
Zum Geleit 

Ais vor 75 Jahren, am 1. Oktober 1923, die 
Tierarztliche Hochschule aus Dresden nach 
Leipzig ubergesiedelt und an der Leipziger 
Universitat als 5. Fakultat eingegliedert wor
den war, hatte dies neben gewichtigen in
haltlichen Grunden auch einen finanziellen 
Hintergrund: die gunstige Lage fur einen 
Neubau in Leipzig, bedingt durch die Nahe 
zu naturwissenschaftlichen Instituten, den 
Einrichtungen der Medizinischen Fakultat und 
der Deutschen Bucherei lieBen den Kosten
voranschlag wesentlich niedriger ausfal len 
als fUr einen Neubau in Dresden. Dieser ge
schichtliche Ausflug zeigt uns, daB die Ge
staltung universitarer Strukturen auch da
mals schon von Sach- und Finanzzwangen 
beeinfluBt wurde - ein Sachverhalt, der uns 
in der Gegenwart nicht unbekannt ist. 

Die vorliegende Broschure vermittelt dem 
Leser einen Eindruck von der wechselvollen 
Geschichte der Veterinarmedizinischen Fakul
tat in den vergangenen 75 Jahren und stellt 
bedeutende akademische Lehrer vor. Die Ve
terinarmedizin ische Fakultat hat ihren Ur
sprung in der 1780 gegrundeten Tierarznei
schule zu Dresden mit damals 15 Studenten 
- in einer Zeit, in der es in ganz Deutschland 
nicht mehr als 5000 Studierende gab. 

Heute sind fast 2 Mi l l ionen junger Menschen 
an den Universitaten Deutschlands immatri
kuliert. Die Universitatsidee Wilhelm Hum
boldts, die die Universitat als Gemeinschaft 
von Lehrenden und Lernenden begreift und 
Bildung durch Wissenschaft in der Einheit 
von Forschung und Lehre anstrebt, laBt sich 
in Anbetracht der zahlenmaBigen GraBe der 
Universitaten immer schwieriger verwirkli
chen. Um so erfreulicher ist eSt daB die Leip

. ziger Veterinarmedizinische Fakultat als klein-
ste veterinarmed izin ische B i ldungsstatte 
Deutschlands in den Nachwendejahren den 
engen Kontakt von Hochschullehrern und 
Studierenden zu ihrem Markenzeichen erho
ben hat - ein Bestreben, das bei immer knap
per werdenden finanziellen M itteln und dem 
Abbau von Stellen schwer umzusetzen ist. 

Dem Redaktionskol legium gebOhrt Dank fUr 
die Herausgabe der interessanten Schrift, 
ist doch die gewissenhafte und ausgewoge
ne Geschichtsschreibung eines Fachgebietes 
nicht weniger aufwendig als die eigentliche 
fachliche Arbeit. Dem Leser mage sie einen 
Eindruck von der Entwicklung der Veterinar
medizinischen Fakultat geben, vielleicht ein 
wenig zur Nachdenklichkeit anregen und vor 
allem Freude beim Lesen bereiten. 

Volker Bigl 
Rektor der Universitat Leipzig 
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Die 
Veterinarmedizinische 
Fakultat der 
Universitat Leipzig 
hervorgegangen aus 

der Churfiirstlichen 
Thier-Arzney-Schule 

zu Dresden 

G. Michel, H. Schleitet; H. Gurtler 

Die Veterinarmedizinische Fakultat der Uni
versitat Leipzig hat ihren Ursprung in der im 
Jahre 1780 gegrUndeten Tierarzneischule zu 
Dresden (ChurfUrstliche Thier-Arzney-Schu
Ie, ab 1807 K6nigliche Thierarzneyschule). 
1m Jahre 1889 wurde die Tierarzneischule 
Dresden zur Tierarztlichen Hochschule Dres
den (K6nigliche Thierarztliche Hochschule 
Dresden) erhoben. 1m Jahre 1923 wurde 
schlieBlich die Tierarztliche Hochschule Dres
den als Veterinarmedizinische Fakultat in die 
U n ivers itat Leipzig e ingeg l iedert .  D ie  
Veterinarmedizinische Fakultat der Univer
sitat Leipzig blickt auf eine wechselvolle Ge
schichte zurUck. Den Schwierigkeiten in der 
Geschichtsschreibung, auf die Historiker wie
derholt hingewiesen haben, begegnet man 
auch bei der Darstel lung der Fakultats
geschichte. Wir bemUhten uns um eine ob
jektive Darstellung der Entwicklung. Eine 
Wertung der Zusammenhange zur jeweili
gen politischen Situation bleibt speziellen Pu
blikationen vorbehalten. 

Unser Ziel ist, die Entwicklung der Fakultat 
und ihrer Einrichtungen unter dem Blickpunkt 
der Tradition und ihrer Wirkung auf die tier
arztliche Wissenschaft darzustellen. Diese 
gaben uns im Jahre 1990 den Mut fUr die 
WiederbegrUndung der Veterinarmedizini-
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schen Fakultat der Universitat Leipzig und 
bilden die Grundlage fUr ihren Neuaufbau .  
Dieser 5011 schlieBlich eine besondere Be
rUcksichtigung finden. 

AusfUhrliche Darstellungen zur Geschichte 
der Veterinarmedizinischen Fakultat der Uni
versitat Leipzig in den Jahren 1945 - 1961, 
1961 - 1968 und 1968 - 1990 finden sich in 
den D issertationen von Dietrich M OCK 
(1996), Michael KOHN (1997) und Stefan 
SIEBERT (voraussichtlich 1998). 

Vorgeschichte 

Schon im Jahre 1774 bestand in  Dresden eine 
von OberroBarzt Christian Friedrich WEBER 
betriebene private tierarztliche Lehranstalt. 
Diese wurde im Jahre 1780 zur staatlichen 
Tierarzneischule Dresden (ChurfUrstliche 
Thier-Arzney-Schule Dresden) und unter die 
Aufsicht des Oberstallamtes gestellt. FUr die 
GrUndung der Tierarzneischule Dresden setz
te sich vor allem der Oberstallmeister Graf 
Heinrich von LINDENAU ein. 

Die Notwendigkeit der GrUndung tierarztli
cher Lehranstalten in der zweiten Halfte des 
18. Jahrhunderts wurde wiederholt darge
stellt und erortert (u. a. HAUBNER 1856/57, 
LEISERING 1880, RODER 1930, VAN DEN DRIESCH 
1989). Zusammenfassend 5011 dazu nur an
gefUhrt werden, daB die GrUndung ihre Ur
sachen hatte 
� in dem zunehmenden Auftreten von Tier

seuchen, die zu hohen Verlusten in  der 
Armee und der Landwirtschaft fUhrten, 

� in der Herausbildung neuer Betriebsstruk-
turen in der Landwirtschaft, wodurch das 
Tier einen hoheren Wert erhielt, und 

� in der zunehmenden Gewinnung neuer 
Erkenntnisse in den Naturwissenschaften 
und der Medizin im Zuge der Aufklarung. 

Schon im Jahre 1766 hatte George August 
LANGGUTH von der Universitat Wittenberg 
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einen Plan verfaBt, wonach an den Universi
taten Wittenberg und Leipzig je ein Profes
sor der Medizinischen Fakultat als "Profes
sor Artis Veterinariae" tatig sein sollte. Die
se sollten mit den Kreis-, Land-, Amt- und 
Stadt-Physici sowie dem Collegio sanitatis in 
enge Verbindung treten und eine Akademie 
bilden. Ais Aufgabe war vorgesehen, zuver
lassige tierarztliche Erfahrungen zu sammeln. 
Dieser Plan wurde grundsatzlich von Christi
an Gottlieb LUDWIG, dem Dekan der Medi
zinischen Fakultat der Universitat Leipzig, un
terstUtzt und ist als Ausdruck eines frUhzei
tigen BemUhens um Anbindung der Tierheil
kunde an die Medizin auch im KurfUrsten
tum Sachsen zu werten. Aus verschiedenen 
GrUnden kam der Plan jedoch nicht zur Ver
wirklichung. 

Der GrUndung der tierarztlichen Lehranstalt 
in Dresden gingen eingehende Studien vor
aus, von denen nur der von Ernst PLATNER 
im Jahre 1769 auf Verlangen der "ChurfUrst
lichen Sachsischen Societat" angefertigte 
"Plan zur Errichtung einer Ecole veterinaire, 
nebst einer Nachricht von der Schu/e in A/
fort bei Paris'; der von Christian Friedrich 
WEBER im Jahre 1774 angefertigte"Entwurf 
zur Einrichtung einer Vieh-Arzney-Schu/e"so
wie der von Georg Ludwig RUMPELT im Jah
re 1780 erarbeitete"Entwurf zur Errichtung 
einer Vieh-Artzney-Schule und was vorzug
lich in derselben ge/ehrt werden musse" er
wahnt werden sollen. 

Der langwierige Weg zur GrUndung der tier
arztlichen Lehranstalt in Dresden und deren 
wechselvolle Entwicklung wurden wieder
holt beschrieben, wobei vor allem auf die 
umfassenden Ubersichten von LEISERING 
(1880) und RODER (1930) verwiesen wird. 

Unter BerUcksichtigung dieser Darstellungen 
erscheint es zweckmaBig, die Entwicklung 
der Tierarztlichen Hochschule zu Dresden 
und vor allem die GrUnde fUr ihre Umsied-
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lung nach Leipzig unter AnschfuS an die 
Landesuniversitat nochmals kurz darzustel
len. 

GEORG LUDWIG RUMPELT 

Einige der zunachst gegrundeten tierarztli
chen Ausbi ldungsstatten wurden nach. kur
zer Zeit wieder geschlossen (G6ttingen 1771 
- 1777, Marburg 1788 - 1833, Wurzburg 1791 
- 1869, Schwerin 1812 - 1843, Jena 1816 -
1846). Andere entwickelten sich nach ihrer 
Grundung (Wien 1767, GieSen 1777, Han
nover 1778, Dresden 1780, Munchen 1790, 
Berlin 1790) in unterschiedlicher Weise zu 
den heute in Deutschland und Osterreich be
stehenden tierarztlichen Bildungsstatten. 

Die Tierarztliche Hochschule Hannover ging 1887 
aus der 1778 gegrundeten RoB-Arzeney-Schule 
hervor. 

Der jetzige Fachbereich Veterinarmedizin der Frei
en Universitat Berlfn wurde im Jahre 1994 gebil
det durch Vereinigung des 1951 gegrundeten 
Fachbereichs Veterinarmedizin der FU Berlin mit 
der Veterinarmedizinischen Fakultat der H um-

boldt-Universitat, welche 1790 als Konigliche 
Thierarzneischule Berlin gegrundet, 1897 zur Tier
arztlichen Hochschule erhoben und im Jahre 1937 
selbstandige Veterinarmedizinische Fakultat wur
de. 

Der Fachbereich Veterinarmedizin der Justus-Ue
big-Universitat GieBen wurde im Jahre 1970 ge
schaffen aus der im Jahre 1777 in die Medizini
sche Fakultat integrierten tierarztlichen Aus
bildung CuGieBener Modell"), welche 1914 aus der 
medizinischen Fakultat herausgelost und zur selb
standigen Fakultat der Universitat wurde. 

Die Tierarztliche Fakultat der Ludwig-Maximilians
Universitat Munchen ging im Jahre 1914 aus der 
im Jahre 1790 gegrundeten Koniglichen Thierarz
neischule Munchen hervor, welche im Jahre 1890 
zur Koniglichen Thierarztlichen Hochschule erho
ben worden war. 

Die Veterinarmedizinische Universitat Wien wur
de im Jahre 1975 gebildet aus der im Jahre 1767 
gegrundeten K. und K. Curen- und Operations
schule, welche im Jahre 1905 zur K. und K. Tier
aritlichen Hochschule wurde. 

'Entwicklungsetappen der 

tierarztlichen Lehranstalt in 

Dresden 

Die Unterstel lung unter die Aufsicht des 
Oberstallamtes war zunachst mit einer kur
zen .BIUtezeit, besonders unter der Leitung 
von RUMPELT, verbunden. Nach dem Tode 
von RUMPELT im Jahre 1785 kam es aber 

'bald zu einer Stagnation. Diese veranlaSte 
die Landesregierung zur Einholung eines Gut
achtens uber die Tierarzneischule Dresden 

, durch eine vom Sanitatskollegium eingesetz
te Kommission. Deren Bericht offenbarte in 
freimutiger Weise die bestehenden Mangel. 
Diese' waren AnlaS, die Tierarzneischule 

, Dresden im Jahre 1817 mit der gleichfalls 
reorganisierten Chirurgisch-Medizinischen 

'Akademie Dresden zu verbinden. 

Durch die Vereinigung mit der Chirurgisch
M.edizinischen Akademie wurde zwar die 
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theoretische Ausbildung intensiviert und ver
tieft, die Lehre war aber zum Teil zu sehr 
auf den Menschen bezogen. Dies lieB sicher 
Gottlieb Carl HAUBNER (1857) in einem Vor
trag Ober die "Geschichtliche Entwicklung der 
Thierheilkunde in ihrer jefzigen Gestalt" bei 
der Darlegung der Schwierigkeiten, mit de
nen die Entwicklung der Tiermedizin zu 
kampfen hatte, zu der Feststellung kommen, 
daB "es die Unkenntnis des gesunden Le
bens und der Lebenserscheinungen unserer 
verschiedenen Hausthiere"war, "welche die 
Obertragung der Lehren aus der Medizin oder 
RoBarzneikunde auf aile Obrigen Thiere in 
ihrem Erfolg ganzlich vereitelte oder illuso
risch machte'� In Verbindung mit den Dis
kussionen zur Reform des Sachsischen Ve
terinarwesens wurde schlieBlich durch die 
Verordnung des Koniglichen Ministeriums des 
Inneren vom 14. Juni 1856 die "Commission 
fOr das Veterinarwesen" errichtet, welche die 
"Direktion der Thierarzneischule" mit einbe-
109· 

GOTTLIEB CARL HAUBNER 
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Unter der "Commission fOr das Veterinar- r 
wesen" kam es zu einer erfreulichen Weiter- [ 
entwicklung der Tierarzneischule Dresden. 5 

Diese betraf, abgesehen von dem Unterricht 'h 
(neuer Unterrichtsplan 1857), insbesondere 
auch die Forschung, was sich in der im Jah

z 
L 

re 1862 erfolgten GrOndung einer landwirt
schaftlichen Versuchsstation, welche im Jah
re 1876 in eine chemisch-physiologische Ver
suchsstation umgewandelt wurde, sowie 
dem Ausbau der Institute und Kliniken zeig
teo 1m Jahre 1889 wurde, anlaBlich der Feier 
zur  800jahrigen Herrschaft des Hauses 
Wettin, die Tierarzneischule Dresden zur 
Tierarztlichen Hochschule Dresden ("Konig
liche Thierarztliche Hochschule Dresden") 
erhoben. 
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1m Jahre 1895 Obernahm eine dreigliederige M 
Kommission die Leitung der Tierarztl ichen R 
Hochschule Dresden, an deren Stelle im Jah- A! 
re 1903 der vom Konig ernannte Rektor und h 
der aus drei Professoren bestehende Senat d 
traten. 1m Jahre 1908 wurde schlieBlich das rE 
Wahlrektorat mit dreijahriger Amtszeit ge
schaffen. 

1m Jahre 1907 war von Sr. Majestat, dem 
Konig Friedrich August, der Tierarztlichen 
Hochschule eine goldene Amtskette fOr den 
Rektor verliehen worden. 

Mit dem Durchsetzen der Forderung der Rei
feprOfung als Voraussetzung fOr das Studi
um (im Jahre 1902) und dem Inkrafttreten 
einer Habilitationsordnung (im Jahre 1903) 
wurden weitere Schritte' auf dem Wege zum 
vollstandigen Charakter einer Hochschule er
langt. 1m Hinblick auf eine vollige Gleichstel
lung fehlte jedoch das Promotionsrecht. In 
den zwischen den Jahren 1902 und 1907 
dazu gefOhrten Diskussionen wurde bereits 
die Verbindung mit der Landesuniversitat 
Leipzig angesprochen. Am 06.07. 1907 erfolg
te die Zustimmung des Koniglichen Ministe
riums des Inneren zu dem vom Professo-
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renkollegium der Tierarztlichen Hochschule 
Dresden erarbeiteten und vom Akademi
schen Senat der Universitat Leipzig gutge
heiBenen Entwurf der Promotionsordnung 
zur "Erlangung der veterinarmedizinischen 
DoktorwOrde der durch die ordentlichen Pro
fessoren der K6niglichen Tierarztlichen Hoch
schule zu Dresden verstarkten medizinischen 
Fakultat der Universitat Leipzig". 

Die Entwicklung der veterinarmedizin ischen 
Wissenschaft wird besonders an der Vertie
fung der Lehre ersichtlich. Dies druckt sich, 
bedingt durch die Erweiterung und Konkre
tisierung der Lehr- und Prufungsplane, in der 
Dauer des Studiums, der Anzahl der Lehr
krafte und der Anzahl der Studierenden aus. 

Mit der Intensivierung der Lehre stand die 
Forschung in Verbindung. Die zunehmenden 
Anforderungen an die Kl iniken und Einrich
tungen der Tierarzneischule bzw. Tierarztli
chen Hochschule in Dresden durch die Leh
re und Forschung sowie auch durch Dienst-

leistungen fuhrten zu laufenden baulichen 
Veranderungen. 

Tabelle 1: Dauer des Studiums, 
Anzahl der Lehrkrafte 
und der eingeschrie
benen Studierenden 

Jahr Stu-D LK Studierende 
1780 1 1 15 
1817 2 4 30 
1857 3,5 6 26 (16 C, 10 M)  
1889 3,5 8 128 (114 C, 14 M)  
1900 3,5 14 175 (164 C, 11 M)  
1914 4 34 190 (l77 C, 13 M)  

Abkiirzungen: Stu-D: Studiendauer [Jahre], 
LK: Lehrkrafte, C: CivilschUler, M: MilitarschUier 

Die von WEBER 1774 errichtete private Lehr
anstalt lag vor dem Wilsdruffer Tor am Stadt
graben gegenuber dem st. Jacobs Spital (Ek
ke AnnenstraBe - Am See) und umfaBte nur 

Hauptgebaude der Tierarztlichen Hochschule zu Dresden (erbaut IBB6 - IBBB) 
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wenige Gebaude. Nach dem Tode von WE- Universitat Dorpat, BRAURELL, berufen. Er a 
BER wurden diese im Jahre 1780 yom Staat starb aber bereits nach einem Jahr. Ais sein Q 
erworben. 1m Jahre 1822 wurde die Tierarz- Nachfolger kam im Jahre 1872 Anton ZORN, 

.p neischule Dresden in  die neu erbauten Ge- Professor der Tierheilkunde der Universitat 
baude in der ehemaligen RampestraBe (Eck- Jena, nach Leipzig und entfaltete eine rege VI 

grundstUck Pil lnitzer- und CircusstraBe) ver- Lehr- und Forschungstatigkeit. Nach seinen Zl 

legt. Bald reichten die notwendigen Bauten Planen wurde vor dem Hospitaltor (an der al 
abermals nicht aus, so daB nach eingehen- jetzigen Johannisal lee) eine Veterinarkl inik Ir 
der Diskussion und Kalkulation neue Gebau- erbaut und 1878 eroffnet. Sie enthielt ne-
de in der Pillnitzer StraBe (gegenUber den ben Klinikraumen, einem Horsaal und Samm-
1822 errichteten alten Gebauden) errichtet lungsraumen auch einen Sektionsraum und 
und im Jahre 1861 Ubergeben wurden. 1m ein Arbeitszimmer fUr wissenschaftliche Un- ;: 
Jahre 1888 entstand das neue Hauptgebau- tersuchungen, woraus das Veterinarinstitut 
de in der CircusstraBe. hervorging. Nach ZORN Ubernahm im Jahre 

Die bis zum Jahre 1902 durchgefUhrten Er- 1899 August EBER die Leitung der jetzt als 
Veterinarinstitut (mit Veterinarklinik) bezeich- C weiterungsbauten der Tierarztlichen Hoch- neten Einrichtung. Mit der Erweiterung der schule Dresden entsprachen aber nicht der Aufgaben machte sich ein Neubau erforder-in dieser Zeit erfolgenden stUrmischen Ent- lich. Dieser wurde an der LinnestraBe errich-wicklung der Veterinarmedizin. Es kam zur tet und im Jahre 1903 Ubergeben. Neben Forderung eines volligen Neubaues. Damit dem Unterricht fUr die Studierenden der erhob sich auch die Frage des Standortes Landwirtschaft fUhrte das Veterinarinstitut und einer eventuellen Verlegung der Tier- Leipzig, wie aus den laufenden Berichten her-arztlichen Hochschule Dresden an die Uni- vorgeht, eine umfassende Forschungstatig-versitat Leipzig (Landesuniversitat). keit und in der angeschlossenen Veterinar- II 
klinik klinische Behandlungen durch. · • 

Frage des Neubaus und der Das Kollegium der Tierarztlichen Hochschu-
Verlegung Ie Dresden faBte, nachdem schon im Jahre 

1895 in einem Programm auf die Notwen- IE 
Erwahnt werden soil, daB von Johann Fried- digkeit von Neubauten und eine eventuelle 6 
rich ROSENZWEIG (bis 1794), Johann Chri- Verlegung der Tierarztlichen Hochschule hin-stian RIBBE (bis 1828), Johann Josef WiI- gewiesen wurde, im Wintersemester 1908/ helm LUX (bis 1849) und Karl Friedrich WiI- 09 den BeschluB, in  einer Denkschrift die 8 
helm FUNKE (bis 1857) schon Vorlesungen Notwendigkeit eines Neubaues zu beg rUn- 0 
Uber Tierheilkunde an der Universitat Leip- . den und dem Koniglichen Ministerium des • 
zig gehalten worden waren. Nach der GrUn- Inneren einzureichen. In den Diskussionen iii 
dung des Landwirtschaftlichen Institutes der wurde bereits an eine Verlegung nach Leip- fl 
Universitat Leipzig im Jahre 1869 ergab sich zig und die Eingl iederung in die Landes- cI 
fUr die Studierenden der Landwirtschaft die universitat gedacht. d 
Notwendigkeit von Vorlesungen Uber Anato- VI 
mie und Physiologie (zunachst von Carl Gu- 1m Jahre 1911 kam es zu folgendem Kolle-
stav CARUS gehalten), Gesundheitspflege gialbeschluB "Ein Neubau der Hochschule auf 0 
und Beurteilungslehre. FUr die tierarztlichen einem gr6Beren Gelande ist unbedingt not- d 
Facher wurde dazu im Wintersemester 1869/ wendig und unaufschiebbar. Ais Ort fOr den 0 
70 der em. Professor der Tierheilkunde der Neubau ist Leipzig zu wahlen unter der Vor- 9 
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aussetzung einer wurdigen Eingliederung in 
die Universitat". 

Danach fanden eingehende Beratungen auf 
verschiedenen Ebenen statt. Diese fUhrten 
zu einer Vorlage beim Landtag. Die dazu er
arbeitete Denkschrift des Ministeriums des 
1nneren umfaBte 4 Abschnitte: 
D Erstens wurden die Mangel an der Hoch

schule aufgezeigt und dargelegt, welche 
Einrichtungen und Raume fehlten. 

D Zweitens kam die Denkschrift zu dem 
dem SchluB, daB ein vollstandiger Neu
bau der Hochschule auf einem genugend 
groBen Gelande notwendig sei. 

