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Sprechstunden: 
 
Prof. Dr. Friedemann Schmoll 
 

Im Sommersemester: regelmäßig   Do. 9-11 Uhr                  
sowie nach Vereinbarung  
 
Prof. Dr. Anja Laukötter 
 

Im Sommersemester: regelmäßig   Mi. 12-14 Uhr 
sowie nach Vereinbarung   
 
PD Dr. Anne Dippel 
 

Im Sommersemester: regelmäßig     Do. 12-13 Uhr  
sowie nach Vereinbarung via Zoom  
 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
 

Im Sommersemester: regelmäßig   Mi. 12-14 Uhr  
sowie nach Vereinbarung   
 
Dr. des. Lea Horvat 
 

Im Sommersemester: regelmäßig   Di. 14-16 Uhr 
sowie nach Vereinbarung  
 
Dr. des. Snežana Stanković 
 

Im Sommersemester   nach Vereinbarung 
  
 
Anna Christin Hümme, M.A. 
 

Im Sommersemester: regelmäßig   Di. 11-12 Uhr  
sowie nach Vereinbarung  
 



Philosophische Fakultät  
Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften  
Seminar für Volkskunde/Kulturgeschichte  
Zwätzengasse 3 / 3. OG   
07743 Jena  
Homepage: http://vkkg.uni-jena.de 
 
 
Prof. Dr. Friedemann Schmoll 
Lehrstuhl für Volkskunde (Empirische Kulturwissenschaft) 
Tel.: 03641 / 94 43 91 
E-Mail: friedemann-eugen.schmoll@uni-jena.de 
 
 
Prof. Dr. Anja Laukötter 
Professur für Kulturgeschichte 
Tel.: 03641 / 94 43 95 
E-Mail: anja.laukoetter@uni-jena.de 

 

Sekretariat: Anja Barthel 

Sprechzeiten: Mo. – Do. 8:30 - 12:30 Uhr 

Tel.:  03641 / 94 43 90 
Fax: 03641 / 94 43 92 
E-Mail: vkkg-sekretariat@uni-jena.de 
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Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
 

 
PD Dr. Anne Dippel 
Tel.: 03641 / 94 43 96 
E-Mail: anne.dippel@uni-jena.de 
 
 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
Tel.: 03641 / 94 43 94 
E-Mail: hedwig.herold-schmidt@uni-jena.de   
 
 
Dr. Lea Horvat 
Tel.: 03641 / 94 43 93 
E-Mail: lea.horvat@uni-jena.de 
 
 
Anna Christin Hümme, M.A. 
Tel.: 03641 /94 49 95 
E-Mail: anna.christin.huemme@uni-jena.de  
 
 
Prof. Dr. Ira Spieker 
Tel.-Nr. 0351 / 436 16 40 
E-Mail: ira.spieker@mailbox.tu-dresden.de  
 
 
Dr. des. Snežana Stanković 
Tel.: 03641 / 94  49 93  
E-Mail: Snezana.Stankovic@uni-jena.de 
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Lehrangebot Volkskunde/Kulturgeschichte Sommersemester 2024  
 
Fachgebiet Volkskunde  Bachelor Master 
 
V Antisemitismus. Geschichte und  Do. 12-14 Uhr BA_VK_2A (neu) MVK 4 (neu) 
 Aktualität – kulturelle Phantasmen,  UHG/HS 24 BA_VK_3A  MVK 1A 
 Feindbilder, Spuren des Anderen BA_VK_4A (alt)  
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll ASQ multi 
 
S Understanding Germany?  Mi. 12-14 Uhr BA_VK_2 (alt) MVK 1B  
 Inspecting Germany! UHG/SR 169 BA_VK_3B MVK 2 (Sem.) 
 Deutschland-Bilder –   BA_VK_4B (alt) MVK 4 (alt) 
 Umkehrungen des ethnographischen   MVK 4 (neu)  
 Blicks   MWVK 
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll  
 
S Vielfalt, Verluste und Mi. 14-16 Uhr BA_VK_2 (alt)  MVK 1B 
 ihre kulturelle Bearbeitung UHG/SR 169 BA_VK_3B MVK 2 (Sem.) 
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll  BA_VK_4B (alt)  MVK 4 (alt) 
     MVK 4B (neu) 
     MWVK  
 
S  Kulturtechniken der Simulation.  Do. 16-20 Uhr BA_VK_2 (alt) MVK 1B  
 Ein multimodales Projektseminar   BA_VK_3B MVK 2 
 mit Ansprüchen einer Public   BA_VK_4B (alt)  MVK 4 (alt) 
 Anthropology   MVK 3 
  PD Dr. Anne Dippel    MVK 4 B (neu)  
 Sarah Thanner, M.A., M.A.    MWVK  

 
S  „Steinzeit und Sternzeit“ Fr. 9-13 Uhr BA_VK_2 (alt) MVK 1B 
 Was leisten Kosmologien in   BA_VK_3B MVK 4 (alt) 
 Zeiten des Klimawandels?  BA_VK_4B (alt) MVK 4B (neu)  
 PD Dr. Anne Dippel   MVK 2 (Sem.) 
    MWVK  
   
S  Das kulturwissenschaftliche  Mo. 12-14 Uhr VKKG-Praxis ./. 
 Praktikum UHG/SR 165 
 Anna Christin Hümme, M.A.   
 
S Garagen │ Geschichten.  Di. 14–16 Uhr BA_VK_2 (alt) MVK 1B 
 Erkundungen eines alltags-  BA_VK_3B MVK 3 
 kulturellen Phänomens (Teil II)  BA_VK 4B (alt) MVK 4 (alt) 
 Prof. Dr. Ira Spieker /   BA_VK_4 (neu) MVK 4B (neu) 
 Dr. Katharina Schuchardt    MVK 2 (Sem.) 



Ex. Garagen│Politiken: Konzepte und  4.-6.4.2024 BA_VK_ 2B (neu) MVK 2 (Exk.) 
 Aktionen im Kontext der Europäischen 
 Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 
 Prof. Dr. Ira Spieker 
 Dr. Katharina Schuchardt 
 
S Vom Exposé zum druckfertigen Mo. 18-20 Uhr  BA_VK_2 (alt) MVK 4 (alt) 
 Text: Begleitung und Coaching UHG/SR 141   MVK 4 B (neu) 
 bei der Abfassung von 
 Qualifikationsarbeiten 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
 
S Dorf – Feld – Flur:  Mi. 10-12 Uhr BA_VK 2 (alt) MVK 4 (alt) 
 Namenforschung im Kontext UHG/SR 028    MVK 4B (neu)
 Dr. Susanne Wiegand     MWVK 
 
S Region und Sprache: Einführung Do. 10-12 Uhr  BA_VK 3B MVK 1B  
 in die Dialektforschung UHG/SR 147    MWVK  
 Dr. Susanne Wiegand 
 
K  Kolloquium für Absolventen und  Mi. 16-18 Uhr VKKG_BA MWVK 
 Absolventinnen der Volkskunde  UHG/SR 141 
 (EKW)  
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll  
 Prof. Dr. Ira Spieker 
 PD Dr. Anne Dippel 
 Anna Christin Hümme, M.A.  
  
