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1 Einleitung

NORBERT WIENER (1968) schreibt in
seinem Buch Kybernetik ¹Das Den-
ken jedes Zeitalters spiegelt sich in
seiner Technik wider. Die Ingenieure
vergangener Zeiten waren Landmes-
ser, Astronomen und Seefahrer; jene
des siebzehnten und des fruÈhen acht-
zehnten Jahrhunderts waren Uhrma-
cher und Linsenschleifer. . .. Das
hauptsaÈchliche technische Ergebnis
dieser IngenieurtaÈtigkeit nach dem
Modell von HUYGENS und NEWTON

war das Zeitalter der Navigation,
in dem es zum ersten Mal moÈglich
war, LaÈngen mit einer beachtlichen
Genauigkeit zu berechnen und dem
Handel uÈber die Ozeane das Aben-
teuerliche zu nehmen und ihn zu
einem regulaÈren Gewerbe zu ma-
chen.ª
Die Erkenntnis, dass Landmessung
oder ± allgemeiner gefasst ± GeodaÈ-
sie lebenswichtige Grundlagen
schaffen kann, kam damals vor-
nehmlich aus wirtschaftlichen und
militaÈrischen BeweggruÈnden.
Diese Aufbruchstimmung, die in der
GeodaÈsie herrschte, wirkte uÈber lan-
ge Zeit. Erst Mitte und Ende des
zwanzigsten Jahrhunderts kam die-

ser Schwung zum Erliegen. GeodaÈti-
sche Forschung beschraÈnkte sich
mehr oder weniger nur noch auf
die katastrale Verwaltung des in
der Vergangenheit erarbeiteten Da-
tenmaterials.
Echte Neuerungen in der GeodaÈsie
wurden in anderen Wissensberei-
chen entwickelt wie der Mathema-
tik, Physik, Elektrotechnik und vor
allem der Informatik. Der Maschi-
nenbau schaffte eigenstaÈndige Mess-
methoden meist ohne geodaÈtische
Beteiligung bzw. Grundkenntnisse.
Entwicklungen in der Navigations-
technik machten groûe, praÈgende
geodaÈtische Arbeitsgebiete wie die
astronomische Ortsbestimmung
uÈberfluÈssig. Der GeodaÈt, der sein
MessgeraÈt und die Messmethoden
aÈhnlich einem Geigenvirtuosen be-
herrschte, wurde mehr und mehr
uÈberfluÈssig und wird nun ersetzt
durch den Datentechniker, der aÈhnli-
ches KoÈnnen auf dem neuen, wich-
tigsten ArbeitsgeraÈt des GeodaÈten,
dem Rechner, erreicht.

2 Traditionelle Ausbildung
des GeodaÈten

Dies spiegelte sich auch in der Aus-
bildung und im Curriculum des Geo-
daÈsiestudiums an den UniversitaÈten
wider. Im Ansatz wurde nicht ge-
fragt, wo finde ich die neuen Gestal-
tungsraÈume und Aufgaben, sondern
wo kann ich meinen Arbeitsplatz
zum Brot verdienen finden.