D Drittens wurde die Frage er6rtert, ob der 
Neubau in Dresden oder Leipzig erfolgen 
solie. 

D Viertens schluBfolgerte die Denkschrift, 
daB aus den er6rterten Grunden die Ver
legung der Tierarztlichen Hochschule 
Dresden nach Leipzig und die Eingliede
rung in die Universitat notwendig seien. 

1m Landtag kam die Finanzdeputation A, 
welcher die Angelegenheit zur Verhandlung 
uberwiesen wurde, am 20. Mai 1912 zu
nachst zu einem positiven Votum fUr die Ver
legung der Tierarztlichen Hochschule Dres
den nach Leipzig. 

Nach diesem BeschluB gingen Petitionen der 
Bezirks-, Burger- und anderer Vereine von 
Dresden gegen die Verlegung ein. Danach 
wurden der ursprungliche BeschluB wesent
lich eingeschrankt und eine nochmalige Pru
fung der Angelegenheit sowie eine grundli
che Er6rterung des "Fur und Wider" notwen
dig. Dieser BeschluB der 2. Kammer wurde 
von der 1. Kammer bestatigt. 

Die Folgezeit zwischen 1912 und 1914 war 
durch vielfaltige Aktivitaten gekennzeichnet. 
Dabei waren folgende Aufgaben zu erledi
gen: 

> Erarbeitung von Bauplanen und Kosten
voranschlagen sowohl fUr Dresden als 
auch fUr Leipzig. 

> Verhandlungen mit den stadtischen Kol
legien der beiden Stadte bezuglich des 
Baugelandes. 

> L6sung der Art der Eingliederung in die 
Universitat. 

> Er6rterung der im Sommer 1913 aufge- . 
worfenen Frage der Errichtung einer Uni
versitat in Dresden. 

Neben den Verhandlungen mit dem Hoch
bautechnischen Bura des Finanzministeri
ums, den Stadten Leipzig und Dresden so
wie der Universitat .Leipzig wurden auch 
1nstruktionsreisen zu den anderen tierarztli
chen Ausbildungsstatten in Deutschland und 
Europa durchgefuhrt. 
Bezuglich der er6rterten Varianten der Ein
gliederung in die Universitat Leipzig, 
> als Veterinarmedizinische FakLiltat, 
> in die Medizinische Fakultat als besonde

re Abteilung oder 
> die Aufnahme der veterinarmedizinischen 

Professoren in die Medizinische Fakultat . 
ohne Schaffung einer gesonderten Abtei
lung, 

faBte das Kollegium der Tierarztlichen Hoch
schule Dresden den BeschluB, die Einglie
derung als selbstandige Fakultat anzustre
ben. Dies erforderte, insbesondere auch im 
Hinblick auf die zukunftige Stellung des Vete� 
rinarinstitutes Leipzig, eingehende Verhand
lungen mit dem Senat sowie der Philosophi-· 
schen und Medizinischen Fakultat der Uni
versitat Leipzig. 

Daneben gab es auch Bestrebungen um den 
Erhalt der Tierarztlichen Hochschule in Dres
den. Aus Ihnen geht der hohe Stellenwert 
hervor, den die Hochschule fUr die Stadt Dres
den hatte. Besonders der damalige Ober
burgermeister der Stadt Dresden, Geheim-
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rat Dr. BEUTLER, setzte sich fUr die Erhal
tung der Tierarztlichen Hochschule in Dres
den ein .  In umfassenden und auch heute 
noch lesenswerten Diskussionen wurden die 
fur die Verlegung vorgebrachten Grunde zu 
entkraften versucht. Die als Argument vor
gebrachte These der Einheit der Medizin wur
de bestritten. Durch die Eingliederung in die 
Universitat wurde die praktische Ausbildung 
leiden. Ais MaBnahmen, die eine Verlegung 
uberflussig machen, wurden die Angliede
rung an die Technische Hochschule, die Er
richtung einer Medizinischen Akademie 50-
wie auch die Grundung einer Universitat in 
Dresden erortert. 

Schon im Jahre 1911 sprach sich der Landes
kulturrat, die Korperschaft der Interessen der 
Landwirtschaft im Konigreich Sachsen, in 
einem Antwortschreiben an die Konigliche 
Staatsregierung gegen die Verlegung der 
Tierarztl ichen Hochschule Dresden nach 
Leipzig aus. Ais Begrundung wurde die na
here Verbindung zum Ministerium des Inne
ren, zum Sitz des neuerrichteten Landes
gesundheitsamtes, zum Landestierarzt und 
dem Landestierzuchtdirektor angefUhrt. Die
se Meinung wurde in den Sitzungen des Lan
deskulturrates im November 1913 bestatigt. 
Gegen die Verlegung nach Leipzig nahmen 
weiter ai le Dresdener Zeitungen Stellung, 
was aus mehr als 3 00 in den Akten der Hoch
schule sich befindenden Zeitungsausschnit
ten hervorgeht. 

Fur die Verlegung nach Leipzig traten die 
Tierarzte in Sachsen und die Mehrheit der 
Mediziner sowie vor al lem die Medizinische 
Fakultat der Universitat Leipzig ein. Unter
sWtzt wurde die Verlegung durch die stadti
schen Kollegien und die Burgerschaft Leip
zigs, was sich in den Beitragen in den Leip
ziger Zeitungen zeigt, sowie durch die tier
arztliche Fachpresse. Empfohlen wurde die 
Verlegung der Hochschule nach Leipzig auch 
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yom amtierenden Prasidenten des Deutschen tl 
Veterinarrates, Dr. LaTHES, in einem Schrei- n 
ben yom 20. Februar 1914. Auch die Stud ie- e 
renden der Tierarztlichen Hochschule Dres- ."" 
den machten 1911 und 1913 Eingaben an tr 
die Standekammer fur die Eingliederung der A 
Hochschule in die Universitat Leipzig. b 

H 
Der Landtag ubertrug im Jahre 1913 /14 die H 
Verhandlungen erneut der Finanzdeputation a 
A. In einer Beratung am 19. Februar 1914 0 
legte Wilhelm ELLENBERGER nochmals ein- Zl 
gehend die Grunde fUr eine Verlegung dar. 
Die Deputation besichtigte die vorgesehe
nen Baugelande in Dresden und Leipzig. Der 
von Okonomierat HARTER verfaBte, 55 tE 
Druckseiten umfassende Bericht der Depu
tation A, der in mehreren Beratungen behan- ,I 
delt und mehrheitlich angenommen wurde, d 
legte in klarer Sprache die Notwendigkeit des e. 
Neubaues der Tierarztlichen Hochschule, ihre 
Verlegung nach Leipzig und die Eingliede- .
rung in die Universitat dar. f 

In den Beratungen der II. Kammer des Land
tages am 3 1. Marz 1914 wies Okonomierat r. 
HARTER nochmals auf den Bericht und die '-
Empfehlung der Mehrheit der Deputation hin. " 
Nach einem Mitberichterstatter, der gegen I 
die Verlegung nach Leipzig votierte, erg riff e 
der Minister des Inneren, Staatsminister Graf a 
VITZTUM VON ECKSTADT, das Wort und be- Q 
grundete jn gliinzender Rede" die Notwen
digkeit der Verlegung der neu zu erbauen
den Hochschule und die Eingliederung in die 0 
Universitat Leipzig. B.ei der namentlichen 54 
Abstimmung waren 64 Abgeordnete fUr und 51 
21 gegen die Verlegung nach Leipzig. d, 

Vor der Sitzung der 1. Kammer besichtigte der nl 
Berichterstatter, Graf und Edler Herr zu LIP- Ie 
PE-BIESTERFELD-WEISSENFELD, die Tier- L, 
arztliche Hochschule Dresden und die fUr die ti 
Neubauten vorgesehenen Gelande in Dres- 51 
den und Leipzig. Die abschl ieBende Bera- ir. 



tschen tung erfolgte in der Plenarsitzung der 1 .  Kam
;chrei- mer am 14. Mai 1914. Der Berichterstatter 
;tudie- erorterte in einer langen Rede das "Fur und 
� Dres- Wider" der Verlegung, um am SchluB im Auf
len an trag der 2. Deputation der 1 .  Kammer die 
ng der Annahme der Regierungsvorlage zum Neu-

bau und die Verlegung der Tierarztlichen 
Hochschule nach Leipzig zu empfehlen. Die 

14 die Herren Vizeprasident Dr. BEUTLER und der 
ltation Oberburgermeister der Stadt Dresden, Dr. . 1914 DEHNE, sprachen sich dagegen aus. Hervor
Is ein- zuheben ist eine Passage aus einer Erkla
Ig dar. rung von Geheimrat Dr. MEHNERT im Na
�sehe- men einer Anzahl von Mitgliedern der 1. Kam
g. Der mer, die gegen die Verlegung stimmen woll
:e, 55 ten: 
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"Um die anlaBlich der Frage der Verlegung 
der Tierarztlichen Hochschule nach Leipzig 
entstandenen Differenzen nicht weiter zu 
vertiefen, haben wit; nachdem die Zusiche
rung der Belassung einer tierarztlichen Kli
nik in Dresden gegeben worden is� und 
nachdem auf unser en Antrag durch Zusiche
rung eines beschleunigten Ausbaues der 
Technischen Hochschule und eine Erweite
rung der derselben zugewiesenen Lehrtatig
keit der Stadt Dresden fur den Verlust der 
Tierarztlichen Hochschule gewissermaBen 
eine Kompensation gewahrt worden is� uns 
entschlossen der Verlegung der Tierarztli
chen Hochschule nicht weiter entgegenzu
tretenH• 

Das Ergebnis wurde in der beim feierlichen 
Schlusse des Landtages am 20. Mai durch 
Sr. Majestat den Konig gehaltenen Thronre
de kundgetan mit den Worten 

"Der von meiner Regierung geplanten Ver
legung der Tierarztlichen Hochschule nach 
Leipzig und ihren AnschluB an die Universi
tat haben Sie nach reiflicher Prufung zuge
stimmt Wenn diese MaBregel, von der sich 
in Obereinstimmung mit den Vertretern der 

Human- wie der Veterinarmedizin eine wei
tere F6rderung der Wissenschaft sowie der 
6ffentlichen Gesundheitspflege erhoffen laB� 
der Stadt Dresden einen unvermeidlichen 
Verlust bring� so vertraue ich doch daB es 
meiner Haupt- und Residenzstadt mit ihren 
reichen Hilfsquellen und der bewahrten Fur
sorge ihrer Gemeindeverwaltung gelingen 
wire/, diesen Verlust in anderer Weise aus
zugleichen H • 
Nach Einschatzung der gesamten Diskussi
on waren fur die Verlegung der Tierarztli
chen Hochschule Dresden nach Leipzig und 
die Eingliederung in die Universitat folgende 
Grunde ausschlaggebend. 

Aus inhaltlicher S icht: 
Odie enge Beziehung der Human- und Ve

terinarmedizin als Zweige der Gesamt
medizin ("Einheit der Medizin"), wodurch 
bessere Vorbedingungen fur Forschung 
und Lehre erwartet wurden, 

Odie Verbindung mit den naturwissen
schaftl ichen Instituten der Universitat 
Leipzig, wodurch eine Vertiefung insbe
sondere der Lehre angestrebt wurde, 

Odie Nutzung aller Einrichtungen der Alma 
mater lipsiensis fUr eine umfassende BiI
dung und 

Odie gunstige Lage des Gelandes in Leip
zig durch die Nahe zu den naturwissen
schaftlichen Instituten und den Einrich
tungen der .Medizinischen Fakultat sowie 
der im Jahre 1912 eroffneten Deutschen 
Bucherei. 

Aus finanzieller S icht: 
o die Kosten, welche nach den Kostenvor

anschlagen fUr Leipzig, ohne naturwis
senschaftliche Institute, 4. 082.000 M, fUr 
Dresden dagegen 5.670.000 M betrugen 
und 

Odie Nutzung der Universitatsbibliothek. 
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Dokumentation der Bau/eitung 
seitfich am Portal des 

Veterinar-Anatomischen Institutes 

Neubau in Leipzig 

Schon im Jahre 1912 hatten die Planungen 
fUr den Neubau in Leipzig unter der Leitung 
von Oberbaurat O. KRAMER, des Vorstan
des des bautechnischen Buros des Finanz
ministeriums, begonnen. Mit dem Ausbruch 
des 1 .  Weltkrieges wurde die weitere Tatig
keit stark eingeschrankt. Bis 1915 wurden 
die Bauplane fUr das Veterinar-Anatomische 
Institut, das Veterinar-Pathologische Institut 
und das Institut fUr Tierzucht und Geburts
kunde fertiggestellt. Die Bauarbeiten began
nen im Sommer 1916, wurden aber durch 
das al lgemeine Bauverbot im November 1916 
unterbrochen. 

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges wurden 
im Jahre 1918 die Bauarbeiten fortgesetzt. 
Das Veterinar-Anatomische Institut und das 
Veterinar-Pathologische Institut waren 1919 
im Rohbau fertig. 1m Jahre 1920 wurde mit 
den Ausschachtungs- und Grundungsarbei
ten fUr die Kliniken begonnen. Es kam je
doch auch weiterhin wegen der zunehmen
den Geldentwertung und der schwierigen 
Baustoffbeschaffung zu Schwierigkeiten. 1m 
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Jahre 1921 sollten die Bauarbeiten nach ei- c 
nem BeschluB des Gesamtministeriums (Fi- 5 
nanzministeriums) vtillig eingestellt werden. 
Durch mehrere Eingaben des Professoren- 'k 
kol legiums der Tierarztl ichen Hochschule S 
Dresden, unterstutzt durch die Medizinische 
Fakultat und den Akademischen Senat der r 
Universitat Leipzig sowie das Gesundheits- -, 
amt, konnte der BeschluB wieder ruckgan
gig gemacht werden. Die Bauarbeiten wur- ::; 
den weitergefuhrt und das Institut fUr Tier- S 

, zucht und Geburtskunde fertiggestellt. An it" 

den Kliniken mit den dazugehtirigen Lehr- �E 
gebauden wurden die Arbeiten beschleunigt. :: 
Es entstanden das Kesselhaus sowie die Ver- S 
suchs- und Quarantanestalle. 

Von dem Veterinar-Physiologischen Institut ;l 
und dem Veterinar-Hygiene Institut wurden ;! 
aus Sparsamkeitsgrunden nur die fUr beide j 
Institute vorgesehenen Stallungen und Ne- _ 
benraume, bei dem Veterinar-Physiologi
schen Institut dazu der Forschungsbereich E 
erstellt. Auf den Bau eines Verwaltungsge- 'I. 
baudes und eines Reithauses muBte verzich-
tet werden. 

Kliniken zur Benutzung ubergeben. Trotz der 
angefUhrten Einschrankungen, welche leider 
auch in der Folgezeit nicht ausgegl ichen .. 
werden konnten, wurde ein Fakultatsneubau 
geschaffen, welcher damals als beispielge
bend in Europa galt. 

Die Institute und Kliniken waren auf dem zur 
Verfugung stehenden Gelande nach den Ge
sichtspunkten des Unterrichtsablaufes wah
rend des Studiums angeordnet. So wurden 
die fUr die vorklinischen Semester zustandi
gen Institute fUr Veterinar-Anatomie und 
Veterinar-Physiologie an der ehemaligen Ti
roler StraBe errichtet und lagen den natur
wissenschaftlichen Instituten der Universi
tat (Botanik, Zoologie, Chemie, Physik) am 
nachsten. An der nach der Deutschen Bu-
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cherei zu gelegenen Karntner StraBe schlos
sen sich das Veterinar-Pathologische Insti
tut und das Institut fUr Tierzucht und Geburts
kunde und an der ehemaligen Osterreicher 
StraBe die Tierkliniken und die Schmiede an.  

Aile Gebaude waren so angeordnet, daB sie 
jederzeit durch Anbauten erweitert werden 
konnten. 1m Ubrigen lag das gesamte Bau
gelande tiefer als die angrenzenden StraBen, 
so daB umfangreiche Bodenbewegungen zur 
AuffUliung notig waren. Andererseits blieben 
jedoch ausgedehnte Grasflachen vorhanden, 
die der gesamten Anlage ein charakteristi
sches Geprage geben. Auch zwischen den 
Gebauden der heutigen Veterinar-Anatomie 
und Veterinar-Physiologie und dem ehemali
gen Kesselhaus lag eine solche tiefer gele
gene Grasflache. Sie wurde mit dem Schutt 
der im 2. Weltkrieg durch Bomben zerstOr
ten Gebaude aufgefUlit. 

Eingliederung in die 

Universitat Leipzig 

Offen waren bis 1923 noch, in welcher Wei
se die Eingl iederung in die Universitat Leip
zig erfolgen sollte, sowie die zukUnftige Stel
lung des Veterinarinstitutes der Universitat 

Leipzig. Die Philosophische Fakultat und die 
Medizinische Fakultat waren zunachst gegen 
die Eingliederung als selbstandige Fakultat. 
Es wurde vorgeschlagen, das sog. "GieBener 
Modell", die Eingliederung in die Medizini
sche Fakultat, zu bevorzugen. Darauf folg
ten weitere intensive Verhandlungen, in die 
sich vor allem wieder der langjahrige Rektor 
der Tierarztlichen Hochschule Dresden, Wil
helm ELLENBERGER, einschaltete. 

Am 2. Februar 1923 sprach sich dann die 
Medizinische Fakultat der Universitat Leip
zig in einem BeschluB des Fakultatsrates "ein
stimmig fur die Schaffung einer selbstandi
gen tierarztlichen Fakultat aus': Am 28. Fe
bruar 1923 wurde die Eingliederung der Tier
arztlichen Hochschule in die Universitat im 
Senat der Universitat Leipzig behandelt. Nach 
langerer Diskussion kam es zum BeschluB 
"Der Senat ist damit einverstanden, daB die 
Tierarztliche Hochschule in der Weise in die 
Universitat eingegliedert wird, daB sie eine 
selbstandige Fakultat bildet Die Regelung 
der Vertretung im Senat 5011 nach GehOr der 
Fakultaten erwogen werden. " In der Se
natssitzung am 16. Mai 1923 wurde beschlos
sen, daB die Vertretung im Senat "aus dem 
Dekan und zwei Mitgliedern besteht". 
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Punllt 1) d.er T�1?,esordnunCI Ein!!1iecl�J'.llJl� der Tierar:�1:)i9)l_en 

Jloe1L��12).l). e ... iIL o. iLUni.ver:�t�ta_t._ (in Anrres enh ei t von H crrn 
BeheiclI'at Ap21 t-Dresden.). 

Der Senat ist damit einverstnnden.dQ� fiie Tier

ar'ztliehe Hoehschule in d.er Weise in die Universitat einge

gliedert wird,da� sic eine selbstandige Fukultat bildet. Die 

Rcgelung c'.er Vertretung in Senat soll noch naeh Gehor der 

Faku 1 til ten enragen werden. 

Besch/uB des Akademischen Senats der Universitat Leipzig am 28.02.1923 
(Original im Universitatsarchiv Leipzig) 

Bezuglich der Eingl iederung des bisherigen 
Veterinarinstitutes in die neue Veterinarme
dizinische Fakultat wurde dieses nach ein
gehenden Diskussionen schlieBlich zum "Tier
seucheninstitut und Institut fUr animalische 
Nahrungsmittelkunde" der Veterinarmedizi
nischen Fakultat, und EBER zum "Professor 
der polizeilichen Tiermedizin und Seuchen
lehre, der Fleischhygiene und animal ischen 
Nahrungsmittelkunde sowie der landwirt
schaftlichen Tiermedizin" berufen, 

Am 14, September 1923 erlieB schluBend
lich das fUr die Universitat zustandige M ini
sterium fUr Volksbildung die ,Yerordnung Nt: 
I 1680 A zur Er6ffnung der Veterinarmedi
zinischen Faku/tat der Universitat Leipzig am 
1. Oktober 1923': 

Die Er6ffnung der Veterinarmedizin ischen 
Fakultat der Universitat Leipzig erfolgte am 
1 .  Oktober 1923 durch den damaligen Rek
tor Prof. Dr. HELD. Am 27. Oktober 1923 fand 
in Form eines Festaktes in der Aula der Uni
versitat die feierliche EinfUhrung der neuen 
Fakultat statt. Nach der BegruBungsanspra
che des Rektors HELD brachte der Dekan 
der Veterinarmedizinischen Fakultat, Ge-
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heimrat Prof. Dr. BAUM, in seiner Festanspra
che den Dank der Fakultat zum Ausdruck. 

Fur die Aufl6sung und Ubersiedlung der Tier
arztlichen Hochschule Dresden wurde eine 
Abwicklungsstelle eingesetzt, dessen Leiter 
der in den Ruhestand getretene bisherige 
Rektor ELLENBERGER war. Er diente damit 
der Hochschule bis zum letzten Tag und sah 
gleichzeitig sein Ziel, um das er Jahrzehnte 
gekampft hatte, in Erfullung gehen. 

Der Abtransport des Inventars der Institute 
und Kliniken begann im September 1923 und 
dauerte bis zum Januar 1924. Die Bibliothek 
der Tierarztlichen Hochschule Dresden wur
de der Universitatsbibliothek Leipzig uber
geben, 

Gebaude in Dresden 

In einem Teil des Gelandes und der Gebau
de der ehemaligen Tierarztlichen Hochschu
Ie Dresden etablierte sich im Jahre 1924 eine 
Firma Karl August Lingners, die zum Stamm
haus des Sachsischen Serumwerkes AG wur
de. Nach der ZerstOrung im 2, Weltkrieg wur
de es wieder aufgebaut und besteht heute 
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als "Smith Kline Beecham Pharma GmbH, 
Munchen, NL Sachsisches Serumwerk, Dres
den". 

Hochschule Dresden. Eine Staatliche Tier
klinik erhielt Dresden erst wieder im Jahre 
1956. 

