 0) 228/ 887-110;  T el. :  + 49( 0) 228/ 887-0;  w w w . hr k . d e;  E -M ail:   

- sek r @ hr k . d e 
- “ H oc hsc hu lk om p ass“  d er  H oc hsc hu lr ek tor enk on-f er enz ,  enthä lt 
u m f assend e I nf or m ationen z u  H oc hsc hu len,  S tu d iengä ngen etc .     

- ( w w w . hoc hsc hu lk om p ass. d e)  
 

 

 

 

1  Die I nf or m ation b er ü c k sic htigt nu r  d ie A sp ek te,  d ie d ir ek t d as 
Dip lom a S u p p lem ent b etr ef f en.  I nf or m ationsstand  1. 7. 2005 .  

2
  B er u f sak ad em ien sind  k eine H oc hsc hu len,  es gib t sie nu r  in 
einigen B u nd eslä nd er n.  S ie b ieten S tu d iengä nge in enger  
Z u sam m enar b eit m it p r iv aten U nter nehm en an.  S tu d ier end e 
er halten einen of f iz iellen A b sc hlu ss u nd  m ac hen eine A u sb ild u ng 
im  B etr ieb .  M anc he B er u f sak ad em ien b ieten 
B ac helor stu d iengä nge an,  d er en A b sc hlü sse  einem  B ac helor gr ad  
einer  H oc hsc hu le gleic hgestellt w er d en k ö nnen,  w enn sie v on 
einer  d eu tsc hen A k k r ed itier u ngsagentu r  ak k r ed itier t sind .  

3   Lä nd er gem einsam e S tr u k tu r v or gab en gem ä ß  §  9 A b s.  2 H R G  f ü r  
d ie A k k r ed itier u ng v on B ac helor - u nd  M aster stu d iengä ngen 
( B esc hlu ss d er  K u ltu sm inister k onf er enz  v om  10. 10. 2003 i. d . F .  
v om  21. 4. 2005 ) .  

4  „ G esetz  z u r  E r r ic htu ng einer  S tif tu ng ‚ S tif tu ng z u r  A k k r ed itier u ng 
v on S tu d iengä ngen in Deu tsc hland ’ “ ,  in K r af t getr eten am  
26. 02. 05 ,  G V .  N R W .  2005 ,  N r .  5 ,  S .  45 ,  in V er b ind u ng m it d er  
V er einb ar u ng d er  Lä nd er  z u r  S tif tu ng „ S tif tu ng:  A k k r ed itier u ng 
v on S tu d iengä ngen in Deu tsc hland “  ( B esc hlu ss d er  
K u ltu sm inister k onf er enz  v om    16. 12. 2004) .  

5 S iehe F u ß note N r .  4.   
6 S iehe F u ß note N r .  4.   
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3.5 . Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g :  A k k r e d i t i e r u n g  u n d  
E v a l u a t i o n  

 
 
3.5 .1. H R G  N o v el l e v o n  2002:  §  6  z u r B ew ertu n g d er Leistu n g d er 

H o chschu l en  
 
§  6  
Bewertung der Forsc hung, L ehre, Förderung des wissensc haftlic hen 
Nac hwuc hses und der Gleic hstellung der Gesc hlec hter. 

Die Arbeit der H oc hsc hulen in Forsc hung und L ehre, bei der Förderung 
des wissensc haftlic hen Nac hwuc hses sowie der Erfüllung des Gleic hstel-
lungsauftrags soll regelmäß ig bewertet werden. Die Studierenden sind 
bei der Bewertung der Q ualität der L ehre zu beteiligen. Die Ergebnisse 
der Bewertungen sollen veröffentlic ht werden. 
 

D i e entsp r ec hend en L andes h o c h s c h ul ges et z e f i nd en S i e unter  
http ://w w w .hr k.d e/d e/ad r essen_ und _ li nks/1 58 _ 1 6 4 .p hp  b z w . w w w .hr k.d e � 
A d r essen &  L i nks � L i nks � H o c hsc hulg esetz e (3 1 .0 8 .20 0 4 ). 

 

3.5 .2.a  V erein b a ru n g z u r Stif tu n g „ Stif tu n g:  Ak k red itieru n g v o n    
            Stu d ien gä n gen  in  D eu tschl a n d “  
 
 (Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 16.12.20 0 4) 
 
Das L and Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das L and Berlin, 
das L and Brandenburg, 
die Freie H ansestadt Bremen, 
die Freie und H ansestadt H amburg, 
das L and H essen, 
das L and Mec klenburg-V orpommern, 
das L and Niedersac hsen, 
das L and Nordrhein-Westfalen, 
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das L and R heinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sac hsen, 
das L and Sac hsen-Anhalt, 
das L and Sc hleswig-H olstein und 
der Freistaat T hüringen 
 
(im Folgenden die L änder) sc hließ en auf der Grundlage der in der 
K ultusministerkonferenz am 15.10 .20 0 4 besc hlossenen „ Ec kpunkte für 
die Weiterentwic klung der Akkreditierung in Deutsc hland“ folgende 
V ereinbarung: 
 
1. 
Die Aufgaben des Akkreditierungsrates werden auf eine nac h dem R ec ht 
des L andes Nordrhein-Westfalen als rec htsfähige Stiftung des öffent-
lic hen R ec hts zu erric htende Stiftung „ Stiftung: Akkreditierung von Stu-
diengängen in Deutsc hland“ übertragen. Mit in K raft treten des Gesetzes 
wird das bisherige Statut für ein länder- und hoc hsc hulübergreifendes 
Akkreditierungsverfahren (Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 
24.0 5.20 0 2 i. d. F. vom 15.10 .20 0 4) auß er K raft gesetzt. 
 
2. 
Die L änder übertragen für die durc h Besc hluss der K ultusminister-
konferenz festgelegten Studien- und Ausbildungsgänge die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben im V ollzug der gemeinsamen Strukturvorgaben 
nac h §  9 Abs. 2 H R G auf die Stiftung. Die L änder können die Ü bertra-
gung der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im V ollzug der gemeinsamen 
Strukturvorgaben nac h §  9 Abs. 2 H R G auf die Stiftung durc h Besc hluss 
der K ultusministerkonferenz wieder zurüc knehmen. 
 
3. 
Die Gesc häftsstelle der Stiftung wird organisatorisc h an die R heinisc he 
Friedric h-Wilhelms-U niversität Bonn angebunden. 
 
4. 
Die L änder finanzieren die Stiftung vorbehaltlic h der Bereitstellung 
entsprec hender H aushaltsmittel durc h die Parlamente nac h dem 
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K önigsteiner Sc hlüssel. Ü ber die H öhe der Finanzierung entsc heidet im 
R ahmen bereitgestellter H aushaltsmittel die K ultusministerkonferenz mit 
Z ustimmung der Finanzministerkonferenz. 
 
Bonn, 16.12.20 0 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fü r  d e n  Fr e i s t a a t  S a c h s e n :  

   Fü r  d a s  L a n d  Br a n d e n b u r g :  
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3.5 .2.b  G esetz  z u r E rrichtu n g ein er Stif tu n g "Stif tu n g z u r   
            Ak k red itieru n g v o n  Stu d ien gä n gen  in  D eu tschl a n d "  v o m   
            15 . F eb ru a r 2005  
 
I n k ra f ttreten :  26 .02.2005  
 
Ersetzt das " Statut für ein länder- und hoc hsc hulübergreifendes 
Akkreditierungsverfahren"  (Besc hluss der K ultusministerkonferenz vom 
24.0 5.20 0 2 i. d. F. vom 15.10 .20 0 4) 
 
§ 1 
N am e,  R ec h t s f o r m ,  S it z  

  
(1) U nter dem Namen „ Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutsc hland“ wird eine rec htsfähige Stiftung des öffentlic hen R ec hts mit 
Sitz in Bonn erric htet. Die Stiftung entsteht mit dem In-K raft-T reten dieses 
Gesetzes. 
  
(2) Die Stiftung führt ein Dienstsiegel. 
  
§ 2  
S t if t ung s z w ec k  

  
(1) Die Stiftung dient der Erfüllung der folgenden Aufgaben: 
  
1.   Akkreditierung und R eakkreditierung von Akkreditierungsagenturen  
     (Agenturen) durc h eine zeitlic h befristete V erleihung der Berec h- 
      tigung, Studiengänge durc h V erleihung des Siegels der Stiftung zu  
      akkreditieren, 
  
2.   Z usammenfassung der ländergemeinsamen und landesspezifisc hen  
       Strukturvorgaben zu verbindlic hen V orgaben für die Agenturen, 
  
3.   R egelung von Mindestvoraussetzungen für Akkreditierungsverfahren  
      einsc hließ lic h der V oraussetzungen und Grenzen von gebündelten  
      Akkreditierungen, 
  
4.   Ü berwac hung der Akkreditierungen, welc he durc h die Agenturen 
      erfolgen. 
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(2) Darüber hinaus hat die Stiftung folgende Aufgaben: 
  
1.   Sie wirkt darauf hin, einen fairen Wettbewerb unter den Agenturen  
      zu gewährleisten. 
  
2.   Sie legt unter Berüc ksic htigung der Entwic klung in Europa die  
      V oraussetzungen für die Anerkennung von Akkreditierungen durc h  
      ausländisc he Einric htungen fest. 
  
3.   Sie fördert die internationale Z usammenarbeit im Bereic h der  
      Akkreditierung und der Q ualitätssic herung. 
  
4.   Sie beric htet den L ändern regelmäß ig über die Entwic klung bei der  
      U mstellung des Studiensystems auf die gestufte Studienstruktur und 
      über die Q ualitätsentwic klung im R ahmen der Akkreditierung. 
  
 § 3  
Z us am m enw ir k en z w is c h en d er  S t if t ung  und  d en A g ent ur en 
  

(1) Die Stiftung arbeitet mit den Agenturen vertrauensvoll zusammen und 
sc hließ t mit ihnen V ereinbarungen, mit denen die R ec hte und Pflic hten 
der Partner im Akkreditierungssystem geregelt werden. 
  
(2) Gegenstand der V ereinbarungen zwisc hen der Stiftung und der 
j eweiligen Agentur sind insbesondere 
  
1.      die Berüc ksic htigung der Strukturvorgaben im Sinne §  2 Abs. 1 Nr.  
         2 durc h die Agentur bei der Akkreditierung, 
2.      die Einhaltung der Mindestanforderungen im Sinne §  2 Abs. 1  
         Nr. 3, 
3.      Q ualitätsanforderungen für die interne Organisation der Agentur, 
4.      Beric htspflic hten der Agentur gegenüber der Stiftung, 
5.      die V erpflic htung der Agentur, die Beric hte über die Akkreditie- 
          rungen und die Namen der  
         beteiligten Gutac hterinnen und Gutac hter zu veröffentlic hen, 
6.      regelmäß ige Information der Agentur durc h den Akkreditierungsrat, 
7.      die V oraussetzungen für die R eakkreditierung der Agentur, 
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8.      die Einbeziehung der Agentur in die Arbeit der Stiftung, beispiels- 
         weise durc h die Anhörung der  Agentur zu grundlegenden Fragen 
         der Ausgestaltung der Akkreditierungsverfahren, 
9.      die V erteilung der Wahrnehmung internationaler Aufgaben durc h  
         die Stiftung und die Agentur  nac h Maß gabe ihrer j eweiligen Auf- 
         gaben, 
10 .    die V erpflic htung der Agentur auf das Prinzip der L auterbarkeit im  
          U mgang mit dem Siegel der Stiftung, 
11.    die V oraussetzungen, unter denen die Agentur die von ihr erfolgte  
         Akkreditierung eines Studienganges entzieht, 
12.    die Folgen der Nic ht- oder Sc hlec hterfüllung der V ereinbarung;   
         Maß nahmen, welc he auf der Grundlage der Satzungsbestimmun- 
         gen im Sinne des §  5 Abs. 2 getroffen werden, bleiben unbe- 
         rührt. 
   
§ 4  
S t if t ung s v er m ö g en,  G eb ü h r en 

  
(1) Z ur Erfüllung des Stiftungszwec ks (§  2) erhält die Stiftung einen 
j ährlic hen Z usc huss der L änder nac h Maß gabe der j eweiligen L andes-
haushaltsgesetze. Der Z usc huss wird nur gewährt, soweit der V er-
waltungsaufwand der Stiftung nic ht durc h Gebührenerhebung nac h 
Absatz 4 gedec kt wird. 
  
(2) Die Stiftung ist berec htigt, Z uwendungen von dritter Seite anzu-
nehmen. 
  
(3) Erträgnisse des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen dürfen 
nur im Sinne des Stiftungszwec ks verwendet werden. 
  
(4) Die Stiftung kann zur Dec kung ihres V erwaltungsaufwandes nac h 
näherer Bestimmung der Satzung Gebühren für die Erfüllung ihrer Auf-
gaben gemäß  §  2 Abs. 1 Nr. 1 und 4 erheben. Die Satzung muss zumin-
dest den die Gebühr begründenden T atbestand, den Gebührensatz sowie 
den Z eitpunkt ihrer Fälligkeit angeben. Die § §  3 bis 5, 9 bis 22 des 
Gebührengesetzes für das L and Nordrhein-Westfalen gelten entsprec h-
end, soweit in der Satzung nic hts anderes bestimmt ist. 
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§ 5  
S at z ung  

  
(1) Die Stiftung gibt sic h eine Satzung, die vom Stiftungsrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder besc hlossen wird und die der 
Genehmigung des Ministeriums für Wissensc haft und Forsc hung bedarf;  
sie wird im Ministerialblatt für das L and Nordrhein-Westfalen veröffent-
lic ht. Das gleic he gilt für Ä nderungen der Satzung. 
  
(2) Die Satzung regelt die V oraussetzungen, unter denen eine Akkredi-
tierung oder eine R eakkreditierung entzogen werden kann. 
  
§ 6  
O r g ane d er  S t if t ung  

  
(1) Organe der Stiftung sind 
  
1. der Akkreditierungsrat, 
2. der V orstand, 
3. der Stiftungsrat. 
  
(2) Die Organe müssen bei allen V orsc hlägen und Entsc heidungen die 
gesc hlec htsspezifisc hen Auswirkungen beac hten (Gender 
Mainstreaming). 
   
§ 7  
A k k r ed it ier ung s r at  

  
(1) Der Akkreditierungsrat besc hließ t über alle Angelegenheiten der 
Stiftung. Insbesondere akkreditiert und reakkreditiert er die Agenturen;  
die Akkreditierung und die R eakkreditierung können mit einer Bedingung 
oder einem V orbehalt des Widerrufs erlassen oder mit einer Auflage oder 
dem V orbehalt einer nac hträglic hen Aufnahme, Ä nderung oder Ergän-
zung einer Auflage verbunden werden. Er trifft seine Entsc heidungen mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder. Die laufenden Gesc häfte der Stiftung 
gelten als auf den V orstand übertragen, soweit nic ht der Akkreditierungs-
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rat sic h für einen bestimmten K reis von Gesc häften oder für einen Einzel-
fall die Entsc heidung vorbehält. 
 (2) Dem Akkreditierungsrat gehören an: 
  
1.   vier V ertreterinnen oder V ertreter der staatlic hen oder staatlic h aner-
kannten H oc hsc hulen in der Bundesrepublik Deutsc hland, 
  
2.   vier V ertreterinnen oder V ertreter der L änder in der Bundesrepublik 
Deutsc hland, 
  
3.   fünf V ertreterinnen oder V ertreter aus der beruflic hen Praxis, davon 
eine V ertreterin oder ein V ertreter der für das Dienst- und T arifrec ht 
zuständigen L andesministerien, 
  
4.  zwei Studierende, 
  
5.  zwei ausländisc he V ertreterinnen oder V ertreter mit Akkreditierungs-
erfahrungen, 
  
6.  eine V ertreterin oder ein V ertreter der Agenturen mit beratender 
Stimme. 
  
Die Mitglieder nac h Satz 1 Nr. 1 und 4 werden von der H oc hsc hul-
rektorenkonferenz, die Mitglieder nac h Satz 1 Nr. 2 von der Ständigen 
K onferenz der K ultusminister der L änder in der Bundesrepublik 
Deutsc hland (K ultusministerkonferenz), die V ertreterin oder der V ertreter 
der für das Dienst- und T arifrec ht zuständigen L andesministerien nac h 
Satz 1 Nr. 3 von der K ultusministerkonferenz im Einvernehmen mit der 
Ständigen K onferenz der Innenminister und -senatoren der L änder, die 
sonstigen Mitglieder nac h Satz 1 Nr. 3 und 5 gemeinsam von der K ultus-
ministerkonferenz und der H oc hsc hulrektorenkonferenz und das Mitglied 
nac h Satz 1 Nr. 6 durc h die Agenturen benannt und sodann einvernehm-
lic h durc h die K ultusministerkonferenz und die H oc hsc hulrektorenkon-
ferenz für die Dauer von vier J ahren bestellt;  die Satzung kann für die 
Studierenden eine kürzere Amtszeit vorsehen. Wiederbenennung und -
bestellung ist auc h mehrfac h zulässig. Sc heidet ein Mitglied vorzeitig aus, 
wird das neue Mitglied alsbald bis zum Ende der laufenden Amtsperiode 
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benannt und bestellt;  Ausnahmen regelt die Satzung. Nac h Ablauf der 
Amtszeit bleiben die Mitglieder im Amt bis zur Bestellung des Neumit-
glieds;  Satz 4 H albsatz 2 gilt entsprec hend. Die Mitglieder können bei 
V orliegen eines wic htigen Grundes vom Stiftungsrat abberufen werden. 
  
(3) Der Akkreditierungsrat wählt aus den Mitgliedern nac h Absatz 2 Satz 
1 Nr. 1 und 2 für die Dauer von vier J ahren seine V orsitzende oder seinen 
V orsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. 
Beide dürfen nic ht derselben Gruppe nac h Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder 2 
angehören. Absatz 2 Sätze 3 bis 5 gelten entsprec hend. 
  
(4) Die Mitglieder des Akkreditierungsrates werden ehrenamtlic h tätig. 
Sie erhalten einen angemessenen Ersatz ihrer Auslagen und können eine 
Aufwandsentsc hädigung erhalten. 
  
(5) Das Nähere, insbesondere zu den Besc hlussvoraussetzungen und zur 
H inzuziehung weiterer beratender Mitglieder, regelt die Satzung. 
  
§ 8  
V o r s t and  

  
(1) Der V orstand führt die Besc hlüsse des Akkreditierungsrates aus und 
führt nac h Maß gabe des §  7 Abs. 1 Satz 4 die laufenden Gesc häfte der 
Stiftung;  im Ü brigen werden die Befugnisse des V orstands durc h die 
Satzung bestimmt. Die oder der V orsitzende des V orstands vertritt die 
Stiftung geric htlic h und auß ergeric htlic h und kann sic h hierbei im 
Einzelfall oder für einen K reis von Gesc häften vertreten lassen. 
  
(2) Dem V orstand gehören an: 
  
1. als V orsitz die oder der V orsitzende des Akkreditierungsrates, 
2. die oder der stellvertretende V orsitzende des Akkreditierungsrates, 
3. die Gesc häftsführerin oder der Gesc häftsführer der Stiftung. 
  
(3) Das Nähere regelt die Satzung. 
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§ 9  
S t if t ung s r at  

  
(1) Der Stiftungsrat überwac ht die R ec htmäß igkeit und Wirtsc haftlic hkeit 
der Führung der Stiftungsgesc häfte durc h den Akkreditierungsrat und 
den V orstand. 
  
(2) Dem Stiftungsrat gehören an: 
  
1. sec hs V ertreterinnen oder V ertreter der L änder, 
  
2. fünf V ertreterinnen oder V ertreter der H oc hsc hulrektorenkonferenz. 
  
Die Mitglieder nac h Satz 1 Nr. 1 werden von der K ultusministerkonferenz, 
die Mitglieder nac h Satz 1 Nr. 2 von der H oc hsc hulrektorenkonferenz für 
die Dauer von vier J ahren bestellt. 3§  7 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 gelten ent-
sprec hend. Die Ü bertragung der Stimme ist zulässig. Die Mitglieder des 
Stiftungsrates dürfen nic ht gleic hzeitig Mitglieder im Akkreditierungsrat 
sein. 
  
§ 10  
G es c h ä f t s s t el l e d er  S t if t ung  
  

(1) Die Stiftung unterhält an ihrem Sitz eine Gesc häftsstelle, die von der 
Gesc häftsführerin oder dem Gesc häftsführer geleitet wird. Sie unterstützt 
die Erledigung der Gesc häfte der Stiftung und untersteht den fac hlic hen 
Weisungen der oder des V orsitzenden des V orstands. 
  
(2) Dienstvorgesetzter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Stiftung ist die oder der V orsitzende des V orstands. Auf sie sind die für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sitzlandes j eweils 
geltenden T arifverträge und sonstigen Bestimmungen anzuwenden. 
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§ 11 
W ir t s c h af t s f ü h r ung ,  R ec h nung s l eg ung  

  
(1) Für das H aushaltsrec ht der Stiftung gilt T eil V I der L andeshaushalts-
ordnung in der Fassung der Bekanntmac hung vom 26. April 1999 (GV . 
NR W. S. 158), zuletzt geändert durc h Gesetz vom 2. J uli 20 0 2 (GV . NR W. 
S. 284), soweit nic ht durc h dieses Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 
  
(2) V or Beginn eines j eden K alenderj ahres (Gesc häftsj ahres) hat der 
V orstand rec htzeitig einen Wirtsc haftsplan aufzustellen, der vom Akkredi-
tierungsrat mit Z ustimmung des Stiftungsrates, dessen Z ustimmung eine 
Z ustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder gemäß  §  9 Abs. 2 Nr. 1 
voraussetzt, festgestellt wird. Der Wirtsc haftsplan bildet die Grundlage 
für die Einnahmen und Ausgaben;  ihm ist als Anlage eine Ü bersic ht über 
die Stellen der Stiftung beizufügen. Stellt das L and einen H aushalts-plan 
für zwei oder mehrere J ahre auf, ist hinsic htlic h der Wirtsc haftspläne ent-
sprec hend zu verfahren. 
  
(3) Innerhalb von sec hs Monaten nac h Ablauf des Gesc häftsj ahres hat 
der V orstand den J ahresabsc hluss zu erstellen und mit dem Prüfberic ht 
des R ec hnungsprüfers, der V ermögensübersic ht sowie dem T ätigkeits-
beric ht dem Akkreditierungsrat und dem Stiftungsrat vorzulegen. Das 
Nähere regelt die Satzung. 
  
(4) Die H aushalts- und Wirtsc haftsprüfung der Stiftung unterliegt der 
Prüfung durc h den L andesrec hnungshof. 
  
(5) Im Ü brigen gelten die R ec htsvorsc hriften des L andes über das H aus-
halts-, K assen- und R ec hnungswesen und über die R ec hnungsprüfung 
sowie die hierzu ergangenen V erwaltungsvorsc hriften. 
  
§ 12  
A uf s ic h t  

  
Die Stiftung untersteht der R ec htsaufsic ht des Ministeriums für Wissen-
sc haft und Forsc hung. §  10 6 Abs. 2 bis 4 H G gelten entsprec hend. 
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 § 13  
I n-K r af t -T r et en,  B er ic h t s p f l ic h t  

  
(1) Dieses Gesetz tritt am T age nac h seiner V erkündung in K raft. 
  
(2) Ü ber die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses Gesetzes beric htet 
die L andesregierung dem L andtag bis zum 31.12.20 10 . 
 
Düsseldorf, den 15. Februar 20 0 5 
 
Die L andesregierung Nordrhein-Westfalen 
Der Ministerpräsident 
Peer S t e i n b r ü c  k 
 
Der Finanzminister 
J oc hen D i e c  k m a n n 
 
Der Innenminister 
Dr. Fritz B e h r e n s 
 
Der J ustizminister 
Wolfgang G e r h a r d s  
 
Die Ministerin für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 
Birgit F i s c  h e r 
 
Die Ministerin für Sc hule, J ugend und K inder 
U te S c  h ä f e r 
 
Die Ministerin für Wissensc haft und Forsc hung 
H annelore K  r a f t 
 
Der Minister für Städtebau und Wohnen, K ultur und Sport 
Dr. Mic hael V  e s p e r  
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3.5 .3. Ak k red itieru n g v o n  Stu d ien gä n gen  m it d en  Ab schl ü ssen  
B a chel o r/ B a k k a l a u reu s u n d  M a ster/ M a gister (AR  19 9 9 ) 

 

Auszug aus: Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen und 
Akkreditierung von Studiengängen mit den Absc hlüssen 
Bac helor/Bakkalaureus und Master/Magister. Mindeststandards und 
K riterien. Besc hluss des Akkreditierungsrates vom 30 .11.1999. U R L : 
h t t p : / / w w w . a k k r e d i t i e r u n g s r a t . d e / K r i t e r i e n . d o c  ( 2 0 . 0 9 . 2 0 0 4 ) .  
 

B .  A k k r ed it ier ung  v o n S t ud ieng ä ng en ( B ak k al aur eus / B ac h el o r  und  

M ag is t er / M as t er )  

 
Grundlage für die Beurteilung von Studiengängen mit dem Z iel der Akkre-
ditierung sind klare und verlässlic he Angaben zu den Studiengängen. Die 
Akkreditierung für Bakkalaureus-/ Bac helor- und Magister-/Masterstu-
diengänge muss sowohl der stattfindenden Diversifizierung des Studien-
angebots im H oc hsc hulbereic h als auc h den Q ualitätsanforderungen in 
einem sic h intensivierenden internationalen Wettbewerb der H oc hsc hulen 
R ec hnung tragen. Die Akkreditierung steht unter den Prämissen  
 
� Q ualität zu sic hern, 
� Studierbarkeit nac hzuweisen, 
� V ielfalt zu ermöglic hen, 
� T ransparenz zu sc haffen 

 
U m nationale und internationale V ergleic hbarkeit und damit studentisc he 
Mobilität sic herzustellen, werden der Akkreditierung allgemeine formale 
und fac hlic he K riterien zugrunde gelegt.44 Diese sind auc h in den von den 
Akkreditierungsagenturen durc hzuführenden Akkreditierungsverfahren 
anzuwenden. Die V erfahren sc hließ en „ peer review“ ein. Die Beteiligung 
der Berufspraxis an der Begutac htung ist unverzic htbar. 
 

                                                             
44 D ie K riterien f ü r BA - und M A -Studiengä nge sind inhal tl ic h w eiterzuentw ic kel n. 
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I .  K r it er ien f ü r  g es t uf t e S t ud ieng ä ng e m it  d en A b s c h l ü s s en  

 B ak k al aur eus / B ac h el o r  und  M ag is t er / M as t er  

 
Nac h §  19 H R G können gestufte Studiengänge mit den Absc hlüssen Bak-
kalaureus/Bac helor (BA) und Magister/Master (MA) an U niversitäten und 
Fac hhoc hsc hulen angeboten werden. BA-Studiengänge vermitteln einen 
ersten berufsq ualifizierenden Absc hluss und haben eine R egelstudienzeit 
von mindestens drei bis höc hstens vier J ahren. MA-Studiengänge vermit-
teln einen weiteren berufsq ualifizierenden Absc hluss und haben eine 
R egelstudienzeit von mindestens einem bis höc hstens zwei J ahren. Bei 
konsekutiven Studiengängen mit den Absc hlüssen BA und MA beträgt 
die R egelstudienzeit höc hstens fünf J ahre. 

BA-Studiengänge müssen über ein spezifisc hes Profil verfügen und im 
Studienprogramm insbesondere das Z iel der Berufsq ualifizierung aus-
gestalten;  die Studieninhalte müssen die V ermittlung von Fähigkeiten 
vorsehen, die allgemeine Anforderungen an Akademiker auf dem Ar-
beitsmarkt berüc ksic htigen. 

MA-Studiengänge führen gegenüber dem BA zu einer weiteren Q ualifi-
zierung, die eine wissensc haftlic h-methodisc he V ertiefung, eine Berufs-
felderweiterung oder Spezialisierung beinhalten kann. Der MA soll auf 
dem BA aufbauend auc h neue Fäc herkombinationen ermöglic hen. 

Folgende K riterien sind mindestens für die Akkreditierung von Studien-
gängen heranzuziehen: 

• Anforderungen an die Q ualität und Internationalität des Curric ulums 
unter Berüc ksic htigung von Studieninhalten, Studienverlauf und Stu-
dienorganisation sowie L eistungsnac hweisen, Prüfungsstruktur und 
Prüfungsfäc hern;  Modularisierung, L eistungspunktsystem und ECT S 

• Berufsbefähigung der Absolventinnen und Absolventen aufgrund 
eines in sic h sc hlüssigen, im H inblic k auf das Z iel des Studiums und 
die V orbereitung auf beruflic he T ätigkeiten plausiblen Studiengang-
konzepts 

• Absc hätzung der absehbaren Entwic klungen in möglic hen Berufsfel-
dern 

• personelles Potential der H oc hsc hule bzw. der beteiligten H oc hsc hu-
len und ggf. anderer kooperierender Einric htungen 



 

 

1 76 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en

• räumlic he, apparative und säc hlic he Ausstattung 
• bei Master-Studiengängen: erster berufsq ualifizierender Absc hluss 

und ggf. weitere Z ulassungsvoraussetzungen 
• Ü bergangsmöglic hkeiten zwisc hen herkömmlic hen Diplom- und 

Magister-Studiengängen und gestuften Studiengängen 

Im Ü brigen wird auf die einsc hlägigen Besc hlüsse von H R K  und K MK  
verwiesen (vgl.: K MK  und H R K : Neue Studiengänge und Akkreditierung, 
Bonn, 1. Aufl. 1999). 
 
I I .  A nt r ä g e auf  A k k r ed it ier ung  v o n S t ud ieng ä ng en 

Anträge auf Akkreditierung von Studiengängen müssen Angaben zu fol-
genden Punkten umfassen: 
 
1.  B eg r ü nd ung  d es  S t ud ieng ang s  

• Grund für die Einführung des Studiengangs (z. B. Innovation, 
regionale Anforderungen, internationale Z usammenarbeit) 

• Z ielsetzung, Ausric htung und angestrebtes Profil des Studien-
gangs 

• Bezug des K onzepts zu absehbaren Entwic klungen in der Wissen-
sc haft und im Besc häftigungssystem 

• Berufsq ualifizierung des Studiengangs und des angestrebten 
Absc hlusses aufgrund eines in sic h sc hlüssigen, im H inblic k auf 
das Z iel des Studiums – die V orbereitung auf beruflic he T ätig-
keiten, die die Anwendung wissensc haftlic her Erkenntnisse und 
Methoden erfordern – plausiblen Studiengangkonzepts. 

 
2 .  S t r uk t ur  d es  S t ud ium s  und  f ac h l ic h -inh al t l ic h e A nf o r d er ung en 

• zu vermittelnde Fac h-, Methoden-, L ern- und soziale 
K ompetenzen (fac hspezifisc he und fäc herübergreifende 
K enntnisse) 

• Berufsvorbereitende Studieneinheiten 
• Struktur und Dauer des Studiums 
• Z ulassungsvoraussetzungen (insbesondere bei Master-

Studiengängen) und Ü bergänge in andere Studienbereic he 
(Durc hlässigkeit) 
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• Modularisierung des Studiums 
• V erknüpfungsmöglic hkeiten mit anderen Fäc hern und/oder 

Fac hq ualifikationen 
• Prüfungsverfahren: L eistungskontrolle und L eistungspunkte;  Arten 

der L eistungsnac hweise;  Absc hlussarbeiten 
• Didaktisc he K onzepte und vorgesehene L ehrmethoden 
• T eilzeit-, Abend- und Woc henendstudium und andere, berufs-

begleitende Studienformen 
• Einbeziehung von Fernstudienelementen und neuen 

Medienverbindung/Abgrenzung zu bestehenden/herkömmlic hen 
Studiengängen 

• V erbindung/Abgrenzung zu Studiengängen der benac hbarten 
Fäc her an der j eweiligen H oc hsc hule, aber auc h benac hbarten 
H oc hsc hulen, und ggf. kooperierenden H oc hsc hulen im In- und 
Ausland 

• V erbindung zu den wissensc haftlic hen Sc hwerpunkten der antrag-
stellenden und ggf. kooperierenden H oc hsc hulen 

• Integration der Forsc hung in den Studienverlauf 
• Praxisbezug und Praktika und deren Integration in den 

Studienverlauf 
• Internationalität des Studiengangs/Auslandsstudium 

 
3 .  P er s o nel l e,  s ä c h l ic h e und  r ä um l ic h e A us s t at t ung  

a)  L eh r k ö r p er  

• personelle Ausstattung für den Studiengang in der bzw. den 
H oc hsc hulen: Anzahl und Z usammensetzung (Professoren, 
L ehrbeauftragte/Praktiker, V ollzeit-/T eilzeitbesc häftigte beim 
wissensc haftlic hen und tec hnisc h-administrativen Personal) 

• Aussagen zur Q ualifikation des L ehrpersonals 
• geplante Anfängerzahlen und Betreuungsrelationen (L ehrende - 

Studierende) 
• Fortbildung des L ehrkörpers / H oc hsc huldidaktik 

b )  A us s t at t ung  f ü r  L eh r e und  F o r s c h ung  

• R äumlic hkeiten (H örsäle, Seminarräume, L abors) 
• Bibliothek 
• EDV  



 

 

1 78 Ref erenztex te u nd  A rb eitshilf en

• Finanzierung (Mittel für H ilfskräfte, Sac h- und Investitionsmittel, 
Drittmittel) 

Mit dem Antrag ist eine förmlic he Erklärung der H oc hsc hulleitung 
über die Sic herung der räumlic hen, apparativen und säc hlic hen 
Ausstattung vorzulegen. 

 
4 .  Q ual it ä t s s ic h er ung s m aß nah m en 

• Betreuung: Information, Fac hstudienberatung, Sprec hstunden, 
U nterstützung durc h T utorien, Mentorenprogramme, K ommuni-
kation, z. B. über Internet 

• Interne/externe Evaluation während des Studiums 
• Evaluation der Ergebnisse, einsc hließ lic h der Praxisrelevanz (z. B. 

durc h Absolventenbefragung, V erbleibsstudien, Berufsweg-
analysen) 

 
5 .  S t ud ienb ez o g ene K o o p er at io n 

• U mfang und Art der K ooperation mit anderen H oc hsc hulen, For-
sc hungs- und L ehreinric htungen auß erhalb der H oc hsc hulen und 
der Wirtsc haft im In- und Ausland, Alumni-Netzwerke 

• V ertraglic he R egelungen dieser K ooperationen 
• ggf. vorgesehene Doppel-Absc hlüsse der kooperierenden (in- und 

ausländisc hen) H oc hsc hulen 
 

I I I .  V er f ah r ens s c h r it t e 

 
• Auf begründeten Antrag eines L andes kann der Akkreditierungs-

rat Studiengänge akkreditieren. Z ur V orbereitung seiner Entsc hei-
dung bestellt der Akkreditierungsrat zeitlic h befristet fac h-/fäc her-
gruppenbezogene Gutac htergruppen aus Wissensc haft und 
Berufspraxis sowie deren V orsitzende. 

• Gutac hter können von H oc hsc hulen, H oc hsc hulverbünden, For-
sc hungseinric htungen, Wissensc haftsorganisationen und Fac h-
verbänden/-gesellsc haften oder anderen einsc hlägig ausgewie-
senen Organisationen vorgesc hlagen werden. 
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• Die Gutac htergruppen empfehlen dem Akkreditierungsrat eine 
Akkreditierung, eine Akkreditierung mit Maß gaben oder Auflagen 
oder eine Ablehnung des Antrags aufgrund einer Prüfung der 
vorgelegten und ggf. ergänzten U nterlagen und – falls erforder-
lic h – nac h Begehung der Antrag stellenden H oc hsc hule. 

• Der Akkreditierungsrat entsc heidet über eine Akkreditierung 
aufgrund des von der Gutac htergruppe erstellten Beric hts und 
nac h Maß gabe der vom Akkreditierungsrat besc hlossenen und 
veröffentlic hten K riterien für die Akkreditierung von Studien-
gängen in der zum Z eitpunkt der Antragstellung geltenden 
Fassung. 

• Er erstellt auf dieser Grundlage einen Besc heid, in dem eine 
Akkreditierung, eine Akkreditierung mit bestimmten Auflagen, die 
in einer definierten Z eitphase umgesetzt werden müssen oder 
V ersagung der Akkreditierung ausgesproc hen wird. Ablehnende 
Besc heide werden begründet. Sollten grobe V erstöß e die festge-
stellte Q ualität in Frage stellen, ist ein Widerruf der Akkreditie-
rung j ederzeit möglic h. Die Entsc heidung des Akkreditierungs-
rates über den Antrag wird dem Antragsteller sc hriftlic h mitgeteilt 
und ansc hließ end veröffentlic ht. 

• Die K osten der Begutac htung trägt die Antrag stellende H oc h-
sc hule. 

 
Quelle: http ://w w w .akkr ed i ti er ung sr at.d e � M i nd eststand ar d s/K r i ter i en (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.5 .4 . Lä n d ersp ez if ische R egel u n gen  f ü r d ie G en ehm igu n g/  
Ak k red itieru n g v o n  B a chel o r- u n d  M a sterstu d ien gä n gen  
(Sta n d :  18 .12.2003) 

 
Bundesland 

Berüc ksic htigung 

Q ualitä tssic herungsv erf ahren bei 

neuen S tudiengä ngen 

M itteilungs-

sc hreibens 

 

E ntsc heidungsgrundlagen f ür die 

G enehm igung neuer 

S tudienabsc hlüsse BA /M A  in den 

einz elnen Bundeslä ndern 

B W  

S t udiengä nge nur b ef ris t et  

geneh m igt ;  Ent f ris t ung ers t  

nac h  Eval uat io n b z w .  

A k k redit ierung,  die m it  einer 

Eval uat io n verb unden is t .  

 

 

3 0 .1 1 .1 9 9 9  

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;  

L eitlinien z ur S truktur geistes-

w issensc haf tlic her BA - und M A -

S tudiengä nge 

B Y  

S t udiengä nge w erden b ef ris t et  

geneh m igt ;  vo r A b l auf  der 

Erp ro b ungs p h as e s ind die 

S t udiengä nge z u ak k redit ieren. 

 

 

0 2 .1 2 .2 0 0 3  

 

 

 

2 0 .0 2 .2 0 0 3  

 

 

 

1 2 .1 1 .2 0 0 2  

 

 

A nw endung K M K -Besc hlüsse 

1 2 .0 6 .2 0 0 3  und 1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;  

S c hreiben an alle bayerisc hen 

U niv ersitä ten „ Bac helo r- und 

M asterstudiengä nge,  lä nderge-

m einsam e S trukturv o rgaben“  

S c hreiben an die staatlic hen und 

nic htstaatlic hen F ac hho c hsc hulen 

„ A kkreditierung v o n F ac hho c h-

sc hulstudiengä ngen“  

S c hreiben an alle U niv ersitä ten in 

Bayern „ A kkreditierung v o n 

S tudiengä ngen“  

B E 

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

Bei E inric htung v o n BA -/M A -

S tudiengä ngen m uss 

A kkreditierung gleic hz eitig 

beantragt w erden. 

 

 

0 6 .0 8 .1 9 9 9  

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;  

R ic htlinien f ür die E rp ro bung v o n 

Bac helo r- und M asterstudien-

gä ngen an den Berliner Ho c h-

sc hulen ( S c hreiben an alle Berliner 

Ho c hsc hulen)  

B B  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

F ür eine Ü bergangsz eit gilt,  dass 

 

 

0 1 .0 8 .2 0 0 2  

 

 

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;   

L eitf aden f ür die E inric htung v o n 

Bac helo r- und M asterstudien-

gä ngen 
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Bundesland 

Berüc ksic htigung 

Q ualitä tssic herungsv erf ahren bei 

neuen S tudiengä ngen 

D atum  des 

M itteilungs-

sc hreibens 

 

E ntsc heidungsgrundlagen f ür die 

G enehm igung neuer 

S tudienabsc hlüsse BA /M A  in den 

einz elnen Bundeslä ndern 

beantragte BA -/M A -

S tudiengä nge bef ristet 

genehm igt w erden m it der A uf -

lage,  die A kkreditierung inner-

halb v o n z w ei J ahren nac hz uw ei-

sen. D ie E ntsc heidung über die 

V erstetigung der S tudiengä nge 

w ird grundsä tz lic h nac h erf o lgter 

A kkreditierung getro f f en. 

 

0 9 .0 7 .1 9 9 9  

 

 

1 2 .0 5 .1 9 9 9  

 

 

 

S c hreiben an die Brandenburger 

Ho c hsc hulen z ur A ntragstellung 

neuer S tudiengä nge bz w . z um  

V erf ahren der A kkreditierung 

 

H B  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

F ür eine Ü bergangsz eit gilt,  dass 

BA -/M A -S tudiengä nge einge-

ric htet w erden kö nnen,  so bald 

die Ho c hsc hule einen A kkredi-

tierungsantrag gestellt hat. N ac h 

erf o lgter A kkreditierung und E r-

f üllung ggf . ausgesp ro c hener 

A uf lagen w ird die E inric htung 

entf ristet. 

 

 

2 1 .1 0 .2 0 0 3  

1 3 .0 2 .2 0 0 1  

 

 

0 9 .0 2 .1 9 9 8  

 

 

 

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;  

M itteilung an die Ho c hsc hulen 

S c hreiben an die brem isc hen 

Ho c hsc hulen z um  V erf ahren der 

A kkreditierung  

P o sitio nsp ap ier z ur E inf ührung v o n 

Bac helo r- und M asterstudien-

gä ngen an den brem isc hen 

Ho c hsc hulen 

 

H H  

Bis z ur V erabsc hiedung des ers-

ten S truktur- und E ntw ic klungs-

p lans durc h den Ho c hsc hulrat 

bedarf  nac h dem  Hm bHG  i.d.F . 

v o m  2 7 .5 .2 0 0 3  die E inric htung,  

Änderung und A uf hebung eines 

S tudiengangs der G enehm igung 

der Behö rde f ür W issensc haf t 

und F o rsc hung .  N ac h  §  5 2  

H m b H G  A b s .  8  s ind die H o c h -

s c h ul en verp f l ic h t et ,  die S t u-

diengä nge ak k redit ieren z u 

l as s en. N ac h V erabsc hiedung 

des ersten S truktur- und E nt-

 A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3  
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Bundesland 

Berüc ksic htigung 

Q ualitä tssic herungsv erf ahren bei 

neuen S tudiengä ngen 

D atum  des 

M itteilungs-

sc hreibens 

 

E ntsc heidungsgrundlagen f ür die 

G enehm igung neuer 

S tudienabsc hlüsse BA /M A  in den 

einz elnen Bundeslä ndern 

w ic klungsp lans durc h den 

Ho c hsc hulrat besc hließ t der 

Ho c hsc hulsenat über die N euein-

ric htung v o n S tudiengä ngen,  

deren P rüf ungso rdnungen der 

G enehm igung des P rä sidium s 

bedürf en. D ie Ho c hsc hulen sind 

dabei an die S trukturentsc hei-

dungen der staatlic hen Ho c h-

sc hulp lanung gebunden. 

H E 

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

2 0 .0 1 .2 0 0 3  

 

 

2 2 .0 5 .2 0 0 0  

E rlass v o m  2 2 .0 5 .2 0 0 0  

ausgedehnt auf  D ip lo m - und 

M agisterstudiengä nge 

E rlass z ur A kkreditierung v o n 

Bac helo r- und M asterstudien-

gä ngen 

MV  

Ho c hsc hulen ric hten die S tudien-

gä nge im  R ahm en der E c kw erte 

der Ho c hsc hulentw ic klung und 

der Zielv ereinbarungen in eigener 

Zustä ndigkeit ein;  bis z um  erst-

m aligen A bsc hluss v o n Zielv erein-

barungen unterliegen S tudien-

gä nge auf grund Ü bergangsrec hts 

der G enehm igung.  

D ie A k k redit ierung vo n B ac h -

el o r- und Mas t ers t udiengä ngen 

is t  ges et z l ic h  vo rges c h rieb en. 

 D er K M K -Besc hluss v o m  

1 0 .1 0 .2 0 0 3  w urde den 

Ho c hsc hulen als 

O rientierungsrahm en f ür die 

P lanung und K o nz ep tio n v o n 

S tudiengä ngen z ur V erf ügung 

gestellt. 

S tudien- und P rüf ungso rdnungen 

sind dem  M inisterium  anz uz eigen. 

I n diesem  R ahm en w ird die 

E inhaltung der S trukturv o rgaben 

überp rüf t. 

N I  

Zum  W S  2 0 0 2 /0 3  ist die E inz elge-

nehm igung v o n S tudiengä ngen 

entf allen;  an deren S telle ist die 

A uf nahm e in die Z iel vereinb a-

rung z w isc hen L and und Ho c h-

sc hule getreten;  dies e s et z t  f ü r 

al l e S t udiengä nge die A k k re-

 A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3  
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Bundesland 

Berüc ksic htigung 

Q ualitä tssic herungsv erf ahren bei 

neuen S tudiengä ngen 

D atum  des 

M itteilungs-

sc hreibens 

 

E ntsc heidungsgrundlagen f ür die 

G enehm igung neuer 

S tudienabsc hlüsse BA /M A  in den 

einz elnen Bundeslä ndern 

dit ierung z w ingend vo raus .  

