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Technische UniversitŠt Berlin 
 

Institut fŸr Philosophie, Literatur -,  

Wissenschafts- und Technikgeschichte 

Center for Cultural Studies on Science and Technology in China 

 

 

 

FG Praktische Philosophie 

http://www.philosophie.tu-berlin.de/menue/fachgebiete/praktische_philosophie/ 

N. N. Tel.: (030) 314-24841, Fax: (030) 314-25962, Raum: H 7160  

 E-Mail: siehe WebprŠsenz 

 …ffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 09.30 Ð 12.00 und Di, Do 13.00 Ð15.00 Uhr 

 Sekr. H 72, Stra§e des 17. Juni 135, 10623 Berlin 

 

 

FG Theoretische Philosophie 

http://www.philosophie.tu-berlin.de/menue/fachgebiete/theoretische_philosophie/ 

N. N. Tel.: (030) 314-22606, Fax: (030) 314-25962, Raum: H 7151  

 E-Mail: siehe WebprŠsenz 

 …ffnungszeiten: Mo Ð Fr 10.30 Ð 17.00 Uhr 

 Sekr. H 72, Stra§e des 17. Juni 135, 10623 Berlin 

 

FG Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Literatur und Wissenschaft 

http://www.philosophie.tu-berlin.de/menue/fachgebiete/literaturwissenschaft/ 

Karen Frey Tel.: (030) 314-23611, Fax: (030) 314-23107, Raum: H 2047  

 E-Mail: karen.frey@tu-berlin.de 

 …ffnungszeiten: Di, Do 10.00 - 15.00 Uhr 

 Sekr. H 61, Stra§e des 17. Juni 135, 10623 Berlin 

 

FG Technikgeschichte 

http://www.philosophie.tu-berlin.de/menue/fachgebiete/technikgeschichte/ 

Karen Frey Tel.: (030) 314-24068, Raum: H 2049a  

 E-Mail: karen.frey@tu-berlin.de 

 …ffnungszeiten: Mi  10.00 - 12.00 Uhr 

 Sekr. H 67, Stra§e des 17. Juni 135, 10623 Berlin  



FG Wissenschaftsgeschichte 

http://www.philosophie.tu-berlin.de/menue/fachgebiete/wissenschaftsgeschichte/ 

Nina Krampitz Tel.: (030) 314-73815, Fax: (030) 314-25962, Raum: H 2532 

 E-Mail: nina.krampitz@tu-berlin.de  

 …ffnungszeiten: Do  09.30 Ð 12.00 und Mo, Mi, Fr 13.00 Ð15.00 Uhr  

 Sekr. H 23, Stra§e des 17. Juni 135, 10623 Berlin 

 

Center for Cultural Studies on Science and Technology in China 

http://www.china.tu-berlin.de/ 

Dr. Sigrun Abels Tel.: (030) 314-22680/ -25995; Fax: (030) 314-28048,   

 Raum: MAR 2.032 - MAR 2.035 

 Sekr. MAR 2-2, Marchstra§e 23, 10587 Berlin 

 

Innovationszentrum Wissensforschung 

http://wissensforschung.tu-berlin.de/ 

Elisabeth Simon Tel.: (030) 314-22606 

 E-Mail: info@wissensforschung.tu-berlin.de 

 Sekr. H 72, Stra§e des 17. Juni 135, 10623 Berlin 

  



Module und Modulverantwortliche 

BA Kultur und Technik  
 

 

Philosophie BA Kultur und Technik, Kernfach Philosophie 

 

- alte PrŸfungsordnung 2009 - 

Modul Titel Modulverantwortliche/r 

BA-KulT PHIL 1 EinfŸhrung in die Philosophie  Prof. Dr. Christoph Asmuth (H 72) 

BA-KulT PHIL 2 Rationale Argumentation Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

BA-KulT PHIL 3 
Philosophie der Sprache, der Kognition und 
des Geistes 

Prof. Dr. Christoph Asmuth (H 72) 

BA-KulT PHIL 4 Handlungsphilosophie und Ethik Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

BA-KulT PHIL 5 Geschichte der Philosophie Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

 

- neue PrŸfungsordnung 2014 - 

Modul Titel Modulverantwortliche/r 

BA-KulT PHIL 1 EinfŸhrung in die Philosophie  Prof. Dr. Christoph Asmuth (H 72) 

BA-KulT PHIL 2 Argumentationstheorie Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

BA-KulT PHIL 3 
Philosophie der Sprache, der Kognition und 
des Geistes 

Prof. Dr. Christoph Asmuth (H 72) 

BA-KulT PHIL 4 Handlungsphilosophie und Ethik Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

BA-KulT PHIL 5 Geschichte der Philosophie Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

 

  



Wissenschafts- und Technikgeschichte 

 

Modul Titel Modulverantwortliche/r 

BA-KulT WTG 1 
Grundlagen und Methoden der 

Wissenschafts- und Technikgeschichte 
Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

BA-KulT WTG 2 Wissenschaftsgeschichte I Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

BA-KulT WTG 3 Technikgeschichte (I) Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

BA-KulT WTG 4 Wissenschafts- und Technikgeschichte II Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

 

InterdisziplinŠre Studien 

 

Modul Titel Modulverantwortliche/r 

BA-KulT IS 1 EinfŸhrung in Kultur und Technik Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

BA-KulT IS 2 Natur und Erfahrung Prof. Dr. Magdalena Bushart (A 56) 

BA-KulT IS 3 Wahrnehmung und Weltbilder 
Prof. Dr. Werner Bergmann 

(TEL 9-1) 

BA-KulT IS 4 Text und Wissen 
Prof. Dr. Hans-Christian von 

Herrmann (H 61) 

BA-KulT IS 5 Modernisierung Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

BA-KulT IS 6 Geschlecht, Wissen, Gesellschaft Prof. Dr. Sabine Hark (MAR 2-4) 

BA-KulT IS 7 †berfachliche Studien Petra Jordan M.A. 

 

China Center 

 

China 1 
Wissenschaft und Technik im modernen 

China 
Prof. Dr. Sigrun Abels (MAR 2-2) 

China 2 Wissenschaft und Technik im alten China Prof. Dr. Sigrun Abels (MAR 2-2) 

  



Module und Modulverantwortliche 

MasterstudiengŠnge 

 

MA Philosophie des Wissens und der Wissenschaften 

 

Modul Titel Modulverantwortliche/r 

MA-PHIL 1 Philosophie der Sprache und Zeichen Prof. Dr. Christoph Asmuth (H 72) 

MA-PHIL 2 Philosophie der Kognition Prof. Dr. Christoph Asmuth (H 72) 

MA-PHIL 3 Philosophie der Wissenschaften Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

MA-PHIL 4 
Technikphilosophie, Ethik der Wissenschaften 
und Technik  

Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

MA-PHIL 5 
Entwicklung der Philosophie in der 
wissenschaftlich-technischen Welt 

Prof. Dr. Thomas Gil (H 72) 

MA-PHIL 6 Philosophie: Profilvertiefung und Forschung schwerpunktabhŠngig 

MA-PHIL FP 26 Freie Wahl bereichsabhŠngig 

  



MA Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik  

 

Modul Titel Modulverantwortliche/r 

MA-GKWT 1 EinfŸhrung in die Methoden Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

MA-GKWT 2 Grundlagen der Wissenschaftsgeschichte Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

MA-GKWT 3 Grundlagen der Technikgeschichte Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

MA-GKWT 4 Kulturen des Wissens - Grundlagen 
Prof. Dr. Hans-Christian von 

Herrmann (H 61) 

MA-GKWT 5/1 Vertiefung Wissenschaftsgeschichte I Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

MA-GKWT 5/2 Vertiefung Technikgeschichte I Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

MA-GKWT 5/3 Vertiefung Kulturen des Wissens I 
Prof. Dr. Hans-Christian von 

Herrmann (H 61) 

MA-GKWT 6/1 Studienprojekt Wissenschaftsgeschichte Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

MA-GKWT 6/2 Studienprojekt Technikgeschichte Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

MA-GKWT 6/3 Arbeitstechniken Kulturen des Wissens 
Prof. Dr. Hans-Christian von 

Herrmann (H 61) 

MA-GKWT 7/1 Vertiefung Wissenschaftsgeschichte II Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

MA-GKWT 7/2 Vertiefung Technikgeschichte II Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

MA-GKWT 7/3 Vertiefung Kulturen des Wissens II 
Prof. Dr. Hans-Christian von 

Herrmann (H 61) 

MA-GKWT 8/1 
Aktuelle Forschungskonzepte der 

Wissenschaftsgeschichte 
Prof. Dr. Friedrich Steinle (H 23) 

MA-GKWT 8/2 
Aktuelle Forschungskonzepte der 

Technikgeschichte 
Prof. Dr. Uwe Fraunholz (H 67) 

MA-GKWT 8/3 
Kulturen des Wissens: Aktuelle 

Forschungskonzepte 

Prof. Dr. Hans-Christian von 

Herrmann (H 61) 

 
  



Modulzuordnungen Bachelor (WiSe 2017/2018) 

Philosophie  
 
BA-KulT Phil 1: Einführung in die Philosophie 
 

Vorlesung Beck, Birgit: EinfŸhrung in die Technikethik  

Gil, Thomas: EinfŸhrung in die Philosophie 

Seminare Gil, Thomas: Grundkurs Philosophie 

Neuffer, Simon: EinfŸhrung in die Erkenntnistheorie 

 
 
BA-KulT Phil 2: Rationale Argumentation (2009) / Argumentationstheorie (2014) 
 

Vorlesungen ---- 

Seminare Ficara, Elena: Hermeneutik 

Remmers, Peter: EinfŸhrung in die Logik 

 
 
BA-KulT Phil 3: Philosophie der Sprache, der Kognition und des Geistes (auch für BA-KulT FW 4, 6) 
 

Vorlesungen Asmuth, Christoph: Bild und Zeichen 

Seminare Asmuth, Christoph: Wahrheitstheorien 

Gil, Thomas: Grundkurs Philosophie 

Ficara, Elena: Hermeneutik 

Gasperoni, Lidia: Philosophie der Wahrnehmung und Theorie der ReprŠsentation.  
Eine EinfŸhrung  

Neuffer, Simon: EinfŸhrung in die Erkenntnistheorie 

Neuffer, Simon: Kants Kritik der reinen Vernunft  

Tania Becker von Falkenstein: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in China 

 
  



BA-KulT Phil 4: Handlungsphilosophie und Ethik (auch für BA KulT FW 5, 7) 
 

Vorlesung Beck, Birgit: EinfŸhrung in die Technikethik 

Seminare Adolphi, Rainer: Der Typus Mensch im technischen Zeitalter 

Asmuth, Christoph: Gastrosophie 

Bantekas, Vangelis: Marx und die Neoklassik zu Akkumulation, Wachstum und Krise. 
Philosophische Probleme …konomischer Theoriebildung 

 
 
BA-KulT Phil 5: Geschichte der Philosophie 
 

Vorlesungen Asmuth, Christoph: Bild und Zeichen 

Beck, Birgit: EinfŸhrung in die Technikethik 

Perone, Ugo: Modelle der Religionsphilosophie (Models of Religious Philosophy) 

Seminare Adolphi, Rainer: Der Typus Mensch im technischen Zeitalter 

Asmuth, Christoph: Gastrosophie 

Asmuth, Christoph: Wahrheitstheorien 

Bantekas, Vangelis: Marx und die Neoklassik zu Akkumulation, Wachstum und Krise. 
Philosophische Probleme …konomischer Theoriebildung 

Ficara, Elena: Hermeneutik 

Gasperoni, Lidia: Philosophie der Wahrnehmung und Theorie der ReprŠsentation.  
Eine EinfŸhrung  

Maltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

Neuffer, Simon: Kants Kritik der reinen Vernunft  

Perone, Ugo: Italienische Philosophie der Gegenwart (Contemporary Italian 
philosophy) 

Richter, Silvia: Moses Mendelssohn und die jŸdische AufklŠrung (Moses Mendelssohn 
and the Jewish Enlightenment) 

 

  



Literaturwissenschaft 

BA-KulT FW 26 (Lit) 

VL/SE aus dem Bereich Literaturwissenschaft/Kulturen des Wissens 

 
 

Wissenschafts- und Technikgeschichte 

BA-KulT WTG 1 Grundlagen und Methoden der Wissenschafts- und Technikgeschichte 
 

Vorlesungen Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

Echterhšlter, Anna: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial - und 
Technikgeschichte der Messung 

Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Seminare Fraunholz, Uwe: Technikgeschichte Ð Theoretische und methodische Zugangsweisen 

WŸthrich, Adrian: EinfŸhrung in die Arbeitsmethoden der Wissenschaftsgeschichte 

 
 
BA-KulT WTG 2: Wissenschaftsgeschichte I 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Seminare Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 

Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
  



BA-KulT WTG 3: Technikgeschichte I 
 

Vorlesungen Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

Echterhšlter, Anna: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und 
Technikgeschichte der Messung 

Seminare Echterhšlter, Anna: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 

Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Kirstein, Thomas: Exkursion - Das minoische Kreta 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
 
BA-KulT WTG 4: Wissenschafts- und Technikgeschichte II 
 

Seminare Echterhšlter, Anna: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 

Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Kirstein, Thomas: Exkursion - Das minoische Kreta 

Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 

Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

Hauptseminare Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  



Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 
 
BA-KulT FW 14 
 

Vorlesungen Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

Echterhšlter, Anna: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und 
Technikgeschichte der Messung 

Seminare Echterhšlter, Anna: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 

Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im  traditionellen China 

 
 
BA-KulT FW 15 

Vorlesungen Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

Echterhšlter, Anna: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und 
Technikgeschichte der Messung 

Seminare Echterhšlter, Anna: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 



Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
 
BA-KulT FW 16 
 

Vorlesungen Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

Echterhšlter, Anna: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und 
Technikgeschichte der Messung 

Seminare Echterhšlter, Anna: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 

Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
 
BA-KulT FW 17 
 

Vorlesungen Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

Echterhšlter, Anna: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und 
Technikgeschichte der Messung 

Seminare Echterhšlter, Anna: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 

Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
  



BA-KulT FW 18: Wissenschaftsgeschichte Vertiefung I 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Seminare Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 

Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Schultheis, Joshua; Tiedje, Gabriel: Die Bologna-Reform 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China 

 
 
BA-KulT FW 19: Wissenschaftsgeschichte Vertiefung II 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Seminare Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 

Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Schultheis, Joshua; Tiedje, Gabriel: Die Bologna-Reform 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
 
BA-KulT FW 20: Wissenschaftsgeschichte Vertiefung III 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Seminare Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 



Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Schultheis, Joshua; Tiedje, Gabriel: Die Bologna-Reform 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
 
BA-KulT FW 21: Wissenschaftsgeschichte I 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance  

Seminare Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 

Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Schultheis, Joshua; Tiedje, Gabriel: Die Bologna-Reform 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 
 

Module China Center 

BA- KulT FW 37: China 1 
 

Seminare Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz 
in China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Hernig, Marcus: Kultur und Gesellschaft Chinas 

Kšgel, Eduard: Chinesische Architektur und Architektur in China | das 20. 
Jahrhundert  

KŸchler, Johannes: Stadtgeschichte Chinas von der Qing-Zeit bis zur Gegenwart 

RŽvŽsz, çgota: Social and cultural mobility: Education, the urban-rural divide and 
emerging visions of China 



SHI, Mingtao: ãInternet+Ò: Chinas Weg zu digitalen Industrien  

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

Zanier, Valeria: Capital and Human Resources Mobility in ChinaÕs Economic 
Transformation  

 
 
MA FW 38: China 2 
 

Seminare Hernig, Marcus: Kultur und Gesellschaft Chinas 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 

 

 
 

Module InterdisziplinŠre Studien 

 
Das Institut fŸr Philosophie, Literatur-, Wissenschafts- und Technikgeschichte bietet eine Reihe von 
Lehrveranstaltungen an, die fŸr die interdisziplinŠren Module IS 1 bis IS 5 anrechenbar sind. 

Da die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den einzelnen IS-Modulen zum Redaktionsschluss noch nicht Ÿberall 
feststand, entnehmen Sie diese bitte dem Online-Vorlesungsverzeichnis der TUB bzw. der gesonderten Liste fŸr die 
Module der InterdisziplinŠren Studien auf der Webseite der PrŸfungsausschŸsse, Direktzugang: 57484. 

  



Modulzuordnungen Master (WiSe 2017/2018) 

 

Philosophie des Wissens und der Wissenschaften 
 
MA-Phil 1: Philosophie der Sprache und Zeichen (auch für MA-Phil FW 25, 27) 
 

Vorlesungen Asmuth, Christoph: Bild und Zeichen 

Seminare Asmuth, Christoph: Hegel: Wesenslogik 

Gil, Thomas: Eigenschaften und Dispositionen 

Koppelberg, Dirk: Wissen, ErklŠren und Verstehen Ð Aktuelle Debatten in der 
gegenwŠrtigen Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie 

 
 
MA-Phil 2: Philosophie der Kognition (auch für MA-Phil FW 25, 27) 
 

Vorlesungen Asmuth, Christoph: Bild und Zeichen 

Seminare Asmuth, Christoph: Das Unendliche 

Asmuth, Christoph: Hegel: Wesenslogik 

Gil, Thomas: Eigenschaften und Dispositionen 

Drilo, Kazimir: Adorno, Negative Dialektik 

Koppelberg, Dirk: Wissen, ErklŠren und Verstehen Ð Aktuelle Debatten in der 
gegenwŠrtigen Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie 

Loukidelis, Nikolaos: Kants Anthropologie 

 
 
MA-Phil 3: Philosophie der Wissenschaften (auch für MA-Phil FW 25, 27) 
 

Vorlesungen ------ 

Seminare Asmuth, Christoph: Das Unendliche 

Gil, Thomas: Eigenschaften und Dispositionen 

Koppelberg, Dirk: Wissen, ErklŠren und Verstehen Ð Aktuelle Debatten in der 
gegenwŠrtigen Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie 

 
  



MA-Phil 4: Technikphilosophie, Ethik der Wissenschaften und Technik (auch für MA-Phil FW 26, 28) 
 

Vorlesungen  Beck, Birgit: EinfŸhrung in die Technikethik 

Seminare Ammon, Sabine: Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte 

Beck, Birgit: Bioethik Ð Geschichte, Methoden, GegenstŠnde 

Tania Becker von Falkenstein: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in China 

 
 
MA-Phil 5: Entwicklung der Philosophie in der wissenschaftlich-technischen Welt  
 

Vorlesungen Asmuth, Christoph: Bild und Zeichen 

Perone, Ugo: Modelle der Religionsphilosophie (Models of Religious Philosophy) 

Seminare Ammon, Sabine: Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte 

Asmuth, Christoph: Das Unendliche 

Asmuth, Christoph: Hegel: Wesenslogik 

Beck, Birgit: Bioethik Ð Geschichte, Methoden, GegenstŠnde 

Gil, Thomas: Eigenschaften und Dispositionen 

Loukidelis, Nikolaos: Kants Anthropologie 

Maltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

Perone, Ugo: Italienische Philosophie der Gegenwart  (Contemporary Italian 
philosophy) 

Richter, Silvia: Moses Mendelssohn und die jŸdische AufklŠrung (Moses Mendelssohn 
and the Jewish Enlightenment) 

 
 
MA-Phil 6: Fachliche Profilbildung 
 

Vorlesung Beck, Birgit: EinfŸhrung in die Technikethik 

Seminare Je nach gewŠhltem Profil die entsprechenden Lehrveranstaltungen im Fachgebiet 
Philosophie  

Forschungs-
colloquien 

Abel, GŸnter: Examenscolloquium "Theoretische Philosophie" 

Adolphi, Rainer; Santini, Carlotta: Berliner Nietzsche - Colloquium 

Gil, Thomas; Asmuth, Christoph: Forschungskolloquium ãPhilosophische ProblemeÒ 

 



MA-Phil 7: Freie Profilbildung 
 

Seminare Alle Veranstaltungen im Fachgebiet Philosophie sowie Projektseminar: 

Kraus, Miriam; Lourens, Michael; Gil, Thomas: Internet  Reality: Digital  Conspiracies 

Adolphi, Rainer; Lippert, Marie; Barnieck, Sybille: Antagonismen des Wissens. 
Wissenswelten im Zustand moderner Gesellschaftlichkeit & die Mšglichkeit von 
Ideologiekritik  