Geblieben war auf dem Gelande der Tier- Die Veterinarmedizinische 
arztl ichen Hochschule die Staatliche Lehr- Fakultat 
schmiede. Ein Teil der Gebaude wurde im im Zeitraum 1923 - 1945 
Jahre 1925 von der Veterinarpolizei-Unter
suchungsanstalt, dem spateren Landes
veterinaramt, ubernommen. Nachdem die
ses im Juni 1944 ein modernes Gebaude in 
Dresden-Altstadt, LessingstraBe 2, erhielt, 
welches im Februar 1945 gleichfalls durch 
den Bombenangriff vollig zerstort wurde, 
ubernahm das Sachsische Serumwerk aile 
Gebaude der ehemaligen Tierarztl ichen 

Von der Eroffnung der Fakultat im Jahre 1923 
bis zum Beginn des Krieges im Jahre 1939 
erlebte die neue Veterinarmedizinische Fa
kultat an der Universitat Leipzig eine Blute
zeit, die durch die Ausbildung eines hochqua
lifizierten Nachwuchses, durch eine intensi
ve Forschungstatigkeit sowie durch die Schaf
fung zahlreicher neuer Lehrbucher gekenn-
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Ubersichtsplan der Institute der Veterintirmedizinischen Fakulttit 1923 

1 Vet. -Anatomisches Institut; 2 Vet. -Pathologisches Institut; 3 Institut fOr Tierzucht und Geburtskunde; 4 

Kesselhaus; 5 DOngerhaus; 6 Seuchenstall der Medizinischen Tierklinik; 7 Stall der Poliklinik; 8 Vet

Physi%gisches Institut; 9 Vet.-Hygienisches Institut; 10 Sta/lgebaude der Medizinischen und 11 der 

Chirurgischen Tierklinik; 12 Lehrgebaude der Medizinischen und Ambulatorischen Klmik; 13 Poliklmik und 

Schmiede; 14 Lehrgebaude der Chirurgischen Klinik und der Poliklinik. 
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7abe//e 2: ProFessoren und Dozenten im Wintersemester 1923/24 

Ordentliche Professoren 

Dr. med. vet. h.c. et med. h.c.  et phil. 
H. BAUM, Geh. Med.-Rat, Direktor des 
Veterinaranatomischen Instituts, Professor der 
Veterinaranatomie 
Dr. med. vet. et phil. A. EBER, Direktor des 
Tierseucheninstituts und des Instituts fOr ani
malische Nahrungsmittelkunde, Professor der 
polizeilichen Tiermedizin und 
Seuchenlehre, der Fleischhygiene und animali
schen Nahrungsmittelkunde sowieder land
wirtschaftlithen Tiermedizin 
Dr. med. vet. et med. h.c. et phil. E. JOEST, 
Obermedizinalrat, Direktor des Veterinar
pathologischen Instituts, Professor der 
allgemeinen Pathologie und der pathologi
schen Anatomie der Tiere 
Dr. med. vet. et phil. M. KLIMMER, Ober
medizinalrat, Direktor des Veterinarhygieni
schen Instituts, Professor der Veterinar
hygiene, Milchkunde, allgemeinen 
Seuchenlehre und Futterungslehre 
Dr. med. vet. R. REINHARDT, Direktor der 
Universitats-Tierpoliklinik, Professor der 
Veterinar-Pharmakologie, Veterinar-Toxikologie 
und Veterinar-Augenheilkunde 
Dr. med. vet. et phil. J. RJCHTER, Direktor des 
Instituts fOr Tierzucht und Geburtskunde, 
Professor der Tierzucht und Geburtskunde 
Dr. med. vet. et sc. nat. O. RODER, Geh. Med. 
Rat, Direktor der Chirurgischen 
Universitats-Tierklinik, Professor der Veterinar
chirurgie und der Operationslehre 
Dr. med. vet. et phil. A. SCHEUNERT, Direktor 
des Veterinarphysiologischen Instituts, 
Professor der Veterinarphysiologie 
Dr. med. vet. et phil. J. SCHMIDT, Ober
medizinalrat, Direktor der Medizinischen 
Universitats-Tierklinik, Professor der spe
ziellen Pathologie und Therapie der Haustiere 
und der gerichtlichen Tiermedizin 
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Ordentliche Professoren 

Dr. med. vet. et phil. E. WEBER, Direktor der 
Ambulatorischen Universitats-Tierklinik, 
Professor der Ambulatorischen Klinik und 
Geschichte der Tiermedizin 

PlanmaBige auBerordentliche 
Professoren 

Dr. med. et phil. W. MOLLER-LENHARTZ, 
Hofrat, Professor der Landwirtschaftslehre 
Dr. med. et phil. M. SCHENCK, Professor der 
physiologischen Chemie 
Dr. med. vet. A. TRAUTMANN, Professor der 
Veterinarhistologie und -Embryologie 

NichtplanmaBige auBerordentliche 
Professoren 

Dr. phil. P. BOHRISCH (fOr Pharmakognosie) 

Privatdozenten 

Prof. Dr. med. A. STRUBELL (fur Immunitats
forschung und Vakzinetherapie) 
Dr. med. vet. H .  HAUPT (fOr Veterinar
hygiene und Milchkunde) 
Dr. phil . P. MANICKE (fOr pharmazeutische 
Chemie) 
Dr. med. vet. J. NORR (fOr innere Medizin) 
Dr. med. M. WEISER (fOr tierarztliche 
Rontgenkunde), z.Zt. beurlaubt 
Dr. med. vet. R. GOTZE (fur Tierzucht und 
Geburtskunde) 

Der Apotheker Dr. phil . R. SEELIGER besaB ei
nen Lehrauftrag fur pharmazeutische Obun
gen. 

Nach Aufhebung der Universitatsapotheke im 
Jahre 1926 erlosch dieser, R. REINHARDT uber
nahm die Leitung der Obungen. 
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Tabe//e 3: Berufungen 

Hannover 
Sofia 
Hannover 
GieBen 
Berlin 
Hannover 
Ankara 
Teheran 
Hannover 

Leipziger Wissenschaftler 
an andere Hochschulen: 
Zeitraum 1923 -1945 

R, GOTZE 
1 NORR 
A. TRAUTMANN 
W. SCHAUDER 
Fr. W. KRZYWANEK 
R. VOLKER 
C. SPREHN 
H. GRAU 
P. COHRS 

1925 
1926 
1926 
1928 
1932 
1932 
1934 
1935 
1937 

zeichnet war. AuBer den der Phi losophischen 
Fakultat angehorenden ordentlichen Profes
soren fur Chemie, Physik, Zoologie und Bo
tanik bestand der Lehrkorper im Winterse
mester 1923/24 aus den in Tabelie 2 genann
ten Professoren und Dozenten. 

Die Hochschuliehrer bildeten ihre Schuler zu 
ebenso bekannten Wissenschaftlern und 
Forschern aus, die schon bald nach erfolg
ter Habilitation Berufungen auf va kante Lehr
stuhle im In- und Ausland erhielten. Zu die
sen zahlen Ewald BERGE, Paul COHRS, Ri
chard GOTZE, Herbert HAUPT, Adolf MEYN, 
Georg PALLASKE, Curt Erich Willy SPREHN, 
Friedrich Wi lhe lm KRZYWANEK, Alfred 
TRAUTMANN und Richard VOLKER (Tab. 3), 

Von hohem Ansehen der jungen Fakultat 
zeugt auch die Wahl des Anatomen Hermann 
BAUM zum Rektor magnificus der Universi
tat Leipzig fUr das Amtsjahr 1930/31 .  Die 
namhaften und international bekannten Pro
fessoren Hermann BAUM, Ewald BERGE, 
Ernst JOEST, Johannes RICHTER, Richard 
REINHARDT, Arthur SCH EUNERT, Oskar 
RODER und Martin SCHENCK verfaBten Stan
dardwerke fur die Veterinarmedizin, die in 
vielen Auflagen uber Jahrzehte hinweg der 
Ausbildung der Studierenden und der Infor
mation und Weiterbildung in der Praxis tati-

ger Tierarzte dienten. Ein schwerer Verlust 
traf die Fakultat durch den Tod von Ernst 
JOEST im Jahre 1926. JOEST gehorte zu den 
prominentesten Pathologen seiner Zeit und 
machte sich um die Entwicklung der Veteri
nar-Pathologie sehr verdient. Zu seinem 
Nachfolger wurde Karl NIEBERLE aus Ham
burg berufen. Dieser verwaltete das ange
tretene Erbe erfolgreich und gab spater ge
meinsam mit Paul COHRS das "Lehrbuch der 
Speziellen pathologischen Anatomie der 
Haustiere" hera us, 

Ein weiterer schmerzlicher Verlust fUr die 
Fakultat war der Tod BAUMs im Jahre 1932, 
BAUM war durch seine wissenschaftlichen 
Arbeiten insbesondere uber das Lymph
gefaBsystem sowie durch das gemeinsam mit 
Wilhelm ELLENBERGER geschaffene Hand
buch der vergleichenden Anatomie der Haus
saugetiere hervorgetreten. Zu seinem Nach-
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Die ordentlichen Professoren der veterinarmedizinischen Fakultii.t im S.-S. 1930 

August Eber 

Martin Klimmer 

Nach Aufuahmen des Ateliers E. Hoenisch, Leipzig 
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(s.a. dienAchste Tafel) 

Arthur Scheunert 

Dekan fUr das Amtsjahr 1929130 

Oskar Roder 

Johannes Schmidt 

Verlagsbuchhandlung von Richard Schoctz, Berlin SW 48 

',.�. 
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Johannes Richter 

Richard Reinhardt 

Hennann Bauro 
Rektor designatus der Universitll.t Leipzig 

fUr das Amtsjahr 1930131 

/ 

Ewald Weber 

Karl Nieberle 
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folger wurde Eberhard ACKERKNECHT aus Veterinarinstituts Obernahm. EBER hatte sich E 
ZOrich berufen, der die national und inter- mit Forschungen auf dem Gebiet der Tuber- �< 
national hoch anerkannte Arbeit der Leipzi- kulose einen Namen gemacht und sich der 11 
ger Anatomen fortsetzte. In den 30er Jah- r 
ren erreichte eine Reihe von Professoren das Tabe//e 4: Habilitationen an der 
Emeritierungsalter, deren Namen untrenn- Veteriniirmedizinischen 
bar mit der Gesamtentwicklung der tierarzt- Fakultiit .' " 
lichen Ausbildungsstatte in Dresden und Leip- der Universitiit Leipzig: l, 
zig verbunden sind. So schied im Jahre 1930 Zeitr.aum 1923 - 1945 :l 
RODER aus dem Amt. Mit ihm verlor die Fa- � 

kultat einen Hochschullehrer, der die EinfOh- 1925 E. BERGE -
rung der Asepsis in die Veterinar-Chirurgie Chirurgie und Rontgenologie 
maBgeblich beeinfluBt und die Plane fOr den 1926 A. BECK Bau der neuen Leipziger Fakultat gemein- Tierseuchenlehre und Polizeiliche 
sam mit ELLENBERGER durch den Besuch Tiermedizin 
in- und auslandischer Fakultaten und Hoch- 1926 F. W. KRZYWANEK 
schulen vorbereitet hatte. Uber 200 Verof- Physiologie 
fentlichungen aus allen Gebieten der Veteri- 1927 P. COHRS 
nar-Chirurgie und eine gemeinsam mit sei- Allgemeine Pathologie und 
nem SchOler und Nachfolger BERGE hera us- Anatomie der Tiere 
gegebene Operationslehre fOr Tierarzte ent- 1928 C. SPREHN 
stammen seiner Feder. Pathologie und angewandte 

Zoologie 
Ewald BERGE wurde 1930 auf den Lehrstuhl 1929 M. SCHIEBLICH 
fOr Veterinar-Chirurgie und Operationslehre Veterinar-Physiologie 
berufen und zum Direktor der Chirurgischen R. VOLKER 
Universitatstierkl inik ernannt. Er setzte die Innere Tiermedizin und 
traditionsreiche Arbeit seines Lehrers erfolg- Pharmakologie 
reich fort. Sein mit dem Berliner Veterinar- 1930 A. MEYN 
Chirurgen Erich SILBERSIEPE herausgege- Tierseuchenlehre 

benes Lehrbuch der Speziellen Chirurgie fOr 1931 G. PALLASKE � "" 
Tierarzte und Studierende gehort, in der 16. Allgemeine Pathologie und 

Auflage von Georg MULLER herausgegeben, spezielle pathologische Ana-

noch heute zur Standardliteratur der Veteri- tomie der Tiere 

narmedizin. 1932 H. GRAU 
Anatomie 

Wegen Erreichens der Altersgrenze wurde 1936 H.J. VOSS 
im Jahre 1934 der Direktor des Tierseuchen- Klinische Veterinarmedizin 

instituts, August EBER, emeritiert. Schon 1939 C. GEHRING ::; 

1893 war er an der Tierarztlichen Hochschule Tierzucht und Geburtskunde 

in Dresden zum Leiter der auswartigen Kli- 1940 K. K. FRmSCHE 
nik ernannt worden und hatte einen Lehr- Vet.-Hygiene und Tierseuchenlehre ::; 

auftrag fOr Geburtshilfe erhalten, bevor er 1943 H. TILLMANN " 

im Jahre 1899 einem Ruf als Professor der Veterinar-Chirurgie :3 

Landwirtschaftlichen Tierheilkunde an die Uni- 1944 E. TOTZECK 

versitat Leipzig folgte und das Direktorat des Schlachthofbetriebslehre 
:;; 
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3tte sich Eingliederung seines Instituts in die neue 
r Tuber- Fakultat lange widersetzt. Er schied im Jah
sich der re 1923 aus der Phi losophischen Fakultat aus 

und Ubernahm das bisher von ihm geleitete 
r Veterinarinstitut als Tierseucheninstitut mit 
len Angliederung eines Instituts fUr Animal ische 

Nahrungsmittelkunde. Die Veterinarkl in ik 
ig: wurde aufgelost. Seine bisherige Tatigkeit 
'5 bei der landwirtschaftl ichen Abteilung der 

:he 

hilosophischen Fakultat hatte er beibeha.l
"en. Nach EBERs Emeritierung wurde das 
Tierseucheninstitut mit der Veterinar-Hygie

e vereinigt und Martin KUMMER unterstelit. 

Tabel/e 5: Berufungen von anderen 
Hochschulen an die 

Berlin ' 
Rostock 
GieBen 
ZUrich 
Ankara 

Veteriniirmedizinische 
Fakultiit der Universitiit 
Leipzig: 
Zeitraum 1923 - 1945 

A. SCHEUNERT 
R. REINHARDT 
W. SCHAUDER 
E. ACKERKNECHT 
C. SPREHN 

1923 
1923 
1925 
1933 
1938 

schen Instituts war er durch eine Reihe wert
volier LehrbUcher bekannt geworden. Sein 
Nachfolger wurde der Direktor des Milch
hygienischen Untersuchungsamtes der Stadt 
Leipzig, Adolf MEYN. SchlieBlich wurde der 
Direktor der Universitats-Tierpol iklinik und 
Professor fUr Veterinar-Pharmakologie, To
xikologie und Augenheilkunde, Richard REIN
HARDT, im Jahre 1939 emeritiert, behieltje
doch vertretungsweise seine Funktionen bis 
zum Jahre 1944 bei. 

Die insgesamt Uberaus erfreuliche Entwick
lung der Leipziger Veterinarmedizinischen 
Fakultat fand mit dem Ausbruch des 2. Welt
krieges im Herbst des Jahres 1939 ein jahes 
Ende. Der Lehrkorper wurde durch Einberu
fungen zur Wehrmacht dezimiert. Trotzdem 
konnte der Lehrbetrieb fUr nunmehr al ier
dings bedeutend weniger Studentinnen und 
Studenten aufrecht erhalten werden. Die 
Fakultaten in MUnchen und Giessen muBten 
ihre Ausbildung einstel ien. Die Tierarztliche 
Hochschule Hannover profitierte davon, daB 
die Heeres-Veterinarakademie als Ausbil
dungsstatte kUnftiger Veterinar-Offiziere ih-
ren Sitz in Hannover hatte. Ein Teil der Re-

!In Jahre 1935 wurde Johannes SCHMIDT serve-Offiziersanwarter studierte ebenfalls in 

ehre 

'.'" 

'(egen Erreichens der Altersgrenze emeri
jot. SCHMIDT hatte seit der Trennung der 
c emaligen GroBtierklinik in Dresden in eine 
Chirurgische und eine Medizinische Tierklinik 
im Jahre 1906 das Fach Innere Tiermedizin 
und Gerichtliche Tiermedizin vertreten und 
die Medizinische Tierklinik geleitet. Sein zu
nachst kommissarischer Nachfolger wurde 
VOSS, der im Jahre 1937 nach erfolgter Ha
bil itation zum Professor und Direktor der 
Medizinischen Universitatstierklinik berufen 
und ernannt wurde. 1m Jahre 1935 wurde 
der Direktor des Dresdner Schlachthofes, 
Kurt SCHMIDT, zum Ordinarius fUr Animali
sche Nahrungsmittelkunde berufen. 

KUMMER trat im Jahre 1938 in den Ruhe
stand. Ais Direktor des Veterinar-Hygieni-

Hannover, ein anderer Teil jedoch in Berlin. 

In Leipzig waren bei fortlaufendem Studien
betrieb ab dem Jahre 1940 in Trimestern bis 
zu 20 Studierende eingeschrieben. Viele von 
ihnen wurden jedoch bald zur Wehrmacht 
eingezogen und durften erst nach einjahri
ger Frontbewahrung weiterstudieren, al ier
dings dann als Reserve-Offiziersanwarter in 
Hannover oder Berlin. 

Uber eine politische Beeinflussung der Fa
kultat wahrend der Zeit des Nationalsozia
lismus von 1933 bis 1945 liegen noch keine 
Untersuchungen vor. Man muB jedoch da
von ausgehen, daB die IIGleichschaltung" der 
Tierarzteschaft und der Studentenschaft 
durch den NS-Studentenbund nicht vor den 
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Toren der Fakultat Halt gemacht hat. Die bis 
dahin an der Fakultat bestehenden Corpora
tionen wurden jedenfalls gleichgeschaltet. 
DaB nicht aile Hochschullehrer mit dieser Ent
wicklung einverstanden waren, geht bei
spielsweise aus einem Schreiben RODERs 
hervor, der im Jahre 1935 zusammen mit sei
nem Sohn seinen Austritt aus der Corporati
on der Saxo-Borussen erkJarte. RODER nahm 
uber viele Jahre das hochste Amt der Frei
maurer in Sachsen ein und war Ehrenmit
glied der Leipziger Loge "Zum Goldenen Ap
fel" bis zu deren Selbstauflosung nach der 
Machtiibernahme durch die Nationalsoziali
sten. 

Wiederholte Bombenangriffe auf Leipzig in 
den Jahren 1943 und 1944 fUhrten zu schwe
ren ZerstOrungen innerhalb der Fakultat. Be
sonders stark betroffen waren das Anatomi
sche und das Pathologische Institut sowie 
die Chirurgische und die Medizinische Tier-

klinik mit ihren Lehrgebauden, Horsalen unc 
Stallungen. Am Ende des Krieges 1945 la
gen viele Gebaude der Fakultat in Schutt una .J 
Asche, und der Lehrkorper war zu einem Tor-
so zusammengeschrumpft. " 

j 

Zeitraum 1945 - 1968 , 

Auf der ersten Sitzung des Fakultatsrates am 
18. Mai 1945 waren die Professoren Eber- 
hard ACKERKNECHT, Kurt SCHMIDT und Ar
thur SCHEUNERT anwesend. Sie wahlten 
ACKERKNECHT zum Dekan .  SCHEUNERT 
wurde kurz darauf mit 46 weiteren wissen
schaftlichen und technischen Kraften der Uni
versitat Leipzig von US-amerikanischen Be
satzungstruppen nach Westdeutschland ver
bracht. ACKERKNECHT kam von einem Ur
laub in der Schweiz nicht wieder nach Leip
zig zuruck. 

2erstorungen im 2. We/tkrieg 
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ilen und Ais am 5. Februar 1946 in der nunmehr sow-
1945 la- jetischen Besatzungszone die Universitat 
lutt und Leipzig und auch deren Veterinarmedizi
tem Tor- nische Fakultat den Lehrbetrieb wieder auf-

nahmen, wurden an der Fakultat 100 Stu
dierende aller Semester immatrikuliert. Eine 
Niederschrift Uber die Sitzung des Fakultats
rates weist als stimmberechtigte Angehori
ge des Lehrkorpers die Professoren Wilhelm 

ates am MOLLER-LEN HARTZ, Hans RICHTER-RICH
n Eber- TER, Oskar RemER und Johannes SCHMIDT 
und Ar- aus. Ais Dekan fungierte ab dieser Zeit J .  
Nahlten SCHMIDT. 
:UNERT 
wissen
der Uni
len Be
md ver- ' 
tem Ur- ' 
:h Leip-

OSKAR RODER 

KLIMMER und RICHTER waren 1943 verstor
ben. NIEBERLE war 1944 wegen Erkrankung 
emeritiert worden und verstarb im Jahre 
1946. Auch Ewald WEBER war im Jahre 1945 
verstorben. Der emeritierte REINHARDT war 
im Jahre 1944 aus der Fakultat ausgeschie
den. Die Professoren BERGE, GRAU und 
MEYN kehrten nicht an ihre alte Wirkungs
statte zurUck oder durften ihre Arbeit aus 
politischen GrUnden nicht wieder aufnehmen. 

So waren es in den ersten Monaten des Jah
res 1946 die schon lange emeritierten Pro
fessoren Oskar RODER und  Johannes 
SCHMIDT, die sich selbstlos und aufopfe
rungsvoll in den Dienst des Wiederaufbaus 
der Fakultat stellten. Dazu kam eine kleine 
Zahl aus dem Kriege zurUckgekehrter Tier
arzte und Studenten, die nach dem ersten 
Semester im FrUhjahr 1946 ihre AbschluB
examina machten. 

Aufgabe des stark reduzierten Fakultatsrates 
war es, die bestehenden LUcken in der Be 

JOHANNES SCHMIDT 

setzung der LehrstUhle moglichst schnell zu 
schlieBen. Dazu wurden drei Wege beschrit
ten. 

Berufungen von Professoren 
und Dozenten aus a nderen 
Fakultaten. 

Noch im Jahre 1946 konnte der Dozent der 
Berliner Fakultat, Alfred HEMMERT-HALS� 
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WICK, zum Professor fUr Allgemeine Patho
logie und pathologische Anatomie sowie im 
Jahre 1948 der Dozent der Leipziger Medizi
nischen Fakultat, Friedrich SCHWARZ, zum 
Professor fUr Physiologie berufen und zum 
Direktor des gleichnamigen Instituts ernannt 
werden. 1m Jahre 1950 ubernahm Wilhelm 
NUSSHAG die Leitung des Veterinarhygieni
schen und Tierseucheninstituts. Er war von 
1946 - 1949 Direktor des Veterinar-Hygieni
schen Instituts an der Universitat Greifswald 
gewesen. SchlieBlich erhielt Horst SCHEBITZ 
im Jahre 1950 einen Ruf auf den Lehrstuhl 
fUr Veterinar-Chirurgie und Operationslehre 
und wurde zum Direktor der Chirurgischen 
Universitatstierklinik ernannt, nachdem er als 
Leiter der Tierklinik in Hal lejSaale im Jahre 
1949 zum Professor ernannt worden war. 

Tabe//e 6: Berufungen von anderen 
Hochschulen an die 
Veteriniirmedizinische 
Fakultiit 

Berlin 
Greifswald 
Halle 
Rostock 
Hannover 

der Universitiit Leipzig: 
Zeitraum 1946 - 1968 

A. HEMMERT-HALSWICK 1946 
W. NUSSHAG 1950 
H. SCHEBITZ 1950 
G. PALLASKE 1951 
E.-A. NICKEL 1956 

Berufungen von Tierarzten, die 

sich als Wissenschaftler, in der 

tierarztlichen Praxis oder im 

Verwaltungsdienst einen 

Namen gemacht hatten. 

1m Jahre 1949 erfuhr die Fakultat durch Ar
thur KETZ Verstarkung, der als SchUler von 
Georg WUNDRAM lange Jahre als Schlacht
hofdirektor von Crimmitzschau und spater 
in der Veterinarverwaltung tatig gewesen 
war und nun zum Professor fUr Tierarztliche 
Lebensmittelkunde berufen und zum Direk-
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tor des gleichnamigen Instituts ernannt wur· "' 
de. Mit Wolfdietrich EICHLER erhielt im Jah· 
re 1949 ein Wissenschaftler einen Ruf auf _ 
den neugeschaffenen Lehrstuhl fur Veteri,··f 
nar-Parasitologie, der sich im Jahre 1945 mit \1 
einer parasitologischen Arbeit an der Berli" � 
ner Universitat habilitiert hatte und zuletzt ? 
als wissenschaftlicher Angestellter an der ; 
Biologischen Zentralanstalt fUr Land- und '( 
Forstwirtschaft in Aschersleben tatig war. 