N W  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

 

 

A p ril 2 0 0 2  

 

 

 

0 9 .0 5 .2 0 0 1  

 

1 5 .0 2 .2 0 0 1  

 

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;   

D elegatio n der G enehm igung v o n 

BA -/M A -S tudiengä ngen an die 

Ho c hsc hulen durc h Zielv erein-

barungen  

E c kp unkte z ur G estaltung v o n BA -/ 

M A -S tudiengä ngen f ür L ehrä m ter 

E c kw erte f ür die G enehm igung v o n 

Bac helo r- ( BA )  und M asterstudien-

gä ngen ( M A )  an den Ho c hsc hulen 

N o rdrhein-W estf alens 

R P  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

2 8 .1 0 .2 0 0 3  

 

0 6 .0 8 .1 9 9 9  

 

A nw endung K M K -Besc hlüsse 

1 2 .0 6 .2 0 0 3  und 1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;  

S c hreiben an die U niv ersitä ten 

bz w . F ac hho c hsc hulen in 

R heinland-P f alz  

S L  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

S o f ern die A kkreditierung nic ht 

v o r der E inric htung des S tudien-

ganges erf o lgt ist,  w ird dieser nur 

unter dem  V o rbehalt einer sp ä -

teren erf o lgreic hen A kkre-

ditierung genehm igt. 

 A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3  

S N  

S t udiengä nge nur b ef ris t et  

geneh m igt ,  Ent f ris t ung ers t  

nac h  A k k redit ierung o der 

Eval uat io n 

 A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3  

S T  

Q ualitä tsbew ertung durc h A kkre-

ditierung in der E ntw urf sf assung 

des überarbeiteten Ho c hsc hulge-

 A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3  
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Bundesland 

Berüc ksic htigung 

Q ualitä tssic herungsv erf ahren bei 

neuen S tudiengä ngen 

D atum  des 

M itteilungs-

sc hreibens 

 

E ntsc heidungsgrundlagen f ür die 

G enehm igung neuer 

S tudienabsc hlüsse BA /M A  in den 

einz elnen Bundeslä ndern 

setz es v o rgesehen. 

S H  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

s t aat l ic h en G eneh m igung 

F ür eine Ü bergangsz eit bis z um  

W S  2 0 0 5 /0 6  gilt,  dass beantragte 

BA -/M A -S tudiengä nge bef ristet 

genehm igt w erden m it der 

A uf lage,  die A kkreditierung bis 

z u einem  f estgelegten Zeitp unkt 

( in der R egel nac h einem  J ahr)  

nac hz uw eisen. 

 

 

7 .1 1 .2 0 0 3  

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3 ;   

E c kw erte f ür die G enehm igung v o n 

Bac helo r- ( BA )  und M asterstudien-

gä ngen ( M A )  an den Ho c hsc hulen 

des L andes S c hlesw ig-Ho lstein v o m  

2 9 .1 0 .2 0 0 3  

T H  

A k k redit ierung =   

V o raus s et z ung f ü r die 

Ert eil ung der G eneh m igung 

des  Minis t erium s  z ur 

Erric h t ung des  S t udiengangs   

( §  1 0 9  A b s .  1  N r.  2  T h ü rH G )  

 

 

2 1 .1 0 .2 0 0 3  

A nw endung K M K -Besc hluss 

1 0 .1 0 .2 0 0 3  

M itteilung an die Ho c hsc hulen 

 
Quelle: 
http ://w w w .akkr ed i ti er ung sr at.d e/E c kw er te 20 B A _ M A 1 2_ 0 3 .d o c  (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.5 .5 . Ak k red itieru n gsa gen tu ren  - Ü b ersicht 

NAME 
 
 

Z EV A 

Z ENT RAL E 
EV AL UAT IONS -UND  
AK K RED IT IERUNG S -
AG ENT UR H ANNOV ER  
 

FIBAA 

FOUND AT ION FOR 
INT ERNAT IONAL  
BUS INES S  
AD MINIS T RAT ION 
ACCRED IT AT ION  
 

AS IIN 

AK K RED IT IERUNG S -
AG ENT UR FÜ R 
S T UD IENG Ä NG E D ER 
ING ENIEURW IS S EN-
S CH AFT EN,  D ER 
INFORMAT IK ,  D ER 
NAT URW IS S ENS CH AFT EN 
UND  D ER 
MAT H EMAT IK  

Rechtsform gemeinsame Einrichtung 
der niedersä chsischen 
H ochschulen 

S tiftung ( S chw eiz er 
B undesstiftung)  

gemeinnü tz iger V erein 

M itglied-
schaft 

K ooperation mit dem 
European Institute for 
Q uality A ssurance ( EIQ A ) , 
dem H ochschulen aus 
mehreren B undeslä ndern 
angehö ren 

S tiftungsträ ger:  
7 H ochschulv ertreter, 
7 V ertreter v on 
W irtschaftsv erb ä nden, 
2  U nternehmer 
aus D eutschland, 
Ö sterreich, S chw eiz , 
N iederlande, S chw eden 

1 .  K oordinierungsgruppe 
der U niv ersitä ten, or-
ganisiert durch den 
A kkreditierungsv er-
b und fü r Ingenieur-
studiengä nge e. V .  

2 .  K oordinierungsgruppe 
der F achhochschulen 
innerhalb  der F ach-
hochschulen D eutsch-
lands 

3 .  Technische und 
naturw issenschaftliche 
V ereine sow ie b erufs-
stä ndische V erb ä nde 

4 .  W irtschaftsv erb ä nde 

O rganisa-
tions 
struktur*  
 

W issenschaftlicher L eiter, 
Geschä ftsfü hrer, 
A b t.  Ev aluation, 
A b t.  A kkreditierung mit 
S tä ndiger 
A kkreditierungs-
K ommission ( S A K )  

S tiftungsrat, 
F IB A A -A kkreditierungs-
kommission ( F A K ) , 
F IB A A -F orum ( B eirat) , 
Geschä ftsstelle 

M itgliederv ersammlung, 
V orstand,  
A kkreditierungs-
kommission I, 
A kkreditierungs 
kommission II;  
F achausschü sse, 
Geschä ftsstelle 

H ausan-
schrift 

W ilhelm-B usch-S traß e 2 2 , 
3 01 6 7 H annov er 

A denauer A llee 73 , 
5 3 1 1 3  B onn 

Rob ert-S tolz -S tr.  5 , 
4 04 70 D ü sseldorf 

P ostan- 
schrift 

W ilhelm-B usch-S traß e 2 2 , 
3 01 6 7 H annov er 

A denauer A llee 73 , 
5 3 1 1 3  B onn 

P ostfach 1 0 1 1  3 9, 
4 0002  D ü sseldorf 

Telefon + 4 9 5 1 1  76 2 -8 2 8 7 + 4 9 2 2 8  2 8 0 3 5 6 -0 + 4 9 2 1 1  6 2 1 4 -3 70 

F ax  + 4 9 5 1 1  76 2 -8 2 8 9 + 4 9 2 2 8  2 8 0 3 5 6 -9 + 4 9 2 1 1  6 2 1 4 -1 2 5  

E-M ail akkredsek@ z ev a. uni-
hannov er. de 

K ran@ F IB A A . de info@ asiin. de 

Internet http: / / w w w . z ev a. uni-
hannov er. de 

http: / / w w w . fib aa. de http: / / w w w . asiin. de 

*  Entscheidungsgremium unterstrichen 
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NAME 
 
 

ACQ UIN  

AK K RED IT IERUNG S -,  
CERT IFIZ IERUNG S - UND  
Q UAL IT Ä T S S ICH E-
RUNG S INS T IT UT  

AH PG S   

AK K RED IT IERUNG S -
AG ENT UR FÜ R 
S T UD IENG Ä NG E IM 
BEREICH  
H EIL PÄ D AG OG IK ,  
PFL EG E,       
G ES UND H EIT  UND  
S OZ IAL E ARBEIT   

AQ AS   

AG ENT UR FÜ R 
Q UAL IT Ä T S S ICH ERUNG  
D URCH  
AK K RED IT IERUNG  V ON 
S T UD IENG Ä NG EN 

Rechts-
form 

gemeinnü tz iger V erein 
 
 

gemeinnü tz iger V erein gemeinnü tz iger V erein 

M itglied-
schaft 

M itgliedschaft offen fü r 
H ochschulen sow ie 
B erufsv erb ä nde 
akademischer B erufe und 
W irtschaftsunternehmen 

V ertreter/ -innen der 
D ekanekonferenz , der 
F achb ereichstage b z w .  
einz elner S tudiengä nge 
aus den S tudienfeldern 
H eilpä dagogik, P flege, 
Gesundheit und S oz ial-
arb eit/ -pä dagogik/ -ma-
nagement, S tudierende, 
w issenschaftliche Einrich-
tungen b z w .  Gesellschaf-
ten aus den genannten 
S tudienfeldern, B erufs-, 
F ach- oder Trä gerv er-
b ä nde sow ie V ertreter/ -
innen der P flege- und 
V ersorungsprax is in o. g.  
F eldern.  

M itgliedschaft offen fü r 
H ochschulen sow ie V er-
b ü nde v on H ochschulen 

O rganisa-
tions-
struktur 
 

M itgliederv ersammlung, 
V orstand, 
A kkreditierungskom-
mission, F achausschü sse, 
Geschä ftsstelle 

M itgliederv ersammlung, 
V orstand, 
A kkreditierungs-
kommission, 
F achausschü sse, 
Geschä ftsstelle 

M itgliederv ersammlung, 
V orstand, 
A kkreditierungs-
kommission, B eirat, 
F achausschü sse, 
Geschä ftsstelle 

H ausan-
schrift 

P rieserstraß e 2  
95 4 4 4  B ayreuth 

H eb elstraß e 2 9  
791 04  F reib urg 

M ü nsterstraß e 6   
5 3 1 1 1  B onn 

P ostan-
schrift 

c/ o U niv ersitä t B ayreuth 
95 4 4 0 B ayreuth 

H eb elstraß e 2 9 
791 04  F reib urg 

M ü nsterstraß e 6  
5 3 1 1 1  B onn 

Telefon + 4 9 92 1  5 5 -4 8  4 1  + 4 9 76 1  2 03  5 5 2 1  + 4 9 2 2 8  9096 01 -0 

F ax  + 4 9 92 1  5 5 -4 8  4 2  + 4 9 76 1  2 03  5 5 1 6  + 4 9 2 2 8  9096 01 -9 

E-M ail acq uin@ acq uin. org sekretariat@ ahpgs. de 
 

hab el@ aq as. de 

Internet http: / / w w w . acq uin. org http: / / w w w . ahpgs. de http: / / w w w . aq as. de 
 

Quelle: w w w .akkr ed i ti er ung sr at.d e � A kkr ed i ti er ung sag entur en � Ü b er b li c k ü b er  
alle akkr ed i ti er ten A g entur en (3 1 .0 8 .20 0 4 ) 
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3.5 .6 . Q u a l itä tssicheru n g in  d er Lehre - Sa chsta n d sb ericht 2003 
(P ro j ek t Q u a l itä tssicheru n g d er H R K ) 

 
(V on der 20 0 . Plenarversammlung der H oc hsc hulrektorenkonferenz am 
8. J uli 20 0 3 zustimmend zur K enntnis genommen) 
 
I .  Q ual it ä t  al s  S c h l ü s s el f r ag e d er  H o c h s c h ul r ef o r m  

 
Die systematisc he Entwic klung und Sic herung von Q ualität an H oc h-
sc hulen ist eine Sc hlüsselfrage der H oc hsc hulreform im In- und Ausland. 
Q ualitätssic herung ist aber nic ht nur Gegenstand von hoc hsc hulpoliti-
sc hen Programmen oder einer breiten internationalen Fac hdiskussion. 
L ängst spielen Q ualitätsentwic klung und -sic herung eine zentrale R olle in 
den strategisc hen Planungen und der täglic hen Arbeit der H oc hsc hulen. 

Die aktuelle Diskussion begann in Deutsc hland in den frühen 90 er J ah-
ren, als zunäc hst verstärkt die Frage der Q ualität von L ehre und Studium 
erörtert wurde.45 V orangetrieben wurde die Diskussion unter anderem 
durc h folgende drei Faktoren: 

• Veränderte A nf o rderu ng en a n di e H o c h s c h u l en, die vor allem durc h 
V erknappung öffentlic her Mittel und die steigenden Studierenden-
zahlen, aber auc h durc h sic h verändernde Q ualifikationsprofile für 
den Arbeitsmarkt gekennzeic hnet sind;  

• W a c h s ender L eg i ti m a ti o ns dru c k  gegenüber Ö ffentlic hkeit und Politik 
als Folge der Entwic klung zu größ erer Autonomie der H oc hsc hulen;   

• Vers tärk ter i nterna ti o na l er W ettb ew erb  im H oc hsc hulbereic h als eine 
der treibenden K räfte der gegenwärtigen H oc hsc hulentwic klung.  

 
V or allem die beiden letztgenannten Probleme mac hen deutlic h, dass die 
Forderung nac h mehr „ Q ualität an H oc hsc hulen“ heute längst nic ht mehr 
auf das Segment „ Q ualität in Studium und L ehre“ reduziert werden kann. 
Z war steht die Q ualität der L ehre vielfac h im Z entrum der Betrac htung, 
da zum einen gerade hier Q ualitätsdefizite bemerkbar sind – nic ht zuletzt 
aufgrund der Ü berlast – und sic h zum anderen in Studium und L ehre 

                                                             
45  Siehe exemp l arisc h: Q ual itä t v on Studium und Lehre. Sc hritte zur Umsetzung des H R K -
K onzep ts „ Z ur E ntw ic kl ung der H oc hsc hul en in D eutsc hl and“ . Fac htagung der H R K , 
9.6.1993. D okumente zur H oc hsc hul ref orm 9/ 1994. Bonn, Februar 1994. 
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Q ualitätsdefizite aus anderen Bereic hen des H oc hsc hulhandelns kristal-
lisieren. Insgesamt ist j edoc h die T endenz zu einer umfassenden Be-
trac htung der H oc hsc hule als Institution unverkennbar. 
 
I I .  E v al uat io n d er  L eh r e:  A us g ang s p unk t  und  Z ent r um  d er   

 Q ual it ä t s s ic h er ung  an H o c h s c h ul en 

 
In Deutsc hland begann die systematisc he Q ualitätssic herung an H oc h-
sc hulen 1994 in Form der Evaluation der L ehre. Mit dem EU -Proj ekt 
„ Q ualitätsbewertung im Bereic h der H oc hsc hulen“ wurde das Instru-
mentarium der zweistufigen Evaluation – bestehend aus interner Selbst-
bewertung und externer Begutac htung (Peer R eview) – erstmals in 
Deutsc hland für L ehre und Studium erprobt. Aufbauend auf diesen Er-
fahrungen verabsc hiedete das Plenum der H oc hsc hulrektorenkonferenz 
(H R K ) 1995 die Entsc hließ ung „ Z ur Evaluation im H oc hsc hulbereic h unter 
besonderer Berüc ksic htigung der L ehre“. Darin waren die grundlegenden 
und bis heute weitgehend gültigen Prinzipien eines dem H oc hsc hulbe-
reic h angemessenen V erfahrens der Q ualitätsbewertung niedergelegt.46 

Wenig später legte auc h der Wissensc haftsrat, der bereits 1993 in seinen 
„ 10  T hesen zur H oc hsc hulpolitik“ die Notwendigkeit von internen und 
externen V erfahren der Evaluation betont hatte, konkretisierte Empfeh-
lungen vor, die auf einer exemplarisc hen Evaluation in den Fäc hern Be-
triebswirtsc haftslehre und Physik beruhten.47 Darin kommt der Wissen-
sc haftsrat zu nahezu identisc hen Sc hlussfolgerungen wie die H R K . 

Seit V erabsc hiedung dieser Empfehlungen ist der hoc hsc hulpolitisc he Ent-
sc heidungsprozess weiter vorangesc hritten. Mit der 1998 erfolgten No-
vellierung des H oc hsc hulrahmengesetzes (H R G) wurde Q ualitätssic herung 
in der L ehre unter Einbeziehung der Studierenden eine gesetzlic he V er-
pflic htung der H oc hsc hulen (§  6 H R G i. F. vom 20 . August 1998). Auc h 
die L ändergesetze sind – teilweise bereits vor der Neufassung des H R G – 
dementsprec hend geändert worden. 

                                                             
46 E ntsc hl ieß ung des 176. P l enums v om 3. J ul i 1995 (w w w .hrk.de/ besc hl uesse/ 1808.htm). 
47 W issensc haf tsrat, E mp f ehl ungen zur Stä rkung der Lehre in den H oc hsc hul en durc h 
E v al uation 1996, in: D ers., E mp f ehl ungen und Stel l ungnahmen 1996, Bd 1, K ö l n 1997, 
S. 55-104. 
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Im J ahr 20 0 0  sc hließ lic h hat das Plenum der H R K  „ H andreic hungen zur 
Evaluation der L ehre“48 zustimmend zur K enntnis genommen, die auf der 
Grundlage der bis dahin gesammelten Erfahrungen der K onkretisierung 
und Weiterentwic klung der Entsc hließ ung von 1995 dienen. 

Die innerdeutsc he Entwic klung ist eingebettet in vergleic hbare Prozesse 
in den übrigen europäisc hen L ändern. Aufbauend auf den Erfahrungen 
der Pilotproj ekte von 1994/95 hat der R at der Europäisc hen U nion im 
September 1998 eine Empfehlung „ betreffend die europäisc he Z usam-
menarbeit zur Q ualitätssic herung in der H oc hsc hulbildung“ verabsc hie-
det.49 Darin werden die Mitgliedstaaten unter anderem aufgefordert, im 
H oc hsc hulbereic h transparente Q ualitätsbewertungssysteme zu fördern 
oder zu sc haffen, den Erfahrungsaustausc h und die Z usammenarbeit mit 
den anderen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Q ualitätsbewertung 
besonders zu pflegen. Auc h im R ahmen der von 29 Bildungsministern 
europäisc her Staaten unterzeic hneten Bologna-Erklärung vom 19. J uni 
1999, in der sic h die U nterzeic hner auf die Sc haffung eines „ europäi-
sc hen H oc hsc hulraums“ verständigen, ist ein „ europäisc hes System der 
Q ualitätssic herung mit vergleic hbaren Methoden und K riterien“ eines der 
wic htigen Z iele.50  Auf der zweiten Bologna-Folgekonferenz im September 
20 0 3 in Berlin wird das T hema Q ualitätssic herung erneut eine zentrale 
R olle spielen. 
 
I I I .  A k k r ed it ier ung  v o n S t ud ieng ä ng en – ein P ar ad ig m enw ec h s el  

 
Eine zentrale Weic henstellung für die Q ualitätssic herung in der L ehre er-
folgte 1998, als H R K  und K ultusministerkonferenz (K MK ) die Einführung 
von Akkreditierungsverfahren für die neuen Bac helor- und Masterstudien-
gänge besc hlossen. Diese V erfahren sollten den H oc hsc hulen mehr Ge-
staltungsspielraum in der Entwic klung innovativer Studienangebote ge-

                                                             
48 E v al uation der Lehre – Sac hstandsberic ht mit H andreic hungen, zustimmend zur K enntnis 
genommen v om 190. P l enum am 21./ 22. Februar 2000 
(w w w .hrk.de/ besc hl uesse/ 1885.htm). 

49 D okument 98/ 561/ E C  v om 24. Sep tember 1998, in: A mtsbl att N r. 270 v om 07/ 10/ 1998 
S. 56-59. 

5 0 D er europ ä isc he H oc hsc hul raum. G emeinsame E rkl ä rung der europ ä isc hen 
Bil dungsminister v om 19. J uni 1999 in Bol ogna (w w w .bol ogna-
berl in2993.de/ p df / bol ogna_ deu.p df ). 
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ben und gleic hzeitig die V ergleic hbarkeit der Absc hlüsse gewährleisten. 
Sie sollten auß erdem die Q ualität der Studienangebote sic hern und för-
dern und diese auc h im internationalen R ahmen vergleic hbar mac hen. 

Durc h Besc hluss der K MK  vom 3. Dezember 1998 wurde – zunäc hst für 
eine dreij ährige Probephase – ein Akkreditierungsrat eingeric htet, der vor 
allem die Aufgabe hatte, Agenturen zu akkreditieren, die ihrerseits dezen-
tral die Akkreditierungsverfahren durc hführen und das Siegel des Akkre-
ditierungsrates vergeben. Der Akkreditierungsrat hat auf der Grundlage 
der V orgaben von K MK  und H R K  mit seinen am 30 . November 1999 ver-
absc hiedeten „ Mindeststandards und K riterien zur Akkreditierung von 
Akkreditierungsagenturen und Akkreditierung von Studiengängen mit 
den Absc hlüssen Bac helor/Bakkalaureus und Master/Magister“ und mit 
dem R eferenzrahmen für die U ntersc heidung von Bac helor- und Master-
studiengängen vom 20 . J uni 20 0 1 Grundlagen entwic kelt, die die V orge-
hensweise und formalen Entsc heidungsgrundlagen regeln und den neuen 
Akkreditierungsagenturen q uantitative Mindeststandards vorgeben.51 Die 
in den Fäc hern erforderlic hen Inhalte werden über Fac hgutac hten beur-
teilt. 

Mit der Entsc heidung der K ultusministerkonferenz vom 1. März 20 0 2, 
dieses länder- und hoc hsc hulübergreifende Akkreditierungssystem dauer-
haft einzuführen, wurde ein Paradigmenwec hsel in der H oc hsc hulreform 
vollzogen. Durc h die Akkreditierung wird den H oc hsc hulen nunmehr die 
Möglic hkeit gegeben, durc h fac hlic he wie organisatorisc he R eformen die 
L ehrpläne wie die Prüfungsorganisation sc hneller an neue wissensc haft-
lic he wie berufspraktisc he Anforderungen anzupassen und dabei vor 
allem eigene, hoc hsc hulspezifisc he Stärken aufnehmend, besondere fac h-
lic he Profile zu entwic keln. Die Akkreditierung löst damit das bisherige 
System der R ahmenprüfungsordnungen, das durc h die „ Gemeinsame 
K ommission für die K oordinierung der Ordnung von Studium und Prüf-
ungen“ koordiniert wurde, sowie die darauf aufbauende fac haufsic htlic he 
Genehmigung von Studiengängen durc h die L änderministerien ab. Die 

                                                             
5 1 M indeststandards und K riterien zur A kkreditierung v on A kkreditierungsagenturen und 
A kkreditierung v on Studiengä ngen mit den A bsc hl ü ssen Bac hel or/ Bakkal aureus und 
M aster/ M agister. Besc hl uss des A kkreditierungsrates v om 30.11.1999;  R ef erenzrahmen 
f ü r Bac hel or-/ Bakkal aureus- und M aster-/ M agister-Studiengä nge. Besc hl uss des 
A kkreditierrungsrates v om 20.06.2001 (im I nternet unter w w w .akkreditierungsrat.de). 
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Erfahrung hatte im L aufe der J ahre gezeigt, dass die Entwic klung und der 
Erlass der R ahmenordnungen ein auß erordentlic h sc hwerfälliges, nic ht 
selten J ahre in Anspruc h nehmendes V erfahren darstellte, dessen Ergeb-
nisse zum Z eitpunkt ihrer V erabsc hiedung häufig längst durc h neue Ent-
wic klungen überholt und damit insbesondere für im internationalen Wet-
tbewerb stehende Studienangebote kontraproduktiv waren. In der Be-
gründung der H R G-Novelle von 1998 hieß  es daher zu R ec ht, dass die 
herkömmlic hen R ahmenprüfungsordnungen der notwendigen Innovation 
und Differenzierung der Studiengänge nic ht mehr R ec hnung tragen, j a 
sie sogar behindern. Mit dem Statut für ein länder- und hoc hsc hulüber-
greifendes Akkreditierungsverfahren vom 24. Mai 20 0 2 weitete die K ul-
tusministerkonferenz die Akkreditierung folgeric htig auf alle nic ht staat-
lic h reglementierten Studiengänge aus, also auc h auf Magister- und Di-
plomstudiengänge, soweit für diese keine R ahmenordnungen vorliegen 
oder die bestehenden R ahmenordnungen veraltet sind. 
 
I V .  E nt w ic k l ung  d er  Q ual it ä t s s ic h er ung  in d er  P r ax is  

 
1.  A uf b au d er  I nf r as t r uk t ur :  A g ent ur en,  N et z w er k e und  V er b ü nd e 

 
In Deutsc hland sind seit 1994 in zunehmender Z ahl Einric htungen ent-
standen, die Evaluations- oder vergleic hbare V erfahren der Q ualitäts-
sic herung im H oc hsc hulbereic h organisieren. Diese sind teils als regionale 
Evaluationsagenturen auf L andesebene oder auc h als länderübergrei-
fende H oc hsc hulnetzwerke und -verbünde tätig. H ierzu zählen (in c hrono-
logisc her R eihenfolge ihrer Entstehung, vgl. die Selbstdarstellungen im 
Anhang): 

• V erbund Norddeutsc her U niversitäten als Z usammensc hluss der 
U niversitäten Bremen, Greifswald, H amburg, K iel, Oldenburg und 
R ostoc k („ Nordverbund“, seit 1994), 

• Z entrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur H annover 
(Z EvA, seit 1995), 

• Gesc häftsstelle für Evaluation an U niversitäten in Nordrhein-
Westfalen (seit 1996;  T ätigkeit Ende 20 0 1 eingestellt), 

• Gesc häftsstelle für Evaluation an Fac hhoc hsc hulen in Nordrhein-
Westfalen (seit 1997), 
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• Evaluationsverbund der T ec hnisc hen U niversitäten Darmstadt, 
K aiserslautern und K arlsruhe in V erbindung mit der ET H  Z üric h 
(seit 1999), 

• L ehrevaluation im U niversitätsverbund (L EU ) der U niversitäten 
H alle, J ena und L eipzig (seit 20 0 0 ), 

• Evaluationsnetzwerk Wissensc haft (Enwiss) mit derzeit 18 Mit-
gliedshoc hsc hulen aus H essen, R heinland-Pfalz, dem Saarland, 
Sac hsen-Anhalt und T hüringen (seit 20 0 1), 

• Evaluationsagentur Baden-Württemberg (Evalag, tätig seit 20 0 1), 
• H oc hsc hulevaluierungsverbund Südwest (H ESW, gegründet im J uli 

20 0 3).52  

Daneben gibt es einige Einric htungen wie die H oc hsc hul-Informations-
System GmbH  (H IS), das Centrum für H oc hsc hulentwic klung (CH E) oder 
das Interdisziplinäre Z entrum für H oc hsc huldidaktik (IZ H D) in Bielefeld, 
die im Auftrag von H oc hsc hulen oder Ministerien eigene, in T eilen leic ht 
abgewandelte Evaluationsverfahren durc hführen. H inzu kommen in 
letzter Z eit die immer zahlreic her werdenden Evaluations-Stabsstellen an 
einzelnen H oc hsc hulen – ein T rend, der belegt, dass die H oc hsc hullei-
tungen zunehmend die Bedeutung der Q ualitätssic herung als Instrument 
der H oc hsc hulsteuerung und Profilbildung erkennen. 

Die Akkreditierung wird von Akkreditierungsagenturen vorgenommen, 
die vom Akkreditierungsrat zertifiziert werden und dessen Siegel verge-
ben. Mittlerweile sind sec hs A k k r ed it ier ung s ag ent ur en zugelassen: 

• Z entrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur H annover 
(Z EvA, akkreditiert seit Februar 20 0 0 ), 

• Foundation for International Business Administration 
Ac c reditation (FIBAA, akkreditiert seit April 20 0 0 ), 

• Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Q ualitätssic herungs-Institut 
(ACQ U IN – akkreditiert seit März 20 0 1), 

• Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereic h 
H eilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit (AH PGS – 
akkreditiert seit Dezember 20 0 1), 

                                                             
5 2 G rü ndungsmitgl ieder sind 12 H oc hsc hul en aus H essen, R heinl and-P f al z und dem 
Saarl and. D ie G esc hä f tsstel l e des V erbundes sol l  am „ Z entrum f ü r Q ual itä tssic herung 
und -entw ic kl ung (Z Q )“  der Univ ersitä t M ainz angesiedel t w erden. 
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• Agentur für Q ualitätssic herung durc h Akkreditierung von Studien-
gängen (AQ AS – akkreditiert seit März 20 0 2), 

• Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissen-
sc haften, der Informatik und der Naturwissensc haften (ASIIN – 
hervorgegangen aus der Fusion von ASII und A-CBC, akkreditiert 
seit Dezember 20 0 2). 

Auf der europäisc hen Ebene hat der R at der EU  anknüpfend an seine 
oben genannte Empfehlung die Initiative zur Gründung eines Europä-
isc hen Q ualitätsnetzwerks (European Network for Q uality Assuranc e – 
ENQ A) ergriffen, das seine Arbeit im J ahr 20 0 0  aufgenommen hat. Das 
Netzwerk, dem neben nationalen und regionalen Agenturen auc h staat-
lic he V ertreter sowie supranationale europäisc he H oc hsc hulorganisa-
tionen angehören, versteht sic h als Forum für den Erfahrungsaustausc h 
über T heorie und Praxis der Q ualitätssic herung im Allgemeinen.53 Speziell 
der Entwic klung gemeinsamer Standards und V erfahrensregeln für die 
Akkreditierung von Bac helor- und Masterstudiengängen widmet sic h 
hingegen die „ J oint Q uality Initiative“, zu der sic h Ende 20 0 1 Q ualitäts-
sic herungsagenturen aus 12 europäisc hen L ändern zusammengefunden 
haben.54 Neben diesem eher informellen Netzwerk wurden im Frühj ahr 
20 0 3 Initiativen zur Gründung eines deutsc h-sc hweizerisc h-österreic hi-
sc hen Akkreditierungsnetzwerks sowie eines European Consortium of 
Ac c reditation Agenc ies ergriffen. 
 

2 .  E ing es et z t e V er f ah r en d er  Q ual it ä t s s ic h er ung  

 
I nt er ne und  ex t er ne E v al uat io n:  In Deutsc hland wird das von der H R K  
und vom Wissensc haftsrat empfohlene V erfahren der internen und exter-
nen Evaluation zumindest von den hoc hsc hulübergreifend agierenden 
Evaluationseinric htungen weitgehend übereinstimmend angewandt. Eine 
unlängst vom Wissensc haftlic hen Z entrum für Berufs- und H oc hsc hul-
forsc hung der U niversität K assel durc hgeführte und vom Stifterverband 
für die deutsc he Wissensc haft finanzierte V erfahrensanalyse unterstreic ht 
die V orzüge dieses zweistufigen V erfahrens, das auc h international zu-

                                                             
5 3 w w w .enq a.net – E ine ä hnl ic he A uf gabe hat auc h das bereits 1991 gegrü ndete 
I nternational  N etw ork f or Q ual ity  A ssuranc e A genc ies in H igher E duc ation 
(w w w .inq aahe.nl ). 

5 4 w w w .j ointq ual ity .org 
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nehmend als Standard gilt.55 Die interne Evaluation besteht dabei aus 
einer systematisc hen Bestandsaufnahme und Analyse der L ehre und des 
Studiums durc h den Fac hbereic h bzw. der Fakultät und endet mit einem 
sc hriftlic hen Beric ht (Selbstreport). Auf dieser Basis findet in einem zwei-
ten Sc hritt eine V or-Ort-Begutac htung durc h externe, d. h. nic ht der j e-
weiligen H oc hsc hule angehörende Experten statt, die ihre Erkenntnisse 
und Empfehlungen wiederum in einem sc hriftlic hen Absc hlussberic ht 
niederlegen. Ansc hließ end wird – in der R egel zwisc hen betroffenem 
Fac hbereic h und H oc hsc hulleitung – ein Maß nahmenkatalog erarbeitet, 
der auc h konkrete Z wisc hensc hritte und T ermine für die U msetzung ent-
halten sollte.56 Da sic h diese dritte Phase – das so genannte „ Follow-U p“ 
– zunehmend als obligatorisc her V erfahrensbestandteil etabliert, wird in 
der Praxis gelegentlic h auc h von „ dreistufiger“ Evaluation gesproc hen.57 
Eine aktuelle U mfrage des Proj ekts Q  zeigt, dass die V erbreitung der 
mehrstufigen Evaluationsverfahren unter Beteiligung externer Peers im 
V ergleic h zu 1999 deutlic h zugenommen hat;  inzwisc hen wird nahezu 
j edes dritte Evaluationsverfahren an deutsc hen H oc hsc hulen nac h diesem 
Grundmuster durc hgeführt.58  

Auc h die A k k r ed it ier ung  von Studiengängen beruht auf diesem Prinzip 
der internen und externen Bewertung, wenngleic h sic h Z iele und Bewer-
tungskriterien zum T eil deutlic h von denen der Evaluation untersc heiden. 
Die V erfahren werden – nac h den in Absc hnitt III. genannten V orgaben 
von K MK  und Akkreditierungsrat – durc h unabhängige und unterein-
ander im Wettbewerb stehende Agenturen (vgl. Absc hnitt IV .1) durc h-

                                                             
5 5  Sandra M ittag, Lutz Bornmann, H ans-D ieter D aniel : E v al uation v on Studium und Lehre 
an H oc hsc hul en. H andbuc h zur D urc hf ü hrung mehrstuf iger E v al uationsv erf ahren, 
M ü nster u. a., 2003. Z ur international en E ntw ic kl ung siehe f erner Sandra M ittag, Lutz 
Bornmann, H ans-D ieter D aniel : M ehrstuf ige V erf ahren f ü r die E v al uation v on Studium 
und Lehre – E ine Z w isc henbil anz europ ä isc her E rf ahrungen, in: Stef anie Sc hw arz, Ul ric h 
T eic hl er (H rsg.): Univ ersitä t auf  dem P rü f stand. K onzep te und Bef unde der 
H oc hsc hul f orsc hung, Frankf urt a. M . 2003, S. 189-212. 

5 6 Z ur A usgestal tung siehe neben dem genannten H andbuc h v on M ittag, Bornmann und 
D aniel  f erner M arion Bec ker-R ic hter u. a.: E v al uation v on Studium und Lehre. V erf ahren-
M ethoden-E rf ahrungen, O p l aden 2002, sow ie die einsc hl ä gigen H andbü c her der 
anderen A genturen und V erbü nde.  

5 7 So z. B. im K onzep t des LE U-V erbundes H al l e-J ena-Leip zig (http :/ / w w w .v erw al tung.uni-
hal l e.de/ p rorstu/ ev al / Leukonz1.htm) oder im Z E v A -H andbuc h 2003 
(http :/ / w w w .zev a.uni-hannov er.de/ serv ic e/ ev a_ dl / H andbuc h% 202003.p df ), S. 9. 

5 8 V gl . die D okumentation im A nsc hl uss an diesen Beric ht. 
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geführt. Diese entsc heiden auf der Grundlage des von der beantragenden 
Einric htung erstellten Selbstbewertungsberic hts und des V otums einer 
von der Agentur berufenen Gutac htergruppe, ob sie eine Akkreditierung, 
ggf. auc h mit Auflagen, ausspric ht oder versagt. Im August 20 0 3 waren 
insgesamt 337 Studiengänge, davon 148 Bac helor- und 189 Master-
studiengänge akkreditiert.59 Allerdings lassen die bei den Agenturen an-
hängigen V erfahren sowie die in der H R K -U mfrage geäuß erten Planun-
gen der Fakultäten und Fac hbereic he erwarten, dass der derzeit noc h 
bestehende „ Akkreditierungsstau“ nac h Beendigung der Anlaufphase 
allmählic h abgebaut wird. Auc h die T atsac he, dass noc h im J ahr 20 0 3 die 
ersten R ahmenordnungen für Diplomstudiengänge an U niversitäten von 
K MK  und H R K  für veraltet erklärt werden dürften und damit auc h in 
diesen Fäc hern neu eingeric htete Studiengänge zu akkreditieren sein 
werden, zeigt, dass sic h die Akkreditierungsverfahren weiter etablieren 
werden. 

Neben diesen von Agenturen oder H oc hsc hulverbünden durc hgeführten 
zweistufigen Evaluations- und Akkreditierungsverfahren besteht weiterhin 
ein breites Spektrum untersc hiedlic her Bemühungen und Ansätze der 
H oc hsc hulen, die Q ualität von L ehre und Studium in Eigenregie und ohne 
Beteiligung externer Fac hleute zu überprüfen und zu verbessern. Am 
häufigsten werden hier in der aktuellen U mfrage versc hiedene Formen 
der s t ud ent is c h en V er ans t al t ung s k r it ik  (die häufig auc h als „ Evaluation“ 
bezeic hnet werden) genannt. Anders als die mehrstufigen Evaluations-
verfahren, welc he auf die Gesamtheit der L ehrleistungen und deren Or-
ganisation in einem Fac hbereic h abzielen, ric hten sic h diese V erfahren in 
der R egel stärker auf die Bewertung einzelner V eranstaltungen oder 
einzelner L ehrender und ermöglic hen daher nic ht immer einen umfas-
senden Blic k auf ein Institut oder eine Fakultät. Immerhin liegt die 
Durc hführung dieser V eranstaltungsbewertungen inzwisc hen in den 
meisten Fällen beim Fac hbereic h selbst, was zumindest eine gewisse 
Gewähr dafür bietet, dass die Ergebnisse auc h auf Fac hbereic hsebene 
ausgewertet und rüc kgekoppelt werden und somit in die L ehrorgani-
sation insgesamt einfließ en können. Dies gilt insbesondere dort, wo die 
studentisc hen Bewertungen mit entsprec henden B ef r ag ung en v o n 

                                                             
5 9 W eitere I nf ormationen zum V erf ahren, zum P rof il  der einzel nen A genturen und zu den 
akkreditierten Studiengä ngen unter w w w .akkreditierungsrat.de.  
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L eh r end en und / o d er  A b s o l v ent en gekoppelt werden. Als problematisc h 
sind hingegen diej enigen Fälle zu bewerten, in denen die Bewertung auf 
einzelne L ehrende oder K urse besc hränkt bleibt und die Ergebnisse nur 
innerhalb dieses eng begrenzten K ontextes kommuniziert werden. Dies 
gilt auc h für so genannte „ Professorenrankings“, die in aller R egel keine 
nac hhaltigen R üc kwirkungen auf die L ehre im Fac hbereic h insgesamt 
haben. 

Sehr verbreitet sind ferner die L eh r b er ic h t e, die von den H oc hsc hulen zumeist 
aufgrund landesgesetzlic her V orgaben erstellt werden. Diese V orgaben weic hen 
j edoc h von L and zu L and zum T eil so stark voneinander ab, dass trotz der 
gemeinsamen Bezeic hnung kaum von einem einheitlic hen oder gar 
eigenständigen Instrument der Q ualitätssic herung gesproc hen werden kann. 
V ielmehr handelt es sic h in den meisten Fällen um einen Mix aus statistisc hen 
K ennziffern und deskriptiven Aussagen, die zum T eil durc h Bewertungen von 
Studierenden, Absolventen oder externen Peers ergänzt werden und in wenigen 
Fällen auc h Maß nahmen zur V erbesserung der L ehrsituation enthalten sollen.60  
Abgesehen von einer mehr oder weniger vordergründigen R ec hensc haftsfunk-
tion sc heint diesen L ehrberic hten zumindest keine einheitlic he Z ielvorstellung 
zugrunde zu liegen, was nic ht aussc hließ t, dass sie in Einzelfällen geeignet sein 
können, L ern- und V erbesserungsprozesse in den H oc hsc hulen anzustoß en.  

Insbesondere in j enen Bundesländern aber, wo neben den L ehrberic hten noc h 
andere V erfahren und Instrumente praktiziert werden, bleibt ihr spezifisc her 
Z wec k häufig unklar, so dass sie von den H oc hsc hulen zuweilen auc h als 
bürokratisc he L ast empfunden werden, während ihr Stellenwert für die Q uali-
tätsverbesserung in diesen Fällen eher gering veransc hlagt wird. Die L andes-
gesetzgeber bleiben daher nac hdrüc klic h aufgefordert, die L ehrberic hte im 
Sinne eines sc hlanken, auf wesentlic he K erndaten konzentrierten Beric hts-
systems weiterzuentwic keln, dass einerseits die laufende Selbstüberprüfung der 
H oc hsc hulen ermöglic ht und zugleic h ein einheitlic hes Datengerüst für die in 
größ eren Z eitabständen zu wiederholenden Evaluations- und Akkreditierungs-
verfahren liefert.  

                                                             
60 Z ur H eterogenitä t der l ä ndersp ezif isc hen V orgaben v gl . G abriel e Sandf uc hs und G erdi 
Stew art: Lehrberic hte an bay erisc hen Univ ersitä ten, Bay erisc hes Staatsinstitut f ü r 
H oc hsc hul f orsc hung und H oc hsc hul p l anung, M onograp hien N eue Fol ge Bd. 60, hier 
insbesondere S. 2-7 (w w w .ihf .bay ern.de/ dateien/ monograp hien/ M onograp hie_ 60.p df ). 
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Dabei sollte eine sinnvolle V erknüpfung mit den übrigen Beric htspflic hten der 
H oc hsc hule angestrebt werden.61 

Einen vergleic hsweise geringen Stellenwert an den H oc hsc hulen besitzen 
nac h wie vor Q ual it ä t s m anag em ent -V er f ah r en nac h DIN EN ISO 90 0 0 ff. 
oder nac h dem T Q M/EFQ M-Ansatz.62  Z war ist laut aktueller U mfrage die 
Z ahl der Einric htungen, die Erfahrungen mit diesen V erfahren gemac ht 
haben, gegenüber 1999 leic ht angestiegen. Sie verbleibt j edoc h insge-
samt im zweistelligen Bereic h;  zudem handelt es sic h hierbei meist um 
einzelne L ehrstühle oder Institute, selten um ganze H oc hsc hulen.63 K riti-
ker dieser V erfahren bemängeln neben dem hohen Dokumentations-
aufwand vor allem die geringe Adaptionsfähigkeit für den H oc hsc hul-
bereic h und gehen daher von einem eingesc hränkten Potential für die 
Q ualitätsentwic klung an H oc hsc hulen aus. Allerdings haben doc h 
wesentlic he Grundgedanken des Q ualitätsmanagements, wie zum Bei-
spiel die Implementierung von Z ielvereinbarungen im Sinne eines R egel-
kreises mittlerweile Eingang in die gängigen Evaluationsverfahren ge-
funden.64 

                                                             
61 Z u den A nf orderungen an ein modernes Beric htsw esen v gl . auc h Frank Z iegel e: D as 
Beric htsw esen im V erhä l tnis H oc hsc hul en – Staat in Brandenburg: Bestandsauf nahme, 
Sol l -K onzep t und V orsc hl ä ge zur W eiterentw ic kl ung, C H E -A rbeitsp ap ier N r. 47, 
G ü tersl oh, 2003 (w w w .c he.de/ I ntranet/ up l oad/ A P 47.p df ). 

62 V erf ahren nac h I SO  9000 f f . sol l en eine umf assende Q ual itä tssic herung in einem breiten 
A nw endungsbereic h (v on der P roduktion bis zur D ienstl eistung) bezw ec ken. G ep rü f t 
w ird dabei nic ht die Q ual itä t des P roduktes, sondern der P rozess seiner E ntstehung. 
D ieser ist in einem Q ual itä tshandbuc h zu besc hreiben. D as erarbeitete Q ual itä ts-
sic herungssy stem w ird dann v on externen A uditoren ü berp rü f t und zertif iziert. T otal  
Q ual ity  M anagement (T Q M ) bezeic hnet eine auf  der M itw irkung al l er M itgl ieder 
beruhende Fü hrungsmethode einer O rganisation, die Q ual itä t in den M ittel p unkt des 
gesamten H andel ns stel l t und entw eder auf  l angf ristigen G esc hä f tserf ol g durc h 
Steigerung der K undenzuf riedenheit oder auf  die Steigerung des N utzens f ü r die M it-
gl ieder der O rganisation und f ü r die G esel l sc haf t abziel t. D as M odel l  der E urop ean 
Foundation f or Q ual ity  M anagement (E FQ M ) ü berp rü f t anhand einer Sel bstbew ertung 
bestimmter I np ut- und O utp ut-K riterien sy stematisc h und umf assend al l e T ä tigkeiten 
und E rgebnisse in einem A rbeitsbereic h. I m Untersc hied zu den I SO -V erf ahren gibt es 
hierbei kein Z ertif ikat. (V gl . A nton H ahne: E FQ M , in: A nke H anf t (H rsg.): G rundbegrif f e 
des H oc hsc hul managements, N euw ied 2001, S. 97-104). 

63 E in hoc hsc hul w eites Q ual itä tsmanagement auf  E FQ M -Basis hat etw a die H amburger 
Univ ersitä t f ü r W irtsc haf t und P ol itik (H W P ) erp robt, v gl . Sigrun N ic kel / H einric h 
E p skamp : Q ual itä tsberic ht f ü r den ersten Studienabsc hnitt, H amburg 2003 
(Sozioö konomisc he T exte N r. 102). 