Forschungs-
colloquien 

Abel, GŸnter: Examenscolloquium "Theoretische Philosophie" 

Adolphi, Rainer; Santini, Carlotta: Berliner Nietzsche-Colloquium 

Gil, Thomas; Asmuth, Christoph: Forschungskolloquium ãPhilosophische ProblemeÒ 

 

  



Gemeinsame Modulzuordnungen fŸr Bachelor und Master 

 

Phil-FÜS I: Philosophie Fächerübergreifende Studien I 
 

Vorlesung Gil, Thomas: EinfŸhrung in die Philosophie 

Seminare Gil, Thomas: Grundkurs Philosophie 

Neuffer, Simon: EinfŸhrung in die Erkenntnistheorie 

 

Phil-FÜS II: Philosophie Fächerübergreifende Studien II 
 

Seminare Ammon, Sabine: Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte 

Beck, Birgit: EinfŸhrung in die Technikethik 

Beck, Birgit: Bioethik Ð Geschichte, Methoden, GegenstŠnde 

 

Phil-FÜS III: Philosophie Fächerübergreifende Studien III 
 

Vorlesung Perone, Ugo: Modelle der Religionsphilosophie (Models of Religious Philosophy) 

Seminare Adolphi, Rainer: Der Typus Mensch im technischen Zeitalter 

Asmuth, Christoph: Wahrheitstheorien  

Asmuth, Christoph: Das Unendliche 

Ficara, Elena:  Hermeneutik 

Gasperoni, Lydia: Philosophie der Wahrnehmung und Theorie der ReprŠsentation. 
Eine EinfŸhrung 

Drilo, Kazimir: Adorno, Negative Dialektik 

Loukidelis,, Nikolaos: Kants Anthropologie 

Neuffer, Simon: Kants Kritik der reinen Vernunft  

Bantekas, Vangelis: Marx und die Neoklassik zu Akkumulation, Wachstum und Krise. 
Philosophische Probleme …konomischer Theoriebildung 

Perone, Ugo: Italienische Philosophie der Gegenwart (Contemporary Italian 
Philosophy) 

 

  



Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik  
 
MA-GKWT 1: Einführung in die Methoden 
 

Seminar/ 

Hauptseminar 

Fraunholz, Uwe: Technikgeschichte Ð Theoretische und methodische Zugangsweisen 

N. N.: Formen der Imagination zwischen Literatur und Wissenschaften (EinfŸhrung 
KdW)  

WŸthrich, Adrian: EinfŸhrung in die Arbeitsmethoden der Wissenschaftsgeschichte 

 
 
MA-GKWT 2: Grundlagen der Wissenschaftsgeschichte 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Seminare/ 

Hauptseminare 

Parnes, Ohad: EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 

Pastorino, Cesare: Early Modern Experiment and its Communities 

Rebohm, Simon: Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 

Steinle, Friedrich: Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der 
Renaissance 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

 
  



MA-GKWT 3: Grundlagen der Technikgeschichte 
 

Vorlesung Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

N. N.: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und Technikgeschichte der 
Messung 

Seminare/ 

Hauptseminare 

N. N.: History of Quantification. Texte und Quellen 

Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und 
Theorien 

Kirstein, Thomas: Verkehr und Reisen im Altertum 

Gebuhr, Ralf: Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Kirstein, Thomas: Exkursion Ð Das minoische Kreta  

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 
 
MA-GKWT 4: Kulturen des Wissens – Grundlagen 
 

Vorlesung von Herrmann, Hans-Christian: Kulturen des Wissens 

Seminare/ 

Hauptseminare 

Cimerman, Miro: Synergie von Kunst und Wissenschaft 

Fitzner, Frauke: Zwischen Genie und Wahnsinn.: Der Wissenschaftler als Figur und 
Motiv in Literatur und  Kultur  

N. N.: Gottfried Benn: Roman des PhŠnotyp und Schriften der 40er Jahre 

Rothe, Katja: WŸnschen. Zur Wissens- und Technikgeschichte einer Praxis 

von Herrmann, Hans-Christian; Meyer-Kalkus, Reinhart: Literatur im technischen 
Zeitalter: Dichter lesen in audiovisuellen Medien 

Wegener, Mai: ãDas Unbewusste lŠsst sich nicht mehr machen wie zu Zeiten Freuds.Ò 



Jacques Lacans Theorie des Unbewussten 

 
 
MA-GKWT 5/1: Vertiefung Wissenschaftsgeschichte I 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Hauptseminare Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

 
 
MA-GKWT 5/2: Vertiefung Technikgeschichte I 
 

Vorlesung Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

N. N: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und Technikgeschichte der 
Messung 

Hauptseminare Kirstein, Thomas: Exkursion - Das minoische Kreta 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 
  



MA-GKWT 5/3: Vertiefung Kulturen des Wissens I 
 

Vorlesung von Herrmann, Hans-Christian: Kulturen des Wissens 

Hauptseminare Cimerman, Miro: Synergie von Kunst und Wissenschaft 

Fitzner, Frauke: Zwischen Genie und Wahnsinn.: Der Wissenschaftler als Figur und 
Motiv in Literatur und Kultur  

N. N.: Gottfried Benn: Roman des PhŠnotyp und Schriften der 40er Jahre 

Hauser, Susanne: Zu Gyšrgy Kepes 

 
 
MA-GKWT 6/1: Studienprojekt Wissenschaftsgeschichte 
 

Studienprojekt ---- 

 
 
MA-GKWT 6/2: Studienprojekt Technikgeschichte 
 

Studienprojekt Costea, Theodor: Artefakte der Berliner MobilitŠtsgeschichte 

 
 
MA-GKWT 6/3: Arbeitstechniken Kulturen des Wissens 
 

Colloquium Moser, Jeannie: Kulturen des Wissens - Plenum 

 
MA-GKWT 7/1: Vertiefung Wissenschaftsgeschichte II  
 

Hauptseminare Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

  



MA-GKWT 7/2: Vertiefung Technikgeschichte II  
 

Hauptseminare Kirstein, Thomas: Exkursion - Das minoische Kreta 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 

 
 
MA-GKWT 7/3: Vertiefung Kulturen des Wissens II  
 

Hauptseminare Rothe, Katja: WŸnschen. Zur Wissens- und Technikgeschichte einer Praxis 

von Herrmann, Hans-Christian; Meyer-Kalkus, Reinhart: Literatur im technischen 
Zeitalter: Dichter lesen in audiovisuellen Medien 

Wegener, Mai: ãDas Unbewusste lŠsst sich nicht mehr machen wie zu Zeiten Freuds.Ò 
Jacques Lacans Theorie des Unbewussten 

 
 
MA-GKWT 8/1: Aktuelle Forschungskonzepte der Wissenschaftsgeschichte  
 

Forschungs-
colloquien 

Steinle, Friedrich: Forschungskolloquium zur Wissenschaftsgeschichte 

 

 

MA-GKWT 8/2: Aktuelle Forschungskonzepte der Technikgeschichte  

 

Forschungs-
colloquium 

Fraunholz, Uwe; N. N.: Forschungskolloquium zur Technikgeschichte 

  



MA-GKWT 8/3: Kulturen des Wissens: Aktuelle Forschungskonzepte  
 

Forschungs-
colloquium 

von Herrmann, Hans-Christian: Kulturen des Wissens 

 
 
MA-GKWT FW 5, 6: Literatur und Wissenschaft, Sprache im technischen Zeitalter 
 

VL/SE/HS aus dem Bereich  Literaturwissenschaft/Kulturen des Wissens 

 
 
MA-GKWT FW 7: Wissenschaftsgeschichte - Vertiefung I 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Hauptseminare Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

 
 
MA-GKWT FW 8: Wissenschaftsgeschichte - Vertiefung II 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Hauptseminare Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduc tion to Digital Humanities 

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

  



 
MA-GKWT FW 9: Vertiefung Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik 
 

Hauptseminare Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

 
 
MA-GKWT FW 10: Wissenschaftsgeschichte I 
 

Vorlesung Steinle, Friedrich: Wissenschaftsgeschichte II : Mittelalter und Renaissance 

Hauptseminare Hollerbach, Teresa, Valleriani, Matteo: Nachbau der ersten Personenwaage Ð die 
MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen Medizin  

Borrelli, Arianna: Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in 
Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsforschung 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Huma nities 

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

WŸthrich, Adrian: Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 

 
  



MA-GKWT FW 11: Technikgeschichte - Vertiefung I 
 

Vorlesung Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

N. N.: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und Technikgeschichte der 
Messung 

Hauptseminare Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und GesellschaftParolini, 
Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und  nachhaltige Entwicklung in China  

 
 
MA-GKWT FW 12: Technikgeschichte - Vertiefung II 
 

Vorlesung Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

N. N.: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und Technikgeschichte der 
Messung 

Hauptseminare Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 
  



MA-GKWT FW 13: Vertiefung Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik 
 

Hauptseminare Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 
 
MA-GKWT FW 14: Technikgeschichte I 
 

Vorlesung Fraunholz, Uwe: Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 

N. N.: Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial - und Technikgeschichte der 
Messung 

Hauptseminare Kirstein, Thomas: Das minoische Kreta 

Fraunholz, Uwe: Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von 
Technik und SexualitŠt in der Moderne 

Klein, Michael: Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 

Parolini, Giuditta: Introduction to Digital Humanities  

Wendt, Helge: Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption 
eines aktuellen Themas 

Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

 
  



MA FW 37: China 1 
 

Seminare Becker von Falkenstein, Tania: Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in 
China 

Forschner, Dirk: Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 

Hernig, Marcus: Kultur und Gesellschaft Chinas 

Kšgel, Eduard: Chinesische Architektur und Architektur in China | das 20. 
Jahrhundert  

KŸchler, Johannes: Stadtgeschichte Chinas von der Qing-Zeit bis zur Gegenwart 

RŽvŽsz, çgota: Social and cultural mobility: Education, the urban-rural divide and 
emerging visions of China 

SHI, Mingtao: ãInternet+Ò: Chinas Weg zu digitalen Industrien  

Sternfeld, Eva: MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  

Zanier, Valeria: Business and technology networks between China and the World in 
Post-WWII  

 
 
MA FW 38: China 2 
 

Seminare Hernig, Marcus: Kultur und Gesellschaft Chinas 

Mahltig, Philipp: Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  

 

  



PHILOSOPHIE  

 
VORLESUNGEN 
 

Beck, Birgit 
LV-Nr.: 3130L 001 
BA-KulT Phil 1, 4, 5 
MA-Phil 4, 6 
Phil-F†S II 
FW 5, 7, 26, 28 
VL   EinfŸhrung in die Technikethik 
Mi 16-18 Uhr 
Raum: MA 005 
Beginn: 18.10.2017 
 
Technikethik befasst sich mit der Aufdeckung, Differenzierung und KlŠrung theoretischer 
Hintergrundannahmen praktischer Diskurse Ÿber die Entwicklung, Implementation und Folgen bestimmter 
Techniken in einem jeweiligen soziokulturellen Kontext. Methodisch schlie§t sie an weitere Bereiche 
philosophischer Reflexion wie Wissenschaftstheorie, Hermeneutik, (Meta-)Ethik und philosophische 
Anthropologie an und vertieft so das VerstŠndnis faktischer wie normativer Relationen zwischen Technik 
und Natur, Technik und Gesellschaft sowie Mensch und Technik. Damit reagiert sie auf ein 
gesellschaftliches OrientierungsbedŸrfnis. Dieses grŸndet in immer umfassenderen wissenschaftlich-
technischen Entwicklungen, dem zunehmenden Bewusstsein von deren moralischer Ambivalenz und 
damit einhergehender normativer Unsicherheit. Darauf reagiert Technikethik mit einem ãdoppelten 
PraxisbezugÒ (Grunwald), indem sie ihre GegenstŠnde aus der Praxis aufnimmt und ihre Analysen als 
Entscheidungsfindungshilfen an diese zurŸckgibt. 
Die Vorlesung bietet einen †berblick Ÿber die systematische Bedeutung, das Aufgabenspektrum und 
diverse Anwendungsfelder der Technikethik. 
Literatur (Auswahl): Grunwald, A. (Hrsg.) (2013): Handbuch Technikethik. Stuttgart: Metzler. 
 
 
 
Gil, Thomas 
LV-Nr.: 3130L 003 
BA-KulT Phil 1 
Phil-F†S I 
FW 5, 7, 26, 28  
VL   EinfŸhrung in die Philosophie  
Di 10-12 Uhr 
Raum: MA 042 
Beginn: 17.10.2017 
 
Die philosophische Reflexion als Analyse von Begriffen und PrŸfung der Geltungskraft von Argumenten 
zeichnet sich aus durch eine subtile Praxis des Unterscheidens, d.h. des folgenreichen 



Aufmerksammachens auf Aspekte, Hinsichten, Gleichheiten und Differenzen. Was dies genau hei§t, soll 
anhand ausgewŠhlter Argumentationen klassischer Philosophen wie Platon, Aristoteles, Ockham, 
Descartes, Kant, Hegel, Quine und Davidson im Einzelnen gezeigt werden. 
 
 
 
Asmuth, Christoph  
LV-Nr.: 3130 L 002 
BA-KulT Phil 3, 5 
MA-Phil 1, 2, 5 
FW  4, 6, 25, 27 
VL  Bild und Zeichen 
Di 14-16 Uhr 
Raum: H 1058 
Beginn: 17.10.2017 
 
Die Vorlesung wird eine EinfŸhrung und einen Einblick in die Philosophie des Bildes geben. ZunŠchst 
wird ein gro§er geschichtlicher Bogen durch relevante Position des Bilddenkens gezogen. In 
Auseinandersetzung mit der Zeichenphilosophie geht es im zweiten Teil der Vorlesung um den 
systematischen Entwurf einer Philosophie der Bildlichkeit. Hier werden zeichentheoretische 
†berlegungen konkretisiert und phŠnomenologische AnsŠtze diskutiert. Schlie§lich geht es um eine 
negationstheoretische BegrŸndung der Bildphilosophie.  
 
 
 
Perone, Ugo  
Lehrveranstaltung des Guardini-Lehrstuhls (HU Berlin) 
BA-KulT Phil 5 
MA Phil 5 
Phil-F†S III  
VL    Modelle der Religionsphilosophie (Models of Religious Philosophy) 
Di 16-18 Uhr 
Ort: HU-Berlin 
Raum: BU26, 013  
Beginn: 17.10.2017 
 
Obgleich die Philosophie das Thema der Religion seit ihren AnfŠngen behandelt hat, ist die AusprŠgung 
einer spezifischen Fachdisziplin, genannt Religionsphilosophie, dennoch neueren Datums. Vor dem 
Hintergrund der grundlegenden Modelle von Kant, Schleiermacher und Hegel, die kurz skizziert werden, 
konzentriert sich die Vorlesung auf die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts und stellt hierbei gegenŸber 
der phŠnomenologischen Methode (Otto, Scheler), die existentielle (Heidegger, Jaspers, Marcel), die 
hermeneutische (Ricoeur, Pareyson) sowie die EinflŸsse der jŸdischen Tradition (Rosenzweig, Levinas). 
Im Fokus des Interesses steht dabei aufzuzeigen, welche Einwirkung auf die Philosophie eine religišse 
Ausrichtung hat und welche Bereicherung fŸr die religišse Dimension ein philosophischer Ansatz bietet.   
  



BACHELOR  
 
Gasperoni, Lidia 
LV-Nr.: 3130L 014 
BA-KulT Phil 3, 5  
FW 4, 6 
Phil-F†S III  
SE  Philosophie der Wahrnehmung und Theorie der ReprŠsentation. Eine EinfŸhrung  
Di 12-14 Uhr 
Raum: H 0112 
Beginn: 17.10.2017 
 
Wie entstehen aus dem Reichtum sinnlicher EindrŸcke Vorstellungen von GegenstŠnden, und wie bezieht 
sich unser Denken auf die GegenstŠnde selbst? Die Relationen zwischen RealitŠt, Sinnlichkeit und 
Denken haben seit ihren AnfŠngen die Philosophie geprŠgt und in mancher Hinsicht sogar ihre Entstehung 
motiviert. Das Seminar versteht sich als EinfŸhrung in die Philosophie der Wahrnehmung. Dabei werden 
die wichtigsten AnsŠtze in der Wahrnehmungsphilosophie von Leibniz bis zur Gegenwart behandelt und 
anhand der Problematik der ReprŠsentation hinterfragt. Der Begriff der ReprŠsentation erlaubt es, die 
Frage nach einem Dualismus zwischen Denken und Sinnlichkeit sowie die Mšglichkeit Šsthetischer 
Erkenntnis zu thematisieren und anhand der LektŸre philosophischer Grundlagentexte gemeinsam zu 
diskutieren.  
 
 
 
Kraus, Miriam; Lourens, Michael; Gil, Thomas 
LV-Nr. 3130L 025 
BA-KulT FW 4, 5, 6, 7 
MA-Phil FW 25, 26, 27, 28 
Projektseminar  Internet  Reality: Digital  Conspiracies 
Di 12-14 Uhr 
Raum: H 3013 
Beginn: 17.10.2017 
 
Gab es ein BedŸrfnis, das das Internet ausfŸllt? Im Rahmen der studentischen Projektwerkstatt ãInternet 
RealityÒ behandelt die Lehrveranstaltung des Semesters die erkenntnistheoretische Dimension des 
Internets und wie sich diese auf unsere Gesellschaft auswirkt. Obwohl das Internet zu einer 
allgegenwŠrtigen SelbstverstŠndlichkeit geworden ist, wird es als menschliches PhŠnomen nicht unbedingt 
verstanden. Dennoch verschieben sich alltŠgliche Handlungen auf virtuelle Ebenen und es wird sich auf 
das Internet als Quelle von Wissen verlassen. Dies soll Anlass zu einer ethischen, kulturellen, 
psychologischen und sozialen Betrachtung der alltŠglichen Nutzung des Internets sein. Besondere 
Beachtung werden hier unter anderem PhŠnomene wie Wahrhaftigkeit, geistiges Eigentum, 
Informationsfreiheit, Informationsgerechtigkeit, Desinformation und Meinungsfreiheit im Internet finden. 
Zum einen wollen wir einschlŠgige Texte der Technikphilosophie mit dem Ziel diskutieren, einen klaren 
†berblick Ÿber soziale Strukturen und persšnliche Werte des Internets aus philosophischer Perspektive zu 
erarbeiten. Zum anderen werden zwei Debatten gefŸhrt, um eine erfolgreiche Argumentation anhand 
konkreter Fallbeispiele zu fšrdern.  



Besonderheiten der Arbeitsform: Jeder Studierende wird dazu aufgefordert, sich in einem fŸr das Seminar 
geschlossenen Forum anzumelden und in regelmŠ§igen AbstŠnden kurze BlogeintrŠge zu verfassen, sowie 
die der anderen zu kommentieren. Diese nicht bewertete Teilnahme am Blog bildet den Grundstein fŸr die 
benotete AbschlussprŠsentation in Gruppenarbeit. Hierbei werden in visueller Form (Powerpoint, 
Kurzfilm, oder Šhnliches) die Ergebnisse des Forums weiterentwickelt, um zu einem differenzierten Urteil 
Ÿber die Entwicklung von Informationsprozessen im Internet zu gelangen. Da sowohl neben deutscher 
hauptsŠchlich englische Literatur behandelt wird, wollen wir sowohl die englische als auch deutsche 
Sprache im Seminar unterstŸtzen und stellen die Wahl der zu sprechenden Sprache frei. Die 
Teilnehmerzahl ist gemŠ§ Modulbeschreibung auf 20 Personen begrenzt. Aufgrund der hohen Nachfrage 
bitten wir um eine Anmeldung via Email bis zum 09.10.17 an miriamkraus[at]me.com oder 
m.s.j.c.lourens[at]gmail.com. 
Literaturhinweise: 
Consalvo, Mia; Ess, Charles: The Handbook of Internet. 2011 
Floridi, Luciano: The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics. 2010. 
Floridi, Luciano: The Blackwell Guide to the Philosophy of Computing and Information. 2004 
Van den Hoven, Jeroen; Weckert, John: Information Technology And Moral Philosophy.2008 
Weitere Literaturhinweise in der ersten Sitzung. 
 