Die Katasterverwaltungen der LaÈn-
der als groÈûte potentielle Arbeitge-
ber und deren AnspruÈche bestimm-
ten die Ausbildung. Ein Abbild da-
von ist noch in der Rahmenstudien-
ordnung der Kultusministerkonfe-
renz von 1999 (http://www.kmk.
org/hschule/home1.html) zu finden.
Das Berufsbild des GeodaÈten wird
dort nach wie vor von der Helmert'-
schen Definition der GeodaÈsie ge-
praÈgt. Die Komponente der zeitab-
haÈngigen Prozesse, obwohl essenti-
ell in Forschung und praktischem
Arbeitsleben (z. B. bei der automati-
schen Zielverfolgung, der Navigati-
on, der Problematik der Referenz-
systeme. . .), wird ausgeklammert.
Auf Seite 33 dieser Rahmenstudien-
ordnung wird das amtliche Vermes-
sungswesen als wichtiges Teilgebiet
der GeodaÈsie aufgefuÈhrt und dafuÈr
die Bezeichnung ¹Geoinformations-
wesenª reklamiert, auch wenn ¹die
Schaffung und Pflege von Fest-
punktfeldern wie von analogen Kar-
tengrundlagenª aus heutiger Sicht
weitgehend uÈberholt erscheint.
Der Begriff des Bodenwirtschaftlers
wird in dieser Rahmenstudienord-
nung in traditioneller Weise eng ge-
fasst: Der GeodaÈt klassischer PraÈ-
gung hat die zweifelsfreie Erstellung
von Eigentumsnachweisen und de-
ren VeraÈnderungen zu gewaÈhrleis-
ten. Was man sonst noch mit diesem
Datenmaterial anfangen kann, wird
nicht in Betracht gezogen: der Geo-
daÈt arbeitet den Juristen und Planern
zu als Beschaffer der Datengrundla-
gen. Im besten Falle ist er dazu be-
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faÈhigt, ein Gutachten uÈber den ver-
messungstechnischen Verlauf der
GrundstuÈcksgrenze zu erstellen
oder den Verkehrswert des Grund-
stuÈcks zu schaÈtzen, ± wobei er hier
bereits wieder in Konkurrenz mit
den vereidigten SachverstaÈndigen
aus anderen Berufsgruppen (Archi-
tekten, Juristen, . . .) tritt.
Die Initiative, die GeodaÈsie ± dieses
faszinierende Gebiet der Ingenieur-
kunst ± in Anwendung und For-
schung selbstaÈndig mit- und weiter-
zuentwickeln, wurde aufgegeben.
Die Erfahrung der letzten Jahre
zeigte, dass eine solche Ausrichtung
des Curriculums zu stagnierenden
Studentenzahlen fuÈhrt.

3 UÈberlegungen zu einem
neuen Curriculum

Basierend darauf wurde an der Tech-
nischen UniversitaÈt Darmstadt ver-
sucht, ein neues Curriculum fuÈr
den Studiengang ¹GeodaÈsie und
Geoinformationª zu entwickeln,
das folgende Punkte besonders be-
tont:
± StaÈrkung des universitaÈren Cha-

rakters des Studiums
± Ausbildung zum Generalisten und

nicht zum Spezialisten
± Eigenverantwortung des Studie-

renden bezuÈglich der Gestaltung
seines Studiums

± Erziehung zur SelbstaÈndigkeit be-
zuÈglich BerufsausuÈbung und For-
schung.

Zurzeit verfuÈgen Studenten bei Stu-
dienbeginn zum Teil uÈber uÈberra-
schendes Spezial- und Detailwissen
in Mathematik und Physik. Allge-
meinkenntnisse, die eigentlich unbe-
wusst im taÈglichen Gebrauch staÈndig
benoÈtigt werden, wie Kopfrechnen,
AbschaÈtzung von GroÈûenordnungen,
physikalische und technische Grund-
kenntnisse sowie deren sprachliche
Darstellung fehlen oft. Das aktive
Mitdenken ist sehr wenig ausge-
praÈgt. Man verlaÈsst sich auf den
Computer, das Netz und darauf,
dass heutzutage der groÈûte Teil der
Probleme in den PruÈfungen als ¹mul-
tiple choice Fragenª praÈsentiert
wird. Die FaÈhigkeit, simple Zusam-
menhaÈnge mit einfachen klaren SaÈt-

zen, Formeln und Bildern darzustel-
len, ist selten entwickelt.
Bewusst vernachlaÈssigt wird daher
in der neuen Studienordnung die
Vermittlung von Detailwissen, das
erfahrungsgemaÈû schnell veraltet.
Handwerkliche Fertigkeiten, die je-
derzeit unabhaÈngig von universitaÈ-
ren Einrichtungen erlernt werden
koÈnnen, wurden zu Gunsten der ver-
staÈrkten Ausbildung in den Grundla-
gen zuruÈckgestellt. Der Absolvent
soll sich durch die FaÈhigkeit zum
selbstaÈndigen Arbeiten und Erarbei-
ten von Wissen ausweisen und nicht
durch Spezialwissen.
Diese Ziele muÈssen erreicht werden
unter den uÈblichen Rahmenbedin-
gungen:
± Regelstudienzeit von 9 Semestern
± Deckelung der Anzahl der Lehr-

veranstaltungen auf 180 Semes-
terwochenstunden

± Reduzierung der PruÈfungsfaÈcher
± Verminderte Ressourcen auf

Grund von Stellenstreichungen
bzw. -sperren und kontinuierlicher
Reduzierung der Haushaltsmittel

± Erleichterung bei Auslandssemes-
tern und Studienortwechsel ohne
Zeitverlust.