64 Siehe hierzu R einhard Stoc kmann: Q ual itä tsmanagement und E v al uation – K onkurrieren-
de oder sic h ergä nzende K onzep te? , in Z eitsc hrif t f ü r E v al uation, 2, 2002, S. 209-244. 
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Ä hnlic hes gilt auc h für die so genannten B enc h m ar k ing -V er f ah r en, die 
zwar nur relativ selten explizit von den H oc hsc hulen angegeben werden, 
deren Grundgedanke – Nutzung vorhandener Problemlösungen (best 
prac tic e) für die Optimierung der eigenen Prozesse und Produkte65 – aber 
häufig als Element im K ontext etablierter Evaluationsverfahren anzu-
treffen ist. Benc hmarking-V erfahren werden von den H oc hsc hulen vor 
allem zur Optimierung von Entsc heidungs- und V erwaltungsprozessen 
genutzt, im Bereic h Studium und L ehre spielen sie eine eher randständige 
R olle. T ypisc herweise sc hließ en sic h mehrere H oc hsc hulen zu einem 
„ Benc hmarking-Club“ zusammen.66 
 
V .  A k t uel l e T r end s  und  H er aus f o r d er ung en 

 
1.  I nt er nat io nal is ier ung  al s  Q uer s c h nit t s auf g ab e 

 
Die Internationalisierung der H oc hsc hulen stellt nationalstaatlic he R egle-
mentierungsversuc he in Bezug auf L ehrpläne, Anrec hnungsfragen oder 
Forsc hungsleitlinien zunehmend in Frage und führt notwendigerweise zu 
einer Internationalisierung der Q ualitätssic herung. Die Bologna-Erklärung 
fordert daher folgeric htig eine engere europäisc he Z usammenarbeit auc h 
in diesem Bereic h. Diese Z usammenarbeit ersc höpft sic h nic ht in der 
Durc hführung von Evaluations- und Akkreditierungsverfahren unter Be-
teiligung internationaler Peers, sondern umfasst darüber hinaus die V er-
ständigung über gemeinsame Standards und K riterien, über Gegenstand 
und Praxis der Q ualitätssic herung. Diesem Z iel dienen die bereits erwähn-
ten Netzwerke (ENQ A, J oint Q uality Initiative u. a.), in deren R ahmen sic h 
naturgemäß  die V ielfalt kultureller T raditionen der versc hiedenen L änder 
wiederspiegelt. So spielt zum Beispiel die Akkreditierung, der in mittel- 
und osteuropäisc hen L ändern eine zentrale Bedeutung zukommt, in den 
skandinavisc hen Staaten und Groß britannien traditionell eine eher unter-
geordnete R olle. Z entral organisierte Q ualitätssic herungssysteme stehen 

                                                             
65  Z ur E inf ü hrung siehe w w w .hoc hsc hul kurs.de/ E V B_ T SC H .doc  bzw . Ul ric h Sc hreiterer: 
Benc hmarking, in: A nke H anf t (H rsg.): G rundbegrif f e des H oc hsc hul managements, 
N euw ied 2001, S. 21-25. 

66 So z. B. die v om C H E  bereits v or J ahren initiierten Benc hmarking-C l ubs der T ec hnisc hen 
Univ ersitä ten und der Fac hhoc hsc hul en oder der im J ul i 2003 v on mehreren groß en 
Univ ersitä ten gegrü ndete Z usammensc hl uss „ Benc hmarking G  21“ . 
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neben dezentral-föderalistisc hen;  ferner ist die R olle des Staates unter-
sc hiedlic h ausgeprägt. Die Fortsetzung dieses Diskussionsprozesses bleibt 
daher eine ständige Q uersc hnittsaufgabe, zumal der Erfahrungsaustausc h 
in den supranationalen Netzwerken auf nahezu alle nac hfolgend ge-
nannten Bereic he der nationalen Q ualitäts-Diskussion unmittelbar 
zurüc kwirkt.  
 
2 .  V er h ä l t nis  E v al uat io n – A k k r ed it ier ung  

 
Im deutsc hen K ontext steht dabei derzeit das V erhältnis der beiden zen-
tralen Instrumente zur Q ualitätssic herung in L ehre und Studium im V or-
dergrund, das einerseits durc h Nähe der Methoden und andererseits 
durc h U ntersc hiede in der Z ielric htung gekennzeic hnet ist. So hat die 
Evaluation das vorrangige Z iel, (interne) Prozesse zur Q ualitätsverbesse-
rung anzustoß en, während bei der Akkreditierung in erster L inie die Ein-
haltung (extern) vorgegebener allgemeiner Standards überprüft wird. In 
der Durc hführung übersc hneiden sic h beide V erfahren j edoc h im Prinzip 
der Z weistufigkeit aus Selbstdokumentation und Peer-R eview. In der Dis-
kussion wird daher immer wieder gefordert, beide V erfahren stärker mit-
einander zu verknüpfen, um den Aufwand für die H oc hsc hulen so gering 
wie möglic h zu halten.67 Wie diese V erknüpfung in der Praxis gestaltet 
werden soll, ohne die untersc hiedlic hen Z ielric htungen beider V erfahren 
zu verwisc hen, ist derzeit allerdings noc h eine offene und kontrovers 
diskutierte Frage.  
 
3 .  S t ä r k er e O ut p ut -O r ient ier ung  

 
Die bisher etablierten V erfahren der Q ualitätssic herung in L ehre und Stu-
dium berüc ksic htigen nur selten den Studienerfolg. International wird in 
diesem Z usammenhang dem „ learning-outc ome“, den erworbenen K om-
petenzen und Q ualifikationen (neben den Wissensbeständen), zuneh-
mende Bedeutung für die q ualitative Bewertung von Studium und L ehre 
beigemessen. Im Ü bergang von der L ehrerorientierten auf die L erner-
orientierten Q ualitätssic herungsverfahren liegt ein Paradigmenwec hsel. 
Gerade im R ahmen des Bologna-Prozesses spielt die Forderung nac h 

                                                             
67 So z. B. im K M K -Besc hl uss zur „ K ü nf tigen E ntw ic kl ung der l ä nder- und hoc hsc hul -
ü bergreif enden Q ual itä tssic herung in D eutsc hl and“  v om 01.03.2002. 
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Erhöhung der „ Besc häftigungsfähigkeit“ (employability) durc h die 
Einführung eines gestuften Studiensystems eine zentrale R olle. Z war 
bieten die Sozialwissensc haften ein Methodengerüst für die U ntersu-
c hung von K ompetenzen und Q ualifikationen. Diese für Evaluations-
verfahren im H oc hsc hulbereic h operationalisierbar zu mac hen, stellt alle 
Beteiligte aber vor erheblic he H erausforderungen. 
 
4 .  V er b ind l ic h es  F o l l o w -up  

 
Eine zentrale H erausforderung für die Fortentwic klung der Evaluations-
verfahren liegt in der Ausgestaltung der sogenannten Follow-up-Phase. 
Z ur V erbesserung der Q ualität von Studium und L ehre kann Evaluation 
nur beitragen, wenn es einen definierten Prozess für die U msetzung der 
Ergebnisse gibt. Dieser Prozess muss langfristig auc h Maß nahmen im 
strukturellen und finanziellen Bereic h umfassen. Derzeit existiert ein 
breites Spektrum, das von verbindlic hen Z ielvereinbarungen zwisc hen 
H oc hsc hulleitung und Fakultät bzw. Fac hbereic h über einseitige Ab-
sic htserklärungen bis hin zu gänzlic h fehlenden K onseq uenzen reic ht, 
wobei der Grad der V erbindlic hkeit in den letzten J ahren deutlic h zuge-
nommen hat. Für die weitere Akzeptanz der Evaluationsverfahren wird es 
daher unumgänglic h sein, verbindlic he V erfahren zur U msetzung der Er-
gebnisse zu implementieren. Als geeignetes Mittel hierzu erweist sic h die 
Z ielvereinbarung, in der H oc hsc hulleitung und Fakultät bzw. Fac hbereic h 
gemeinsam die K onseq uenzen aus den Evaluationsergebnissen festlegen 
und deren U msetzung überwac hen.68 
 

5 .  S c h af f ung  einer  um f as s end en Q ual it ä t s k ul t ur  

 
Nic ht zuletzt unter dem Eindruc k rapide ansteigender V erfahrenszahlen 
geht die Entwic klung weg von der Q ualitätssic herung einzelner Bereic he 
des H oc hsc hulhandelns hin zu einem umfassenden Ansatz der Q ualitäts-
sic herung als zentralem strategisc hem Element der H oc hsc hulentwic klung 
und  -steuerung. Ausgangspunkt hierfür ist zum einen die Erkenntnis aus 

                                                             
68 Siehe hierzu K arin Fisc her-Bl uhm: Z iel v ereinbarungen al s „ Fol l ow -up “  der E v al uation v on 
Studium und Lehre im N ordv erbund, in H oc hsc hul rektorenkonf erenz (H rsg.): E v al uation, 
w as nun?  E rf ahrungen mit der Umsetzung v on E v al uationsergebnissen (Beiträ ge zur 
H oc hsc hul p ol itik 1/ 2002, S. 83-91), Bonn 2002. 
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den bisherigen Erfahrungen in der L ehrevaluation, dass V erfahren zur 
Q ualitätssic herung nur begrenzt erfolgreic h sind, wenn sie einzelne T ätig-
keitsfelder der H oc hsc hule isoliert, d. h. ohne ihre Wec hselwirkung zu 
anderen Bereic hen betrac hten. Z um anderen erfordern die eingangs 
besc hriebene Entstehung eines wirklic hen Wettbewerbs zwisc hen den 
H oc hsc hulen und das in diesem Z usammenhang an Bedeutung gewin-
nende Gebot der T ransparenz einen solc hen die gesamte Institution 
umfassenden Ansatz. Wenn Q ualität die K ernaufgabe von H oc hsc hul-
reform und H oc hsc hulentwic klung ist, müssen Maß nahmen zur Q ualitäts-
sic herung und -entwic klung über den Bereic h Studium und L ehre hinaus-
gehen. Das Mittel der L ehrevaluation bietet nur dann einen Beitrag zur 
strategisc hen Entwic klung und führt nur dann zu tragfähigen Ergeb-
nissen, wenn es eng mit anderen wic htigen Entwic klungen in den H oc h-
sc hulen verknüpft wird, wie etwa der Selbstauswahl der Studierenden, 
der Akkreditierung von Studienprogrammen und Institutionen, der Eva-
luation der Forsc hungstätigkeit über den Bereic h der Drittmittelforsc hung 
hinaus, der Evaluation der zieladäq uaten T ätigkeit der V erwaltung ein-
sc hließ lic h der Organisationsentwic klung, der langfristigen Strategie-
planung mit dem Z iel der Profilbildung und der entsprec henden Mittel-
verteilung.  

Aufgabe der Z ukunft wird es daher sein, in den H oc hsc hulen eine 
„ Q ualitätskultur“ zu entwic keln, und die H oc hsc hulen dabei zu unter-
stützen, Q ualitätssic herung als zentrale Aufgabe der H oc hsc hulent-
wic klung zu verstehen, die leitend für alle relevanten Entsc heidungen 
sein muss. Es geht somit um einen Paradigmenwec hsel hin zu einem in 
erster L inie selbst gesteuerten Prozess der Q ualitätsentwic klung, der sic h 
an den selbst gestec kten Z ielen einer autonomen H oc hsc hule orientiert. 
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E v a l u i e r u n g s a g e n t u r e n  u n d  -v e r b ä n d e :  

• ENWISS (Evaluationsnetzwerk Wissensc haft): www.enwiss.de  
• Evalag (Evaluationsagentur Baden-Württemberg): www.ev a l a g .de  
• Gesc häftsstelle Evaluation der Fac hhoc hsc hulen in Nordrhein-West-

falen: www.f h -g el senk ir c h en.de/ev a l u a t io n-f h -g esc h a ef t sst el l e-nr w  
• Proj ekt " Evaluation der L ehre im länderübergreifenden V erbund" : 

www.t u -da r m st a dt .de/p v w/a b t _ i/r ef _ ie/ev a l u a t io n.t u d  
• H IS (H oc hsc hul-Informations-System GmbH ): www.h is.de  
• EvaNet-Netzwerk (Q ualitätssic herung und Q ualitätsentwic klung an 

deutsc hen H oc hsc hulen): www.ev a net .h is.de  
• Proj ektgruppe H oc hsc hulevaluation - IZ H D Bielefeld: www.u ni-b iel e-

f el d.de/I Z H D /  
• L ehrevaluation in der U niversitätspartnersc haft H alle-J ena-L eipzig: 

www.u ni-l eip z ig .de/l eu /  
• V erbund Norddeutsc her U niversitäten: www.u ni-no r dv er b u nd.de  
• Z entrum für Q ualitätssic herung und Entwic klung, U niversität Mainz: 

h t t p : //z o p e.v er wa l t u ng .u ni-m a inz .de/z q /  

• H oc hsc hulevaluierungsverbund Süd-West: 
www.hoc hsc hulevaluierungsverbund.de/  

• Z EvA-Z entrale (Evaluations- und Akkreditierungsagentur H annover): 
www.zeva.org  

I n f o r m a t i o n e n  z u r  Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g  u n d  Q u a l i t ä t s e n t w i c k l u n g  a n        
d e u t s c h e n  H o c h s c h u l e n :  

• EvaNet (Evaluations-Netzwerk zur Evaluation und Q ualitätssic herung 
an deutsc hen H oc hsc hulen): http://www.evanet.his.de 

• Proj ekt Q ualitätssic herung der H R K : http://www.proj ekt-q .de  

I n t e r n a t i o n a l e  N e t z w e r k e  d e r  Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g :  

• ECA (European Consortium for Ac c reditation in H igher Educ ation): 
      http://www.ec ac onsortium.net  
• ENQ A (European Network for Q uality Assuranc e in H igher Educ ation): 
      http://www.enq a.net 
• INQ AAH E (International Network for Q uality Assuranc e Agenc ies in 

H igher Educ ation): http://www.inq aahe.org  
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4 . S a c h s t a n d  u n d  S t e l l u n g n a h m e n  
 
Wie stellt sic h nun die U msetzung der Z iele des Bologna-Prozesses vor 
dem H intergrund der nationalen und europäisc hen Debatte dar?  In wel-
c hem U mfang wurden die neuen Studienstrukturen bisher umgesetzt?  
U nd: Welc he U msetzungsprobleme und Engpässe, aber auc h Erfolge 
zeigen sic h in der Praxis?  Welc he H andlungsfelder eröffnen sic h?  
 
Im Folgenden finden Sie 
 
• statistisc he Angaben zur U msetzung der gestuften Studiengänge in 

Deutsc hland von 1999 bis 20 0 4, aufgegliedert nac h Bundesländern, 
Fäc hergruppen und H oc hsc hultypen, 

• Ergebnisse der europaweiten empirisc hen Studie T rends 20 0 3. Fort-
sc hritte auf dem Weg zum Europäisc hen H oc hsc hulraum, die die U m-
setzung in den T eilnehmerstaaten einsc hließ lic h ihrer politisc hen und 
institutionellen H intergründe dokumentiert und nac h einer kritisc hen 
Bilanz Perspektiven für den weiteren Prozess aufzeigt, sowie 

• die Plenarentsc hließ ung Deutsc hland und der europäisc he H oc h-
sc hulraum der H R K , in der sie die Z iele des Bologna-Prozesses unter-
stützt und ihre U msetzung als Chanc e für die deutsc he Studienreform 
bewertet. Sie bezieht Stellung zu den einzelnen Z ielen der Bologna-
Erklärung, erläutert H intergründe und benennt H andlungsfelder für 
sic h und ihre Mitgliedshoc hsc hulen sowie für die nationale und die 
europäisc he Politik. 
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4 .1. Sta tistische An ga b en  z u r E in f ü hru n g v o n  B a chel o r- u n d  
M a sterstu d ien gä n gen ,  Ak k red itieru n g,  Stu d ieren d en  u n d  
Ab so l v en ten  im  W in tersem ester 2004 / 2005  (H R K  2004 ) 

 
Die Einführung von Bac helor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstu-
diengängen ist ein wic htiger Beitrag für die R eform des deutsc hen H oc h-
sc hulsystems und ein zentrales Z iel im Bologna-Prozess. Im europäisc hen 
V ergleic h zeigt sic h bereits heute, dass die Groß zahl der U nterzeic hner-
staaten der Bologna-Erklärung eine grundlegende U mstrukturierung ihres 
Studiensystems besc hlossen und – unter Z uhilfenahme untersc hiedlic her 
politisc her Steuerungsinstrumente – mit der Implementierung begonnen 
hat. Die Einführung der gestuften Studiengangstruktur besc hränkt sic h 
dabei nic ht auf Einzelinitiativen, sondern führt zunehmend zu einer 
systematisc hen Strukturreform des Studienangebots.  

Die politisc hen Entsc heidungsträger haben bereits 1998 einen rec htlic hen 
R ahmen gesc haffen, der die U msetzung der Z iele der Bologna-Erklärung 
ermöglic ht. Besondere Aufmerksamkeit haben dabei insbesondere die 
neuen Studiengänge aber auc h die Akkreditierung als V erfahren der Q ua-
litätssic herung erfahren. Das H oc hsc hulrahmengesetz sah bereits in der 
novellierten Fassung (1998) die Einführung gestufter Studiengänge zur 
Erprobung vor, mit der sec hsten Novelle von 20 0 2 gehören diese nun 
zum R egelangebot. Die L andeshoc hsc hulgesetze wurden und werden 
sc hrittweise angepasst. V iele der deutsc hen H oc hsc hulen nutzen den ge-
öffneten Gestaltungsspielraum: sie bieten neue Studienprogramme an, 
mit denen sie ihr L eistungsangebot profilieren. Während zu Beginn des 
Prozesses in erster L inie konzeptionelle Probleme diskutiert wurden, wer-
den künftig verstärkt auc h Fragen der operativen U msetzung zu klären 
sein, die die besondere Situation der Fac hdisziplinen und die H erausfor-
derungen der H oc hsc hulverwaltungen angemessen berüc ksic htigt. 
Während anfangs vor allem sehr spezialisierte Bac helor- und Master-
programme angeboten wurden, fassen eine steigende Anzahl an H oc h-
sc hulen den zentralen Besc hluss, ihr Angebot fläc hendec kend umzu-
stellen und als K onseq uenz daraus die Magister- und Diplomstudien-
gänge einzustellen. 
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Auc h in der L ehrerbildung laufen derzeit in 10  Bundesländern (Baden-
Württemberg, Berlin, Bremen, H amburg, Mec klenburg-V orpommern, 
Niedersac hsen, Nordrhein-Westfalen, Sac hsen-Anhalt, T hüringen, 
Sc hleswig-H olstein) Modellproj ekte für eine U mstellung der L ehramt-
studiengänge entlang der Z iele des Bologna-Prozesses. Folgende H oc h-
sc hulen bieten im Wintersemester 20 0 4/20 0 5 teilweise oder fläc hen-
dec kend Bac helor- und Masterstudiengänge in der L ehrerbildung an: 
H umboldt U niversität Berlin, U niversität Bielefeld, U niversität Boc hum, 
T ec hnisc he U niversität Braunsc hweig, U niversität Erfurt, U niversität 
Greifswald, U niversität H annover, U niversität H ildesheim, U niversität 
L üneburg, U niversität Oldenburg, U niversität Osnabrüc k, H oc hsc hule 
V ec hta, U niversität Wuppertal. 
 
B ac h el o r - und  M as t er s t ud ienang eb o t e - g es am t  

Die deutsc hen H oc hsc hulen bieten im Wintersemester 20 0 4/20 0 5 bereits 
1253 Bac helor-/Bakkalaureus- und 130 8 Master-/Magisterstudienmög-
lic hkeiten an.69 Damit mac hen die neuen Studiengänge bei einer Ge-
samtzahl von 11.182 Studienmöglic hkeiten knapp 23 % des Studien-
angebots an deutsc hen H oc hsc hulen aus. Die Z ahl ist seit dem Winter-
semester 1999/20 0 0  kontinuierlic h gestiegen. 
 
T abelle 1: Bac helor- und Masterstudienangebote an deutsc hen 
H oc hsc hulen 

 B a c h e l o r  M a s t e r  B A / M A  

W S 1 9 9 9 /2 0 0 0  1 2 3  6 0  1 8 3  

S o S e 2 0 0 0  2 0 2  1 0 4  3 0 6  

W S  2 0 0 0 /2 0 0 1  2 7 7  1 6 5  4 4 2  

S o S e 2 0 0 1  3 8 2  2 1 7  5 9 9  

W S  2 0 0 1 /2 0 0 2  4 7 1  2 9 3  7 6 4  

S o S e 2 0 0 2  5 4 4  3 6 7  9 1 1  

W S  2 0 0 2 /2 0 0 3  6 3 3  4 3 9  1 0 7 2  

S o S e 2 0 0 3  7 4 7  8 8 6  1 6 3 3  

W S  2 0 0 3 /2 0 0 4  8 5 4  1 0 4 4  1 8 9 8  

S o S e 2 0 0 4  9 5 1  1 1 7 3  2 1 2 4  

                                                             
69 D ies umf asst konsekutiv e, nic ht-konsekutiv e sow ie w eiterbil dende A ngebote.  
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 B a c h e l o r  M a s t e r  B A / M A  

W S  2 0 0 4 /2 0 0 5  1 2 5 3  1 3 0 8  2 5 6 1  

Quelle: H o c hsc hulko m p ass d er  H R K , S tand : M ai  20 0 4  

Abbildung 1: Bac helor- und Masterstudienangebote an deutsc hen 
H oc hsc hulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B ac h el o r - und  M as t er s t ud ienang eb o t e nac h  H o c h s c h ul t y p  

764 Bac helor-/Bakkalaureusstudienangebote (61 % ) werden an U niver-
sitäten, 482 (38,5 % ) an Fac hhoc hsc hulen und 7 (0 ,5 %) an K unst- und 
Musikhoc hsc hulen angeboten. Auf der Masterebene bieten U niversitäten 
80 2 (61,3 %), Fac hhoc hsc hulen 493 (37,7 %) und K unst- und Musik-
hoc hsc hulen 13 (1,0  %) Studienmöglic hkeiten an. 
 
T abelle 2: Bac helor- und Masterstudienangebote nac h H oc hsc hultyp 
 W iS e 2 004 / 2 005  

 B A  M A  B A / M A  

U niv ersitä ten 76 4  8 02  1 5 6 6  

F achhochschulen 4 8 2  4 93  9 7 5  

K unst- u.  M usikhochschulen 7 1 3  2 0  

Insgesamt 1 2 5 3  1 3 08  2 5 6 1  

Quelle: H o c hsc hulko m p ass d er  H R K , S tand : M ai  20 0 4  
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Abbildung 2: Bac helor- und Masterstudienangebote nac h H oc hsc hultyp 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eine detaillierte Ü bersic ht der q uantitativen Entwic klung der Bac helor- 
Masterstudienangebote ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
B ac h el o r - und  M as t er s t ud ienang eb o t e nac h  F ä c h er g r up p en 

Während anfangs ein Sc hwerpunkt der Einführung von Bac helor- und 
Masterangeboten in den Ingenieurwissensc haften beobac htet werden 
konnte, sind in den letzten J ahren die Angebote über alle Fäc hergruppen 
hinweg angestiegen. In der Fac hgruppe K unst und Musik werden bisher 
auf Grund der spezifisc hen L ehr- und L ernformen eine eher geringe An-
zahl an Bac helor- und Masterstudiengängen angeboten. Im Winterse-
mester 20 0 4/20 0 5 verteilen sic h die Angebote wie folgt auf die Fäc her-
gruppen.70  
 
T abelle 3: Bac helor- und Masterstudienangebote nac h Fäc hergruppen 

 W S  2 0 0 4 / 2 0 0 5  

F ä c h e r g r u p p e n  B A  M A  B A / M A  

A grar-, F orst- u.  Ernä hrungsw issen-
schaften 

3 1  5 4  8 5  

Gesundheitsw issenschaften, M edien 6 1  8 8  1 4 9  

Ingenieurw issenschaften 2 93  3 5 6  6 4 9  

K unst und M usik 3 4  2 9 6 3  

M athematik.  N aturw issenschaften 2 97 2 2 3  5 2 0  

Rechts-, W irtschafts- u.  S oz ialw issen- 2 4 2  4 6 1  7 0 3  

                                                             
70 E in Studiengang kann mehreren Fä c hergrup p en zugeordnet sein. 

Bachelor- und Masterstudienangebote an deutschen 

H ochschulen im  W intersem ester 2 0 0 4 / 2 0 0 5
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1 %



 

 

2 0 8 S achstand  u nd  S tellu ng nahm en

 W S  2 0 0 4 / 2 0 0 5  

F ä c h e r g r u p p e n  B A  M A  B A / M A  

schaften 

S prach- u.  K ulturw issenschaften 3 6 8  2 3 9 6 0 7  

Quelle: H o c hsc hulko m p ass d er  H R K , S tand : M ai  20 0 4  

Abbildung 3: Bac helorstudienangebote nac h Fäc hergruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Masterstudienangebote nac h Fäc hergruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine detaillierte Ü bersic ht der q uantitativen Entwic klung der V erteilung 
auf die Fäc hergruppen ist als Anlage 2 beigefügt. 
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W intersem ester 2 0 0 4 / 2 0 0 5

Agrar-, Forst- u. 

E rn ä h run gsw i sse n -

sc h af te n

2 %

G e sun d h e i tsw i sse n -

sc h af te n , M e d i z i n

5 %

I n ge n i e urw i sse n -sc h af te n

2 2 %

K un st un d  M usi k

3 %
M ath e m ati k , 

N aturw i sse n sc h af te n

2 2 %

R e c h ts-, W i rtsc h af ts- u. 

S oz i al w i sse n -

sc h af te n

1 8 %

S p rac h - u. 

K ul turw i sse n sc h af te n

2 8 %

Masterstudienangebote in den jeweiligen Fächergruppen 

im  
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Bachelor- u nd  M as t ers t u d i enang eb ot e nach Bu nd es lä nd ern 

Auch in den Bundesländern schreitet die Entwicklung unterschiedlich 
schnell v oran. I m  Wintersem ester 2 0 0 4 /2 0 0 5  stellt sich die Verteilung der 
Studienm ö glichkeiten auf die Bundesländer wie folgt dar:  
 
T abelle 4 : Bachelor- und Masterstudienangebote nach Bundesländern 

Bundesland Bac h elo r  M ast er  G esam t  

Baden-W ü r t t em b er g  224 216 440 

Bay er n 118 163 281 

Ber l i n 70 117 187 

Br andenb u r g  32 43 75 

Br em en 56 51 107 

H am b u r g  15 36 51 

H es s en 53 66 119 

M ec k l enb u r g -V o r p o m m er n 60 64 124 

N i eder s ac h s en 158 102 260 

N o r dr h ei n-W es t f al en 264 240 504 

R h ei nl and-P f al z  25 50 75 

S aar l and 10 7 17 

S ac h s en 48 53 101 

S ac h s en-Anh al t  53 40 93 

S c h l es w i g -H o l s t ei n 28 26 54 

T h ü r i ng en 39 34 73 

 1 2 5 3  1 3 0 8  2 5 6 1  

Quelle: Hochschulkompass der HRK, Stand: Mai 2004 

 
Ak k red i t i ert e Bachelor- u nd  M as t ers t u d i enang eb ot e 

I m  Mai 2 0 0 4  sind knapp 1 /6  der derzeit angebotenen Bachelor- und 
Masterstudiengänge akkreditiert. Die Z ahl v on 4 1 7  v erteilt sich gleich-
m äß ig auf Univ ersitäten und Fachhochschulen. 8 6  (1 1 ,3  %) v on 7 6 4  
Bachelor und 1 1 6  (1 4 ,5  %) v on 8 0 2  Master an Univ ersitäten sind bereits 
akkreditiert. An Fachhochschulen sind 9 3  (1 9 ,3  %) der 4 8 2  Bachelorstu-
diengänge und 1 1 7  (2 3 ,7  %) der 4 9 3  Masterstudiengänge akkreditiert. 
Weitere 6 1 6  Verfahren sind laut Akkreditierungsrat (Stand Dezem ber 
2 0 0 3 ) noch in Bearbeitung. I m  J anuar wies der Akkreditierungsrat 4 0 6  



 

 

2 1 0  S a c h s t a n d  u n d  S t e l l u n g n a h m e n

akkreditierte Studienangebote aus. Von diesen Verfahren wurden 1 8  
(4 ,4 %) abgelehnt und 2 5 7  (6 3 ,3  %) m it Auflagen akkreditiert. 
 

T abelle 5 : Akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge 

 Bac h el o r  M as t er  G es am t  

U ni v er s i t ä t en 86 116 202 

F ac h h o c h s c h u l en 93 117 210 

K u ns t - u .  M u s i k h o c h s c h u l en 1 4 5 

I ns g es am t  180 237 417 

Quelle: A kkreditierung srat, Hochschulkompass der HRK, Stand: Mai 2004 

 
Anw end u ng  v on EC T S u nd  D i p lom a Su p p lem ent  

ECT S und Diplom a Supplem ent dienen dazu, Arbeitsum fang und Stu-
dieninhalte besser v erständlich zu m achen. Beide I nstrum ente sollen im  
Z uge der Studienreform  flächendeckend eingefü hrt werden. Bei der 
j ü ngsten Ausschreibung der EU-K om m ission konnten sich H ochschulen 
um  ein ECT S und Diplom a Supplem ent Label bewerben. Sie m ussten 
nachweisen, dass sie die I nstrum ente flächendeckend eingefü hrt haben. 
I n Deutschland haben die Fachhochschule Stralsund und die H T WK  
Leipzig ein Diplom a Supplem ent Label erhalten. Das ECT S-Label konnte 
v on keiner H ochschule erworben werden. Bis 2 0 0 5  soll j eder Studierende 
autom atisch und kostenlos das Diplom a Supplem ent erhalten. 

Bei insgesam t 1 1 .1 8 2  Studienangeboten werden im  Wintersem ester 
2 0 0 4 /2 0 0 5  in 1 .7 4 7  Studienm ö glichkeiten, dav on in 5 6 1  Bachelorstu-
diengängen (4 4 ,8  ) und in 5 7 6  Masterstudiengängen (4 4 ,0  %), das 
Diplom a Supplem ent v ergeben. I n 2 .8 1 9  Studienangeboten wird ECT S, 
dav on in 8 4 8  Bachelorstudiengängen (6 7 ,7  %) und in 8 1 7  Master-
studiengängen (6 2 ,5  %), angewendet. 
 
R eg els t u d i enz ei t en 

Das H ochschulrahm engesetz und die Strukturv orgaben sehen fü r den 
Bachelor eine Regelstudienzeit v on 3  – 4  J ahren, bzw. einen Studien-
um fang v on 1 8 0  – 2 4 0  ECT S-Punkten v or. Ein Master kann eine Regel-
studienzeit v on 1  – 2  J ahren bzw. einen Studienum fang v on 6 0  – 1 2 0  
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ECT S-Punkten aufweisen. Betrachtet m an die derzeit eingefü hrten 
Bachelor- und Masterstudiengänge, so ist festzustellen, dass die H och-
schulen sich m ehrheitlich (8 2 ,8  ) fü r einen Bachelor m it einem  Um fang 
v on 1 8 0  ECT S (6  Sem ester) entscheiden. Der Master um fasst m ehrheitlich 
(5 8 ,1  %) 1 2 0  ECT S-Punkte (4  Sem ester). 
 
R eg els t u d i enz ei t  Bachelor 
 
T abelle 6 : Regelstudienzeit Bachelor 

Bachelorstudien-
ang eb ote 

R eg elstudienz eit  
6  S em ester 

R eg elstudienz eit 
7  S em ester 

R eg elstudienz eit  
8  S em ester 

Insgesa m t  a l l e 
B a c h el o r st u d i en- 
a ngeb o t e 71) 

U niv ersitä ten 719  3 8  4 76 4 

F achhochschulen 3 14 12 6  3 3  48 2  

K unst- u.  M usik -
hochschulen 

4 0 1 7 

I nsg esam t 1 0 3 7  1 6 4  3 8  1 2 5 3  

Quelle: Hochschulkompass der HRK, Stand: Mai 2004 

Abbildung 5 : Regelstudienzeit Bachelor 
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R eg els t u d i enz ei t  M as t er 
 
T abelle 7 : Regelstudienzeit Master 

K onsek utiv e, nicht-
k onsek utiv e und 
w eiterb ildende 
M asterstudienan-
g eb ote 

R eg elstudienz eit 
2  S em ester 

R eg elstudienz eit 
3  S em ester 

R eg elstudienz eit 
4  S em ester 

Insgesa m t  a l l e 
M a st er st u d i en- 
a ngeb o t e 72  

U niv ersitä ten 104 141 5 3 6  8 02  

F achhochschulen 46  18 6  2 12  49 3  

K unst- u.  M usik - 
hochschulen 

1 0 12  13  

I nsg esam t 1 5 1  3 2 7  7 6 0  1 3 0 8  

Quelle: Hochschulkompass der HRK, Stand Mai: 2004 

 
Abbildung 6 : Regelstudienzeit Master 
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St u d i erend e 

H insichtlich der Studierenden liegen lediglich Z ahlen v om  Statistischen 
Bundesam t v or, die sich auf das Wintersem ester 2 0 0 2 /2 0 0 3  beziehen. I m  
Wintersem ester 2 0 0 2 /2 0 0 3  waren insgesam t 6 6 .9 6 1  (3 ,5  %) der Studie-
renden in Bachelor und Masterstudiengängen eingeschrieben. I m  Ver-
gleich zum  Wintersem ester 2 0 0 1 /2 0 0 2  bedeutet dies eine Steigerung v on 
7 2  %. I m  Wintersem ester 2 0 0 2 /2 0 0 3  haben 2 0 .7 0 5  (6 ,9  %) aller Studien-
anfänger im  1 . H ochschulsem ester ein Bachelor- oder Masterstudium  
aufgenom m en. Dies bedeutet im  Vergleich zum  Vorj ahr (1 3 .6 1 3 , 4 ,7  %) 
eine Steigerung um  5 2  % bzw. eine Steigerung um  2 ,2  % im  Anteil an 
der G esam tzahl der Studienanfänger im  1 . H ochschulsem ester. 3 0 .6 9 6  
(7 ,8  %) aller Studienanfänger im  1 . Fachsem ester haben sich im  Winter-
sem ester 2 0 0 2 /2 0 0 3  in einem  Bachelorstudiengang eingeschrieben. I m  
J ahr dav or (Wintersem ester 2 0 0 1 /1 0 0 2 ) waren es 1 /3  weniger (2 0 .2 9 5 ) 
und 5 ,3  % aller Studierenden im  1 . Fachsem ester. 

T abelle 8 : Studienanfänger ein Bachelor- oder Masterstudium  

 B A / M A -S t u d i e r e n d e  S t u d i e n a n f ä n g e r  i m  1 .  H S  S t u d i e n a n f ä n g e r  i m  1 .  F S  

 
B a c h e -
l o r  

Ma s t e r  
I n s g e - 
s a m t  

B a c h e -
l o r  

Ma s t e r  
I n s g e -
s a m t  

B a c h e -
l o r  

Ma s t e r  
I n s g e -
s a m t  

W i S e  
1999/  
2000 

 
 

4 . 122 2. 5 8 0 6.702 2. 015  94 4  2.9 5 9  3. 4 7 9 1. 4 5 5  4 .9 3 4  

W i S e  
2000/  
2001 12. 4 09 6 . 5 36  1 8 .9 4 5  5 . 36 7  1. 907  7.274  8 . 4 4 3 3. 291 1 1 .73 4  

W i S e  
2001/  
2002 27 . 008  11. 935  3 8 .9 4 3  10. 4 6 9 3. 14 4  1 3 .61 3  14 . 7 7 7  5 . 5 18  20.29 5  

W i S e  
2002 
/ 2003 4 8 . 338  18 . 6 23 66.9 61  16 . 94 8  3. 7 5 7  20.705  23. 190 7 . 5 06  3 0.69 6 

 

 Studierende Insgesamt Studienanf ä nger 

  i m  1 .  H S  i m  1 .  F S  

W i S e  1 9 9 9 / 2 0 0 0  1 . 7 7 0 . 4 8 9  2 4 6 . 3 1 8  3 2 6 . 8 4 6  

W i S e  2 0 0 0 / 2 0 0 1  1 . 7 9 8 . 8 6 3  2 6 7 . 2 9 5  3 4 6 . 8 0 6  

W i S e  2 0 0 1 / 2 0 0 2  1 . 8 6 8 . 2 2 9  2 9 2 . 5 3 8  3 8 0 . 1 2 7  

W i S e  2 0 0 2 / 2 0 0 3  1 . 9 3 8 . 8 1 1  2 9 9 . 6 4 9  3 9 3 . 4 6 8  

Quelle: Statistisches B undesamt 
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Ab s olv ent en 

Die Aussagen ü ber den weiteren K arrierev erlauf der Absolv enten und 
darü ber, ob sie ihre akadem ische Ausbildung fortsetzen oder zunächst 
eine Berufstätigkeit aufnehm en, gestaltet sich angesichts der derzeit 
v orliegenden Absolv entenzahlen noch schwierig. Das Statistische 
Bundesam t zählte im  Prü fungsj ahr 2 0 0 2 73 3 .1 3 5  Absolv enten. Dam it 
m achen sie 1 ,7  % an der G esam tabsolv entenzahl aus. 
 
T abelle 9 : Bestandene Prü fungen (Bachelor/Master) nach Fächergruppen 

 P r ü f u n g s j a h r  2000 P r ü f u n g s j a h r  2001 P r ü f u n g s j a h r  2002 

F ä c h e r g r u p p e n  B A  MA  g e s .  B A  MA  g e s .  B A  MA  g e s .  

A g r a r -,  F o r s t - u .  
E r n ä h r u n g s  
w i s s e n s c h a f t e n  

6 5  12 7 7  6 9 6 4  133 17 7  15 6  333 

G e s u n d h e i t s  
w i s s e n s c h a f t e n  
Me d i z i n  

0 9 9 0 11 11 0 18  18  

I n g e n i e u r  
w i s s e n s c h a f t e n  

3 7 7  8 0 27  290 317  7 9 7 02 7 8 1 

Ma t h e m a t i k .  
N a t u r w i s s e n - 
s c h a f t e n  

3 4 2 4 5  10 126  136  138  25 8  396  

R e c h t s -,  W i r t -
s c h a f t s - u .  S o z i -
a l w i s s e n s c h a f t e n  

13 207  220 5 4  37 6  4 30 37 5  937  
131

2 

S p r a c h - u .  
K u l t u r w i s s e n -
s c h a f t e n  

4 2 23 6 5  37  33 7 0 212 7 8  290 

S p o r t ,  S p o r t w i s - 
s e n s c h a f t        1 1 2 

K u n s t ,  K u n s t - 
w i s s e n s c h a f t        3 0 3 

I n s g e s a m t  126  37 0 4 96  197  900 1. 097  98 5  2. 15 0 3. 135  

Quelle: Statistisches B undesamt 

 P r ü f u n g s j a h r  
2 0 0 0  

P r ü f u n g s j a h r  
2 0 0 1  

P r ü f u n g s j a h r  
2 0 0 2  

I n s g e s a m t  " A l l e  
A b s c h l ü s s e  ( o h n e  
P r o m o t i o n ) "  

1 8 8 . 6 9 3  1 8 3 . 3 2 7  1 8 4 . 7 6 8  

d a v o n  B A / M A     
i n  %  

0 , 2 6  0 , 6  1 , 7  
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Anlage 1 : Ü bersicht der q uantitativ en Entwicklung der Bachelor-/Master-
studienangebote deutscher H ochschulen (Studienm ö glichkeiten) 
 

 U ni v er s i t ä t en F ac h h o c h s c h u l en 
K u ns t - u .  M u s i k -
h o c h s c h u l en I ns g es am t  

S o S e2001     

 BA 256 122 4 382 

 M A 139 77 1 217 

 BA/ M A 395 199 5 599 

W S  2001/ 2002     

 BA 318 151 2 471 

 M A 181 111 1 293 

 BA/ M A 499 262 3 764 

S o S e2002     

 BA 354 187 3 544 

 M A 228 138 1 367 

 BA/ M A 582 325 4 911 

W S  2002/ 2003     

 BA 414 216 3 633 

 M A 288 150 1 439 

 BA/ M A 702 366 4 1072 

S o S e2003     

 BA 485 259 3 747 

 M A 554 325 7 886 

 BA/ M A 1039 584 10 1633 

W S  2003/ 2004     

 BA 545 306 3 854 

 M A 648 387 9 1044 

 BA/ M A 1193 693 12 1898 

S o S e2004     

 BA 616 332 3 951 

 M A 731 431 11 1173 

 BA/ M A 1347 763 14 2124 

W S  2004/ 2005     

 BA 764 482 7 1253 

 M A 802 493 13 1308 

 BA/ M A 1566 975 20 2561 

Stand: Mai 2004 

 

Anlage 2 : Ü bersicht der q uantitativ en Entwicklung der Verteilung der  
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Bachelor- und Masterstudienangebote deutscher H ochschulen auf die  
Fächergruppen (Studienm ö glichkeiten) 
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W S  2000/ 2001 

BA 6 8 70 5 72 49 92 277 

M A 8 4 79 3 36 40 20 165 

BA/ M A 14 12 149 8 108 89 112 442 

S o S e 2001 

BA 16 13 92 8 104 63 122 382 

M A 20 6 96 2 47 57 19 217 

BA/ M A 36 19 188 10 151 120 141 599 

W S  2001/ 2002 

BA 14 18 121 9 136 71 145 471 

M A 20 12 129 3 62 72 29 293 

BA/ M A 34 30 250 12 198 143 174 764 

S o S e 2002 

BA 17 21 147 10 158 88 152 544 

M A 25 12 151 4 72 87 52 367 

BA/ M A 42 33 298 14 230 175 204 911 

W S  2002/ 2003 

BA 19 23 169 12 183 97 177 633 

M A 26 17 173 5 92 95 68 439 

BA/ M A 45 40 342 17 275 192 245 1072 

S o S e 2003 

BA 20 31 197 14 206 117 209 747 

M A 51 56 270 21 147 317 125 886 

BA/ M A 71 87 467 35 353 434 334 1633 
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W S  2003/ 2004 

BA 23 39 219 12 222 149 243 854 

M A 51 68 303 24 168 371 171 1044 

BA/ M A 74 107 522 36 390 520 414 1898 

S o S e 2004 

BA 25 43 239 15 234 170 281 951 

M A 52 76 319 25 200 424 206 1173 

BA/ M A 77 119 558 40 434 594 487 2124 

W S  2004/ 2005 

BA 31 61 293 34 297 242 368 1253 

M A 54 88 356 29 223 461 239 1308 

BA/ M A 85 149 649 63 520 703 607 2561 

 

Quelle: http:/ / w w w .hrk.de/ de/ dow nload/ dateien/ Statistik_ B A MA _ HRK1 .pdf  

( 24.09 .2004) 
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4.2.  T r e n d s  I I I  - Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  U m s e t z u n g  i n  E u r o p a  
 ( E U A  20 0 3 )  
 
T rend s  2 0 0 3   
F ort s chri t t e au f  d em  W eg  z u m  Eu rop ä i s chen H ochs chu lrau m  
Sy b i lle R ei chert  u nd  C hri s t i an T au ch 
 
Z u s am m enf as s u ng  

Diese Studie wurde v on der Europäischen K om m ission im  Rahm en des 
Socrates-Program m s unterstü tzt. 
 
Z u s am m enf as s u ng  d er w i cht i g s t en Erg eb ni s s e 
 
Z i ele d er St u d i e 

Diese Studie v ersucht die wichtigsten neueren T rends im  Z usam m enhang 
m it den Bologna-Reform en zu erfassen. Sie ist eine Fortsetzung der zwei 
T rends-Studien, die fü r die Bologna-K onferenz (1 9 9 9 ) und die Prag-K on-
ferenz (2 0 0 1 ) geschrieben wurden. I m  G egensatz zu den zwei ersten Stu-
dien, die sich im  Wesentlichen auf I nform ationen stü tzten, die v on den 
Bildungsm inisterien und den Rektorenkonferenzen zur Verfü gung gestellt 
worden waren, v ersucht T rends I I I  nicht nur diese beiden Sichtweisen 
wiederzugeben, sondern auch die v on Studenten und Arbeitgebern sowie 
v or allem  die der H ochschulen selbst, um  auf diese Weise ein m ö glichst 
v ollständiges Bild der gegenwärtigen Phase des Bologna-Prozesses zu 
v erm itteln. Wenn der Europäische H ochschulraum  (EH R) Wirklichkeit 
werden soll, m uss er sich v on der Ebene offizieller Erklärungen und ge-
setzlicher Ä nderungen hin zu institutionellen Strukturen und Verfahren 
weiterentwickeln. Dies setzt v oraus, dass die H ochschulen unm ittelbar 
und in zentraler Weise an der Entwicklung brauchbarer I nterpretationen 
v on K onzepten beteiligt werden, die oft unbestim m t waren und es zum  
T eil noch sind, sogar in der Wahrnehm ung derer, die am  m eisten m it 
diesen K onzepten arbeiten. So gilt es etwa, folgenden Punkten konkrete 
Bedeutung zu v erleihen: 

• Dem  Begriff „Beschäftigungsfähigkeit“  v on Bachelor-Absolv enten 
• Dem  Verhältnis zwischen den zwei neu eingefü hrten Studienstufen 
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• Credits, die das studentische Arbeitspensum  widerspiegeln und die im  
Laufe eines Studienprogram m s akkum uliert werden 

• Einer Lehrplangestaltung auf der G rundlage v on Deskriptoren fü r die 
zu erzielende Qualifikation sowie v on angestrebten Fähigkeiten und 
Lernergebnissen 

• Dem  G edanken des flex iblen H ochschulzugangs und indiv idueller Stu-
dienv erläufe fü r eine zunehm end differenzierte studentische K lientel 

• Der Rolle v on H ochschulbildung in der Perspektiv e des Lebenslangen 
Lernens 

• Den Bedingungen fü r eine optim ierte Mobilität und schließ lich 
• Wirksam en internen und ex ternen Qualitätssicherungsv erfahren 

Die v orliegende Studie betont ausdrü cklich die N otwendigkeit, die top 
down - H erangehensweise, die bisher im  Bologna-Prozess v orherrschte, 
zu ergänzen durch den sich entwickelnden bottom  up - Prozess, in dem  
die H ochschulen bereits j etzt eine Schlü sselrolle spielen und diese auch in 
Z ukunft spielen sollten – so wie es die Minister v on ihnen erwarteten, als 
sie sich in Bologna das erste Mal trafen. I nstitutionelle Entwicklungen in 
Ü bereinstim m ung m it den Bologna-Z ielen schreiten nicht nur rasch 
v oran, sondern sind auch H erausforderungen, die unsere v olle Auf-
m erksam keit v erdienen, wie diese Studie zu zeigen v ersucht. 
 