 
 
Ficara, Elena 
LV.Nr.: 3130L 018 
BA-KulT Phil 2, 3, 5 
FW 4, 6 
Phil-F†S III  
SE  Hermeneutik 
Mi 16-18 Uhr 
Raum H 7112 
Beginn: 17.10.2017 
 
Das Seminar bietet eine EinfŸhrung in den Begriff der Hermeneutik und seiner Geschichte. Dabei werden, 
neben der spezifisch philosophischen Bedeutung der Hermeneutik und ihrem VerhŠltnis zu Logik und 
Erkenntnis, ihre Anwendungen auf Theologie, Jurisprudenz, Psychoanalyse, Kunst, Literatur, Praxis und 
Politik von der Antike bis heute berŸcksichtigt. 
Literatur: Elena Ficara (Hg.), Texte zur Hermeneutik, Reclam 2015. 
 
 
  



Gil, Thomas 
LV-Nr.: 3130L 010 
BA-KulT Phil 1 
Phil-F†S I 
SE   Grundkurs Philosophie 
Mi 10-12 Uhr 
Raum: H 3004  
Beginn: 18.10.2017 
 
Der Grundkurs ist eine systematische EinfŸhrung in Grundfragen der Philosophie: das gute Leben; die 
Idee der Gerechtigkeit; kategoriales und methodisches Denken; das Erkenntnisproblem; GrŸnde und 
Ursachen; Struktur und Funktionsweisen wissenschaftlicher Theorien; das Problem sprachlicher 

VerstŠndigung. EinschlŠgige Texte philosophischer Klassiker werden im Seminar gelesen. 
 
 
 
Reininghaus, Philipp 
LV-Nr.: 3130L 010 
TU  Tutorium zum SE ãGrundkurs PhilosophieÒ 
Di 16-18 Uhr 
Raum: H 7112 
Beginn: 24.10.2017 
 
Das Tutorium findet begleitend zum ãGrundkurs PhilosophieÒ statt und bietet die Mšglichkeit, 
VerstŠndnisfragen zu den im Seminar behandelten Inhalten nachzugehen. Im Kurs soll durch eine 
entspannte AtmosphŠre und mit viel Freude am Lernen eine strukturierte Wissenserweiterung ermšglicht 
werden. Das Tutorium passt sich durch eine flexible Themenwahl den BedŸrfnissen der Teilnehmer an. 
Auch werden Hilfestellungen bei der Ausarbeitung von Referaten, dem Verfassen von Hausarbeiten, 
sowie bei der Orientierung in den Studiengangsordnungen angeboten.  
 
 
Neuffer, Simon 
LV-Nr.: 3130L 016 
BA-KulT Phil 3, 5 
SE  Kants Kritik der reinen Vernunft  
Mi 12 - 14 Uhr 
Raum MA 651 
Beginn: 18.10.2017 
 
Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft ist ein SchlŸsseltext der Philosophie und als solcher ein bis 
heute unersetzlicher Bezugspunkt fŸr fast alle philosophischen Probleme und Debatten von Gewicht. Ein 
genaues Studium dieses Werkes kann darum nicht nur als Voraussetzung gelten, um das nachfolgende 
Werk Kants und die Epoche des Deutschen Idealismus zu verstehen, sondern ist Grundlage fŸr ein 
VerstŠndnis moderner Philosophie Ÿberhaupt. 



Die Aufgabe seiner Schrift bringt Kant unter die einfache Formel: ÈWie sind synthetische Urteile a priori 
mšglich?Ç Mit dieser Frage stehe und falle die Mšglichkeit, Metaphysik als Wissenschaft betreiben zu 
kšnnen. Einerseits beantwortet Kant diese Frage mit radikaler Metaphysikkritik, andererseits entwickelt er 
seine Methode der Transzendentalphilosophie, mit der er nicht nur der Philosophie zu einem sicheren 
Fortgang verhelfen, sondern auch die Mšglichkeit von Mathematik und Naturwissenschaft methodisch 
absichern will. In dieser Aufgabenbestimmung zeigt sich, dass die Kritik der reinen Vernunft als 
methodisch ausgerichtete Wissenschaftstheorie gelesen werden muss. 
Das Proseminar hat zum Ziel, die zentralen Passagen dieses umfangreichen und umfassenden Werkes 
anhand einer genauen Textanalyse zu erarbeiten. Dabei soll sowohl das systematische Anliegen Kants in 
dieser innovativen Schrift rekonstruiert als auch das historische Umfeld ihrer Entstehung beleuchtet 
werden. Zugleich soll auch die AktualitŠt und Relevanz von Kants Schrift fŸr die modernen Debatten in 
der Philosophie diskutiert werden.  
Textgrundlage: Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft, hrsg. v. Jens Timmermann, Hamburg 2010. 
 
 
Adolphi, Rainer 
LV-Nr.: 3130L019 
BA-KulT Phil 4, 5 
FW 4, 6 
Phil F†S III 
SE   Der Typus Mensch im technischen Zeitalter 
Mi 14-16 Uhr 
Raum: MA 141 
Beginn: 18.10.2017 
 
In Zeiten einschneidend sich wandelnder Erfahrungswelten neigt man zu gro§en Deutungen. 
Entsprechend unŸbersichtlich ist die Lage, was die immer weiterreichenden Mšglichkeiten von Technik, 
die immer breitere PrŠsenz in den Alltagswelten und der zwischenmenschlichen Kommunikation und 
nicht zuletzt das Dominantwerden von Simulation und VirtualitŠt bedeuten fŸr die Lage und das 
SelbstverstŠndnis des Menschlichen. Neben einander stehen die verschiedensten Theorien (und 
Begrifflichkeiten), meist jede ein geschlossener Kosmos fŸr sich. Ð Das Seminar mšchte hier eine 
Orientierung geben und die wichtigsten gro§en Positionen im Zusammenhang thematisieren. Die 
Entwicklung des Technischen, worauf sie reagieren, lŠsst sich dazu allgemein als Stufen der 
Transformation des klassischen Prometheus-Mythos verstehen. 
Um nicht ganz dem aktualistischen Touch momentaner Konzepte zu verfallen, soll in der ersten HŠlfte des 
Semesters auf die Urgeschichte der heutigen Reflexionen zurŸckgegangen werden, die mit dem Anfang 
des 20. Jahrhunderts beginnt. Ð Eine ausfŸhrliche EinfŸhrung in die Problematik wird in der ersten Sitzung 
gegeben. Die meisten Seminarmaterialien werden elektronisch zur VerfŸgung gestellt werden kšnnen. 
 
 
  



Neuffer, Simon 
LV-Nr.: 3130L 012 
BA-KulT 1, 3 
SE   EinfŸhrung in die Erkenntnistheorie 
Do 10 Ð 12 Uhr 
Raum MA 542 
Beginn: 19.10.2017 
 
Was kšnnen wir wissen? Wie kšnnen wir die Grenzen mšglicher Erkenntnis bestimmen? Welche Quellen 
der Erkenntnis gibt es? Welche Bedeutung hat etwa die Empirie, das reine Denken, die Logik und die 
Mathematik fŸr mšgliche Erkenntnis? Wie kann man dem Skeptizismus begegnen? Bedarf es fŸr 
gesicherte Erkenntnis einer bestimmten Methode? Was ist Wissenschaft?  
Mit diesen zentralen Fragen der Erkenntnistheorie werden wir uns in dem Proseminar befassen. Dabei 
sollen klassische, moderne und gegenwŠrtige Texte erarbeitet werden. Ziel des Seminares ist es dabei, 
eine EinfŸhrung in die systematischen Fragen der Erkenntnistheorie mit einem †berblick Ÿber die 
Positionen verschiedener Epochen der Philosophiegeschichte zu verbinden. 
 
 
 
Remmers, Peter 
LV-Nr.: 3130L 011 
BA-KulT Phil 2 
SE  EinfŸhrung in die Logik 
Do 12-14 Uhr 
Raum:  H 3002 
Beginn: 19.10.2017 
 
Das Seminar vermittelt Voraussetzungen, Grundbegriffe und AnsŠtze der philosophischen Logik. Ziel ist 
das grundlegende VerstŠndnis der Aussagen- und PrŠdikatenlogik, nichtklassischer Logiken sowie 
logischer Argumentationen in philosophischen Texten. Die Veranstaltung wird mit einer Klausur 
abgeschlossen. 
 
 
 
Adolphi, Rainer; Lippert, Marie; Barnieck, Sybille 
LV-Nr.: 3130L 027 
BA-KulT FW 4, 5, 6, 7 
MA-Phil FW 25, 26, 27, 28 
Projekt  Antagonismen des Wissens. Wissenswelten im Zustand moderner  

Gesellschaftlichkeit & die Mšglichkeit von Ideologiekritik 
Do 14-16 Uhr 
Raum: MA 742  
Beginn: 19.10.2017 
 
Zu jeder Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien, aber ebenso zur Auseinandersetzung mit 



Argumenten im alltŠglichen GesprŠch, gehšrt unvermeidlich die Offenlegung der eigenen (theoretischen) 
Quellen und die Untersuchung ihrer Fundierung. Vor diesem Hintergrund soll in der Projektwerkstatt das 
VerhŠltnis von traditioneller und kritischer Arbeit an der Quelle untersucht werden. Im Rahmen der 
Umsetzung der praktischen Arbeit der Projektwerkstatt besteht fŸr die Studierenden ie Mšglichkeit, die 
Quellen an explizit au§erakademischen Orten zu suchen und zu bearbeiten. (Das schlie§t z.B. die 
BeschŠftigung mit Twitter-Postings, threads in Online-Platformen, oder auch alltŠgliche Betrachtungen 
ein.) 
Aktuell vollzieht sich ein Gro§teil der politischen Diskussionskultur z.B. in Kommentarspalten im Netz. 
Durch die Projektwerkstatt soll dieser digitale Raum als Raum neuer Dynamiken und damit auch neuer 
Interventionsmšglichkeiten erkundet werden. Im Verlauf des Semesters werden wir in Bezug hierauf 
klassische Grundlagentexte kritischer Gesellschaftstheorien des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart 
besprechen, die Wissen und seine Produktion in ihrer gesellschaftlichen Bedeutung zu erfassen suchen; 
ihre verschiedenen Herangehensweisen sollen im Seminar zusammengefŸhrt und kontrastiert werden. Ð 
Am Ende des Semesters steht die eigenstŠndige Erarbeitung eines Radiobeitrags durch die Studierenden.  
 
 
 
Asmuth, Christoph 
LV-Nr.: 3130L 020 
BA-KulT Phil 3, 5  
FW 6, 8 
Phil F†S III 
SE  Wahrheitstheorien 
Do 16-18 Uhr 
Raum: H 3007 
Beginn: 19.10.2017 
 
Was ist Wahrheit? Wahrheitstheorien gehšren zum zentralen Bestand des philosophischen Denkens. Sie 
sind ein wichtiges Element der theoretischen Philosophie. Das Seminar wird in unterschiedliche 
Wahrheitstheorien einfŸhren und dabei sowohl geschichtliche als auch gegenwŠrtige Positionen 
berŸcksichtigen. Das Seminar hat einfŸhrenden Charakter. Ein Reader wird vor dem Seminar zur 
VerfŸgung gestellt. 
 
 
 
Strauch, Adrian 
LV-Nr.: 3130L 020 
TU  Tutorium zum SE ãWahrheitstheorienÒ 
Mi 16-18 Uhr 
Raum: H 3008 
Beginn: 25.10.2017 
 
In dem Tutorium sollen offene Fragen besprochen und wichtige Inhalte des Seminars ãWahrheitstheorienÒ 
nach- und vorbereitet werden. In lockerer AtmosphŠre haben Studierende so die Mšglichkeit, das freie 
Reden und Diskutieren zu Ÿben und auf Aspekte einzugehen, die im Seminar keinen Raum gefunden 



haben. Dabei kšnnen die Studierenden selbst Schwerpunkte setzen und eigene Themen vorschlagen, die 
im Bereich des Seminars angesiedelt sind.  
 
 
 
Asmuth, Christoph 
LV-Nr.: 3130L 015 
BA-KulT 4, 5 
FW 5, 7 
SE  Gastrosophie 
Fr 12-14 Uhr 
Raum: H 3008 
Beginn: 20.10.2017 
 
ÝEssen und Trinken hŠlt Leib und Seele zusammen.Ü Die Philosophie des Essens, Speisens und Trinkens 
fŸhrt in der akademischen Philosophie nur ein Schattendasein. Dabei wird das Thema im Alltag immer 
wichtiger. Kochsendungen erfreuen sich gro§er Beliebtheit. €sthetisierte Kšche bieten ausgefeilte 
Kochkunst als Erlebnis an. Vegetarier und Veganer beanspruchen Minderheitenrechte. Hungersnšte und 
MangelernŠhrung in gro§en Gebieten der Erde kontrastieren mit Ÿbergewichtigen WohlstandsbŸrgern. 
Essstšrungen sind alltŠgliche Vorkommnisse in Arztpraxen. Ð Das Nachdenken Ÿber Essen und Trinken 
verbindet Themen der €sthetik, der Leib- und Kšrperlichkeit, der DiŠtetik, der Sorge um sich selbst mit 
ethischen Problemen der globalen Gerechtigkeit. Unter dem Titel Gastrosophie gibt es inzwischen einige 
interessante AnsŠtze, die im Seminar eršrtert werden sollen. Ein Reader wird vor dem Seminar zur 
VerfŸgung gestellt.  
 
 
 
Bantekas, Vangelis 
LV-Nr.: 3130L 029 
BA-KulT Phil 4, 5 
FW 5, 7 
Phil F†S III 
SE   Marx und die Neoklassik zu Akkumulation, Wachstum und Krise. Philosophische  

Probleme …konomischer Theoriebildung 
Do 18-20 Uhr 
Raum: H 7112 
Beginn: 20.10.2017 
 
Im Anschluss an das vorige Semester, in dem die letzte Konsequenz und Kritik der klassischen politischen 
…konomie im Werk von Karl Marx mit der in den 1870er Jahren durch die ãmarginalistische RevolutionÒ 
entstandenen und fŸr die Entwicklung der …konomik bis heute ma§geblich gebliebenen Neoklassik (vor 
allem Carl Menger) hinsichtlich der Grundlagen der Wert- und Produktionstheorie verglichen wurde, 
werden in diesem Semester die Grundlagen der beiden Paradigmen in Bezug auf Akkumulation bzw. 
Wachstum und Krise bzw. Konjunkturzyklen untersucht. Dabei geht es sowohl um die Aneignung der 
hauptsŠchlichen škonomischen Theoriebildungen, als auch um das VerstŠndnis und die kritische 



Hinterfragung ihrer breiteren erkenntnistheoretischen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen. Das im 
vorigen Semester erarbeitete Material wird zu Beginn wiederholt und vertieft, seine ausfŸhrliche Kenntnis 
bildet keine Voraussetzung fŸr die Teilnahme am Seminar. Seminarplan, Textgrundlage und weitere 
Literatur werden in der ersten Sitzung besprochen.  
 

 

MASTER  

 

Hinweis für Studierende des Masters „Philosophie des Wissens und der Wissenschaften“:  
Aufgrund der geringen Anzahl an Vorlesungen können auch Hauptseminare als  
Vorlesungsersatz in die entsprechenden Module eingebracht werden. 
 
 
Ammon, Sabine 
LV-Nr.: 3130L 033 
MA-Phil 4, 5 
FW 26, 28 
Phil F†S II 
SE   Gilbert Simondon: Die Existenzweise technischer Objekte 
Do 14-16 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn:16.10.2017  
 
Ein Klassiker der franzšsischen Technikphilosophie, thematisiert ãDie Existenzweise technischer 
ObjekteÒ von Gilbert Simondon aus dem Jahr 1958 den vermeintlichen Gegensatz zwischen Kultur und 
Technik oder Mensch und Maschine. Statt der Aus- und Abgrenzung technischer Objekte argumentiert er 
fŸr die Anerkennung eines Ensembles aus Mensch, technischen Systemen und Natur. Um unsere Kultur 
zu begreifen, ist es nach Simondon notwendig, die technische RealitŠt als Teil unserer Wissensstrukturen 
und SinnbezŸge zu begreifen. Im Rahmen des LektŸreseminars werden wir das Werk gemeinsam lesen 
und kritisch analysieren. Literatur: Gilbert Simondon, Die Existenzweise technischer Objekte, ZŸrich 
2012. 
 
 
 
Gil, Thomas 
LV-Nr.: 3130L 031 
MA-Phil 1, 2, 3, 5 
FW 25, 27 
SE   Eigenschaften und Dispositionen 
Mo 16-18 Uhr 
Raum: H 3003A  
Beginn: 17.10.2017 
 



Denkend vermšgen wir Weltstruktur zu erkennen. Dies tun wir, wenn wir ãan den Gelenken der 
Wirklichkeit schnitzenÒ (Platon). Gehšren ãEigenschaftenÒ und ãDispositionenÒ zu den ãGelenken der 
WirklichkeitÒ? Oder besteht die Wirklichkeit nicht doch aus Strukturen, wie Vertreter des sogenannten 
ãontischen strukturalistischen RealismusÒ laut verkŸnden? 
 
 
 
Loukidelis, Nikolaos 
LV-Nr.: 3130L 060 
MA-Phil 2, 5 
FW  25, 27 
Phil-F†S III  
SE  Kants Anthropologie 
Di 16-18 Uhr 
Raum: H 3002 
Beginn: 17.10.2017 
 
Gegenstand des Seminars sind zum einen Texte aus der vorkritischen, kritischen und spŠten Zeit Kants, 
die folgende Themen aufwerfen: a) die Bedeutung von GefŸhlen und Affekten bei Kant, b) ihr VerhŠltnis 
zu Verstand und Vernunft und c) stehen der anthropologische und der transzendentalphilosophische 
Ansatz bei Kant im Widerspruch zu einander? Zum anderen werden die Rezeption der Schrift 
"Anthropologie in pragmatischer Hinsicht" in der Kant-Forschung sowie die Wirkung Kants auf die 
philosophische Anthropologie des 20. Jahrhunderts ausfŸhrlich thematisiert. Die letzten zwei Sitzungen 
werden einen Ausblick vornehmen und sich mit der Frage befassen, inwiefern die Anthropologie Kants 
dem heutigen philosophischen Denken Impulse geben kann. 
 
 
 
Beck, Birgit 
LV-Nr.: 3130L 032 
MA-Phil 4, 5  
FW 5,7, 25, 27 
Phil-F†S II 
SE   Bioethik Ð Geschichte, Methoden, GegenstŠnde 
Mi 10 Ð 12  Uhr 
Raum: H 3002 
Beginn: 18.10.2017 
 
Eine einheitliche und unangefochtene Definition von Bioethik lŠsst sich schwer ausmachen. Gleiches gilt 
fŸr deren Aufgabenspektrum, Methoden und disziplinŠre Zusammensetzung. GrundsŠtzlich setzt sich 
Bioethik mit konzeptionellen wie praktischen Fragen bezŸglich menschlichen und nichtmenschlichen 
Lebens, der Lebenswissenschaften und moderner Biotechnologien auseinander. In einem weiten 
VerstŠndnis umfasst Bioethik diverse anwendungsbezogene Ethiken, greift aber auch auf metaethische, 
wissenschaftstheoretische und philosophisch-anthropologische Grundlagen zurŸck. Obwohl Bioethik als 



institutionalisiertes Fach eine relativ kurze Geschichte aufweist, hat die BeschŠftigung mit Fragen, die wir 
heute als GegenstŠnde der Bioethik ansehen, philosophiehistorische VorlŠufer. 
Das Seminar verfolgt eine dreifache Zielsetzung: ZunŠchst wird anhand ausgewŠhlter Beispiele ein 
Einblick in historische Positionen vermittelt, die als frŸhe Auseinandersetzungen mit bioethischen 
Fragestellungen gelten kšnnen, danach werden begrŸndungstheoretische Methoden der Bioethik in den 
Blick genommen, zuletzt werden auf dieser Grundlage konkrete aktuelle Problemstellungen diskutiert. 
Literatur (Auswahl): 
Ach, J. S./LŸttenberg, B./Quante, M. (Hrsg.) (2014): wissen.leben.ethik. Themen und Positionen der 
Bioethik. MŸnster: mentis. 
Brand, C./Engels, E.-M./Ferrari, A./Kov‡cs, L. (Hrsg.) (2008): Wie funktioniert Bioethik? Paderborn: 
mentis. 
Eissa, T.-L./Sorgner, S. L. (Hrsg.) (2011): Geschichte der Bioethik. Eine EinfŸhrung. Paderborn: mentis. 
Sturma, D./Heinrichs, B. (Hrsg.) (2015): Handbuch Bioethik. Stuttgart: Metzler. 
 