S Forschungskolloquium  KpS nach Anmeldung und Vereinbarung 
 Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger 
 
 
 
Angebot aus der Kaukasiologie 
 
S  Ethnographie der Kommunikation Di. 12-14 Uhr BA_VK_3B MVK 1B 
 Prof. Dr. Diana Forker Jenergasse 8 
  Raum 101 
  (Accouchierhaus) 
   
 



Fachgebiet Kulturgeschichte 

    Bachelor Master 
 
V/ Eine europäische und globale  Di. 10-12 Uhr BA_KG_2A MKG 2A 
S Kulturgeschichte der Medien UHG/HS 24 BA_KG_3A MKG 3A  
 im 19. und 20. Jahrhundert  BA_KG_4A MKG 4A  
 Prof. Dr. Anja Laukötter   ASQ Samml. MWKG 
 
S  Einschalten – Umschalten – Mi. 10-12 Uhr BA_KG_2B MKG 2B 
 Ausschalten. Die Geschichte des  UHG/SR 276 BA_KG_3B MKG 3B 
 Fernsehens im Kalten Krieg:   BA_KG_4B MKG 4B 
 Ansätze, Themen, Methoden und Theorien ASQ Samml.  MWKG  
 Prof. Dr. Anja Laukötter  BA_VK_2 (alt) MVK 4 (alt) 
   BA_VK_3B MVK 4B (neu) 
   BA_VK_4B (alt) MVK 1B 
    MVK 2 
    MWVK  
  
S  Kulturbegegnung und Kulturtransfer. Mo. 10-12 Uhr BA_KG_2B MKG 2B 
 Spanien und Europa – Europa und  UHG/SR 141 BA_KG_3B MKG 3B 
 Spanien   MWKG 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
 
S  Andere Umstände: Kulturgeschichte  Mo. 14-16 Uhr BA_KG_2B MKG 3 
 von Schwangerschaft und Geburt UHG/SR 141 BA_KG_4B MKG 4B 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt  BA_VK_2 (alt) MWKG 
   BA_VK_3B MVK 1B 
   BA_VK_4B (alt) MVK 2 
      MVK 4 (alt) 
      MVK 4B (neu) 
      MWVK 
 
S Zeit und Erinnerung:  Di. 16-18 Uhr BA_KG_2B MKG 2B 
 Jubiläen und Gedenktage  UHG/SR 141 BA_KG_3B MKG 3B 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt  BA_KG_4B MKG 4B 
    MWKG  
 
S Vom Exposé zum druckfertigen Mo. 18-20 Uhr  BA_VK_2 (alt) MVK 4 (alt) 
 Text: Begleitung und Coaching UHG/SR 141    MVK 4B (neu) 
 bei der Abfassung von 
 Qualifikationsarbeiten 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
 
 
 



S  Kaffee und Café: Eine Kultur- Mo. 16-18 Uhr BA_KG_2A MKG 2A 
 geschichte zwischen Ausbeutung  UHG/SR 219  BA_KG_3A  MKG 3A 
 und Emanzipation       MWKG  
 Dr. Lea Horvat              
 
S  Soziale Ungleichheit (ab)bauen:  Di. 12-14 Uhr BA_KG_3B MKG 2B  

Architektur und Klasse in der  UHG/SR 141 BA_KG_4B MKG 4B 
 Moderne   MWKG  

 Dr. Lea Horvat  
 
S  Kolloquium für Abschlussarbeiten Di. 18-20 Uhr VKKG_BA MWKG  
 der Kulturgeschichte UHG/SR 141 
 Prof. Dr. Anja Laukötter  
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt  
 Dr. Lea Horvat 
 Dr. des. Snežana Stanković  
  



Veranstaltungen für Bachelorstudierende 
 

Modulcode  Dozent/in Thema der Veranstaltung  

V o l k s k u n d e 
   

V 
ASQ  
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Antisemitismus. Geschichte und Aktualität – 
kulturelle Phantasmen, Feindbilder, Spuren des 
Anderen 

 

    
BA_VK 2 (alt)  2 aus     

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting Germany! 
Deutschland-Bilder – Umkehrungen des 
ethnographischen Blicks 

S 

 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt Vom Exposé zum druckfertigen Text: 

Begleitung und Coaching bei der Abfassung von 
Qualifikationsarbeiten 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 

 PD Dr. Anne Dippel  „Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 
Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology 

S 

 Dr. Susanne Wiegand Dorf – Feld – Flur: Namenforschung im Kontext S 
 Prof. Dr. Ira Spieker 

Dr. Katharina Schuchardt  
Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

 Prof: Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt  

S 

    
BA_VK 2 A 
(neu) 
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Antisemitismus. Geschichte und Aktualität – 
kulturelle Phantasmen, Feindbilder, Spuren des 
Anderen 

V 

    
BA_VK 2 B 
(neu) (neues 
Exkursionsteil-
modul) 

Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Politiken: Konzepte und Aktionen im 
Kontext der Europäischen Kulturhauptstadt 
Chemnitz 2025. Exkursion nach Chemnitz, 4-6. 
April 2024 

E 

    
BA_VK 3 A  
  

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Antisemitismus. Geschichte und Aktualität – 
kulturelle Phantasmen, Feindbilder, Spuren des 
Anderen 

V 

 und 1 aus   
BA_VK 3 B 
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting Germany! 
Deutschland-Bilder – Umkehrungen des 
ethnographischen Blicks 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 

 Prof. Dr. Diana Forker  
 

Ethnographie der Kommunikation S 



 Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,       
1. Teil) 

S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 PD Dr. Anne Dippel  „Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 
Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt  

S 

 Dr. Susanne Wiegand Region und Sprache: Einführung in die 
Dialektforschung 

S 

   
 

BA_VK 4 A (alt) 
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll 
 

Antisemitismus. Geschichte und Aktualität – 
kulturelle Phantasmen, Feindbilder, Spuren des 
Anderen 