K ennt ni s  ü b er u nd  U nt ers t ü t z u ng  f ü r d en Bolog na-P roz es s  

Die K enntnis ü ber den Bologna-Prozess hat sich in den letzten zwei J ah-
ren bedeutend v erbessert. Allerdings zeigen die T rends 2 0 0 3 -Studie und 
zahlreiche andere Quellen, dass trotz des gestiegenen K enntnisstands 
unter den H ochschulangehö rigen die Reform en die Mehrheit der H och-
schulv ertreter an der Basis, die die Reform en um setzen und sie m it kon-
kreter Bedeutung erfü llen sollen, erst noch erreichen m ü ssen. An Ü ber-
legungen zur Realisierung der Bologna-Z iele sind derzeit eher die H och-
schulleiter als die Professoren beteiligt. Dies bedeutet, dass die I nterpre-
tation v on „Bologna“  und seine Auswirkungen auf der Ebene der Fakul-
täten, wie etwa die kritische Ü berprü fung der gegenwärtigen Lehrstruk-
turen, Methoden und Ev aluationsv erfahren sowie die Durchlässigkeit 
zwischen v erschiedenen Disziplinen und H ochschulen, eine Aufgabe 
darstellt, die v on der Mehrheit der europäischen H ochschullehrer erst 
noch geleistet werden m uss. H ochschulv erwaltungsangehö rige und Stu-
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dierende scheinen bis j etzt sogar noch weniger in die Um setzung der 
Bologna-Reform en einbezogen zu sein. Allgem ein lässt sich sagen, dass 
der K enntnisstand an Univ ersitäten hö her als an anderen H ochschulen 
ist. I n Estland, Litauen, Schweden, Deutschland, I rland und v or allem  im  
Vereinigten K ö nigreich sind die Beratungen zur institutionellen Um -
setzung v on Bologna weniger v erbreitet als in den anderen Bologna- 
Ländern. Dies bedeutet natü rlich nicht, dass keine Reform en stattfinden, 
aber dass sie nicht unbedingt ex plizit m it dem  Bologna-Prozess in Ver-
bindung gebracht werden. So werden etwa in Schweden Reform m aß -
nahm en in Ü bereinstim m ung m it „Bologna“  durchgefü hrt, ohne als 
Bologna-Reform en bezeichnet zu werden. 

Angesichts des Um fangs dieser Reform en, die nicht nur alle Fachgebiete, 
sondern auch alle G ruppen v on H ochschulangehö rigen betreffen, scheint 
es bem erkenswert, dass nur 4 7  % der Univ ersitäten und nur 2 9 ,5  % der 
anderen H ochschulen bisher die Position eines Bologna-K oordinators 
geschaffen haben. 
 
Ins g es am t  erf ä hrt  d er Bolog na-P roz es s  u nt er d en H ochs chu llei t ern 
s t ark e U nt ers t ü t z u ng .  

Mehr als zwei Drittel v on ihnen hält es fü r erforderlich, zü gige Fortschritte 
in Richtung EH R hin zu m achen, während 2 0  % die I dee des EH R zwar 
unterstü tzen, aber seine Z eit noch nicht fü r gekom m en halten. Allerdings 
gibt es auch weiterhin Widerstand gegen einzelne Aspekte und gegen 
das T em po der Reform en. Dieser Widerstand scheint besonders ausge-
prägt zu sein in N orwegen, Frankreich, der frankophonen G em einde 
Belgiens, Deutschland, Ungarn, Portugal, I rland und dem  Vereinigten 
K ö nigreich. O bwohl einige Länder Sü dosteuropas dem  Bologna-Prozess 
form al noch nicht beigetreten sind, nutzen sie ihn bereits als Referenz-
rahm en und arbeiten aktiv  an der Um setzung. 
 
D i e R olle d er H ochs chu len i m  Bolog na-P roz es s  

Die H ochschulleiter stehen dem  Bologna-Prozess ü berwiegend positiv  
gegenü ber. Auch deshalb beklagen 6 2  % der Univ ersitätsrektoren und 
5 7 % der anderen H ochschulleiter, dass ihre H ochschulen bisher nicht 
hinreichend in die Um setzung der Bologna-Z iele einbezogen werden. 
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Auß erdem  finden 4 6  % der H ochschulleiter, dass ihre nationale G esetz-
gebung autonom e Entscheidungsfindungen der H ochschulen zum indest 
teilweise erschwert. Vor allem  in Belgien, Dänem ark, Frankreich, Deutsch-
land, G riechenland, Ungarn, Polen, Portugal, der Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Schweden und Sü dosteuropa v erweisen die Vertreter v on H och-
schulen und Rektorenkonferenzen auf die G renzen autonom er Entschei 
dungsfindungen in den H ochschulen. 

Während v iele Regierungen beträchtliche Fortschritte im  H inblick auf die 
Schaffung gesetzlicher Regelungen erzielt haben, die den H ochschulen 
die Um setzung der Bologna-Reform en erlauben, scheint nur die H älfte 
v on ihnen den H ochschulen finanzielle Unterstü tzung fü r diesen Z weck 
anzubieten. F as t  d i e H ä lf t e d er H ochs chu len i n d en Bolog na-L ä nd ern 
v erw ei s en au f  d en M ang el an f i nanz i eller U nt ers t ü t z u ng  f ü r d i e Bo-
log na-R ef orm en. Dies bedeutet, dass diese Reform en häufig zu Lasten 
anderer wichtiger Aufgaben oder anstehender Verbesserungen in den 
H ochschulen durchgefü hrt werden. 7 5  % aller H ochschulleiter fordern 
klare finanzielle Anreize fü r die Realisierung der Bologna-Reform en. Es ist 
offensichtlich, dass der Dialog zwischen Rektoren und H ochschullehrern 
sowie zwischen H ochschulen und Ministerien intensiv iert werden m uss: 
ü ber Fragen der G esetzesreform  hinaus m uss er auf die Auswirkungen 
der Bologna-Reform en auf institutioneller Ebene als auch die staatliche 
Unterstü tzung eingehen, die nö tig ist, dam it die Reform en nicht zu Las-
ten anderer wichtiger Aufgaben der H ochschule durchgefü hrt werden      
kö nnen. 
 
D i e R olle d er St u d i erend en i m  Bolog na-P roz es s  

An 6 3  % der H ochschulen in den Bologna-Ländern werden Studierende 
form al, entweder durch T eilnahm e an Senatsbeschlü ssen oder auf Fakul-
tätsebene, an den Entscheidungen ü ber den Bologna-Prozess beteiligt. 
Derselbe T rend lässt sich in den Unterzeichnerländern in Sü dosteuropa 
feststellen. 

Eine deutlich unterdurchschnittliche form ale Beteiligung am  Bologna-
Prozess auf Ebene der H ochschulen lässt sich in G riechenland, Portugal, 
Slowenien, I sland und dem  Vereinigten K ö nigreich feststellen. Die H älfte 
der Studierenden spielt nach der Einschätzung ihrer nationalen und 
europäischen Vereinigungen eine sehr aktiv e oder recht aktiv e Rolle bei 
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der Schaffung des EH R. Allerdings lässt die Einbindung der Studierenden 
auf H ochschul- und v or allem  auf Fakultätsebene in Beratungen ü ber die 
q ualitativ e Reform  der Lehre und der Lernstrukturen, der Methoden und 
der Ev aluationsv erfahren im  G eiste der Bologna-Erklärung noch sehr zu 
wü nschen ü brig. 

St u d i erend env ert ret er ä u ß ern d i e g rö ß t en H of f nu ng en hinsichtlich der 
Bologna- Prinzipien u nd  z u g lei ch d i e s chä rf s t e K ri t i k  hinsichtlich ihrer 
Um setzung und der häufig zu eng gefassten I nterpretationen. Der Beitrag 
der Studierenden zu den Bologna-Diskussionen war besonders ausge-
prägt in Fragen der sozialen Dim ension v on H ochschulbildung und ihrer 
Betonung als ö ffentlichem  G ut, v . a. im  Z usam m enhang m it den Diskus-
sionen ü ber m ö gliche K onseq uenzen des Allgem einen Abkom m ens ü ber 
den H andel m it Dienstleistungen (G AT S) fü r die H ochschulen. Studierende 
haben auß erdem  im m er wieder auf die Bedeutung v on lernerzentriertem  
Lernen, flex iblen H ochschulzugangsm ö glichkeiten und Studienv erläufen 
sowie einer realistischen, em pirisch nachv ollziehbaren Bestim m ung des 
studentischen Arbeitspensum s im  Rahm en v on Credit-Sy stem en hinge-
wiesen. 
 
Ak ad em i s che Q u ali t ä t  u nd  Bes chä f t i g u ng s f ä hi g k ei t  d er Ab s olv ent en 
als  k om p at i b le Z i ele 

Die Verbesserung der akadem ischen Qualität und der Beschäftigungs-
fähigkeit v on Absolv enten sind die zwei v on Ministerien, Rektoren-
konferenzen und H ochschulen am  hä u f i g s t en g enannt en T ri eb f ed ern 
d es  Bolog na-P roz es s es .  

Ein bem erkenswerter K onsens ü ber die Bedeutung der Beschäftigungs-
fähigkeit v on H ochschulabsolv enten hat sich in Europa herausgebildet: 
9 1  % der H ochschulleiter betrachten die Beschäftigungsfähigkeit ihrer 
Absolv enten als wichtigen oder sogar sehr wichtigen Faktor bei der Ent-
wicklung oder Um strukturierung ihrer Lehrpläne. J edoch s chei nt  d i e 
reg elm ä ß i g e u nd  eng e Ei nb i nd u ng  v on Beru f s v erb ä nd en u nd  Arb ei t -
g eb ern i n d i e L ehrp lanent w i ck lu ng  i m m er noch eher u nü b li ch z u  s ei n.  
H ochschulen sollten angeregt werden, den engen Dialog m it Berufs-
v erbänden und Arbeitgebern in der Curricularreform  zu suchen. Aller-
dings kam  wiederholt die Sorge zum  Ausdruck, dass bei der Reform  der 
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Studienstrukturen die Z iele der Beschäftigungsfähigkeit und der Relev anz 
der H ochschulbildung fü r G esellschaft und Wirtschaft in kurzsichtiger 
Weise interpretiert werden kö nnten. Die grö ß te H erausforderung bei der 
„Bologna“ -inspirierten Curriculareform  dü rfte darin bestehen, die Anfor-
derungen aller interessierten G ruppen an die Relev anz v on H ochschul-
bildung und die Beschäftigungsfähigkeit v on Absolv enten in Einklang zu 
bringen m it der eher langfristigen Perspektiv e, die fü r die Arbeit der 
H ochschulen und speziell der Univ ersitäten charakteristisch ist. Der 
gegenwärtig zu beobachtende T rend zur Strukturierung v on Curricula in 
Bezug auf Lernergebnisse und K om petenzen kö nnte dazu beitragen, dass 
akadem ische Qualität und langfristige Beschäftigungsfähigkeit der 
Absolv enten kom patible Z iele in der H ochschulausbildung werden. Auf 
dieser Annahm e grü ndet auch das Proj ekt „T uning Educational Structures 
in Europe“ , in welchem  m ehr als 1 0 0  H ochschulen sich bem ü hen, fü r eine 
Reihe v on Fachgebieten ü bereinstim m ende Lernergebnisse zu definieren. 
 
F ö rd eru ng  d er M ob i li t ä t  i n Eu rop a 

Während die M ob i li t ä t  v on St u d i erend en in beide Richtungen (incom ing 
und outgoing) in ganz Europa z u g enom m en hat, wuchs der „I m port“  v on 
Studierenden in den EU-Ländern stärker als in den Beitrittsländern. Eine 
Mehrzahl der H ochschulen v erzeichnet m ehr „Ex port“  als „I m port“  v on 
Studierenden. Deutlich m ehr einreisende als ausreisende Studierende v er-
zeichnen v or allem  H ochschulen in Frankreich, den N iederlanden, Däne-
m ark, Schweden und ganz besonders in I rland und dem  Vereinigten 
K ö nigreich, wo dies auf 8 0  % der H ochschulen zutrifft. 

Die Mobilität v on Lehrpersonal hat während der v ergangenen drei J ahre 
in der Mehrzahl der H ochschulen in m ehr als zwei Dritteln der Bologna-
Länder zugenom m en. Die staatliche Unterstü tzung fü r Mobilität wurde in 
den m eisten EU-Ländern erhö ht, aber nur in einigen Beitrittsländern. Es 
ist j edoch deutlich, dass die Anzahl und der Um fang der Mobilitätssti-
pendien fü r Studierende im m er noch ungenü gend ist, um  Chancen-
gleichheit bei der Mobilität fü r j ene zu garantieren, die aus weniger 
priv ilegierten Fam ilien kom m en. 

V erg lei chb are u nd  eu rop aw ei t e M ob i li t ä t s d at en (inkl. der sog. Free-
m ov er-Studierenden), die auch die finanziellen und sozialen Um stände 
der Studierenden erfassen, s i nd  d ri ng end  erf ord erli ch, dam it die Weiter-
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entwicklung der europäischen Mobilität erfasst werden kann und 
Vergleiche m it anderen Weltregionen m ö glich werden. 
 
D i e Anz i ehu ng s k raf t  d es  EH R  u nd  d er nat i onalen H ochs chu ls y s t em e 

Die Steigerung der Anziehungskraft der europäischen H ochschulsy stem e 
auß erhalb Europas wird v on den im  Rahm en v on T rends 2 0 0 3  Befragten 
als  d ri t t e T ri eb f ed er d es  Bolog na-P roz es s es  nach der Verbesserung der 
akadem ischen Mobilität und der Vorbereitung der Absolv enten fü r den 
europäischen Arbeitsm arkt genannt. D i e EU  i s t  d i e m i t  Ab s t and  w i ch-
t i g s t e Z i elreg i on f ü r d i e m ei s t en Ins t i t u t i onen (v on 9 2  % genannt). Die 
zweitwichtigste Z ielregion ist O steuropa (6 2  %), gefolgt v on US/K anada 
(5 7  %), Asien (4 0  %), Lateinam erika (3 2  %), Afrika und Australien (2 4  
und 2 3  %) und der Arabischen Welt (1 6  %). I n einigen europäischen 
Ländern finden sich erhebliche Abweichungen v on dieser Rangfolge, v or 
allem  im  Vereinigten K ö nigreich, Spanien, Deutschland und Rum änien, 
wo Europa als Z ielregion weit weniger häufig genannt wird. 

Um  ihre Anziehungskraft in diesen Z ielregionen zu steigern, setzen die 
H ochschulen v or allem  auf gem einsam e Studienprogram m e oder ähnliche 
Form en der Z usam m enarbeit (v on drei Vierteln aller H ochschulen er-
wähnt). N u r 3 0  %  d er H ochs chu len b ed i enen s i ch g ez i elt er M ark et i ng -
M aß nahm en, um  Studierende einzuwerben, m it der bem erkenswerten 
Ausnahm e v on I rland und dem  Vereinigten K ö nigreich, wo m ehr als 8 0  % 
der H ochschulen gezieltes Marketing durchfü hren. 

Eine Mehrzahl der Länder hat nationale Strategien zur Verhinderung v on 
b rai n d rai n und zur Fö rderung v on b rai n g ai n entwickelt. Die m eisten 
H ochschulen m ü ssen ihr institutionelles Profil noch weiter schärfen, um  
sich auf den „Märkten“  zu positionieren, die ihren Prioritäten entspre-
chen. Angesichts des starken Wettbewerbs in der internationalen Ein-
werbung v on Studierenden werden H ochschulen nicht um hin kom m en, 
gezielte Marketing-Strategien zu entwickeln, wenn sie international 
konkurrenzfähig sein wollen, auch wenn solche Anstrengungen den 
traditionellen akadem ischen G epflogenheiten zuwider laufen m ö gen. 
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H ochs chu lb i ld u ng  als  ö f f ent li ches  G u t  

I m  entstehenden europäischen H ochschulraum  lässt sich ein groß er K on-
sens hinsichtlich der Einschätzung v on H ochs chu lb i ld u ng  als  ei nem  
ö f f ent li chen G u t  u nd  ei ner s t aat li chen V erant w ort u ng  v erzeichnen.     
Es besteht Einigkeit darü ber, dass soziale und finanzielle Unterstü tzung - 
inklusiv e Stipendien, die ins Ausland m itgenom m en werden kö nnen - 
sowie v erbesserte akadem ische und soziale Betreuung wichtige Bedin-
gungen fü r einen erweiterten Z ugang zur H ochschulbildung, m ehr Stu-
dentenm obilität und v erbesserte Abschlussq uoten darstellen. Allerdings 
v erschärft sich gegenwärtig v or dem  H intergrund abnehm ender staat-
licher Fö rderung der K onflikt zwischen K ooperation und Solidarität einer-
seits und Wettbewerb und K onzentration v on Ex zellenz andererseits. 
H ochschulen kö nnen zwar v ersuchen, erweiterten Z ugang, ein div ersi-
fiziertes Lehrangebot und die K onzentration v on Ex zellenz m iteinander zu 
kom binieren, werden aber häufig gezwungen sein, die eine O ption zu 
Lasten der anderen zu v erfolgen. I m  Wettbewerb m it anderen Politik-
bereichen um  ö ffentliche Mittel m uss es H ochschulen erst noch gelingen, 
Parlam ente und Regierungen v on dem  wesentlichen Beitrag zu ü berzeu-
gen, den H ochschulabsolv enten und hochschulgestü tzte Forschung zum  
allgem einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wohlergehen beitra-
gen kö nnen. 
 
H ochs chu lb i ld u ng  i m  G AT S 

N ur ein Drittel der Ministerien hat bisher eine Position zur Frage der Ei n-
b ez i ehu ng  v on H ochs chu lb i ld u ng  i n d as  Allg em ei ne Ab k om m en ü b er 
H and el i n D i ens t lei s t u ng en ( G AT S)  der Welthandelsorganisation ent-
wickelt. Das G leiche gilt fü r die Rektorenkonferenzen. N ur 2 0  % der 
H ochschulleiter betrachten sich als gut informiert ü ber die G AT S-Ver-
handlungen, fast die H älfte v on ihnen sind informiert, oh ne D eta il k en-
ntnis s e zu haben, und 2 9  % erklärten, sie seien nic h t ü b er G A T S  infor-
miert, wobei sich beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Län-
dern zeigten. 

Studierendenv erbände scheinen ü ber G AT S und die m ö glichen Risiken 
einer weiteren Einbeziehung v on H ochschulbildung in die derzeitigen 
Verhandlungen wohl inform iert zu sein. Es besteht Einigkeit darü ber, dass 
m ehr T ransparenz sowie die Einbeziehungen v on H ochschulv ertretern in 
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die gegenwärtige sowie in kü nftige G AT S-Verhandlungen erforderlich 
sind. Um  den H erausforderungen der I nternationalisierung gerecht zu 
werden, bedarf es v erbesserter Verfahren zur Qualitätssicherung und ge-
nauer Regelungen, nicht zuletzt angesichts der im m er zahlreicheren pri-
v aten profitorientierten Anbieter in Europa. 
 
St u d i ens t ru k t u ren,  Q u ali f i k at i ons rahm en u nd  C u rri cu la 

H insichtlich der Einfü hrung v on gestuften Studienstrukturen wurden be-
trächtliche rechtliche Verbesserungen erzielt. Derzeit gibt es i n 8 0  %  d er 
Bolog na-L ä nd er ent w ed er d i e recht li che M ö g li chk ei t ,  g es t u f t e St u -
d i eng ä ng e anz u b i et en,  od er d i es e M ö g li chk ei t  w i rd  g erad e g es chaf -
f en.  Viele Regierungen haben einen festen Z eitpunkt fü r den Ü bergang 
v om  bisherigen zum  neuen Studiensy stem  festgelegt, in den ü brigen     
2 0  % der Länder werden die notwendigen rechtlichen Ä nderungen 
derzeit v orbereitet. Dies gilt auch fü r die Länder Sü dosteuropas. 

Was die H ochschulen angeht, so haben 5 3  % die gestufte Studien-
struktur bereits eingefü hrt oder sind dabei sie einzufü hren, während     
3 6  % die Einfü hrung planen. Mit anderen Worten: 

F as t  9 0  %  d er H ochs chu len i n d en Bolog na-L ä nd ern hab en b erei t s  
ei ne g es t u f t e St u d i ens t ru k t u r od er w erd en d i es e hab en.  N ur 1 1  % der 
H ochschulen sehen keine N otwendigkeit fü r eine Curricularreform . Etwa 
5 5  % der H ochschulen in Sü dosteuropa haben die gestufte Struktur noch 
nicht eingefü hrt. 

I n den v ergangenen J ahren wurde wiederholt auf die N otwendigkeit hin-
gewiesen, in Europa strukturierte Prom otionsstudien einzufü hren. Das 
traditionelle Verfahren, Doktoranden im  Wesentlichen sich selbst zu 
ü berlassen und ihnen lediglich indiv iduelle Betreuung anzubieten, wird 
den Anforderungen der m odernen G esellschaft nicht m ehr gerecht und 
behindert zudem  die Verwirklichung des Europäischen H ochschulraum s. 

Europa ist zweigeteilt, was die Struktur der Prom otionsstudien betrifft. I n 
der einen H älfte der Länder erhalten Doktoranden im  Wesentlichen in-
div iduelle Betreuung, während in der anderen H älfte zusätzlich zur indi-
v iduellen Arbeit auch Lehrv eranstaltungen auf Prom otionsniv eau ange-
boten werden. Den H ochschulen stellt sich die Frage, inwiefern sie m it 
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Unterstü tzung ihrer Regierungen in dieser dritten Studienstufe auf natio-
naler und europäischer Ebene zusam m enarbeiten sollten und ob s t ru k -
t u ri ert e P rom ot i ons s t u d i en,  v or allem  m i t  i nt erd i s z i p li nä rer u nd  i nt er-
nat i onaler Au s ri cht u ng ,  entwickelt werden sollten. 

Die Z ustim m ung der Studierenden zu den neuen Studienstrukturen ü ber-
wiegt deutlich ihre Vorbehalte, aber die Sorge, dass der „Beschäfti-
gungsfähigkeit“  zu groß e Bedeutung beigem essen werden kö nnte, wird 
nach wie v or v on v ielen Studierendenv erbänden geäuß ert. I n den Län-
dern, wo bisher keine Abschlussgrade auf Bachelor-N iv eau ex istierten, 
scheint die T endenz zu bestehen, diese lediglich als Sprungbrett oder 
O rientierungsplattform  und nicht als v ollwertige akadem ische Abschlü sse 
anzusehen. Die Wahrnehm ung der Bachelor-G rade als v alide und attrak-
tiv e Abschlü sse m uss noch v erbessert werden. 

Regierungen und H ochschulen werden eng zusam m enarbeiten m ü ssen 
um  s i cherz u s t ellen, d as s  d i e Ei nf ü hru ng  d er neu en St u d i ens t ru k t u ren 
ni cht  ob erf lä chli ch erf olg t , sondern dass sie begleitet wird v on der not-
wendigen N eugestaltung der Lehrpläne unter Berü cksichtigung nicht nur 
der gegenwärtigen europäischen Diskussionen ü ber Deskriptoren fü r 
Bachelor- und Master-Abschlü sse, Lernziele und Qualifikationsprofile, 
sondern auch des Reform bedarfs in der j eweiligen I nstitution. Wenn das 
Z iel eines „Sy stem s v on leicht lesbaren und v ergleichbaren Abschlü ssen“  
im  europäischen H ochschulraum  erreicht werden soll, m ü ssen Regie-
rungen und H ochschulen die nächste Phase des Bologna-Prozesses dazu 
nutzen, Q u ali f i k at i ons rahm en z u  erarb ei t en,  d i e s i ch au f  ex t erne R e-
f erenz p u nk t e s t ü t z en ( D es k ri p t oren f ü r d i e ang es t reb t e Q u ali f i k at i on 
u nd  f ü r d as  St u d i enni v eau ,  F ert i g k ei t en u nd  L ernerg eb ni s s e) ,  m ö g -
li chs t  i n Ei nk lang  m i t  ei nem  g em ei ns am en Eu rop ä i s chen Q u ali f i -
k at i ons rahm en.  Die Resultate der J oi nt  Q u ali t y  Ini t i at i v e und des 
T u ni ng -Proj ekts dü rften in diesem  Z usam m enhang v on Bedeutung sein. 
 
G em ei ns am e St u d i enp rog ram m e u nd  G em ei ns am e Ab s chlu s s g rad e 

G em einsam e Studienprogram m e und Abschlussgrade stehen in unm ittel-
barem  Z usam m enhang m it allen Z ielen des Bologna-Prozesses und 
kö nnten eines der wesentlichen Elem ente eines wahrhaft Europäischen 
H ochschulraum es werden. Dessen ungeachtet und trotz des diesbezü g-
lichen Appells im  Prager K om m uniq ué s erfahren G em einsam e Studien-
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program m e und Abschlü sse im m er noch nicht die hinreichende Auf-
m erksam keit. Dies ergibt sich aus der T atsache, dass die m eisten Minis-
terien und Rektorenkonferenzen diesem  T hem a nur m ittlere oder gar ge-
ringe Bedeutung beim essen. Mehr als zwei Drittel der Ministerien geben 
an, finanzielle Anreize fü r die Entwicklung gem einsam er Studienprogram -
m e und Abschlü sse zu Verfü gung zu stellen, aber der Um fang dieser Un-
terstü tzung ist nicht bekannt. 

Unter den H ochschulen und den Studierenden ist die Unterstü tzung fü r 
G em einsam e Studienprogram m e und Abschlü sse deutlich hö her, aber sie 
wurden noch nicht als wesentliche I nstrum ente fü r die institutionelle Ent-
wicklung erkannt. I hre Schaffung und K oordinierung scheint nach wie v or 
v ö llig der I nitiativ e indiv idueller H ochschullehrer ü berlassen zu sein. 

Die H ochschulen und die nationalen H ochschulsy stem e im  europäischen 
H ochschulraum  wü rden eine wichtige G elegenheit v erspielen, sich inter-
national zu positionieren, wenn sie ihre Aufm erksam keit kü nftig nicht 
stärker auf die sy stem atische, auch finanzielle Unterstü tzung G em ein-
sam er Studienprogram m e und Abschlü sse richteten. 

Allerdings wü rde diese Unterstü tzung rechtliche Ä nderungen in den 
H ochschulgesetzen der m eisten Ländern erfordern, d enn i n m ehr als  d er 
H ä lf t e d er Bolog na-L ä nd er lä s s t  d i e G es et z es lag e d i e V erlei hu ng  G e-
m ei ns am er Ab s chlü s s e d erz ei t  ni cht  z u .  Erforderlich wäre ü berdies die 
Ausarbeitung v on Richtlinien und Definitionen fü r G em einsam e Studien-
program m e und Abschlü sse sowohl auf nationaler wie auf europäischer 
Ebene sowie eine v erbesserte Z usam m enarbeit zwischen den H ochschu-
len selbst. 
 
Anerk ennu ng  

Z w ei  D ri t t el d er Bolog na-L ä nd er hab en b i s her d as  w i cht i g s t e recht -
li che Ins t ru m ent  f ü r Anerk ennu ng ,  d i e „ Eu rop ä i s che K onv ent i on ü b er 
d i e g eg ens ei t i g e Anerk ennu ng  v on Q u ali f i k at i onen i m  H ochs chu lb e-
rei ch“ ,  k u rz  „ L i s s ab on K onv ent i on“ ,  rat i f i z i ert .  I m  I nteresse des euro-
päischen H ochschulraum s sollten alle Bologna-Staaten die K onv ention 
sobald wie m ö glich ratifizieren. 
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Mehr als die H älfte der H ochschullehrer scheint ü ber den I nhalt der 
Lissabon K onv ention nic h t s eh r gut oder ga r nic h t informiert zu sein. Von 
einer engen Z us a mmena rb eit m it dem  nationalen EN I C/N ARI C berichten 
nur 2 0  % der H ochschulen, während weitere 2 5  % gar nic h t m it ihrem  
EN I C/N ARI C zusam m enarbeiten. Schließ lich sagen 2 8  % der H ochschu-
len, dass ihnen EN I C/N ARI C – zum indest unter diesem  N am en – nic h t 
b ek a nnt sei. 

Es ist m ithin offensichtlich, dass d i e K ennt ni s  ü b er d i e Bes t i m m u ng en 
d er L i s s ab on K onv ent i on,  ab er au ch ü b er d i e EN IC / N AR IC  - Ini t i at i v en 
( w i e z .  B.  Anerk ennu ng s v erf ahren i n t rans nat i onaler Bi ld u ng  et c. )  
u nt er d en H ochs chu lang ehö ri g en u nd  d en St u d i erend en v erb es s ert  
w erd en m u s s  durch v erstärkte K ooperation zwischen den internationalen 
O rganisationen, den nationalen Ministerien und den H ochschulen. 
Auß erdem  sollte die Position des EN I C/N ARI C in einigen Ländern gestärkt 
werden. 

Z wei Drittel der Ministerien, m ehr als die H älfte der H ochschulen und 
etwas weniger als 5 0  % der Studierendenv erbände erwarten, dass der 
Bologna-Prozess die akadem ische Anerkennung deutlich erleichtern wird. 
H ochschulen sind zwar hinsichtlich der Reibungslosigkeit v on Aner-
kennungsv erfahren fü r Auslandsaufenthalte eher optim istisch, aber in 
m anchen Ländern scheinen institutionelle Verfahren zur Anerkennung 
im m er noch eher unterentwickelt zu sein und die Anerkennung v on Aus-
landsstudien erfolgt eher durch eine Einzelfallprü fung. Sogar wenn for-
m ale Verfahren ex istieren, berichten Studierende als die unm ittelbar Be-
troffenen, dass ihnen diese häufig nicht bekannt seien. Fast 9 0  % der 
Studierendenv erbände sagen aus, dass ihre Mitglieder gel egentl ic h  oder 
h ä ufig m it Anerkennungsproblem en nach der Rü ckkehr aus dem  Ausland 
konfrontiert sind. 

Es ist ein positiv es Z eichen, dass m ehr als 4 0  % der Studierendenv er-
bände angeben, dass in den H ochschulen ihrer Mitglieder Appellin-
stanzen fü r Anerkennungsproblem e ex istieren. 

T rotzdem  sollten m ehr H ochschulen erm utigt werden, z u s ä t z li che u nd  
b es s ere i ns t i t u t i onelle Anerk ennu ng s v erf ahren z u  ent w i ck eln u nd  v or 
allem  d i e K om m u ni k at i on m i t  d en St u d i erend en i n d i es er Ang eleg en-
hei t  z u  v erb es s ern.  
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Das D i p lom a Su p p lem ent  wird in im m er m ehr Ländern eingefü hrt, aber 
die wichtigste Z ielgruppe – die Arbeitgeber – weiß  im m er noch zu wenig 
darü ber. Deshalb sollte auch das Wissen um  die Vorteile des Diplom a 
Supplem ent v erbessert werden. Die Einfü hrung eines D ip l oma  S up p l e-
ment L a b el  (in Analogie zum  geplanten E C T S  L a b el ) wü rde wahrschein-
lich zu einer deutlichen Verbesserung in der Verwendung des Diplom a 
Supplem ent fü hren. 
 
C red i t s  f ü r T rans f er- u nd  Ak k u m u lat i ons z w eck e 

ECT S hat sich klar als d a s  europäische Creditsy stem  etabliert. I n v ielen 
Ländern ist es bereits gesetzlich v orgeschrieben, während andere Länder 
die K om patibilität ihrer nationalen Creditsy stem e m it ECT S sicherstellen. 

Zwei Drit t el  d er H o c h s c h u l en  v erwen d en  h eu t z u t a g e E C T S  f ü r C red it  

T ra n s f er,  1 5  % v erwenden ein anderes Sy stem . H insichtlich der Akku-
m ulation v on Credits erklären fast drei Viertel der H ochschulen, dass sie 
diese bereits praktizieren – diese ü berraschend hohe Z ahl bedarf einer 
näheren Untersuchung und m ag auf ein ungenü gendes Verständnis der 
Besonderheiten eines Credit-Akkum ulationssy stem s zurü ckzufü hren sein. 

Die ECT S-I nform ationskam pagne, die in den v ergangenen J ahren v on der 
Europäischen K om m ission, der European Univ ersity  Association und 
v ielen nationalen O rganisationen durchgefü hrt wurde, m uss die Mehrzahl 
der H ochschulen erst noch erreichen, in denen die Anw end u ng  v on EC T S 
i m m er noch ni cht  als  i ns t i t u t i onelle St rat eg i e v erank ert  w u rd e und 
seine G rundsätze und I nstrum ente nach wie v or ungenü gend v erstanden 
werden. 

Die wichtigsten G rundsätze und I nstrum ente v on ECT S, wie sie in dem  
Dokum ent „ EC T S K ernp u nk t e /  EC T S K ey  F eat u res “  dargelegt wurden, 
m ü ssen dem  akadem ischen und dem  Verwaltungspersonal ebenso wie 
den Studierenden nahe gebracht werden, dam it das Potential v on ECT S 
als I nstrum ent zur Schaffung v on T ransparenz v oll ausgeschö pft werden 
kann. Anleitung und Unterstü tzung sind besonders erforderlich hinsicht-
lich der Verteilung v on Credits in Bezug auf Lernergebnisse, die Definition 
des Arbeitspensum s und die Verwendung v on ECT S fü r C red it A k k umul a -
tion. Die Einfü hrung des ECT S Labels wird zu einer deutlichen Verbes-
serung in der Anwendung v on ECT S fü hren. 
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Au t onom i e u nd  Q u ali t ä t s s i cheru ng : 

G rö ß ere Au t onom i e bedeutet norm alerweise weniger staatliche Einm i-
schung, g eht  ab er hä u f i g  ei nher m i t  ei nem  w achs end en Ei nf lu s s  
and erer i nt eres s i ert er g es ells chaf t li cher G ru p p en s ow i e m i t  u m f ang -
rei cheren ex t ernen Q u ali t ä t s s i cheru ng s m aß nahm en u nd  lei s t u ng s -
ori ent i ert en F i nanz i eru ng s m echani s m en.  Allerdings betonen v iele 
H ochschulv ertreter, dass die Befreiung der H ochschulen v on staatlicher 
Einm ischung nur dann die Autonom ie der H ochschule v ergrö ß ern und ihr 
innov ativ es Potential freisetzen wird, wenn sie nicht konterkariert wird 
durch eine m echanistische und v ereinheitlichende ex  post - Bewertung 
der Resultate oder durch eine unangem essene Einm ischung anderer 
G ruppen, die eher kurzfristige I nteressen v erfolgen. 

Alle Bologna-Länder haben Agenturen eingerichtet, die auf die eine oder 
andere Weise fü r ex terne Qualitätssicherung zuständig sind, oder sind 
dabei, solche Agenturen einzurichten. I n 8 0  % der H ochschulen in Eu-
ropa findet bereits ex terne Qualitätssicherung in der einen oder anderen 
Form  statt (Ev aluation oder Akkreditierung). Es lässt sich ei ne Ab s chw ä -
chu ng  d es  b i s heri g en G eg ens at z es  z w i s chen Ak k red i t i eru ng s v erf ahren 
i n d en EU -Bei t ri t t s lä nd ern u nd  Ev alu at i on i n d en EU -L ä nd ern beob-
achten: während das I nteresse an Akkreditierung und die Verwendung 
v on definierten K riterien und Standards in Westeuropa zunim m t, v erbrei-
ten sich in Mittel- und O steuropa auf Verbesserung zielende Ev aluations-
v erfahren. Z wei v ergleichende Studien neueren Datum s v erzeichnen da-
rü ber hinaus eine Abschwächung des bisherigen G egensatzes zwischen 
hochschulspezifischen und program m spezifischen H erangehensweisen in 
den Qualitätssicherungsagenturen und die zunehm ende Verm ischung 
beider H erangehensweisen innerhalb der einzelnen Agenturen. 

Die w i cht i g s t e F u nk t i on ex t erner Q u ali t ä t s s i cheru ng  (Ev aluation oder 
Akkreditierung) besteht nach Ansicht der Agenturen und der Mehrheit 
der H ochschulen in der Q u ali t ä t s v erb es s eru ng . N ur in Frankreich, der 
Slowakei und im  Vereinigten K ö nigreich wird die Rechenschaftspflicht 
gegenü ber der G esellschaft häufiger als die Qualitätsv erbesserung ge-
nannt. Sogar Akkreditierungsagenturen, die traditionell die Rechen-
schaftspflicht in den Vordergrund stellen, betonen seit einiger Z eit den 
Verbesserungseffekt. Allgem ein lässt sich sagen, dass ex terne Qualitäts-



 

 

2 3 2  S a c h s t a n d  u n d  S t e l l u n g n a h m e n

sicherungsv erfahren v on den H ochschulen positiv  gesehen werden, und 
zwar v or allem  als Mittel, um  die Qualitätsstruktur innerhalb der H och-
schule zu v erbessern. Allerdings m erken H ochschulv ertreter häufig an, 
dass die Wirksam keit v on Ev aluationsv erfahren zu einem  groß en T eil 
dav on abhängen wird, inwieweit sie die Verbindung zwischen Lehre und 
Forschung und andere Dim ensionen des H ochschulm anagem ents m itein-
beziehen. H ochschulen sind kom plex e Sy stem e und kö nnen nicht auf 
Problem e in einem  Bereich reagieren , ohne dass dabei zugleich andere 
Bereiche indirekt betroffen wären. Ebenso werden Wirksam keit und Ren-
tabilität v on Qualitätssicherungsv erfahren v on der Abstim m ung und den 
Sy nergien zwischen den v erschiedenen nationalen und europäischen Ver-
fahren zur Qualitätsü berprü fung sowie v on den v erschiedenen Finan-
zierungsm echanism en abhängen. 

Int erne Q u ali t ä t s s i cheru ng s v erf ahren s chei nen eb ens o v erb rei t et  z u  
s ei n w i e ex t erne und zielen v or allem  auf die Lehre. 8 2  % der H och-
schulleiter berichten v on internen Verfahren zur Ü berprü fung der Lehr-
q ualität, während 5 3  % solche Verfahren auß erdem  in Bezug auf die For-
schung haben. N ur ein Viertel der H ochschulen hat Verfahren zur Quali-
tätsü berprü fung in anderen Bereichen als Lehre und Forschung einge-
richtet. Vorläufig sind diese internen Verfahren j edoch nicht hinreichend 
entwickelt, um  ex terne Qualitätssicherung ü berflü ssig zu m achen. 

Ministerien, Rektorenkonferenzen, H ochschulen und Studierende 
stim m en darin ü berein, dass sie nat i onalen Q u ali t ä t s s i cheru ng s v er-
f ahren d en V orz u g  v or g em ei ns am en eu rop ä i s chen St ru k t u ren geben. 
Allerdings sind die O bj ekte und N utznieß er (oder „O pfer“ ) v on Ev aluation 
und Akkreditierung, näm lich die H ochschulen selbst, der I dee v on ge-
m einsam en Verfahren und Strukturen gegenü ber deutlich aufgeschlos-
sener als die anderen nationalen Akteure. So wü rde fast die H älfte der 
H ochschulen eine Pan-europäische Akkreditierungsagentur begrü ß en. 

Die grö ß te H erausforderung fü r Qualitätssicherung in Europa wird darin 
bestehen, T ransparenz, den Austausch guter Prax is und die Schaffung 
v on ausreichend gem einsam en K riterien fü r die wechselseitige Aner-
kennung der j eweiligen Verfahren sicherzustellen, ohne das Sy stem  zu 
sehr zu v ereinheitlichen und seine Stärken, wie Vielfalt und Wettbewerb, 
zu schwächen. 
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L eb ens lang es  L ernen 

Definitionen v on Lebenslangem  Lernen (LLL) und seine Beziehung zu 
Weiterbildung und Erwachsenenbildung sind nach wie v or unklar und 
v ariieren j e nach nationalem  K ontex t. Fü r den H ochschulbereich lässt sich 
allgem ein sagen, dass die Diskussionen ü ber Lebenslanges Lernen eine 
Fortsetzung der Diskussionen ü ber Weiterbildung und Erwachsenen-
bildung darstellen und m it diesen die Fokussierung auf flex iblen H och-
schulzugang sowie das Bem ü hen, auf die v ielfältigen Profile und Lebens-
um stände der Studierenden einzugehen, teilen. Alle neueren Definitionen 
v on LLL kreisen um  die Frage, wie Lernen in allen Lebensum ständen und 
– abschnitten am  besten erm ö glicht werden kann. Die N otwendigkeit fü r 
nationale LLL-Strategien ist allgem ein unbestritten und wurde besonders 
unterstrichen im  Rahm en der K onsultationen zum  LLL-Mem orandum  der 
Europäischen K om m ission (N ov em ber 2 0 0 0 ). 

Die T rends 2 0 0 3  Studie zeigt, dass im  J ahr 2 0 0 3  die Mehrheit der Länder 
eine LLL-Strategie entweder bereits besitzt oder fü r die Z ukunft plant. I n 
einem  Drittel der Bologna- Länder ex istieren solche Strategien bereits, 
näm lich in Belgien, Dänem ark, Finnland, Frankreich, I sland, I rland, den 
N iederlanden, N orwegen, Polen, der Slowakei, Schweden und dem  Ver-
einigten K ö nigreich. 

Die m eisten der Strategien und Aktionen auf nationaler und europäischer 
Ebene richten sich nicht speziell an den H ochschulbereich und m achen 
den besonderen Mehrwert oder die Bedingungen v on LLL-Angeboten an 
den H ochschulen nicht deutlich. Die m eisten H ochschulen m it LLL-Stra-
tegien finden sich im  Vereinigten K ö nigreich, I sland, Frankreich, der 
T schechischen Republik, der Slowakei, Bulgarien, während die Z ahl 
solcher H ochschulen in Deutschland, Ö sterreich, I talien, Ungarn, der 
T ü rkei, Rum änien und anderen Sü dosteuropäischen Ländern besonders 
niedrig ist. 

Die Mehrheit der Studierendenv erbände hat während der letzten drei 
J ahre Ä nderungen gegenü ber Lebenslanges Lernen in den H ochschulen 
ihrer Länder v erzeichnet. Fast die H älfte der Studierendenv ertreter be-
richtet v on Ä nderungen in Bezug auf die Studienangebote fü r nicht-tra-
ditionelle Studierende, während ein Drittel eine stärkere Fö rderung einer 
LLL-K ultur unter den Studierenden v erzeichnet. I n Bezug auf Lehrm etho-
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den und Z ugangsv erfahren scheint es wenig Ä nderung gegeben zu 
haben. 

I n den m eisten nationalen LLL-Strategien ex istieren zwei Motiv ations-
stränge: zum  einen geht es um  den sozialen Aspekt, wobei der flex ible 
H ochschulzugang und die Vielfalt v on Studienangeboten fü r die unter-
schiedlichsten Profile v on Studierenden betont werden. Z um  anderen 
wird der Aspekt des wirtschaftlichen Wettbewerbs herv orgehoben und 
die Auffrischung v on professionelle K enntnissen und Fertigkeiten durch 
LLL in den Vordergrund gestellt. Die letztgenannte T hem atik wird häufig 
in Z usam m enarbeit m it Arbeitsm arktv ertretern entwickelt und finanziert. 
Falls der Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit durch rü ckläufige staatliche 
Budgets stärker in den Vordergrund rü ckt, kö nnten H ochschulen ge-
zwungen sein, in ihren LLL-Angeboten die kostspieligere soziale Moti-
v ation zu ignorieren. 

Die Entwicklung v on LLL-Angeboten zeugt v on einer klaren Marktorien-
tierung und einem  gut entwickelten Dialog m it ex ternen I nteressens-
gruppen. Z wei Drittel der europäischen H ochschulen bieten auf N ach-
frage Unterstü tzung an und gehen auf die ex pliziten Bedü rfnisse v on 
Unternehm en, Berufsv erbänden und anderen Arbeitgebern ein. Fast die 
H älfte (4 9  %) fü hrt bereits gem einsam e Program m e durch, wobei dies fü r 
besonders v iele H ochschulen in Finnland, I sland, Schweden, N orwegen, 
Estland, Frankreich, I rland und dem  Vereinigten K ö nigreich zutrifft. Aller-
dings ist diese Bereitschaft, direkt auf Marktanforderungen zu reagieren, 
zugleich einer der G rü nde fü r die kritische H altung v ieler H ochschullehrer 
gegenü ber LLL-I nstituten in ihren H ochschulen, speziell in den Univ er-
sitäten. 

Die europäische Reform  der Studienstrukturen scheint Lebenslanges Ler-
nen in v ielen H ochschulen zu beeinflussen. 3 9  % der H ochschulleiter be-
richten, dass sich ihre LLL-Program m e und -m odule in Folge der neuen 
Abschlussgrade v erändern. 