.Auch Heinrich ARCULARIUS kam aus der Pra· iI 
xis in der Nahe von Hannover und war durch ' \  u 
eine von ihm entwickelte Typenlehre bekannt d 
geworden. Er wurde im Jahre 1949 als Ordi- _ 
narius fUr Tierzucht und Tierernahrungslehre ! 
berufen und zum Direktor des gleichnami- : 
gen Instituts ernannt. Alfred WALTHER er- � 
hielt im Jahre 1951 einen Ruf nach Leipzig, :. 
Er hatte sich als Kreistierarzt in Gotha auf � 
dem Gebiet der Rinder- und Stutensterilitat :-' 
spezialisiert und ubernahm als Professor fUr :3 
Geburtshilfe die Ambulatorische Tierklinik mit -
Institut fUr Geburtskunde als Direktor. 

Berufungen von Assistenten 5 
und Oberassistenten der Fakul
tat, die sich in den ersten 

Nachkriegsjahren qualifiziert 

und dann habilitiert hatten 
E 

1m Jahre 1948 wurde Erich SCHWARZE zu-
nachst als Dozent und ab 1949 als ordentli- ] 
cher Professor fUr Anatomie, Histologie und c3 
Entwicklungsgeschichte der Haustiere beru- :: 
fen und zum Direktor des Veterinar-Anato
mischen Instituts ernannt. Fur die neu er- 3 

richtete Klinik und Poliklinik fUr kleine Haus- -
tiere wurde Wilhelm SCHULZE im Jahre 1950 
als Direktor bestellt und zum Professor fUr -' 
Kleintierkrankheiten berufen. 1m Jahre 1951 j 
wurde Hans SCHLEITER zum Professor fUr 
Hufbeschlag und Beschirrungslehre berufen :
und zum Direktor des neu gegrundeten In- -: 
stituts fUr Huf- und Klauenkunde ernannt. 
1m Jahre 1951 wurde Lukas Felix MULLER 
zum Professor fUr Innere Krankheiten beru- == 



nnt wur- fen und zum Direktor der Medizinischen 
: im Jah- Universitatstierklinik ernannt. 
Ruf auf 

r Veteri' Zu diesem Zeitpunkt wies die Fakultat be-
1945 mit reits einen ansehnlichen Lehrktirper auf. Un
er Berli- geachtet der damaligen wirtschaftlichen Pro
j zuletzt bleme begann sich das wissenschaftliche Le
. an der ben an der Fakultat rasch wieder zu entwik-
nd- und keln.  
tig war. 
der Pra- Wiederaufbau der Gebaude 

�r �urch Unter erheblichen Schwierigkeiten und mit 

I
e an�t dem Einsatz aller Fakultatsangehtirigen war 

3 s ��dl- nach Beseitigung der Trummerberge der pro-19
h
5 e re visorische Wiederaufbau der zersttirten Ge-c naml- b" d ' G  k 0 V , '. 

HER _ au e In ang ge ommen. as etennar-

L ' �r Anatomische und das Veterinar-Pathologi-

th
elPzIg

f' sche Institut wurden rekonstruiert und bis 
) a au . 
t Tn zum Jahre 1954 waren auch die Aufbauar-s en I

f
� beiten an Lehrgebaude und Klinikabtei lungen ��so� �; der Chirurgischen und dem Lehrgebaude : Inl ml und der Halfte der Stallabteilungen der Meor. dizinischen Tierklinik abgeschlossen. Die 

Chirurgie erhielt einen Stallanbau, der fUr die 
en steigende Zahl von Rinderpatienten erforder-
:akul- l ich geworden war. 

ert 
, Weitere personelle 

Entwicklung des Lehrkorpers 
RZE zu-
,rdentli- Der 90. Geburtstag von Geheimrat RODER 
gie und am 15 .  Juni 1952 war willkommener AnlaS, 
'e beru- zwischenzeitlich verlorengegangene nationa
'-Anato- Ie und internationale Beziehungen wieder 
neu er- aufleben zu lassen. Auf einer Tagung mit ei
= Haus- nem Festakt gratulierten Vertreter deutscher 
re 1950 und auslandischer tierarztlicher Lehranstal
iSor fUr ten dem Nestor der deutschen Veterinar
-e 1951 chirurgie. 
;sor fUr 
Jerufen Inzwischen hatte Martin SCHIEBLICH im Jah
ten In- re 1952 den freigewordenen Lehrstuhl fUr 
r'nannt. Veterinar-Physiologie ubernommen. Die von 
lULLER Martin SCHENCK seit dem Jahre 1952 gelei
n beru- tete Abtei lung fUr Physiologische Chemie 

wurde ihm als Direktor des neu gegrunde
ten Veterinar-Physiologisch-Chemischen In
stituts Ubergeben. 1m gleichen Jahr verstarb 
Hofrat Prof. Dr. MULLER-LEN HARTZ, der seit 
dem Jahre 1921 dem Lehrktirper als Extra
ordinarius fUr Landwirtschaftslehre angehtirt 
hatte. 1m Februar 1953 verstarb Ober
medizinalrat Prof. Dr. J. SCHMIDT, der seit 
dem Jahre 1904 Mitglied des Lehrktirpers als 
Professor war. Seinem Einsatz verdankt die 
Fakultat die Mtiglichkeit, im Jahre 1946 den 
Unterricht wieder aufnehmen zu ktinnen. Wie 
schon vor seiner Emeritierung, war er wie
der Direktor der Medizinischen Tierklinik. Da
neben jedoch nahm er vorubergehend auch 
die Leitung der Institute fUr Veterinar-Phar
makologie, fUr Tierarztliche Lebensmittel
kunde und fUr Veter inar-Hygiene und  
Tierseuchenlehre wahr. 

Schon im Jahre 1950 war HEMMERT-HALS
WICK einem Ruf an die Veterinarmedizi
nische Fakultat nach GieSen gefolgt. Ais sein 
Nachfolger trat Georg PALLASKE im Januar 
1951 sein Amt als Ordinarius fUr Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie so
wie als Direktor des Veterinar-Pathologischen 
Instituts an. PALLASKE kam von der Land
wirtschaftlichen Fakultat der Universitat Ro
stock, an der er als Professor fUr die Facher 
Anatomie, Physiologie und Hygiene tatig war. 
Ais NUSSHAG nach nur drei Semestern im 
Jahre 1952 einen Ruf an die Berliner Univer
sitat erhielt und annahm, wurde Kurt DEDIE 
zum Professor fUr Hygiene und M ikrobiolo
gie berufen und zum Direktor des Veterinar
hygienischen und Tierseucheninstituts er
nannt. 

Zu einer echten Konfrontation zwischen Tei
len des Lehrktirpers und der SED-Gruppe im 
Fakultatsrat kam es bei der yom Staatssekre
tariat fUr das Hochschulwesen geforderten 
Berufung des Assistenten Lothar HUSSEL im 
Dezember 1953. Obwohl sich der Fakultats
rat mit knapper Mehrheit gegen eine Beru-
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fung HUSSELs ausgesprochen hatte, wurde 
HUSSEL im Januar 1954 zum Professor fUr 
Veterinar-Polizei berufen und zum Direktor 
des neu gegrundeten Instituts fUr Veterinar
Polizei ernannt. 

1m Februar 1954 verstarb im 92. Lebensjahr 
Geheimrat Prof. Dr. Oskar RODER, der trotz 
seines hohen Alters nach dem Kriege we
sentlich zum Wiederaufbau der Fakultat bei
getragen hatte. Bis in sein letztes Lebens
jahr hinein hatte er noch eine gut besuchte 
Vorlesung uber "Die Geschichte der Veteri
narmedizin" gehalten. 

1m Jahre 1955 muBten Lukas Felix MOLLER 
und Horst SCHEBITZ Leipzig aus politischen 
Grunden verlassen. MOLLER erhielt im Mai 
einen Ruf an die Freie Universitat in West
berlin als Direktor der Kleintierklinik. 

SCHEBITZ verlieB die Fakultat unmittelbar 
nach der 175-Jahrfeier der Tierarztlichen 
Ausbildungsstatte in Dresden und Leipzig, 
nachdem seine Festrede aus AniaB des Ju
bilaums bei der SED auf erhebliche Kritik ge
stoBen war. Er erhielt spater einen Ruf als 
Professor fUr Veterinar-Chirurgie an die Vete
rinarmedizinische Fakultat in Kairo und dann 
nach Hannover und Munchen. Zum Profes
sor fUr Veterinar-Chirurgie und Operations
lehre berufen und zum Direktor der Chirur
gischen Universitats-Tierklinik ernannt wur
de 1956 Hans SCHLEITER unter Beibehal
tung der Leitung des Instituts fUr Huf- und 
Klauenkunde. 

Wilhelm SCHULZE wurde zum Professor fUr 
Innere Tiermedizin und Gerichtliche Tierheil
kunde berufen und zum Direktor der Medizi
nischen Universitatstierklinik ernannt. An sei
ner Stelle wurde Hans Joachim CHRISTOPH 
im Jahre 1956 zum Professor fUr Kleintier
chirurgie und experimentelle Chirurgie be
rufen sowie zum Direktor der Klinik und Po
Iiklinik fUr kleine Haustiere ernannt. Hans 
BENTZ ubernahm 1956 als neuberufener Pro-
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fessor fUr Veterinar-Pharmakologie und -To
xikologie das gleichnamige Institut als Di
rektor. Ernst-Adelbert NICKEL nahm, von der 
Tierarztlichen Hochschule Hannover kom-"'" 
mend, einen Ruf als Professor fur Veterinar
Parasitologie an und wurde Direktor des Ve- -
terinar-Parasitologischen Instituts in Leipzig. 3 

-
Erich KOLB wurde 1956 zum kommissari- -: 
schen Direktor fUr das Veterinar-Physiolo- -
gisch-Chemische Institut ernannt, nachdem _ 
SCHENK im Alter von 80 Jahren emeritiert 
worden war. Die endgUitige Berufung und 
Ernennung KOLBs erfolgte im Jahre 1957. 

1m Jahre 1957 folgte SCHULZE einem Rut 
an die Tierarztliche Hochschule in Hanno
ver. Sein Nachfolger an der Medizinischen 
Tierkl in ik wurde ein Rumaniendeutscher, 
Julius-Arthur SCHULZ, dem es in den Nach
kriegswirren gelungen war, als Kreistierarzt 
in Nebra fUr einige Jahre eine Anstellung zu 
finden, ohne daB er den Nachweis des Stu
diums der Veterinarmedizin erbracht hatte. 
Er wurde der Fakultat vom damaligen Staats
sekretariat fur das Hochschulwesen in Ber- I 
l in dringend als Nachfolger von SCHULZE 
empfohlen, im Jahre 1957 als Professor fUr 
das Fach Innere Tiermedizin berufen und 
schied erst im Jahre 1970 altersbedingt aus . .:.! 
Olof DIETZ folgte im Jahre 1958 einem Rut =: 
auf den Lehrstuhl fUr Veterinar-Chirurgie an 
der Humboldt-Universitat Berlin ebenso wie -
Theo HIEPE im Jahre 1960 auf den Lehr
stuhl fur Veterinar-Parasitologie. 

Ais Kurt DEDIE im Jahre 1957 die Fakultat -= '""" 
aus politischen Grunden verlieB und zum � 
Staatlichen Tierarztlichen Untersuchungsamt :3 (! 
nach Aulendorf wechselte, wurde er von den : 
DDR-Behtirden steckbrieflich gesucht. Zu- _ 
nachst ubernahm Joachim BEER kommissa- I 

risch die Leitung des Instituts, bevor im Ok
tober des Jahres 1958 Artur VOIGT, der Di- :E 
rektor des Tiergesundheitsamtes in Dresden, -
auf den Lehrstuhl fUr Mikrobiologie und ::! 



md -To- Tierseuchenlehre berufen wurde. Das von 
als Di- ihm geleitete Institut hatte inzwischen auch 

von der diesen Namen angenommen. 1m gleichen 
�r kom- Jahr erhielt der langjahrige Leiter der pa
!terinar- mologischen Abteilung des Friedrich-Lbffier
des Ve- Instituts, Insel Riems, Kurt POTEL, einen Ruf 
Leipzig. als Professor fOr Veterinar-Pathologie und die 

. . Ernennung zum Direktor des Veterinar-Pa-mls�an- mologischen Instituts, nachdem PALLASKE 
hyslolo- im Jahre 1957 einem Ruf auf den gleichna-
3ch.d�m migen Lehrstuhl nach Giessen gefolgt war. 
nentlert 
Ing und 
1957. Tabe//e 7: Berufungen Leipziger 

Wissenschaftler 

em Ruf an andere Hochschulen: 

Hanno- Zeitraum 1946 -1968 

nischen 
Jena F. SCHWARZ 1948 Jtscher, GieSen E. BERGE 1949 

n Nach- FU Berlin E. ACKERKNECHT 1951 
;tierarzt GieSen A. HEMMERT-HALSWICK 1951 
l Iung zu Berlin W. NUSSHAG 1953 
les Stu- FU Berlin L. F. MOLLER 1955 

t hatte. Kairo H .  SCHEBITZ 1956 
Hannover W. SCHULZE 1957 Staats- Berlin O. DIETZ 1958 

in Ber- GieSen G. PALLASKE 1958 
:HULZE Berlin Th. HIEPE 1960 
ssor fur 
'en und ach der Emeritierung von KETZ im Jahre 
19t aus. 1957 wurde Werner LEISTNER als Professor 
em Ruf fur das Fach Lebensmittelhygiene berufen 
lrgie an und zum Direktor des Instituts fur Lebens-
1S0 wie mittel hygiene ernannt. LEISTNER war als 
n Lehr- Stadttierarzt bei der Hygiene-Inspektion des 

Dezernats fOr das Gesundheitswesen des Ra
: k I "  res der Stadt Leipzig tatig gewesen .  1m Jah� u tat re 1958 wurde schlieBlich Rudolf NEUNDORF, 
1 zum ein praktizierender Tierarzt aus Taucha bei ngsamt leipzig, zum Professor und zunachst kom�n den missarischen Direktor der Ambulatorischen t .. Zu- Tierkl inik ernannt. 1mlssa-
im Ok- Nach der Emeritierung von SCHIEBLICH im 

'61er Di- Jahre 1958 leitete zunachst KOLB das Vete
resden, rinar-Physiologische Institut, bis im Jahre 
l ie und 1960 Hans-Albrecht KETZ zum Professor fOr 

Veterinar-Physiologie berufen und zum Di
rektor des gleichnamigen Instituts ernannt 
wurde. ARCULARIUS wurde im Jahre 1960 
zwar emeritiert, trat aber erst im Jahre 1962 
endgultig in den Ruhestand, weil zunachst 
kein Nachfolger gefunden wurde. 

1m Jahre 1961 wurde Lothar SCHRODER zum 
Professor fOr Veterinar-Anatomie, Histologie 
und Embryologie berufen und iibernahm nach 
der Emeritien.ing von SCHWARZE im Jahre 
1963 auch die Leitung des Veterinar-Anato
mischen Instituts. Unter SCHWARZEs wissen
schaftlicher Leitung waren im Veterinar-Ana
tomischen Institut Leipzig und im Hygiene
Museum in Dresden das "Glaserne pferd" und 
die "Glaserne Kuh" geschaffen worden" die 
weltweit Aufsehen erregt hatten. 1964 ver
starb SCHWARZE. 1m Jal1re 1965 wurde un
ter Gunther MICHEL die histologisch-em
bryologische Abteilung wieder errichtet. 

Nach NEUNDORFs plbtzlichem Tod im Jahre 
1967 wurde Karl ROTHE 1968 als Ordinarius 
fOr Ambulatorische Tierheilkunde und Ge
burtskunde berufen. ROTHE war bis dahin 
Direktor der Veterinar-Anstalt der Universi
tat Jena und dort als Professor fOr Tierheil
kunde tatig gewesen. Er verlieB allerdings 
Leipzig schon nach vier Jahren. 

Das Institut fur Veterinarpolizei wurde im 
Jahre 1958 nach Obername des Fachgebie
tes Veterinar-Hygiene in Institut fOr Staats
veterinarkunde und Veterinar-Hygiene um
benannt. 1m Jahre 1960 wurde dem Institut 
noch eine Abteilung fOr Tropen-Veterinar
hygiene zugeordnet. Aus diesem Institut gin
gen im Jahre 1968 drei Professuren hervor. 

Fur die Staatsveterinarkunde wurde der 
Bezirkstierarzt des Rates des Bezirkes Leip
zig, Hans-Joachim SCHILLER, zum ordentli
chen Professor berufen. SCHILLER verstarb 
im Jahre 1978. Sein Nachfolger wurde Ar
nulf BURCKHARDT, der auBer dem veterinar
medizinischen auch ein juristisches Studium 
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labe/le 8: Habilitationen an der Veteriniirmedizinischen Fakultiit 
der Universitiit Leipzig: Zeitraum 1946 - 1969 

1948 
1949 

1950 
1951 

1952 
1953 

1954 

1956 

1957 

1960 
1961 
1962 

1963 
1965 

1966 

1967 

1968 

1969 
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E. SCHWARZE 
K. SCHMIDT 
W. SCHULZE 
H. SCHLEITER 
L. F. MOLLER 
K. POTEL 
L. HUSSEL 
H. BENTZ 
H.J. CHRISTOPH 
M. BINDRICH 
G. HOFFMANN 
R. KRAHNERT 
H .  BRODAUF 
E. KOLB 
O. DIm 
W. SCHONHERR 
L. SCHRODER 
Th. HIEPE 
F. ZURECK 
Th. HUBRIG 
K. LENKE 
W. ROMMEL 
G. MICHEL 
S. SCHLAAFF 
Ch. LEHNERT 
H. MIELKE 

. N. ROSSOW 
H. KRONBERGER 
H. SEIDEL 
H. EICHEL 
H.D. HEIDRICH 
H. GORTLER 
K. ELZE 
W. PRIBOTH 
G. WUJANZ 
D. SCHMIDT 
H .  PITZSCHKE 
Ch. KRmSCHMAR 
D. SCHIMMEL 
H. HAUKE 
P. KIELSTEIN 
W. SCHICKETANZ 
H .  MEYER 
G. STEINBACH 
E. SCHARNER 
E.-G. GRONBAUM 
E. SCHIMKE 
H. SCHOTZLER 
D. URBANECK 

- Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschichte 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Klinische Veterinarmedizin 

Klinische Veterinarmedizin 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Pathologie 
- Mikrobiologie und Tierseuchenlehre 
- Veterinar-Pharmakologie und Veterinar-Toxikologie 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Mikrobiologie 
- Anatomie, Histologie und Embryologie 
- Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie der Tiere 
- Geburtskunde und Zuchtkrankheiten 
- Physiologische Chemie 
- Chirurgie und Augenheilkunde 
- Veterinar-Physiologie 
- Anatomie, H istologie und Entwicklungsgeschichte 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Tierarztliche Lebensmittelkunde 
- Mikrobiologie und Tierseuchenlehre 
- Pharmakologie 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Anatomie, Histologie und Embryologie 
- Kleintierkrankheiten 
- Mikrobiologie 
- Veterinar-Physiologie 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Veterinar-Pathologie 
- Veterinar-Biochemie 
- Veterinar-Physiologie 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Veterinar-Physiologie 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Mikrobiologie 

Mikrobiologie 
- Veterinar-Pathologie 
- Mikrobiologie 
- Euterkrankheiten 
- Mikrobiologie 
- Veterinar-Physiologie 
- Pathologische Physiologie 
- Pathologische Physiologie 
- Tierarztliche Lebensmittelhygiene 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Klinische Veterinarmedizin 
- Veterinar-Pathologie 

( 

'. 

( 

( 



Tiere 

absolviert hatte. Die gerichtliche Tierheilkun
de war kein selbstandiges Fachgebiet mehr. 
Ihr rechtlicher Teil ging in die Staatsveterinar
kunde ein, der naturwissenschaftliche Teil, 
insbesondere d ie fachwissenschaftlichen 
Grundlagen der veterinarmedizin ischen 
Gutachtertatigkeit, wurde von den einzelnen 
Wissenschaftsdisziplinen wahrgenommen. 
Die zweite Professur war der Veterinar-Hy
giene gewidmet. Schon im Jahre 1966 war 
eine selbstandige Abtei lung fUr Veterinar-

ygiene und Radiobiologie gegrUndet wor
en. Diese Abteilung wurde mit der 3 .  Hoch

schulreform 1968 zum Wissenschaftsbereich 
Tierhygiene und Strahlenbiologie. Zum Lei
ter wurde GUnther MEHLHORN ernannt. Eine 
dritte Professur entstand mit der Radio-

iologie, fUr die Fritz KOCH, zunachst als 00-
zent und spater als ordentlicher Professor, 
berufen wurde. 

Veranderungen in der 
Ausbildung der Studierenden 

.'ach der GrUndung der DDR im Jahre 1949 
[(am es in der Landwirtschaft zu schwerwie
genden Veranderungen. So wurden yom Jah
re 1952 an die Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften (LPG) gebildet. Nach 

er im Jahre 1960 abgeschlossenen Zwangs
ollektivierung der Landwirtschaft wurde 
amit begonnen, Rinder, Schweine und Ge
Ugel in groBen Anlagen zu halten. Dies al-

125 muBte natUrlich auch seinen Niederschlag 
- der Ausbildung junger Tierarzte finden. 
Das Pferd verlor seine dominierende Stel-

ng im klinischen Unterricht. An seine Stel
traten Rind, Schwein und Schaf. Die Her

denbetreuung gewann an Bedeutung, und 
die Tierhygiene entwickelte sich zu einem 
Unterrichtsschwerpunkt. Mit der Betonung 
prophylaktischer MaBnahmen wurden Plane 
entwickelt, die den Tierarzt einerseits nur 
noch als Berater der LPG und der zustandi
gen staatlichen Stel ien in den Kreisen und 

Bezirken sa hen, aber andererseits ihm die 
Verantwortung fUr Erfolg oder MiBerfolg in 
der Tierhaltung Ubertragen woliten. FUr die 
unmittelbare tierarztliche Versorgung der 
Tiere wurde der Beruf des Veterinar-Inge
nieurs geschaffen, der auf eigens gegrUn
deten Veterinar-Ingenieurschulen in Beich
lingen und Rostock ausgebildet wurde. Ge
genUber diesen Bestrebungen verhielten sich 
insbesondere die alteren Tierarzte, die in der 
Landwirtschaft ein hohes Ansehen genossen, 
restriktiv, so daB der tierarztliche Beruf hau
fig in die Kritik staatlicher Stelien und der 
SED geriet. Man dachte sogar daran, den 
tierarztlichen Beruf in seiner bisherigen Form 
abzuschaffen und statt dessen einen Tier
arzt fUr Lebensmittelhygiene und einen sol
chen fUr die praktische Tatigkeit zu schaf
fen. Auf diese Weise glaubte man, die Aus
bildungszeit beider neuen Berufe auf drasti
sche Weise verkUrzen zu ktinnen. 