V 

 und 1 aus   
BA_VK 4 B (alt)  Prof. Dr. Ira Spieker 

Dr. Katharina Schuchardt 
Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,        
1. Teil) 

S 
 

 PD Dr. Anne Dippel 
 

„Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 
Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting Germany! 
Deutschland-Bilder – Umkehrungen des 
ethnographischen Blicks 

S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt 

S 

    
BA_VK 4 (neu) 
(neues 
Projektmodul, 
zweisemestrig) 
Modulprüfung im 
SoSe 24 
 

Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

BA_VK 4 (neu) 
(neues 
Projektmodul, 
zweisemestrig) 
Modulprüfung 
erst im WS 24-25 
anmelden 

PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,      
1. Teil) 

S 



 
VKKG_Praxis 
Keine Prüfungs-
anmeldung über 
Friedolin 

Anna Christin Hümme, M. A. Das kulturwissenschaftliche Praktikum S 

    
VKKG_BA  Prof. Dr. Friedemann Schmoll 

Prof. Dr. Ira Spieker 
PD Dr. Anne Dippel 
Anna Christin Hümme, M.A. 

Kolloquium für Bachelor- und Master-
Absolventinnen und Absolventen 

K 

K u l t u r g e s c h i c h t e 

ASQ Samml. 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter Eine europäische und globale Kulturgeschichte 
der Medien im 19. und 20. Jahrhundert 

V/
S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

    
BA_KG 2 A  Prof. Dr. Anja Laukötter  Eine europäische und globale Kulturgeschichte 

der Medien im 19. und 20. Jahrhundert 
V/
S 

 oder   
 Dr. Lea Horvat Kaffee und Café: Eine Kulturgeschichte 

zwischen Ausbeutung und Emanzipation 
S 

 und 1 aus   
BA_KG 2 B 
 

Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt  

S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter  Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Zeit und Erinnerung: Jubiläen und Gedenktage S 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Kulturbegegnung und Kulturtransfer. Spanien 

und Europa – Europa und Spanien 
S 

    
BA_KG 3 A 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter 
 

Eine europäische und globale Kulturgeschichte 
der Medien im 19. und 20. Jahrhundert 

V/
S 

 oder   
 

BA_KG 3 A 
 

 

Dr. Lea Horvat Kaffee und Café: Eine Kulturgeschichte 
zwischen Ausbeutung und Emanzipation 

S 

 und 1 aus  
 

BA_KG 3 B 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Zeit und Erinnerung: Jubiläen und Gedenktage S 
 Dr. Lea Horvat Soziale Ungleichheit (ab)bauen: Architektur und 

Klasse in der Moderne 
S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Kulturbegegnung und Kulturtransfer. Spanien 
und Europa – Europa und Spanien 

S 

    
BA_KG 4 A 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter Eine europäische und globale Kulturgeschichte 
der Medien im 19. und 20. Jahrhundert 

V/
S 

 und 1 aus   



BA_KG 4 B 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter 
  

Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt  

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Zeit und Erinnerung: Jubiläen und Gedenktage S 
 Dr. Lea Horvat Soziale Ungleichheit (ab)bauen: Architektur und 

Klasse in der Moderne 
S 

    
VKKG_BA 
  

Prof. Dr. Anja Laukötter 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
Dr. Anne Schmidt 
Dr. Lea Horvat 
Dr. des. Snežana Stanković 
 

Kolloquium für Abschlussarbeiten 
(Bachelor/Master) 

K 



Veranstaltungen für Masterstudierende  
 

Modulcode Dozent/in Thema der Veranstaltung  

V o l k s k u n d e 

MVK 1 A  Prof. Dr. Friedemann Schmoll Antisemitismus. Geschichte und Aktualität – 
kulturelle Phantasmen, Feindbilder, Spuren 
des Anderen 

V 

 und 1 aus   
MVK 1 B  Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting 

Germany! Deutschland-Bilder – 
Umkehrungen des ethnographischen Blicks 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 

Schwangerschaft und Geburt 
S 

 Prof. Dr. Diana Forker Ethnographie der Kommunikation S 
 PD Dr. Anne Dippel „Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 

Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 
S    

 PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,    
1. Teil) 

S 

 Dr. Susanne Wiegand Region und Sprache: Einführung in die 
Dialektforschung 

S 

 Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

    
MVK 2 
(Seminar)  

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting 
Germany! Deutschland-Bilder – 
Umkehrungen des ethnographischen Blicks 

S 

 Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
 

„Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 
Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,    
1. Teil) 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt 

S 

    



MVK 2 (Exk.)  Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Politiken: Konzepte und Aktionen 
im Kontext der Europäischen Kulturhauptstadt 
Chemnitz 2025. Exkursion nach Chemnitz, 4-
6. April 2024 

E 

    
MVK 3 
Prüfungsanmel-
dung im SoSe 24  

Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 
 

MVK 3 
Prüfungsanmel-
dung erst im WS 
24/25 

PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,     
1. Teil) 

S 

    
MVK 4 (alt)  Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting 

Germany! Deutschland-Bilder – 
Umkehrungen des ethnographischen Blicks 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 

 PD Dr. Anne Dippel  „Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 
Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 

S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Susanne Wiegand Dorf – Feld – Flur: Namenforschung im 
Kontext 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Vom Exposé zum druckfertigen Text: 
Begleitung und Coaching bei der Abfassung 
von Qualifikationsarbeiten 

S 

 Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

  PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,  
1. Teil) 

S 

 
 

Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt 

S 

    
MVK 4 A (neu) 
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Antisemitismus. Geschichte und Aktualität – 
kulturelle Phantasmen, Feindbilder, Spuren 
des Anderen 

V 

 und 1 aus   
MVK 4 B (neu) 
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll Understanding Germany? Inspecting 
Germany! Deutschland-Bilder – 
Umkehrungen des ethnographischen Blicks 

S 

 Prof. Dr. Friedemann Schmoll  Vielfalt, Verluste und ihre kulturelle 
Bearbeitung 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
 

„Steinzeit und Sternzeit“. Was leisten 
Kosmologien in Zeiten des Klimawandels? 

 
S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Susanne Wiegand Dorf – Feld – Flur: Namenforschung im 
Kontext 

S 



 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Vom Exposé zum druckfertigen Text: 
Begleitung und Coaching bei der Abfassung 
von Qualifikationsarbeiten 

S 

 Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

Garagen / Geschichten. Erkundungen eines 
alltagskulturellen Phänomens (Projektseminar, 
2. Teil) 

S 

 PD Dr. Anne Dippel 
Sarah Thanner, M.A., M.A. 