Abgesehen v om  Erfahrungsaustausch in einigen europäischen N etzwer-
ken fü r Weiterbildung, ist die K ooperation zwischen den europäischen 
H ochschulen im  Bereich des Lebenslangen Lernens, z. B. bei der Entwick-
lung gem einsam er Studienangebote, nach wie v or eher die Ausnahm e als 
die Regel. 



 S a c h s t a n d  u n d  S t e l l u n g n a h m e n  2 3 5

Lebenslanges Lernen befindet sich in v ielen H ochschulen im m er noch in 
einer Randposition und ist nur selten in die allgem einen Strategien, zen-
tralen Prozesse und in die Entscheidungsfindung innerhalb der H och-
schule integriert. Sogar in den Ländern, wo Weiterbildung und LLL bereits 
eine wichtige politische Rolle spielen und spezielle Anreize fü r die Ent-
wicklung v on LLL gegeben werden, wie etwa in Frankreich, dem  Verei-
nigten K ö nigreich und Finnland, genieß en Weiterbildungszentren nicht 
dasselbe Ansehen wie die ü brige univ ersitäre Lehre und Forschung. 
Wenn sie sich in einem  ex pandierenden Markt positionieren und den 
Mehrwert ihrer Ex pertise v erdeutlichen wollen, sollten die H ochschulen 
LLL in ihre zentralen Entwicklungsprozesse und Strategien integrieren. 
 
D i v ers i f i z i eru ng  v on H ochs chu lp rof i len: 

G egenwärtig ähneln sich die m eisten europäischen H ochschulen in der 
Bedeutung, die sie Forschung und Lehre beim essen, sowie in der starken 
nationalen Ausrichtung ihres Selbstv erständnisses. N ur 1 3  % aller H och-
schulen (1 6  % der Univ ersitäten) haben nach eigener Einschätzung eine 
weltweite Ausrichtung (m it groß en Unterschieden zwischen den einzel-
nen Ländern), während nur 7  % Europa als ihre wichtigste Z ielregion be-
nennen. Der Wettbewerb um  ö ffentliche und priv ate G elder sowie um  
Studierende und Wissenschaftler hat durch die stärkere I nternationali-
sierung und sogar G lobalisierung des H ochschulbereichs dazu gefü hrt, 
dass der Druck auf die H ochschulen, ein eigenes differenziertes Profil zu 
entwickeln, zugenom m en hat. Allerdings hängt die Bereitschaft v on 
H ochschulen zur Profilentwicklung im  groß en Maß  v on der ihnen zuge-
standenen Autonom ie ab. Diese ist in Europa bisher nur teilweise v er-
wirklicht, ebenso wie Finanzierungsm echanism en, die eine solche Profi-
lierung erlauben wü rden, bisher noch in keinem  europäischen Land ex is-
tieren. 

Eine grö ß ere H erauforderung fü r die H ochschulen ergibt sich aus der sehr 
heterogenen G ruppe v on unm ittelbaren Partnern, m it denen sie in For-
schung und Lehre zusam m enarbeiten. Die H ochschulen werden nicht nur 
die Rolle dieser Partner eingrenzen m ü ssen, um  ihre eigene akadem ische 
Freiheit zu bewahren, sondern m ü ssen auch den einzigartigen Mehrwert 
v erdeutlichen, den die Univ ersität zu Lehre und Forschung beitragen 
kann und durch den sie sich v on anderen Einrichtungen, die ebenfalls 
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Lehre und Forschung anbieten, unterscheidet. Die Positionierung der ein-
zelnen H ochschulen in Europa und der Welt wird zum  groß en T eil v on 
ihren Studienstrukturen und Lernergebnissen in Verbindung m it den ent-
sprechenden Qualitätskriterien sowie v on den indiv iduellen Lö sungen ab-
hängen, m ittels derer sie akadem ische Qualität m it nachhaltiger Beschäf-
tigungsfähigkeit v erbinden. 
 
SC H L U SSF O L G ER U N G EN : F Ü R  N AC H H AL T IG E R EF O R M EN  D ES H O C H -
SC H U L W ESEN S IN  EU R O P A 
 
Die v orliegende Studie hat den Bologna-Prozess v or allem  aus der Per-
spektiv e der H ochschulen betrachtet. Sie hat europäische und nationale 
T rends im  Z usam m enhang m it den Bologna-Z ielen und -I nstrum enten 
aufgezeigt und v ersucht, die Aufm erksam keit auf I m plikationen, K onse-
q uenzen und m ö gliche I nterpretationen dieser Entwicklungen auf H och-
schulebene zu lenken. Z usätzlich zu den konkreten Schlü ssen, die am  
Ende j edes K apitels gezogen wurden, wollen wir auf v ier weitere grund-
legende Schlussfolgerungen hinweisen, die sich aus der gegenwärtigen 
Phase der Um setzung der Bologna-Reform en auf nationaler und institu-
tioneller Ebene ergeben und die sich auf alle T eilaspekte der Reform en 
beziehen: 
 
1.  D er g anz hei t li che As p ek t  v on Bolog na 
 
Die Um setzung der Bologna-Z iele wird sich dann als besonders fruchtbar 
erweisen, wenn diese als Paket und als in sich zusam m enhängend v er-
standen werden. So haben sich bei der Um setzung der Reform en auf 
H ochschulebene folgende Sy nergiepunkte ergeben: die Einfü hrung einer 
Bachelor-/Master Struktur, die Schaffung eines hochschulü bergreifenden 
Credit-Sy stem s fü r T ransfer und Akkum ulation, sowie – v on v ielen weni-
ger beachtet – die Erö ffnung einer Perspektiv e des LLL. Die Verbindungen 
zwischen diesen T hem en haben sich herauskristallisiert im  Z usam m en-
hang m it der Schaffung m odularer Strukturen und der Definition v on 
Qualifikationsrahm en und -profilen sowie v on konkreten Lernergebnissen 
im  H inblick auf Wissen, K om petenzen und Fertigkeiten. Andere Verbin-
dungen traten bereits v or zwei J ahren klar zutage, so etwa die T atsache, 
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dass die Einfü hrung kom patibler Strukturen und auf Verbesserung zielen-
der Qualitätssicherung das wechselseitige Vertrauen erhö hen und die 
Anerkennung erleichtern wü rden, was wiederum  zu v erbesserter Mobili-
tät fü hren wü rde. I n ihrem  Bem ü hen um  praktikable Lö sungen fü r einige 
der H erausforderungen des Bologna-Prozesses beginnen H ochschul-
v ertreter nun zu entdecken, dass sie, wenn m an ihnen genug Z eit lässt, 
sich auf sehr v iel weiterreichende und tiefer gehende Reform en einge-
lassen haben als ursprü nglich beabsichtigt. 
 
2 .  D er s y s t em i s che As p ek t  v on Bolog na 
 
Die Um setzung der Bologna-Z iele hat weitreichende K onseq uenzen fü r 
die ganze H ochschule, nicht nur in Bezug auf die Reform  der Studien-
strukturen, sondern auch hinsichtlich der Studienberatung und anderer 
Dienstleistungen, der I nfrastruktur und v or allem  auch der Ausgaben. 
Bologna-Reform en sind nicht kostenneutral. Sie erfordern zum  einen 
I nv estitionen in der Einfü hrungsphase und zum  anderen kontinuierliche 
Ausgaben fü r deren Fortfü hrung, was Einfluss auf andere zentrale Funk-
tionen der H ochschulen haben wird, falls der G esam thaushalt nicht an-
wächst. 

Der innere Z usam m enhang der Bologna-Reform en bezieht sich indes 
nicht nur auf Fragen der Verwaltung, der I nfrastruktur und der Finanzen. 
Er zeigt sich besonders deutlich bei der Einfü hrung der neuen Bachelor- 
und Mastergrade, die eine neue Definition der Rolle der Forschung erfor-
dern dü rften. Es ist offensichtlich, dass Master-G rade nicht ohne die 
Berü cksichtigung ihrer Verknü pfung m it der Lehre und Forschung auf der 
Doktoranden-Ebene eingefü hrt werden kö nnen. Selbstv erständlich kann 
und sollte Lehre an den Univ ersitäten nicht reform iert werden ohne die 
Berü cksichtigung ihrer Verbindung zur Forschung, v on der Schaffung 
neuer Stellen fü r j unge Wissenschaftler bis zur Einbindung v on For-
schungsproj ekten in die Lehre. 
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3 .  D er am b i v alent e As p ek t  v on Bolog na 
 
I n fast allen Aktionslinien der Bologna-Reform en zeichnen sich zwei 
parallele Motiv ationsstränge ab: 

Auf der einen Seite findet sich der Wettbewerbsgedanke, der darauf zielt, 
I nstitutionen und nationale Sy stem e fü r den globalen Wettbewerb v orzu-
bereiten und sich dabei auf transparente Strukturen und die Z usam m en-
arbeit m it europäischen Partnern stü tzt, dam it H ochschulen in der zu-
nehm end harten Auseinandersetzung um  Mittel Studierende und Wissen-
schaftler ü berleben oder sogar Erfolge erzielen kö nnen. N ach dieser 
Agenda sind die grö ß ere K onzentration v on Ex zellenz und K om petenz, 
die klarere H erausarbeitung v on Stärken und die deutliche Benennung 
v on Schwächen notwendig oder sogar dringend erforderlich, wenn das 
europäische H ochschulwesen zu Erreichung des ehrgeizigen Z iels, Europa 
bis zum  J ahr 2 0 1 0  zum  „wettbewerbfähigsten, dy nam ischen, wissens-
basierten Wirtschaftsraum  der Welt“  (Lissabon 2 0 0 0 ) zu m achen, bei-
tragen will. 

Auf der anderen Seite gibt es den sozialen Motiv ationsstrang, der die 
N otwendigkeit zur Z usam m enarbeit und Solidarität zwischen gleichen 
und ungleichen Partnern, flex iblem  H ochschulzugang, Rü cksichtnahm e 
auf indiv iduelle Lebensum stände und die N otwendigkeit, brain drain zu 
bekäm pfen, betont. Es wäre naiv  zu glauben, dass der europäische H och-
schulraum  sich ausschließ lich auf diese Agenda grü nden kö nnte. 

Beide Motiv ationsstränge sind erforderlich, um  den Prozess v oranzu-
treiben. Aber sie m ü ssen gewichtet, an den j eweiligen institutionellen 
K ontex t angepasst und im  H inblick auf das Bem ü hen der j eweiligen 
H ochschule, die ihr angem essene N ische im  nationalen und europäischen 
H ochschulsy stem  finden, interpretiert werden. Wohlm einende Versuche, 
diesem  Dilem m a durch die undifferenzierte Verfolgung beider Motiv ati-
onsstränge zu entkom m en, wü rden lediglich dazu fü hren, die ersten An-
sätze zur institutioneller Profilierung, die sich in einigen europäischen 
Ländern zeigen, zunichte zu m achen. N ationale G esetzgeber, Politiker 
und H ochschulleiter sollten es v erm eiden, in sich widersprü chliche Stra-
tegien, Anreize oder Maß nahm en zu schaffen, wenn sie in der einen oder 
anderen Agenda oder auch in beiden erfolgreich sein wollen. Statt des-
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sen sollten G esetzgeber und Politiker die Freiräum e fü r autonom e Ent-
scheidungen schaffen, die eine solche Differenzierung zulassen und die 
H ochschulen sollten diese nutzen. 
 
4 .  D i e W ei t erent w i ck lu ng  v on Bolog na 
 
Der Bologna-Prozess hat bereits beträchtliche Fortschritte erzielt bei der 
Um setzung der im  J ahr 1 9 9 9  beschlossenen Z iele. Die v orliegende Studie 
zeigt einm al m ehr, dass diese Z iele hinreichend realistisch sind, um  Ver-
trauen in den entstehenden Europäischen H ochschulraum  zu erwecken. 
Wir m ö chten an dieser Stelle aber auf einige v ernachlässigte Aspekte und 
T hem en hinweisen, die uns bei der Schaffung eines wirklichen Europäi-
schen H ochschulraum s wesentlich erscheinen: 

Ein ü berraschender Mangel an I nteresse besteht hinsichtlich des Prob-
lem s einer wahrhaft europaweiten Rekrutierung v on H ochschullehrern. 
N ur sehr wenige europäische H ochschulen haben eine nennenswerte 
Minderheit, ganz zu schweigen v on einer Mehrheit, an nicht-nationalen 
europäischen Mitarbeitern. Z war wird dieses T hem a im  Rahm en des Eu-
ropäischen Forschungsraum es angesprochen, aber es gehö rt in ebenso 
zentraler Weise zum  Europäischen H ochschulraum  und sollte in den 
nächsten Phasen des Bologna-Prozesses grö ß ere Aufm erksam keit er-
fahren. Wie kö nnen H ochschulen dazu gebracht werden, ihre Rekrutie-
rungsv erfahren zu internationalisieren?  Welche H indernisse fü r die lang-
fristige Mobilität v on H ochschullehrern im  H inblick auf K rankenv ersiche-
rung, Versorgungsansprü che, usw. m ü ssen ü berwunden werden?  

Auß erdem  hat sich bisher niem and m it der Frage der freien Studienort-
wahl in ganz Europa v om  ersten Sem ester an befasst. Dies ist insofern 
hö chst erstaunlich, als eine Beseitigung aller H indernisse fü r eine solche 
freie O rtswahl der deutlichste Beweis fü r das Entstehen eines Europäi 
schen H ochschulraum s wäre, der diesen N am en wirklich v erdient. 

Sprachliche Aspekte sind ein weiteres v ernachlässigtes T hem a des EH R: 
Z war wurden beeindruckende Fortschritte erzielt bei der Schaffung kon-
v ergenter Strukturen, grö ß erer T ransparenz, der Mitnahm efähigkeit v on 
Stipendien, usw., aber die langj ährige Erfahrung m it EU-Mobilitätspro-
gram m en hat die hohe Wirksam keit sprachlicher Barrieren erwiesen. I st 
die v ö llige Dom inanz der englischen Sprache in den m eisten H ochschulen 
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und Studienprogram m en wirklich der Preis, den wir fü r wahrhaft europä-
ische Mobilität zu entrichten haben, oder gibt es Mö glichkeiten, die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas zu bewahren und die Studie-
renden (und die H ochschulen) dav on zu ü berzeugen, dass auch die „klei-
nen Sprachen“  der Mü he wert sind?  

Abschließ end weisen wir darauf hin, dass das enorm e Potential der 
Bologna-Z iele fü r eine längst ü berfällige fundam entale und nachhaltige 
Form  der H ochschulbildung in Europa nur genutzt werden kann, wenn 
die Stim m e der Lehrenden in den H ochschulen m ehr als bisher gehö rt 
und berü cksichtigt wird. 
 
A nm. d. Hrsg .: 

D as N achf olg edokument „ T rends I V “  f inden Sie ab  Mä rz  2005  auf  der I nternetseite 

der E U A : w w w .eua.b e ( 3 1 .08 .2004). 

I nf ormationen z um aktuellen Stand der U msetz ung  in den einz elnen B olog na-L ä ndern 

b ef inden sich auf  w w w .b olog na-b erg en2005 .no � N ational I mplementation 

( 3 1 .08 .2004). 
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4.3 . D e u t s c h l a n d  i m  E u r o p ä i s c h e n  H o c h s c h u l r a u m  - P l e n a r -
E n t s c h l i e ß u n g  d e r  H R K  z u  d e n  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  a u s  d e r  
B o l o g n a -E r k l ä r u n g   

 
(Entschließ ung des 1 9 3 . Plenum s v om  1 9 ./2 0 . Februar 2 0 0 1 ) 
 
I.  Z u r Bed eu t u ng  d es  Eu rop ä i s chen H ochs chu lrau m es  
 
Die Schaffung eines Europäischen H ochschulraum es ist das wichtigste 
Proj ekt, das bisher zur Fö rderung der europäischen H ochschulzusam m en-
arbeit beschlossen wurde. Es m uss im  Z usam m enhang m it dem  Proj ekt 
eines Europäischen Forschungsraum es gesehen werden. Die I nitiativ e 
zum  Europäischen H ochschulraum  ging nicht in erster Linie v on den 
H ochschulen, sondern v on einer groß en Z ahl europäischer Regierungen 
aus. Um  so wichtiger ist es, dass die H ochschulen sich j etzt m it dem  Pro-
zess befassen, seine Anforderungen und Auswirkungen diskutieren und 
dam it sicherstellen, dass sie die weitere Planung und Um setzung aktiv  
und in der ihnen zukom m enden Weise m itgestalten. 

Die H RK  begrü ß t deshalb die Serie v on K onferenzen, die im  März 2 0 0 1  in 
Salam anca beginnt und die den europäischen H ochschulen die G elegen-
heit zum  Meinungsaustausch und zur Form ulierung gem einsam er Posi-
tionen bieten wird. Die H RK  spricht sich dafü r aus, dass sich die europäi-
schen H ochschulen, u. a. im  Rahm en der European Univ ersity  Associa-
tion, auch im  weiteren Verlauf des Bologna-Prozesses regelm äß ig zu 
K onsultationen treffen, unabhängig v on den G esprächen m it den Re-
gierungsv ertretern ü ber die weitere Realisierung des H ochschulraum es. 

Der Europäische H ochschulraum  ist m ehr als ein Proj ekt zur Annäherung 
v on nationalen Studienstrukturen: Die darin enthaltenen Aktionslinien 
entsprechen ü berwiegend den Z ielen der H ochschulreform  in Deutsch-
land und sie werden eine beschleunigende und v ertiefende Wirkung auf 
die deutsche Reform  haben. Die H ochschulen sollten deshalb die G ele-
genheit nutzen, sich ü ber die I m plikationen der laufenden und der fü r die 
Z ukunft angestrebten Veränderungen klar zu werden.  
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I nsbesondere ist hierbei zu denken an  
 
• die Bedeutung fü r die wissenschaftliche Entwicklung in Lehre;  Weiter-

bildung und Forschung 
• die politischen I m plikationen (u. a. fü r das Verhältnis zwischen Staat 

und H ochschulen, die zukü nftige Rolle der Univ ersitäten und der 
Fachhochschulen, das Verhältnis beider zueinander) 

• die I m plikationen fü r das Managem ent der H ochschulen (Bedeutung 
v on ECT S fü r die Prü fungsäm ter;  kü nftige Rolle der Akadem ischen 
Auslandsäm ter) 

• die finanziellen Folgen (u. a. durch die ev tl. sich ändernde Studieren-
denstruktur durch Studiengebü hren sowie durch Unterschiede in der 
Finanzierung der zwei Stufen) 
 

Die H RK  wird diesen Fragen in ihren Erö rterungen in den kom m enden 
J ahren eine angem essene Stellung einräum en. 

N eben den Auswirkungen auf nationaler Ebene kom m t dem  Bologna-
Prozess auf europäischer Ebene eine Bedeutung zu, die v ielfach noch 
nicht erkannt worden ist. Z um  einen stellt die freiwillige und eigenv erant-
wortlich gesteuerte Z usam m enarbeit v on 2 9  europäischen Ländern (wei-
tere haben bereits I nteresse an einer Mitarbeit erklärt) eine Vorweg-
nahm e kü nftiger Strukturen der K ooperation dar: I m  H ochschulbereich 
werden so Form en der Abstim m ung und des gem einsam en europäischen 
H andelns erprobt, die der gesam tpolitischen Realität v orgreifen und sich 
als wegweisend fü r diese erweisen kö nnen. 

Z um  anderen steht die EU m it der geplanten Aufnahm e m ehrerer m ittel- 
und osteuropäischer Länder (die zugleich am  Europäischen H ochschul-
raum  m itarbeiten) v or einer gewaltigen H erausforderung. I n den Schluss-
folgerungen des Europäischen Rates anlässlich seiner T agung in Lissabon 
im  März 2 0 0 0  wird fü r das kom m ende J ahrzehnt das Z iel form uliert, „die 
Union zum  wettbewerbsfähigsten und dy nam ischsten wissensbasierten 
Wirtschaftsraum  der Welt zu m achen“ . Wesentlicher Bestandteil eines 
wissensbasierten Wirtschaftsraum s m uss notwendigerweise die Bildung 
und insbesondere die H ochschulbildung sein. 
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Die EU hat sich also fü r die kom m enden J ahre die ehrgeizigen Z iele einer 
politischen Erweiterung und Vertiefung und zugleich einer Steigerung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit gesetzt. Den H ochschulen fällt dabei eine 
Doppelrolle zu: 

Einerseits sollen sie durch Spitzenleistungen in Ausbildung und For-
schung helfen, Europas Wettbewerbsfähigkeit zu erhö hen und den an-
gestrebten „wissensbasierten Wirtschaftsraum “  zu v erwirklichen.  

Andererseits werden die H erausforderungen fü r die Bü rgerinnen und 
Bü rger der EU im  H inblick auf Beweglichkeit, Sprachkenntnisse, O ffenheit 
fü r bisher Frem des, Arbeiten in einem  europäischen und internationalen 
K ontex t stark zunehm en. Die H ochschulen kö nnen sie dabei unterstü tzen 
und dazu beitragen, soziale Verwerfungen, Ausgrenzungen und Frem den-
feindlichkeit zu m inim ieren, wobei den G eistes- und Sozialwissenschaften 
eine zentrale Rolle zukom m t. 

Die H RK  stellt deshalb fest, dass der Europäische H ochschulraum  ein G e-
bot der Stunde ist, wenn die genannten Z iele erreicht werden sollen. Die 
kulturelle Vielfalt gilt es hierbei zu bewahren. G erade in seiner O ffenheit 
fü r neue Mitglieder bietet er zugleich die G ewähr dafü r, dass „Europa“  
nicht als Festung begriffen wird. N eben den in der Bologna-Erklärung 
aufgefü hrten Aktionslinien m uss insbesondere die Mobilität v on H och-
schulangehö rigen deutlich gesteigert werden. Dies ist allerdings nicht m it 
einer geringfü gigen Anhebung der zur Verfü gung stehenden Mittel zu 
erreichen. Die H RK  appelliert an die Regierungen v on Bund und Ländern, 
hierfü r zusätzliche finanzielle Anstrengungen zu unternehm en. 

Ü berzeugte Europäer werden nicht durch politische Beschlü sse geschaf-
fen, sondern durch entsprechende Bildung und eigenes Erleben. Die in 
der H RK  zusam m engeschlossenen H ochschulen sind bereit, ihren Beitrag 
zur Verwirklichung des Europäischen H ochschulraum s zu leisten. 
 
II.  Inhalt  d er Bolog na-Erk lä ru ng  
 
Die Bildungsm inister aus 2 9  europäischen Staaten haben sich in der 
Bologna-Erklärung am  1 9 . J uni 1 9 9 9  auf die Schaffung eines europä-
ischen H ochschulraum es m it dem  Z iel einer grö ß eren K om patibilität  
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und Vergleichbarkeit der H ochschulsy stem e in Europa v erständigt. Sie be-
kennen sich darin zu der Absicht, den europäischen H ochschulsy stem en 
m it ihren besonderen kulturellen und wissenschaftlichen T raditionen zu 
einer weltweit grö ß eren Anerkennung und Anziehungskraft zu v erhelfen. 
Die Unterzeichnerstaaten haben v erbindlich ihre Absicht erklärt, unter 
uneingeschränkter Achtung der Autonom ie der H ochschulen folgende 
Z iele zu erreichen: 
 
• Einfü hrung eines Sy stem s leicht v erständlicher und v ergleichbarer Ab-

schlü sse, auch durch Einfü hrung des Diplom zusatzes (Diplom a Supp-
lem ent);  

• Einfü hrung v on gestuften Abschlussgraden in allen Ländern, m it ei-
nem  ersten berufsq ualifizierenden Abschluss nach frü hestens drei 
J ahren;  

• ECT S-kom patible Leistungspunktsy stem e, die auch auf den Bereich 
des lebenslangen Lernens anwendbar sind;  

• Beseitigung noch bestehender Mobilitätshem m nisse fü r Studierende, 
H ochschullehrer und H ochschullehrerinnen sowie Verwaltungsange-
hö rige;  

• ein europäisches Sy stem  der Qualitätssicherung m it v ergleichbaren 
Methoden und K riterien;  

• Fö rderung der erforderlichen europäischen Dim ension im  H ochschul-
bereich. 

 
Diese Z iele stehen im  Einklang m it den Z ielsetzungen, die die H ochschu-
len selbst, aber auch Bund und Länder fü r die Modernisierung des H och-
schulwesens in Deutschland und die Stärkung seiner internationalen 
Attraktiv ität in den letzten J ahren entwickelt haben. Sie fanden ihren 
N iederschlag u. a. in einem  gem einsam en Bericht des Bundes und der 
Länder an die Regierungschefs sowie in der gem einsam en Erklärung v on 
Bund und Ländern zur „Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähig-
keit des Studienstandorts Deutschland“  v om  Dezem ber 1 9 9 9 . Die H RK  
ihrerseits hat die Bologna-Erklärung aufgegriffen und m ehrere Em pfeh-
lungen zur konkreten Um setzung in Deutschland gegeben. I nsbesondere 
sind in diesem  Z usam m enhang die Em pfehlungen zur Einfü hrung v on 
Studiengängen m it gestuften Abschlü ssen und zu ECT S sowie die H and-
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reichungen zu I nternationalisierungsstrategien fü r H ochschul- und Fach-
bereichsleitungen zu nennen. 
 
III.  P os i t i on d er H R K  z u  d en ei nz elnen Z i elen d er Erk lä ru ng  
 
Z usam m enfassend nim m t die H RK  zum  Bologna-Prozess und seiner wei-
teren Ausgestaltung wie folgt Stellung: 
 
G es t u f t e St u d i enab s chlü s s e 
 
Die H RK  hat schon m ehrfach die durch das neue H RG  v on 1 9 9 8  einge-
fü hrte Mö glichkeit, gestufte Abschlü sse neben dem  herkö m m lichen ein-
phasigen G raduierungssy stem  einzufü hren, begrü ß t. Sie weist grund-
sätzlich darauf hin, dass es sich beim  Bakkalaureus um  einen alteuropäi-
schen Abschlussgrad handelt, der bis in die 1 8 3 0 er J ahre auch an deut-
schen Univ ersitäten v ergeben wurde. 

G estufte Studienabschlü sse bieten die Chance, das Studiensy stem  sowohl 
insgesam t als auch auf der Ebene einzelner Studiengänge neu zu struk-
turieren. Bei gleichzeitiger Anwendung v on Modularisierung und v on 
Leistungspunktsy stem en erlauben gestufte Abschlü sse eine indiv iduelle 
und passgenaue K onzeption des Studium s, auch unter Einschluss v on 
Angeboten des lebens- und berufsbegleitenden Lernens. Dies ist zu be-
grü ß en, da der fachliche Bezug zwischen einem  Studienabschluss und der 
späteren beruflichen T ätigkeit heutzutage in v ielen Fällen nicht m ehr so 
eindeutig ist wie frü her und sich zudem  in rascher Folge neue Berufsbil-
der entwickeln. 

G estufte Studienabschlü sse erm ö glichen im  zweiten Studienzy klus einer-
seits die Vertiefung der im  ersten Z y klus v erm ittelten K enntnisse, anderer-
seits die K om bination m it anderen Studienrichtungen. 

N ach Ansicht der H RK  sollte auf Dauer auch in Deutschland ein gestuftes 
Sy stem  das einphasige in allen Studiengängen, die dies als sinnv oll er-
scheinen lassen, ablö sen. Es sollte allerdings bis auf weiteres die Mö g-
lichkeit fü r besondere Fächer und Fachbereiche v orbehalten bleiben, 
einen durchgängigen grundständigen Studiengang beizubehalten. Auch 
die beibehaltenen Studiengänge sollten allerdings m odularisiert werden, 
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um  den Wechsel zwischen durchgängigen und gestuften Studiengängen 
zu erleichtern. 
 
Int ernat i onale V erg lei chb ark ei t  
 
Die H RK  begrü ß t das Z iel, einen Europäischen H ochschulraum  zu schaf-
fen, wobei durch die europaweite Vergleichbarkeit der Abschlü sse die 
Mobilität v on Studierenden sowie die berufliche Anerkennung erleichtert 
werden. Sie appelliert in diesem  Z usam m enhang an Bund und Länder, 
endlich das "Ü bereinkom m en ü ber die Anerkennung v on Qualifikationen 
im  H ochschulbereich in der europäischen Region" (Lissabon 1 9 9 7 ) zu ra-
tifizieren, dem  m ittlerweile zahlreiche Staaten beigetreten sind. Beden-
ken, wie sie v on den J ustizm inisterien des Bundes und einiger Länder 
v orgebracht wurden, halten einer kritischen Ü berprü fung nicht stand. 

G estufte Studiengänge v ereinfachen die internationale Anrechnung und 
Anerkennung v on Studienleistungen und -abschlü ssen. Dabei ist Ver-
gleichbarkeit nicht im  Sinne einer H arm onisierung v on Studienanforde-
rungen zu v erstehen, sondern als G leichwertigkeit unter Respektierung 
fachlich-disziplinärer Differenzierungen. Bei der Definition v on K riterien 
der G leichwertigkeit sollten europäisch-internationale Maß stäbe und 
nicht allein tradierte nationale Perspektiv en Berü cksichtigung finden. 

Die H RK  appelliert an die europäischen Bildungsm inister, bei der Um set-
zung des weiteren Arbeitsprogram m s fü r den europäischen H ochschul-
raum  besonderes Augenm erk auf die Verbesserung der Anerkennung 
akadem ischer Abschlü sse in den v erschiedenen Berufen zu legen und zu 
diesem  Z weck die zuständigen nationalen Stellen einzubeziehen. Z ugleich 
wird die H RK , gem einsam  m it den europäischen H ochschulen, v erstärkt 
an der weiteren Verbesserung der akadem ischen Anerkennung arbeiten. 
 
L ei s t u ng s p u nk t es y s t em  ( EC T S)  
 
Leistungspunktsy stem e in Verbindung m it der Modularisierung v on Stu-
dieninhalten sind ein geeignetes I nstrum ent zur effizienteren G estaltung 
v on Studienstrukturen und zur Verkü rzung v on Studienzeiten. Die not-
wendige Weiterentwicklung v on ECT S v on einem  reinen T ransfersy stem  
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zu einem  T ransfer- und Akkum ulierungssy stem  wird v on der H RK  aus-
drü cklich begrü ß t. K MK  und H RK  haben die Einfü hrung und Anwendung 
v on ECT S durch entsprechende Beschlü sse konkretisiert, um  das Maß  an 
Einheitlichkeit bei der Entwicklung zu gewährleisten, das erforderlich ist, 
um  die länder- und hochschulü bergreifende Mobilität der Studierenden 
im  fö deralen deutschen Bildungssy stem  zu gewährleisten.  

Die H RK  warnt zugleich dav or, ECT S im  Rahm en der geplanten Weiter-
entwicklung durch weitere adm inistrativ e Vorgaben zu bü rokratisieren: 
Wenn seine Anwendung fü r H ochschullehrer und Studierende zu aufwän-
dig wird, v erkehrt sich die ursprü ngliche I ntention v on ECT S – näm lich 
die Erleichterung v on Mobilität – in ihr G egenteil. 

Auß erdem  appelliert die H RK  an ihre Mitgliedshochschulen, Fragen der 
Anerkennung im  Rahm en v on ECT S groß zü gig zu handhaben, indem  sie 
sich auf Prü fung der G leichwertigkeit beschränken und den Bildungswert, 
den Mobilität unabhängig v om  rein akadem ischen G ewinn darstellt, an-
erkennen. 
 
D i p lom a Su p p lem ent   
 
Die H RK  fordert die konseq uente Einfü hrung des Diplom a Supplem ents 
(DS) fü r alle Abschlusszeugnisse, um  dam it die akadem ische und berufli-
che Anerkennung zu v erbessern. Sie bedauert zugleich, dass erst v er-
gleichsweise wenige H ochschulen in Deutschland das DS eingefü hrt 
haben. Das DS unterstü tzt die transparente Darstellung v on Studien- und 
Ausbildungsprofilen angesichts flex ibler werdender Studienstrukturen 
und -abschlü sse. Es dient dam it der Qualitätssicherung. Das DS sollte als 
Mö glichkeit genutzt werden, Qualifikationen v or allem  in H inblick auf 
ex terne Adressaten (und nicht als reine Prü fungsdokum entation) zu be-
schreiben.  
 
Q u ali t ä t s s i cheru ng  /  Ak k red i t i eru ng  
 

Die in der H RK  zusam m engeschlossenen H ochschulen unterstü tzen das 
Bem ü hen, die Qualität der Studienprogram m e und die europaweite Ver-
gleichbarkeit der Abschlü sse durch flex ible und transparente Qualitäts-
sicherungsv erfahren unter Beteiligung der H ochschulen zu prü fen und 
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abzustim m en. I nsbesondere bietet das neu entstandene European N et-
work for Quality  Assurance (EN QA) Ev aluationsagenturen und -netzwer-
ken ein Forum  fü r Austausch ü ber Qualität in Lehre und Studium . Die sich 
in den einzelnen europäischen Staaten etablierenden Akkreditierungs-
sy stem e sollten durch länderü berschreitende Z usam m enarbeit, z. B. in 
grenzü berschreitenden Akkreditierungsagenturen oder -absprachen, ihre 
K riterien und Verfahren abstim m en. Ein Funktionieren des Ev aluations- 
und Akkreditierungssy stem s unter Beteiligung der H ochschulen ist ein 
G radm esser fü r die Verwirklichung ihrer Autonom ie und ihrer Qualitäts-
standards innerhalb eines europäischen H ochschulraum es. 
 
Bes ei t i g u ng  v on M ob i li t ä t s hem m ni s s en 
 
Die H RK -Mitgliedshochschulen m essen der weiteren Fö rderung der inner-
europäischen und internationalen Mobilität v on Studierenden und Leh-
renden groß e Bedeutung bei. 

I m  Rahm en der europäischen Mobilitätsprogram m e sind die ausländer-
rechtlichen Fragen weitgehend beantwortet, aber es bleiben Problem e 
bei der Anerkennung, Betreuung und I ntegration v on G aststudierenden 
bestehen. Die H RK  appelliert an ihre Mitgliedshochschulen, ihrer Ver-
antwortung als G astgeber fü r ausländische Studierende und Wissen-
schaftler durch geeignete Maß nahm en gerecht zu werden und v erweist 
auf entsprechende H andreichungen, die im  J uli 2 0 0 0  v om  H RK -Plenum  
zustim m end zur K enntnis genom m en wurden. 

Fü r Studierende und Wissenschaftler aus N icht-EU-Ländern ex istieren zu-
sätzliche Mobilitätshindernisse rechtlicher Art. Die H RK  appelliert deshalb 
an die Regierungen v on Bund und Ländern, endlich Bedingungen zu 
schaffen, die ein erfolgreiches Marketing deutscher H ochschulbildung 
ü berhaupt erst m ö glich m achen. Dazu zählt insbesondere die G estaltung 
der ausländer- und arbeitserlaubnis-rechtlichen Bestim m ungen in 
Deutschland in einer Weise, die den Aufenthalt v on ausländischen Stu-
dierenden und Wissenschaftlern erleichtert und Mobilitätshem m nisse 
rasch abbaut. Dies setzt eine grundlegende Rev ision der betreffenden 
Regelungen sowie der dam it v erbundenen Verwaltungsprax is v oraus, 
insbesondere die Schaffung einer Aufenthaltsgenehm igung zur wissen-
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schaftlichen Qualifikation, die ein kontinuierliches, effizientes und plan-
bares Studium  bzw. wissenschaftliches Arbeiten an Forschungsproj ekten 
in Deutschland erm ö glicht. Ferner m uss es Wissenschaftlern erm ö glicht 
werden, v on Deutschland aus eine Verlängerung ihrer Aufenthaltsge-
nehm igung bzw. eine N euerteilung fü r einen anderen Z weck beantragen 
zu kö nnen. Schließ lich fordert die H RK  die Schaffung eines wissenschaft-
lichen Besucherv isum s fü r die Dauer v on m indestens sechs Monaten, das 
T ätigkeiten im  Rahm en wissenschaftlicher Arbeit erlaubt. I n Ergänzung 
dieser konkreten Einzelm aß nahm en ist allerdings eine Veränderung der 
m entalen Einstellung der zuständigen Verwaltungen gegenü ber auslän-
dischen Studierenden und G astwissenschaftlern v onnö ten, die zu einer 
positiv en Auslegung und H andhabung v on Vorschriften und Erm essens-
spielräum en fü hrt. 

Die H RK  begrü ß t das neue europäische Aktionsprogram m  SO K RAT ESI I  
m it dem  H ochschulkapitel ERASMUS, in dem  der H ochschulzusam m en-
arbeit und insbesondere der Mobilität auch weiterhin eine zentrale Stel-
lung eingeräum t wird. Allerdings hält sie die Finanzausstattung auch des 
neuen Program m s fü r nach wie v or v ö llig ungenü gend. Es ist allgem ein 
anerkannt, dass die Bildungsprogram m e eine Spitzenstellung unter allen 
EU-Fö rderm aß nahm en einnehm en, was das positiv e Verhältnis v on Mit-
teleinsatz und erzieltem  europäischen Mehrwert betrifft. Bei der bev or-
stehenden Erweiterung und Vertiefung der Europäischen Union kom m t 
dem  im  Aufbau befindlichen Europäischen Bildungsraum  eine besondere 
Bedeutung zu. Die H RK  erwartet deshalb v on Bund und Ländern, dass sie 
eigene zusätzliche Anstrengungen zur finanziellen Fö rderung studen-
tischer Mobilität in Europa zu unternehm en. 
 
Eu rop ä i s che D i m ens i on i n d er H ochs chu lb i ld u ng  
 
N eben der Mobilität v on Studierenden und Lehrenden stellen Maß nah-
m en zur Europäisierung der Lehrinhalte und die gem einsam e Entwicklung 
v on Curricula die wichtigsten I nstrum ente zur Schaffung einer europä-
ischen Dim ension in der H ochschulbildung dar. Das Leben und Lernen in 
einem  gem einsam en sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens-
raum  und die dam it v erbundenen H erausforderungen sollten auch Ein-
gang in Studienkonzepte und Curricula finden. Wirtschaftliche, rechtliche 
und kulturelle Dim ensionen sind beispielsweise schon j etzt nicht m ehr 



 

 

2 5 0  S a c h s t a n d  u n d  S t e l l u n g n a h m e n

nur auf den nationalen K ontex t beschränkt, sondern bedü rfen ü bergrei-
fender Lö sungsansätze m it europäischen und internationalen Perspek-
tiv en. Es liegt in erster Linie an den H ochschulen selbst, dieser Forderung 
Rechnung zu tragen. 

Die H RK  begrü ß t deshalb die im  Rahm en der Mobilitätsprogram m e zur 
Verfü gung gestellten entsprechenden Fö rderm ö glichkeiten. Z ugleich 
weist sie darauf hin, dass die deutsche Beteiligung an Curricularproj ekten 
und „T hem atischen N etzwerken“  noch ungenü gend ist, ebenso wie die 
Z ahl der im  Rahm en v on ERASMUS nach Deutschland kom m enden aus-
ländischen Studierenden und Lehrenden. Die H RK  appelliert an ihre Mit-
gliedshochschulen, sich in diesen Bereichen noch stärker zu engagieren. 
Dies gilt zugleich fü r die neuen I nform ations- und K om m unikationstech-
nologien (e-learning), deren Anwendung im  K ontex t der Europäisierung 
und I nternationalisierung v on den Mobilitätsprogram m en besonders ge-
fö rdert wird. 

Die H RK  v erweist im  ü brigen auf die zahlreichen nationalen I nitiativ en 
und Program m e, wie etwa auf die v om  BMBF gefö rderten "Auslands-
orientierten Studiengänge", die v erschiedenen Program m e zur Fö rderung 
integrierter Studiengänge und Doppeldiplom studiengänge und auf neue 
Form en europäischer, institutioneller Z usam m enarbeit, wie die Deutsch-
Franzö sische H ochschule und die I nternational Max -Planck Research 
Schools u. a. 
 
D i e M i t g li ed s hochs chu len b eg rü ß en d en v on d er Bolog na-Erk lä ru ng  
au s g ehend en R ef orm p roz es s  u nd  w erd en i m  R ahm en i hrer nat i onalen 
V erp f li cht u ng en u nd  Z i ele an d er V erw i rk li chu ng  d es  Eu rop ä i s chen 
H ochs chu lrau m s  m i t w i rk en.  
 
Quelle: 

http:/ / w w w .hrk.de/ de/ b eschluesse/ 1 09 _ 3 23 .php? datum= 1 9 3 .+ P lenum+ am+ 1 9 .% 2F 2

0.+ F eb ruar+ 2001  ( 23 .09 .2004) 
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5. I n t e r n a t i o n a l e  V e r e i n b a r u n g e n  

 z u m  B o l o g n a -P r o z e s s  
 
I nterne nationale Ü berlegungen zur N otwendigkeit einer Studienreform  
des deutschen H ochschulsy stem s basieren seit den 6 0 er J ahren74  auf der 
Feststellung unterschiedlicher Defizite: m angelnde I nternationalität und 
K om patibilität der Studiengänge sowie der Abschlü sse, lange Studienzei-
ten und hohe Abbrecherq uoten, unzureichender Prax isbezug oder zu 
v erbessernde Qualität in Forschung und Lehre. 
 
Parallel dazu wurden auf europäischer Ebene eine Reihe v on internatio-
nalen Abkom m en und Vereinbarungen getroffen, die die nationalen Be-
m ü hungen um  eine grundsätzliche Studienreform  durch ihre Verbindlich-
keit unterstü tzen und in einen gesam teuropäischen K ontex t einordnen. 
 
Der Anfang der europäischen I ntegrations- und K ooperationsbestre-
bungen im  Bereich der H ochschulbildung kann j e nach Betrachtungs-
weise m it der Sorbonne-Erklärung der Bildungsm inister v on Frankreich, 
I talien, G roß britannien und Deutschland (Mai 1 9 9 8 ), dem  Lissabon-Ab-
kom m en zur Anerkennung der H ochschulq ualifikationen innerhalb Euro-
pas (April 1 9 9 7 ), der Deklaration Magna Charta Univ ersitatum  v on 3 2 6  
europäischen H ochschulen (Septem ber 1 9 8 8 ), m it der G rü ndung des 
ERASMUS-Program m s (1 9 8 7 ), m it den gem einsam en Studienprogram -
m en (J oint Study  Program m es), die v on 1 9 7 6  bis 1 9 8 6  gefö rdert wurden, 
oder noch frü her angesetzt werden. I m  J uni 1 9 9 9  fiel j edoch auf der 
K onferenz v on 2 9  europäischen Bildungsm inistern in Bologna erstm als 
der Begriff „europäischer H ochschulraum “  sowie eine konkrete Z eitv or-
gabe fü r seine Schaffung bis zum  J ahr 2 0 1 0 . Fü r den v ielfältigen Prozess 
des Z usam m enwachsens Europas auf dem  G ebiet der H ochschulbildung 
hat sich v on diesem  Z eitpunkt an die Bezeichnung „Bologna-Prozess“  
etabliert. 
 

                                                             
74  V g l . W i s s e n s c h a f t s r a t :  E m p f e h l u n g e n  z u r  N e u o r d n u n g  d e s  S t u d i u m s  a n  d e n  
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  H o c h s c h u l e n . T ü b i n g e n :  J .C .B . M o h r  ( P a u l  S i e b e c k )  1 9 6 6 . 
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Der Bologna-K onferenz folgten T reffen der Bildungsm inister in Prag (Mai 
2 0 0 1 ) und in Berlin (Septem ber 2 0 0 3 ), auf denen die erzielten Fort-
schritte bilanziert sowie Prioritäten fü r die folgenden J ahre gesetzt wur-
den. Die nächste K onferenz ist fü r Mai 2 0 0 5  in Bergen (N orwegen) ein-
berufen worden (I nform ationen unter www.bologna-bergen2 0 0 5 .no). 
 
Das ü bergreifende Z iel dieser Bestrebungen ist die Schaffung eines ein-
heitlichen europäischen H ochschulraum es m it v ergleichbaren Strukturen 
(etwa hinsichtlich der Art und Dauer der Studiengänge) und Abschlussbe-
zeichnungen, dem  K reditpunktsy stem  ECT S, dem  Diplom a Supplem ent, 
v erbesserten Anerkennungsv erfahren und einem  europaweit v ernetzten 
Sy stem  der Qualitätssicherung. Dadurch sollen die grenzü berschreitende 
K ooperation sowie die Mobilität v on Studierenden, Lehrenden und Ab-
solv enten erleichtert und die internationale Wahrnehm ung und Attrak-
tiv ität des europäischen H ochschulraum es erhö ht werden. 
 
Z wischen den Ministerkonferenzen bzw. in Vorbereitung auf diese fanden 
T reffen v erschiedener G ruppen statt, die ihre Positionen zum  und im  
Bologna-Prozess artikuliert haben. Dazu zählen insbesondere die Euro-
päische H ochschulv ereinigung EUA (European Univ ersity  Association) und 
die europäische Dachorganisation der nationalen Studierendenorganisa-
tionen ESI B (T he N ational Unions of Students in Europe). 
 