 
 
Drilo, Kazimir   
LV-Nr.: 3130L 034 
MA-Phil 2, 5 
FW 25, 27 
Phil-F†S III  
SE   Adorno, Negative Dialektik 
Mi 16-18 Uhr 
Raum: H 1029 
Beginn: 18.10.2017 
 
In seinem Hauptwerk "Negative Dialektik" untersucht Adorno die Mšglichkeit eines neuen, von der 
philosophischen Tradition grundlegend verschiedenen philosophischen Denkens, das die traditionelle 
erkenntnis- und gesellschaftskritische Funktion der Dialektik Ÿberbietet, indem es sie ãin einer letzten 
BewegungÒ gegen sich selbst kehren lŠsst. Dieses neue Denken steht zwar unter dem Zwang des neuen 
kategorischen Imperativs ãdass Auschwitz sich nicht wiederholeÒ, es eršffnet aber auch die Mšglichkeit 
einer Utopie, die erst durch einen ãmikrologischen BlickÒ auf das Kleinste sichtbar wird. Das neue 
philosophische Denken schlŠgt sich nicht auf die Seite der Transzendenz oder der Immanenz, sondern hŠlt 
sich in der Spannung zwischen Kritik und Affirmation, Begriff und Erfahrung, Theorie und Praxis. Das 
zentrale Bild dieser Spannung ist fŸr Adorno das von der Kunst aufgezeichnete Motiv des ãvergeblichen 
WartensÒ. Die AffinitŠt der Philosophie zur Kunst ist somit ein weiteres zu diskutierendes Thema der 
ãNegativen DialektikÒ.  
Im Mittelpunkt des Seminars stehen die ãEinleitungÒ und der dritte Teil des Buches mit dem Titel 
ãModelleÒ.  
Textgrundlage: Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. In: Gesammelte Schriften. Bd. 6.  
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2003 u. š.  
Literatur zur Einführung  
Axel Honneth und Christoph Menke (Hrsg.): Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, Berlin 2006.  
Christoph TŸrcke: ãAdornos inverse TheologieÒ, in: Adorno im Widerstreit. Zur Präsenz seines Denkens, 
hrsg. v. Wolfram Ette, GŸnter Figal, Richard Klein, GŸnter Peres, Freiburg/MŸnchen 2004, S. 91-97.   



Tšmmel, Tatjana 
LV-Nr.: 3130L 036 
MA-Phil 4, 5 
Phil F†S II 
FW 26, 28 
SE  Ethische Probleme der modernen Lebenswelt 
Do 10-12 Uhr 
Raum:  MA 542 
Beginn: 19.10.2017 
 
Im ersten Teil des Seminars wiederholen wir moralphilosophisches Grundlagenwissen. Anschlie§end 
wenden wir uns der Frage zu, ob der technologische Wandel seit der zweiten HŠlfte des 20. Jahrhunderts, 
der sowohl den Lebensbeginn, das Lebensende und das †berleben der ganzen Gattung betrifft, eine neue 
Form der Ethik notwendig macht. Dazu setzen wir uns u. a. mit Hans Jonas, Hannah Arendt und 
Positionen aus den ãBereichsethikenÒ (Bioethik, Medizinethik, Umweltethik etc.) auseinander.  
 
 
 
Asmuth, Christoph 
LV-Nr.: 3130L 045 
MA- Phil   1, 2, 5 
FW 25, 27 
SE  Hegel: Wesenslogik 
Do 14-16 Uhr 
Raum: H 3004 
Beginn: 19.10 2017 
Einmalige RaumŠnderung: 07.12.2017; Raum H 3003A 
 
Mit dem zweiten Band der Wissenschaft der Logik, der die sog. Wesenslogik enthielt, legte Hegel 1813 
den zweiten Teil seines spekulativen Hauptwerks vor. Hegel bezeichnete diesen Teil spŠter als den 
schwersten Teil seiner Logik. Das Seminar wird sich dem argumentativen und systematischen 
Nachvollzug widmen und zugleich versuchen, ein VerstŠndnis fŸr das Gesamtprojekt einer spekulativen 
Logik zu gewinnen. Grundlage ist der erste Abschnitt: ÈDas Wesen als Reflexion in ihm selbstÇ 
Verbindliche Textgrundlage: Die Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Wesen (1813), Philosophische 
Bibliothek Bd. 376 (Meiner Verlag), Hamburg 1999. 
 
 
  



Koppelberg, Dirk 
LV-Nr.: 3130L 035 
MA-Phil 1, 2, 3 
FW 25, 27 
SE  Wissen, ErklŠren und Verstehen Ð Aktuelle Debatten in der gegenwŠrtigen  

Erkenntnistheorie und Wissenschaftsphilosophie 
Fr 12-14 Uhr 
Raum: H 3003A 
Beginn: 20.10.2017 
 
Kommt Wissen zuerst (knowledge first)? Ist Wissen mit Zufall vereinbar? Sind praktische ErwŠgungen 
entscheidend dafŸr, ob wir etwas wissen? Sind intellektuell tugendhafte Motive wesentlich fŸr Wissen? 
Gibt es apriorisches Wissen? Welche Beziehungen bestehen zwischen Wissen und Verstehen? Was ist 
epistemische NormativitŠt? Wie ist es um die VerlŠsslichkeit epistemischer Intuitionen bestellt? Wozu 
experimentelle Erkenntnistheorie? Warum ist Dissens ein wichtiges erkenntnistheoretisches Problem? 
Welche Werte spielen welche Rolle in der Wissenschaft? Welche Beziehungen gibt es zwischen 
Wahrheit, Wissenschaft und Demokratie? Ð †ber diese Fragen werden derzeit in Erkenntnistheorie und 
Wissenschaftsphilosophie weltweit spannende Kontroversen gefŸhrt. Mit den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern des Masterseminars werden wir zu Beginn gemeinsam festlegen, welche von ihnen wir 
genauer unter die Lupe nehmen und detailliert analysieren werden. Die Teilnehmenden haben zudem die 
Mšglichkeit, ihre im Entstehen begriffene Masterarbeiten in den Bereichen Erkenntnistheorie und 
Wissenschaftsphilosophie vorzustellen und ausfŸhrlich diskutieren zu lassen. 
 
 
 
Asmuth, Christoph 
LV-Nr.: 3130L 040 
MA-Phil   2, 3, 5 
FW 25, 27 
Phil-F†S III  
SE  Das Unendliche  
Fr 14-16 Uhr 
Raum: H 3008 
Beginn: 20.10.2017 
 
Das Unendliche hat eine wechselvolle Geschichte. Es beschŠftigte schon die Vorsokratiker. SpŠter liegt 
das Unendliche in einem spannungsreichen Feld, das aus Philosophie, Mathematik und Theologie gebildet 
wird. Spekulationen Ÿber die Quadratur des Kreises beschŠftigen Ÿber Jahrhunderte Philosophen, 
Mathematiker und Theologen. Immer entzieht sich das Unendliche einem festlegenden Zugriff. Dennoch 
wird das Unendliche konstitutiv fŸr wichtige Theorien und Begriffe. Mit dem Unendlichen steht die 
Macht des Denkens auf dem PrŸfstand. Von Anaximander bis Cantor, von der Gottes- zur Mengenlehre 
soll das Seminar einen Bogen schlagen. Ein Reader wird vor dem Seminar zur VerfŸgung gestellt.  
 
 
  



KOLLOQUIEN  
 
Asmuth, Christoph; Gil, Thomas 
LV-Nr.: 3130L 052 
MA-Phil 6, 7 
CO  Forschungskolloquium ãPhilosophische ProblemeÒ 
Di 18-21 Uhr 
Raum: H 3012  
Beginn: 17.10.2017 
 
Das Forschungskolloquium bietet allen Studierenden die Mšglichkeit, in Impulsreferaten Themen Ihrer 
Wahl vorzustellen sowie den von der neuen Masterstudienordnung (Modul MA-Phil 6) vorgeschriebenen 
Vortrag zu halten. Termine und Themen s. Aushang Anfang des Semesters. 
 
 
 
Adolphi, Rainer / Santini, Carlotta 
LV-Nr.: 3130L 053 
MA-Phil 6, 7, Teilnahme in Modulen  
des BA-KulT-Studiums mšglich 
CO  Berliner Nietzsche-Colloquium 
Mi 18-20 Uhr 
Raum: H 7112  
Beginn: 18.10.2017 
 
Nietzsche hat der Philosophie ganz neue Themen und Perspektiven gegeben; Nietzsche, darin zugleich 
eng verwoben in die Wissenschaftsentwicklung seiner eigenen Zeit, steht fŸr den Eintritt des Denkens in 
die Epoche, die uns bis heute ausmacht; und: Nietzsche ist der gro§e VerfŸhrer in der neueren Geschichte 
des Denkens Ð Nietzsche polarisiert. Dieses Kolloquium steht allen offen, die Ÿber diese Epochengestalt 
Nietzsche diskutieren mšchten. Neben VortrŠgen eingeladener Nietzsche-Forscher wird es zu einzelnen 
Sitzungen auch Diskussionen spezieller Themen-Stichworte Nietzsches geben sowie zu Positionen 
aktueller Publikationen. Ferner wird es Gelegenheit fŸr alle diejenigen geben, die in diesem Zusammenhang auch 
eigene Projekte oder Thesen vorstellen mšchten. Ein genauer Semesterplan wird zu Semesterbeginn herumgeschickt 
werden. 
 
In ihrer Eigenschaft als wšchentlich stattfindende Vortrags- und Diskussionsreihe ist die 
Lehrveranstaltung selbstredend auch offen fŸr die Teilnahme von Bachelorstudent_innen. †ber die 
Optionen der Anrechenbarkeit sollte dann jedoch ausdrŸckliche RŸcksprache gehalten werden (ggf. auch 
per Mail: rainer.adolphi@tu-berlin.de). 
 
 
  



Abel, GŸnter 
LV-Nr.: 3130L 050 
MA-Phil 6, 7 
CO  Kolloquium fŸr Doktoranden_innen und Forschungsstipendiaten_innen  
Do 18-20 Uhr 
Raum: H 7150 
Beginn: 19.10. 2017 
 
Das Forschungskolloquium bietet die Mšglichkeit, eigene Themen und Arbeiten vorzustellen und 
gemeinsam zu besprechen. 
 
 
 
ZUS€TZLICHES ANGEBOT (Bachelor und Master)  
 
 
Perone, Ugo 
Lehrveranstaltung des Guardini-Lehrstuhls (HU Berlin) 
BA KuLT Phil 5 
MA-Phil 5 
Phil-F†S III  
SE    Italienische Philosophie der Gegenwart (Contemporary Italian philosophy) 
Mi 14-16 Uhr 
Ort: HU Berlin  
Raum: 117 
Beginn: 18.10.2017 
 
Ausgehend von dem unten genannten, kŸrzlich auf Englisch erschienenen Sammelband, der ausgewŠhlte 
italienische Philosophen der Gegenwart vorstellt in Form von GesprŠchen, die EinfŸhrungen bieten in den 
jeweiligen kulturellen und philosophischen Werdegang der Autoren, mšchte das Seminar Einblicke geben 
in die verschiedenen Stršmungen der zeitgenšssischen italienischen Philosophie. 
Literatur:  
Silvia Benso (Hg.), Viva Voce: Conversations with Italian Philosophers (SUNY Series in Contemporary 
Italian Philosophy), State University of New York Press, 2017. 
 
 
 
Richter, Silvia  
Lehrveranstaltung des Guardini-Lehrstuhls (HU Berlin) 
BA KuLT Phil 5 
SE    Moses Mendelssohn und die jŸdische AufklŠrung (Moses Mendelssohn and the 
Jewish Enlightenment) 
Fr 14-16 Uhr 
Ort: HU-Berlin, Raum: 113 
Beginn: 20.10.2016  



Der deutsch-jŸdische Philosoph Moses Mendelssohn (1729-1786) steht am Beginn des modernen 
Judentums und beeinflusste mit seinen Schriften sowohl die deutsche als auch die jŸdische AufklŠrung 
(Haskala). Als Vorbild fŸr Lessings ãNathan der WeiseÒ (1779), mit dessen Autor ihn eine tiefe 
Freundschaft verband, verkšrperte er den Toleranzgedanken der AufklŠrung, dem er auch politisch 
Ausdruck gab durch sein Engagement fŸr die Judenemanzipation, wie es durch Mendelssohns Vermittlung 
in Ch. W. von Dohms ã†ber die bŸrgerliche Verbesserung der JudenÒ (1781/83) erstmals in Preu§en 
grundlegend formuliert wurde. In der Lehrveranstaltung soll es daher nicht nur um Leben und Werk 
Mendelssohns gehen, sondern darŸber hinaus auch der Diskurs zur Emanzipation der Juden im Fokus 
stehen.  
Die Veranstaltung wird fŸr Studierende der Theologie als †bung, fŸr Studierende der Philosophie als 
Seminar angeboten.   
Literatur:  
Moses Mendelssohn, Schriften über Religion und Aufklärung, hg. v. Martina Thom, Union Verlag, 1989.   
Dominique Bourel, Moses Mendelssohn. Begründer des modernen Judentums – eine Biographie, 
Ammann Verlag, 2007. 
Christoph Schulte, Die jüdische Aufklärung – Philosophie, Religion, Geschichte, Ch. Beck Verlag, 2002. 
  



LITERATURWISSENSCHAFT  
 
 
Vorlesung 
 
von Herrmann, Hans-Christian 
LV-Nr.: 3131 L 001 
MA-GKWT 4, 5/3 
BA-KulT IS 4 
VL  Kulturen des Wissens 
Do 16-18 Uhr 
Raum:  H 1028 
Beginn: 19.10.2017 
 
Orientiert an exemplarischen Schnittpunkten von Literatur- und Wissensgeschichte fŸhrt die Vorlesung historisch 
und systematisch in den Studienschwerpunkt ãKulturen des WissensÒ ein.  
 
 
 
Seminare 
 
Bernauer, Markus 
LV-Nr.: 3131 L 024 
BA-KulT IS 4 
SE  Abenteuerroman. Verwandlungen eines Genres 
Mi 10-12 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 18.10.2017 
 
Abenteuer sind einer der erzŠhlerischen UrgegenstŠnde, das, was einem unerwartet zustš§t, ist seit je eine 
Geschichte wert. Abenteuerromane gibt es schon in der Antike, die â‰ventiureÔ ist seit den Artusromanen ein 
Kernelement der mittelalterlichen Dichtung. Im 18. und 19. Jahrhundert kreisen die abendlŠndischen 
Abenteuerromane um die Begegnung mit unbekannten Welten und ihren Gefahren: Sie sind das Zeugnis einer ersten 
Globalisierung. Ð Nach Beispielen aus der Antike, dem Hochmittelalter und dem 18. Jahrhundert liegt das 
Hauptgewicht des Seminars auf Romanen aus dem 19. Jahrhundert. Behandelt werden kšnnen u.a. Romane von 
James Fenimore Cooper, Daniel Defoe, Gabriel Ferry, Friedrich GerstŠcker, Frederick Marryat, Karl May, Charles 
Sealsfield und Jules Verne. 
 
 
 
Cimerman, Miro A. 
LV-Nr.: 3131 L 051 
MA-GKWT 4, 5/3 
BA-KulT IS 4 
SE  Synergie von Kunst und Wissenschaft 
Mi 14-16 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 18.10.2017 
  



ÒBack to the time when digital art was still youngÓ (1) fŸhrt unser medienarchŠologischer ãZeitsprungÒ mitten 
in die Pionierzeiten der InformationsŠsthetik (2), wo wir dann mit der Untersuchung der ãletzten AvantgardeÒ 
(3) anfangen Ð der internationalen KŸnstlerbewegung [Neue] Tendenz[en] ([N]T) Ð der 1960er und 70er Jahre (4), 
spŠter ãDas Wunder von ZagrebÒ (5) genannt. Wir werden versuchen, uns den reichen [N]T-Ideenfundus und die -
Erfahrungen der Kunst & Wissenschaft jener Epoche Ð von Technologie und Technik bis Ethik und Philosophie Ð zu 
erschlie§en. Hiermit deuten wir auf die Relevanz fŸr unser (BuckyÕs) ÒSpaceship EarthÓ hin Ð es befšrdert keine 
Passagiere (nach Marshall McLuhan), jeder gehšrt hier zur Besatzung Ð und auf dessen Wertesystem im digitalen 
Zeitalter. (6) 
Wir fokussieren uns auf die BeitrŠge der Tendenzen 4 (1968/69) und 5 (1973), die im Rahmen des [N]T-Programms 
ãComputer und visuelle ForschungÒ (7) als Neuland in der Kunst prŠsentiert wurden. Insbesondere auf die frŸhen 
Werke von Vladimir Bona!i" , die wir "in vivo" untersuchen werden. Wir zeigen an konkreten Beispielen 
Vladimir Bona!i"s Umsetzung der damaligen wissenschaftlichen Arbeiten des Laboratoriums fŸr Kybernetik , 
basierend auf den Galois-Feldern der Abstrakten Algebra, die Anwendung in der kybernetischen Kunst. 
Ein weiterer Meilenstein unserer kunsthistorischen Untersuchung ist ÒThe International Jerusalem Program in Art 
and ScienceÒ (8). GrŸndungsleiter (1972-1977) war Vladimir Bona!i", stellvertretender Leiter Miro A. Cimerman. 
Wir nehmen aus diesen Zeiten stammende Originalkunstwerke unter die Lupe, in denen erstmalig 
Mikroprozessoren (#P) und Single Board Computer (SBC) Bestandteile des Kunstwerkes geworden sind. Das 
bcd-Objekt ãDynamic Line 64Ò basiert auf dem SDK-80 (Intel 8080 Development Kit) (9) und wird detailliert 
analysiert. 
Wir untersuchen weiter bis in die 1990er Jahre die Kunstwerke des bcd CyberneticArt teams (von Vladimir 
Bona!i" , Miro A. Cimerman und Dunja Donassy 1971 in Zagreb gegrŸndet als Spin-off der [N]T ). 
Unsere ãKulT(o)uren des Wissens-AventŸreÒ eršffnen wir mit dem 60minŸtigen Original -Dokumentarfilm Ÿber 
[N]T  (10) (entstanden auf bcd-Initiative in Zusammenarbeit mit dem Kroatischen Radiofernsehen /HRT | Zagreb/, 
Zentrum fŸr Kunst und Medientechnologie /ZKM | Karlsruhe/, Museum fŸr zeitgenšssische Kunst /MSU | Zagreb/ 
und mehreren prominenten europŠischen UnterstŸtzern). Im weiteren Verlauf des Projektseminars zeigen wir 
verschiedene kŸrzere Original-Slideshows und -Dokumentarfilme. Dazu stehen zahlreiche multimediale authentische 
Unterlagen und Begleitdokumentation aus dem bcd Archiv zu VerfŸgung. 
Wir arbeiten proaktiv  und selbstorganisatorisch, setzen die Erfahrungen des ãFloatingTeamÒ-Konzeptes (© bcd), 
inklusive das ãModell der 4 aufeinander aufbauenden GrundkompetenzenÒ, ein, prŠsentieren und agieren mit 
TeamTeaching Methoden. Wir bilden thematische Arbeitsteams, um die Kernprozesse unserer AktivitŠten 
selbstverantwortlich zu pflegen. 
Die Bereitstellung der Kursunterlagen und die Verwaltung der wšchentlichen Hausaufgaben erfolgt per ISIS 
(TU-Moodle-System). Die Aufgaben werden regelmŠ§ig in PrŠsentationen abgestimmt und finden als solche ihren 
Platz in der InfoDoku-Abschlussausstellung und -prŠsentation. Ein wichtiger Teil als Beitrag zur Round-Table-
Diskussion bei der Abschlussveranstaltung ist dabei u.a. die FernŸbertragung aus dem ZKM  via DFNVC 
(Deutsches ForschungsNetz Video Conference). Die Abschlussveranstaltung wird von unseren Arbeitsteams 
konzipiert, organisiert und durchgefŸhrt. 
Unser Lehrraum H 2051 (HauptgebŠude, Altbau, 2. OG) ist unser Arbeits-Standort, unser ãzu HauseÒ und jeder 
Mittwoch (14:00-16:00 Uhr) ist bei uns ein ãNachmittag der offenen TŸrÒ Ð unser PR-Team lŠdt gern GŠste und 
[N]T-VIPs ein, Besucher sind willkommen, auch MedienvertreterInnen. Unser PR-Team und wir freuen uns, alle 
Interessierten auch als Beobachter bei uns zu begrŸ§en. 
Mit unserer Arbeit bemŸhen wir uns, einen ãLernen zu lernenÒ-Beitrag fŸr die ãKulture n des WissensÒ zu leisten. 
Literatur: 
(1) Sophia GrŠfe, transmediale/reSource 2013 
(2) Barbara BŸscher, Hans-Christian von Herrmann, Christoph Hoffmann (Hrsg.), €sthetik als Programm. 
Max Bense / Daten und Streuungen. Kaleidoskopien 5/2004, ISBN 3-00-014180-4 
(3) Je#a Denegri on Lea Vergine (1983/4) - Die Neuen Tendenzen als ãletzte Avantgarde" pg. 29 (PDF-Seite14) 
(4) [Neue] Tendenzen, Re: Catalogue edited by Margit Rosen, published by ZKM and The MIT Press, 2011 
(5) Herbert W. Franke, ãDas Wunder von ZagrebÒ, Telepolis, 2007 
  



(6) Invited contribution @ ÒSpaceship EarthÓ, exhibition curated in 2011 by Dobrila Denegri, Centre of 
Contemporary Art_in Torun, Poland. 
(7) ãComputer und visuelle ForschungÒ, [N]T-Ausstellung, ZKM | Karlsruhe Zentrum fŸr Kunst und 
Medientechnologie 
(8) Willem Sandberg devoted his part of the Erasmus Prize 1975 to the Jerusalem Program in Art and Science 
(9) Intel SDK-80 (Intel 8080 Development Kit) 
(10) [N]T-Dokumentarfilm, zahlreiche PrŠsentationen von bcd team, z. B. Directors Lounge DL X (Berlin), 
medienwerkstatt berlin, u. a. 
 