Kulturtechniken der Simulation. Ein 
multimodales Projektseminar mit Ansprüchen 
einer Public Anthropology (Projektseminar,  
1. Teil) 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt  Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt 

S 

    
MWVK 
 
 

Prof. Dr. Friedemann Schmoll 
Prof. Dr. Ira Spieker 
PD Dr. Anne Dippel 
Anna Christin Hümme, M.A. 
 

Kolloquium für Bachelor- und 
Masterabsolventinnen und Absolventen der 
Volkskunde 

K 

 und   
  Eines der als MWVK ausgewiesenen 

Seminare 
S 

K u l t u r g e s c h i c h t e 
      

   
  

  
 

  

MKG 2 A  Prof. Dr. Anja Laukötter Eine europäische und globale 
Kulturgeschichte der Medien im 19. und 20. 
Jahrhundert 

V
/S 

 oder   
MKG 2 A 
  

Dr. Lea Horvat Kaffee und Café: Eine Kulturgeschichte 
zwischen Ausbeutung und Emanzipation 

S 

 und 1 aus   
MKG 2 B  Dr. Hedwig Herold-Schmidt Zeit und Erinnerung: Jubiläen und 

Gedenktage 
S 

 Dr. Lea Horvat Soziale Ungleichheit (ab)bauen: Architektur 
und Klasse in der Moderne 

S 

 Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Kulturbegegnung und Kulturtransfer. Spanien 
und Europa – Europa und Spanien 

S 

    
MKG 3 A  Prof. Dr. Anja Laukötter  Eine europäische und globale 

Kulturgeschichte der Medien im 19. und 20. 
Jahrhundert 

V/
S 

 oder   
 Dr. Lea Horvat Kaffee und Café: Eine Kulturgeschichte 

zwischen Ausbeutung und Emanzipation 
S 

 und 1 aus   
MKG 3 B 
 

Prof. Dr. Anja Laukötter 
 

Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 
Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 



 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Kulturbegegnung und Kulturtransfer. Spanien 
und Europa – Europa und Spanien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt  

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Zeit und Erinnerung: Jubiläen und 
Gedenktage 

S 

    
MKG 4 A  Prof. Dr. Anja Laukötter Eine europäische und globale 

Kulturgeschichte der Medien im 19. und 20. 
Jahrhundert 

V
/S 

 und 1 aus   
MKG 4 B  Prof. Dr. Anja Laukötter Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Die 

Geschichte des Fernsehens im Kalten Krieg: 
Ansätze, Themen, Methoden und Theorien 

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Andere Umstände: Kulturgeschichte von 
Schwangerschaft und Geburt  

S 

 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Zeit und Erinnerung: Jubiläen und 
Gedenktage 

S 

 Dr. Lea Horvat Soziale Ungleichheit (ab)bauen: Architektur 
und Klasse in der Moderne 

S 

    
MWKG 
  

Prof. Dr. Anja Laukötter 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
Dr. Lea Horvat 
Dr. des. Snežana Stanković  

Kolloquium für Abschlussarbeiten 
(Bachelor/Master) der Kulturgeschichte 

K 

 und    
 Eines der als MWKG ausgewiesenen 

Seminare 
S 

  



Abkürzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orte der Lehrveranstaltungen – Straßenabkürzungen 
 
C.-Z.-Str. 3 =  Carl-Zeiss-Straße 3 (Campus, ehem. Zeiss-Areal) 

A.-B.-Str. 4 =  August-Bebel-Str. 4 (ehem. „Arbeiter- und Bauernfakultät“) 

E.-A.-Pl. 8 =  Ernst-Abbe-Platz 8 

UHG =  Universitätshauptgebäude, Fürstengraben 1 

Rosensäle =  Rosensäle, Fürstengraben 27 

HS Opt. Museum = Hörsaal Optisches Museum, Carl-Zeiß-Platz 12 

 
V Vorlesung: offen für alle Semester und Studiengänge 
S Seminar: kann – wenn nicht anders angegeben – von allen Studierenden  
 belegt werden  
K Kolloquium: im Allgemeinen für Studierende, die sich auf die Bachelor- 
 bzw. Masterarbeit vorbereiten, und für Doktoranden und Doktorandinnen. 
 Studierende anderer Semester als Gäste sind herzlich willkommen! 
KpS Kompaktseminar, Blockseminar: nicht in wöchentlichem Rhythmus abge-
 haltene Lehrveranstaltung, sondern an einem oder mehreren Terminen 
PrS Projektseminar. Im Masterstudium für das Modul MVK 3 und ab  
            Wintersemester 2023/24 im Bachelorstudiengang als Modul BA_VK 4 zu  
            wählen 
Bei der Wahl der Veranstaltungen sollten Sie unbedingt auf die Zusammensetzung 
der jeweiligen Module und die Frequenz des Angebots (Wintersemester oder 
Sommersemester) achten. Nähere Angaben dazu finden Sie in den folgenden 
Übersichten, in den Kommentaren zu den einzelnen Lehrveranstaltungen sowie im 
Modulkatalog. 
 
 



Liebe Studierende, 
 
willkommen bei der „Volkskunde/Kulturgeschichte“ in Jena! Das kommentierte Vorle-
sungsverzeichnis soll Ihnen als Orientierung und Hilfe dienen. Es informiert über alle 
Veranstaltungen, die unser Seminar anbietet. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich für alle unsere Veranstaltungen über das elektronische 
Vorlesungsverzeichnis unserer Universität („Friedolin“) anmelden müssen. Sie können 
zwischen einer Belegung von Einzelveranstaltungen und der sog. Modulbelegung wäh-
len. Wir empfehlen in der Regel die Modulbelegung. Manche Veranstaltungen erfordern 
zusätzlich eine persönliche Anmeldung. Darüber informiert Sie ebenfalls dieses kom-
mentierte Vorlesungsverzeichnis. Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihres 
Stundenplans unbedingt, dass die meisten Module nur einmal pro Studienjahr ange-
boten werden, entweder im Winter- oder im Sommersemester. Alle notwendigen Infor-
mationen dazu finden Sie in den Modulkatalogen. 
 