I m  Folgenden finden Sie einen Ü berblick ü ber die v erschiedenen „Statio-
nen“  des Bologna-Prozesses auf europäischer Ebene (K ap. 5 .1 .), das Lis-
sabon-Abkom m en, die Sorbonne-Erklärung und die Abschlusstex te der 
bisherigen drei K onferenzen der europäischen Bildungsm inister: 
 
� Lissabon-Abkom m en (1 1 .4 .1 9 9 7 )  � K ap. 5 .2 . 
� Sorbonne-Erklärung (2 5 .5 .1 9 9 8 )  � K ap. 5 .3 . 
� Bologna-Erklärung (1 9 .6 .1 9 9 9 )  � K ap. 5 .4 . 
� Prager K om m uniq ué  (1 9 .5 .2 0 0 1 )  � K ap. 5 .5 . 
� Berliner K om m uniq ué  (1 9 .9 .2 0 0 3 ) � K ap. 5 .6 . 
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5.1 . Z e i t a c h s e  d e s  B o l o g n a -P r o z e s s e s  
 

 
 

Einheitlicher europäischer H ochschulraum  
 

 

2 0 1 0  

 

Ministerkonferenz in 
Bergen 

2 0 0 5  Europ. H ochschulkonferenz 
(EUA) in G lasgow 

 
Diplom a Supplem ent autom atisch und gebü hrenfrei 

 

Berliner K om m uniq ué  2 0 0 3  G raz-Botschaft (EUA)     
Athen-Erklärung (ESI B) 

Prager K om m uniq ué  2 0 0 1  Salam anca-Botschaft (EUA) 
G ö teborg-Erklärung (ESI B) 

Bologna-Erklärung 1 9 9 9  
 

Sorbonne-Erklärung 1 9 9 8  
 

Lissabon-Abkom m en 1 9 9 7  
 

 
1 9 8 8  Magna Charta Univ ersitatum  

 
ab 1 9 8 7  ERASMUS-Program m  

 
1 9 7 6 -8 6  J oint Study  Program m es 

 

 



 

 

2 5 4  I n t e r n a t i o n a l e  V e r e i n b a r u n g e n

5.2. L i s s a b o n -A b k o m m e n  ( 1 9 9 7 ) 75 
 
Ü b erei nk om m en ü b er d i e Anerk ennu ng  v on Q u ali f i k at i onen i m  
H ochs chu lb erei ch i n d er eu rop ä i s chen R eg i on  
 
Lissabon, 1 1 .I V.1 9 9 7   
 
P rä am b el 
 
Die Vertragsparteien dieses Ü bereinkom m ens 
 
in dem  Bewusstsein, dass Recht auf Bildung ein Menschenrecht ist und 
dass die H ochschulbildung, die dem  Streben nach Wissen und der Fö r-
derung des Wissens dient, sowohl fü r den einzelnen als auch fü r die G e-
sellschaft ein auß ergewö hnlich wertv olles kulturelles und wissenschaft-
liches G ut darstellt;  
 
in der Erwägung, dass der H ochschulbildung eine wesentliche Rolle bei 
der Fö rderung des Friedens, des gegenseitigen Verständnisses und der 
T oleranz sowie bei der Schaffung gegenseitigen Vertrauens zwischen den 
Vö lkern und N ationen zukom m en soll;  
 
in der Erwägung, dass die groß e Vielfalt der Bildungssy stem e in der eu-
ropäischen Region deren kulturelle, gesellschaftliche, politische, philoso-
phische, religiö se und wirtschaftliche Vielfalt widerspiegelt und ein 
auß erordentliches G ut darstellt, das es in v ollem  Um fang zu achten gilt;  
 
in dem  Wunsch, allen Menschen der Region die Mö glichkeit zu geben, 
diese reiche Vielfalt v oll zu nutzen, indem  den Bewohnern j edes Staates 
und den Studenten der Bildungseinrichtungen j eder Vertragspartei der 
Z ugang zu den Bildungsm itteln der anderen Vertragsparteien erleichtert 
wird, insbesondere indem  ihre Bem ü hungen erleichtert werden, ihre Bil-
dung an H ochschuleinrichtungen dieser anderen Vertragsparteien fortzu-
setzen oder dort eine Studienzeit abzuschließ en;  

                                                             
75 A n m . d . H r s g .:  N a c h  A u s k u n f t  d e s  B M B F  u n d  d e r  K M K  s t e h t  d i e  R a t i f i z i e r u n g  f ü r  
D e u t s c h l a n d  b e v o r . 
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in der Erwägung, dass die Anerkennung v on in einem  anderen Staat der 
europäischen Region durchgefü hrten Studien und erworbenen Z eug-
nissen, Diplom en und G raden eine wichtige Maß nahm e zur Fö rderung 
der akadem ischen Mobilität zwischen den Vertragsparteien darstellt;  
 
dem  G rundsatz der institutionellen Eigenständigkeit groß e Bedeutung 
beim essend und im  Bewusstsein der N otwendigkeit, diesen G rundsatz 
hochzuhalten und zu schü tzen;  ü berzeugt, dass eine gerechte Aner-
kennung v on Qualifikationen einen wesentlichen Bestandteil des Rechtes 
auf Bildung und eine Aufgabe der G esellschaft darstellt;  
 
im  H inblick auf die Ü bereinkom m en des Europarats und der UN ESCO  
betreffend die akadem ische Anerkennung in Europa, näm lich  
 

die Europäische K onv ention ü ber die G leichwertigkeit der Reife-
zeugnisse (1 9 5 3 , ET S 1 5 ) und das Z usatzprotokoll dazu (1 9 6 4 ,      
ET S 4 9 ),  

das Europäische Ü bereinkom m en ü ber die G leichwertigkeit der Stu-
dienzeit an den Univ ersitäten (1 9 5 6 , ET S 2 1 ),  

das Europäische Ü bereinkom m en ü ber die akadem ische Aner-
kennung v on akadem ischen G raden und H ochschulzeugnissen 
(1 9 5 9 , ET S 3 2 ),  

das Ü bereinkom m en ü ber die Anerkennung v on Studien, Diplom en 
und G raden im  H ochschulbereich in den Staaten der europäischen 
Region (1 9 7 9 ),  

das Europäische Ü bereinkom m en ü ber die allgem eine G leichwertig-
keit der Studienzeiten an Univ ersitäten (1 9 9 0 , ET S 1 3 8 );   
 

ferner im  H inblick auf das I nternationale Ü bereinkom m en ü ber die Aner-
kennung v on Studien, Diplom en und G raden im  H ochschulbereich in den 
an das Mittelm eer angrenzenden arabischen und europäischen Staaten 
(1 9 7 6 ), das im  Rahm en der UN ESCO  angenom m en wurde und die aka-
dem ische Anerkennung in Europa teilweise m it erfasst;  
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eingedenk dessen, dass dieses Ü bereinkom m en auch im  Z usam m enhang 
m it den UN ESCO -Ü bereinkom m en und der I nternationalen Em pfehlung 
fü r andere Regionen der Welt sowie der N otwendigkeit eines v erbesser-
ten I nform ationsaustausches zwischen diesen Regionen betrachtet wer-
den soll;  
 
im  Bewusstsein der weitreichenden Veränderungen im  H ochschulbereich 
in der europäischen Region seit Annahm e dieser Ü bereinkü nfte, die zu 
einer erheblich grö ß eren Div ersifizierung innerhalb der nationalen H och-
schulsy stem e und zwischen ihnen gefü hrt haben, und der N otwendigkeit, 
die Ü bereinkü nfte und die Rechtsprax is anzupassen, um  diesen Entwick-
lungen Rechnung zu tragen;  
 
im  Bewusstsein der N otwendigkeit, gem einsam e Lö sungen fü r die prak-
tischen Anerkennungsproblem e in der europäischen Region zu finden;  
 
im  Bewusstsein der N otwendigkeit, die gegenwärtige Anerkennungs-
prax is zu v erbessern, durchschaubarer zu m achen und besser an die 
gegenwärtige Lage im  Bereich der H ochschulbildung in der europäischen 
Region anzupassen;  
 
im  Vertrauen auf die positiv e Bedeutung eines Ü bereinkom m ens, das 
unter der gem einsam en Schirm herrschaft des Europarats und der 
UN ESCO  ausgearbeitet und angenom m en wird, um  der weiteren Ent-
wicklung der Anerkennungsprax is in der europäischen Region einen 
Rahm en zu geben;  
 
im  Bewusstsein der Bedeutung, die der Schaffung dauerhafter Durch-
fü hrungsm echanism en zur Um setzung der G rundsätze und Bestim m un-
gen dieses Ü bereinkom m ens zukom m t - 
 
sind wie folgt ü bereingekom m en: 
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Ab s chni t t  I  
 
Beg ri f f s b es t i m m u ng en 
 
Art i k el I  

I m  Sinne dieses Ü bereinkom m ens haben die nachstehenden Ausdrü cke 
folgende Bedeutung: 
 
Z u g ang  ( z u r H ochs chu lb i ld u ng )  
Das Recht q ualifizierter K andidaten, sich fü r die Z ulassung zur H och-
schulbildung zu bewerben und in Betracht gezogen zu werden. 
 
Z u las s u ng  ( z u  H ochs chu lei nri cht u ng en u nd  -p rog ram m en)  
Der Vorgang oder das Sy stem , q ualifizierten Bewerbern z u  g es t at t en, das 
H ochschulstudium  an einer bestim m ten Einrichtung und/oder in einem  
bestim m ten Program m  au f z u nehm en.  
 
Bew ert u ng  ( v on Ei nri cht u ng en u nd  P rog ram m en)  
Der Vorgang zur Feststellung der Bildungsq ualität einer H ochschulein-
richtung oder eines H ochschulprogram m s. 
 
Bew ert u ng  ( d er Q u ali f i k at i onen v on Ei nz elp ers onen)  
Die schriftliche Einstufung oder Beurteilung der ausländischen Qualifi-
kationen v on Einzelpersonen durch eine zuständige Stelle. 
 
Z u s t ä nd i g e Anerk ennu ng s b ehö rd e 
Eine Stelle, die den am tlichen Auftrag hat, bindende Entscheidungen 
ü ber die Anerkennung ausländischer Qualifikationen zu treffen. 
 
H ochs chu lb i ld u ng  
Alle Arten v on Studienabschnitten oder Studiengängen, v on Ausbildung 
oder forschungsbezogener Ausbildung auf postsekundarem  N iv eau, die 
v on den einschlägigen Behö rden einer Vertragspartei als zu ihrem  H och-
schulsy stem  gehö rend anerkannt sind. 
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H ochs chu lei nri cht u ng  
Eine Einrichtung, die H ochschulbildung v erm ittelt und v on der zustän-
digen Behö rde einer Vertragspartei als zu ihrem  H ochschulsy stem  ge-
hö rend anerkannt ist. 
 
H ochs chu lp rog ram m  
Ein Studienabschnitt, der v on der zuständigen Behö rde einer Vertrags-
partei als zu ihrem  H ochschulsy stem  gehö rend anerkannt ist und m it 
dessen Abschluss der Student eine H ochschulq ualifikation erlangt. 
 
St u d i enz ei t  
J eder Bestandteil eines H ochschulprogram m s, der beurteilt und fü r den 
ein N achweis ausgestellt wurde und der, obwohl er allein kein v ollstän-
diges Studienprogram m  darstellt, einen erheblichen Erwerb v on 
K enntnissen oder Fähigkeiten m it sich bringt. 
 
Q u ali f i k at i on 

A. H ochschulq ualifikation 
J eder v on einer zuständigen Behö rde ausgestellte G rad sowie j edes 
derartige Diplom  oder andere Z eugnis, die den erfolgreichen Ab-
schluss eines H ochschulprogram m s bescheinigen. 

B.  Qualifikation, die den Z ugang zur H ochschulbildung erm ö glicht 
J edes v on einer zuständigen Behö rde ausgestellte Diplom  oder 
andere Z eugnis, das den erfolgreichen Abschluss eines Bildungs-
program m s bescheinigt und den I nhaber der Qualifikation berechtigt, 
hinsichtlich der Z ulassung zur H ochschulbildung in Betracht gezogen 
zu werden (v gl. Bestim m ung des Begriffs ‘ Z ugang’ ). 

 
Anerk ennu ng  
Eine v on einer zuständigen Behö rde erteilte fö rm liche Bestätigung des 
Wertes einer ausländischen Bildungsq ualifikation fü r den Z ugang zu Bil-
dungs- und/oder zur Erwerbstätigkeit. 
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V orau s s et z u ng  

A. Allgem eine Voraussetzungen 
I n allen Fällen zu erfü llende Bedingungen fü r den Z ugang zur H och-
schulbildung oder zu einer bestim m ten Stufe der H ochschulbildung 
oder fü r die Z uerkennung einer H ochschulq ualifikation einer be-
stim m ten Stufe. 

B. Besondere Voraussetzungen 
Bedingungen, die zusätzlich zu allgem einen Voraussetzungen erfü llt 
sein m ü ssen, um  die Z ulassung zu einem  bestim m ten H ochschulpro-
gram m  oder die Z uerkennung einer besonderen H ochschulq ualifi-
kation in einer bestim m ten Studienrichtung zu erwirken. 

 
 
Ab s chni t t  II 
 
Z u s t ä nd i g k ei t  d er Behö rd en 
 
Art i k el II. 1 

(1 ) Soweit zentralstaatliche Behö rden dafü r zuständig sind, Entschei-
dungen in Anerkennungsfällen zu treffen, sind die Vertragsparteien 
durch dieses Ü bereinkom m en unm ittelbar gebunden und ergreifen 
die notwendigen Maß nahm en, um  die Durchfü hrung des Ü berein-
kom m ens in ihrem  H oheitsgebiet zu gewährleisten.  

Soweit die Z uständigkeit fü r Entscheidungen in Anerkennungsan-
gelegenheiten den G liedstaaten einer Vertragspartei obliegt, stellt die 
Vertragspartei einem  der Verwahrer bei der Unterzeichnung oder bei 
der H interlegung seiner Ratifikations-, Annahm e-, G enehm igungs- 
oder Beitrittsurkunde oder j ederzeit danach eine kurze Darstellung 
seiner v erfassungsrechtlichen Lage oder G liederung zur Verfü gung. I n 
solchen Fällen treffen die zuständigen Behö rden der G liedstaaten 
derartiger Vertragsparteien die notwendigen Maß nahm en, um  die 
Durchfü hrung dieses Ü bereinkom m ens in ihrem  H oheitsgebiet zu 
gewährleisten. 
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(2 ) Soweit die Z uständigkeit fü r Entscheidungen in Anerkennungs-
angelegenheiten einzelnen H ochschuleinrichtungen oder anderen 
Stellen obliegt, ü berm ittelt j ede Vertragspartei entsprechend ihrer 
v erfassungsrechtlichen Lage oder G liederung diesen Einrichtungen 
oder Stellen den Wortlaut dieses Ü bereinkom m ens und unternim m t 
alle m ö glichen Schritte, um  zu erreichen, dass seine Bestim m ungen 
wohlwollend geprü ft und zur Anwendung gebracht werden. 

(3 ) Die Absätze 1  und 2  gelten sinngem äß  fü r die Verpflichtungen der 
Vertragsparteien aus den nachstehenden Artikeln dieses Ü berein-
kom m ens. 

 
Art i k el II. 2  

Bei der Unterzeichnung oder bei der H interlegung der Ratifikations-, An-
nahm e-, G enehm igungs- oder Beitrittsurkunde oder j ederzeit danach teilt 
j eder Staat, der H eilige Stuhl oder die Europäische G em einschaft einem  
der Verwahrer dieses Ü bereinkom m ens m it, welche Behö rden fü r die v er-
schiedenen Arten v on Entscheidungen in Anerkennungsfällen zuständig 
sind. 
 
Art i k el II. 3  

Dieses Ü bereinkom m en ist nicht so anzusehen, als beeinträchtige es 
gü nstigere Bestim m ungen ü ber die Anerkennung v on in einer der Ver-
tragsparteien ausgestellten Qualifikationen, die in einem  bereits be-
stehenden oder kü nftigen Vertrag, dessen Vertragspartei eine Vertrags-
partei dieses Ü bereinkom m ens ist oder wird, enthalten sind oder sich 
daraus ergeben. 
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Ab s chni t t  III 
 
W es ent li che G ru nd s ä t z e i n Bez u g  au f  d i e Bew ert u ng  v on Q u ali f i k a-
t i onen 
 
Art i k el III. 1 

(1 ) I nhabern v on Qualifikationen, die in einer der Vertragsparteien aus-
gestellt wurden, ist auf ein an die geeignete Stelle gerichtetes Er-
suchen angem essener Z ugang zu einer Bewertung dieser Qualifika-
tionen zu erm ö glichen. 

(2 ) I n dieser H insicht darf es keine Diskrim inierung aufgrund des G e-
schlechts, der Rasse, der H autfarbe, einer Behinderung, der Sprache, 
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauungen, der 
nationalen, ethnischen oder sozialen H erkunft, der Z ugehö rigkeit zu 
einer nationalen Minderheit, des Verm ö gens, der G eburt oder des 
sonstigen Status oder aufgrund anderer Um stände geben, die m it 
dem  Wert der Qualifikation, deren Anerkennung angestrebt wird, 
nicht zusam m enhängen. Um  dieses Recht zu gewährleisten, v erpflich-
tet sich j ede Vertragspartei, angem essene Vorkehrungen fü r die Be-
wertung eines Antrags auf Anerkennung v on Qualifikationen allein 
auf der G rundlage der erworbenen K enntnisse und Fähigkeiten zu 
treffen. 

 
Art i k el III. 2  

J ede Vertragspartei stellt sicher, dass die Verfahren und K riterien, die bei 
der Bewertung und Anerkennung v on Qualifikationen angewendet wer-
den, durchschaubar, einheitlich und zuv erlässig sind. 
 
Art i k el III. 3  

(1 ) Entscheidungen ü ber die Anerkennung werden auf der G rundlage 
angem essener I nform ationen ü ber die Qualifikationen getroffen, de-
ren Anerkennung angestrebt wird. 

(2 ) Die Verantwortung fü r die Bereitstellung hinreichender I nform ationen 
obliegt in erster Linie dem  Antragsteller, der diese I nform ationen 
nach T reu und G lauben zur Verfü gung stellt. 
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(3 ) Unbeschadet der Verantwortung des Antragstellers haben die Einrich-
tungen, welche die betreffenden Qualifikationen ausgestellt haben, 
die Pflicht, auf sein Ersuchen und innerhalb angem essener Frist dem  
I nhaber der Qualifikation, der Einrichtung oder den zuständigen Be-
hö rden des Staates, in dem  die Anerkennung angestrebt wird, sach-
dienliche I nform ationen zur Verfü gung zu stellen. 

(4 ) Die Vertragsparteien weisen alle zu ihrem  Bildungssy stem  gehö ren-
den Bildungseinrichtungen an oder legen ihnen gegebenenfalls nahe, 
j edem  begrü ndeten Ersuchen um  I nform ationen zum  Z weck der Be-
wertung v on Qualifikationen, die an diesen Einrichtungen erworben 
wurden, nachzukom m en. 

(5 ) Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die entsprechenden Vorausset-
zungen erfü llt, liegt bei der die Bewertung durchfü hrenden Stelle. 

 
Art i k el III. 4  

Um  die Anerkennung v on Qualifikationen zu erleichtern, stellt j ede Ver-
tragspartei sicher, dass hinreichende und klare I nform ationen ü ber ihr 
Bildungssy stem  zur Verfü gung gestellt werden.  
 
Art i k el III. 5  

Entscheidungen ü ber Anträge auf Anerkennung werden innerhalb einer 
v on der zuständigen Anerkennungsbehö rde im  Voraus festgelegten an-
gem essenen Frist getroffen, die ab dem  Z eitpunkt der Vorlage aller erfor-
derlichen I nform ationen zu dem  Fall berechnet wird. Wird die Anerken-
nung v ersagt, so ist dies zu begrü nden, und der Antragsteller ist ü ber 
m ö gliche Maß nahm en zu unterrichten, die er ergreifen kann, um  die An-
erkennung zu einem  späteren Z eitpunkt zu erlangen. Wird die Anerken-
nung v ersagt oder ergeht keine Entscheidung, so kann der Antragsteller 
innerhalb einer angem essenen Frist Rechtsm ittel einlegen. 
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Ab s chni t t  IV  
 
Anerk ennu ng  v on Q u ali f i k at i onen,  d i e d en Z u g ang  z u r H ochs chu lb i l-
d u ng  erm ö g li chen 
 
Art i k el IV . 1 

J ede Vertragspartei erkennt fü r den Z weck des Z ugangs zu den zu ihrem  
H ochschulsy stem  gehö renden Program m en die v on den anderen Ver-
tragsparteien ausgestellten Qualifikationen an, welche die allgem einen 
Voraussetzungen fü r den Z ugang zur H ochschulbildung in diesen Staaten 
erfü llen, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den allge-
m einen Z ugangsv oraussetzungen in der Vertragspartei, in der die Qualifi-
kation erworben wurde, und denen in der Vertragspartei, in der die Aner-
kennung der Qualifikation angestrebt wird, nachgewiesen werden kann. 
 
Art i k el IV . 2  

G egebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es dem  I nhaber 
einer in einer anderen Vertragspartei ausgestellten Qualifikation erm ö g-
licht, auf sein Ersuchen eine Bewertung dieser Qualifikation zu erhalten , 
und Artikel I V.1  in einem  solchen Fall sinngem äß  angewendet wird. 
 
Art i k el IV . 3  

Soweit eine Qualifikation nur den Z ugang zu spezifischen Arten v on 
H ochschuleinrichtungen oder -program m en in der Vertragspartei erm ö g-
licht, in der die Qualifikation erworben wurde, gewährt j ede andere Ver-
tragspartei dem  I nhaber dieser Qualifikation den Z ugang zu ähnlichen 
spezifischen H ochschulprogram m en in Einrichtungen, die zu ihrem  H och-
schulsy stem  gehö ren, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den Z ugangsv oraussetzungen in der Vertragspartei, in der die Qualifika-
tion erworben wurde, und denen in der Vertragspartei, in der die Aner-
kennung der Qualifikation angestrebt wird, nachgewiesen werden kann. 
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Art i k el IV . 4  

Soweit die Z ulassung zu bestim m ten H ochschulprogram m en nicht nur 
v on der Erfü llung allgem einer Z ugangsv oraussetzungen, sondern zusätz-
lich v on der Erfü llung spezifischer Voraussetzungen abhängt, kö nnen die 
zuständigen Behö rden der betreffenden Vertragspartei auch v on den I n-
habern der in anderen Vertragsparteien erworbenen Qualifikationen die 
Erfü llung der zusätzlichen Voraussetzungen v erlangen oder eine Bewer-
tung v ornehm en, ob die Bewerber m it in anderen Vertragsparteien erwor-
benen Qualifikationen gleichwertige Voraussetzungen erfü llen. 
 
Art i k el IV . 5  

Soweit Schulabschlusszeugnisse in der Vertragspartei, in der sie erworben 
wurden, den Z ugang zur H ochschulbildung nur in Verbindung m it zusätz-
lichen q ualifizierenden Prü fungen erm ö glichen, kö nnen die anderen Ver-
tragsparteien den Z ugang v on der Erfü llung dieser Voraussetzungen ab-
hängig m achen oder eine Alternativ e fü r die Erfü llung dieser zusätzlichen 
Voraussetzungen in ihrem  eigenen Bildungssy stem  anbieten. J eder Staat, 
der H eilige Stuhl und die Europäische G em einschaft kö nnen bei der Un-
terzeichnung oder bei der H interlegung ihrer Ratifikations-, Annahm e-, 
G enehm igungs- oder Beitrittsurkunde oder j ederzeit danach einem  der 
Verwahrer notifizieren, dass sie v on diesem  Artikel G ebrauch m achen, 
und nennen dabei die Vertragsparteien, hinsichtlich deren sie diesen Ar-
tikel anzuwenden beabsichtigen, sowie die G rü nde hierfü r. 
 
Art i k el IV . 6  

Unbeschadet der Artikel I V.1 , I V.2 , I V.3 , I V.4  und I V.5  kann die Z ulassung 
zu einer bestim m ten H ochschuleinrichtung oder einem  bestim m ten Pro-
gram m  innerhalb einer solchen Einrichtung eingeschränkt sein oder se-
lektiv  erfolgen. I n Fällen, in denen die Z ulassung zu einer H ochschulein-
richtung und/oder einem  Program m  selektiv  erfolgt, sollen die Z ulas-
sungsv erfahren dergestalt sein, dass die Bewertung ausländischer Quali-
fikationen nach den in Abschnitt I I I  beschriebenen G rundsätzen der G e-
rechtigkeit und N ichtdiskrim inierung gewährleistet ist. 
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Art i k el IV . 7  

Unbeschadet der Artikel I V.1 , I V.2  , I V.3 , I V.4  und I V.5  kann die Z ulas-
sung zu einer bestim m ten H ochschuleinrichtung v om  N achweis abhängig 
gem acht werden, dass der Bewerber die Unterrichtssprache oder -spra-
chen der betreffenden Einrichtung oder andere festgelegte Sprachen 
ausreichend beherrscht. 
 
Art i k el IV . 8  

I n den Vertragsparteien, in denen der Z ugang zur H ochschulbildung auf der 
G rundlage nichttraditioneller Qualifikationen erlangt werden kann, werden in 
anderen Vertragsparteien erworbene ähnliche Qualifikationen in ähnlicher 
Weise bewertet wie nichttraditionelle Qualifikationen, die in der Vertragspar-
tei erworben wurden, in der die Anerkennung angestrebt wird. 
 
Art i k el IV . 9  

Z um  Z weck der Z ulassung zu H ochschulprogram m en kann j ede Vertrags-
partei die Anerkennung v on Qualifikationen, die v on in ihrem  H oheits-
gebiet tätigen ausländischen Bildungseinrichtungen erteilt werden, v on 
besonderen Vorschriften der innerstaatlichen G esetzgebung oder v on be-
sonderen Vereinbarungen abhängig m achen, die m it der Vertragspartei, 
auf die diese Einrichtungen zurü ckgehen, getroffen wurden. 
 
 
Ab s chni t t  V  
 
Anerk ennu ng  v on St u d i enz ei t en 
 
Art i k el V . 1 

J ede Vertragspartei erkennt Studienzeiten an, die im  Rahm en eines H och-
schulprogram m s in einer anderen Vertragspartei abgeschlossen wurden. 
Diese Anerkennung schließ t solche Studienzeiten ein, die in der Vertrags-
partei, in der die Anerkennung angestrebt wird, zum  Abschluss eines H och-
schulprogram m s fü hren, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den in einer anderen Vertragspartei v ollendenten Studienzeiten und dem  T eil 
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des H ochschulprogram m s nachgewiesen werden kann, den sie in der Ver-
tragspartei, in der die Anerkennung angestrebt wird, ersetzen wü rden. 
 
Art i k el V . 2  

G egebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es einer Person, 
die eine Studienzeit im  Rahm en eines H ochschulprogram m s einer ande-
ren Vertragspartei abgeschlossen hat, erm ö glicht, auf ihr Ersuchen eine 
Bewertung dieser Studienzeit zu erhalten, und Artikel V.1  in solchem  Fall 
sinngem äß  angewendet wird. 
 
Art i k el V . 3  

I nsbesondere erleichtert j ede Vertragspartei die Anerkennung v on Stu-
dienzeiten, wenn 

a) zwischen der fü r die entsprechende Studienzeit v erantwortlichen 
H ochschuleinrichtung oder zuständigen Behö rde einerseits und der 
fü r die angestrebte Anerkennung v erantwortlichen H ochschulein-
richtung oder zuständigen Behö rde andererseits zuv or eine diesbe-
zü gliche Vereinbarung geschlossen worden ist und 

b) die H ochschuleinrichtung, an der die Studienzeit abgeschlossen wor-
den ist, ein Z eugnis oder einen N achweis der Studienleistungen aus-
gestellt hat, aus dem  herv orgeht, dass der Studierende die fü r die be-
treffende Studienzeit festgelegten Voraussetzungen erfü llt hat.  

 
 
Ab s chni t t  V I 
 
Anerk ennu ng  v on H ochs chu lq u ali f i k at i onen 
 
Art i k el V I. 1 

Soweit eine Anerkennungsentscheidung auf den m it der H ochschulq ua-
lifikation nachgewiesenen K enntnissen und Fähigkeiten beruht, erkennt 
j ede Vertragspartei die in einer anderen Vertragspartei v erliehenen H och-
schulq ualifikationen an, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen der Qualifikation, deren Anerkennung angestrebt wird, und der 
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entsprechenden Qualifikation in der Vertragspartei, in der die Anerken-
nung angestrebt wird, nachgewiesen werden kann. 
 
Art i k el V I. 2  

G egebenenfalls reicht es aus, wenn eine Vertragspartei es dem  I nhaber 
einer in einer anderen Vertragspartei ausgestellten H ochschulq ualifika-
tion erm ö glicht, auf sein Ersuchen eine Bewertung dieser Qualifikation zu 
erhalten, und Artikel VI .1  in einem  solchem  Fall sinngem äß  angewendet 
wird.  
 
Art i k el V I. 3  

Die in einer Vertragspartei erfolgte Anerkennung einer in einer anderen 
Vertragspartei ausgestellten H ochschulq ualifikation hat eine oder beide 
der nachstehenden Folgen: 

a) Z ugang zu weiteren H ochschulstudien, einschließ lich der dazugehö -
rigen Prü fungen, und/oder zur Vorbereitung auf die Prom otion zu 
denselben Bedingungen, die fü r I nhaber v on Qualifikationen der Ver-
tragspartei gelten, in der die Anerkennung angestrebt wird;  

b) Fü hren eines akadem ischen G rades in Ü bereinstim m ung m it den G e-
setzen und sonstigen Vorschriften der Vertragspartei oder eines der 
G ebiete unter ihrer Rechtshoheit, in denen die Anerkennung ange-
strebt wird.  Darü ber hinaus kann die Anerkennung den Z ugang zum  
Arbeitsm arkt, v orbehaltlich der G esetze und sonstigen Vorschriften 
der Vertragspartei oder eines der G ebiete unter ihrer Rechtshoheit, in 
denen die Anerkennung angestrebt wird, erleichtern. 

 
Art i k el V I. 4  

Die in einer Vertragspartei erfolgte Bewertung einer in einer anderen Ver-
tragspartei erteilten H ochschulq ualifikation kann folgende Form  anneh-
m en: 

a) G utachten zu Z wecken allgem einer Erwerbstätigkeit;  
b) G utachten fü r eine Bildungseinrichtung zum  Z weck der Z ulassung zu 

ihren Program m en;  
c) G utachten fü r eine andere zuständige Anerkennungsbehö rde. 
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Art i k el V I. 5  

J ede Vertragspartei kann die Anerkennung v on H ochschulq ualifikationen, 
die v on in ihrem  H oheitsgebiet tätigen ausländischen Bildungseinrich-
tungen erteilt werden, v on besonderen Vorschriften der innerstaatlichen 
G esetzgebung oder v on besonderen Vereinbarungen abhängig m achen, 
die m it der Vertragspartei getroffen wurden, auf die diese Einrichtungen 
zurü ckgehen.  
 
 
Ab s chni t t  V II  
 
Anerk ennu ng  v on Q u ali f i k at i onen,  d i e F lü cht li ng e,  V ert ri eb ene u nd  
d en F lü cht li ng en g lei chg es t ellt e P ers onen i nnehab en 
 
Art i k el V II 

J ede Vertragspartei unternim m t alle durchfü hrbaren und angem essenen 
Schritte im  Rahm en ihres Bildungssy stem s in Ü bereinstim m ung m it ihren 
Verfassungs-, G esetzes- und sonstigen Vorschriften, um  Verfahren zu 
entwickeln, m it denen gerecht und zü gig bewertet werden kann, ob 
Flü chtlinge, Vertriebene und Flü chtlingen gleichgestellte Personen die 
einschlägigen Voraussetzungen fü r den Z ugang zur H ochschulbildung, zu 
weiteren H ochschulprogram m en oder zur Erwerbstätigkeit erfü llen, auch 
in Fällen, in denen die in einer der Vertragsparteien erworbenen Qualifi-
kationen nicht durch Urkunden nachgewiesen werden kö nnen. 
 
 
Ab s chni t t  V III 
 
Inf orm at i onen ü b er d i e Bew ert u ng  v on H ochs chu lei nri cht u ng en u nd    
-p rog ram m en 
 
Art i k el V III. 1 

J ede Vertragspartei stellt hinreichende I nform ationen ü ber alle zu ihrem  
H ochschulsy stem  gehö renden Einrichtungen und ü ber alle v on diesen 
Einrichtungen durchgefü hrten Program m e zur Verfü gung, um  die zu-
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ständigen Behö rden der anderen Vertragsparteien in die Lage zu v er-
setzen, festzustellen, ob die Qualität der v on diesen Einrichtungen aus-
gestellten Qualifikationen die Anerkennung in der Vertragspartei, in der 
die Anerkennung angestrebt wird, rechtfertigt.  

Diese I nform ationen ergehen in folgender Form : 

a) im  Fall v on Vertragsparteien, die ein Sy stem  der form alen Bewertung 
v on H ochschuleinrichtungen und -program m en eingerichtet haben: 
I nform ationen ü ber die Methoden und Ergebnisse dieser Bewertung 
sowie die Qualitätsnorm en fü r j ede Art v on H ochschuleinrichtung, die 
H ochschulq ualifikationen erteilt, und j ede Art v on H ochschulpro-
gram m , das zu H ochschulq ualifikationen fü hrt;  

b) im  Fall v on Vertragsparteien, die kein Sy stem  der form alen Bewertung 
v on H ochschuleinrichtungen und -program m en eingerichtet haben: 
I nform ationen ü ber die Anerkennung der v erschiedenen H ochschul-
q ualifikationen, die an den zu ihrem  H ochschulsy stem  gehö renden 
H ochschuleinrichtungen oder innerhalb der zu ihrem  H ochschul-
sy stem  gehö renden H ochschulprogram m e erworben wurden. 

 
Art i k el V III. 2  

J ede Vertragspartei trifft angem essene Vorkehrungen fü r die Ausar-
beitung, Fü hrung und Verö ffentlichung folgender Unterlagen: 

a) eines Ü berblicks ü ber die v erschiedenen Arten v on zu ihrem  H och-
schulsy stem  gehö renden H ochschuleinrichtungen m it den ty pischen 
Merkm alen j eder Art v on Einrichtung;  

b) einer Liste der zu ihrem  Sy stem  gehö renden anerkannten (ö ffentli-
chen und priv aten) Einrichtungen, aus der deren Befugnis zur Verlei-
hung v erschiedener Arten v on Qualifikationen sowie die Vorausset-
zungen fü r den Z ugang zu j eder Art v on Einrichtung und Program m  
herv orgehen;  

c) einer Beschreibung der H ochschulprogram m e;  

d) einer Liste der auß erhalb ihres H oheitsgebiets gelegenen Bildungsein-
richtungen, welche die Vertragspartei als zu ihrem  Bildungssy stem  
gehö rend betrachtet. 
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Ab s chni t t  IX  
 
Inf orm at i onen ü b er Anerk ennu ng s ang eleg enhei t en 
 
Art i k el IX . 1 

Um  die Anerkennung v on Qualifikationen in Bezug auf die H ochschul-
bildung zu erleichtern, v erpflichten sich die Vertragsparteien, transpa-
rente Sy stem e fü r die v ollständige Beschreibung der erworbenen Qualifi-
kationen zu schaffen. 
 
Art i k el IX . 2  

(1 ) I n Anbetracht des Bedarfs an angem essenen, genauen und aktuellen 
I nform ationen errichtet oder unterhält j ede Vertragspartei ein natio-
nales I nform ationszentrum  und notifiziert einem  der Verwahrer 
dessen Errichtung oder alle diesbezü glichen Veränderungen. 

(2 ) Das nationale I nform ationszentrum  j eder Vertragspartei 
a) erleichtert den Z ugang zu v erbindlichen und genauen I nform atio-

nen ü ber das H ochschulsy stem  und die H ochschulq ualifikationen 
des Staates, in dem  es sich befindet;  

b) erleichtert den Z ugang zu I nform ationen ü ber die H ochschul-
sy stem e und -q ualifikationen der anderen Vertragsparteien;  

c) berät oder inform iert ü ber Anerkennungsangelegenheiten und die 
Bewertung v on Qualifikationen in Ü bereinstim m ung m it den in-
nerstaatlichen G esetzen und sonstigen Vorschriften. 

(3 ) J edes nationale I nform ationszentrum  m uss ü ber die notwendigen 
Mittel v erfü gen, die es in die Lage v ersetzen, seine Aufgaben zu 
erfü llen. 

 
Art i k el IX . 3  

Die Vertragsparteien fö rdern durch die nationalen I nform ationszentren 
oder auf andere Weise die Verwendung des Anhangs zum  Diplom  
("Diplom a Supplem ent") der UN ESCO  und des Europarats oder j edes an-
deren v ergleichbaren Dokum ents durch die H ochschuleinrichtungen der 
Vertragsparteien. 
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Ab s chni t t  X  
 
D u rchf ü hru ng s m echani s m en 
 
Art i k el X . 1 

Die folgenden G rem ien ü berwachen, fö rdern und erleichtern die Durch-
fü hrung des Ü bereinkom m ens: 
 

a) der Ausschuss fü r das Ü bereinkom m en ü ber die Anerkennung v on 
Qualifikationen im  H ochschulbereich in der europäischen Region;  

b) das europäische N etzwerk nationaler I nform ationszentren ü ber 
akadem ische Anerkennung und Mobilität (EN I C-N etzwerk), das 
durch Beschluss des Ministerkom itees des Europarats v om  9 . J uni 
1 9 9 4  und des UN ESCO -Regionalausschusses fü r Europa v om  1 8 . 
J uni 1 9 9 4  errichtet wurde. 

 
Art i k el X . 2  

(1 ) H ierm it wird der Ausschuss des Ü bereinkom m ens ü ber die Anerken-
nung v on Qualifikationen im  H ochschulbereich in der europäischen 
Region (im  folgenden als "Ausschuss" bezeichnet) eingesetzt. Er setzt 
sich aus j e einem  Vertreter j eder Vertragspartei zusam m en. 

(2 ) I m  Sinne dieses Artikels gilt der Begriff "Vertragspartei" nicht fü r die 
Europäische G em einschaft. 

(3 ) Die in Artikel X I .1  Absatz 1  bezeichneten Staaten und der H eilige 
Stuhl, soweit sie nicht Vertragsparteien dieses Ü bereinkom m ens sind, 
die Europäische G em einschaft und der Präsident des EN I C-N etzwerks 
kö nnen an den Sitzungen des Ausschusses als Beobachter teilneh-
m en. Vertreter staatlicher und nichtstaatlicher O rganisationen, die in 
der Region im  Bereich der Anerkennung tätig sind, kö nnen auch ein-
geladen werden, an den Sitzungen des Ausschusses als Beobachter 
teilzunehm en. 

(4 ) Der Präsident des UN ESCO -Regionalausschusses fü r die Anwendung 
des Ü bereinkom m ens ü ber die Anerkennung v on Studien, Diplom en 
und G raden im  H ochschulbereich in den Staaten der europäischen 
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Region wird ebenfalls eingeladen, an den Sitzungen des Ausschusses 
als Beobachter teilzunehm en. 

(5 ) Der Ausschuss fö rdert die Anwendung dieses Ü bereinkom m ens und 
ü berwacht dessen Durchfü hrung. Z u diesem  Z weck kann er m it der 
Mehrheit der Vertragsparteien Em pfehlungen, Erklärungen, Protokolle 
und Muster fü r ein einwandfreies Verfahren beschließ en, um  die zu-
ständigen Behö rden der Vertragsparteien hinsichtlich der Durch-
fü hrung des Ü bereinkom m ens und der Prü fung v on Anträgen auf An-
erkennung v on H ochschulq ualifikationen anzuleiten. Die Vertrags-
parteien sind durch diese Anleitungen zwar nicht gebunden, bem ü -
hen sich j edoch nach K räften, sie anzuwenden, die zuständigen Be-
hö rden auf sie hinzuweisen und ihre Anwendung anzuregen. Der 
Ausschuss holt die Meinung des EN I C-N etzwerks ein, bev or er seine 
Beschlü sse fasst. 

(6 ) Der Ausschuss erstattet den zuständigen G rem ien des Europarats und 
der UN ESCO  Bericht. 

(7 ) Der Ausschuss unterhält Verbindungen zu den UN ESCO -Regional-
ausschü ssen in Bezug auf die Anwendung der unter der Schirm herr-
schaft der UN ESCO  geschlossenen Ü bereinkom m en ü ber die An-
erkennung v on Studien, Diplom en und G raden im  H ochschulbereich. 

(8 ) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Vertrags-
parteien anwesend ist. 

(9 ) Der Ausschuss gibt sich eine G eschäftsordnung. Er tritt m indestens 
alle drei J ahre zu einer ordentlichen T agung zusam m en. Der Aus-
schuss tritt erstm als innerhalb eines J ahres nach I nkrafttreten dieses 
Ü bereinkom m ens zusam m en. 

(1 0 ) Das Sekretariat des Ausschusses wird dem  G eneralsekretär des Euro-
parats und dem  G eneraldirektor der UN ESCO  gem einsam  ü bertragen. 

 
Art i k el X . 3  

(1 ) J ede Vertragspartei ernennt ihr nach Artikel I X .2  errichtetes oder 
unterhaltenes nationales I nform ationszentrum  zum  Mitglied des eu-
ropäischen N etzwerks nationaler I nform ationszentren ü ber akade-
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m ische Anerkennung und Mobilität (EN I C-N etzwerk). I n Fällen, in 
denen v on einer Vertragspartei m ehr als ein nationales I nform ations-
zentrum  nach Artikel I X .2  errichtet oder unterhalten wird, sind alle 
diese Z entren Mitglieder des N etzwerks, doch haben die betreffenden 
nationalen I nform ationszentren zusam m en nur eine Stim m e. 

(2 ) Das EN I C-N etzwerk, in seiner auf die Vertragsparteien dieses Ü berein-
kom m ens begrenzten Z usam m ensetzung, gewährleistet und unter-
stü tzt die praktische Durchfü hrung des Ü bereinkom m ens durch die 
zuständigen nationalen Behö rden. Das N etzwerk tritt m indestens 
einm al j ährlich zu einer Plenartagung zusam m en. Es wählt in Ü ber-
einstim m ung m it seinem  Mandat seinen Präsidenten und seinen Prä-
sidialausschuss. 

(3 ) Das Sekretariat des EN I C-N etzwerks wird dem  G eneralsekretär des 
Europarats und dem  G eneraldirektor der UN ESCO  gem einsam  ü ber-
tragen. 

(4 ) Die Vertragsparteien arbeiten durch das EN I C-N etzwerk m it den na-
tionalen I nform ationszentren der anderen Vertragsparteien zusam -
m en, insbesondere indem  sie ihnen erm ö glichen, alle I nform ationen 
zu sam m eln, die den nationalen I nform ationszentren bei ihrer T ätig-
keit auf dem  G ebiet der akadem ischen Anerkennung und Mobilität 
v on N utzen sind. 

 
 
Ab s chni t t  X I 
 
Schlu s s k lau s eln 
 
Art i k el X I. 1 

(1 ) Dieses Ü bereinkom m en liegt zur Unterzeichnung auf fü r 

a) die Mitgliedstaaten des Europarats, 
b) die Mitgliedstaaten der europäischen Region der UN ESCO , 
c) j eden anderen Unterzeichnerstaat oder Vertragsstaat oder j ede 

andere Vertragspartei des Europäischen K ulturü bereinkom m ens 
des Europarats und/oder des Ü bereinkom m ens der UN ESCO  ü ber 
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die Anerkennung v on Studien, Diplom en und G raden im  H och-
schulbereich in den Staaten der europäischen Region,  

die zu der m it der Annahm e dieses Ü bereinkom m ens betrauten 
Diplom atischen K onferenz eingeladen wurden. 
 

(2 ) Diese Staaten und der H eilige Stuhl kö nnen ihre Z ustim m ung, gebun-
den zu sein, ausdrü cken, 

a) indem  sie es ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahm e oder G e-
nehm igung unterzeichnen, 

b) indem  sie es v orbehaltlich der Ratifikation, Annahm e oder G e-
nehm igung unterzeichnen und später ratifizieren, annehm en oder 
genehm igen oder 

c) indem  sie ihm  beitreten. 
 
(3 ) Die Unterzeichnung erfolgt bei einem  der Verwahrer. Die Ratifikation, 

Annahm e-, G enehm igungs- oder Beitrittsurkunden werden bei einem  
der Verwahrer hinterlegt. 

 
Art i k el X I. 2  

Dieses Ü bereinkom m en tritt am  ersten T ag des Monats in K raft, der auf 
einen Z eitabschnitt v on einem  Monat nach dem  T ag folgt, an dem  fü nf 
Staaten, darunter m indestens drei Mitgliedstaaten des Europarats und/-
oder Staaten der europäischen Region der UN ESCO , ihre Z ustim m ung 
ausgedrü ckt haben, durch dieses Ü bereinkom m en gebunden zu sein. Fü r 
j eden anderen Staat tritt es am  ersten T ag des Monats in K raft, der auf 
einen Z eitabschnitt v on einem  Monat nach dem  T ag folgt, an dem  er sei-
ne Z ustim m ung ausgedrü ckt hat, durch das Ü bereinkom m en gebunden 
zu sein. 
 
Art i k el X I. 3  

(1 ) N ach I nkrafttreten dieses Ü bereinkom m ens kann j eder Staat, der 
nicht einer der in Artikel X I .1  aufgefü hrten G ruppen angehö rt, um  
den Beitritt zu diesem  Ü bereinkom m en ersuchen. J edes diesbezü g-
liche Ersuchen wird an einen der Verwahrer gerichtet, der es spätes-
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tens drei Monate v or der Sitzung des Ausschusses76  an die Vertrags-
parteien weiterleitet. Der Verwahrer benachrichtigt auch das Minis-
terkom itee des Europarats und den Ex ekutiv rat der UN ESCO . 