Die in langen Diskussionen uÈber vier
Jahre hin entwickelte LoÈsung hat fol-
gendes Aussehen:
± Die uÈbliche Einteilung des Studi-

ums in Grund- und Hauptstudium
wird beibehalten.

± Die einzelnen Lehrveranstaltun-
gen werden in Module gegliedert.

± FuÈr jedes Modul findet eine PruÈ-
fung statt.

± Innerhalb eines jeden Moduls gibt
es Pflicht- und Wahlpflichtveran-
staltungen im VerhaÈltnis 2:1.

± Der Katalog der Wahlpflichtver-
anstaltungen beruÈcksichtigt be-
wusst fachfremde Veranstaltun-
gen.

± Der Student hat nur noch einen in
den GrundfaÈchern vorgeschriebe-
nen Stundenplan und muss sich
sein uÈbriges Studium und seine
Vorlesungen selbstaÈndig nach In-
teresse und Veranlagung organi-
sieren.

± Die Veranstaltungen in den
GrundlagenfaÈchern Mathematik,
Physik und Informatik werden
um 30% gegenuÈber fruÈheren Cur-
ricula erweitert.

± Im Hauptstudium werden fach-
spezifische UÈ bungen durch fach-
uÈbergreifende Projektarbeiten er-
setzt.

± Die aktive Mitarbeit der Studie-
renden wird durch die Verdreifa-
chung der Anzahl an Seminaren
angeregt.

± Die fruÈhe Wahl einer fachspezifi-
schen Vertiefungsrichtung im 5.
Fachsemester ermoÈglicht die Inte-
gration der Studierenden in die
Forschungsarbeit der einzelnen
Fachgebiete bzw. Institute.

± Die fachspezifische Vertiefung
erfolgt nicht mehr nach Fachge-
bieten (IngenieurgeodaÈsie, Kar-
tographie,. . .), sondern nach Ar-
beitsinteressen (messende GeodaÈ-
sie, auswertende GeodaÈsie, pla-
nende GeodaÈsie).

± Zulassungsvoraussetzung zu den
PruÈfungen ist die Erbringung einer
bestimmten Anzahl von Credits.
Der Begriff der Credits wurde
dabei in UÈ bereinstimmung mit
dem ¹European Credit Transfer
Systemª (ECTS) (http://euro-
pa.eu.int/comm/education/socra-
tes/ects.html) gewaÈhlt. Jeder Lehr-
veranstaltung wird eine Anzahl
von Credits zugeordnet. Als grobe
Faustformel wurde davon ausge-
gangen, dass 1 Semesterwochen-
stunde 1,33 Credits entspricht.

Eine zentrale Rolle in dieser Neuord-
nung des Curriculums spielt das
Fachgebiet Bodenwirtschaft. Neben
den traditionellen Aufgaben wie Be-
reitstellung und Bewertung von Bo-
den, im Besonderen von Bauland,
soll dieses Fachgebiet Aufgaben
des Geomanagements, d.h. die Ver-
waltung und Nutzung des einzigen
nicht vermehrbaren Gutes ¹Erdeª,
in Lehre und Forschung bearbeiten,
koordinieren und vermitteln. Die In-
strumente dazu wie Geoinformati-
onssysteme, planerische Verfahren
und rechtliche Vorschriften sind ent-
sprechend in der Lehre zu vermit-
teln. ForschungsaktivitaÈten sollten
sich nicht nur auf den Eigentums-
nachweis und die Bewirtschaftung
von Immobilien beschraÈnken, son-
dern alle die oben angefuÈhrten
Aspekte beruÈcksichtigen. Einbezo-
gen sind darin auch Umweltaspekte
wie z.B. die Beobachtung von Kli-
maaÈnderungen und deren Auswir-
kungen auf den Lebensraum Erde.
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4 Erfahrungen mit dem neuen
Curriculum

Zum Wintersemester 2000/2001 trat
das neue Curriculum in Kraft. Die
praktische Umsetzung brachte fuÈr
alle Beteiligten ± Studenten, wissen-
schaftliche Mitarbeiter, Verwal-
tungspersonal und Professoren ±
grundlegende Umstellungen.