Melden Sie sich bitte für alle Teile eines Moduls an, die Sie besuchen möchten. Melden 
Sie sich bitte nur für die Veranstaltungen an, an denen Sie tatsächlich teilnehmen wollen 
– Sie können eine „voreilige“ Anmeldung innerhalb bestimmter Fristen, die in „Friedo-
lin“ angegeben sind, wieder zurückzunehmen! Für Vorlesungen gibt es keine Teilneh-
merbegrenzung, für Seminare allerdings schon. Angaben hierzu finden Sie in den 
Kommentaren zu den einzelnen Veranstaltungen bzw. in „Friedolin“. Sollten Sie von 
„Friedolin“ für eine gewählte Veranstaltung nicht zugelassen worden sein, können Sie in 
der ersten Seminarsitzung mit den Lehrenden Rücksprache nehmen. Manchmal besteht 
die Möglichkeit einer nachträglichen Zulassung, sofern noch Plätze vorhanden sind.  
 
Belegung von Veranstaltungen/Prüfungsanmeldung: 
 
Von der Belegung der Lehrveranstaltung zu unterscheiden ist die Anmeldung zu den 
Modulprüfungen. Es handelt sich hier um zwei voneinander unabhängige und getrennte 
Vorgänge!  
 
Nach Ihrer Anmeldung zur Lehrveranstaltung folgt die Zulassung zur Teilnahme, ent-
weder durch „Friedolin“ oder in Einzelfällen „manuell“ durch die Lehrenden. Danach ist 
die Anmeldung zur Modulprüfung vorzunehmen (zu den Fristen vgl. die Homepage des 
Prüfungsamts). Auch für die Modulprüfung müssen Sie von den Lehrenden zugelassen 
werden. Dies erfolgt – sofern Sie die Voraussetzungen erfüllen, die zu Beginn der 
Veranstaltungen bekannt gegeben werden –, gegen Ende der Vorlesungszeit. 
 
Für die Modulprüfungen melden Sie sich in „Friedolin“ auf elektronischem Wege an, ggf. 
auch in Papierform/Ticket im Prüfungsamt (ASPA). Gemäß einschlägiger Urteile des 
Verwaltungsgerichts dürfen Sie ohne gültige Prüfungsanmeldung an keiner 
Modulprüfung teilnehmen. Prüfungen, zu denen Sie sich angemeldet haben, zu denen Sie 
aber nicht antreten können oder wollen, können Sie wieder abmelden. Die entsprechenden 



Fristen finden Sie auf der Seite des Prüfungsamts. Wird eine Prüfungsanmeldung zu einer 
Prüfung, zu der Sie nicht antreten, nicht rückgängig gemacht, können Sie sich in den 
Folgesemestern zu dieser Modulprüfung nicht anmelden! Bitte beachten Sie auch, dass 
die Anmelde- und Abmeldefristen je nach Fakultät variieren können. Dies betrifft 
möglicherweise all diejenigen, deren Zweitfach nicht in der Philosophischen Fakultät 
angesiedelt ist.  
 
Hinweis zu Exkursionen: Für das Modul MVK 2, Modulteil Exkursionsprotokolle, im 
Masterstudiengang gilt folgende Vorgehensweise: Sie melden sich für den Prüfungsteil 
„Exkursionsprotokolle“ in dem Semester an, in dem Sie die letzte Exkursion absolvieren. 
Sollten Sie alle Exkursionen im Rahmen eines mehrtägigen Exkursionsseminars (und 
damit in einem Semester) machen, dann melden Sie sich unter der entsprechenden 
Prüfungsnummer an.  
 
Ab dem Wintersemester 2023/24 wurden die Exkursionen im Bachelor neu geregelt und 
enger in die Modulstruktur eingebunden. Auch für die BA-Studierenden nach dem neuen 
Modell gilt nun die oben beschriebene Vorgehensweise, d. h. Prüfungsanmeldung in dem 
Semester, in dem die letzte Exkursion absolviert wird. Künftig wird die Zahl der 
Exkursionstage im Kern- und Ergänzungsfach gleich sein (4 Tage) (siehe unten). 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Auswahl, Freude beim Studium und ein gutes 
Semester. 



Moduländerungen zum Wintersemester 2023/24 –  
Rundschreiben an alle Studierenden vom 23. Mai 2023 
 
Liebe Studierende,  
im letzten Jahr haben wir die Studienordnung und die Modulkataloge überarbeitet und 
dabei auch viele Anregungen aus der Studierendenschaft aufnehmen können. Im 
Wesentlichen bestehen die Änderungen zum einen in einer Flexibilisierung bei den 
Prüfungsformen und einer Stärkung des Formats des Seminars in der Kulturgeschichte, 
zum anderen in der Neugestaltung einiger Module in der Volkskunde. Die Prüfungslast 
wird dadurch insgesamt deutlich verringert. Die Änderungen treten zum Wintersemester 
2023/24 in Kraft. Die aktualisierte Studienordnung im Bachelorstudiengang ist bereits 
auf der Seite des ASPA zu finden, die aktualisierten Modulkataloge in allen 
Studiengängen der VKKG werden jedoch erst nach Einpflegung der Änderungen in 
Friedolin im Laufe der Semesterferien zur Verfügung stehen.  
 
Die Änderungen im Einzelnen: 
 

1. Auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Corona-Semester haben wir uns 
zu einer Flexibilisierung der Prüfungsformen entschlossen. Bei allen 
Vorlesungen können die Dozentinnen und Dozenten (nicht die Studierenden!) 
künftig zwischen Klausur, Essay oder mündlicher Prüfung wählen. Dies betrifft 
neben Vorlesungen auch die neuen A-Seminare (siehe Punkt 2). Die Prüfungsform 
wird jeweils zu Beginn der Vorlesungszeit bekannt gegeben.  
 

2. In der Kulturgeschichte werden die Vorlesungen in den Modulen BA_KG 3, 
BA_KG 4, MKG 2, MKG 4 durch sog. A-Seminare ersetzt. A-Seminare schließen 
nicht mit einer Hausarbeit ab, sondern mit einer Klausur, einer mündlichen Prüfung 
oder einem Essay. 
 

3. Modul BA_VK 2 (Methoden und Felder der Volkskunde). Das Modul besteht 
bisher aus 2 Seminaren, die Modulprüfung jeweils aus einer Hausarbeit. Künftig 
setzt sich das Modul aus einer Vorlesung (mit den oben genannten 
Prüfungsoptionen) und 4 Exkursionstagen, für die jeweils Exkursionsberichte zu 
schreiben sind, zusammen. Die Modulnote ergibt sich aus der Prüfung zur 
Vorlesung (50 %) und den Exkursionsberichten (50 %). Setzen sich die 
Exkursionen aus mehreren Einzelexkursionen zusammen wird eine 
Durchschnittsnote aus den einzelnen Berichten gebildet. 
 