Die EinfUhrung des Pfiichtunterrichts in Mar
xismus-Leninismus und in anderen fach
fremden Fachern, wie Agrarpolitik der SED, 
Agrartikonomie, Sozial istische Betriebswirt
schaft, Russisch usw., fUhrte zwangslaufig 
zu Einschrankungen traditionelier Facher. Die 
deshalb zunachst vorgenommene Reduzie
rung des klinischen Unterrichts muBte schon 
nach kurzer Zeit auf heftige Kritik aus der 
Praxis rUckgangig gemacht werden. Auch die 
drohende Gefahr der SchlieBung der Klein
tierklinik konnte gebannt werden. Gegen die 
immer wieder in diesen Jahren geauBerte 
Kritik staatlicher Stelien, daB die Ausbildung 
an der Fakultat der Entwicklung in der Land
wirtschaft hinterherhinke, stemmten sich die 
parteilosen Professoren gemeinsam mit vie
len Professoren, die Mitglieder der sogenann
ten Blockparteien oder der SED waren. Sie 
al ie betonten standig die Notwendigkeit der 
Ausbildung eines disponibel einsetzbaren Ab
solventen, der sich erst nach StudienabschluB 
spezialisieren solie. An dieser Gesamtsitua-
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tion haben auch die Hochschulreformen 
nichts andern konnen. 

Unabhangig davon hat sich jedoch die Aus
bildung an der Fakultat zu Recht mehr mit 
den Tierarten Rind, Schwein, Schaf und Zie
ge beschaftigt und insbesondere auch mit 
den Erscheinungen, die durch die industrie
maBige Haltung vor al lem von Rind und 
Schwein zu vollig neuen tierarztlichen MaB
nahmen fUhren muBten. Herdendiagnostik 
und Herdentherapie wurden Forschungs
schwerpunkte und verschafften den Leipzi
ger Wissenschaftlern groBe Aufmerksamkeit 
auf internationalen Tagungen. 

Die nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 
erfolgte verstarkte Abschottung der DDR 
gegenuber dem "Westen" fUhrte zu starken 
Beschrankungen der bis dahin bestehenden 
Verbindungen nach dem westlichen Ausland 
und zu schweren Beeintrachtigungen bei der 
Beschaffung notwendiger Medikamente, tier
arztlicher Instrumente und Gerate sowie 
aktueller Literatur. Der VerschleiB vorhande
ner Ausrustungsgegenstande nahm zu und 
lieB sich auch durch Importe aus der dama
ligen CSSR und der VR Ungarn nicht aufhal
ten. Die theoretisch zwar mogliche Planung 
bestimmter Importe uberwand nur schwer 
die burokratischen Hurden und konnte vor 
aliem akute Notsituationen nicht ausgleichen. 

Die Ausbildung der Studierenden an der Fa
kultat hat unter diesen Querelen uber viele 
Jahre hinweg keinen Schaden genommen. 
Davon zeugen vor allem viele Absolventen 
der Leipziger Fakultat, die nach bestande
nem Staatsexamen in die Bundesrepublik 
und andere westliche Lander gingen und dort 
ausnahmslos als Tierarzte ihren Mann stan
den. Wahrend die unbeliebten Facher, wie 
z.B. Marxismus-Leninismus usw., nur notge
drungen absolviert wurden, erfreute sich die 
Ausbildung in den paraklinischen und klini
schen Fachern groBer Bel iebtheit. Die Klini-

28 

ken konnten durch ein Patientenangebot, das 
von anderen europaischen Fakultaten nicht 
erreicht wurde, die ganze Vielfalt von in.der 
Praxis auftretenden Krankheiten demonstrie-' 
ren. Nicht zuletzt deshalb woliten auch die 
meisten Absolventen in die "Praxis" gehen. 

Da die Professoren stets ihre Hauptvor
lesungen und vor a l lem auch die Kl inik
stunden selbst ubernahmen, bestanden seh 
gute Kontakte zwischen Hochschullehrern 
und Studierenden. So war es in diesen Jah
ren keine Seltenheit, daB Studenten auch mit 
ganz privaten Problemen an ihre Professo
ren herantraten und Rat suchten. 

Die eigentliche Fachausbildung erfolgte nach 
wie vor gemaB den Vorgaben der Bestal
lungsordnung fUr Tierarzte vom Jahre 1938. 
GroBer Wert wurde dabei auf die Ausbildung 
der Studierenden in der Praxis gelegt. So 
wurden die nach dieser Ordnung vorge
schriebenen Praktika absolviert und noch 
durch ein propadeutisch-tierarztliches Prak
tikum erweitert. Die Approbation wurde erst 
nach erfolgreicher Ableistung einer Pflicht
assistentenzeit von einem halben Jahr, seit 
1960 von einem Jahr, durch das zustandige 
Ministerium erteilt. 

Zeitraum 1968 bis 1990 

Am 8. Oktober 1968 wurde mit der Grun
dung einer Sektion Tierproduktion und Ve
terinarmedizin an der damaligen Karl-Marx
Universitat Leipzig im Zusammenhang mit 
der 3. Hochschulreform einer 188jahrigen 
eigenstandigen und eigenverantwortlichen 
tierarztlichen Ausbildung und Forschung in 
Sachsen ein Ende gesetzt. Bereits im Jahre 
1967 hatte die IV. Hochschulkonferenz der 
SED die notwendigen Veranderungen im so
zialistischen Hochschulsystem der DDR be
grundet und Grundsatze fUr die Profi lierung 
und hohere Qual itat von Lehre und For
schung beraten.  1m gleichen Jahre wurde 



:bot, das auf dem VII. Parteitag der SED die Umge
=n nicht staltung von Inhalt und Methoden der Lehre 
,n in der und Forschung an den Universitaten Hoch
lonstrie- und Fachschulen entsprechend den Erforder
luch die nissen der weiteren Entwicklung der soziali
gehen. stischen Gesellschaft und der wissenschaft-

lich-technischen Revolution als hochschulpo
upt.vor- " sche Zielstellung beschlossen. Mit der 3. 

� Kltn lk- ochschulreform, die im Jahre 1968 in Kraft 
len sehr ffilt, wurden traditionelle und uber Jahrzehn
lIehrern te bewahrte Hochschul- und Universitats
;en Ja�- 5Uukturen abgeschafft, indem an Stelle der 
luch mit akultaten neue Struktureinheiten in Form 
-ofesso- lIOn Sektionen gegrundet wurden. 

8ereits im Jahre 1967 war an der Veterinar
Ite nach edizinischen Fakultat eine Profi l ierungs-
Bestal- ommission ins Leben gerufen worden, die 

'e . 1938. eine Konzeption uber M6glichkeiten einer 
;bildung Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftli
egt. So chen Fakultat erarbeiten sollte. Das Ziel war, 
vorge- Ie tierarztliche Ausbildung auf die spatere 

Id noch atigkeit der Absolventen in den Anlagen der 
�s Prak- - dustriemaBigen Tierproduktion auszurich
rde erst El. In den durch die Kommission erarbeite
Pflich�- 2n Prinzipien wurden bereits gemeinsame 

l�r, �elt lorlesungen fUr die Studierenden der Vete
tandlge . armedizin und der Landwirtschaft sowohl 

- Grundstudium als auch im Fachstudium 
,'Orgeschlagen. Es war geplant, das Studi
wn der Veterinarmedizin in ein Grundstudi-

" ' (2 Jahre), ein Fachstudium (2 Jahre) und 
- Grun- Ein Spezialstudium (1 Jahr) zu gliedern. Beim tnd Ve- =achstudium war eine Profi lierung in die 'I-Ma�- Schwerpunkte Rind, Schwein bzw. TropenIn9 mit eterinarmedizin . vorgesehen, nach dem lh.ngen Spezialstudium sollte eine Diplomarbeit vertllchen ieidigt werden. Der Fakultat sollte dabei ihre lung In Selbstandigkeit erhalten bleiben. 
1 Jahre 
mz der Neben der verstarkten Ausrichtung auf das 
I im 50- �emeinsam mit der Fachrichtung Tierproduk
DR be- "on in Lehre und Forschung im Mittelpunkt 
U�rung stehende landwirtschaftliche Nutztier war es 
Id For- ein offensichtliches Anliegen, tierarztliches 
wurde Wirken als nur einen Faktor bei der Absiche-

rung der Tierproduktion ein- und die gele
gentlich mit einer militaristischen Vergangen
heit etikettierte Tierarzteschaft der Landwirt
schaft unterzuordnen. Der Direktor der Sek
tion war stets ein Hochschullehrer der Fach
richtung Tierproduktion.  

Es lag somit auf der Hand, warum der Vete
rinarmedizin keine eigene Sektion zuerkannt 
wurde, vielmehr die Einrichtungen der Veteri
narmedizinischen Fakultat als Fachrichtung 
Veterinarmedizin mit der Fachrichtung Tier
produktion und der Fachrichtung Agrar
padagogik einer Sektion Tierproduktion und 
Veterinarmedizin zugeordnet wurden, in die 
von der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fa
kultat die auf dem Gebiet der Tierproduktion 
tatigen Institute und ein Institut der Fried
rich-Schi l ler-Universitat Jena einbezogen 
wurden. 

. 

Veranderungen der Struktur 

Fur die tierarztliche Ausbildung hatte die 3. 
Hochschulreform eine Reihe von Verande
rungen zur Foige. An die Stelle der Institute 
und Kliniken traten zunachst Lehrgruppen, 
die in sieben Lehrbereichen zusammenge
faBt wurden, und zwar den Lehrbereichen 
Okonomie der Tierproduktion, Technologie 
der Tierproduktion, Tierzucht und -haltung, 
Morphologie, Physiologie und Ernahrung der 
Nutztiere, Klinische Veterinarmedizin, Spe
zielle Diagnostik sowie Agrarpadagogik. Aus 
dem Veterinar-Anatomischen Institut wurden 
d ie Lehrgruppe Tieranatomie sowie die 
Lehrgruppe Tierhistologie und Embryologie 
gebildet. Das Veterinar-Physiologische Insti
tut wurde in die Lehrgruppe Tierphysiologie, 
das Veterinar-Physiologisch-Chemische Insti
tut in die Lehrgruppe Tierbiochemie umbe
nannt. Die im Jahre 1959 gegrundete Abtei
lung fUr Ernahrungsphysiologie am Veteri
nar-Physiologisch-Chemischen Institut wur
de aufgel6st. Aus dem Institut fUr Tierzucht 
und Tierernahrung ging die Lehrgruppe Tier-
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fOtterung hervor, die im Jahre 1978 in  einen 
Wissenschaftsbereich Tierfutterung und 
Ernahrungsschaden umbenannt und der 
Fachrichtung Tierproduktion zugeordnet 
wurde. Die Lehre in den Disziplinen Tierer
nahrung und Tierzucht wurde fortan von der 
Fachrichtung Tierproduktion wahrgenom
men. 1m klinischen Bereich wurde die Ge
burtshilfliche Tierklinik zur Lehrgruppe Re
produktion landwirtschaftlicher Nutztiere 
umbenannt, die vormals vorhandene Ambu
latorische Tierkl inik wurde aufgelost, die 
M itarbeiter wurden der Lehrgruppe Repro
duktion landwirtschaftlicher Nutztiere zuge
ordnet. Aus der Klinik und Poliklinik fUr klei
ne Haustiere wurde die Lehrgruppe Kleintier
krankheiten, aus der Medizin ischen Tierklinik 
die Lehrgruppe Innere Medizin und aus der 
Chirurg ischen Tierkl in ik  die Lehrgruppe 
Veterinarchirurgie gebildet, aus der 1978 der 
Wissenschaftsbereich Chirurgie und Rontge
nologie hervorging. Das Institut fur Huf- und 
Klauenkunde wurde aufgelost, die M itarbei
ter wurden der Lehrgruppe Veterinarchirurgie 
zugeordnet. Das Institut fUr Staatsveterinar
kunde und Veterinar-Hygiene mit Abteilung 
fUr Tropen-Veterinarhygiene wurde in eine 
Lehrgruppe Staatsveterinarkunde und eine 
Lehrgruppe Tierhygiene aufgeteilt, der die 
Abteilung fur Veterinarhygiene und das Lehr
fach Agrarmeteorologie zugeordnet wurden. 
Aus dem Institut fUr Pelztierkunde ging nach 
Abstufung das Lehrfach Pelztierkunde her
vor. Das Institut fUr Lebensmittelhygiene, das 
Institut fUr Veterinar-M ikrobiologie und 
Tierseuchenlehre mit Abteilung fUr Geflugel
krankheiten, das Institut fur Veterinar-Phar
makologie und -Toxikologie, das Veterinar
Parasitologische Institut und das Veterinar
Pathologische Institut mit Abteilung fUr Pa
thophysiologie wurden in die entsprechen
den Lehrgruppen umbenannt. Eine bis da
hin bestehende Abteilung Organisation der 
sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe wur-
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de aufgelost. SchlieBlich wurde die an der 
Fakultat vorhandene Abteilung Marxismus
Leninismus als Lehrgruppe Marxismus-Leni
nismus an der Sektion Tierproduktion und 
Veterinarmedizin der Sektion Marxismus-Le;, 
ninismus zugeordnet. 

Man stellte aber bald fest, daB die Lehr
bereiche als zwischen die Leitung der Sekti
on und die einzelnen Lehrgruppen eingescho
bene Struktur keine Vorteile brachten, wes
halb man sie wieder aufloste. An die Stelle 
der Lehrgruppen traten im Jahre 1970 die 
Fachgruppen, die schlieBlich 1978 in Wissen
schaftsbereiche umbenannt wurden. 

Veranderungen der Lehre 

Neben diesen die Grundstruktur der Fach
richtung Veterinarmedizin und die Tatigkeit 
in den Kliniken und Instituten sowie die wis
senschaftliche Arbeit nur wenig beeinflussen
den Veranderungen hatte die 3 .  Hochschul
reform nicht zu verkennende Auswirkungen 
auf die Lehre. Sie hatte u.a. das Ziel, 
> den Unterricht zu den Erkrankungen land

wirtschaftlicher Nutztiere zu Lasten der 
Krankheiten der kleinen Haus- und Heim
tiere weiter auszubauen, 

> medizinisches Denken und darauf auf
bauendes Handeln weitgehend dem Pri
mat der Okonomie und der Sozialistischen 
Betriebswirtschaft unterzuordnen, 

> die Herdenbetreuung als eine fUr das tier
arztliche Wirken in der Praxis vordringli
che Aufgabe auszubauen, 

> den Schwerpunkt der klinischen Lehrta
tigkeit von der Therapie zur prophylaxe 
zu verlagern und die tierarztliche Ausbil
dung auf die Betreuung der Tiere in den 
industriemaBig bewirtschafteten GroB
bestanden im Rahmen der veterinar
medizinischen Produktionskontrolle aus
zurichten sowie 
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Landwirtschaft zu befahigen. 

Diese Zielstellungen fanden in entsprechen
den Veranderungen des Studien- und Stun
denplanes ihren Niederschlag. So muBten die 
Studierenden der Fachrichtung Veterinarme
dizin zunachst gemeinsam mit den en der 
Fachrichtung Tierproduktion die veterinar
medizinischen Grundlagenfacher Anatomie, 
Histologie und Embryologie, Physiologie und 
Physiologische Chemie horen. Damit verbun
den war eine Verminderung des Stunden
volumens fUr diese Disziplinen. Der Kenntnis-

achweis in den genannten Fachern, zuvor 
als Physikum bezeichnet, wurde in Form ei
ner 2stlindigen Komplexprufung ohne prak
tischen Teil vorgenommen, ein Unterneh
men, das sich schon bald als vollkommen 

ngeeignet erwies, weshalb man wieder zu 
Einzelprufungen in den genannten Diszipli

n zuruckkehrte. Andererseits wurden fUr 
Ie Studierenden der Fachrichtung Veterinar
edizin solche Facher, wie Masch inen

technik, Agrarokonomie (bereits seit 1957/ 
58 im Lehrplan enthalten), Sozial istische Be
- 'ebswirtschaft, Agrargeschichte, Mathema
_ok und Anwendung mathematischer Metho-

en einschlieBlich EDV, in den Lehrplan auf
�.enommen. Klinikstunden wurden zu einem 
Efheblichen Anteil interdisziplinar durchge
ruhrt. Die fUr das Gesellschaftliche Grund
studium vorgesehene Anzahl von Stunden 
:;;ahm im Hinblick auf das insgesamt zur Ver
� ng stehende Stundenvolumen uber 

e::rere Semester hinweg einen der vorde
-:3:l ?2tze ein. Vom Jahre 1973 an war fUr 
:2S: :5a.rdium der Veterinarmedizin der Stu
�"",.-,-.� i"" die Gru ndstud ienrichtung 
� - �- -�urwesen (Tierproduktion) zur � an Universitaten und Hochschu- . 

dler DDR verbindlich. 

eterinarmedizinische Produktionskon
wurde als eigene Disziplin im Studien-

plan verankert. Auf die Ausbildung am Tier 
und im Bestand wurde groBer Wert gelegt, 
neben 16 Wochen Praktikum waren 280 
Stunden Klinik- und Praxisfahrten im Stun
denplan enthalten, die von den GroBtierklini
ken sowie yom Wissenschaftsbereich Tier
hygiene organisiert und durchgefUhrt wur
den . 

Neben den obengenannten Nachteilen fUr 
das Studium der Veterinarmedizin hatte die 
Bildung der Sektion Tierproduktion und Ve
terinarmedizin auch Konsequenzen, die fUr 
den Unterricht und die Forschung von Vor
teil waren. So konnten sich die Vertreter der 
Fachrichtungen Veterinarmedizin und Tier
produktion in der Lehre gegenseitig unter
stUtzen, indem z.B. die Lehrveranstaltungen 
der Studierenden der Fachrichtung Tier
produktion in Tieranatomie, Tierphysiologie, 
Tierbiochemie und Tiergesundheitslehre 
durch die Hochschul lehrer der Fachrichtung 
Veterinarmedizin, diejenigen in Tierzucht, 
Agrarokonomie, Sozialistischer Betriebswirt
schaft und Technologie fUr Studierende der 
Fachrichtung Veterinarmedizin durch Vertre
ter der Fachrichtung Tierproduktion wahrge
nom men wurden. Bei Forschungsprojekten 
begunstigte die Sektion eine engere Zusam
menarbeit, Tierarzte traten haufig gemein
sam mit Vertretern der Fachrichtung Tier
produktion auf Fortbildungsveranstaltungen 
auf, und bei der Betreuung und Ausbildung 
in industriemaBig produzierenden Anlagen 
wirkten sie ofter zusammen. Letztendlich war 
aber der Verlust der Eigenstandigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit bei der Ausbildung 
ein Nachteil, der aile Vorteile mehr als auf
hob. 

Diplom als StudienabschluB 

Das Studium der Veterinarmedizin endete 
entsprechend der "Verordnung uber die aka
demischen Grade" von 1968 nach der Ab
legung der Staatsexamensprufungen mit 
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dem Diplom als erstem akademischen Grad. 
Dazu waren a i le Studierenden gehalten, 
wahrend der letzten drei Jahre des 5jahri
gen Studiums Untersuchungen fUr eine Di
plomarbeit durchzufUhren, deren Ergebnis
se dann in einem offentlichen Verfahren auf 
der Grundlage von Thesen verteidigt wer
den muBten. Bereits im zweiten Studienjahr 
wurden die Studierenden den einzelnen Lehr
gruppen, spater den Fachgruppen und 
schlieBlich den Wissenschaftsbereichen zu
geordnet, in denen sie in der Regel ein Teil
them a einer Forschungsaufgabe zu bearbei
ten hatten. Am Ende des 7. Semesters war 
eine als GroBer Beleg bezeichnete schriftli
che Arbeit vorzulegen, in die bereits Teil
ergebnisse der Diplomarbeit aufgenommen 
werden konnten. FUr diese Arbeiten stand 
ihnen von 1970 an zunachst ein als wissen
schaftlich-schopferisches Studium und ab 
1976 eine als wissenschaftlich-produktive 
Tatigkeit ausgewiesene Zeit im Stundenplan 
zur VerfUgung. Damit wurden a i le Studie
renden in die Forschung eingebunden, lern
ten, wissenschaftliche Literatur auszuwerten, 
in der Regel Versuche zu planen, durchzu
fUhren und auszuwerten und schlieBlich die 
eigenen Befunde unter BerUcksichtigung der 
bereits im Schrifttum vorliegenden Ergebnis
se zu interpretieren. So vorteilhaft auf der 
einen Seite die Einbeziehung der Studieren
den in die Forschung fUr sie war, so wenig 
konnte man sich auf der anderen Seite Uber 
einen StudienabschluB mit der Bezeichnung 
Diplomveterinarmediziner (DVM) freuen, der 
dann auch die Berufsbezeichnung darstell
teo 1m Zeitraum von 1970-1990 haben 1552 
Studierende erfolgreich ihr Studium der Ve
terinarmedizin abgeschlossen und ihre Di
plomarbeit verteidigt. 

EinfluB auf politische Erziehung 

Bei Berufungen spielte in dieser Zeit die po
litische Einstellung der in Frage kommenden 

Personen eine besondere Rolle. Kandidate 
fUr die Besetzung einer Professur bzw. Do 
zentur wurden von der Sektionsleitung nac;h 
Beratung mit der Kaderkommission und dey 
Parteileitung der SED-Grundorganisation bei 
Zustimmung der Kreisleitung der SED durch 
das Rektorat dem Ministerium fUr Hoch- und 
Fachschulwesen vorgeschlagen. In der Re
gel nur dann, wenn kein geeigneter SED
Genosse zur VerfUgung stand, hatte ein Mit
glied einer Blockpartei und danach ein Par
teiloser eine Chance, berufen zu werden. In 
einem Fall traf dies im Jahre 1985 zu. Bei 
den auBerordentlichen Professoren wurde 
schon eher einmal eine Ausnahme gemacht. 
In der Zeitspanne von 1968 bis 1992 waren 
dabei die in der Tabelle 9 aufgefUhrten Per
sonen als ordentliche bzw. auBerordentliche 
Professoren Uitig. 

Auch fUr die Ausbildung der Studierenden 
der Veterinarmedizin wurden hohe politische 
Ziele vorgegeben, die u.  a .  in der aus AniaB 
des 200jahrigen Jubilaums einer staatlichen 
tierarztlichen Ausbildungsstatte in Sachsen 
im Jahre 1980 herausgegebenen Festschrift 
festgehalten sind. Tatsachlich wurden jedoch 
diese Vorgaben mit dem Anspruch, jeden 
Studierenden dazu zu erziehen, daB er "fest 
auf dem Boden der marxistisch-Ieninistischen 
Weltanschauung steht'; bei weitem nicht er
reicht. Allein die nicht geringe Anzahl von 
Absolventen der Leipziger veterinarmedizi
nischen Bildungsstatte, die nach der politi
schen Wende im Jahre 1989 ein Amt in den 
verschiedenen Verwaltungsebenen und an
deren Institutionen Ubernommen haben, ist 
ein beredtes Zeugnis des bei vielen Absol
venten recht zweifelhaften Ergebnisses die
ser Erziehung zu Uberzeugten Marxisten. 

Zur BefOrderung dieses absolut unrealisti
schen Erziehungszieles wurden fUr die ein
zelnen Studienjahre Erzieherkollektive ins 
Leben gerufen, die von einem Hochschul
lehrer geleitet wurden und denen neben der 
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ng nach Erziehung oblag. Am Anfang jedes Studien-
und der jahres muBte yom Leiter des Erzieherkollek-
Ition bei tives eine Erziehungskonzeption dem Stell-
o durch vertreter des Direktors fUr Erziehung und 
Ich- und Ausbildung der Sektion vorgelegt werden. 
der Re· Die den einzelnen Erzieherkollektivleitern 
=r SED· ilbertragenen Aufgaben wurden aber durch-
ein Mit· aus unterschiedlich ernst genom men, nicht 
ein Par· selten waren die betreffenden Hochschul leh-
·den. In rer auch Ansprechpartner bei person lichen 
zu. Bei Fragen und Problemen. Die Studierenden 
wurde eines Studienjahres wurden schlieBlich auf 

�macht. Seminargruppen aufgeteilt, denen jeweils ein 
� waren Assistent als Seminargruppenberater vor
:en Per· stand und auf deren Grundlage z .B .  die 
=ntliche Praktika organisiert wurden. 