4.1.1 Studentische Belange

Die Studenten mussten sich mit der
fuÈr sie offensichtlich neuen Situation
zurechtfinden, dass sie eigenstaÈndig
ihr Studium gestalten koÈnnen. Sie
muÈssen sich ihren Stundenplan weit-
gehend selbst zusammenstellen.
Zeitliche UÈ berschneidungen von
Vorlesungen verlangen, dass das
Studium vorausschauend uÈber den
Zeitraum des Grund- bzw. Hauptstu-
diums geplant wird. Ebenso ist bei
der Erstellung des individuellen Vor-
lesungsplanes zu beruÈcksichtigen,
dass sich staÈndig AÈ nderungen im
Vorlesungsangebot ergeben, auf die
reagiert werden muss. Dieses Pro-
blem ist bis jetzt noch nicht befriedi-
gend geloÈst.
Die ModalitaÈten des Crediterwerbs
muÈssen mit den Professoren bespro-
chen und vereinbart werden.
Die PruÈfungsform nach Modulen er-
laubt nicht, dass der Lehrstoff je-
weils am Semesterende abgepruÈft
(und dann zu den Akten gelegt)
wird, ± ein Modus, den die Studie-
renden offensichtlich bevorzugen.
Die Neugliederung der UÈ bungen in
fachuÈbergreifende Projekte brachte
deutlich Mehrarbeit fuÈr die Studen-
ten. Praxisnahe Aufgaben sind von
der Planung bis zum Schlussbericht
durchzufuÈhren. Allerdings wird
diese Neuorganisation von studenti-
scher Seite als die Hauptverbesse-
rung des neuen Curriculums betrach-
tet.

4.1.2 Wissenschaftlicher Mittelbau

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter
werden bedeutend mehr mit Lehr-
aufgaben belastet, da zum einen
die Betreuung der Studenten vor al-
lem innerhalb der Projektarbeiten in-
tensiviert wird und zum anderen die
Arbeit in den Seminaren einen zu-
saÈtzlichen Zeitaufwand erfordert.

Als Vorteil wird hier gesehen, dass
die jetzt von allen Fachgebieten
des Studienganges ¹GeodaÈsie und
Geoinformationª durchgefuÈhrten
Seminare die Diskussion instituts-
uÈbergreifend in Gang setzt bzw. in-
tensiviert.

4.1.3 Technisches
Verwaltungspersonal

FuÈr das technische Verwaltungsper-
sonal bringt die Umstellung auf
das europaÈische Credittransfersys-
tem (ECTS) die groÈûte AÈ nderung
mit sich. Es musste ein Datenbank-
system entwickelt werden, auf des-
sen Basis die uÈbersichtliche und zu-
verlaÈssige Verwaltung der erbrach-
ten Credits fuÈr jeden Studenten moÈg-
lich ist. Die WahlmoÈglichkeiten und
Austauschbarkeit von Lehrveran-
staltungen erfordert, dass das Daten-
banksystem beliebig variiert und er-
weitert werden kann.
Zwar wird die Anzahl der geforder-
ten PruÈfungen und Studienleistungen
grundsaÈtzlich reduziert, aber in der
Praxis ist die rein passive Teilnahme
an Vorlesungsveranstaltungen nicht
mehr moÈglich. Es muss in irgendei-
ner Form vom Studierenden der
Nachweis erbracht werden, dass er
sich mit dem Stoff der Veranstaltung
aktiv auseinandergesetzt hat.

4.1.4 Professoren

Die AÈ nderungen, die auf die Profes-
soren zukamen, koÈnnen wie folgt be-
schrieben werden:
± Der Inhalt aller Vorlesungen

musste neu organisiert und aufge-
baut werden. Dies trifft vor allem
fuÈr die fachspezifischen Vertie-
fungsrichtungen zu.

± PruÈfungsform und PruÈfungsin-
halte muÈssen neu aufgebaut wer-
den. Der Lehrstoff soll im Rah-
men von KollegialpruÈfungen Mo-
dulweise abgefragt werden.