Wichtig: Werden die Exkursionen für das Exkursionsteilmodul von BA_VK 2 in 
einem Semester absolviert, so melden Sie dieses wie alle anderen Modulprüfungen 
an. Verteilen sich die Exkursionstage über mehrere Semester, so erfolgt die 
Prüfungsanmeldung in dem Semester, in dem die letzte Exkursion absolviert wird. 



Für vorher absolvierte Exkursionen stellen die Exkursionsleitungen „alte“ Scheine 
aus (Bestätigung der Teilnahme und Note des Berichts; Abholung wie bisher im 
Sekretariat); die Ergebnisse werden dann später zusammengeführt und in Friedolin 
eingetragen. Dieses Vorgehen entspricht genau dem Procedere, wie es im Master 
für das Modul MVK 2 bereits praktiziert wird.  
 

4. Modul MVK 4 (Methoden und Felder der Volkskunde). 
Die Veränderungen im gleichnamigen Bachelormodul wirken sich insofern auf das 
Mastermodul aus, als dass die ursprünglichen zwei Seminare mit je einer 
Hausarbeit durch eine Vorlesung (mit den oben genannten Prüfungsoptionen) und 
einem Seminar mit einer Hausarbeit ersetzt wird.  
 

5. Neukonzipierung des Moduls BA_VK 4 (Regionalkulturen, Alltagswelten) durch 
Einführung eines zweisemestrigen Projektmoduls im Bachelorstudiengang. Das 
Modul setzte sich bislang aus einer Vorlesung (Klausur) und einem Seminar 
(Hausarbeit) zusammen. Hier fällt nun künftig eine Modulprüfung weg, und es 
wird nur noch eine Modulprüfung am Ende des zweiten Semesters geben. Diese 
auf vielfachen Wunsch von Studierenden eingeführte Modifikation des Moduls 
reduziert die Prüfungsbelastung, passt diese an die Praxis des Projektmoduls im 
Masterstudiengang an und ermöglicht auch im BA-Studiengang eine 
Flexibilisierung der Prüfungsform (Hausarbeit oder mediale Präsentation). Jedes 
Semester beginnt ein neues Projektmodul, die Prüfungsanmeldung erfolgt dann 
jeweils im folgenden Semester. 
 
Das Modul BA_VK 4 ist für Kernfachstudierende ein Pflichtmodul, für 
Studierende im Ergänzungsfach ein Wahlpflichtmodul.  
 

6. Die neugestalteten Module bekommen neue Prüfungsnummern, über die man 
sich wie gewohnt in den festgelegten Fristen anmelden kann. Sie werden spätestens 
zu Semesterbeginn zur Verfügung stehen. 
 

7. Übergangsregelungen 
Alle Studierenden, die die betreffenden Module noch nicht begonnen haben, 
wechseln in die neuen Regelungen.  
 
Nicht möglich ist dies für Studierende, die bereits einen Modulteil abgeschlossen 
haben oder im laufenden Semester für eine oder mehrere entsprechende 
Modulprüfung(en) angemeldet sind. Sie schließen das Modul nach den „alten“ 
Vorgaben ab. 
 
Für diese Studierenden gilt dann folgendes, etwas umständliche Procedere, das 
aber leider nicht zu vermeiden ist. Für die Belegung und Prüfungsanmeldung 



werden in Friedolin nur noch die neuen Modulkonstellationen sichtbar und 
bearbeitbar sein. Die „alten“ Prüfungsnummern werden nicht mehr erscheinen. 
Diese Prüfungen können dementsprechend nicht über Friedolin angemeldet 
werden. Stattdessen müssen die Studierenden während der regulären 
Prüfungsanmeldungsfristen unter Angabe der relevanten Daten (Name, 
Matrikelnummer, Veranstaltung, Prüfer, Modulcode und Prüfungsnummer), die 
Prüfungen direkt im ASPA über das Ticketsystem anmelden.  
 
Prüfungsnummern: „alte Module“ 
 
Modulcode   
BA_VK 2 Seminar 1: 26031 Seminar 2: 26037 
BA_VK 4 Vorlesung: 26071 Seminar: 26072 
MVK 4 Seminar 1: 309441 Seminar 2: 309442 
   

 
Die „alten“ Modulzuordnungen sind aus den Veranstaltungsankündigungen 
(Friedolin, PDF auf Homepage, Listenaushänge) klar ersichtlich, so dass die 
möglichen Optionen für Veranstaltungsbelegungen deutlich werden. Sollten Sie 
Rückfragen haben: hedwig.herold-schmidt@uni-jena.de. 



Weitere Informationen zu den Studiengängen der VKKG 
 
 
Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (FSQ) im Bachelorstudiengang 
 
In der Volkskunde/Kulturgeschichte werden die fachspezifischen Schlüsselqualifikatio-
nen in den Seminaren integriert vermittelt. Dazu halten Sie im Rahmen der Lehrveran-
staltung einen mündlichen Vortrag. Üblicherweise befasst sich dieser mit demselben 
Thema, zu dem Sie auch Ihre Hausarbeit (= Modulprüfung) schreiben. Die Bestätigungen 
für die FSQ-Referate werden am Ende der Vorlesungszeit vergeben. Formulare dafür 
finden Sie auf der Seite des ASPA oder in unserem Sekretariat. 
 
Exkursionen  
 
Die Studienordnung im Bachelorstudiengang sieht ab WS 23/24 jeweils vier 
Exkursionstage im Kernfach und im Ergänzungsfach vor, die als Modul BA_VK 2 B in 
die Modulstruktur eingebunden sind. Als Prüfungsleistung werden Exkursionsprotokolle 
bzw. -berichte verfasst; Struktur und Anforderungen werden von der jeweiligen 
Exkursionsleitung festgelegt. Im Masterstudiengang bleibt es bei drei Exkursionstagen 
im Modul MVK 2. Exkursionsangebote finden Sie entweder im Vorlesungsverzeichnis 
(v. a. mehrtägige Angebote), auf unserer Homepage oder auf im Sekretariat ausliegenden 
Listen. Anmeldung jeweils im Sekretariat. Wer an einer Exkursion teilnehmen möchte, 
muss sich somit verbindlich und mit Adresse in die jeweilige Teilnehmerliste im 
Sekretariat eintragen. Danach erhalten Sie vom Dezernat Finanzen eine Rechnung über 
die Höhe des Eigenanteils zugeschickt, der vor Antritt der Exkursion zu bezahlen ist.  
 