(2 ) Die Entscheidung, einen Staat, der um  den Beitritt zu diesem  Ü berein-
kom m en ersucht hat, zum  Beitritt einzuladen, wird m it Z weidrittel-
m ehrheit der Vertragsparteien getroffen. 

(3 ) N achdem  dieses Ü bereinkom m en in K raft getreten ist, kann die Euro-
päische G em einschaft ihm  aufgrund eines an einen der Verwahrer ge-
richteten Ersuchens ihrer Mitgliedstaaten beitreten. I n diesem  Fall fin-
det Absatz 2  keine Anwendung. 

(4 ) Fü r j eden beitretenden Staat oder die Europäische G em einschaft tritt 
dieses Ü bereinkom m en am  ersten T ag des Monats in K raft, der auf 
einen Z eitabschnitt v on einem  Monat nach H interlegung der Beitritts-
urkunde bei einem  der Verwahrer folgt. 

 
Art i k el X I. 4  

(1 ) Vertragsparteien dieses Ü bereinkom m ens, die gleichzeitig Vertrags-
parteien einer oder m ehrerer der folgenden Ü bereinkü nfte sind, 
näm lich 

 der Europäischen K onv ention ü ber die G leichwertigkeit der Reife-
zeugnisse (1 9 5 3 , ET S 1 5 ) und des Z usatzprotokolls dazu (1 9 6 4 , 
ET S 4 9 ), 

 des Europäischen Ü bereinkom m ens ü ber die G leichwertigkeit der 
Studienzeit an den Univ ersitäten (1 9 5 6 , ET S 2 1 ), 

 des Europäischen Ü bereinkom m ens ü ber die akadem ische Aner-
kennung v on akadem ischen G raden und H ochschulzeugnissen 
(1 9 5 9 , ET S 3 2 ), 

 des I nternationalen Ü bereinkom m ens ü ber die Anerkennung v on 
Studien, Diplom en und G raden im  H ochschulbereich in den an 
das Mittelm eer angrenzenden arabischen und europäischen 
Staaten (1 9 7 6 ), 

                                                             
76  A n m .d .Ü b e r s .:  V g l . B e g r i f f s b e s t i m m u n g  i n  A r t i k e l  X .2  A b s a t z  1 . 
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 des Ü bereinkom m ens ü ber die Anerkennung v on Studien, Dip-
lom en und G raden im  H ochschulbereich in den Staaten der 
europäischen Region (1 9 7 9 ), 

 des Europäischen Ü bereinkom m ens ü ber die allgem eine 
G leichwertigkeit der Studienzeiten (1 9 9 0 , ET S 1 3 8 ), 

a) wenden in ihren gegenseitigen Beziehungen nur das v orliegende 
Ü bereinkom m en an;  

b) wenden die oben genannten Ü bereinkü nfte, deren Vertragspartei 
sie sind, in ihren Beziehungen zu anderen Staaten, die Vertrags-
parteien j ener Ü bereinkü nfte, nicht aber des v orliegenden Ü ber-
einkom m ens sind, weiterhin an. 

(2 ) Die Vertragsparteien dieses Ü bereinkom m ens v erpflichten sich, dav on 
abzusehen, Vertragsparteien einer der in Absatz 1  genannten Ü ber-
einkü nfte zu werden, deren Vertragspartei sie noch nicht sind, m it 
Ausnahm e des I nternationalen Ü bereinkom m ens ü ber die Anerken-
nung v on Studien, Diplom en und G raden im  H ochschulbereich in den 
an das Mittelm eer angrenzenden arabischen und europäischen 
Staaten. 

 
Art i k el X I. 5  

(1 ) J eder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der H interlegung 
seiner Ratifikations-, Annahm e-, G enehm igungs- oder Beitrittsur-
kunde einzelne oder m ehrere H oheitsgebiete bezeichnen, auf die 
dieses Ü bereinkom m en Anwendung findet. 

(2 ) J eder Staat kann j ederzeit danach durch eine an einen der Verwahrer 
gerichtete Erklärung die Anwendung dieses Ü bereinkom m ens auf 
j edes andere in der Erklärung bezeichnete H oheitsgebiet erstrecken. 
Das Ü bereinkom m en tritt fü r dieses H oheitsgebiet am  ersten T ag des 
Monats in K raft, der auf einen Z eitabschnitt v on einem  Monat nach 
Eingang der Erklärung beim  Verwahrer folgt. 

(3 ) J ede nach den Absätzen 1  und 2  abgegebene Erklärung kann in Be-
zug auf j edes darin bezeichnete H oheitsgebiet durch eine an einen 
der Verwahrer gerichtete N otifikation zurü ckgenom m en werden. Die 
Rü cknahm e wird am  ersten T ag des Monats wirksam , der auf einen 
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Z eitabschnitt v on einem  Monat nach Eingang der N otifikation beim  
Verwahrer folgt. 

 
Art i k el X I. 6  

(1 ) J ede Vertragspartei kann dieses Ü bereinkom m en j ederzeit durch eine 
an einen der Verwahrer gerichtete N otifikation kü ndigen. 

(2 ) Die K ü ndigung wird am  ersten T ag des Monats wirksam , der auf 
einen Z eitabschnitt v on zwö lf Monaten nach Eingang der N otifikation 
beim  Verwahrer folgt. Die K ü ndigung lässt j edoch Anerkennungsent-
scheidungen, die zuv or aufgrund dieses Ü bereinkom m ens getroffen 
wurden, unberü hrt. 

(3 ) Die Beendigung oder die Suspendierung der Anwendung dieses Ü ber-
einkom m ens infolge der Verletzung einer fü r die Erreichung des Z ieles 
oder Z weckes dieses Ü bereinkom m ens wesentlichen Bestim m ung 
durch eine Vertragspartei erfolgt in Ü bereinstim m ung m it dem  Vö l-
kerrecht. 

 
Art i k el X I. 7  

(1 ) J eder Staat, der H eilige Stuhl und die Europäische G em einschaft kö n-
nen bei der Unterzeichnung oder bei der H interlegung ihrer Ratifi-
kations-, Annahm e-, G enehm igungs- oder Beitrittsurkunden erklären, 
dass sie sich das Recht v orbehalten, einen oder m ehrere der folgen-
den Artikel dieses Ü bereinkom m ens ganz oder teilweise nicht anzu-
wenden: 

Artikel I V.8  
Artikel V.3  
Artikel VI .3  
Artikel VI I I .2  
Artikel I X .3  

 
Weitere Vorbehalte sind nicht zulässig. 
 
(2 ) J ede Vertragspartei, die einen Vorbehalt nach Absatz 1  angebracht 

hat, kann ihn durch eine an einen der Verwahrer gerichtete N otifika-
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tion ganz oder teilweise zurü cknehm en. Die Rü cknahm e wird m it dem  
Eingang der N otifikation beim  Verwahrer wirksam . 

(3 ) Eine Vertragspartei, die einen Vorbehalt zu einer Bestim m ung dieses 
Ü bereinkom m ens angebracht hat, kann nicht v erlangen, dass eine 
andere Vertragspartei diese Bestim m ung anwendet;  sie kann j edoch, 
wenn es sich um  einen T eilv orbehalt oder einen bedingten Vorbehalt 
handelt, die Anwendung der betreffenden Bestim m ung insoweit v er-
langen, als sie selbst sie angenom m en hat. 

 
Art i k el X I. 8  

(1 ) Entwü rfe zur Ä nderung dieses Ü bereinkom m ens kö nnen v om  Aus-
schuss77 m it Z weidrittelm ehrheit der Vertragsparteien beschlossen 
werden. J eder derart beschlossene Ä nderungsentwurf wird in ein 
Protokoll zu diesem  Ü bereinkom m en aufgenom m en. Das Protokoll 
legt die Voraussetzungen fü r sein I nkrafttreten fest, die in j edem  Fall 
die ausdrü ckliche Z ustim m ungserklärung der Vertragsparteien, da-
durch gebunden zu sein, v erlangt. 

(2 ) Eine Ä nderung des Abschnitts I I I  dieses Ü bereinkom m ens nach dem  
Verfahren in Absatz 1  ist nicht zulässig. 

(3 ) J eder Ä nderungsv orschlag wird einem  der Verwahrer ü berm ittelt, der 
ihn spätestens drei Monate v or der Sitzung des Ausschusses an die 
Vertragsstaaten weiterleitet. Der Verwahrer benachrichtigt auch das 
Ministerkom itee des Europarats und den Ex ekutiv rat der UN ESCO . 

 
Art i k el X I. 9  

(1 ) Der G eneralsekretär des Europarats und der G eneraldirektor der O r-
ganisation der Vereinten N ationen fü r Erziehung, Wissenschaft und 
K ultur sind die Verwahrer dieses Ü bereinkom m ens. 

 
(2 ) Der Verwahrer, bei dem  eine Akte, N otifikation oder Mitteilung hin-

terlegt wurde, notifiziert den Vertragsparteien dieses Ü bereinkom -

                                                             
77 A n m .d .Ü b e r s .:  V g l . B e g r i f f s b e s t i m m u n g  i n  A r t i k e l  X .2  A b s a t z  1  u n d  d i e  A n m e r k u n g  z u  
A r t i k e l  X I .3  A b s a t z  1 . 
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m ens sowie den anderen Mitgliedstaaten des Europarats und/oder 
der europäischen Region der UN ESCO  

a) j ede Unterzeichnung;  
b) j ede H interlegung einer Ratifikations-, Annahm e-, G enehm igungs- 

oder Beitrittsurkunde;  
c) j eden Z eitpunkt des I nkrafttretens dieses Ü bereinkom m ens nach 

Artikel X I .2  und Artikel X I .3  Absatz 4 ;  
d) j eden nach Artikel X I .7  angebrachten Vorbehalt sowie die Rü ck-

nahm e j edes derartigen Vorbehalts;  
e) j ede K ü ndigung dieses Ü bereinkom m ens nach Artikel X I .6 ;  
f) j ede nach Artikel I I .1  oder Artikel I I .2  abgegebene Erklärung;  
g) j ede nach Artikel I V.5  abgegebene Erklärung;  
h) j edes Beitrittsersuchen nach Artikel X I .3 ;  
i) j eden nach Artikel X I .8  gem achten Vorschlag;  
j ) j ede andere Akte, N otifikation oder Mitteilung im  Z usam m enhang 

m it diesem  Ü bereinkom m en. 
 
(3 ) Der Verwahrer, der aufgrund dieses Ü bereinkom m ens eine Mitteilung 

erhält oder eine N otifikation v ornim m t, setzt den anderen Verwahrer 
sofort dav on in K enntnis. 

 
Z u Urkunde dessen haben die hierzu gehö rig befugten unterzeichneten 
Vertreter dieses Ü bereinkom m en unterschrieben. 

G eschehen zu Lissabon am  1 1 . April 1 9 9 7  in englischer, franzö sischer, 
russischer und spanischer Sprache, wobei alle v ier Wortlaute gleicher-
m aß en v erbindlich sind, in zwei Urschriften, v on denen eine im  Archiv  des 
Europarats und die andere im  Archiv  der O rganisation der Vereinten N a-
tionen fü r Erziehung, Wissenschaft und K ultur hinterlegt wird. Eine be-
glaubigte Abschrift wird allen in Artikel X I .1  genannten Staaten, dem  
H eiligen Stuhl und der Europäischen G em einschaft sowie dem  Sekretariat 
der Vereinten N ationen ü bersandt. 
 
Quelle: http:/ / w w w .b mb w k.g v .at/ medienpool/ 7 3 1 2/ L issab on_ dt.pdf  ( 3 1 .08 .2004) 
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Zusatzdokumente zum L i ssab on-A b kommen: 

 

1 ) Recom m endation on Criteria and Procedures for the Assessm ent of 
Foreign Qualifications: http://www.aic.lv /rec/Eng/leg_ en/crit_ pro.htm l 
(3 1 .0 8 .2 0 0 4 ) 

2 )  Code of G ood Practice in the Prov ision of T ransnational Education: 
http://www.aic.lv /rec/Eng/leg_ en/code_ T r.htm l (3 1 .0 8 .2 0 0 4 ) 

3 ) Recom m endation on I nternational Access Qualifications: 
http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/recom m .htm  (3 1 .0 8 .2 0 0 4 ) 

4 ) Recom m endation on the recognition of j oint degrees: 
http://www.enic-naric.net/docum ents/Recom m endation-j oint-
degrees-2 0 0 4 .en.pdf (3 1 .0 8 .2 0 0 4 ) 
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5.3 . S o r b o n n e -E r k l ä r u n g  ( 1 9 9 8 )  
 
Sorb onne J oi nt  D eclarat i on 

G em ei ns am e Erk lä ru ng  z u r H arm oni s i eru ng  d er Archi t ek t u r d er eu ro-
p ä i s chen H ochs chu lb i ld u ng  
 
Paris, Sorbonne, den 2 5 . Mai 1 9 9 8  
 
Der europäische Prozess ist in letzter Z eit um  einige bedeutende Schritte 
weiter v orangetrieben worden. So wichtig diese aber auch sein m ag: m an 
sollte nicht v ergessen, dass Europa nicht nur das Europa des Euro, der 
Banken und der Wirtschaft ist;  es m uss auch ein Europa des Wissens sein. 
Wir m ü ssen auf die intellektuellen, kulturellen, sozialen und technischen 
Dim ensionen unseres K ontinents bauen und sie stärken. Sie sind in gro-
ß em  Maß e v on ihren Univ ersitäten geprägt worden, die weiterhin eine 
ganz entscheidende Rolle in deren Entwicklung spielen. 

Die Univ ersitäten wurden in Europa v or ungefähr 7 5 0  J ahren gegrü ndet. 
Unsere v ier Länder sind stolz darauf, ü ber einige der ältesten zu v erfü gen, 
die j etzt wichtige J ubiläen feiern, wie die Univ ersität v on Paris es heute 
tut. Dam als reisten Studenten und Wissenschaftler um her und v erbreite-
ten in kurzer Z eit ihr Wissen auf dem  gesam ten K ontinent. H eutzutage 
absolv ieren zu v iele unserer Studenten ihr H ochschulstudium , ohne den 
Vorteil zu nutzen, einen T eil der Studienzeit im  Ausland zu v erbringen. 
Wir sehen uns auch einer Z eit grundlegender Veränderungen im  Bil-
dungsbereich und am  Arbeitsplatz gegenü ber, einer Div ersifizierung der 
Berufsausbildung, in der lebenslanges Lernen zu einer ganz klaren Ver-
pflichtung wird. Wir schulden unseren Studenten und unserer G esell-
schaft insgesam t ein H ochschulsy stem , in dem  ihnen die besten Mö g-
lichkeiten geboten werden, den Platz zu suchen und zu finden, fü r den 
sie am  besten geeignet sind. 

Ein offener europäischer Raum  fü r H ochschulbildung birgt zahlreiche 
positiv e Perspektiv en, wobei natü rlich unsere Unterschiede berü cksichtigt 
werden m ü ssen;  auf der anderen Seite ist es erforderlich, sich stets darum  
zu bem ü hen, H indernisse aus dem  Weg zu räum en und Rahm enbedin-
gungen fü r das Lernen und Lehren zu schaffen, um  die Mobilität zu stei-
gern und eine noch engere Z usam m enarbeit fö rdern zu kö nnen. 
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Die internationale Anerkennung und Attraktiv ität unserer Bildungssy s-
tem e hängen unm ittelbar dam it zusam m en, wie diese v on auß en und v on 
innen gesehen werden. Es scheint ein Sy stem  zu entstehen, in dem  zwei 
groß e Z y klen, Studium  und Postgraduiertenstudium , fü r den internatio-
nalen Vergleich und die Feststellung v on Entsprechungen anerkannt 
werden sollten. Die Besonderheiten und die Flex ibilität dieses Sy stem s 
werden insbesondere durch die Anrechnung v on Studienleistungen (wie 
bei dem  Europäischen Program m  zur Anrechnung v on Studienleistungen, 
ECT S) und Sem estern erzielt. Som it kö nnen Leistungen derer anerkannt 
werden, die während ihrer Aus- oder Weiterbildung v erschiedene euro-
päische Univ ersitäten besuchen wollen und in der Lage sein m ö chten, in 
angem essener Z eit einen akadem ischen Abschluss zu erwerben. Studen-
ten sollten tatsächlich in der Lage sein, zu j edem  Z eitpunkt ihrer beruf-
lichen K arriere und m it unterschiedlichen Erfahrungen Z ugang zur H och-
schule zu finden. 

Studenten sollte der Z ugang zu unterschiedlichsten Studiengänge sowie 
auch zu m ultidisziplinären Studien erm ö glicht werden;  sie sollten in die 
Lage v ersetzt werden, sich Frem dsprachenkenntnisse anzueignen und 
neue I nform ationstechnologien anzuwenden. 

Die internationale Anerkennung des ersten Abschlusses als angem essene 
berufliche Qualifikation ist wichtig fü r den Erfolg dieses Unternehm ens, 
m it dem  wir uns darum  bem ü hen, die Ausbildung an unseren H ochschu-
len fü r alle v erständlich zu m achen. 

I m  Postgraduiertenzy klus kö nnte zwischen einem  kü rzeren Master-Stu-
dium  und einer längeren Prom otion m it Ü bergangsm ö glichkeiten zwi-
schen beiden gewählt werden. Bei beiden Postgraduiertenabschlü ssen 
wird besonderes G ewicht auf Forschung und eigenständiges Arbeiten 
gelegt. 

Sowohl v or als auch nach dem  ersten H ochschulabschluss sollten Stu-
denten dazu erm utigt werden, m indestens ein Sem ester an einer Univ er-
sität im  Ausland zu studieren. G leichzeitig sollten m ehr Dozenten und 
Wissenschaftler in anderen europäischen Ländern als ihren H erkunfts-
ländern arbeiten. Die stetig wachsende Unterstü tzung der Europäischen 
Union fü r die Mobilität der Studenten und Dozenten sollte v oll ausge-
schö pft werden. 
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Die m eisten Länder, nicht nur in Europa, haben erkannt, dass diese Ent-
wicklung unterstü tzt werden sollte. Auf den K onferenzen der europäi-
schen Rektoren, der Univ ersitätspräsidenten, G ruppen v on Ex perten und 
Wissenschaftlern in unseren j eweiligen Ländern hat m an sich eingehend 
m it diesem  T hem a befasst. 

Letztes J ahr ist in Lissabon ein Abkom m en zur Anerkennung v on H och-
schulabschlü ssen innerhalb Europas v erabschiedet worden. Das Ab-
kom m en beinhaltet einige grundlegende Anforderungen und stellt fest, 
dass die einzelnen Länder noch konstruktiv er zusam m en arbeiten kö n-
nten. Wenn m an diese Schlussfolgerungen beherzigt, kann m an darauf 
aufbauen und noch weiter gehen. Durch die entsprechenden Richtlinien 
der Europäischen Union ist im  Bereich der gegenseitigen Anerkennung 
berufsq ualifizierender H ochschulabschlü sse schon v iel erreicht worden. 
Dennoch m ü ssen unsere Regierungen noch einiges tun, um  Mittel und 
Wege zu finden, dam it erbrachte Studienleistungen angerechnet und die 
j eweiligen akadem ischen Abschlü sse schneller anerkannt werden. Wir 
gehen dav on aus, dass zu diesem  Z weck zusätzliche Abkom m en zwischen 
Univ ersitäten geschlossen werden. Eine progressiv e H arm onisierung der 
gesam ten Rahm enbedingungen fü r unsere akadem ischen Abschlü sse und 
Ausbildungszy klen kann dadurch erzielt werden, dass bereits gesam m elte 
Erfahrungen, gem einsam e Diplom e, Pilot-I nitiativ en und der Dialog aller 
Betroffenen in v erstärktem  Maß e gefö rdert werden. 

Wir v erpflichten uns hierm it, uns fü r einen gem einsam en Rahm en einzu-
setzen, um  so die Anerkennung akadem ischer Abschlü sse im  Ausland, die 
Mobilität der Studenten sowie auch ihre Verm ittelbarkeit am  Arbeits-
m arkt zu fö rdern. 

Das J ubiläum  der Univ ersität v on Paris, heute hier an der Sorbonne, gibt 
uns nun den ehrenv ollen Anlass, uns darum  zu bem ü hen, einen europäi-
schen Raum  fü r H ochschulbildung zu schaffen, in dem  nationale I den-
titäten und gem einsam e I nteressen interagieren und sich gegenseitig 
stärken kö nnen zum  Wohle Europas, seiner Studenten und seiner Bü rger 
allgem ein. Wir rufen andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
andere europäische Staaten dazu auf, uns in diesem  Bem ü hen zu unter-
stü tzen und rufen alle europäischen Univ ersitäten dazu auf, die Position 
Europas in der Welt durch ständig v erbesserte und m oderne Bildung fü r 
seine Bü rger zu festigen. 
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C l a u d e  A L L E G R E   

 
M i n i s t e r  f ü r  B i l d u n g  
F o r s c h u n g  u n d  
Te c h n o l o g i e  
( F r a n k r e i c h )  

 L u i g i  B E R L I N G U E R  

 
M i n i s t e r  f ü r  ö f f e n t l i -
c h e n  U n t e r r i c h t ,  
U n i v e r s i t ä t e n  u n d  
F o r s c h u n g  ( I t a l i e n )  

 Te s s a  B L A C K S TO N E   

 
M i n i s t e r  f ü r  H ö h e r e  
B i l d u n g  ( G r o ß b r i t a n n i e n )  

 J ü r g e n  R Ü TTG E R S   

 
M i n i s t e r  f ü r  B i l d u n g ,  
W i s s e n s c h a f t ,  F o r s c h u n g  
u n d  Te c h n o l o g i e  
( D e u t s c h l a n d )  

 

Quelle: http://www.bologna-bergen2 0 0 5 .no/Docs/0 0 -
Main_ doc/9 8 0 5 2 5 SO RBO N N E_ DECLARAT I O N .PDF 
 ( 3 1 .08 .2004) 
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5.4. B o l o g n a -E r k l ä r u n g  ( 1 9 9 9 )  
 
D er Eu rop ä i s che H ochs chu lrau m  

G em ei ns am e Erk lä ru ng  d er Eu rop ä i s chen Bi ld u ng s m i ni s t er 
 
1 9 . J uni 1 9 9 9 , Bologna 
 
Dank der auß erordentlichen Fortschritte der letzten J ahre ist der europäi-
sche Prozess fü r die Union und ihre Bü rger zunehm end eine konkrete und 
relev ante Wirklichkeit geworden. Die Aussichten auf eine Erweiterung der 
G em einschaft und die sich v ertiefenden Beziehungen zu anderen europäi-
schen Ländern v ergrö ß ern die Dim ension dieser Realität im m er m ehr. I n-
zwischen gibt es in weiten T eilen der politischen und akadem ischen Welt 
sowie in der ö ffentlichen Meinung ein wachsendes Bewusstsein fü r die 
N otwendigkeit der Errichtung eines v ollständigeren und um fassenderen 
Europas, wobei wir insbesondere auf seinen geistigen, kulturellen, sozia-
len und wissenschaftlich-technologischen Dim ensionen aufbauen und 
diese stärken sollten. 

I nzwischen ist ein Europa des Wissens weitgehend anerkannt als uner-
lässliche Voraussetzung fü r gesellschaftliche und m enschliche Entwick-
lung sowie als unv erzichtbare K om ponente der Festigung und Bereiche-
rung der europäischen Bü rgerschaft;  dieses Europa des Wissens kann 
seinen Bü rgern die notwendigen K om petenzen fü r die H erausforderun-
gen des neuen J ahrtausends ebenso v erm itteln wie ein Bewusstsein fü r 
gem einsam e Werte und ein G efü hl der Z ugehö rigkeit zu einem  gem ein-
sam en sozialen und kulturellen Raum . 

Die Bedeutung v on Bildung und Bildungszusam m enarbeit fü r die Ent-
wicklung und Stärkung stabiler, friedlicher und dem okratischer G esell-
schaften ist allgem ein als wichtigstes Z iel anerkannt, besonders auch im  
H inblick auf die Situation in Sü dosteuropa. 

Die Sorbonne-Erklärung v om  2 5 . Mai 1 9 9 8 , die sich auf diese Erwä-
gungen stü tzte, betonte die Schlü sselrolle der H ochschulen fü r die Ent-
wicklung europäischer kultureller Dim ensionen. Die Erklärung betonte die 
Schaffung des europäischen H ochschulraum es als Schlü ssel zur Fö rde-
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rung der Mobilität und arbeitsm arktbezogenen Qualifizierung seiner Bü r-
ger und der Entwicklung des europäischen K ontinents insgesam t. 
Mehrere europäische Länder haben die Aufforderung, sich fü r die in der 
Erklärung dargelegten Z iele zu engagieren, angenom m en und die Erklä-
rung unterzeichnet oder aber ihre grundsätzliche Ü bereinstim m ung dam it 
zum  Ausdruck gebracht. Die Richtung der H ochschulreform en, die m itt-
lerweile in m ehreren Ländern Europas in G ang gesetzt wurden, zeigt, 
dass v iele Regierungen entschlossen sind zu handeln. 

Die europäischen H ochschulen haben ihrerseits die H erausforderungen 
angenom m en und eine wichtige Rolle beim  Aufbau des europäischen 
H ochschulraum es ü bernom m en, auch auf der G rundlage der in der 
Magna Charta Univ ersitatum  v on Bologna aus dem  J ahre 1 9 8 8  nieder-
gelegten G rundsätze. Dies ist v on grö ß ter Bedeutung, weil Unabhängig-
keit und Autonom ie der Univ ersitäten gewährleisten, dass sich die H och-
schul- und Forschungssy stem e den sich wandelnden Erfordernissen, den 
gesellschaftlichen Anforderungen und den Fortschritten in der Wissen-
schaft laufend anpassen. 

Die Weichen sind gestellt, und das Z iel ist sinnv oll. Dennoch bedarf es 
kontinuierlicher I m pulse, um  das Z iel grö ß ere K om patibilität und Ver-
gleichbarkeit der H ochschulsy stem e v ollständig zu v erwirklichen. Um  
sichtbare Fortschritte zu erzielen, m ü ssen wir diese Entwicklung durch 
Fö rderung konkreter Maß nahm en unterstü tzen. An dem  T reffen am       
1 8 . J uni nahm en m aß gebliche Ex perten und Wissenschaftler aus allen 
unseren Ländern teil, und das Ergebnis sind sehr nü tzliche Vorschläge   
fü r die zu ergreifenden I nitiativ en. 

I nsbesondere m ü ssen wir uns m it dem  Z iel der Verbesserung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen H ochschulsy stem s 
befassen. Die Vitalität und Effizienz j eder Z iv ilisation lässt sich an der 
Attraktiv ität m essen, die ihre K ultur fü r andere Länder besitzt. Wir 
m ü ssen sicherstellen, dass die europäischen H ochschulen weltweit 
ebenso attraktiv  werden wie unsere auß ergewö hnlichen kulturellen und 
wissenschaftlichen T raditionen. 

Wir bekräftigen unsere Unterstü tzung der in der Sorbonne-Erklärung dar-
gelegten allgem einen G rundsätze, und wir werden unsere Maß nahm en 
koordinieren, um  kurzfristig, auf j eden Fall aber innerhalb der ersten De-
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kade des dritten J ahrtausends, die folgenden Z iele, die wir fü r die Errich-
tung des europäischen H ochschulraum es und fü r die Fö rderung der euro-
päischen H ochschulen weltweit fü r v orrangig halten, zu erreichen: 
 
• Einfü hrung eines Sy stem s leicht v erständlicher und v ergleichbarer Ab-

schlü sse, auch durch die Einfü hrung des Diplom zusatzes (Diplom a 
Supplem ent) m it dem  Z iel, die arbeitsm arktrelev anten Qualifikationen 
der europäischen Bü rger ebenso wie die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit des europäischen H ochschulsy stem s zu fö rdern. 

• Einfü hrung eines Sy stem s, das sich im  wesentlichen auf zwei H aupt-
zy klen stü tzt: einen Z y klus bis zum  ersten Abschluss (undergraduate) 
und einen Z y klus nach dem  ersten Abschluss (graduate). Regelv or-
aussetzung fü r die Z ulassung zum  zweiten Z y klus ist der erfolgreiche 
Abschluss des ersten Studienzy klus, der m indestens drei J ahre dauert. 
Der nach dem  ersten Z y klus erworbene Abschluss attestiert eine fü r 
den europäischen Arbeitsm arkt relev ante Qualifikationsebene. Der 
zweite Z y klus sollte, wie in v ielen europäischen Ländern, m it dem  
Muster und/oder der Prom otion abschließ en. 

• Einfü hrung eines Leistungspunktesy stem s - ähnlich dem  ECT S - als 
geeignetes Mittel der Fö rderung grö ß tm ö glicher Mobilität der Stu-
dierenden. Punkte sollten auch auß erhalb der H ochschulen, bei-
spielsweise durch Lebenslanges Lernen, erworben werden kö nnen, 
v orausgesetzt, sie werden durch die j eweiligen aufnehm enden H och-
schulen anerkannt. 

• Fö rderung der Mobilität durch Ü berwindung der H indernisse, die der 
Freizü gigkeit in der Prax is im  Wege stehen, insbesondere 

 - fü r Studierende: Z ugang zu Studien-und Ausbildungsangeboten und 
zu entsprechenden Dienstleistungen 

 - fü r Lehrer, Wissenschaftler und Verwaltungspersonal: Anerkennung 
und Anrechnung v on Auslandsaufenthalten zu Forschungs-, Lehr- 
oder Ausbildungszwecken, unbeschadet der gesetzlichen Rechte 
dieser Personengruppen. 

• Fö rderung der europäischen Z usam m enarbeit bei der Qualitätssiche-
rung im  H inblick auf die Erarbeitung v ergleichbarer K riterien und 
Methoden. 
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• Fö rderung der erforderlichen europäischen Dim ensionen im  
H ochschulbereich, insbesondere in Bezug auf Curriculum -Entwick-
lung, Z usam m enarbeit zwischen H ochschulen, Mobilitätproj ekte und 
integrierte Studien-, Ausbildungs- und Forschungsprogram m e. 

 
Wir v erpflichten uns hierm it, diese Z iele - im  Rahm en unserer institutio-
nellen K om petenzen und unter uneingeschränkter Achtung der Vielfalt 
der K ulturen, der Sprachen, der nationalen Bildungssy stem e und der Au-
tonom ie der Univ ersitäten - um zusetzen, um  den europäischen H och-
schulraum  zu festigen. Dafü r werden wir die Mö glichkeiten der Z usam -
m enarbeit sowohl auf Regierungsebene als auch auf der Ebene der Z u-
sam m enarbeit m it auf dem  G ebiet der H ochschulen ausgewiesenen euro-
päischen N ichtregierungsorganisationen nutzen. Wir erwarten, dass die 
H ochschulen wiederum  prom pt und positiv  reagieren und aktiv  zum  
Erfolg unserer Anstrengungen beitragen. 
 
I n der Ü berzeugung, dass die Errichtung des europäischen H ochschul-
raum es ständiger Unterstü tzung, Ü berwachung und Anpassung an die 
sich unaufhö rlich wandelnden Anforderungen bedarf, beschließ en wir, 
uns spätestens in zwei J ahren wieder zu treffen, um  die bis dahin erziel-
ten Fortschritte und die dann zu ergreifenden Maß nahm en zu bewerten. 
 

C asp ar E I NE M  M inister f ü r W issenschaf t und V erk ehr (Ö sterreich) 

G é rard S C H M I T  G eneraldirek tor der f ranz ö sischen G em einschaf t, 
M inisterium  f ü r H ochschulw esen und F orschung  
(Belg ien) 

J an A D É  G eneraldirek tor, M inisterium  der F lä m ischen 
G em einschaf t, A b teilung  f ü r Bildung  (Belg ien) 

A nna M aria T O T O -
M A NO V A  

V iz e-M inisterin f ü r Bildung  und W issenschaf t 
(Bulg arien) 

E duard Z E M A N M inister f ü r Bildung , J ug end und S p ort 
(T schechische R ep ub lik ) 

M arg rethe V E S T A NG E R  M inister f ü r Bildung  (D ä nem ark ) 

T onis L U K A S  M inister f ü r Bildung  (E stland) 
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M aij a R A S K  M inister f ü r Bildung  und W issenschaf t 
(F innland) 

C laude A L L È G R E  M inister f ü r nationale Bildung , F orschung  und 
T echnolog ie (F rank reich) 

W olf -M ichael C A T E N-
H U S E N 

P arlam entarischer S taatssek retä r, 
Bundesm inisterium  f ü r Bildung  und F orschung  
(D eutschland) 

U te E R D S I E K -R A V E  M inister f ü r Bildung , W issenschaf t, F orschung  und 
K ultur (des L andes S chlesw ig -H olstein) 

G herassim os A R S E NI S  M inister f ü r Ö f f entliche E rz iehung  und relig iö se 
A ng eleg enheiten (G riechenland) 

A dam  K I S S  S tellv ertretender S taatssek retä r f ü r H ochschulen 
und W issenschaf t (U ng arn) 

G udridur S I G U A R D A R -
D O T T I R  

G eneralsek retä r, M inisterium  f ü r Bildung , 
W issenschaf t und K ultur (I sland) 

P at D A W L I NG  L eitender Beam ter, M inisterium  f ü r Bildung  und 
W issenschaf t (I rland) 

O rtensio Z E C C H I NO  M inister f ü r H ochschulen und w issenschaf tlich-
technolog ische F orschung  (I talien) 

T atj ana K O K E  S taatsm inister f ü r H ochschulen und W issenschaf t 
(L ettland) 

K ornelij us P L A T E L I S  M inister f ü r Bildung  und W issenschaf t (L itauen) 

E rna H E NNI C O T -
S C H O E P G E S  

M inister f ü r nationale Bildung  und Beruf sausb il-
dung  (L ux em b urg ) 

L ouis G A L E A  M inister f ü r Bildung  (M alta) 

L oek  H E R M A NS  M inister f ü r Bildung , K ultur und W issenschaf t 
(Niederlande) 

J on L I L L E T U N M inister f ü r Bildung , F orschung  und k irchliche 
A ng eleg enheiten (Norw eg en) 

W ilib ald W I NK L E R  U nterstaatssek retä r f ü r Nationale Bildung  (P olen) 

E duardo M A R Ç A L  G R I L O  M inister f ü r Bildung  (P ortug al) 

A ndrei M A R G A  M inister f ü r Nationale Bildung  (R um ä nien) 
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M ilan F T À C NI K  M inister f ü r Bildung  (S low ak ische R ep ub lik ) 

P av el Z G A G A  S taatssek retä r f ü r H ochschulb ildung  (S low enien) 

D .  J org e F E R NA ND E Z  
D I A Z  

S taatssek retä r f ü r Bildung , H ochschulen, 
F orschung  und E ntw ick lung  (S p anien) 

A g neta BL A D H  S taatssek retä r f ü r Bildung  und W issenschaf t 
(S chw eden) 

C harles K L E I BE R  S taatssek retä r f ü r Bildung  und W issenschaf t 
(S chw eiz er Bund) 

Baronin T essa BL A C K -
S T O NE  O F  S T O K E  
NE W I NG T O N 

S taatsm inister f ü r Bildung  und Beschä f tig ung  
(V ereinig tes K ö nig reich) 

 
Quelle: http:/ / w w w .b mb w k.g v .at/ medienpool/ 6 8 1 6 / b olog na_ dt.pdf  ( 3 1 .08 .2004) 
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5.5. P r a g e r  K o m m u n i q u é  ( 20 0 1 )  
 
Au f  d em  W eg e z u m  eu rop ä i s chen H ochs chu lrau m  
 
K om m uniq ué  des T reffens der europäischen H ochschulm inisterinnen und 
H ochschulm inister am  1 9 . Mai 2 0 0 1  in Prag 
 
Z wei J ahre nach der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung und drei 
J ahre nach der Sorbonne-Erklärung sind die europäischen H ochschulm i-
nisterinnen und H ochschulm inister, 3 2  Unterzeichner dieser Erklärungen, 
in Prag zusam m engekom m en, um  eine Bilanz ü ber die erzielten Fort-
schritte zu ziehen und um  die Richtungen und Prioritäten fü r die kom -
m enden J ahre in diesem  Bereich abzustecken. Die Ministerinnen und 
Minister haben bestätigt, dass sie sich auch weiterhin fü r das Z iel der 
Errichtung des europäischen H ochschulraum s bis zum  J ahre 2 0 1 0  ein-
setzen werden. Die Durchfü hrung dieses T reffens in Prag ist ein Sy m bol 
ihrer Bereitschaft, m it dem  Blick auf die Erweiterung der Europäischen 
Union G esam teuropa in diesen Prozess einzubeziehen. 

Die Ministerinnen und Minister begrü ß ten und erö rterten den v on der fü r 
die Um setzung dieser Erklärungen geschaffenen Arbeitsgruppe v or-
gelegten Bericht "Fö rderung des Bologna-Prozesses" und stellten fest, 
dass die in der Bologna-Erklärung festgelegten Z iele bei den m eisten 
Unterzeichnerstaaten und auch Univ ersitäten und anderen H ochschulein-
richtungen eine breite Akzeptanz gefunden haben und v on ihnen als 
G rundlage fü r die Entwicklung des H ochschulwesens genutzt werden. Die 
Ministerinnen und Minister haben bestätigt, dass die Anstrengungen zur 
Fö rderung der Mobilität fortgefü hrt werden m ü ssen, um  Studierende, 
Lehrende, Wissenschafterinnen und Wissenschafter und das Verwaltungs-
personal in die Lage zu v ersetzen, v om  Reichtum  des europäischen 
H ochschulraum s, v on seinen dem okratischen Werten, v on der Vielfalt der 
K ulturen, Sprachen und H ochschulsy stem e zu profitieren. 

Die Ministerinnen und Minister haben die Ergebnisse der v om  2 9 . bis 3 0 . 
März 2 0 0 1  in Salam anca durchgefü hrten K onferenz der europäischen 
H ochschuleinrichtungen und die Em pfehlungen der v om  2 4 . bis 2 5 . März 
2 0 0 1  in G ö teborg durchgefü hrten K onferenz der europäischen Studieren-
den zur K enntnis genom m en und das aktiv e Engagem ent der European 
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Univ ersity  Association (EUA) und der N ational Unions of Students in 
Europe (ESI B) am  Bologna-Prozess gewü rdigt. Die v ielen weiteren I nitia-
tiv en zur Fö rderung dieses Prozesses haben sie ebenfalls zur K enntnis ge-
nom m en und gewü rdigt. Die Ministerinnen und Minister nahm en auch 
die konstruktiv e Unterstü tzung der Europäischen K om m ission zur K ennt-
nis. 

Die Ministerinnen und Minister stellten fest, dass in den m eisten Ländern 
die in der Deklaration em pfohlenen Aktiv itäten bezü glich der gestuften 
Abschlussgrade intensiv  und um fassend in Angriff genom m en worden 
sind. Besonders hoben sie die Arbeiten zur Weiterentwicklung der Quali-
tätssicherung herv or. Die Ministerinnen und Minister sind sich der N ot-
wendigkeit bewusst, bei der Bewältigung der im  Z usam m enhang m it der 
transnationalen Bildung entstehenden H erausforderungen zusam m enzu-
arbeiten. Sie heben auch herv or, dass es notwendig ist, den Aspekt des 
lebensbegleitenden Lernens bei der G estaltung der Bildungssy stem e zu 
berü cksichtigen. 
 
W ei t ere M aß nahm en nach d en 6  Z i elen d es  Bolog na-P roz es s es  

Wie in der Bologna-Erklärung festgelegt, bestätigten die Ministerinnen 
und Minister, dass die Errichtung des europäischen H ochschulraum s eine 
Bedingung fü r die Erhö hung der Attraktiv ität und der Wettbewerbsfähig-
keit der H ochschuleinrichtungen in Europa ist. Sie unterstü tzten die Auf-
fassung, dass H ochschulausbildung als ein ö ffentliches G ut zu betrachten 
und dass sie eine v om  Staat wahrzunehm ende Verpflichtung ist und 
bleibt (Regelungen usw.), und dass die Studierenden gleichberechtigte 
Mitglieder der H ochschulgem einschaft sind. Aus dieser Sicht haben die 
Ministerinnen und Minister die weitere Entwicklung in diesem  Bereich 
wie folgt kom m entiert: 
 
Ei nf ü hru ng  ei nes  Sy s t em s  lei cht  v ers t ä nd li cher u nd  v erg lei chb arer  
Ab s chlü s s e 

Die Ministerinnen und Minister fordern die Univ ersitäten und anderen 
H ochschuleinrichtungen auf, die nationale G esetzgebung und die euro-
päischen I nstrum ente fü r die Erleichterung der akadem ischen und beruf-
lichen Anerkennung v on Ausbildungen, Abschlü ssen und sonstigen Z erti-



 I n t e r n a t i o n a l e  V e r e i n b a r u n g e n  2 9 3

fikaten v oll auszuschö pfen, dam it die Bü rger ihre Qualifikationen, K om -
petenzen und Fertigkeiten ü berall im  europäischen H ochschulraum  effi-
zient nutzen kö nnen. 

Die Ministerinnen und Minister fordern bestehende O rganisationen und 
N etzwerke, wie beispielsweise N ARI C und EN I C auf, auf institutioneller, 
nationaler und europäischer Ebene die einfache, effiziente und gerechte 
Anerkennung zu fö rdern, um  der Vielfalt der Qualifikationen gebü hrend 
Rechnung zu tragen. 
 
Ei nf ü hru ng  ei nes  Sy s t em s ,  d as  i m  w es ent li chen au f  z w ei  H au p t s t u f en 
f u ß t   

Mit G enugtuung haben die Ministerinnen und Minister festgestellt, dass 
das Z iel - die Einfü hrung gestufter Abschlussgrade, die auf zwei H aupt-
stufen basieren, wobei H ochschulausbildung als Undergraduate-Studium  
und G raduate-Studium  definiert wird - in Angriff genom m en und erö rtert 
worden ist. Einige Länder haben diese Struktur bereits eingefü hrt, und 
einige weitere Länder sind stark daran interessiert. Es ist wichtig festzu-
stellen, dass in v ielen Ländern die Abschlü sse als Bachelor und Master 
oder v ergleichbare zweistufige Abschlü sse an Univ ersitäten und an an-
deren H ochschuleinrichtungen erworben werden kö nnen. Die zu einem  
Abschluss fü hrenden Program m e kö nnen und sollten unterschiedliche 
O rientierungen und v erschiedene Profile haben, um  der Vielfalt der indi-
v iduellen, akadem ischen und arbeitsm arktbedingten Bedü rfnisse gerecht 
werden zu kö nnen - eine Schlussfolgerung, die auf dem  Sem inar ü ber Ba-
chelor-Abschlü sse im  Februar 2 0 0 1  in H elsinki gezogen wurde. 
 
Ei nri cht u ng  ei nes  L ei s t u ng s p u nk t es y s t em s  

Die Ministerinnen und Minister betonten, dass es im  I nteresse einer grö -
ß eren Flex ibilität beim  Lernen und bei der Weiterbildung notwendig ist, 
gem einsam e Eckpunkte fü r Qualifikationen, gestü tzt auf ein Leistungs-
punktesy stem  wie das ECT S oder ein ECT S-kom patibles Sy stem , das so-
wohl die Ü bertragbarkeit (Anrechnung) als auch die K um ulation v on 
Leistungspunkten erm ö glicht, einzufü hren. G em einsam  m it gegenseitig 
anerkannten Qualitätssicherungssy stem en erleichtern solche Mö glich-
keiten den Studenten den Z ugang zum  europäischen Arbeitsm arkt und 
erhö hen die K om patibilität, Attraktiv ität und die Wettbewerbsfähigkeit 
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der europäischen H ochschulen. Die allgem eine N utzung eines derartigen 
Leistungspunktesy stem s und des Diplom zusatzes (Diplom a Supplem ent) 
wird Fortschritte in diese Richtung fö rdern. 
 
F ö rd eru ng  d er M ob i li t ä t  

Die Ministerinnen und Minister bekräftigten, dass das Z iel der Verbesse-
rung der Mobilität v on Studierenden, Lehrenden, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern und Verwaltungspersonal - wie in der Bologna-Er-
klärung form uliert - v on grö ß ter Bedeutung ist. Deshalb bestätigten sie, 
dass sie sich dafü r einsetzen werden, alle H indernisse fü r die Freizü gig-
keit v on Studierenden, Lehrenden, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern und Verwaltungspersonal zu beseitigen und hoben die soziale 
Dim ension der Mobilität herv or. Sie nahm en die durch die Program m e 
der Europäischen K om m ission angebotenen Mobilitätsm ö glichkeiten und 
die in diesem  Bereich erreichten Fortschritte zur K enntnis, z. B. den Be-
ginn des v om  Europäischen Rat in N izza im  J ahre 2 0 0 0  gebilligten Ak-
tionsplans zur Fö rderung der Mobilität . 
 