 
 
Fitzner, Frauke 
LV-Nr.: 3131 L 033 
BA-KulT IS 4 
MA-GKWT 4, 5/3 
SE   Zwischen Genie und Wahnsinn: Der Wissenschaftler als Figur und Motiv in Literatur und  
Kultur  
Mo 18-20 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 23.10.2017 
 
Quer durch die Literatur- und Kulturgeschichte lŠsst sich ãder WissenschaftlerÒ als Figur, als Motiv und als 
Stereotyp verfolgen: als Superhirn, als wahlweise zerstreuter und verrŸckter Professor oder auch als engagierter 
Weltretter. Mit welchen Attributen wird ãder WissenschaftlerÒ charakterisiert? Welche erweisen sich im Vergleich 
verschiedener historischer Beispiele als konstant, welche verŠndern sich? Welche Funktionen hat diese Figur in 
erzŠhlten Handlungen? Und wie sieht es aus mit ãder WissenschaftlerinÒ: In welcher Beziehung stehen die Attribute 
ãMŠnnlichkeitÒ und ãWeiblichkeitÒ zur wissenschaftlichen Person? Diese Fragen wollen wir anhand von 
literarischen Beispielen, aber auch an anderen narrativen Formen (Film, Video, Comic etc.) untersuchen 
 
 
 
Hauser, Prof. Dr. Susanne  
MA-GKWT 5/3 
SE Zu Gyšrgy Kepes 
Ort: Hardenbergstr. 33, 10623 Berlin - Raum 336 (Ha 336) 
Zeit: Do, 13:30 Uhr 
Beginn: 26.10.2017 
 
Gyšrgy Kepes (1906-2001) gehšrte nach dem Zweiten Weltkrieg fŸr mehrere Jahrzehnte zu den international 
wahrgenommenen Hochschullehrern und Autoren, an denen Architekten und Architektinnen ihr VerstŠndnis von 
VisualitŠt ausgebildet haben. In den 1970er Jahren ist das Interesse deutlich zurŸckgegangen. Das Seminar wird sich 
mit KepesÕ Konzepten, ihren Verschiebungen und ihren jeweiligen historischen Kontexten auseinandersetzen.  
Anmeldung bis zum 30.09.2017 bei Hans Christian Ziebertz (christian.ziebertz@gmail.com) 
spŠter entschlossene Interessentinnen sollten wie die angemeldeten zur ersten Sitzung kommen  
 
 
  



N. N. 
LV-Nr.: 3131 L 053 
MA-GKWT 1 
SE   Formen der Imagination zwischen Literatur und Wissenschaften (EinfŸhrung KdW) 
Do 12-14 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 19.10.2017 
 
Das Seminar untersucht Formen der Imagination als Schnittstelle zwischen Literatur und Wissenschaften: es geht um 
Stufen der Ausbildung des Vermšgens, am Leitfaden von Strukturen innerer Folgerichtigkeit im Denken den 
Umkreis des sinnlich Gegebenen zu Ÿberschreiten. Ziel der Veranstaltung ist die KlŠrung des Begriffs der 
Imagination im Sinne eines Verfahrens, eines methodischen Vorgehens. Im Zuge dieser KlŠrung wird das VerhŠltnis 
von Literatur und Wissenschaften, von dichterischer Technik und formalisierter Wissenschaft, im Sinne der 
prozeduralen NŠhe beider erkennbar. Obwohl dieses VerstŠndnis von Imagination von der Entwicklung der 
Wissenschaften im 20. Jahrhundert angeleitet ist (fŸr die im Seminar exemplarisch die Namen ãHilbertÒ und 
ãTuringÒ stehen kšnnten), bleibt die longue durée des Begriffs fŸr die Evidenzbildung des Seminars entscheidend: 
die Abstraktionsleistung, ãauf Grund von Argumenten die Wahrnehmung zu Ÿberschreiten, vorbeisehend an ihr, weil 
man dem Argument folgen mŸsseÒ (Aristoteles) hat eine bedeutende antike Vorgeschichte, die durch den Blick auf 
den Beginn der abendlŠndischen Wissenschaften im vordisziplinŠren Denken der Griechen in Tragšdie und Lyrik 
kurz zu streifen ist. Ð Die genaue Auswahl der literarischen Texte wird im Zuge des Seminars selbst festgelegt. 
 
 
 
N. N. 
LV-Nr.: 3131 L 054 
MA-GKWT 4, 5/3 
HS   Gottfried Benn: Roman des PhŠnotyp und Schriften der 40er Jahre 
Mi 12-14 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 18.10.2017 
 
In einer prŠgnanten Figur der literarischen Moderne in Deutschland sind Literatur und Wissenschaften unmittelbar 
konfrontiert: dies ist das Werk Gottfried Benns (1886 Ð 1956), zugleich Berliner Facharzt fŸr Haut- und 
Geschlechtskrankheiten und einer der bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt des Seminars 
stehen kurze Texte Benns aus den 40er Jahren, die zwischen experimenteller Prosa und wissenschaftlichem Essay 
changieren und nach seinem Publikationsverbot im Nationalsozialismus entstanden sind, zentriert um die lŠngste und 
wohl wichtigste dieser Arbeiten, den Roman des Phänotyp. Landsberger Fragment, 1944. Am Leitfaden dieses 
komplexen Werks soll, um zentrale Begriffe der Erscheinung, der reinen Sichtbarkeit, des Aussehens, der 
wissenschaftsgeschichtliche Hintergrund der 40er Jahre beleuchtet werden. Was bedeutet die 
lebenswissenschaftliche, genetische Modellbildung in der Aufnahme der Unterscheidung Genotyp/PhŠnotyp fŸr die 
literarische Technik? warum ãRoman des PhŠnotypÒ? wer ist der PhŠnotyp und warum wird die Zeit 1944 des 
kollabierenden Deutschen Reichs unter seiner Signatur begriffen? Neben der Genetik spielen Ÿber die Konstellation 
Benn/Bense auch die entstehende Kybernetik und die Formalwissenschaften eine Rolle. An frŸheren Texten 
kommen die Theorie der Form in Nach dem Nihilismus (1932), an spŠteren Der Ptolemäer (1947), Der Radardenker 
(1949) und Probleme der Lyrik (1951) in Betracht. Ð Haupttexte nach Benn: Sämtliche Werke, Stuttgarter Ausgabe, 
Band IV, Prosa 2 (1933-1945), Stuttgart 1989. 
 
 
  



von Herrmann, Hans-Christian; Meyer-Kalkus, Reinhart (UniversitŠt Potsdam) 
LV-Nr.: 3131 L 052 
MA-GKWT 4, 7/3 
BA-KulT IS 4 
SE  Literatur im technischen Zeitalter: Dichter lesen in audiovisuellen Medien 
Di 18-20 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 17.10.2017 
 
Dichterlesungen existieren seit Ende des 19. Jahrhunderts. Seitdem hšrt man Autoren auch auf Phonogrammwalzen 
und Grammophon-Sprechschallplatten ihre Werke vortragen, seit 1923 im Radio. Eine der ersten audiovisuellen 
Aufnahmen eines lesenden Autors wurde von Thomas Mann im Jahr 1929 gemacht. Doch Breitenwirkung erlangten 
solche audiovisuelle Aufnahmen erst mit dem Fernsehen. Der Sender Freies Berlin war dabei fŸhrend, als er 
beispielsweise eine vom TU-Literaturwissenschaftler Walter Hšllerer 1961/62 organisierte ãInternationale 
LesereiheÒ live Ÿbertrug, bei der u. a. Ingeborg Bachmann, Henry Miller und Alain Robbe-Grillet auftraten.  
Das gemeinsame Seminar versucht einen †berblick Ÿber audiovisuelle Archive von Dichterlesungen und deren 
BestŠnde zu geben und einen theoretischen Zugang zur Konzeptualisierung und Beschreibung dieser Lesungen zu 
entwickeln. 
 
 
 
Rothe, Katja 
MA-GKWT 4, 7/3 
BA-KulT IS 4 
SE/HS  WŸnschen. Zur Wissens- und Technikgeschichte einer Praxis 
Tag: Do, 12-15 Uhr, 14-tŠgig 
Ort: UdK, Einsteinufer 43-53, Raum 105 
Beginn: 19.10.2017 
 
Der Wunsch scheint ein Hoffen, Streben und Begehren zu sein, was sich dem Ersehnten durch Techniken und 
Praktiken nŠhert. Der Wunsch kommt von germanisch ãwunskaÒ, ist dort eine verbale Bildung und bezeichnet also 
eher eine TŠtigkeit, der man nachgehen kann. So gibt es eine Reihe von Wunschpraktiken: WŸnschelruten, Floskeln 
(Herzlichen GlŸckwunsch), Wunschmaschinen, Wunschzettel usw. DarŸber hinaus gibt es KŸnste des WŸnschens 
wie das MŠrchen. Heute begegnet uns das WŸnschen oftmals in Form des Kinderwunsches oder der Wunschkinder 
und ist eng an reproduktionsmedizinische Praktiken gebunden. Gilles Deleuze und FŽlix Guattari schlagen das 
Konzept einer Wunschmaschine vor und beschreiben hier das WŸnschen als Unbewusstes in der technologischen 
Welt, die als solche wirklichkeitskonstituierende Kraft besitzt, die wiederum von Kapitalismus, Medien und Politik 
gelenkt werden kann. Stefan Willer dagegen betont die zukunftserzeugende Macht des WŸnschens.  
Das Seminar betrachtet das WŸnschen aus (technik-)philosophischer, psychologischer sowie praxeologischer und 
Šsthetischer Perspektive. Neben Texten von Epikur, Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, Gilles Deleuze und FŽlix 
Guattari werden auch MŠrchen, SciFi-ErzŠhlungen gelesen sowie Figuren wie Dschinns, Wunschfeen und -kinder 
oder Techniken wie WŸnschelruten, Wunschbrunnen diskutiert. 
Voraussetzung: Anmeldung per Mail katja.rothe@udk-berlin.de 
 
 
  



Wegener, Mai 
LV-Nr.: 3131 L 034 
MA-GKWT 4, 7/3 
BA-KuLT IS 4 
 
SE/HS   "Das Unbewusste lŠsst sich nicht mehr machen wie zu Zeiten Freuds.Ò Jacques Lacans  

Theorie des Unbewussten 
Mi 16-18 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 18.10.2017 
 
Lacan hat sich immer als Radikalisierer der Freudschen ãDezentrierung des MenschenÒ verstanden. Er hat den 
Grundbegriff der Psychoanalyse aber auch verschoben und Ÿbersetzt, denn die historischen VerŠnderungen 
verlangen neue Wege, die Existenz des Unbewussten zu behaupten. Mit Freud konnte man es noch fŸr eine 
Entdeckung halten, mit Lacan rŸckt das Unbewusste in den Status einer Erfindung bzw. einer ethischen Setzung. 
In Form von genauer LektŸre ausgewŠhlter Texte Lacans soll dieser Grundbegriff erschlossen werden. Dabei wird es 
um die Sprachtheorie Lacans gehen und besonders um die Frage, wie die Sprache und das Sprechen den Kšrper 
durchquert. Die Verschiebung, die von Lacans Sentenz ãDas Unbewusste ist strukturiert wie eine SpracheÒ zu der 
spŠteren Formulierung, dass das Unbewusste das Reale sei, fŸhrt, wird nachzuzeichnen sein. 
Grundlegend steht zur Debatte: Was hei§t es heute vom Unbewussten zu sprechen? Was hei§t es fŸr die Konzeption 
des Subjekts und fŸr die Reflektion der gesellschaftlichen VerhŠltnisse? 
 
 
 
Kolloquien 
 
Moser, Jeannie 
LV-Nr.: 3131 L 028 
MA-GKWT 6/3 
CO  Kulturen des Wissens - Plenum 
Do 09-12 Uhr 
Raum:  H 2051 
Beginn: 19.10.2017 (1. Termin 09 Ð 10 Uhr) 
Ende: 11.01.2018 
 
Diese Veranstaltung dient als Forum fŸr alle Fragen, Themen und Interessen, die das Studium im Schwerpunkt 
ãKulturen des WissensÒ betreffen. Hier wird aus laufenden Lehrveranstaltungen berichtet, in anderen Seminaren des 
Schwerpunkts entstehende Hausarbeiten kšnnen zur Diskussion gestellt werden. Es werden Wege der 
Themenfindung sowie Instrumente zur Erschlie§ung eines Problembereichs aufgezeigt. Die Veranstaltung gibt 
handwerkliche Hilfestellungen fŸr die wissenschaftliche Lese-, Schreib- und PrŠsentationspraxis, unterschiedliche 
schriftliche und mŸndliche Formate (wie Hausarbeit, Essay, Tagungs- und Veranstaltungsbericht, Kritik, Rezension, 
Vortrag, ProjektprŠsentation oder Respondenz) werden gemeinsam erprobt und erlernt. Der Besuch wird fŸr das 
erste und zweite Semester empfohlen. 
 
 
  



von Herrmann, Hans-Christian 
LV-Nr.: 3131 L 055 
MA-GKWT 8/3 
CO  Kulturen des Wissens 
Mo 16-18 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 16.10.2017 
 
Das Kolloquium ãKulturen des WissensÒ schlie§t an das zweisemestrige Plenum (Modul 6/3) an und soll das 
Studium im Masterstudiengang ãGeschichte und Kultur der Wissenschaft und TechnikÒ bis zum Abschluss 
begleiten. Es werden entstehende Masterarbeiten vorgestellt und gemeinsam im Blick auf Fragestellung und 
Herangehensweise besprochen. Daneben werden, unter anderem mit externen GŠsten, aktuelle Forschungsfragen 
diskutiert. Einzelne Sitzungen finden gemeinsam mit den Forschungskolloquien der 
Schwerpunkte ãWissenschaftsgeschichteÒ und ãTechnikgeschichteÒ statt.  
 
 
 
von Herrmann, Hans-Christian 
LV-Nr.: 3131 L 056 
CO  Doktorandenkolloquium 
Ort und Zeit s. Aushang  
 
Das Kolloquium findet einmal im Semester ganztŠgig statt und dient dazu, am Fachgebiet Literaturwissenschaft 
entstehende Dissertationen vorzustellen und zu diskutieren.  
 
 
  



ZusŠtzliche Lehrveranstaltungen 
Auf Grund der geringen Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze wird um Anmeldung bei den jeweiligen 
Dozenten gebeten. 
 
Busch, Prof. Dr. Kathrin  
MA-GKWT Freie Wahl 
SE  Affekte. Theorien und Politiken der Affizierung 
Ort: UdK Berlin, Str. des 17. Juni 118, Raum 207 
Zeit: Di, 14-16 Uhr  
 
In dem Video The Alphabet of Feeling Bad sieht man die Theoretikerin Ann Cvetkovich auf einem zerwŸhlten Bett 
umgeben von Tabletten, TaschentŸchern und Klamotten sitzen, wie sie Ÿber schlechte GefŸhle wie Unvermšgen, 
Scheitern oder Scham spricht. Anstatt sie als privat hinter verschlossenen TŸren zu halten, werden Depression und 
Angst hier nicht nur ausgestellt, sondern in ihren politischen Dimensionen reflektiert. Anders als in der Geschichte 
der Philosophie, in der nur die guten GefŸhle wie Liebe und Empathie als politisch relevant, die unguten GefŸhle 
aber als privat und ungesellig galten, mŸssen Affizierungen, so die These, in der heutigen, neoliberal verfassten 
Gesellschaft als die eigentlichen Regierungstechniken gelten. Paradigmatisch ist hierfŸr auch ein anderes Bett: Hugh 
Hefners Playboy-ãSpielwieseÒ, das Beatriz Preciado als Paradebeispiel des pharmakopornographischen Dispositivs 
analysiert hat. Auch hier ist die Grenze zwischen privat und šffentlich poršs, dient es Hefner doch nicht nur als Ort 
des Genusses, sondern ist, mit Video-Technik ausgestattet, zugleich ProduktionstŠtte von Begehren und Affekt.  
Was bedeutet es, dass die heutige Biopolitik die Affekte unmittelbar zu regulieren sucht? Wie sind politische und 
affektive …konomien ineinander verschrŠnkt? Und inwiefern kšnnen die KŸnste, die traditionellerweise auf eine 
Erziehung der GefŸhle, eine Differenzierung der Empfindungen und auf Sensibilisierung ausgerichtet sind, in die 
Politiken der Affizierung eingreifen? 
Das kulturwissenschaftliche Interesse an den Affekten und Affizierungen ist ungebrochen. Sie liegen am 
Kreuzungspunkt verschiedener Diskurse, an dem €sthetik, Medientheorie und Psychoanalyse ineinander greifen. Im 
Seminar sollen neuere Affekt-Theorien erarbeitet werden und im Hinblick auf die VerschrŠnkung von €sthetik und 
Politik, Affizierung und Regulierung diskutiert werden. 
 