Bitte melden Sie die Prüfung in dem Semester an, in dem Sie die letzte Exkursion 
absolvieren. Protokolle zu Exkursionen, die in vorangegangenen Semestern absolviert 
wurden, können und sollten Sie zeitnah abgeben. Sind alle Exkursionsprotokolle 
abgegeben und benotet, wird die Note dem ASPA übermittelt. Sollte sich die 
Prüfungsleistung aus mehreren Teilleistungen zusammensetzen, wird der Durchschnitt 
gebildet. 
 
Informationen zum Praxismodul im Bachelorstudiengang 
 
Das Praxismodul im Bachelorstudiengang besteht in der Regel aus einem sechswöchigen 
Praktikum in Vollzeit, das mit einem Praktikumsbericht dokumentiert wird (nicht benotet, 
sondern „bestanden/nicht bestanden“) und der Teilnahme an einem einschlägigen 
Seminar, das jeweils (und nur!!) im Sommersemester angeboten wird. Das Seminar kann 
entweder vor oder nach dem Praktikum absolviert werden. Der Praktikumsbericht sollte 
zeitnah nach dem Praktikum abgegeben werden, spätestens aber am letzten Tag des 
„offiziellen“ BA-Studiums (also: 30. September/31. März). 



Zweisemestrige Projektmodule 
 
Das Modul MVK 3 (Empirische Forschung) erstreckt sich über zwei Semester. Im 
zweiten Semester ist die Modulprüfung anzumelden (Hausarbeit oder mediale 
Präsentation). Sie können dieses zweisemestrige Modul sowohl im Sommersemester als 
auch im Wintersemester beginnen. Die gleichen Regelungen gelten für das neu 
konzipierte Bachelormodul BA_VK 4 (ab Wintersemester 2023/24). 
 
Hinweis zur Vorbereitung von BA- und MA-Arbeiten 
 
Wenn die Abschlussarbeiten näher rücken, sollten Sie zunächst überlegen, in welchem 
Teilfach des Studiengangs Sie die Arbeit schreiben möchten. Sollten Sie sich unsicher 
sein, stehen Ihnen die Sprechstunden aller Lehrenden offen. Gerne können Sie beliebig 
oft (auch ohne, dass Sie die Veranstaltung formell belegen) in beiden Kolloquien 
„schnuppern“ und sich ggf. Anregungen holen. Für das weitere Prozedere gelten folgende 
Termine:  
 

• Spätestens 2 Monate vor Anmeldung: Entscheidung, in welchem Teilfach die 
Arbeit geschrieben werden soll. 

• Spätestens 6 Wochen vor Anmeldung: Besprechung möglicher Themen in der 
Sprechstunde. Festlegung des Themas 

• Spätestens 3 Wochen vor Anmeldung: Abgabe eines Exposés 

• Spätestens 2 Wochen vor Anmeldung: Besprechung des Exposés mit dem Erst-
prüfer 

 

Bitte beachten Sie dazu auch das Coaching-Seminar für Qualifikationsarbeiten! 
 



 
Das Fach Volkskunde/Kulturgeschichte 
 
 
Das Studienfach Volkskunde/Kulturgeschichte besteht aus den Teilfächern 
Volkskunde und Kulturgeschichte. Beide werden sowohl im BA- als auch im MA-
Studiengang gleichgewichtig studiert; die Abschlussarbeit wird in einem der beiden 
Teilfächer verfasst. Weitere Informationen dazu finden Sie im Anhang. Verlinkungen 
zu Studien- und Prüfungsverordnungen sind auf der Seite des Akademischen 
Prüfungsamtes (ASPA) aufgelistet. Die Modulkataloge können Sie über „Friedolin“ 
einsehen. 
 
Was ist Volkskunde/Empirische Kulturwissenschaft? 
 
Volkskundliche Kulturwissenschaft ist eine kleine Wissenschaft mit einem großen 
Anliegen: Sie dividiert die historische Gewordenheit von Kultur und ihre Präsenz in 
der Gegenwart nicht auseinander, sondern reflektiert stets beide Perspektiven mit. 
Während andere Wissenschaften „Kultur“ auf Künste oder Hochkultur verengen, 
umfasst unser offener Kulturbegriff die Totalität menschlicher 
Lebenszusammenhänge – „the whole way of life“ (Raymond Williams), Lebens-
weisen und menschliche Vorstellungswelten, die Grundlagen, auf denen Menschen 
zusammenleben und ihr Dasein organisieren. Kurzum: Ein volkskundlich-
ethnologischer Kulturbegriff fasst Currywurst und Glauben, Heimat und Fremde, 
Jugendkulturen und Traditionen zusammen. Im Zentrum des Faches, das auch als 
Europäische Ethnologie oder Kulturanthropologie geläufig ist, bezeichnet damit 
Kultur die Vielzahl an Antworten, die Menschen finden, um ihr Leben zu bewältigen 
und ihm Sinn zu stiften. Volkskunde erforscht kulturelle Prozesse – Fremdes und 
Vertrautes, Globales und Lokales, Populäres und Besonderes. Im Mittelpunkt steht 
dabei ein offener Kulturbegriff, der am alltäglichen Leben selbst, den Denkweisen, 
Erfahrungen und Lebensformen von Menschen ansetzt. 
 
Für Kultur hat Tzvetan Todorov in Kontrast zu populären und häufig populistischen 
Vorstellungen von geschlossenen „Kulturkreisen“ oder dem „Kampf der Kulturen“ 
das Bild eines „Schwemmlandes“ gezeichnet, in dem das Wesen von Kultur sehr viel 
angemessener eingefangen wird. Kultur ist menschengemacht und damit wandelbar 
– immer jedoch ambivalent zwischen Beharrung und Dynamik, Freiheit und Zwang, 
Verbindlichkeit und Innovation. Jeder Mensch wird in eine Kultur hineingeboren, die 
er sich nicht aussuchen kann; aber er vermag sich mit ihr auseinanderzusetzen und 
sie zu gestalten und zu verändern. Als Aufgabe kulturanthropologischer 
Wissenschaft hat Clifford Geertz eine in jeder Hinsicht bereichernde 
Herausforderung benannt, die stets auch das Eigene relativiert, nämlich „uns mit 
anderen Antworten vertraut zu machen, die andere Menschen (…) gefunden haben, 
und diese Antworten in das jedermann zugängliche Archiv menschlicher 
Äußerungsformen aufzunehmen.“ 



 
Aus einem solchen Verständnis als transdisziplinäre Schnittfeld-Disziplin ergeben 
sich für die Volkskunde belebende Berührungspunkte und produktive Nach-
barschaften zu anderen Menschenwissenschaften wie der Soziologie, Geschichte, 
Psychologie, Kunstgeschichte, den Philologien, Medienwissenschaften u.v.a. 
Hieraus resultieren auch die Forschungsfelder: Lebensformen und Lebensweisen 
(Wohnen, Kleidung, Essen, etc.), Mensch-Natur-Beziehungen, Alltag und 
Fest/Ritual, Fremdes und Eigenes, kulturelle Identitäten in komplexen Ge-
sellschaften, Geschlechter, Generationen, Verwandtschaft, Gesellschaft, Glaube und 
Aberglaube, materielle Kultur, ländliche und urbane Kulturen, Historische 
Anthropologie u.a. 
 