F ö rd eru ng  d er eu rop ä i s chen K oop erat i on b ei  d er Q u ali t ä t s s i cheru ng  

Die Ministerinnen und Minister billigten die entscheidende Rolle, die 
Qualitätssicherungssy stem e bei der Sicherung hoher Qualitätsstandards 
und bei der Verbesserung der Vergleichbarkeit v on Qualifikationen ü ber-
all in Europa spielen. Sie haben auch zu einer engeren K ooperation zwi-
schen Anerkennungs- und Qualitätssicherungsnetzen aufgerufen. Sie 
betonten die N otwendigkeit einer engeren europäischen K ooperation 
und des gegenseitigen Vertrauens in die nationalen Qualitätssicherungs-
sy stem e und deren gegenseitige Akzeptanz. Sie haben weiterhin die Uni-
v ersitäten und andere H ochschuleinrichtungen in deren Bem ü hen be-
stärkt, die besten Beispiele praktischer Um setzung zu v erbreiten und Sze-
narien fü r die gegenseitige Anerkennung v on Mechanism en zur Ev aluie-
rung, Akkreditierung und Z ertifikation zu erarbeiten. Die Ministerinnen 
und Minister haben die Univ ersitäten und anderen H ochschuleinrichtun-
gen, die nationalen Einrichtungen und das European N etwork of Quality  
Assurance in H igher Education (EN QA) aufgefordert, in Z usam m enarbeit 
m it den entsprechenden Einrichtungen aus den Ländern, die nicht Mit-
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glied der EN QA sind, bei der Einfü hrung gem einsam er Rahm engrund-
sätze zusam m enzuarbeiten und die besten Beispiele aus der Prax is zu 
v erbreiten. 
 
F ö rd eru ng  d er eu rop ä i s chen D i m ens i onen i m  H ochs chu lw es en 

Um  die wichtigen europäischen Dim ensionen des H ochschulwesens wei-
ter zu festigen und die Beschäftigungschancen fü r Absolv entinnen und 
Absolv enten zu erhö hen, haben die Ministerinnen und Minister die H och-
schulen aufgefordert, auf allen Ebenen die Entwicklung v on Modulen, 
K ursen und Lehrplänen m it "europäischem " I nhalt, "europäischer" 
O rientierung oder O rganisation auszubauen. Das betrifft insbesondere 
Module, K urse und Lehrpläne fü r Abschlü sse, die partnerschaftlich v on 
I nstitutionen aus v erschiedenen Ländern angeboten werden und die zu 
einem  anerkannten gem einsam en Abschluss fü hren. 
 
D i e M i ni s t eri nnen u nd  M i ni s t er hab en w ei t erhi n f olg end e P u nk t e her-
v org ehob en: 
 
L eb ens b eg lei t end es  L ernen b z w .  leb ens lang es  L ernen 

Lebensbegleitendes Lernen78  ist ein wichtiges Elem ent des europäischen 
H ochschulraum s. I n einem  zukü nftigen Europa, das sich auf eine wis-
sensbasierte G esellschaft und Wirtschaft stü tzt, sind Strategien fü r das 
lebensbegleitende Lernen notwendig, um  den H erausforderungen des 
Wettbewerbs und der N utzung neuer T echnologien gerecht zu werden 
und um  die soziale K ohäsion, Chancengleichheit und Lebensq ualität zu 
v erbessern. 
 
H ochs chu lei nri cht u ng en u nd  St u d i erend e 

Die Ministerinnen und Minister hoben herv or, dass die Beteiligung der 
Univ ersitäten und anderer H ochschuleinrichtungen und der Studierenden 
als kom petente, aktiv e und konstruktiv e Partner bei der Errichtung und 
G estaltung des europäischen H ochschulraum s notwendig ist und begrü ß t 
wird. Die Einrichtungen haben klar gem acht, dass sie der Schaffung eines 

                                                             
78  o d e r  " l e b e n s l a n g e s  L e r n e n " ,  l e t z t e r e r  B e g r i f f  s t ä r k e r  i n  d e r  S c h w e i z  g e b r a u c h t ,  e r s t e r e r  
s t ä r k e r  i n  Ö s t e r r e i c h  u n d  D e u t s c h l a n d ;  i n h a l t l i c h e  I n t e r p r e t a t i o n  a b e r  s y n o n y m . 
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kom patiblen und effizienten, gleichzeitig aber auch div ersifizierten und 
anpassungsfähigen europäischen H ochschulraum s groß e Bedeutung 
beim essen. Die Ministerinnen und Minister wiesen weiterhin darauf hin, 
dass Qualität die grundlegende Bedingung fü r das Vertrauen in den eu-
ropäischen H ochschulraum , fü r seine Relev anz, fü r Mobilität, K om patibi-
lität und Attraktiv ität ist. Die Ministerinnen und Minister wü rdigten die 
Beiträge zur Entwicklung v on Studienprogram m en, welche die akade-
m ische Qualität m it Voraussetzungen fü r dauerhafte Beschäftigungs-
chancen kom binieren, und forderten die H ochschuleinrichtungen auf, 
auch weiterhin eine pro-aktiv e Rolle zu spielen. 

Die Ministerinnen und Minister bestätigten, dass die Studierenden an der 
O rganisation und am  I nhalt der Ausbildung an Univ ersitäten und H och-
schuleinrichtungen teilnehm en und sie beeinflussen sollten. Die Ministe-
rinnen und Minister bestätigten auch die v on den Studierenden erneut 
v orgebrachte N otwendigkeit, die soziale Dim ension des Bologna-Prozes-
ses zu berü cksichtigen. 
 
F ö rd eru ng  d er At t rak t i v i t ä t  d es  eu rop ä i s chen H ochs chu lrau m s  

Die Ministerinnen und Minister stim m ten darin ü berein, dass es wichtig 
ist, die Attraktiv ität des europäischen H ochschulraum s fü r Studierende 
aus Europa und anderen T eilen der Welt zu erhö hen. Die weltweit leichte 
Verständlichkeit und Vergleichbarkeit europäischer H ochschulabschlü sse 
sollte durch die Entwicklung eines gem einsam en Qualifikationsrahm ens 
und durch in sich geschlossene Mechanism en zur Qualitätssicherung und 
Akkreditierung/Z ertifizierung sowie durch m ehr I nform ationen erhö ht 
werden. 

I nsbesondere hoben die Ministerinnen und Minister herv or, dass die 
Qualität der H ochschulausbildung und -forschung eine wichtige Deter-
m inante der internationalen Attraktiv ität und Wettbewerbsfähigkeit 
Europas ist und sein sollte. Die Ministerinnen und Minister stim m ten 
darin ü berein, dass den Vorzü gen eines europäischen H ochschulraum s, 
gekennzeichnet durch I nstitutionen und Program m e m it v erschiedenen 
Profilen, m ehr Aufm erksam keit geschenkt werden sollte. Sie riefen die 
europäischen Länder zu einer v erstärkten Z usam m enarbeit bei der Be-
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wältigung der m ö glichen Folgewirkungen und der G estaltung der Per-
spektiv en einer transnationalen Bildung auf. 
 
U m s et z u ng  d er g et rof f enen F es t leg u ng en u nd  F ort s et z u ng  d er K oop e-
rat i on 

Die Ministerinnen und Minister v erpflichten sich, ihre auf den in der 
Bologna-Erklärung festgeschriebenen Z ielen basierende K ooperation fort-
zusetzen, sich dabei auf die Ä hnlichkeiten zwischen den K ulturen, Spra-
chen und nationalen Sy stem en zu stü tzen und deren Unterschiede zu nut-
zen sowie alle Mö glichkeiten der Regierungskooperation und des laufen-
den Dialogs m it europäischen Univ ersitäten und anderen H ochschulein-
richtungen und Studentenorganisationen sowie m it den G em einschafts-
program m en v oll auszuschö pfen. 

Die Ministerinnen und Minister begrü ß ten den Beitritt neuer Mitglieder 
zum  Bologna-Prozess auf der Basis v on Anträgen der Bildungs- bzw. Wis-
senschaftsm inisterinnen und Bildungs- und Wissenschaftsm inister aus 
Ländern, fü r die die europäischen G em einschaftsprogram m e SO K RAT ES 
und LEO N ARDO  DA VI N CI  oder T EMPUS-CARDS offen sind. Sie nahm en 
die Anträge K roatiens, Z y perns und der T ü rkei an.  

Die Ministerinnen und Minister beschlossen, dass in der zweiten H älfte 
2 0 0 3  in Berlin eine weitere N achfolgekonferenz stattfinden wird, um  ü ber 
die Fortschritte Bilanz zu ziehen und Richtungen und Prioritäten fü r die 
nächsten Etappen auf dem  Wege zum  europäischen H ochschulraum  fest-
zulegen. Sie bestätigten die N otwendigkeit, fü r die Folgearbeiten einen 
institutionellen Rahm en zu schaffen, der aus einer Follow-up-G ruppe 
sowie einer Vorbereitungsgruppe besteht. Die Follow-up-G ruppe sollte 
aus Vertretern aller Unterzeichnerstaaten einschl. der neuen T eilnehm er 
und der Europäischen K om m ission bestehen. Den Vorsitz sollte die j e-
weilige EU-Präsidentschaft ü bernehm en. Die Vorbereitungsgruppe sollte 
aus Vertretern der G astgeberländer der v orangegangenen Ministertreffen 
und des nächsten Ministertreffens, v on zwei EU-Mitgliedsstaaten und 
zwei N icht-EU-Mitgliedsstaaten bestehen, wobei diese v ier Vertreter v on 
der Follow-up-G ruppe gewählt werden sollten. Die j eweilige EU-Präsi-
dentschaft und die Europäische K om m ission werden ebenfalls an der Vor-
bereitungsgruppe teilnehm en. Den Vorsitz in der Vorbereitungsgruppe 
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wird der Vertreter des G astgeberlandes fü r das nächste Ministertreffen 
ü bernehm en. 

Die European Univ ersity  Association, die European Association of I nsti-
tutions of H igher Education (EURASH E), die N ational Unions of Students 
in Europe und der Europarat sollten bei den N achfolgearbeiten konsul-
tiert werden. 

Um  den Prozess weiter v oran zu treiben, sprachen sich die Ministerinnen 
und Minister dafü r aus, dass die G ruppe fü r die N achfolgearbeiten Sem i-
nare organisiert, um  folgende Bereiche auszuloten: K ooperation bezü g-
lich der Akkreditierung und Qualitätssicherung, Anerkennungsfragen und 
die N utzung v on Leistungspunktesy stem en im  Bologna-Prozess, Entwick-
lung gem einsam er Abschlü sse, soziale Dim ension m it besonderem  
Schwerpunkt auf Mobilitätshindernissen, Erweiterung des Bologna-Pro-
zesses, lebensbegleitendes Lernen und Beteiligung der Studierenden. 

Quelle: 

http:/ / w w w .crus.ch/ docs/ lehre/ b olog na/ europa/ umw as/ P rag comm.pdf  ( 3 1 .08 .2004) 
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5.6. B e r l i n e r  K o m m u n i q u é  ( 20 0 3 )  
 
" D en Eu rop ä i s chen H ochs chu lrau m  v erw i rk li chen"  
 
K om m uniq ué  der K onferenz der europäischen H ochschulm inisterinnen 
und -m inister am  1 9 . Septem ber 2 0 0 3  in Berlin 
 
P rä am b el 
 
Am  1 9 . J uni 1 9 9 9 , ein J ahr nach der Sorbonne-Erklärung, unterzeichne-
ten die H ochschulm inisterinnen und -m inister aus 2 9  europäischen Län-
dern die Bologna-Erklärung. Sie v ereinbarten wesentliche gem einsam e 
Z iele fü r die Schaffung eines einheitlichen Europäischen H ochschulraum s 
bis 2 0 1 0 . Bei der ersten Folgekonferenz in Prag am  1 9 . Mai 2 0 0 1  fü gten 
sie weitere Z iele hinzu und bekräftigten ihre Entschlossenheit, den Euro-
päischen H ochschulraum  bis 2 0 1 0  zu v erwirklichen. Am  1 9 . Septem ber 
2 0 0 3  kam en die H ochschulm inisterinnen und -m inister aus 3 3  europä-
ischen Ländern in Berlin zusam m en, um  ü ber die erzielten Fortschritte 
Bilanz zu ziehen und die Schaffung des Europäischen H ochschulraum es 
durch die Setzung v on Prioritäten und neuen Z ielen fü r die kom m enden 
J ahre zu beschleunigen. Einigkeit bestand hinsichtlich folgender Ü berle-
gungen, G rundsätze und Prioritäten: 

Die Ministerinnen und Minister bekräftigen erneut die Bedeutung der so-
zialen Dim ension des Bologna-Prozesses. Die N otwendigkeit, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu v erbessern, m uss m it dem  Z iel, der sozialen 
Dim ension Europäischen H ochschulraum es grö ß ere Bedeutung zu geben, 
in Einklang gebracht werden;  dabei geht es um  die Stärkung des sozialen 
Z usam m enhalts sowie den Abbau sozialer und geschlechtsspezifischer 
Ungleichheit auf nationaler und europäischer Ebene. I n diesem  
Z usam m enhang bekräftigen die Ministerinnen und Minister ihre 
Auffassung, dass H ochschulbildung ein ö ffentliches G ut und eine v om  
Staat wahrzunehm ende Verpflichtung ist. Sie betonen, dass die 
internationale H ochschulzusam m enarbeit und der wissenschaftliche 
Austausch in erster Linie v on akadem ischen Werten geprägt sein sollten. 
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Die Ministerinnen und Ministern wü rdigen die Beschlü sse des Europäi-
schen Rats in Lissabon (2 0 0 0 ) und Barcelona (2 0 0 2 ), die darauf zielen, 
Europa "zum  wettbewerbsfähigsten und dy nam ischsten Wirtschaftsraum  
zu m achen, einem  Wirtschaftsraum , der fähig ist, ein dauerhaftes 
Wachstum  m it m ehr und besseren Arbeitsplätzen und einem  grö ß eren 
sozialen Z usam m enhalt zu erzielen", und die darü ber hinaus weitere 
Maß nahm en und eine engere Z usam m enarbeit im  Rahm en des Bologna-
Prozesses fordern. 

Die Ministerinnen und Minister nehm en den v on der Bologna Follow-up 
G roup in Auftrag gegebenen Z wischenbericht ü ber den Fortgang des 
Bologna-Prozesses zwischen Prag und Berlin zur K enntnis, auß erdem  den 
v on der European Univ ersity  Association (EUA) v orgelegten T rends I I I -Be-
richt sowie die Ergebnisse der Sem inare, die als T eil des Arbeitspro-
gram m s zwischen Prag und Berlin v on m ehreren Mitgliedstaaten, H och-
schuleinrichtungen sowie O rganisationen und Studierenden v eranstaltet 
wurden. Die Ministerinnen und Minister nehm en ferner die Länderbe-
richte zur K enntnis, die den beträchtlichen Fortschritt belegen, der bei der 
Anwendung der G rundsätze des Bologna-Prozesses erzielt wurde. 
Schließ lich nehm en sie die Botschaften der Europäischen K om m ission 
und des Europarates zur K enntnis und begrü ß en deren Unterstü tzung fü r 
die Um setzung des Prozesses. 

Die Ministerinnen und Minister sind sich darin einig, dass Anstrengungen 
unternom m en werden m ü ssen, um  insgesam t engere Beziehungen 
zwischen den H ochschul- und Forschungssy stem en ihrer j eweiligen Län-
der zu knü pfen. Der entstehende Europäische H ochschulraum  wird v on 
den Sy nergien m it dem  Europäischen Forschungsraum  profitieren, so 
dass die G rundlagen eines Europas des Wissens gefestigt werden. Z iel ist 
es, den kulturellen Reichtum  und die sprachliche Vielfalt Europas, die in 
seinen v ielfältigen ererbten T raditionen grü nden, zu erhalten und das 
Potenzial fü r I nnov ation und soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
durch v erbesserte Z usam m enarbeit zwischen den H ochschulen zu fö r-
dern. 

Die Ministerinnen und Minister erkennen die zentrale Rolle v on H och-
schulen und v on Studierendenv erbänden bei der Schaffung des Europäi-
schen H ochschulraum es an. Sie nehm en die anlässlich der G razer H och-
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schulkonferenz form ulierte Botschaft der European Univ ersity  Association 
(EUA), die Beiträge der European Association of I nstitutions in H igher 
Education (EURASH E) und die Mitteilungen der N ational Unions of Stu-
dents in Europe (ESI B) zur K enntnis. 

Die Ministerinnen und Minister begrü ß en das I nteresse anderer Regionen 
der Welt an der Entwicklung des Europäischen H ochschulraum es, insbe-
sondere die Anwesenheit v on Vertretern europäischer Länder, die noch 
nicht am  Bologna-Prozess teilnehm en, sowie v on Vertretern der Verbin-
dungsgruppe des G em einsam en H ochschulraum es Europäische Union, 
Lateinam erika und K aribik (EULAC) als G äste dieser K onferenz. 
 
F ort s chri t t e 
 
Die Ministerinnen und Minister begrü ß en die seit der Prager K onferenz 
ergriffenen I nitiativ en fü r m ehr Vergleichbarkeit und K om patibilität, fü r 
transparentere H ochschulsy stem e und fü r eine hö here Qualität europä-
ischer H ochschulbildung auf institutioneller und nationaler Ebene. Sie 
wü rdigen in diesem  Z usam m enhang die K ooperation und das Engage-
m ent aller Beteiligten: der H ochschulen und Studierenden sowie anderer 
interessierter G ruppen. 

Die Ministerinnen und Minister betonen die Bedeutung aller Elem ente 
des Bologna-Prozesses fü r die Errichtung des Europäischen H ochschul-
raum es und unterstreichen die N otwendigkeit, die Bem ü hungen auf in-
stitutioneller, nationaler und europäischer Ebene zu v erstärken. Um  dem  
Prozess noch m ehr Schwung zu v erleihen, legen sie fü r die beiden näch-
sten J ahre m ittelfristige Prioritäten fest. Sie werden ihre Anstrengungen 
zur Fö rderung einer wirksam en Qualitätssicherung, zur tatsächlichen 
Anwendung v on gestuften Studienstrukturen und fü r v erbesserte Aner-
kennungsv erfahren v on Studienabschlü ssen und -abschnitten v erstärken. 
 
Q u ali t ä t s s i cheru ng  
 
Es hat sich gezeigt, dass die Qualität der H ochschulbildung der Dreh- und 
Angelpunkt fü r die Schaffung des Europäischen H ochschulraum es ist. Die 
Ministerinnen und Minister v erpflichten sich, die weitere Entwicklung der 
Qualitätssicherung auf institutioneller, nationaler und europäischer Ebene 
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zu fö rdern. Sie betonen die N otwendigkeit, wechselseitig anerkannte K ri-
terien und Methoden der Qualitätssicherung zu entwickeln. 

Ferner unterstreichen sie, dass die H auptv erantwortung fü r die Qualitäts-
sicherung in der H ochschulbildung gem äß  dem  G rundsatz der institutio-
nellen Autonom ie bei j eder H ochschule selbst liegt, und dass dies die 
G rundlage fü r eine tatsächliche Verantwortlichkeit der H ochschulen im  
nationalen Qualitätssy stem  bildet. 

Daher v ereinbaren sie, dass die nationalen Qualitätssicherungssy stem e 
bis 2 0 0 5  Folgendes beinhalten sollen: 
 
• Eine Festlegung der Z uständigkeiten der beteiligten I nstanzen und 

I nstitutionen. 
• Eine Ev aluierung v on Program m en oder I nstitutionen, einschließ lich 

interner Bewertung, ex terner Beurteilung, Beteiligung der Studieren-
den und Verö ffentlichung der Ergebnisse. 

• Ein Sy stem  der Akkreditierung, der Z ertifizierung oder ähnlicher Ver-
fahren. 

• I nternationale Beteiligung, K ooperation und Vernetzung. 
 
Auf europäischer Ebene fordern die Ministerinnen und Minister das Euro-
pean N etwork for Quality  Assurance in H igher Education (EN QA) auf, 
ü ber seine Mitglieder und in Z usam m enarbeit m it der EUA, EURASH E und 
ESI B ein v ereinbartes Sy stem  v on N orm en, Verfahren und Richtlinien zur 
Qualitätssicherung zu entwickeln, Mö glichkeiten zur G ewährleistung 
eines geeigneten Begutachtungsprozesses (peer rev iew) fü r Agenturen 
und Einrichtungen zur Qualitätssicherung und/oder Akkreditierung zu 
prü fen und durch die Follow-up-G ruppe den Ministerinnen und Ministern 
bis 2 0 0 5  darü ber Bericht zu erstatten. Die Fachkenntnis anderer Ver-
bände und N etzwerke fü r Qualitätssicherung ist dabei gebü hrend zu be-
rü cksichtigen. 
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St u d i ens t ru k t u ren: Ei nf ü hru ng  ei nes  Sy s t em s ,  d as  s i ch i m  W es ent -
li chen au f  z w ei  H au p t z y k len s t ü t z t  
 
Die Ministerinnen und Minister nehm en m it G enugtuung zur K enntnis, 
dass nach ihrer Festlegung auf ein gestuftes Studiensy stem  in der        
Bologna-Erklärung m ittlerweile eine um fassende N euordnung der 
europäischen H ochschullandschaft eingesetzt hat. Alle Ministerinnen und 
Minister v erpflichten sich, m it der I m plem entierung des zweistufigen 
Sy stem s bis 2 0 0 5  begonnen zu haben. 

Die Ministerinnen und Minister unterstreichen, wie wichtig es ist, die er-
zielten Fortschritte zu konsolidieren und das Verständnis fü r und die Ak-
zeptanz der neuen Abschlü sse durch eine Vertiefung des Dialogs inner-
halb der H ochschulen sowie zwischen diesen und den Arbeitgebern zu 
v erbessern. 

Die Ministerinnen und Minister em pfehlen den Mitgliedstaaten, einen 
Rahm en v ergleichbarer und kom patibler H ochschulabschlü sse fü r ihre 
H ochschulsy stem e zu entwickeln, der darauf zielt, Qualifikationen im  
H inblick auf Arbeitsbelastung, N iv eau, Lernergebnisse, K om petenzen und 
Profile zu definieren. Sie v erpflichten sich ferner, einen ü bergreifenden 
Rahm en fü r Abschlü sse im  Europäischen H ochschulraum  zu entwickeln. 

I nnerhalb eines derartigen Rahm ens sollten Abschlü sse zu unterschied-
lichen, festgelegten Ergebnissen fü hren. Die beiden Studiengänge des 
zweistufigen Sy stem s sollten unterschiedliche Ausrichtungen und Profile 
haben, um  einer Vielfalt v on indiv iduellen, akadem ischen und Arbeits-
m arktanforderungen zu entsprechen. Die Abschlü sse des ersten Studien-
zy klus sollten im  Sinne des Lissabon-Abkom m ens den Z ugang zum  zwei-
ten Z y klus, Abschlü sse des zweiten Z y klus den Z ugang zum  Doktoranden-
studium  erm ö glichen. 

Die Ministerinnen und Minister fordern die Follow-up-G ruppe auf zu 
prü fen, ob und wie K urzstudiengänge m it dem  ersten Studienzy klus des 
Qualifikationsrahm ens im  Europäischen H ochschulraum  v erbunden 
werden kö nnen. 
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Die Ministerinnen und Minister betonen, sich m it allen geeigneten Mit-
teln dafü r einsetzen zu wollen, den Z ugang zur H ochschulbildung fü r alle 
auf der G rundlage ihrer Eignung zu erm ö glichen. 
 
F ö rd eru ng  d er M ob i li t ä t  
 
Die Mobilität der Studierenden sowie des wissenschaftlichen und Ver-
waltungspersonals ist die G rundlage fü r die Schaffung eines Europäi-
schen H ochschulraum es. Die Ministerinnen und Minister betonen die 
Bedeutung der Mobilität fü r Wissenschaft und K ultur, Politik, Wirtschaft 
und G esellschaft. Mit Befriedigung nehm en sie zur K enntnis, dass die 
Mobilität seit ihrem  letzten T reffen zugenom m en hat, auch dank der be-
trächtlichen Unterstü tzung durch EU-Program m e, und sie v ereinbaren, 
die notwendigen Schritte zu unternehm en, um  die Qualität und den Um -
fang der statistischen Daten zur studentischen Mobilität zu v erbessern. 

Sie bekräftigen erneut ihre Absicht, ihr Mö glichstes zu tun, um  alle H in-
dernisse fü r die Mobilität im  Europäischen H ochschulraum  abzubauen. 
I m  H inblick auf die Fö rderung studentischer Mobilität werden die Minis-
terinnen und Minister die notwendigen Schritte unternehm en, um  die 
Mitnahm e der im  eigenen Land gewährten Darlehen und Beihilfen zu er-
m ö glichen. 
 
Ei nf ü hru ng  ei nes  L ei s t u ng s p u nk t s y s t em s  
 
Die Ministerinnen und Minister betonen die bedeutende Rolle des Euro-
pean Credit T ransfer Sy stem  (ECT S) fü r die Fö rderung der studentischen 
Mobilität und die internationale Curriculum entwicklung. Sie halten fest, 
dass sich das ECT S zunehm end zur allgem einen G rundlage fü r nationale 
Leistungspunktsy stem e entwickelt. Sie befü rworten weitere Fortschritte 
m it dem  Z iel, das ECT S zu einem  Sy stem  nicht nur fü r die Ü bertragbarkeit, 
sondern auch fü r die K um ulierung v on Leistungspunkten weiterzuent-
wickeln, das m it der H erausbildung des Europäischen H ochschulraum es 
einheitlich angewendet werden soll. 
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Anerk ennu ng  v on Ab s chlü s s en: Ei nf ü hru ng  ei nes  Sy s t em s  lei cht  v er-
s t ä nd li cher u nd  v erg lei chb arer Ab s chlü s s e 
 
Die Ministerinnen und Minister unterstreichen die Bedeutung des Lissa-
bon-Abkom m ens ü ber die Anerkennung v on Studienabschlü ssen, das v on 
allen am  Bologna-Prozess teilnehm enden Ländern ratifiziert werden sol-
lte, und fordern die EN I C- und N ARI C-N etzwerke sowie die zuständigen 
nationalen Behö rden auf, die Um setzung des Abkom m ens zu unterstü t-
zen. 

Sie geben als Z iel v or, dass alle Studierenden, die ab 2 0 0 5  ihr Studium  
abschließ en, das Diplom a Supplem ent autom atisch und gebü hrenfrei er-
halten sollen. Es sollte in einer weit v erbreiteten europäischen Sprache 
ausgestellt werden. 

Sie appellieren an H ochschulen und Arbeitgeber, die Anwendungsm ö g-
lichkeiten des Diplom a Supplem ent v oll auszuschö pfen, um  N utzen aus 
der grö ß eren T ransparenz und Flex ibilität der H ochschulabschlü sse zu 
ziehen sowie die Beschäftigungschancen zu fö rdern und die akadem ische 
Anerkennung fü r weitere Studien zu erleichtern. 
 
H ochs chu len u nd  St u d i erend e 
 
Die Ministerinnen und Minister begrü ß en das Engagem ent der H ochschu-
len und der Studierenden fü r den Bologna-Prozess und wü rdigen die T at-
sache, dass es letztlich die aktiv e Mitwirkung aller am  Prozess Beteiligten 
ist, die seinen langfristigen Erfolg sichert. 

I m  Bewusstsein des Beitrags, den starke H ochschulen zur wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten v erm ö gen, erkennen die 
Ministerinnen und Minister an, dass die H ochschulen in die Lage v ersetzt 
werden m ü ssen, ü ber ihre interne O rganisation und Verwaltung zu ent-
scheiden. Sie rufen die H ochschulen ferner auf zu gewährleisten, dass die 
Reform en v ollständig in die zentralen institutionellen Funktionen und 
Abläufe integriert werden. 

Die Ministerinnen und Minister nehm en die konstruktiv e Mitwirkung stu-
dentischer Vereinigungen am  Bologna-Prozess zur K enntnis und betonen 
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die N otwendigkeit, die Studierenden fortlaufend und frü hzeitig in die 
weiteren Aktiv itäten einzubeziehen. 

Studierende sind gleichberechtigte Partner bei H ochschulsteuerungspro-
zessen. Die Ministerinnen und Minister stellen fest, dass gesetzliche Vor-
gaben auf nationaler Ebene fü r die G ewährleistung studentischer Mitwir-
kung im  gesam ten Europäischen H ochschulraum  weitgehend v orhanden 
sind. Sie rufen die H ochschulen und Studierenden ferner auf, Mö glich-
keiten zu finden, die tatsächliche Beteiligung der Studierenden an H och-
schulsteuerungsprozessen zu v erstärken. 

Die Ministerinnen und Minister unterstreichen die N otwendigkeit geeig-
neter Studien- und Lebensbedingungen fü r die Studierenden, dam it sie 
ihre Studien in angem essenem  Z eitrahm en und erfolgreich abschließ en 
kö nnen, ohne auf H indernisse zu stoß en, die auf ihre soziale und wirt-
schaftliche Situation zurü ckzufü hren sind. Ferner betonen sie die N ot-
wendigkeit, m ehr v ergleichbare Daten zur sozialen und wirtschaftlichen 
Lage v on Studierenden zu erheben. 
 
F ö rd eru ng  d er eu rop ä i s chen D i m ens i on i m  H ochs chu lb erei ch 
 
Die Ministerinnen und Minister nehm en zur K enntnis, dass als Folge ihrer 
in Prag ausgesprochenen Aufforderung weitere Module, Studiengänge 
und Lehrpläne m it europäischem  Bezug, europäischer Ausrichtung oder 
O rganisation derzeit entwickelt werden. 

Sie stellen fest, dass H ochschulen in v erschiedenen europäischen Ländern 
I nitiativ en zur Z usam m enfü hrung ihrer wissenschaftlichen Ressourcen 
und kulturellen T raditionen ergriffen haben, um  die Entwicklung integ-
rierter Studiengänge und gem einsam er Abschlü sse auf der ersten, zwei-
ten und dritten Stufe zu fö rdern. 

Ferner unterstreichen sie die N otwendigkeit, in G em einsam en Studien-
program m en einen erheblichen T eil der Studienzeit fü r ein Auslands-
studium  v orzusehen sowie ein geeignetes Angebot fü r die sprachliche 
Vielfalt und den Frem dsprachenerwerb sicherzustellen, dam it Studierende 
ihr Potenzial, zu europäischer I dentität, Staatsbü rgerschaft und Beschäfti-
gungsfähigkeit zu gelangen, v oll v erwirklichen kö nnen. 
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Die Ministerinnen und Minister v ereinbaren, sich auf nationaler Ebene fü r 
die Beseitigung rechtlicher H indernisse bei der Einrichtung und Anerken-
nung solcher Abschlü sse einzusetzen und die Entwicklung angem essener 
Qualitätssicherungsv erfahren fü r integrierte Curricula, die zu gem einsa-
m en Abschlü ssen fü hren, aktiv  zu fö rdern. 
 
St ei g eru ng  d er At t rak t i v i t ä t  d es  Eu rop ä i s chen H ochs chu lrau m es  
 
Die Ministerinnen und Minister sind sich einig, dass die Attraktiv ität und 
O ffenheit des europäischen H ochschulwesens gesteigert werden m ü ssen. 
Sie bekräftigen ihre Bereitschaft, Fö rderprogram m e fü r Studenten aus 
Drittländern weiter zu entwickeln. 

Die Ministerinnen und Minister erklären, dass der länderü bergreifende 
Austausch im  H ochschulbereich auf der G rundlage akadem ischer Qualität 
und Werte erfolgen sollte, und v ereinbaren, sich in allen geeigneten Fo-
ren fü r dieses Z iel einzusetzen. Wo im m er dies angem essen erscheint, 
sollten auch die Sozial- und Wirtschaftspartner solchen Foren angehö ren. 

Sie unterstü tzen die Z usam m enarbeit m it Regionen in anderen T eilen der 
Welt durch die Ö ffnung der Bologna-Sem inare und K onferenzen fü r Ver-
treter aus diesen Regionen. 
 
L eb ens lang es  L ernen 
 
Die Ministerinnen und Minister unterstreichen den bedeutenden Beitrag 
der H ochschulbildung fü r die Verwirklichung des Lebenslangen Lernens. 
Sie unternehm en Schritte zur Anpassung ihrer nationalen Politiken, um  
dieses Z iel zu erreichen, und sie fordern alle H ochschulen sowie alle Be-
troffenen auf, die Mö glichkeiten fü r Lebenslanges Lernen auf H ochschul-
ebene, einschließ lich der Anerkennung frü her erworbener K enntnisse, zu 
v erbessern. Sie betonen, dass derartige Maß nahm en wesentlicher Be-
standteil der T ätigkeiten v on H ochschulen sein m ü ssen. 

Die Ministerinnen und Minister rufen ferner alle, die m it der Arbeit an 
Qualifikationsrahm en fü r den Europäischen H ochschulraum  befasst sind, 
dazu auf, das breite Spektrum  flex ibler Studienv erläufe, -m ö glichkeiten 
und -techniken zu berü cksichtigen und das ECT S-Sy stem  angem essen zu 
nutzen. 
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Sie unterstreichen die N otwendigkeit, allen Bü rgern, j e nach ihren Wü n-
schen und Fähigkeiten, lebenslange Lernv erläufe hin zur H ochschulbil-
dung und innerhalb der H ochschulbildung zu erm ö glichen. 
 
W ei t ere M aß nahm en 
 
Eu rop ä i s cher H ochs chu l- u nd  F ors chu ng s rau m  - z w ei  Sä u len d er  
W i s s ens g es ells chaf t  
 
I m  Bewusstsein der N otwendigkeit, in einem  Europa des Wissens eine 
engere Verbindung zwischen dem  Europäischen H ochschulraum  und dem  
Europäischen Forschungsraum  zu fö rdern, und der Bedeutung der For-
schung als wesentlichem  Bestandteil der H ochschulbildung in ganz Eu-
ropa, halten es die Ministerinnen und Minister fü r erforderlich, ü ber die 
gegenwärtige Beschränkung auf die zwei H auptzy klen der H ochschul-
bildung hinauszugehen und die Doktorandenausbildung als dritten Z y klus 
in den Bologna Prozess einzubeziehen. Sie betonen die Bedeutung der 
Forschung und der wissenschaftlichen Ausbildung sowie die Fö rderung 
der I nterdisziplinarität fü r den Erhalt und die Verbesserung der Qualität 
v on H ochschulbildung sowie, ganz allgem ein, fü r die Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit europäischer H ochschulbildung. Die Ministerinnen und 
Minister fordern eine v erstärkte Mobilität in der Prom otionsphase und 
danach und regen die betroffenen H ochschulen an, ihre K ooperation in 
der Ausbildung v on Doktoranden und wissenschaftlichem  N achwuchs 
auszubauen. 

Die Ministerinnen und Minister werden die notwendigen Anstrengungen 
unternehm en, um  die europäischen H ochschulen noch attraktiv er und 
noch effizienter zu m achen. Daher rufen sie die H ochschulen auf, den 
Stellenwert v on Forschung zu erhö hen und ihrer Bedeutung fü r die tech-
nologische, soziale und kulturelle Entwicklung und fü r die Bedü rfnisse 
der G esellschaft m ehr N achdruck zu v erleihen. 
 
Die Ministerinnen und Minister sind sich bewusst, dass diesen Z ielen H in-
dernisse entgegenstehen und diese nicht v on den H ochschulen allein 
ü berwunden werden kö nnen. Dies bedarf nachdrü cklicher, auch finan-
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zieller Unterstü tzung und entsprechender Beschlü sse der nationalen Re-
gierungen und europäischen I nstanzen. 

Schließ lich erklären die Ministerinnen und Minister, dass N etzwerke auf 
der Ebene der Doktorandenausbildung unterstü tzt werden sollten, um  
das Entstehen v on Ex zellenz zu fö rdern und diese N etze zum  besonderen 
Merkm al des Europäischen H ochschulraum es zu m achen. 
 
Bes t and s au f nahm e 
 
I m  H inblick auf die fü r 2 0 1 0  gesetzten Z iele wird erwartet, dass Maß -
nahm en getroffen werden, um  eine Bestandsaufnahm e der im  Bologna-
Prozess erzielten Fortschritte zu erm ö glichen. Eine H albzeitbilanz wü rde 
v erlässliche Angaben dazu liefern, wie der Prozess v orankom m t und die 
Mö glichkeit bieten, gegebenenfalls korrigierende Maß nahm en zu ergrei-
fen. 

Die Ministerinnen und Minister beauftragen die Follow-up-G ruppe, eine 
Bestandsaufnahm e fü r die K onferenz im  J ahr 2 0 0 5  v orzubereiten sowie 
die Erarbeitung detaillierter Berichte ü ber die erzielten Fortschritte und 
die Um setzung der fü r die beiden nächsten J ahre gesetzten m ittelfristigen 
Schwerpunkte zu v eranlassen: 

• Z weistufiges Studiensy stem  
• Anerkennung der Studienabschlü sse und -abschnitte 
• Qualitätssicherung 

Die teilnehm enden Länder erklären sich ferner bereit, im  Z usam m enhang 
m it Forschungen zu den Z ielen des Bologna-Prozesses Z ugang zu den 
erforderlichen I nform ationen zu gewähren. Der Z ugang zu Datenbanken 
zur laufenden Forschung und ihren Ergebnissen soll erleichtert werden. 
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F ort f ü hru ng  d es  P roz es s es  
 
N eu e M i t g li ed er 
 
Die Ministerinnen und Minister halten es fü r erforderlich, die K lausel im  
Prager K om m uniq ué  ü ber die Mitgliedschaft wie folgt um zuform ulieren: 
Staaten, die Vertragspartei des Europäischen K ulturabkom m ens sind, 
steht die Mitgliedschaft im  Europäischen H ochschulraum  offen, v oraus-
gesetzt, sie erklären sich bereit, in ihrem  eigenen H ochschulwesen die 
Z iele des Bologna-Prozesses zu v erfolgen und um zusetzen. I hre Anträge 
sollten Angaben darü ber enthalten, wie sie die G rundsätze und Z iele der 
Erklärung um zusetzen gedenken. 

Die Ministerinnen und Minister beschließ en, den Anträgen v on Albanien, 
Andorra, Bosnien und H erzegowina, des H eiligen Stuhls, v on Russland, 
Serbien und Montenegro sowie der "Ehem aligen J ugoslawischen Repu-
blik Mazedonien" stattzugeben und diese Länder als neue Mitglieder 
willkom m en zu heiß en;  som it um fasst der Prozess nunm ehr 4 0  europäi-
sche Staaten. 

Die Ministerinnen und Minister erkennen an, dass die T eilnahm e am  
Bologna-Prozess erhebliche Veränderungen und Reform en fü r alle Sig-
natarstaaten m it sich bringt. Sie v ereinbaren, die neuen Unterzeichner-
staaten bei diesen Veränderungen und Reform en zu unterstü tzen und sie 
in die wechselseitigen Erö rterungen und Unterstü tzungsm aß nahm en, die 
zum  Bologna-Prozess gehö ren, einzubeziehen. 
 
St ru k t u r d es  F olg ep roz es s es  
 
Die Ministerinnen und Minister betrauen eine Follow-up-G ruppe m it der 
Um setzung aller im  K om m uniq ué  angesprochenen Fragen, der G esam t-
leitung des Bologna-Prozesses sowie der Vorbereitung des nächsten Mi-
nistertreffens. Diese setzt sich aus Vertretern aller Mitglieder des Bolo-
gna-Prozesses und der Europäischen K om m ission zusam m en. Der Euro-
parat, die EUA, EURASH E, ESI B und UN ESCO /CEPES gehö ren ihr als bera-
tende Mitglieder an. Diese G ruppe, die m indestens zweim al j ährlich ta-
gen sollte, wird v on der EU-Ratspräsidentschaft geleitet. Das Land, das 
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die nächste Ministerkonferenz ausrichtet, hat den stellv ertretenden Vor-
sitz.  

Ein Ausschuss, der ebenfalls v on der EU-Ratspräsidentschaft geleitet 
wird, koordiniert die Arbeiten zwischen den T reffen der Follow-up-
G ruppe. Der Ausschuss besteht aus dem  Vorsitz, dem  G astgeberland der 
nächsten Ministerkonferenz als stellv ertretendem  Vorsitz, den v origen 
und kü nftigen Ratspräsidentschaften, drei teilnehm enden Ländern, die 
v on der Follow-up-G ruppe fü r ein J ahr gewählt werden, der Europäischen 
K om m ission sowie dem  Europarat, der EUA, EURASH E, ESI B und 
UN ESCO /CEPES als beratenden Mitgliedern. Die Follow-up G ruppe wie 
auch der Ausschuss kö nnen nach ihrem  Erm essen Ad-hoc-Arbeitsgruppen 
einberufen. 

Die gesam ten Arbeiten der Folgem aß nahm en werden v on einem  Sekre-
tariat unterstü tzt, das v on dem  Land, das die nächste Ministerkonferenz 
ausrichtet, gestellt wird. 

Die Follow-up-G ruppe wird aufgefordert, bei ihrer ersten Sitzung nach 
der Berliner K onferenz die Z uständigkeiten des Ausschusses und die Auf-
gaben des Sekretariats näher zu bestim m en. 
 
Arb ei t s p rog ram m  2 0 0 3 -2 0 0 5  
 
Die Ministerinnen und Minister beauftragen die Follow-up-G ruppe, die 
Aktiv itäten fü r den Fortgang des Bologna-Prozesses entsprechend der in 
diesem  K om m uniq ué  genannten T hem en und Maß nahm en zu koordi-
nieren und beim  nächsten Ministertreffen im  J ahr 2 0 0 5  darü ber zu be-
richten. 
 
N ä chs t e K onf erenz  
 
Die Ministerinnen und Minister beschließ en, die nächste K onferenz fü r 
Mai 2 0 0 5  in Bergen (N orwegen) einzuberufen. 
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Fü r die Ü bersetzung aus dem  Englischen v erantwortlich: Bundesm inis-
terium  fü r Bildung und Forschung. Die englische O riginalfassung finden 
Sie unter www.bm bf.de oder www.bologna-berlin2 0 0 3 .de. 
 
Quelle: http:/ / w w w .b olog na-b erlin2003 .de/ pdf / C ommuniq ue_ dt.pdf  ( 3 1 .08 .2004) 
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6. L i n k s a m m l u n g  
 
Serv ice-Stelle Bologna: www.hrk-bologna.de  
 
H ochs chu lp oli t i s che Ak t eu re i n D eu t s chland  
• AFT  (Allgem einer Deutscher Fakultätentag): www.fakultaetentag.de  
• BdWi (Bund dem okratischer Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler): www.bdwi.de  
• BLK  (Bund-Länder-K om m ission fü r Bildungsplanung und Forschungs-

fö rderung): www.blk-bonn.de �
• BMBF (Bundesm inisterium  fü r Bildung und Forschung): www.bm bf.de  
• DAAD (Deutscher Akadem ischer Austausch Dienst): www.daad.de �
• H RK  (H ochschulrektorenkonferenz): www.hrk.de �
• K FBT  (K onferenz der Fachbereichstag e.V): www.fachbereichstag.de �
• K MK  (K ultusm inisterkonferenz): www.km k.org �
• Stifterv erband fü r die Deutsche Wissenschaft: www.stifterv erband.de  
• WR (Wissenschaftsrat): www.wissenschaftsrat.de  

 
H ochs chu lf ors chu ng  u nd  -b erat u ng  
• CH E (Centrum  fü r H ochschulentwicklung G m bH ): www.che.de �
• H I S (H ochschul- I nform ations-Sy stem  G m bH ): www.his.de  
• Wissenschaftliches Z entrum  fü r Berufs- und H ochschulforschung 

Univ ersität K assel: www.uni-kassel.de/wz1  �
 
Q u ali t ä t s s i cheru ng  
• AR (Akkreditierungsrat): www.akkreditierungsrat.de �
• ECA (European Consortium  for Accreditation: www.ecaconsortium .net �
• EN QA (European N etwork for Quality  Assurance in H igher Education): 

www.enq a.net  
• Ev aN et (Ev aluations-N etzwerk zur Ev aluation und Qualitätssicherung 

an deutschen H ochschulen): www.ev anet.his.de �
• J QI  (J oint Quality  I nitiativ e): www.j ointq uality .org �
• Proj ekt Qualitätssicherung: www.proj ekt-q .de  
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St u d ent i s che O rg ani s at i onen 
• FZ S (freier Z usam m enschluss v on StudentI nnenschaften): www.fzs-

online.org �
• ESI B (T he N ational Unions of Students in Europe): www.esib.org �
• DSW (Deutsches Studentenwerk): www.studentenwerke.de �
 
W i rt s chaf t s - u nd  Arb ei t g eb erorg ani s at i onen 
• BDA (Bundesv ereinigung der Deutschen Arbeitgeberv erbände): 

www.bda-online.de �
• BDI  (Bundesv erband der deutschen I ndustrie e.V.): www.bdi-on-

line.de  
• DI H K  (Deutsche I ndustrie- und H andelskam m ertag): www.dihk.de  
 
Int ernat i onale Ak t eu re u nd  P lat t f orm en 
• Bergen 2 0 0 5  (K onferenz der Europäischen Bildungsm inister): 

www.bologna-bergen2 0 0 5 .no �
• EAI E (European Association for I nternational Education): www.eaie.nl�
• ECA (European Consortium  for Accreditation): 

http://www.ecaconsortium .net/ 
• EU (Europäische Union, zum  Bologna-Prozess): 

http://europa.eu.int/com m /education/policies/educ/bologna/bologna_
de.htm l �

• EUA (European Univ ersity  Association): www.eua.be �
• EN QA (European N etwork for Quality  Assurance in H igher Education): 

http://www.enq a.net (3 1 .0 8 .2 0 0 4 ) 
• ESI B (T he N ational Unions of Students in Europe): www.esib.org�
• J QI  (J oint Quality  I nitiativ e/Dublin Descriptors): www.j ointq uality .org  
• O ECD (O rganisation for Econom ic Co-operation and Dev elopm ent): 

www.oecd.org  
 
Sons t i g e Int ernet s ei t en 
• Statistisches Bundesam t Deutschland: www.destatis.de �



 

 



 

 

 