 
 
DŸllo, Prof. Dr. Thomas  
MA-GKWT Freie Wahl 
VL  EinfŸhrung in die Verbale Kommunikation 
Ort: UdK Berlin, Mierendorffstr. 30, 10589 Berlin, Raum 401 
Zeit: Mo, 16-18 Uhr  
 
Die Veranstaltung fokussiert sich auf die Frage, wie Menschen, Artefakte und Institutionen sich mit Texten in eine 
Kultur, in eine Lebenswelt, in einen Diskurs einschreiben. Sie ist als Basisinformation Ÿber die wesentlichen Aspekte 
der ãVerbalen KommunikationÒ im Sinne einer Kommunikationswissenschaft konzipiert. Ausgehend von aktuellen 
Beispielen aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und kŸnstlerischen Kontexten werden wichtige 
Dimensionen solcher Einschreibungen (Writing Culture as Doing Culture) erarbeitet.  
Inhalte: Sprache/Sprechen; Text/Kontexte/Narrative; Stil/Zeichen/Produktbotschaften; Inventarisierung 
gegenwŠrtiger Kultur 
 
 
  



Ingen-Housz, Prof. Dr. TimothŽe  
MA-GKWT Freie Wahl 
VL  EinfŸhrung in die Audiovisuelle Kommunikation 
Ort: UdK Berlin, Grunewaldstr. 2-5, Raum 10 
Zeit: Mittwoch (14tŠgig) 16-20 Uhr (25.10; 15.11; 29.11; 13.12; 10.01; 24.01; 7.02.) 

Folgende Inhalte wird in der Veranstaltung behandelt: Medientheoretische Aspekte zeitbasierter Medien; Historische 
Entwicklung der Medien; Konzeption audiovisueller Kommunikation; Realisation audiovisueller Kommunikation; 
PrŠsentation audiovisueller Kommunikation; InteraktivitŠt und MultimedialitŠt; Public Relations mit audiovisuellen 
Medien 
 
 

Porombka, Prof. Dr. Stephan  
MA-GKWT Freie Wahl 
SE  ãWas hei§t ãIDEEN HABENÒÒ (DENKLABOR #1) 
Ort: UdK Berlin, Mierendorffstr. 30, 10589 Berlin, Raum MIE 218 
Zeit: Blockseminare am 27./28. Oktober; 24./25. November; 26./27. Januar (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) 
Beginn: 27.10.2017 

Im Denklabor Ÿben wir uns im kleinen Kreis und mit gezielten †bungen ins Nachdenken ein. Wir wollen gemeinsam 
Ÿber kulturelle Praxen nachdenken, an denen wir teilhaben und auf die wir Einfluss nehmen kšnnen. In diesem 
Semester wenden wir uns der "Idee" zu. Wir wollen fragen, was es eigentlich heisst, "auf Ideen zu kommen", "Ideen 
zu haben", "Ideen zu notieren", "Ideen zu kultivieren" und mit "Ideen zu arbeiten". Wir richten also den Blick auf 
uns selbst. Wir geben uns gegenseitig Auskunft Ÿber unsere Art der "Ideenproduktion". Und wir denken darŸber 
nach, wie das alles mit den Bereichen unseres Lebens verknŸpft ist, in denen es uns um "neue Ideen" geht. Ziel des 
Seminars ist, die eigene Ideenpraxis genauer zu erkennen und sie so weiterzuentwickeln, dass wir auf neue Ideen 
kommen, mit denen wir weiterarbeiten kšnnen. 
Anmeldung bei Prof. Stephan Porombka (s.porombka@udk-berlin.de) bis Anfang des Semesters 
 
 

Schmidt, Prof. Dr. Dšrte 
MA-GKWT Freie Wahl 
VL  Ludwig van Beethoven 
Ort: UdK Berlin, Fasanenstra§e 1B, 10632 Berlin, Raum: Fa 322 
Zeit: Mo, 10-12 Uhr 
Beginn: 23.10.2017 

Wie kaum ein Komponist hat Ludwig van Beethoven das Denken Ÿber Musik als autonome Tonkunst bis in die 
populŠrsten Medien hinein geprŠgt. Und nur in wenigen FŠllen wurde das individuelle, historisch bedingte Schaffen 
eines Komponisten so konsequent verallgemeinert und mythisiert, d.h. zwangslŠufig auch: in seiner Vielfalt verkŸrzt. 
Das macht ihn zu einer ebenso zentralen, wirkmŠchtigen wie diskussionswŸrdigen Figur Ð Grund genug, ihn vor dem 
JubilŠums-Taumel anlŠsslich des 250. Geburtstag 2020 einmal genauer in den Blick zu nehmen. Dabei kann es 
gerade nicht darum gehen, den Kanon der Gro§meister zu beschwšren, sondern vielmehr zum einen Beethoven 
historisch aus seiner Zeit heraus zu verstehen und die historiographischen wie Šsthetischen Voraussetzungen zu 
untersuchen, die den Beethoven-Bildern, die uns auch im JubilŠumsjahr wieder entgegentreten werden, zugrunde 
liegen. Schlie§lich soll auch ein Blick auf zeitgenšssische kŸnstlerische Auseinandersetzungen mit dem 
Komponisten geworfen werden. 
EinfŸhrender LektŸrehinweis: 
Dšrte Schmidt: Beethoven, Ludwig van, in: Reclams Komponisten Lexikon, hrsg. von Melanie Unseld, Stuttgart 
2009, S. 42-45 
Beethoven-Handbuch, hrsg. von Sven Hiemke, Stuttgart.  



WISSENSCHAFTSGESCHICHTE 

 

 

Vorlesung 
 
Steinle, Friedrich 
LV-Nr. 3131 L 102 
BA-KulT WTG 1, 2; BA-KulT FW 18, 19, 20, 21 
MA-GKWT 2, 5/1; MA-GKWT FW 7, 8, 10 
VL   Wissenschaftsgeschichte II: Mittelalter und Renaissance 
Mo 12-14 Uhr 
Raum: H 2053 
Beginn: 23.10.17 
 
Die Vorlesung gibt einen †berblick zur Wissenschaftsentwicklung zwischen ršmischer Kaiserzeit und der 
europŠischen Renaissance. Die Verlagerung der Orte der Wissenschaft mit dem Zerfall des ršmischen Reiches wird 
ebenso zur Sprache kommen wie die Aufnahme und FortfŸhrung griechischer Wissenschaft in den islamischen 
Kulturen oder im wenig beachteten Strang des byzantinischen Reiches. An den Leistungen der islamisch-arabischen 
Gelehrten arbeitete sich in †bersetzung und Kommentar ab dem 12. Jh. das lateinische Mittelalter ab, und entfaltete 
dann vor allem mit der Wiederentdeckung griechischer Vorlagen eine neue Dynamik, die traditionell mit den 
Stichworten Renaissance und Humanismus bezeichnet wird. Parallel und abgestimmt zur Vorlesung findet ein 
Seminar ãQuellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der RenaissanceÒ statt, in dem vertiefende Texte 
behandelt werden. Die Teilnahme daran ist nicht zwingend, aber hilfreich und empfehlenswert. 
 
 
 
Seminare 
 
Parnes, Ohad 
LV-Nr. 3131 L 110 
BA-KulT WTG 2, 4; BA-KulT FW  18, 19, 20, 21 
MA-GKWT 2 
SE EinfŸhrung in die Lebenswissenschaften 
Do 10-12 Uhr 
Raum: MAR 0.007 
Beginn: 19.10.17 
 
Inhaltsangabe kommt noch. 
 
 
  



Pastorino, Cesare 
LV-Nr. 3131 L 111 
BA-KulT WTG 2, 4; BA-KulT FW  18, 19, 20, 21 
MA-GKWT 2 
SE Early Modern Experiment and its Communities 
Di 12-14 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 17.10.17 
 
The rise and establishment of experimentation is a fascinating feature of the scientific revolution of seventeenth 
century Europe. In about a century, an initially marginal cultural practice became not only a legitimate form of 
investigation of nature for philosophers but also an entertaining and fashionable activity for gentry and nobility.  
In fact, early modern experimentation took place in a wide variety of disciplines, traditions, and communities. The 
goal of this seminar is to investigate and describe some of the various environments where the rise of early modern 
experimental culture took place, specifically focusing on how these groups shaped experimental practices and the 
notion of experiment. In this analysis we will for instance consider academies, networks of virtuosi, religious orders, 
physicians and apothecaries, naturalists, professors of secrets, alchemists, botanists, and technical experts working in 
mines, arsenals, or mints.  
We will read primary and secondary sources, but also study many early modern images and illustrations. The 
seminar will be mainly in English (German texts will be assigned whenever available). If wanted, students will also 
be able to present and write final assignments in German. 
 
 
 
Rebohm, Simon 
LV-Nr. 3131 L 112 
BA-KulT WTG 2, 4; BA-KulT FW 18, 19, 20, 21 
MA-GKWT 2 
PS/SE  Wissenschaftliche Zeitschriften in der FrŸhen Neuzeit 
Blockseminar 
Raum: H 2051 
Vorbesprechung: Fr., 20.10. c.t. 16-18h 
Block: 
Fr., 03.11. s.t. 10-12.30h und 13.30-16.30h 
Sa., 04.11. s.t. 10-12.30h und 13.30-16.30h 
Fr., 17.11. s.t. 10-12.30h und 13.30-16.30h 
Sa., 18.11. s.t. 10-12.30h und 13.30-16.30h 
 
In der zweiten HŠlfte des 17. Jahrhunderts entsteht mit den Zeitschriften ein neues Format der Publikation, das 
tiefgreifende VerŠnderungen fŸr den wissenschaftlichen Diskurs mit sich bringt: Statt des privaten Austausches von 
Briefen oder der Veršffentlichung einzelner Abhandlungen unter eigenem Namen, entsteht mit den Journalen eine 
neue …ffentlichkeit fŸr 'aktuelle' wissenschaftliche Fragen, wŠhrend zugleich Regeln fŸr den Diskurs und formelle 
Bestimmungen von Seiten der Herausgeber vorgeben werden konnten. Das Seminar bespricht diese Aspekte unter 
einer vergleichenden Perspektive anhand von QuellenauszŸgen und Forschungsliteratur. 
 
 
  



Steinle, Friedrich 
LV-Nr. 3131 L 113 
BA-KulT WTG 2, 4; BA-KulT FW 18, 19, 20, 21 
MA-GKWT 2 
PS/SE  Quellen zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der Renaissance 
Di 10-12 Uhr 
Raum: MA 750 
Beginn: 24.10.17 
 
Es werden Quellentexte zur Wissenschaftsgeschichte des Mittelalters und der Renaissance behandelt, dabei werden 
die Charakteristika verschiedener Quellentypen und ihre spezifische Aussagekraft zur Sprache kommen. Der Besuch 
der Vorlesung ãWissenschaftsgeschichte II: Mittelalter und RenaissanceÒ ist fŸr die Teilnahme am Seminar von 
Vorteil, aber nicht zwingend. 
 
 
 
WŸthrich, Adrian 
LV-Nr. 3131 L 114 
BA-KulT WTG 1 
MA-GKWT 1 
PS/SE  EinfŸhrung in die Arbeitsmethoden der Wissenschaftsgeschichte 
Mi 14-16 Uhr 
Raum: H 3012 
Beginn: 18.10.17 
 
Das Seminar vermittelt grundlegende wissenschaftliche Arbeitsmethoden der Wissenschaftsgeschichte. 
 
 
 
Hollerbach, Teresa; Valleriani, Matteo 
LV-Nr. 3131 L 120 
BA-KulT WTG 2, 4; BA-KulT FW 18, 19, 20, 21 
MA-GKWT 2, 5/1, 7/1; MA-GKWT FW 7, 8, 9, 10 
HS/SE   Nachbau der ersten Personenwaage Ð die MaterialitŠt  der frŸhneuzeitlichen statischen  

Medizin  
Projektvorstellung: Fr., 20.10.2017, 12 Uhr, Raum H 2038 
Block:  
Fr. 17.11.2017, 14-18 Uhr, Raum H 3003a 
Sa/So, 18./19.11.2017  und 25./26.11.2017, in der Holzwerkstatt des Fachbereichs Arbeitslehre (Werkstattleitung: 
Katharina Wegener) 
 
Im Jahr 1614 veršffentlichte der Arzt Sanctorius Sanctorius (1561-1636) sein berŸhmtestes Werk mit dem Titel De 
statica medicina (†ber die statische Medizin). Es handelt sich dabei um eine in Aphorismen verfasste Arbeit, die die 
theoretischen Betrachtungen zugunsten einer praktischen Orientierung in den Hintergrund drŠngt. So ist die De 
statica medicina das Ergebnis einer Reihe von Messverfahren, die Sanctorius mit einer selbst konstruierten 
Personenwaage Ÿber viele Jahre hinweg durchfŸhrte, um die sogenannte perspiratio insensibilis, eine unmerkliche 
AusdŸnstung des menschlichen Kšrpers, quantitativ zu erfassen.  
Im Seminar wird zum einen der konzeptionelle Hintergrund von Sanctorius nŠher betrachtet und sein Werk in dessen 
medizingeschichtlichen Hintergrund eingeordnet. Zum anderen soll sich durch den Nachbau von Sanctorius 
Personenwaage, der MaterialitŠt und dem Erlebnis der frŸhneuzeitlichen Medizin genŠhert werden. 



Das Seminar findet in Form eines Blockseminars statt. Da das Seminar hauptsŠchlich in der Holzwerkstatt des 
Institutes fŸr Berufliche Bildung und Arbeitslehre stattfindet, ist die Teilnehmerzahl auf 10 Studierende begrenzt. 
Wir bitten aus diesem Grund um Anmeldung bis zum 24. Oktober mit einem kurzen Motivationsschreiben (250-300 
Wšrter) per E-mail an: thollerbach@mpiwg-berlin.mpg.de 
Es wird am Fr., den 20. Oktober 2017 um 12 Uhr im Raum H 2038 eine kurze Vorstellung des Seminars geben. 
 
 
 
Borrelli, Arianna 
LV-Nr. 3131 L 130 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 2, 5/1, 7/1; MA-GKWT FW 7, 8, 9, 10 
HS/SE  Wissenschaft und ErzŠhlung: Neue AnsŠtze in Wissenschaftsgeschichte und  

Wissenschaftsforschung 
Blockseminar 
Raum: H 2051 
Termine:  
1. Vorbereitungstreffen Fr. 27.10.17 10:00 Uhr 
2. Vorbereitungstreffen Fr. 24.11.17 10:00 Uhr 
Blocktermine 20.+21.+22.2.18, Jeweils 9:30-14:30 Uhr 
 
Wissenschaftler erzŠhlen gern die Geschichte der Disziplinen und Institutionen, der Erfindungen und Entdeckungen, 
der gro§en MŠnner, und neulich auch der gro§en Frauen. Spielt aber ErzŠhlen fŸr sie auch Ÿber diese 
identitŠtsstiftenden TŠtigkeiten hinaus eine Rolle? ErzŠhlen sich Wissenschaftler gegenseitig nicht nur Anekdoten 
und GrŸndungsmythen, sondern auch Theorien und Experimente? Diese Idee mag zunŠchst befremdlich erscheinen, 
aber in den letzten Jahrzehnten haben viele Untersuchungen gezeigt, dass ErzŠhlen eine Kulturtechnik ist, die nicht 
nur in Literatur und VolksmŠrchen, sondern auch in allen Bereichen der Kultur Anwendung findet. Auch in der 
Wissenschaftsgeschichte haben Autoren argumentiert, dass ErzŠhlen in vielerlei Hinsicht ein konstitutives Element 
der wissenschaftlichen Praktiken darstellt, zum Beispiel bei der Konstruktion von "Tatsachen", bei der Erhebung von 
GeltungsansprŸchen, oder bei der Suche und der Formulierung von Theorien. In dieser Lehrveranstaltung werden 
Ergebnisse aus dieser neuen und sehr vielfŠltigen Forschungsrichtung vorgestellt, verglichen und kritisch diskutiert.  
 
 
 
Parolini, Giuditta 
LV-Nr. 3131 L 131 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 2, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; MA-GKWT FW 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
HS/SE  Introduction to Digital Humanities  
Fr 14-17 Uhr 
Raum: H 3012 
Zeitraum: 20.10.17 Ð 15.12.17 
 
The seminar will provide an accessible introduction to digital humanities. By combining an overview of the history 
and current developments of the field with a few practical workshops, the seminar will help participants to develop 
both a critical understanding of what digital humanities are and to learn digital methods and tools relevant in the 
humanities. 
 
The seminar will be organised in three-hour thematic workshops. The teaching language is English. Theoretical 
discussions will concern the nature and scope of digital humanities tools and methods and how digital publishing is 



changing the humanities. Hands-on workshops will teach seminar participants how to use digital citation tools 
(Zotero), organise and visualise research data (Viewshare), create geographical maps (QGIS), set up a blog or 
website (WordPress) and use networking tools (wikis, mailing lists, digital platforms). 
 
Participants are strongly encouraged to bring their own laptop/tablet/smartphone in class and gain a first-hand 
experience of the digital humanities tools discussed during the seminar. 
 
 
 
Wendt, Helge 
LV-Nr. 3131 L 132 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 2, 3, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2; MA-GKWT FW 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
HS/SE  Energiewenden in der Vergangenheit. (Wissens)historische Konzeption eines aktuellen  

Themas 
Mo 10-12 Uhr 
Raum: H 3003a 
Beginn: 16.10.17 
 
Das Thema der Energiewende wird in der aktuellen politischen breit diskutiert. Dabei wird deutlich, dass es sich um 
einen Prozess handelt, in dem unterschiedliche politische, soziale, wirtschaftliche und ãWissensÒ-Stakeholder 
involviert sind. In der Geschichtsschreibung wurde besonders der ãEnergiewendeÒ des ausgehenden 18. und des 19. 
Jahrhunderts erhšhte Aufmerksamkeit geschenkt, die in Verbindung mit Industrialisierung eine Umwandlung von 
organischen zu fossilen Brennstoffen in Form von Kohle darstellte. Weitere Umwandlungen von Energiesystemen 
werden ebenfalls thematisiert, wie die Elektrifizierung und die Verbreitung der auf Erdšl basierenden 
Energieversorgung.  
Im Laufe des Semesters wird die einschlŠgige Literatur zum Thema Energiewenden in der Vergangenheit gelesen 
und diskutiert. Ziele sind, dass ein historischer †berblick Ÿber VerlŠufe von EnergiesystemverŠnderungen gewonnen 
wird. Au§erdem sollen unterschiedliche methodische AnsŠtze miteinander verglichen werden. Unentbehrlich ist die 
LektŸre englischsprachiger Texte.  
 
 
 
WŸthrich, Adrian 
LV-Nr. 3131 L 133 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 2, 5/1, 7/1 ; MA-GKWT FW 7, 8, 9, 10 
HS/SE  Geschichte und Theorie wissenschaftlicher Entdeckungen 
Di 14-16 Uhr 
Raum: H 3012 
Beginn: 17.10.17 
 
Anhand von Beispielen aus unterschiedlichen Zeiten und Disziplinen gehen wir im Seminar der Frage nach, wie 
wissenschaftliche Entdeckungen angemessen zu beschreiben, zu rekonstruieren und zu erklŠren sind. Wir werden 
aber auch versuchen einzuschŠtzen, welche Rolle Entdeckungen in der historischen BeschŠftigung mit Wissenschaft 
Ÿberhaupt spielen sollen. Ein weiterer Diskussionspunkt wird sein, inwiefern wissenschaftsphilosophische Analysen 
von Entdeckungsprozessen fŸr die Wissenschaftsgeschichte relevant und nutzbar sind. 
 
 
  



Projektwerkstatt  
 
Schultheis, Joshua; Tiedje, Gabriel 
LV-Nr. 3131 L 140 
BA-KulT FW 18, 19, 20, 21 
geeignet fŸr den Wahlbereich und den Bereich ãBerufsorientierungÒ im BA-KulT 
Projektwerkstatt  Die Bologna-Reform 
Di 16-18 Uhr 
Raum: H 3012 
Beginn: 17.10.17 
 
Die Bologna-Reform wird viel kritisiert. Von konservativer und linker Seite gleicherma§en. Fast bekommt man den 
Eindruck, als lie§e sich die bundesdeutsche Hochschulgeschichte zweiteilen. Einerseits in eine Zeit vor der Reform, 
in der die Dozierenden noch von Konkurrenzdruck unbehelligt forschen und die Studierenden selbstbestimmt und 
sorgenfrei lernen konnten, andererseits in eine Zeit nach der Reform, in der sich alle VorgŠnge an der Uni auf 
DrittmittelantrŠge, ECTS-Punkte, Regelstudienzeit, prekŠre BeschŠftigungsverhŠltnisse und auf die unumstš§liche 
Hegemonie škonomischer RationalitŠt reduzieren lassen. Doch was genau ist eigentlich an den Hochschulen passiert 
an der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert? Lassen sich die Entwicklungen an den Unis, die man mit 
ã…konomisierungÒ und ãNeoliberalisierungÒ zu fassen versucht, nicht vielleicht viel lŠnger in der Geschichte 
zurŸckverfolgen? Welche Strategien des Widerstands, welche Formen der kritischen Reflexion kann es Ÿberhaupt 
noch geben an der ãunternehmerischen HochschuleÒ? Diesen und weiteren Fragen wollen wir uns in diesem 
Semester widmen. 
 