± Die fachspezifischen Vertiefun-
gen erfordern ein gegenseitiges
Abstimmen der Lehrinhalte.
Dies geschieht uÈber ein kommen-
tiertes Vorlesungsverzeichnis, das
im Internet unter
http://www.gi.verm.tu-darm-
stadt.de/Informationen/Komm-
Stu.pdf
allen zugaÈnglich ist.

Als vorteilhaft wird gesehen, dass
das neue Curriculum es in sehr ein-
facher Weise ermoÈglicht, neue Lehr-
und PruÈfungsstoffe in den Lehrplan
aufzunehmen. Durch die ausgewei-
teten WahlmoÈglichkeiten besteht
auf der einen Seite ein gewisser
Wettbewerb innerhalb der Professo-
renschaft um HoÈrer. Auf der anderen
Seite ist durch das Instrument der
KollegialpruÈfungen aber nicht die
MoÈglichkeit gegeben, dass einzelne
Professoren von den Studenten be-
vorzugt als PruÈfer ausgewaÈhlt wer-
den koÈnnen.

5 Zusammenfassung und
Ausblick

Sinkenden Studentenzahlen in Inge-
nieurfaÈchern versucht man zurzeit
haÈufig durch die Schaffung neuer
StudiengaÈnge und -abschluÈsse zu be-
gegnen. Die ansteigende Anzahl der
Bachelor- und MasterstudiengaÈnge
an Technischen UniversitaÈten und
Fachhochschulen kann jedoch nicht
daruÈber hinwegtaÈuschen, dass das
bewaÈhrte Institut des Dipl.-Ing.-Ab-
schlusses nach wie vor seine Bedeu-
tung hat und durch Bachelor- und
MasterabschluÈsse nicht ersetzt wer-
den kann. Der Diplomingenieur uni-
versitaÈrer PraÈgung stellt sich im
Sinne von Humboldt als Generalist
dar, der basierend auf einem funda-
mentalen Grundlagenwissen sich in
jedes Spezialgebiet einarbeitet und
sein Wissen darin weitervermittelt.
Die Forderung in unserer Zeit an
die (Technischen) UniversitaÈten ist
es daher nicht, eine bunte Palette
der verschiedensten Studienab-
schluÈsse zu kreieren, sondern die
qualitative Ausbildung eines univer-
sitaÈr gebildeten Diplomingenieurs zu
gewaÈhrleisten. Gelingt dies, wird es
auch von der OÈ ffentlichkeit in Form
von interessierten Studenten und ge-
eigneten Arbeitsstellen honoriert
werden.
Der Weg zu einer universitaÈren Aus-
bildung ist sicher nicht einfach. Er ist
fuÈr alle Beteiligten mit mehr Arbeit,
Einsatz, aber auch Genugtuung und
Freude verbunden. Doch es ist
auch der Weg, der den GeodaÈten
vom Verwalter analoger und digita-
ler DatenbestaÈnde wieder in die Rol-
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le eines Ingenieurs versetzt, der das
Gesicht seiner Gesellschaft aktiv
und kreativ mitgestaltet ± vielleicht
sogar im Sinne von Norbert Wiener.
Navigation und Geoinformation bie-
ten dazu ein umfassendes BetaÈti-
gungsfeld.
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Zusammenfassung

Der Artikel beschreibt die GrunduÈberlegungen, die bei der Ent-
wicklung eines neuen Curriculums fuÈr den Studiengang ¹GeodaÈsie
und Geoinformationª an der Technischen UniversitaÈt Darmstadt
angestellt und umgesetzt wurden. Das neue Curriculum zeichnet
sich dadurch aus, dass der Charakter eines universitaÈren Studiums
staÈrker betont wird. Der Studierende erhaÈlt die MoÈglichkeit, sein
Studium selbstverantwortlich seinen Neigungen entsprechend zu
gestalten.

Erste Erfahrungen mit dem neuen Curriculum zeigen, dass dessen
Umsetzung eine deutliche Mehrbelastung fuÈr das Lehrpersonal
und fuÈr den Studierenden mit sich bringt. Diese Mehrbelastung
wird aber von allen Beteiligten akzeptiert, da die neue Studien-
ordnung einen positiven Beitrag zur Belebung des Studiums und
zur Verbesserung des akademischen Arbeitsklimas im Ausbil-
dungsgang leistet.
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