Obwohl die militarpolitische Ausbildung im 
�renden 'lesentlichen durch die Gesellschaft fUr Sport 
ll itische nd Technik organisiert wurde, war sie stets 
s AniaB auch Bestandteil der Erziehungskonzeption 
ltlichen -'r das jeweilige Studienjahr. Eine wichtige 
achsen Aufgabe bestand darin, von den Studenten 
tschrift die Bereitschaftserklarung zum Dienst in der 
jedoch ationalen Volksarmee als Reserveoffiziers
. jeden Anwarter zu erlangen. Bei Studierenden, die 
=r Jest sich weigerten, die Erklarung zu unterschrei
tischen ben, waren zunacht die Seminargruppen
icht er· berater sowie die dazugehorigen Leiter der 
Ihl von issenschaftsbereiche und, wenn diese nicht 
nedizi- erfolgreich waren, die als Leiter der Erzie
. pol iti- . erkol lektive tatigen Hochschul lehrer ver
in den pflichtet, durch personliche Gesprache die
nd an- se Bereitschaft zu erwirken. Auch diese Vor
len, ist gabe wurde unterschiedlich ernst genom
Absol- men. 
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In jedem Herbst begann das Studium mit 
einer EinfUhrungswoche, die von den Stu
dierenden auch als "rote Woche" bezeich
net wurde, in der Vortrage und Seminare zu 
politischen und wirtschaftl ichen Themen 
dominierten, aber auch Informationen zum 
Studium gegeben wurden. 

Leipzig in der Zeitspanne 
1968 bis 1990 (- 1992) 

Vorklinischer Bereich 
Bezeichnung der Wissen
schaftsbereiche zum 
Zeitpunkt 1980 

Wissenschaftsbereich Anatomie, Histo
logie und Embryologie 

vorher Fachgruppe Tieranatomie, Tier
hist% gie und Embry% gie 

Leiter 
ardentl. Prof. Dr. L. Schroder, bis 1987 

(Tieranatamie) 
ardentl. Prof. Dr. F.-V. Salomon, 1987-1992 

(Tieranatamie) 
ardentl. Prof. Dr. G. Michel, bis 1992 

(Tieranatamie) 

Wissenschaftsbereich Tierphysiologie 

vorher Fachgruppe Tierphysi% gie 

Leiter 
ardentl. Prof. Dr. H .-A. Ketz, bis 1971 
ardentl . Prof. Dr. H. Mielke, 1972-1992 1) 

(Tierphysialagie) 

Wissenschaftsbereich Tierbiochemie 

vorher Fachgruppe Tierbiochemie 

Leiter 
ardentl. Prof. Dr. Dr. E. Kalb, bis 1992 2) 

(Tierbiachemie) =-
weiterhin tatig 
a.a. Prof. Dr. H .  Gurtler, 1980-1992 

1) ausgeschieden 2) Ruhestand 
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Tab. 9b: Ordentliche und auBerordentliche Professuren am Fachbereich 
Veterinarmedizin der Sektion Tierproduktion und 
Veterinarmedizin an der ehemaligen Karl-Marx-Universitiit 
Leipzig in der Zeitspanne 1968 bis 1990 (- 1992) 

Paraklinischer Bereich 

Bezeichnung der Wissenschaftsbereiche zum Zeitpunkt 1980 

Wissenschaftsbereich Pharmakologie, 
Pharmazie und Toxikologie 

vorher Fachgruppe Veterinar-Pharmako!ogie 
und Toxiko!ogie 

Leiter 
ardentl. Prof. Dr. H .  Bentz, bis 1987 

(Pharmakalagie und Taxikalagie) 
ardentl. Prof. Dr. M. Kuhnert, 1987-1992 1) 

(Taxikalagie) 

Wissenschaftsbereich Parasitologie 

vorher Fachgruppe Veterinar-Parasito!ogie 

Leiter 
ardentl. Prof. Dr. E.-A. Nickel, bis 1985 

(Veterinar-Parasitalagie) 
ardentl. Prof. Dr. Regine Ribbeck, 1985-1992 

(Veterinar-Parasitalagie) 

Wissenschaftsbereich Tierhygiene und 
Strahlenbiologie 

vorher Fachgruppe Tierhygiene 
1966 Zuordnung der Abtei!ung fOr Veterinar
hygiene und Radiobio!ogie 
1968 Zuordnung des Institutes fOr 
Agrarmeteoro!ogie 

Leiter 
arderitl. Prof. Dr. G. Mehlhorn, 1969-1992 1) 

(Tierhygiene) 
weiterhin tatig 
ordentl. Prof. Dr. W. Hesse, 1968-1979 

(Agrarmeteorologie) 

Wissenschaftsbereich Mikrobiologie und 
Tierseuchenlehre 

. (mit Abteilung fOr Geflugelkrankheiten) 
vorher Fachgruppe Veterinar-Mikrobio!ogie 
und Tierseuchen!ehre 
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Leiter 
ardentl. Prof. Dr. A. Voigt, bis 1981 

(Veterinar-Mikrobiologie und Tierseuchen
lehre) 

ordentl. Prof. Dr. H. Liebermann, 1983-1992 1) 
(Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
ab 1988 Virologie) 

1) ausgeschieden 

Noch Wissenschaftsbereich Mikrobiologie 
und Tierseuchenlehre 

weiterhin tatig 
ardentl. Prof. Dr. J .  Selbitz, 1988-1993 1) 

(Mikrobiologie und Tierseuchenlehre) 

Wissenschaftsbereich Staatsveterinar
kunde 

vorher Fachgruppe Staatsveterinarkunde 
1979 Zuordnung der Arbeitsgruppe 
Tierseuchenbekampfung in den Tropen 

Leiter 
ardentl. Prof. Dr. H .-J. Schiller, 1968-1978 

(Staatsveterinarkunde) 
ordentl. Prof. Dr. A. Burckhardt, 1978-1992 1) 

(Staatsveterinarkunde) 
weiterhin tatig 
ordentl. Prof. Dr. L. Hussel, bis 1979-1984 

(Leiter der Arbeitsgruppe Tierseuchen
bekampfung in den Tropen) 

Wissenschaftsbereich Pathologie 

vorher Fachgruppe Veterinar-Patho!ogie und 
Pathophysio!ogie 

Leiter 
ordentl. Prof. Dr. K. Patel, bis 1970 

(Alig. und Spez. Pathologie der Tiere) 
Doz., ab 1975 auBerardentl. 
Prof. Dr. H .  Kronberger, 1970-1977 
Doz., ab 1980 
ordentl. Prof. Dr. U. Johannsen, 1977-1992 1) 

(Allgemeine und Spezielle Patholagie) . 

Wissenschaftsbereich Lebensmittel
hygiene und -technologie 

vorher Fachgruppe Lebensmitte!hygiene 

Leiter 
ordentl. Prof. Dr. W. Leistner; 1957-1985 

(Tierarztliche Lebensmittelhygiene) 
ordentl. Prof. Dr. K. Fehlhaber, 1985-1992 
(Tierarztliche Lebensmittelhygiene) 
weiterhin tatig 
auBerordentl. Prof. Dr. P. Janetschke, 
1977-1992 1) 
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81, 9c: Ordentliche und auBerordentliche Professuren am Fachbereich 
Veterinarmedizin der Sektion Tierproduktion und 
Veterinarmedizin an der ehemaligen Karl-Marx-Universitiit 
Leipzig in der Zeitspanne 1968 bis 1990 (- 1992) 

t 
Klinischer Bereich 
Bezeichnung der Wissenschaftsbereiche zum Zeitpunkt 1980 

'Wissenschaftsbereich Klein- und 
Heimtierkrankheiten 

vorher Fachgruppe Kleintierkrankheiten und 
Pelztierkunde 

Leiter 
ordentl. Prof. Dr. H .-J . Christoph, bis 1976 

(Kleintierkrankheiten) 
ordentl. Prof. Dr. Vera Schmidt, 1977-1989 

(Kleintierkrankheiten) 
ordentl. Prof. Dr. G. Lachmann, 1989-1992 1) 

(Kleintierkrankheiten) 

Wissenschaftsbereich Chirurgie und 
Rontgenologie' , 

vorher Fachgruppe Veteiinarchirurgie 
seit 1978 Erweiterung durch R6ntgenologie 

Leiter 
ordentl. Prof. Dr. H. Schleiter, bis 1986 

(Veterinar-Chirurgie, Operations- und 
Betaubungslehre, Veterinar-Orthopadie) 

ordentl. Prof. Dr. F. Koch, 1984-1992 1) 
(Radiologie) 

1) ausgeschieden 

Erstellung von Lehrmaterialien 

.'Iahrend dieser Zeitspanne standen Lehr
" "cher und andere Lehrmittel aus Verlagen 
::er Bundesrepublik sowie fremdsprachige 
!..iteratur fOr die Ausbildung der Studieren
.:fen der Veterinarmedizin wegen des chro-

- hen Mangels an Devisen kaum zur Ver-
-gung. Die Anzahl der importierten und in 

'Wissenschaftsbereich Innere Medizin 
und Pathophysiologie 

vorher Fachgruppe Innere Medizin 
1977 Erweiterung durch Pathophysiologie 

Leiter 
ordentl. Prof. Dr. J .  A. Schulz, bis 1970 
va kant 1970-1977 
ordentl. Prof. Dr. M. Schafer, 1977-1992 1) 

(Innere Veterinarmedizin) 

Wissenschaftsbereich Fortpflanzung 
landwirtschaftlicher Nutztiere 

vorher Fachgruppe Reproduktion landwirt
schaftlicher Nutztiere 

Leiter 
ordentl. Prof. Dr. K. Rothe, bis. 1972 

(Physiol. u. Path. d.  Fortpflanzung) 
vakant 1973-1974 
ordentl. Prof. Dr. K. Wohanka, 1975-1980 

(Physiol. u. Path. d. Fortpflanzung) 
ordentl . Prof. Dr. J. Schulz, 1980-1992 

(Physiologie und Pathologie der Fort
pflanzung landwirtschaftlicher Nutztiere) 

weiterhin tatig 
ordentl. Prof. Dr. W. Rommel, 1979-1986 

(Tropenveterina rmed izi n) 
auBerordentl. Prof. Dr. K. Elze, 1977-1992 

die Bibliothek der Fachrichtung eingeglieder
ten Exemplare reichte bei weitem nicht aus, 
um den WUnschen auch nur eines Teiles der 
Studierenden entsprechen zu k6nnen. Die 
Hochschullehrer der Fachrichtung Veterinar
medizin der damaligen Karl-Marx-Universi
tat Leipzig und der Humboldt-Universitat 
Berlin waren daher unter Einbeziehung von 
Fachkraften an den veterinarmedizinischen 
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Forschungseinrichtungen und in der Praxis 
tatiger Tierarzte gehalten, eigene Lehrbu
cher und andere Lehrmaterialien zu erarbei
ten. Bei haufig nicht geringen Schwierigkei
ten bei der Beschaffung der entsprechen
den Primarliteratur wurden fUr die meisten 
D iszip l inen Lehrbucher, Anleitungen zu 
Praktika oder Lehrbriefe herausgegeben, die 
vielfach auch als Quellen uber neuere wis
senschaftliche Ergebnisse von den amtlich 
tatigen und praktizierenden Tierarztinnen 
und Tierarzten genutzt wurden. Das unter 
der Herausgeberschaft Leipziger Hochschul
lehrer erstel lte Angebot umfaBte Titel zu 
nahezu allen Disziplinen, die in nicht weni
gen Fallen auch in andere Sprachen uber
setzt wurden und meist in mehreren Aufla
gen erschienen. Die Bereitstel lung dieser 
Lehrmaterialien war eine bemerkenswerte 
Leistung, die es ermtiglichte, daB sich die 
Studierenden ebenso wie die berufstatigen 
Tierarzte jeweils am weitgehend neuesten 
Stand wissenschaftlicher Forschung orientie
ren konnten. 

Akademische Grade 

Die Promotion wurde durch die "Verordnung 
uber die akademischen Grade" yom Jahre 
1968 neu geregelt, in der der Doktor eines 
Wissenschaftszweiges (Promotion A) a ls 
zweiter akademischer Grad eingefUhrt wur
de. Nach dem erfolgreichen AbschluB der 
Promotion durfte der Promovend ebenfalls 
den Titel Dr. med. vet. fUhren. Jede Arbeit 
muBte nach der Einreichung von Thesen und 
dem Vorliegen von drei Gutachten in einem 
tiffentlichen Verfahren verteidigt werden. Die 
Notwendigkeit der Anfertigung einer Diplom
arbeit hatte jedoch zur Folge, daB der Anteil 
der Promovenden an der Gesamtzahl von 
Studierenden eines Studienjahres zuruck
ging, insgesamt haben im Zeitraum von 1970 
bis 1990 590 Absolventen die Promotion A 
erfolgreich abgeschlossen. 
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Mit der Abschaffung der Habilitation und dE 
Einfuhrung des dritten akademischen Grade 
Doktor der Wissenschaften (Promotion B: 
deren erfolgreicher AbschluB dem Betreffef 
den erlaubte, den Titel Dr. scientiae medici 
nae veterinariae (Dr. sc. med. vet.) zu fUh 
ren, wurde, zumindest was die Bezeichnunl 
betrifft, mit einer langjahrigen Tradition al 
deutschen Universitaten und Hochschulel 
gebrochen. Die Verfahren zur Erlangung de 
Promotionen A und B wurden von einer ei 
genen Fakultat fUr Agrarwissenschaften ver 
antwortet, in die die Sektion Tierproduktiol 
und Veterinarmedizin und das Institut fUr Tro 
pische Landwirtschaft einbezogen wurden 
Uneingeweihte hatten nicht selten Schwie 
rigkeiten, den wissenschaftlichen Wert einel 
Promotion B mi� der Graduierung in den al· 
ten Bundeslandern zu vergleichen. Die Lehr· 
befahigung war an die vorherige Verga be del 
Facultas docendi gebunden, fUr die der Be· 
treffende die Tei lnahme an der padagogi· 
schen Ausbi ldung nachweisen und einE 
Probevorlesung halten muBte. Durch dies€ 
Regelung war die Erlangung der Lehrbefa
higung von der Promotion B abgetrennt. 
Zwischen 1970 und 1990 haben insgesamt 
29 Wissenschaftler die Promotion B an der 
Fachrichtung Veterinarmedizin erfolgreich 
abgeschlossen. 

' .  
Auslanderstudium 

Der Fachbereich Veterinarmedizin in Leipzig 
war auch der art, an dem seit dem Studien
jahr 1958/59 auslandische Studierende das 
Studium der Veterinarmedizin absoJviert ha
ben. Dies war darauf zuruckzufUhren, daB 
fUr das Erlernen der deutschen Sprache und 
fUr das in bestimmten Fallen zur Erlangung 
der Hochschulreife nachzuholende Abitur 
das Herder-Institut an der Karl-Marx-Univer
sitat Leipzig verantwortlich war und die 
Sprachausbildung in der Regel auch nach 
dem Beginn des Studiums fprtgefUhrt wur-
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in einem eigenen Erzieherkollektiv zusam
mengefaBt und waren gehalten, besondere 
Lehrveranstaltungen zur Thematik "Grund
lagen der Tropenveterinarmedizin" zu besu
chen. Insgesamt haben im Zeitraum von 
1970 bis 1990 220 auslandische Studentin-

en und Studenten das Studium der Veteri
armedizin in Leipzig abgeschlossen .  Die 
eisten kamen dabei aus Syrien, aus Viet
m und aus afrikanischen Staaten, aber 

auch Studenten aus zahlreichen anderen 
.�ndern waren vertreten. 
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.vas die Schwerpunkte der Forschung be
uifft, so wurde selbstverstandlich in der Zeit 
::i'es Aufbaues des "entwickelten Sozialismus" 

,it der Schaffung groBer Tierbestande von 
..:en mittelvergebenden Einrichtungen gro-
3=r Wert darauf gelegt, daB die in diesen 
mlagen auftretenden Fragen und Probleme 
::ei der Vergabe von Forschungsauftragen 
• rdringlich berUcksichtigt wurden. Ein nicht 
;eringer Anteil der Forschung diente dem 

sbau und der Verbesserung der veterinar
.-.edizinischen Produktionskontrolle in diesen 
-,;llagen. Ais Kehrseite der Medaille wurde 

- veterinarmedizinische Grundlagenfor-
:... ng an der Fakultat zu wenig gefbrdert, 

Probleme der Kleintiermedizin spielten 
- de; Forschung eine nur untergeordnete 
;:.-; Schwierigkeiten bei der Beschaffung 

� Geraten und Chemikalien aus dem 
_�2s- ;o:zialistischen Wirtschaftsbereich", die 

einen chronischen Mangel an Devisen 
E�_;i:- waren, erschwerten die Einbezie

� ::xxferner Methoden in die Forschung. 
_ ;;::b sogar den Versuch, den Bezug von 

:erdrucken zu reglementieren, indem 
ur die Einrichtung, nicht aber der ein
Wissenschaftler dazu berechtigt sein 
Selbst der Besuch der am Hochschulort 

- rlich durchgefUhrten Leipziger Messe 

wurde dadurch erschwert, daB man sie ei
gentlich nur zu zweit besuchen sollte und 
Gesprache mit den Ausstel lern aus dem 
westlichen Ausland unerwUnscht waren. Tat
sachlich haben sich nicht wenige Wissen
schaftler Uber diese Vorgaben hinwegge
setzt, wobei es aber auch passieren konnte, 
daB man nach einem "Einzelbesuch" eine 
Ladung zur Staatssicherheit erhielt und dort 
auf die Konsequenzen im Faile einer Wie
derholung hingewiesen wurde. 

Fachtierarztausbildung 

Seit dem Jahre 1970 bestand in der ehema
ligen DDR die Mi:iglichkeit, durch ein post
graduales Studium die Qual ifikation eines 
Fachtierarztes, und zwar in zehn verschie
denen Ausbildungsrichtungen, zu erwerben. 
Dazu muBte ein 2jahriges kombiniertes Di
rekt-Fern-Studium absolviert werden. Die 
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Direkt
studiums wurden in erster Linie von den Mit
gliedern des Lehrki:irpers der beiden Sektio
nen in Leipzig und Berlin durchgefUhrt. An 
der Fachrichtung Veterinarmedizin der Sek
tion Tierproduktion und Veterinarmedizin 
Leipzig wurden die Vorlesungen fUr die Aus- <
bi ldung zum Fachtierarzt fUr Schweine
produktion, zum Fachtierarzt fUr kleine Haus
und Pelztiere und zum Fachtierarzt fUr Staats
veterinarkunde gehalten, die entsprechen
den Lehrveranstaltungen fUr das Direktstudi
um zum Erwerb der weiteren Fachtierarzt
qLialifikationen wurden von der Sektion Tier
produktion und Veterinarmedizin der Hum
boldt-Universitat Berlin wahrgenommen. Un
abhangig davon waren Leipziger Hochschul
lehrer an der Fachtierarztausbildung in Ber
lin beteiligt und umgekehrt. Jeder Teilneh
mer hatte eine Fachtierarztarbeit anzuferti
gen, die er verteidigen muBte. Das Thema 
dieser Arbeit beinhaltete meist eine Frage
stellung, die im Tatigkeitsbereich des Betref
fenden aufgetreten war. In der Zeitspanne 
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von 1971 bis 1989 haben insgesamt 421 Tier
arztinnen und Tierarzte die Ausbildung zum 
Fachtierarzt fUr Schweineproduktion, von 
1970 bis 1989 429 Kandidaten zum Fach
tierarzt fUr Staatsveterinarkunde und von 
1977 bis 1990 139 Kolleginnen und Koliegen 
zum Fachtierarzt fUr kleine Haus- und Pelz
tiere erfolgreich abgeschlossen. 1m Abstand 
von zwei Jahren waren die Fachtierarzte ge
halten, Weiterbildungsveranstaltungen zu 
besuchen, die ebenfalis von den beiden Fach
richtungen in Leipzig und Berlin sowie den 
Fachkommissionen organisiert und zusam
men mit Kolleginnen und Koliegen nicht
universitarer veterinarmedizinischer Einrich
tungen und der tierarztlichen Praxis durch
gefUhrt wurden. 

BaumaBnahmen 

In den 20 Jahren seit der Grundung der Sek
tion Tierproduktion und Veterinarmedizin 
wurden im Gelande der tierarztlichen Ein
richtungen an der Zwickauer �traBe kaum 
groBere BaumaBnahmen vorgenommen. Die 
Ausnahme bildete ein sogenannter .li.ther
bunker, in dem brennbare Flussigkeiten auf
bewahrt wurden. Die vorhandene Baukapa
zitat f10B fast ausnahmslos in die Einrichtun
gen der Fachrichtung Tierproduktion, im 
Fachbereich Veterinarmedizin wurden ledig
lich dringende Reparaturen vorgenommen. 

200 Jahr-Feier 

1m Februar des Jahres 1980 beging die Fach
richtung Veterinarmedizin den 200. Jahres
tag der Grundung der Tierarzneischule Dres
den und damit 200 Jahre einer staatlichen 
veterinarmedizinischen Ausbildung in Sach
sen. Nachdem der 175. Jahrestag im Novem
ber 1955 durch eine beeindruckende Fest
veranstaltung unter Beteiligung zahlreicher 
Gaste aus der Bundesrepublik sowie aus dem 
westlichen und ostlichen Ausland begangen 
worden war, war eine ebensolche Veranstal
tung zum 200. Geburtstag geplant gewesen. 
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Das Verbot, Kolieginnen und Koliegen all 
der Bundesrepublik einzuladen, eine von de 
Sektionsleitung recht spat begonnene P�� nung, das Fehlen von Mitteln und die N 
wendigkeit, fur jeden Gast aus dem westl 
chen Ausland bezuglich seiner DDR-Loya 
tat burgen zu mussen, erschwerten die Vo
bereitungen in nicht geringem MaBe. Um 5 
mehr war es dem damaligen Fachrichtung: 
leiter Hans SCHLEITER und einer Anzahl Wf5; 
terer Hochschul iehrer zu verdanken, daa 
schlieBlich eine dem AniaB zwar nicht in je
der Hinsicht gerecht werdende, jedoch w[k 
dige akademische Feierstunde im Stadtver 
ordneten-Saal des Neuen Rathauses in Leip 
zig unter Betei ligung auch einer groBerer 
Anzahl von Gasten aus dem westlichen un< 
ostlichen Ausland stattfinden konnte. Bi: 
wenige Minuten vor Beginn der Veranstal· 
tung hatte es Diskussionen um die Beset 
zung des Prasidiums und die Reihenfolge del 
einzelnen Personen beim Einzug gegeben 

HANS SCHLEITER 
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:J8 sich dabei der Vertreter des Zentralkomi
:ees der SED zuruckgesetzt fUhlte. Der Ge
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:::''':Sgesamt kann man beim Ruckblick auf die
Xfl Abschnitt tierarztlicher Ausbildung von 
:a 3. Hochschulreform bis zur Wende im 

e 1989 in Leipzig feststellen, daB trotz 
:estehender ideologischer Unterschiede im 
:enken und in der politischen Haltung der 
=" 2elnen Hochschullehrer und wissenschaft
L:lefI Mitarbeiter an der Fachrichtung Veteri-- edizin nach auBen hin ein Zusammen
'0:: praktiziert und gezeigt wurde, der die 
;s'fcihr dafUr bot, daB Versuche, die Ausbil-

von Diplomveterinarmedizinern grund
:s2:liich zu andern, scheiterten. Daran hat

e jeweiligen Fachrichtungsleiter; obwohl 
n Einwirkungsmbglichkeiten auf das 

�mtgeschehen an der Sektion Tier-
ktion und Veterinarmedizin stark ein

;ed1rankt, einen entscheidenden Antei l .  
"'-:'tizVersuchen, die Ausbildung zum Diplom
e:3inarmediziner zu spezialisieren, blieb 
:e- isponibel einsetzbare Tierarzt bis zu
e= usbildungsziel. 