 
 
Kolloquium  
 
Steinle, Friedrich 
LV-Nr. 3131 L 160 
MA-GKWT 8/1 
CO Forschungskolloquium zur Wissenschaftsgeschichte 
Mo 16-18 Uhr 
Raum: H 3013 
Beginn: 23.10.17 
 
Im Forschungskolloquium werden zum einen laufende Examensarbeiten vorgestellt und diskutiert, zum anderen 
kommen in eingeladenen VortrŠgen aktuelle Forschungsthemen der Wissenschaftsgeschichte zur Sprache. Das 
Kolloquium steht allen Interessierten offen und richtet sich besonders auch an Masterstudierende. Masterstudierende, 
die einen Vortrag halten mšchten, mšgen sich bitte spŠtestens im September beim Leiter des Forschungskolloquiums 
melden.  
 
 
  



ZusŠtzliches Angebot 
 
Hols, RŸdiger 
Ringvorlesung 
VL Digital Humanities: Die digitale Transformation der Geisteswissenschaften. Eine  
 Ringvorlesung des InterdisziplinŠren Forschungsverbundes Digital Humanities in Berlin 
Di 18-20 Uhr 
Raum: HU Berlin und BBAW 
Beginn: 24.10.17 
 
Die Ringvorlesung Digital Humanities thematisiert die voranschreitende digitale Transformation der Geistes- und 
Kulturwissenschaften. Digital Humanities ist eine unscharfe Sammelbezeichnung fŸr computergestŸtzte Methoden 
und Praktiken in den Geisteswissenschaften, die es sowohl ermšglichen, alte Forschungsfragen auf neue Weise zu 
bearbeiten, als auch neue AnsŠtze in den Geisteswissenschaften zu verfolgen. Die Ringvorlesung wird einen 
†berblick Ÿber die Digital Humanities geben, im Zentrum werden praxisbezogene Einblicke und nicht die 
Definitions- und Abgrenzungsdebatten stehen. †ber die exemplarischen EinfŸhrungen hinaus werden VortrŠge der 
Frage nachgehen, ob und inwiefern die theoretischen und methodischen Konzepte und Praktiken der Digital 
Humanities einen Paradigmenwechsel, eine qualitative Transformation der Geisteswissenschaften bewirken, die Ÿber 
die Digitalisierung analoger Arbeitsweisen hinausgeht. Oder handelt es sich bei den Digital Humanities um ein 
modisches, letztlich aber vergŠngliches PhŠnomen innerhalb einer zwar zunehmend digitalisierten, im Wesentlichen 
aber unverŠnderten geisteswissenschaftlichen Praxis? 
  
International renommierte Expertinnen und Experten aus der Kunst- und Bildgeschichte, den 
Geschichtswissenschaften, der ArchŠologie, Literaturwissenschaft und Komparatistik, Korpus-Linguistik sowie den 
Informationswissenschaften werden die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Forschungs-, Publikations-, 
Vermittlungs- und Kommunikationsprozesse ihrer jeweiligen Disziplin thematisieren. Zudem werden die 
wechselseitigen Implikationen zwischen den digitalen Geisteswissenschaften und der âvernetzten GesellschaftÔ 
diskutiert. Die Ringvorlesung wendet sich vor allem an Studierende der geistes- und kulturwissenschaftlichen 
FŠcher, ist jedoch offen fŸr Studierende aller StudiengŠnge sowie externe Hšrerinnen und Hšrer. 
  
Veranstaltungsorte: 
HU - Humboldt-UniversitŠt zu Berlin, HauptgebŠude, Unter den Linden 6, 10117 Berlin, Hšrsaal 2091/92. 
BBAW - Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, JŠgerstra§e 22/23, 10117 Berlin, Einstein- oder 
Leibniz-Saal. 
  
Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie Termine, Referent/inn/en und Titel finden Sie unter: 
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=133917&moduleCall= 
webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung 
  
GrundsŠtzlich ist die Anerkennung dieser Ringvorlesung in den StudiengŠngen BA-KulT WTG und MA GKWT 
mšglich, im konkreten Fall sollte das aber gleich zu Beginn mit den jeweiligen Modulverantwortlichen besprochen 
werden 
  



TECHNIKGESCHICHTE  

 

 

Vorlesungen 
 
Fraunholz, Uwe 
LV-Nr.: 3131 L 301 
BA-KulT WTG 1, 3; BA KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3, 5/2; MA-GKWT FW 11, 12, 14 
VL   Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter (ca. 500-1450) 
Di 16-18 Uhr 
Raum: H 0110 
Beginn: 17.10. 
 
Die als †berblicksveranstaltung angelegte Vorlesung nimmt die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Kontexte der Technikentstehung und Technikverwendung im europŠischen Mittelalter in den Blick. Schwerpunkte 
bilden dabei die Entstehungs- und VerwendungszusammenhŠnge von Technik in wichtigen Bereichen wie 
Produktions- und Energietechnik, Verkehrs- und Bautechnik sowie Wasserversorgung und MilitŠrwesen. Daneben 
werden wir uns mit der gesellschaftlichen Stellung von Technikern sowie dem VerhŠltnis von Technik, Wissenschaft 
und Natur auseinandersetzen.  Auf die Vorlesung inhaltlich Bezug nehmend findet ein Seminar statt. Die Teilnahme 
daran ist nicht zwingend, vertieft aber den Vorlesungsstoff und ist daher empfehlenswert. 
EinfŸhrende Literatur: 
Wolfgang Kšnig (Hg.): PropylŠen Technikgeschichte, Bd 1:  Landbau und Handwerk, 750 v. Chr. bis 1000 n. Chr.; 
Bd 2: Metalle und Macht, 1000 bis 1600, Berlin 1997.  
Gert Melville und Martial Staub (Hg.): EnzyklopŠdie des Mittelalters, 2 Bde Darmstadt 2008.  
Marcus Popplow: Technik im Mittelalter, MŸnchen 2010. 
 
 
 
N. N.  
LV-Nr.: 3131 L 302 
BA-KulT WTG 1, 3; BA KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3, 5/2; MA-GKWT FW 11, 12, 14 
VL  Sprachen der Quantifizierung. Zur Kolonial- und Technikgeschichte der Messung 
Do 12-14 Uhr 
Raum: H 2032 
Beginn: 19.10. 
 
Vermessungspraktiken sind Voraussetzung jeder technischen Entwicklung. DarŸber hinaus strukturieren sie den 
privaten Alltag und mŸssen von šffentlichen EichbŸrokratien stets neu kalibriert und auf internationalen Kongressen 
vereinbart werden. In der Vorlesung wird die Entstehung der metrischen Systeme entwickelt Ð von relationalen 
Ma§en (wie Elle und Morgen, Hufe und Fu§) Ÿber die Etablierung des Meters in der Franzšsischen Revolution bis 
hin zu den Standards des Internationalen Einheitensystems (SI). Am Beispiel der Kolonie Deutsch Neuguinea wird 
verdeutlicht, wie eng politische, bŸrokratische und wirtschaftliche Interessen an diesem vermeintlich technischen 
Prozess beteiligt sind (Landvermessung, WŠhrungsstandardisierung, Zeitsynchronisation). Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts konkurrieren zudem noch eine Vielzahl von Gewichtssystemen (Asante, chinesisches, britisches 
System etc.), die man durch oftmals metroklastische Kampagnen zu lšschen sucht.  



Auf diese Weise wird erschlossen, wie voraussetzungsreich der Prozess ist, der zum heutigen System von Einheiten 
und Standards fŸhrt Ð nach Karl Polanyi ist das metrische System zu derjenigen Sprache geworden, die global 
gesehen den hšchsten Verbreitungsgrad erreicht hat. 
 
 
 
Seminare 
 
Fraunholz, Uwe 
LV-Nr.: 3131 L 333 
BA-KulT WTG 1  
MA-GKWT 1 
PS  Technikgeschichte Ð Theoretische und methodische Zugangsweisen 
Mi: 12-14 Uhr 
Raum: MA 749 
Beginn: 18.10. 
 
Das Seminar bietet eine EinfŸhrung in die Theorien, wissenschaftlichen Arbeitsmethoden und in zentrale 
Forschungsfragen der Technikgeschichte. Neben der LektŸre von grundlegenden Texten zu Perspektiven, Problemen 
und Kontroversen der Technikgeschichte werden zentrale Begriffe, wissenschaftliche Hilfsmittel und 
Publikationsforen des Fachs vorgestellt. Die Veranstaltung wird von einem Tutorium begleitet. 
 
 
 
N.N.  
LV-Nr.: 3131 L 334 
BA-KulT WTG 1  
MA-GKWT 1 
TUT  Tutorium zur EinfŸhrung in die Wissenschafts- und Technikgeschichte 
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N.N. 
LV-Nr.: 3131 L 311 
BA-KulT WTG 3, 4; BA-KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3 
SE  History of Quantification. Texte und Quellen 
Do: 16-18 Uhr 
Raum: H 3010 
Beginn: 19.10. 
 
Das Seminar dient der Vertiefung der Vorlesung ÈSprachen der QuantifizierungÇ. Entscheidend ist zunŠchst das 
Studium unterschiedlicher Quellentypen. Technische Zeichnungen erfordern eine andere Herangehensweise als 
Handwerksordnungen; Instrumente mŸssen anders erschlossen werden als rechtsgeschichtliche Dokumente; die 
Praktiken der Messung wollen anders betrachtet werden als nicht-europŠische Ma§systeme. Ihre eigenstŠndigen 
historisierenden und kontextualisierenden LektŸren werden im Plenum diskutiert. ErgŠnzt wird der Seminarplan 



durch die Besprechung der Klassiker der Metrisierungsgeschichte (Witold Kula, Ken Alder, Grame Gooday), sowie 
durch technikgeschichtliche Positionen, die koloniale VerhŠltnisse berŸcksichtigen (Dirk van Laak, Jane Guyer, 
Timothy Mitchell, Chandra Mukerji). So lŠsst sich gemeinsam ausloten, wo die Potentiale des aktuell regen 
Forschungsfeldes der ÈHistory of QuantificationÇ fŸr die Technikgeschichte liegen. 
 
 
 
Fraunholz, Uwe 
LV-Nr.: 3131 L 319  
BA-KulT WTG 3, 4; BA-KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3 
SE  Technik und Gesellschaft im europŠischen Mittelalter Ð Quellen und Theorien 
Mi: 16-18 Uhr 
Raum: MAR 0.016 
Beginn: 18.10.2017 
 
Bezugnehmend  auf den Stoff der parallel angebotenen Vorlesung werden in dem Seminar mittelalterliche Quellen 
zur Technikgeschichte diskutiert und theoretische AnsŠtze zur Technikentwicklung eršrtert. Dabei werden 
unterschiedliche Quellentypen behandelt und die grundsŠtzliche Frage nach dem Stellenwert von Technik fŸr die 
mittelalterlichen Gesellschaften gestellt. Der Besuch der Vorlesung ãTechnik und Gesellschaft im europŠischen 
MittelalterÒ ist fŸr einen vertieften Lernerfolg vorteilhaft, aber nicht zwingend.  
EinfŸhrende Literatur: 
Wolfgang Kšnig (Hg.): PropylŠen Technikgeschichte, Bd 1:  Landbau und Handwerk, 750 v. Chr. bis 1000 n. Chr.; 
Bd 2: Metalle und Macht, 1000 bis 1600, Berlin 1997.  
Gert Melville und Martial Staub (Hg.): EnzyklopŠdie des Mittelalters, 2 Bde Darmstadt 2008.  
Marcus Popplow: Technik im Mittelalter, MŸnchen 2010. 
 
 
 
Kirstein, Thomas 
LV-Nr.: 3131 L 316 
BA-KulT WTG 3, 4; BA-KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3 
PS/SE  Verkehr und Reisen im Altertum 
Di: 14-16 Uhr  
Raum: H 2051 
Beginn: 17.10. 2017 
 
Seit der Sesshaftwerdung des Menschen wŠchst die Bedeutung des Verkehrs und seiner Mittel. Verkehrsmittel 
verbinden entfernt voneinander lebende Menschen und dienen dem Austausch von Handwerksprodukten oder 
Rohstoffen. Die Entstehung grš§erer staatlicher Gebilde macht den Verkehr auch zu einem wichtigen Mittel der 
herrschaftlichen Durchdringung eines Territoriums. Das Seminar spannt einen zeitlichen Bogen vom Alten Orient 
bis zum Ende des Westršmischen Reiches. Dabei wird die technische Entwicklung von Fahrzeugen und 
Infrastrukturen auch in Bezug zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder geographischen Rahmenbedingungen 
betrachtet.  
 
 
  



Gebuhr, Ralf 
LV-Nr.: 3131 L 313 
BA-KulT WTG 3, 4; BA-KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3 
PS/SE  Festungen. Technik und Politik in der FrŸhen Neuzeit 
Di: 12-14 Uhr 
Raum: H 3012 
Beginn: 17.10. 
 
Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert wurden in Europa anstelle traditioneller Burgen moderne Festungsanlagen 
errichtet, deren wesentliche technische Merkmale in Italien geprŠgt und von italienischen Ingenieuren im Raum 
nšrdlich der Alpen verbreitet wurden. Festungen waren in der FrŸhen Neuzeit gleichzeitig Kriegsmaschinen, 
StaatsgefŠngnisse und Brennpunkte technischer Entwicklungen. 
Das Seminar gibt eine EinfŸhrung in den Zusammenhang von MilitŠrtechnik und Politik in der FrŸhneuzeit. 
Historische Quellen zum Thema werden vorgestellt und Mšglichkeiten zur Materialsuche behandelt, die Ÿber 
Recherchen in Internetangeboten hinausgehen. 
EinfŸhrende Literatur:  
Thomas Biller: Der bastionäre Befestigungsbau des 16. Jahrhunderts und sein Weg nach Deutschland. In: Ders.: Die 
WŸlzburg. Architekturgeschichte einer Renaissancefestung. MŸnchen/Berlin 1996, S. 1-62. 
 
 
 
Kirstein, Thomas 
LV-Nr.: 3131 L 361 
BA-KulT WTG 3, 4; BA-KulT FW 14, 15, 16, 17 
MA-GKWT 3, 5/2, 7/2; MA-GKWT FW 11, 12, 13, 14 
SE/HS   Exkursion - Das minoische Kreta 
Raum: H 2038 
1. Vorbesprechung: Di, 17.10. 2017, 18:00 Uhr 
 
Vorbesprechung: Di, 17.10., 18:00 UhrDie minoische Kultur liegt uns heute sehr fern. Auch die Technikgeschichte 
widmet ihr bislang eher weniger Aufmerksamkeit. Daher fŸhrt unsere nŠchste Exkursion nach Kreta. Im Mittelpunkt 
stehen Bautechnik, StŠdtebau und stŠdtische Infrastruktur, Verkehrswesen und MobilitŠt sowie Handwerk und 
Landwirtschaft jener frŸhesten Hochkultur Europas. Ein Blick auf technikhistorisch interessante archŠologische 
Befunde der klassischen Antike rundet das Exkursionsprogramm ab.  
Die Lehrveranstaltung umfasst drei Vorbereitungstreffen in Berlin und die Exkursion nach Kreta, die in der 
vorlesungsfreien Zeit erfolgt. Die Veranstaltung steht Bachelor- und Masterstudenten gleicherma§en offen. Die 
Ÿblichen Gro§en und Kleinen Leistungen kšnnen erworben werden. Die Reise wird voraussichtlich von der TU 
finanziell gefšrdert.  
 
 
  



Fraunholz, Uwe 
LV-Nr.: 3131 L 317 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 3, 5/2, 7/2; MA-GKWT FW 11, 12, 13, 14 
HS  Technisierte SexualitŠt Ð Sexualisierte Technik?  Zum VerhŠltnis von Technik und SexualitŠt  

in der Moderne 
Di 10-12 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 17.10. 2017 
 
Die Industrialisierung des 19. und 20. Jahrhundert lŠsst sich als zunehmend technisierte und verwissenschaftlichte 
Befriedigung von GrundbedŸrfnissen deuten. Sicherlich zŠhlt auch SexualitŠt fŸr die meisten Menschen zu diesen 
BedŸrfnissen. Daher hat die Frage ihre Berechtigung, ob auch dieser Bereich menschlicher Existenz von 
Verwissenschaftlichungs- und Technisierungsprozessen geformt wird oder aber ob ãSexualitŠt in ihrem Kern von der 
Konsumgesellschaft unberŸhrt gebliebenÒ (W. Kšnig) ist. Sexuelles kann jedenfalls die Artefaktwelt formen, wie 
beispielsweise die Durchsetzung von Videostandards oder die rasante Verbreitung des Internets nahe legen. In dem 
als †berblick angelegten Seminar soll das VerhŠltnis von Technik und SexualitŠt in der Moderne nŠher bestimmt 
werden. Dazu werden wir uns mit so unterschiedlichen Themen, wie der revolutionŠren Wirkung moderner 
Kontrazeptiva, der diskursiven Konstruktion des weiblichen Kšrpers, aber auch mit Autodesign beschŠftigen. 
EinfŸhrende Literatur: 
Martina Blum und Thomas Wieland: Technisierte Begierden. Technik und SexualitŠt im 20. Jahrhundert, in: 
Dresdener BeitrŠge zur Geschichte der Technikwissenschaften 29 (2004), S. 69Ð88.  
Wolfgang Kšnig: Das Kondom. Zur Geschichte der SexualitŠt vom Kaiserreich bis in die Gegenwart, Stuttgart 2016. 
 
 
 
Klein, Michael 
LV-Nr.: 3131 L 303 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 3, 5/2, 7/2; MA-GKWT FW 11, 12, 13, 14 
HS  Transformation Ð Entwicklungen in Technik und Gesellschaft 
Fr 8-9:30 Uhr 
Raum: H 3013 
Beginn: 20.10. 2017 
 
Im MilitŠrischen wird unter Transformation ein grundlegender Wandel der Strategie verstanden, in der 
Politikwissenschaft ist der Wechsel der politischen Grundordnung gemeint.  
Der Wirtschaftssoziologe Karl Polanyi beschrieb 1944  den tiefgreifenden Wandel der westlichen 
Gesellschaftsordnung im 19. und 20. Jahrhundert als Great Transformation und der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung Globale UmweltverŠnderungen (WBGU) erstellte 2011 im Zusammenhang mit der UN-Konferenz 
Ÿber nachhaltige Entwicklung (Rio+20) ein sog.  Hauptgutachten mit dem Titel ãWelt im Wandel Ð 
Gesellschaftsvertrag fŸr eine Gro§e TransformationÒ .  
Das Seminar befasst sich mit grundlegenden Transformationsprozessen in historischer Perspektive z.B. im 
Zusammenhang mit der neolithischen Revolution, der Alphabetisierung durch den Buchdruck oder der Entwicklung 
der MobilitŠt durch Rad, Auto und Flugzeug, um schlie§lich das aktuell diskutierte Thema  der ãdigitalen 
TransformationÒ zu hinterfragen. 
 
 
  



Costea, Theodor 
LV-Nr.: 3131 L 314 
MA-GKWT 6/2 
PJ   Artefakte der Berliner MobilitŠtsgeschichte 
Do: 14-18 Uhr 
Raum: MAR 0.002 
Beginn: 19.10. 2017 
 
In diesem Semester bietet das Artefakte-Labor des Orientierungsstudiums MINTgrŸn den Studierenden die 
Mšglichkeit, GegenstŠnde der MobilitŠtsgeschichte zu erforschen und zu prŠsentieren. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf dem Berliner Stadtraum wŠhrend der zweiten HŠlfte des 20. Jahrhunderts. Es kšnnen jegliche Artefakte unter die 
Lupe genommen werden, wie z. B. die AutobahnŸberbauung Schlangenbader Stra§e, die Versuchsstrecke der 
Magnet-Bahn, eine Bauvorleistung der U-Bahn-Linie 10, eine der Autobahnhaltestellen fŸr Omnibusse auf der 
A100, das Fahrrad oder die Stra§enbahn im geteilten und wiedervereinigten Berlin u. v. m. 
Anhand von nach diesem Muster ausgewŠhlten ForschungsgegenstŠnden werden wir in Gruppen die Grundlagen der 
historischen Recherche praxisnah kennenlernen und Grundbegriffe der Technikgeschichte forschend entdecken. 
Dabei wird dem Zusammenhang zwischen MobilitŠt, Technik, Umwelt und Nachhaltigkeit besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Nach den Phasen der Themenwahl, Gruppenbildung und Recherche werden wir den 
Versuch machen, unsere Ergebnisse in einer digitalen, zeitgemŠ§en Form dem Publikum zugŠnglich zu machen: Ob 
als Webseite, interaktiver Stadtplan, Video, Infografik o. €., das werden wir am Anfang des Semesters gemeinsam 
entscheiden. 
Studierende des Orientierungsstudiums MINTgrŸn haben Vorrang bei der Platzvergabe. Interesent_innen aus 
anderen StudiengŠngen melden sich bitte bei Theodor Costea (t.costea@tu-berlin.de). MA-GKWT-Studierende 
haben ggfs. die Mšglichkeit, die Veranstaltung als Studienprojekt zu besuchen. 
 
 
 
Kolloquium  
 
Fraunholz, Uwe; N. N. 
LV-Nr.: 3131 L 341 
MA-GKWT 8/2 
CO  Forschungskolloquium zur Technikgeschichte  
Mo: 16-18 Uhr 
Raum: H 7112 
Beginn: 23.10. 2017 
 
Im Forschungskolloquium werden laufende Abschlussarbeiten vorgestellt und besprochen sowie aktuelle 
Forschungen zur Technikgeschichte prŠsentiert. Das Kolloquium richtet sich insbesondere an Masterstudierende, 
steht aber grundsŠtzlich allen Interessierten offen. Falls Sie teilnehmen und das aktuelle Semesterprogramm erhalten 
mšchten, aber bisher noch nicht im Verteiler fŸr die Informationen zum Kolloquium aufgenommen sind, schicken 
Sie bitte eine E-Mail an: uwe.fraunholz@tu-berlin.de 
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Seminare 
 
Becker von Falkenstein, Tania 
LV-Nr. 3131 L 170 
BA KulT Phil 3, FW 6 
BA KulT FW 35 (China 1) 
BA KulT WTG 4 
MA-GKWT 3, 5/2, 7/2; MA-GKWT FW 11, 12, 13, 14 
MA Phil 4 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC, CML-TeCh  
HS/SE  Robotopia Sinica: Robotik und KŸnstliche Intelligenz in China 
Mi 14-16 Uhr 
Raum: MAR 0.010 
Beginn: 18.10.17 
 
Robotik, kŸnstliche Intelligenz und maschinelles Lernen sind seit einigen Jahren im Fokus der Entwickler in der 
ganzen Welt, so auch in China. Mit seinen ehrgeizigen Zielen im politischen Programm Made in China 2025 strebt 
das Land an die Spitze der heutigen weltweiten Technologieentwicklung. 
Das Seminar untersucht die UrsprŸnge der Idee vom kŸnstlichen Menschen unter verschiedenen Perspektiven, und 
zwar nicht nur in China, sondern auch in den westlichen Kulturen. Von frŸhen Automaten mit einfacher Mechanik, 
Klepsydren und Uhrwerken, bis zu selbstfahrenden Autos, komplexen und selbstŠndig handelnden Home Assistants, 
EntwŸrfen von Hubots und Cyborgs befasst sich das Seminar mit den unterschiedlichsten Facetten der Robotik und 
KI. In drei Abschnitten wird sich die Veranstaltung mit den Ideen und Visionen der Vergangenheit beschŠftigen, die 
gegenwŠrtigen Anwendungen beschreiben und Ÿber zukŸnftige Mšglichkeiten, Utopien und Dystopien diskutieren. 
Am Ende des Seminars wird uns auch die Frage beschŠftigen, ob und unter welchen Bedingungen auch in China ein 
Silicon Valley entstehen kann. 
Geplant ist eine Exkursion zu einem deutsch-chinesischen Startup-Inkubator fŸr technologische Innovationen. 
 
 
 
Forschner, Dirk 
LV-Nr. 3131 L 171 
BA KulT FW 35 (China 1) 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 3, 5/2, 7/2; MA-GKWT FW 11, 12, 13, 14 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC, CML-TeCh  
HS/SE  Stadtentwicklung und Stadtverkehr in China 
Do 10-12 Uhr 
Raum: MAR 4.062 
Beginn: 19.10.17 
  



Diese Lehrveranstaltung soll die Entwicklung des Stadtverkehrs in China und den Bezug zur Stadtplanung vom 
Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute unter den politischen, kulturellen, technischen und wirtschaftlichen Aspekten 
darstellen. Den Ausgangspunkt bildet die erste Stra§enbahn in China und Peking von 1899, Ÿber den Ausbau des 
Spur gefŸhrten Verkehrs in den anderen StŠdten wie Tientsin, Schanghai, Mukden, Harbin und Hongkong. Ein erster 
Sprung nach vorn stellt dann der U-Bahnbau in Beijing dar, der mit Tientsin dann fŸrs erste in den1970er Jahren 
einen Abschluss findet. Mit der Eršffnung der U-Bahn in Hongkong und danach in Shanghai wird die ãNeuzeitÒ im 
stŠdtischen Verkehr in China eingelŠutet. Im Rahmen der Betrachtung der U-Bahn Systeme in China werden dann 
auch die planerischen Gesichtspunkte, die administrativen VerhŠltnisse und die Grenzen der U-Bahn Systeme in den 
MegastŠdten besprochen. Die Planungen fŸr Regionalbahnsysteme, die die U-Bahnen im Verkehr mit dem Umland 
an den RŠndern der MegastŠdte ergŠnzen sollen, bilden den Schlusspunkt des Seminars. 
Die Lehrveranstaltung ist fŸr Studierende der Technikgeschichte, der Sinologie mit wirtschaftshistorischer 
Orientierung und den Ingenieurwissenschaften mit Interesse am Schienenverkehr geeignet. 
 
 
 
Hernig, Marcus 
LV-Nr. 3131 L 172 
BA KulT FW 35, 36 (China 1, China 2) 
MA China 1, 2 (FW 37, 38) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC  
HS/SE Kultur und Gesellschaft Chinas 
Blockseminar 
Anmeldung: Bis zum 31. Oktober 2017 unter www.china.tu-berlin.de/anmeldung 
Termin: Januar 2018, genaue Termine werden auf der Website des China Centers (www.china.tu-berlin.de) und im 
Online-Vorlesungsverzeichnis der TU Berlin bekannt gegeben 
 
In den Ð abhŠngig von der Teilnehmerzahl Ð angebotenen 3 oder 4 thematischen Lerninhalten wird den Studierenden 
ein kompakter †berblick Ÿber Chinas Kultur und Gesellschaft anhand ausgewŠhlter Themenblšcke geboten. 
In Block 1 lernen die Teilnehmer anhand ausgewŠhlter Beispiele aus der chinesischen Geschichte, wie sich die 
speziellen Merkmale chinesischer Kultur herausgebildet haben (neben Wissen geht es hier auch um VerstŠndnis des 
ãSystemsÒ China), in Block 2-4 vermitteln ausgewŠhlte Themen der chinesischen Gegenwartskultur (wie etwa 
Gesellschaftsstruktur Ð Bildung Ð Esskultur) den Teilnehmern Einsichten in bedeutende Elemente dieser Kultur und 
machen sie so sozial handlungsfŠhiger. Vergleiche mit europŠischen/deutschen Entwicklungen erleichtern dabei 
diskursiv das Verstehen. 
BLOCK 1 behandelt explizit ausgewŠhlte Themen der chinesischen Geschichte und Gesellschaftsentwicklung von 
den AnfŠngen der chinesischen Stadtstaaten bis zur Gegenwart einer ãfortgeschrittenenÒ chinesischen Volksrepublik. 
Dieser Block ist thematisch am umfassendsten und hat einen ausgeprŠgten †berblickscharakter. 
BLOCK 2 setzt sich mit den Eigenschaften der chinesischen Gesellschaftsstruktur heute nach ihrer historischen 
Genese auseinander. Hier werden Einsichten auch in das Alltagsleben der Menschen vermittelt, die besonders die 
soziale Handlungskompetenz der Studierenden im Shanghaier Alltag verbessern. 
BLOCK 3 und BLOCK 4 konzentrieren sich im Anschluss auf ãLeitthemenÒ der chinesischen 
Gegenwartsgesellschaft, die besonders relevant im Leben der Chinesen selbst sind. AusgewŠhlt werden kšnnen: 
Bildung- und Bildungsinvestitionen, Esskultur (sehr wichtig fŸr soziale Handlungskompetenz) oder/und die rapide 
Urbanisierung der letzten Jahre mit ihren sozialen Folgen.  
Der Unterricht ist eine dialogisch aufgebaute Veranstaltung mit variierenden Sozialformen (Dozentenvortrag, 
Lesung, Diskussion). Grundlage ist meine 2012 in zweiter Auflage erschienene Publikation: CHINA-EIN 
L€NDERPORTRAIT (ebook und Print), Berlin: 2012. Die LektŸre wird zur Vorbereitung empfohlen und gehšrt 
zum Arbeitsaufwand fŸr die Veranstaltung. 
  



Kšgel, Eduard 
LV-Nr. 3131 L 173 
BA KulT FW 35 (China 1) 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC, CML-TeCh  
HS/SE  Chinesische Architektur und Architektur in China | das 20. Jahrhundert 
Do 14-18 Uhr, 14-tŠgig 
Raum: MA 143 
Beginn: 17.10.17 
 
Die moderne Architektur in China ist im Westen weitgehend unbekannt. Durch politische Gro§ereignisse, wie dem 
Sturz der Qing-Dynastie (1911), dem antijapanischen Krieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem BŸrgerkrieg (1937Ð
1949), der MachtŸbernahme durch die Kommunistische Partei Chinas (1949), der Kulturrevolution (1966Ð1976) und 
der wirtschaftlichen …ffnung ab den 1980er Jahren, entwickelten sich jeweils spezifische gesellschaftliche 
Konstellationen, die in der Architektur ihren Ausdruck fanden. In allen Phasen spielten westliche Einflussfaktoren 
eine wichtige Rolle, die im Seminar untersucht werden sollen. 
 
Jede Sitzung besteht aus einem Vortrag des Seminarleiters und Diskussion. Studentische BeitrŠge zu einzelnen 
architekturhistorischen Aspekten wie auch zur kŸnstlerischen und literarischen Bearbeitung des Themas ãchinesische 
ArchitekturÒ sind erwŸnscht.  
 
 
 
KŸchler, Johannes 
LV-Nr. 3131 L 174 
BA KulT FW 35 (China 1) 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC, CML-TeCh  
HS/SE  Stadtgeschichte Chinas von der Qing-Zeit bis zur Gegenwart 
Di 14-16 Uhr 
Raum: MAR 0.010 
Beginn: 17.10.2017 
 
In der Lehrveranstaltung geht es um die Gemeinsamkeiten/Parallelen und Unterschiede zwischen der europŠischen 
und chinesischen Urbanisierung im Kontext von ãIndustrialisierungÒ, ãModernisierungÒ und ãEntwicklungÒ. Das 
Vor-Industrielle, Traditionelle wird vorgestellt als Grundlage fŸr die industrie-gemŠ§e Umgestaltung der StŠdte im 
19.und 20. Jahrhundert, also von den Opiumkriegen bis zur Gegenwart. 
 
Thematische Schwerpunkte: 

¥ Welche Institutionen und Akteure bestimmen die Stadtgestaltung? Welche Bedeutung haben die 
unterschiedlichen Traditionen des Rechts fŸr diese? 

¥ Stadtentwicklung zwischen zentralstaatlichen Vorgaben (die Stadt als BŸhne des Einparteien-Staates)  und 
lokalen Interessen. Die regionale Vielfalt der Tradition des Urbanen. 

¥ Das Aufgreifen und Verarbeiten internationaler Themen der Stadtgestaltung. 
¥ Das Thema ãStadtÒ in den bildenden KŸnsten: zur visuellen €sthetik der Stadt als Ausdruck von 

Selbstwahrnehmung und ihrer Au§endarstellung. 
 



Eine Abfolge von Vorlesungen wird bereichert durch mŸndliche und schriftliche studentische BeitrŠge. Chinesisch-
Kenntnisse sind erwŸnscht, aber keine Voraussetzung. 
 
 
 
Mahltig, Philipp 
LV-Nr. 3131 L 175 
BA KulT FW 36 (China 2) 
BA KulT WTG 2, 3, 4; BA-KulT FW 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
BA KulT Phil 5, FW 41 
MA GKWT 2, 3 
MA Phil 5 
MA China 2 (FW 38) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC 
HS/SE  Wissenschafts- und Technikkultur im traditionellen China  
Do 12-14 Uhr 
Raum: MAR 0.008 
Beginn: 19.10.2017 
 
In diesem Seminar wird ein †berblick Ÿber die wichtigsten philosophischen, wissenschaftlichen und technologischen 
Entwicklungen im traditionellen China vermittelt. 
 
 
 
RŽvŽsz, çgota 
LV-Nr. 3131 L 177 
BA KulT FW 35 (China 1) 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC  
HS/SE  Social and cultural mobility: Education, the urban-rural divide and emerging visions of 

China  
Mi 12-14 Uhr 
Raum: MAR 0.015 
Beginn: 18.10.2017 
 
What strikes everyone when first getting into China is the countryÕs extreme mobility Ð both in the physical and in 
the abstract sense. The course offers an overview of the major transformations in the country in the recent decades, 
then focuses on the problems of today in connection with urbanization and upward mobility. Not only social 
dynamics, but also cultural and intellectual trends will be addressed. The course ends with current domestic theories 
about ChinaÕs future trajectory. No prior knowledge is required, but the course relies heavily on the studentsÕ 
independent research and active discussion. 
 
 
  



SHI, Mingtao 
LV-Nr. 3131 L 178 
BA KulT FW 35 (China 1) 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WiCh, CML-TeCh, CML-WiCh  
HS/SE  ãInternet+Ò: Chinas Weg zu digitalen Industrien  
Mi 18.00 s.t. Ð 19.30 Uhr 
Raum: H 2051 
Beginn: 18.10.2017 
 
China strebt insbesondere seit den letzten drei bis fŸnf Jahren mit aller Kraft einen Strukturwandel an, um die 
Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten. Dabei ist neben anderen Ma§nahmen ein wesentlicher Schwerpunkt der 
škonomischen Transformation immer klar: Chinas Wirtschaft soll zukŸnftig viel stŠrker von Technologien und 
Innovationen getrieben sein. In den Jahrzehnten zuvor hatten Chinas Staatsunternehmen und Politik au§er QuantitŠt, 
Skalen und gŸnstigen ArbeitskrŠften ganz wenig auf die Beine gebracht. Erst in den letzten zwei Dekaden haben sich 
einige wettbewerbsstarke Technologieunternehmen beispielsweise in der IT, Telekommunikation und beim 
Elektroauto- und Hochgeschwindigkeitszugbau formieren kšnnen. Dennoch hat sich das Image Chinas in den 
Industriestaaten nicht wesentlich geŠndert, dass indigene Unternehmen eher auf Kosten aber nicht auf Wissen 
spezialisiert sind. ãIndustrie 4.0Ò Šhnliche Entwicklungen in den fŸhrenden Industriestaaten haben in China tiefe 
Sorge ausgelšst, in der zukŸnftigen Welt industriell-technologisch rŸckstŠndig zu bleiben und dadurch 
politškonomisch nicht mitsprechen und -gestalten zu kšnnen. Chinas Akteure in der Politik und Wirtschaft ziehen 
gegenwŠrtig alle Register, die indigenen Industrien durch das Konzept ãInternet+Ò oder ãInternet PlusÒ zu 
ãupgradenÒ. ãInternet+Ò hebt die Integration der Informationstechnologie (IT) mit anderen produzierenden 
Industriezweigen besonders hervor und umfasst nicht nur industrielle Anwendungen. Was ist das Konzept 
ãInternet+Ò? Welchen škonomischen und politischen Sinn hat ãInternet+Ò? Wie funktioniert ãInternet+Ò? Was 
bedeutet ãInternet+Ò fŸr deutsche Unternehmen? Einige dieser Fragen werden je nach zur VerfŸgung stehender Zeit 
im Seminar behandelt. 
 
 
 
Sternfeld, Eva 
LV-Nr. 3131 L 179 
BA KulT FW 35 (China 1) 
BA-KulT WTG 4 
MA-GKWT 3, 5/2, 7/2; MA-GKWT FW 11, 12, 13, 14 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WiCh, CML-TeCh, CML-WiCh  
HS/SE MobilitŠt und nachhaltige Entwicklung in China  
Mi 10-12 Uhr 
Raum: MAR 0.013 
Beginn: 18.10.2017 
 
Die Entwicklung einer modernen Verkehrsinfrastruktur hatte ma§geblichen Anteil am raschen wirtschaftlichen 
Aufstieg Chinas seit Beginn der 2000er Jahre. Das Land ist heute bereits in einigen Verkehrsinfrastruktur- und 
Technologiebereichen (wie z.B. HochgeschwindigkeitszŸge, Bau von FlughŠfen und Entwicklung der E-MobilitŠt) 
zum internationalen Spitzenreiter avanciert. Aus dem Boom ergeben sich jedoch gro§e Herausforderungen fŸr den 
Umwelt-und Klimaschutz. Diese und die Strategien, die China fŸr eine nachhaltige und klimafreundliche MobilitŠt 
entwickelt, werden in der Lehrveranstaltung diskutiert. 



 
Themen des Seminars u.a.:  
Umweltfolgen der raschen Automobilisierung (Luftverschmutzung, LŠrmbelastung) 
ElektromobilitŠt Ð Ein Weg zum klimafreundlichen Transport?  
Gesetzliche Rahmenbedingungen fŸr nachhaltige Verkehrsentwicklung (UVP, Schadstoffstandards) 
Sozial- und UmweltvertrŠglichkeit von High-Speed Trains, FlughŠfen 
MobilitŠt, Klimaschutz und Urbanisierung 
Tourismus und Umweltfolgen 
 
 
 
Zanier, Valeria 
LV-Nr. 3131 L 180 
BA KulT FW 35 (China 1) 
MA China 1 (FW 37) 
CML (WiIng) & FŸS: 
CML-WTC, CML-TeCh. CML-WiCh  
HS/SE  Capital and Human Resources Mobility in ChinaÕs Economic Transformation 
Blockseminar 
Anmeldung: Bis zum 31. Oktober 2017 www.china.tu-berlin.de/anmeldung 
Fr., 01.12.2017, 15-20 Uhr  
Sa., 02.12.2017, 9-17 Uhr  
Fr., 12.01.2018, 15-20 Uhr  
Sa. 13.01.2018, 09-17 Uhr. 
Raum: H 6124 
 
 
The seminar will explore the political economy of ChinaÕs reforms from late 1970s to present day. It will specifically 
look at the role, which transnational mobility of capitals and human resources played in the process of ChinaÕs 
integration into capitalist market-oriented models and global networks of technology-transfer, production and 
commerce. The seminar will also have a focus on state-business relations and on the role of the state in guiding 
ChinaÕs outward economic expansion. 
The main aim of the seminar is to enable students to develop a critical understanding of ChinaÕs economic and 
business development during the past four decades. Students will be active subjects in learning and will engage with 
collecting, interpreting and using data from different sources. Students will develop subject specific skills 
(familiarizing with the main debates on ChinaÕs economic transformation; critically approaching academic materials 
and grey literature) and transferrable skills (building and defending an argument; providing expert advice on a topic). 
The teacher will facilitate studentsÕ learning by delivering traditional lectures, providing specific teaching aids, 
offering guidance for essays and presentations. 