. 0 bis zur Gegenwart 

• -'- �  die friedliche Revolution im Herbst 
• zu deren Erfolg die Burgerinnen und 

_ leipzigs ganz entscheidend beigetra
ben, wurde auch dem Sozial istischen 

-o:nschulwesen ein Ende gesetzt. Die neu
_ l3edingungen erbffneten nach langer Zeit 
=s:mals wieder die Mbglichkeit, die Freiheit 

..eru-ens, Lernens und Forschens wahr
.;;;o..<::...;...�.S1 , nachdem uber mehr als 40 Jah

-;:o::lf'-IrIlndanliegen von Universitaten, Orte 
_. i:ttIung von Meinungs- und Ideen-

vielfalt sowie offener Diskussionen zu sein, 
durch die Beschrankung auf die Ideologie 
des Marxismus-Leninismus in ihr Gegenteil 
verkehrt worden war. Bereits im November 
1989 hatten sich auf Initiative von Prof. Dr. 
F.-V. SALOMON Professoren der Fachrichtung 
Veterinarmedizin zusammengefunden, um 
uber die zukunftige Struktur ihrer Ausbil
dungsstatte in Leipzig zu beraten. Das Ziel 
war es dabei von vornherein, die Zwangs
jacke der Sektion auszuziehen und die 
Veterinarmedizinische Fakultat neu erstehen 
zu lassen. 

Wiederbegriindung der 
Veterinarmedizinischen 
Fakultat 

Die Bemuhungen gipfelten in einem Memo
randum vom 5. Januar 1990 an den Rektor 
der Karl-Marx-Universitat Leipzig und die 
Leitung der Sektion Tierproduktion und Ve
terinarmedizin, in dem die Notwendigkeit der 
Wiederbegrundung einer eigenstandigen 
Veterinarmedizinischen Fakultat in Leipzig 
dargelegt und das von allen 16 ordentlichen 
und 3 auBerordentlichen Professoren unter
zeichnet wurde. 1m Vorfeld hatte es nur von 
ganz wenigen Kollegen Vorbehalte gegeben. 
Am 29. Mai 1990 bestatigte dann der Senat 
der damaligen Karl-Marx-Universitat Leipzig 
unter Leitung von Interimsrektor Prof. Dr. 
Gerald LEUTERT die Wiederbegrundung der 
Veterinarmedizinischen Fakultat Leipzig zum 
1. Juli 1990. Gleichsam in Erwartung einer 
positiven Entscheidung hatte der aufgrund 
demokratischer Neuwahlen aus Vertretern 
der Hochschullehrer; der wissenschaftlichen 
und technischen Mitarbeiter sowie aus Stu
denten bestehende Fakultatsrat am 26. April 
1990 den auBerordentlichen Prof. Dr. Her
bert GURTLER zum Dekan, den ordentlichen 
Prof. Dr. Gunther MICHEL zum Prodekan fUr 
Bildung und den auBerordentlichen Prof. Dr. 
Karl ELZE zum Prodekan fUr Veterinarmedi-
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Neugewahlt: Dekan GURTLER und die Prodekane MICHEL und ELZE 

zinische Dienste gewahlt. Am 28. Juni 1990 
erfolgten in einem Akademischen Festakt im 
historischen senatssaal der Universitat Leip
zig die Entpflichtung der sektionsleitung und 
die EinfUhrung der Dekane der Veterinar
medizinischen Fakultat sowie der Agrarwis
senschaftlichen Fakultat in ihr Amt. Auf der 
Festveranstaltung aus AniaB des 200. Jah
restages der Grundung der Tierarztlichen Fa
kultat an der Ludwig-Maximilians-Universi
tat Munchen am 1 .  Juli 1990 konnte dann 
die deutsche Tierarzteschaft yom damaligen 
Dekan davon unterrichtet werden, daB nach 
32jahriger Unterbrechung in Leipzig wieder 
Tierarztinnen und Tierarzte an einer eigen
standigen Veterinarmedizinischen Fakultat 
ausgebildet werden. 
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Wie a i le Universitaten, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen der ehemaligen 
DDR muBte sich auch die neue Fakultat ei
ner Evaluierung durch den Wissenschaftsrat 
der Bundesrepublik Deutschland stelien, mit 
der eine Arbeitsgruppe "Agrarwissenschaften 
und Veterinarmedizin an Hochschulen, Be
reich Veterinarmedizin" beauftragt worden 
war. Die Evaluierungskommission, die am 6. 
und 7. Mai 1991 die Fakultat besuchte, stand 
unter dem Vorsitz des Prasidenten der Klo
sterkammer Hannover, Prof. Dr. Freiherr von 
CAMPEN HAUSEN, und setzte sich aus den 
Herren Prof. Dr. H .  BOsTEDT yom Fachbe
reich Veterinarmedizin der Justus-Liebig-Uni
versitat GieBen, Prof. Dr. Dr. h .  c. J. ECKERT 
von der Veterinarmedizinischen Fakultat der 
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Die Freude'/st graB: Sichtbare Wiederbegriindung der Fakultat 

-.-ersitat Zurich, Prof. Dr. H .  FRERKING 
Tiergesundheitsamt Hannover, Prof. Dr. 

_ .  EFFLER vom 1nstitut fUr Umwelt- und 
- • giene sowie Tiermedizin mit Tierklinik 
-""" niversitat Hohenheim, Prof. Dr. H .  MEY-
:? >'Om 1nstitut fUr bakterielle Tierseuchen
:::csrnung Jena, Prof. Dr. 1. NOLTE von der 
-mrztlichen Hochule Hannover, Prof. Dr. Dr. 

R. ROTT vom Fachbereich Veterinarme-
- - der Justus-Liebig-Universitat GieBen, 

<::>::ft. Dr. Dr. h.c. D. STRAUCH vom 1nstitut 
- Umwelt- und Tierhygiene sowie Tiermedi-
- mit Tierklinik der Universitat Hohenheim, 

isterialrat Dr. N .  VOETZ vom Bundesmi-
- -erium fUr Ernahrung, Landwirtschaft und 

�en in Bonn sowie dem Landestierarzt 
::e; Freistaates Sachsen am Ministerium fUr 
Soziales, Gesundheit und Familie, Dr. S. BACH, 
z:::sammen. 1m Protokoll der Evaluierung war 

dann der entscheidende Satz formuliert: "Der 
. Wissenschaftsrat empfieh/t, die Veteriniir
medizinische Faku/tiit in Leipzig a/s se/bstiin
dige Faku/tiit zu erha/ten und in gewissem 
Umfang weiter auszubauen. "Weiter hieB es: 
"Die Leipziger Faku/tiit bietet eine ausrei
chende wissenschaftliche Basis fur diese 
Empfeh/ung" und "in Leipzig so/len vorran
gig die Fachgebiete des Offentfichen 
Veteriniirwesen� z.B. Priivention und Kon
tro//e von Tierseuchen, Oberwachung von 
Sch/achtan/agen und Lebensmitte/betrieben 
ausgebaut werden. " Damit war die weitere 
Existenz der eben erst wiederbegrundeten 
Veterinarmedizinischen Fakultat Leipzig ge
sichert, gleichzeitig wurden aber auch da
mit die Lehre in den ideologiefreien Diszipli
nen und die erzielten Forschungsergebnisse 
in den zuruckliegenden Jahren gewurdigt. 
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Nun konnten die notwendige geistig-morali
sche, eine personelle sowie eine strukturel
Ie Erneuerung in die Wege geleitet werden, 
deren Einzelheiten durch das am 25. Ju l i  
1991 erlassene Sachsische Hochschulerneu
erungsgesetz geregelt wurden. 

Geistig-moralische und 

personelle Erneuerung 

Was die geistig-moralische Erneuerung be
trifft, so wurden bereits im Wintersemester 
1989/1990 die Vorlesungen in Marxismus
Leninismus abgeschafft und die auch fUr aile 
anderen Facher zu Zeiten der DDR erhobe
ne Forderung nach einer Lehre der Diszi
plinen auf der Grundlage des Marxismus-Le
ninismus aufgehoben. Der Lehrplan wurde 
schrittweise in Form von Ubergangsplanen 
den Vorgaben der Tierarztlichen Approba
tionsordnung angepaBt. 

Eine weitere MaBnahme, die eng mit der 
geistig-moralischen Erneuerung im Zusam
menhang stand, war die personelle Erneue
rung. Danach waren nach dem Sachsischen 
Hochschulerneuerungsgesetz an den Univer
sitaten und Hochschulen des Freistaates 
Sachsen Personalkommissionen und Fach
kommissionen zu bilden, deren Aufgabe es 
war, ai le Mitarbeiter auf ihr Verhalten in der 
DDR, ihre fachliche Kompetenz und ihre per
sonliche Eignung zu UberprUfen. 

1m nichtmedizinischen Bereich der Universi
tat Leipzig wurden zwei Personalkommis
sionen ins Leben gerufen, die sich aus sie
ben standigen und acht nichtstandigen, vom 
Staatsminister berufenen Mitgliedern zusam
mensetzten. FUr die nichtstandigen Mitglie
der konnten die Gruppen der Hochschulleh
rer, der wissenschaftlichen Assistenten, der 
sonstigen hauptberuflichen Mitarbeiter und 
der Studenten jeweils zwei Vertreter und ei
nen Stellvertreter entsenden. In dieser Kom
mission wirkten die von der Fakultat gewahl-
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f 
ten und vom Staatsminister fUr Wissenschaft 
und Kunst berufenen Mitglieder der Veteri· 
narmedizinischen Fakultat Prof. Dr. A. BERG· 
MANN, Prof. Dr. E. GRUN, Dr. Karin EULEN· . 
BERGER, Dr. W. HAUPT, Vet.-Ing. Renate 
BORNER, die medizinisch-technische Assi· 
stentin Christa KOBLENZ und zwei Studie· 
rende mit. Die Personalkommission hatte zu 
prUfen, welche Hochschul lehrer und Mitar· 
beiter "nicht Ober die erforderlichen Voraus· 
setzungen fOr ihre Tatigkeit verfOgen, wetl 
sie 1. gegen die Grundsatze der Menschlich· 
keit oder Rechtsstaatlichkeit z. B. durch eine 
Tatigkeit fOr das Ministerium fOr Staatssicher' 
heit oder das Amt fOr Nationale Sicherheit 
verstoBen haben, insbesondere gegen die 
im internationalen Pakt Ober bOrgerliche und 
politische Rechte vom 19. Dezember 1966 
gewahrleisteten Menschenrechte oder gegen 
die in der AIIgemeinen Erklarung der Men· 
schenrechte vom 10. Dezember 1948 entha/· 
tenen Grundsatze"(§ 75, Sachsisches Hoch· 
schu lerneuerungsgesetz) . 

Eine Landespersonalkommission hatte die 
standigen M itglieder der Personalkommis· 
sionen der Hochschulen, soweit sie Mitar
beiter von Hochschulen des Freistaates wa
ren, zu UberprUfen. Wenn der Staatsmini
ster in seiner Entscheidung von der Emp
fehlung der Personalkommission abweichen 
wolite, muBte er ebenfa l ls  d ie Landes
personalkommission horen. 

Auf der Grundlage der Angaben in einem 
Fragebogen, der Einsicht in Akten, der Aus
wertung weiterer Quellen und in bestimm' 
ten Fallen der Anhorung Betroffener faBte 
dann die Personalkommission mit der Mehr
heit der Mitglieder einen BeschluB Uber eine 
Empfehlung an den Staatsminister, ob der 
Betreffende abberufen werden 501 1  oder 
nicht. Die Personalkommission hatte dabei 
zu berUcksichtigen, ob die betreffenden Per
sonen auf Grund ihres Wirkens in politischen 
Parteien, gesellschaftlichen Organisationen, 



in Kaderkommissionen, Kampfgruppen und 
Disziplinarausschussen sowie als informelle 
Mitarbeiter der Staatssicherheit Studenten 
und Mitarbeitern Schaden zugefUgt, sie in 
ihrem wissenschaftlichen Fortkommen behin
dert, ihnen die legale Ausreise erschwert 
oder fUr eine Zeit unterbunden bzw. Vorteile 
im Zusammenhang mit den genannten Tat
bestanden fUr sich selbst und die eigene Ent
wicklung angenommen haben. 1m Ergebnis 
dieser Evaluierung schieden 12 der insge
samt 17 damal igen ordentlichen Professo
ren und ein auBerordentlicher Professor der 
Veterinarmedizinischen Fakultat aus, teils hat 
sie der Staatsminister fUr Wissenschaft und 
Kunst des Freistaates Sachsen abberufen, 
teils haben sie von sich aus das Arbeitsver
haltnis gekundigt. 

Die Evaluierung der wissenschaftlichen M it
arbeiter und der sonstigen hauptberuflichen 
M itarbeiter erfolgte in der Weise, daB in der 
Fakultat Listen mit den Namen der Beschaf
tigten beider Gruppen ausgehangt wurden. 
Dies war mit der Aufforderung verbunden, 
bekanntgewordene VerstOBe im Sinne des 
§ 78 des Sachsischen Hochschulerneue
rungsgesetzes der Personalkommission mit
zuteilen. Personen, gegen die begrundete 
Beschuldigungen erhoben wurden bzw. bei 
denen bei der (jberprufung von in der Gauck
Behorde vorliegenden Unterlagen eine Ta
tigkeit fUr das Ministerium fUr Staatssicher
he it oder das Amt fUr Nationale Sicherheit 
nachgewiesen wurde, wurden zu einer An
horung bestellt, als deren Ergebnis eine Emp
fehlung bezuglich einer Kundigung an das 
Staatsministerium gegeben wurde. Mit zwei 
Ausnahmen konnte allen anderen wissen
schaftlichen M itarbeitern das Votum fUr eine 
Weiterbeschaftigung erteilt werden. Dabei 
ist al lerdings zu berucksichtigen, daB einige 
ehemalige Mitarbeiter bereits im Vorfeld der 
(jberprufung ihr Arbeitsverhaltnis mit der Uni
versitat gekundigt hatten. 

Die Aufgabe der Fachkommission bestand 
darin zu uberprufen, ob der jeweilige Wis
senschaftler uber die erforderliche fachliche 
Kompetenz und personliche Eignung verfugt. 
Der Kommission gehorten an Prof. Dr. H .  
BOSTEDT yom Fachbereich Veterinarmedi
zin der Justus-Liebig-Universitat GieBen, Prof. 
Dr. G.  REUTER yom Fachbereich Veterinar
medizin der Freien Universitat Berlin, Prof. 
Dr. H .  MEYER yom Fachbereich Jena des Ro
bert-von-Ostertag-Instituts des Bundesge
sundheitsamtes, der Dekan der Veterinar
medizinischen Fakultat Leipzig, Prof. Dr. H.  
G(jRTLER, der Prodekan fUr Bildung der Vete
rinarmedizinischen Fakultat Leipzig, Prof. Dr. 
G. MICHEL, Doz. Dr. Jurgen SCHNEIDER, Dr. 
U.  KLOPZIG und Dr. K.-F. SCHUPPEL als Ver
treter der wissenschaftlichen Mitarbeiter 50-
wie die Studentin Corinna HOFMANN aus un
serer Fakultat. Auf der konstituierenden Sit
zung wurde Prof. Dr. H .  MEYER zum Vorsit
zenden gewahlt. Der Kommission muBten ein 
vollstandiges Curriculum mit Angaben zur 
Lehr- und Forschungstatigkeit sowie eine Li
ste der Publikationen zur Verfugung gestellt 
werden. Der Empfehlung der Kommission 
folgend hat der Staatsminister - mit Ausnah
me eines Professors - den anderen Wissen
schaftlern diese fUr eine weitere Beschafti
gung notwendige Befahigung zuerkannt. 

Neubesetzung der Stellen 

Aile zu besetzenden Stellen in allen Beschaf
tigungsgruppen muBten offentlich ausge
schrieben werden. Bei den Hochschullehrern 
handelte es sich um 32 Professoren- und 7 
Dozentenstellen, die der Fakultat zugespro
chen wurden. Fur die DurchfUhrung der Neu
einstellungen waren zunachst Armin BERG
MANN, Eberhard GR(jN, Herbert G(jRTLER, 
Gunther MICHEL und Regine RIBBECK in ei
nem beschleunigten Verfahren Ende 1991 
und Anfang des Jahres 1992 mit der Wahr
nehmung eines Professorenamtes neuen 
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Rechts beauftragt worden. Diese Professo
ren verfUgten damit Uber die Voraussetzung 
fUr eine Mitwirkung in Berufungskommissio
nen und in Gremien, die fUr die Neubeset
zung der Stellen fUr wissenschaftliche Assi
stenten und fUr sonstige hauptberufliche 
Mitarbeiter tatig wurden. Ais Leiter der Beset
zungskommission fUr wissenschaftliche As
sistenten stellte sich freundlicherweise Prof. 
Dr. J .  F. POHLENZ von der Tierarztlichen 
Hochschule Hannover zur VerfUgung, die be
treffende Kommission fUr die sonstigen 
hauptberuflichen Mitarbeiter stand unter der 
Leitung des Prodekans fUr Bildung MICHEL. 

Die Besetzung der Professorenstellen hatte 
die Bi ldung von nach dem Sachsischen 
Hochschulerneuerungsgesetz zunachst vom 
Staatsminister zu bestatigenden Berufungs
kommissionen zur Voraussetzung. An der 
Veterinarmedizinischen Fakultat wurde je
weils eine Berufungskommission fUr den 
vorklinischen Bereich, fUr den klinischen Be
reich und fUr den paraklinischen Bereich ins 
Leben gerufen. Jede Kommission bestand 
aus drei Professoren aus den alten Bundes
landern, drei der Professoren neuen Rechts 
aus der eigenen Fakultat, zwei wissenschaft
lichen Assistenten und einem Studenten. 

1m Ergebnis der Tatigkeit der Berufungskom
missionen wurden vom Staatsminister fUr 
Wissenschaft und Kunst auf der Grundlage 
der vom Fakultatsrat und vom Senat der 
Universitat bestatigten Listen aus der eige
nen Fakultat fUnf Professoren berufen, und 
zwar Karl ELZE auf die C4-Professur Herden
d iagnostik und  Zuchthygiene, Karsten 
FEHLHABER auf die C4-Professur fUr Lebens
mittelhygiene und Verbraucherschutz, Franz
Viktor SALOMON auf die C4-Professur fUr 
Anatomie (Veterina rmed iz in),  Joach i m · 
SCHNEIDER auf die C4-Professur fUr Veteri
nar-Chirurgie und Ute SCHNURRBUSCH auf 
die C3-Professur fUr Reproduktionsbiologie, 
Andrologie und kUnstliche Besamung. Zur 
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g/eichen Zeit erhie/ten Armin DITTRICH ei
nen Ruf auf die Dozentur Futtermittelkunde, 
Stefan HOY auf die Dozentur Tierhaltung, 
Gerhard PRIETZ auf die Dozentur Huf- und 
Klauenkrankheiten und JUrgen SCHNEIDER 
auf die Dozentur Fischkrankheiten und Fisch
kunde. 

Am 1. Juni 1992 waren bereits in einem au
Serordentlichen Berufungsverfahren Regine 
RIB BECK auf die C4-Professur fUr Parasito
logie (Veterinarmedizin), Herbert GURTLER 
auf die C4-Professur fUr Physiologische Che
mie (Veterinarmedizin), GUnther MICHEL auf 
die C4-Professur fUr Histologie und Embryo
logie, Armin BERGMANN auf die C3-Profes
sur fUr Epidemiologie und Statistik (Veteri
narmedizin) und Eberhard GRUN auf die C3-
Professur fUr Endokrinologie (Veterinarme
dizin) berufen worden. 

Absicherung der Lehre 

Trotz der durch die Abberufungen beding
ten LUcken im Lehrpersonal konnte in die
ser Zeit eine ordnungsgemaSe Ausbildung 
gesichert werden, wobei die neuberufenen 
Professoren aus der eigenen Fakultat durch 
die Ubernahme von Lehrveranstaltungen 
durch Oberassistenten und Assistenten sehr 
wirksam unterstUtzt wurden . Unsere Schwe
sterfakultaten in Berlin, GieSen und MUnchen 
und insbesondere die Tierarztliche Hochschu-, 
Ie in Hannover haben uns in dieser schwieri
gen Zeit Hilfe angeboten und gewahrt. In 
diesem Zusammenhang verdienen eine be
sondere Erwahnung Ministerialdirigent Prof. 
Dr. Dr. h .c. A. ROJAHN, der ehemalige Leiter 
des Veterinarwesens am Bundesministerium 
fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
der Uber mehrere Jahre die Vorlesung "All
gemeine und spezielle Tierseuchenbekamp
fung und Tierschutz", M inisterialrat Prof. Dr. 
H .L. SCHLEGEL, ehemals Honorarprofessor 
fUr Berufskunde an der Tierarztlichen Hoch-



schule Hannover und Leitender Veterinar
beamter des Landes Niedersachsen, der die 
Vorlesung Uber "Berufskunde", Prof. Dr. Dr. 
h.c. H.-J. WINTZER, em. Professor am Fach
bereich Veterinarmedizin der Freien Univer
sitat Berlin, der die Vorlesung "Gerichtliche 
Tierheilkunde", und schlieBlich Prof. Dr. E.
H .  LOCHMANN, em. Professor an der Tier
arztlichen Hochschule Hannover, der die Vor
lesung Uber "Geschichte der Veterinarmedi
zin" gehalten hat. Die genannten und nicht 
wenige weitere Kollegen haben mitgeholfen, 
daB ohne Unterbrechung eine der Tierarztli
chen Approbationsordnung gerecht werden
de Ausbildung an der Veterinarmedizinischen 
Fakultat Leipzig gewahrleistet werden konn
teo 

In der Zwischenzeit ist die Mehrzahl vakan
ter Professuren durch Kollegen aus den al
ten und neuen Bundeslandern sowie aus 
Osterreich und Kanada besetzt worden 
CTab. 10). 

Festakt aus AniaB der 

Wiederbegri.i ndung 

Zum 26. Oktober 1991 hatte die Leitung der 
Veterinarmedizinischen Fakultat Leipzig zu 
einem Festakt aus AniaB ihrer WiederbegrUn
dung eingeladen, zu dem Gaste und Vertre
ter a l ler deutschen tierarztlichen Ausbil
dungsstatten, veterinarmedizinischer For
schungsstatten, der Veterinarverwaltung, der 
Industrie und zahlreiche praktizierende Kol-

Festakt am 26.10.1991 zur WiederbegrOndung der Faku/tat und 
Ehrenpromotion von Eberhard GRUNERT; Hannover 
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Tab. 10: Urspriinglich geplante und in der Zwischenzeit (bis 1996) 

Veteriniirmedizinischen Fakultiit 

Vorklinischer Bereich 
Veterinar-Anatomisches Institut 

C4-Professur Anatomie (Veterinarmedizin) 
C4-Professur H istologie und Embryologie (Veterinarmedizin) 

C3-Professur Topographische und angewandte Anatomie 

Veteri nar-Physiologisches Institut 

C4-Professur Physiologie 
C3-Professur Ernahrungsphysiologie 

Veterinar-Physiologisch-Chemisches Institut 

C4-Professur Physiologische Chemie (Veterinarmedizin) 
C3-Professur Endokrinologie (Veterinarmedizin) 

Paraklinischer Bereich 

Prof. Dr. F.-V. Salomon, seit 1992 
Prof. Dr. G. Michel, 1992-1993 
Prof. Dr. J. Seeger, seit 1995 
nicht besetzt, spater umgewidmet 

Prof. Dr. G. Gabel, sat 1993 
Prof. Dr. FJ. Schweigert 1993-1996 

Prof. Dr. H. Gurtler, 1992-1997 
Prof. Dr. E. Grun, seit 1992 

Institut fUr Pharmakologie, Pharmazie und Toxi ko log ie 

C4-Professur Veterinar-Pharmakologie Prof. Dr. F. R. Ungemach, seit 1994 
C3-Professur Toxikologie (Veterinarmedizin) Prof. Dr. M .  Kietzmann, 1994-1997 
C2-Dozentur Pharmazie und Arzneiverordnungslehre nicht besetzt, gestrichen 

Institut fUr Tierhygiene und Offentliches Veterinarwesen 
hervorgegangen aus dem Institut fOr Offentliches Veterinarwesen 
und dem Institut fOr Hygiene, Epidemiologie und Umweltschutz 

C4-Professur Tierhygiene und Umweltschutz 
umgewidmet in Tierhygiene 

C4-Professur Tierschutz und Ethologie 
C3-Professur Epidemiologie und Biostatistik, umgewidmet 

in Epidemiologie und Statistik (Veterinarmedizin) 
C3-Professur Veterinarrecht 
C2-Dozentur Berufsrecht, Berufskunde und 

Geschichte der Veterinarmedizin, umgewidmet 
in Berufskunde und Geschichte der Veterinarmedizin 

C2-Dozentur Allgemeine Radiologie und 
Radiobiologie 

. C2-Dozentur Tierhaltung 
umgewidmet in Tierseuchenbekampfung 

Institut fUr Parasitologie 

Stelle nicht verfugbar (seit 1996) 

Prof. Dr. A. Bergmann, seit 1992 
nicht besetzt, gestrichen 

nicht besetzt, gestrichen 
nicht besetzt, umgewandelt in 
eine Stelle fur wiss. Mitarbeiter 
Doz. Dr. St. Hoy, 1992-1994 
nicht besetzt, gestrichen 

C4-Professur Parasitologie (Veterinarmedizin) Prof. Dr. Regine Ribbeck, seit 1992 

Institut fUr Bakteriologie und Mykologie 
hervorgegangen aus dem Institut fOr Mikrobiologie und Infektionskrankheiten 

C4-Professur Bakteriologie, Mykologie und Seuchenkunde, 
umgewidmet in Bakteriologie, Mykologie und Prof. Dr. Monika Kruger, seit 1993 
Seuchenlehre (Veterinarmedizin) 

C2-Dozentur Fischkrankheiten und Fischkunde Doz. Dr. Jurgen Schneider, seit 1992 
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besetzte Professuren und Dozenturen an der wiederbegriindeten 
der Universitat Leipzig 

Institut fur Virologie 

hervorgegangen aus dem Institut fOr Mikrobiologie und Infektionskrankheiten 
C4-Professur Virologie, 

umgewidmet in Veterinar-Virologie einschl .  Diagnostik Prof. Dr. H. Muller, seit 1993 

Institut fUr Tiererna hrung, Ernahrungsschaden und Diatetik 

C4-Professur Tierernahrung und Ernahrungsschaden Prof. Dr. J. Gropp, seit 1993 
C2-Dozentur Futtermittelkunde Doz. Dr. A. Dittrich, seit 1992 

Institut fur Veterina r-Pathologie 

C4-Professur Allgemeine und spezielle Pathologie, 
umgewidmet in Veterinarpathologie einschl. Diagnostik Prof. Dr. M. Reinacher, seit 1993 

C3-Professur Organ- und Histopathologie, 
umgewidmet in Histopathologie Prof. Dr. H .-A. Schoon, seit 1993 
und Klinische Pathologie 

Institut fUr Lebensmittelhygiene 

C4-Professur Lebensmittelhygiene und Verbraucherschutz 
C4-Professur Fleischhygiene 
C3-Professur Lebensmittelchemie tierischer Erzeugnisse 

Klinischer Bereich 

Prof. Dr. K. Fehlhaber, seit 1992 
Prof. Dr. E. Scharner, seit 1992 
nicht besetzt, gestrichen 

Klinik und Poliklinik fUr kleine Haus- und Heimtiere 

C4-Professur Kleintierkrankheiten Prof. Dr. G. Oechtering, seit 1995 
C3-Professur Heimtierkrankheiten, 

umgewidmet in Kleintierkrankheiten (Innere Erkrankungen) 

Chirurgische Tierklinik 

C4-Professur Veterinar-Chirurgie Prof. Dr. Joachim Schneider, 1992-1994 
vertretungsweise 1994-1996 

C3-Professur Operations- und Betaubungslehre, 
umgewidmet in Anasthesiologie und operative Intensivmedizin 

C2-Dozentur Huf- und Klauenkrankheiten Doz. Dr. G. Prietz, seit 1992 

Medizinische Tierkl inik 

C4-Professur Allgemeine und spezielle 
Diagnostik und Therapie innerer Erkrankungen, 

umgewidmet in Innere Krankheiten des Pferdes Prof. Dr. G. F. Schusser, seit 1994 
und Gerichtliche Veterinarmedizin 

C3-Professur Klinische Labordiagnostik und Pathophysiologie, 
umgewidmet in Innere Krankheiten der vertreten durch Dr. habil. M .  Furll 
Wiederkauer einschl .  Labordiagnostik 

C3-Professur Immunologie (Veterinarmedizin) Prof. Dr. G. Alber, seit 1996 

Ambu latorische und Geburtshilfliche Tierkl inik 

Prof. Dr. A. Sobiraj, seit 1996 
Prof. Dr. K. Elze, 1992-1997 

C4-Professur Geburtskunde und Gynakologie 
C4-Professur Herdendiagnostik und Zuchthygiene 
C3-Professur Reproduktionsbiologie, Prof. Dr. Ute Schnurrbusch, seit 1992 

Andrologie und kunstliche Besamung 
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'lab. 11: Honorar-Professoren an der 
Veterinarmedizinischen Faku/tat 
der Universitat Leipzig 
im Zeitraum 1993 - 1996 

Prof. Dr. S. Bach (1993) 
fOr Tierseuchenbekampfung 

Prof. Dr. W. Seffner (1993) 
fOr Veterinar-Pathologie 

Prof. Dr. B. Huskamp (1993) 
fOr Bauch- und Kehlkopfchirurgie 
des Pferdes 

Prof. Dr. K. Eulenberger (1994) 
fOr Heim- und Zootierkrankheiten 

Prof. Dr. H.-P. Schwerg (1996) 
fOr Tierarztliche Berufskunde 

Prof. Dr. G. Hille (1996) 
fur Gefiugelkrankheiten 

leginnen und Kollegen, darunter viele ehe
malige Leipziger Mitarbeiter und Studenten, 
begruBt werden konnten. Die Fakultat konnte 
dabei glaubhaft machen, daB sie uber Vor
aussetzungen und Potenzen verfugt, alsbald 
wieder eine geachtete und fUr Studienbewer
ber interessante tierarztliche Ausbi ldungs
statte mit spezifischem Profil zu werden. 

H ilfe und Untersti.itzung 

Die Entwicklung der Veterinarmedizinischen 
Fakultat in den zuruckliegenden Jahren ware 
ohne die Hilfe und Unterstutzung durch Ein
richtungen und Kollegen in den alten Bun
deslandern nicht in dem MaBe mtiglich ge
wesen, wie sie stattgefunden hat. Bereits im 
Mai 1990 unterzeichneten der damalige Rek
tor der Tierarztlichen Hochschule Hannover, 
Prof. Dr. M .  ROMMEL, und als Senatsbeauf
tragter der Tierarztl ichen Hochschule fUr 
Partnerschaftsbeziehungen Prof. Dr. Dr. h .c. 
mult. E. GRUNERT einen Partnerschaftsver
trag auf Universitatsebene, uber den eine 
Zuwendung von M itteln  der Niedersachsi-
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schen Landesregierung, der Tierarztlichen 
Hochschule Hannover und des Freundeskrei
ses Tiermedizin der Tierarztlichen Hochschu
Ie Hannover erfolgen konnte. Durch die Un
terstUtzung der genannten Einrichtungen 
konnten die Htirsale und Kursraume mit 
modernen Lehrmitteln ausgestattet werden, 
im September 1990 wurde der Fakultats-

. bibliothek eine grtiBere Bucherspende uber
geben. Dank der UnterstUtzung war es wei
ter mtiglich, in der Fakultat eine Videothek 
mit drei kompletten Videothekplatzen sowie 
mit mehr als 100 Filmen einzurichten. Auch 
durch die drei anderen tierarztlichen Ausbil
dungsstatten in den alten Bundeslandern hat 
unsere Fakultat mannigfache Hi lfe und Un
terstUtzung, insbesondere bei der DurchfUh
rung der Berufungsverfahren, erfahren. 

Wiedereinfi.ihrung der 

Bezeichnungen "Institute" 

bzw. "Kliniken" 

Nach dem Bekanntwerden des in der Appro
bationsordnung fUr Tierarzte geforderten 
Lehrangebotes und den von den Studieren
den zu absolvierenden Prufungen war offen
sichtlich, daB mit den damals an der Fakul
tat vorhandenen E inrichtungen d iesem 
grundsatzlich entsprochen werden kann. Mit 
Wirkung vom 9. Oktober 1990 wurden die 
fruheren Bezeichnungen 1nstitut und Klinik 
wieder eingefUhrt. 1m vorklinischen Bereich 
wurden das Veterinar-Anatomische 1nstitut, 
das Veterinar-Physiologische 1nstitut und das 
Veterinar-Physiologisch-Chemische 1nstitut 
geschaffen. Der klinische Bereich gliedert sich 
in die Ambulatorische und Geburtshilfliche 
Tierklinik, die Klinik und Poliklinik fUr kleine 
Haus- und Heimtiere, die Chirurgische Tier
klinik und die Medizinische Tierklinik. Zum 
paraklinischen Bereich gehtiren das 1nstitut 
fUr M ikrobiologie und 1nfektionskrankheiten, 
das 1nstitut fUr Hygiene, Epidemiologie und 
Umweltschutz, das 1nstitut fur Lebensmittel-



hygiene, das Institut fUr Offentliches Veteri
narwesen, das Institut fUr Parasitologie, das 
Institut fUr Veterinar-Pathologie, das Insti
tut fUr Pharmakologie, Pharmazie und Toxi
kologie und das Institut fur Tierfutterung und 
Ernahrungsschaden. 1m Jahre 1992 wurden 
das Institut fUr Hygiene, Epidemiologie und 
Umweltschutz mit dem Institut fUr Offentli
ches Veterinarwesen zu einem Institut fUr 
Tierhygiene und Offentliches Veterinarwesen 
vereinigt. Aus dem Institut fUr Mikrobiologie 
und Infektionskrankheiten gingen 1994 das 
Institut fUr Bakteriologie und Mykologie und 
das Institut fUr Virologie hervor. Das Institut 
fUr Tierfutterung und Ernahrungsschaden 
wurde schlieBlich in Institut fUr Tierernah
rung, Ernahrungsschaden und Diatetik um
benannt. Eine fUr die Ausbildung wie die For
schung gleichermaBen wertvolle Bereiche
rung war die Obernahme der ursprunglich 
der Agrarwissenschaftlichen Fakultat zugeho
rigen Lehr- und Versuchsstation Oberholz in 
GroBposna durch die Fakultat. 

Auf Antrag der Fakultat wurde in Analogie 
zur Medizinischen Fakultat in §146 des Sach
sischen Hochschulgesetzes festgeschrieben, 
daB eine veterinarmedizinische Klinik und ein 
veterinarmedizinisches Institut von jeweils 
einem Direktor geleitet wird, den das Staats
ministerium fUr Wissenschaft und Kunst im 
Benehmen mit der Veterinarmedizinischen 
Fakultat bestellt. Ais Klinische Institute wer
den im Abs. 5 desselben Paragraphen Ein
richtungen definiert, die sich "unmittelbar mit 
der tierarztlichen Versorgung befassen oder 
diagnostische Aufgaben im Rahmen des of
fentlichen Gesundheitswesens wahrneh
men". Am 17. 10. 1994 erfolgte erstmals die 
Bestellung von Instituts- und Klinikleitern zu 
Direktoren. 

Samstagsakademie 

Eine besondere, fUr die Leipziger Fakultat 
spezifische Einrichtung zur Fortbildung von 

Tierarzten ist die Samstagsakademie, die im 
Jahre 1990 ins Leben gerufen wurde. In 
zwanglosem Abstand werden dabei von aus
wartigen Referenten und Mitarbeitern der 
Fakultat bestimmte Themen behandelt und 
in einzelnen Fallen auch praktische Obun
gen durchgefUhrt. Der Schwerpunkt der The
men lag zunachst bei Fragestel lungen, die 
sich aus den neuen gesetzlichen Varga ben 
fUr die Tatigkeit von Tierarzten in der Pra
xis, in der Lebensmitteluberwachung und im 
Verwaltungsdienst ergaben. In der Zwischen
zeit wurde der Themenkatalog auf aktuelle 
Probleme in allen Disziplinen ausgedehnt. 
Aus der gleichbleibend hohen Anzahl der Teil
nehmer kann geschlossen werden, daB die
se von der Akademie fUr tierarztliche Fort
bildung gefCirderten und anerkannten Ver
anstaltungen sich eines anhaltenden Inter
esses erfreuen. 

Fakultatsumschau 

Das Geschehen in der Fakultat in den zu
ruckliegenden Jahren wurde in der vom De
kan herausgegebenen, in zwangloser Foige 
erscheinenden "Fakultatsumschau" festge
halten. Wichtige Ereignisse, wie z.B. Beru
fungen und Verabschiedungen von Hoch
schul lehrern, Jubilaen, Ehrungen von Fakul
tatsangehorigen, Besuche durch in- und aus
landische Gaste und weitere Ereignisse, wur
den somit in bisher 9 Heften dokumentiert. 

Freu ndeskreis 

Nach dem Vorbild anderer tierarztlicher Bil
dungsstatten wurde auf Vorschlag des da
maligen Dekans Prof. Dr. H. GORTLER ein 
Freundeskreis Tiermedizin der Veterinar
medizinischen Fakultat der Universitat Leip
zig als eingetragener Verein ins Leben geru
fen, dessen Grundungsveranstaltung am 13. 
Oktober 1990 stattfand. Dem Vorstand steht 
seit seiner Grundung Prof. Dr. Dr. h .c. Heinz 
KLOS, der ehemalige Direktor des Zoologi-
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Heinz KLDS, Prasident des 
Freundeskreises 

schen Gartens Berlin, vor. Der jeweilige De
kan ist satzungsgemaB Mitglied des Vorstan
des . . 

Veterinarmedizinhistorische 

Sammlung 

Der Fachbereich Veterinarmedizin verfUgte 
bis zum Jahre 1990 weder Uber ein eigenes 
Museum noch eine zentrale Sammlung, in 
den einzelnen Wissenschaftsbereichen wa
ren dagegen schon immer interessante Ob
jekte erhalten und gesammelt worden. 1m 
Zusammenhang mit der Modernisierung der 
Einrichtung und der AusrUstung der Institu
te und Kliniken mit neuen Lehrmitteln und 
Forschungsgeraten wurden aufbewahrungs
werte Objekte nach der Aussonderung ei
ner nunmehr als Veterinarmedizinhistorische 
Sammlung der Veterinarmedizinischen Fakul-
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tat bezeichlleten Einrichtung zur VerfUgung 
gestellt, die zunachst in Raumen des Lehr
und Versuchsgutes Oberholz untergebracht 
werden konnte. Einen Schwerpunkt bildet 
das Sammeln und Erhalten von Dokumen
ten und Objekten zur Tatigkeit von Tierarz
ten in der Zeit der ehemaligen DDR. Einzel
ne Exponate der Sammlung wurden auf re
gionalen und deutschlandweiten Tierarzte
Tagungen und Kongressen der Offentlichkeit 
prasentiert und somit die Teilnehmer auf die 
Geschichte und die Leistungen der Leipziger 
Fakultat aufmerksam gemacht. 

Bauliche Entwicklung 

In den zurUckliegenden Jahren hat sich das 
auBere Bild der Fakultat in erfreulichem MaBe 
gewandelt. Bereits im Jahre 1991 wurde mit 
der Firma Heinle, Wischer und Partner aus 
Stuttgart damit begonnen, ein Zielplanungs
projekt fUr den notwendigen Neubau von 
Instituten und Kliniken und die Rekonstruk
tion der vorhandenen Gebaude zu erarbei
ten. Diese im Jahre 1993 bestatigte Zielpla
nung sah in einer ersten Phase die Wieder
errichtung des im Zweiten Weltkrieg zersttir
ten und noch nicht wieder aufgebauten zwei
ten FIUgeis der Medizinischen Tierklinik, den 
Neubau der Kleintierklinik, den Neubau ei
nes Gebaudes fUr die zentrale Ver- und Ent
sor.gung sowie den Bau eines Gebaudes fUr 
das Institut fUr Lebensmittelhygiene, Teile 
des Institutes fUr Tierhygiene und Offentli
ches Veterinarwesen sowie das Veterinar
Physiologisch-Chemische Institut als Teil ei
nes kammftirmigen Gebaudes vor. 

1m Jahre 1997 wurde mit dem Wiederauf
bau des zweiten FIUgeis der Medizinischen 
Tierklinik und mit dem Neubau der Kleintier
klinik begonnen. 

1m Rahmen eines komplexen und mit den 
Neubauaktivitaten abgestimmten Program
mes zur Restaurierung erhielten fast a i le 



Gebaude neue Fenster und TUren, der Aus
senputz wurde erneuert und ein Farbanstrich 
angebracht. Auch die sanitaren Einrichtun
gen in den Kliniken und Instituten wurden, 
im wesentlichen als Ergebnis erfolgreicher 
Berufungsverhandlungen, erneuert und mo
dernisiert. Das Institut fUr Virologie, die be
stehende Klinik und Poliklinik fUr kleine Haus
und Heimtiere, der Prapariersaal im Veteri
nar-Anatomischen Institut, groBe Teile der 
Chirurgischen Tierklinik, die Fleisch-Demon
strationshalle und die NahrbodenkUche am 
Institut fUr Lebensmittelhygiene, der Sekti
onssaal mit Nebenraumen des Institutes fUr 
Veterinar-Pathologie sowie ein Labor fUr Im
munologie wurden, um nur einige MaBnah
men zu nennen, neu gestaltet und mit· mo
dernen Geraten und Lehrmitteln ausgestat
tet. Aile diese MaBnahmen haben in erheb
lichem MaBe dazu beigetragen, die Ausbil
dung zu erleichtern, zu modernisieren und 
effektiver zu gestalten, die Kliniken der Fa
kultat fUr Patientenbesitzer attraktiver zu ma
chen, die Voraussetzungen fUr eine moder
ne Forschung zu verbessern und nicht zu
letzt das Aussehen der Fakultat zu heben. 

Gemeinschaft der an der 
Fakultat tatigen Tierarzte 

Nach der Wende bestand fUr die an der Fa
kultat beschaftigten Tierarztinnen und Tier
arzte wieder die Moglichkeit, berufsstandi
sche Interessen wahrzunehmen, was am 
7. 11 .  1990 zur GrUndung der Kreiskammer 
durch die an der Fakultat dem im FrUhjahr 
neu gegrUndeten "Verband der Tierarzte" an
gehorenden Mitglieder fUhrte. Diese Kam
mer wur-de im April 1991 zur "Gemeinschaft 
der an der Veterinarmedizinischen Fakultat 
der Universitat Leipzig tatigen Tierarzte" um
gewandelt, zu deren Vorsitzendem Prof. Dr. 
E. GRUN gewahlt wurde. Mit der Bestatigung 
der Satzung wurde die Gemeinschaft an
laBlich der Herbst-Delegiertenversammlung 

am 28. 11 .  1997 als gleichberechtigtes Mit
glied in die Deutsche Tierarzteschaft e.V. -
die heutige Bundestierarztekammer " aufge
nommen. Derzeit ist Prof. Dr. F.-V. SALOMON 
Vorsitzender der Gemeinschaft. 

Herbert GURTLER 

Dekan 1 990 - 1 995 
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O\e. Oe.\(.a.ne. 
ne.T '\Ie.'t.e.T\n';Tntne.n\'Z.\n\Sc.ne.n �a.\('u\'t.a't. 
der Universitat Leipzig 

1923 - 1924 
1924 - 1925 
1925 - 1926 
1926 - 1927 
1927 - 1928 
1928 - 1929 
1929 - 1930 
1930 - 1931 
193 1 - 1932 
1932 - 1933 
1933 - 1943 
1943 - 1945 
1945 - 1946 
1946 - 1948 
1949 - 1950 
1950 - 195 1 
195 1 - 1953 
1953 - 1955 
1955 - 1957 
1957 - 1959 
1959 - 1961 
1961 - 1963 
1963 - 1965 
1965 - 1967 
1967 - 1968 
1968 - 1990 

1990 - 1995 
1995 - 1996 
seit 1996 

Prof: Dr. Hermann Baum 
Prof. Dr. Oskar Roder 

Prof. Dr. August Eber 

Prof. Dr. Johannes Schmidt 

Prof. Dr. Martin Kl immer 

Prof. Dr. Johan nes Richter 

Prof. Dr. Arthur Scheunert 

Prof. Dr. Richard Reinhart 

Prof. Dr. Karl Nieberle 

Prof. Dr. Ewald Berge 

Prof. Dr. Ka rl N ieberle 

Prof. Dr. Arthur Scheunert 

Prof. Dr. Eberhard Ackerknecht 

Prof. Dr. Johannes Schmidt 

Prof. Dr. Alfred Hemmert-Ha lswick 

Prof. Dr. Wilhelm N usshag 

Prof. Dr. Artur Ketz 

Prof. Dr. Wilhelm Schulze 

Prof. Dr. Ku rt Dedie 

Prof. Dr. Dr. Erich Kolb 

Prof. Dr. Rudolf Neundorf 

Prof. Dr. Lotha r  H ussel 

Prof. Dr. Werner Leistner 

Prof. Dr. Artur Voigt 

Prof. Dr. J u l i us-Arthur Schulz 

Sektion Tierproduktion u. Veterinarmedizin 

(Direktor - Fachrichtungsleiter) 

Prof. Dr. Herbert Gurtler 

Prof. Dr. Regine Ribbeck 

_ Prof. Dr. Jurgen Gropp 