Somit zielt der wissenschaftliche Blick hier insbesondere auf konkrete Lebenswelten, 
Erfahrungsräume und Alltage von Menschen. Volkskunde operiert daher vorwiegend 
mit qualitativen ethnographischen Methoden, die Nähe zum Feld ermöglichen – mit 
teilnehmender Beobachtung (Feldforschung), Interviews, historischem 
Handwerkszeug sowie hermeneutischen Verfahren der Bild- und Objektanalyse. 
 
 
Was ist Kulturgeschichte? 
 
Die Kulturgeschichte beschäftigt sich zunächst einmal mit Verhältnissen zwischen 
Kultur und Gesellschaft. So setzt sie historisch bei einzelnen sozialen Akteuren, 
Gruppen oder Gesellschaften an und interessiert sich für deren kulturelle Formen, 
Deutungshorizonte, Werte, Erfahrungen und Wahrnehmungen, Praktiken – und ihre 
Repräsentationen. Dabei definiert sie sich nicht über einen Gegenstand, sondern 
vielmehr über eine bestimmte Perspektivierung und Ausgestaltung eines Themas. 
Insofern kann die Kulturgeschichte sämtliche Aspekte des historischen Lebens 
umfassen.  Hierzu gehören beispielsweise die Erziehung und ihre Institutionen, 
Körper und Gesundheit, die Medien samt ihrer Visualität, Emotionen und Sinne, 
Politik mit ihren Akteuren, Religion und Fragen der Identität, das Wissen und die 
Wissenschaften und auch Aspekte der Kolonial- und Gewaltgeschichte.  
 
Eine so ausgerichtete Kulturgeschichte versucht eine Makro- mit einer 
Mikrogeschichte zu verbinden, setzt dazu übergeordnete (auch globale) Prozesse und 
Strukturen mit der lokalen Alltagsgeschichte in Beziehung. Je nach 
Erkenntnisinteresse können vergleichende und transfergeschichtliche Ansätze 
genutzt werden, um Ähnlichkeiten und Unterschiede von europäischen 
Gesellschaften wie auch deren (konflikthafte) Austauschprozesse in den Blick zu 
nehmen.  
 
Zudem ist die Kulturgeschichte durch ihre Offenheit gegenüber anderen 
wissenschaftlichen Disziplinen charakterisiert. So greift sie Fragestellungen, Ansätze 
und Methoden von Disziplinen wie der Volkskunde/Kulturwissenschaft, der 



Soziologie, Kunst- und Filmwissenschaft etc. auf. Ebenso verhält es sich mit 
theoretischen Ansätzen, die von Klassikern wie Norbert Elias, Natalie Zemon Davis, 
Hayden White, Clifford Geertz, Michel Foucault bis hin zu Pierre Bourdieu reichen. 
Aber auch neuere theoretische Konzepte werden integriert. Dabei dient die jeweilige 
Auswahl immer dem Ziel, den historischen Gegenstand (und das damit verbundene 
eigene wissenschaftliche Arbeiten) besser zu verstehen. 
 
Ein weiteres besonderes Merkmal der Kulturgeschichte ist ihr Interesse an der 
Erschließung neuer Quellen sowie ihre Quellenvielfalt. Neben Texten (aus Büchern, 
Zeitungen, Zeitschriften, Korrespondenzen, Tagebüchern) wird auch die materielle 
Kultur in den Quellenkorpus integriert. Hierzu gehören unter anderem Medien (wie 
Plakate, Fotos, Radiobeiträge, Filme, Fernsehberichte, Blogeinträge) sowie 
verschiedenste Objekte, von alltäglichen bis zu wissenschaftlichen (z. B. ein 
Camping-TV, Kleidung, ein Röntgengerät). 
 
Ein Schwerpunkt der Jenaer Kulturgeschichte liegt im Bereich 
Museum/Museumsstudien. So werden die Geschichte, Theorie und Ästhetik des 
Museums und des Ausstellens sowie der wissenschaftlichen Sammlungen fokussiert. 
Zu diesen gehören auch und besonders die der Universität Jena. Hier gilt es, deren 
Verbindung zu den nationalen und internationalen sammlungsspezifischen 
Wissenschaftsformationen, ihre institutionelle wie mediale Einbettung in Geschichte 
und Gegenwart zu untersuchen. Insbesondere durch diesen Schwerpunkt schlägt die 
Kulturgeschichte eine Brücke von den Geistes- zu den Naturwissenschaften, 
wodurch auch ein konkreter Austausch mit den museumsaffinen Disziplinen 
innerhalb der Universität Jena ermöglicht wird.  
 
Nicht zuletzt ist die Kulturgeschichte im Wandel der europäischen und globalen 
Moderne auch ein kommunikatives Medium zwischen Wissenschaft und 
Gesellschaft. Sie verbindet Theorie und Praxis in Forschung und Lehre. 
 

 
 



Fachgebiet Volkskunde 
 
V Antisemitismus. Geschichte und  Do. 12-14 Uhr 
 Aktualität – kulturelle Phantasmen,  UHG/HS 24 
 Feindbilder, Spuren des Anderen Beginn: 4.4.2024 
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll  
 

Bachelor BA_VK 2 A (neu), BA_VK 3 A, BA_VK 4 A (alt), 
ASQ multi 

Master MVK 4 A (neu), MVK 1 A 
 
„Der Jude“ firmiert als klassische Figur des Feindes in einer langen Geschichte des 
Antijudaismus und Antisemitismus, die in dieser Vorlesung in historischer Dimension 
und in ihrer Aktualität thematisiert werden soll. Antisemitismus fungiert im 
öffentlichen Sprachgebrauch als Sammelbegriff für religiös, kulturell, sozial oder 
politisch legitimierte Judenfeindschaft. Er zählt zu den ältesten durch Vorurteile und 
mythische Erzählungen konstruierten Ressentiments, die auf Abwertung und 
Ausgrenzung, Diskriminierung, Verfolgung oder schließlich Vernichtung eines 
Kollektivs zielen. Woher rührt die Persistenz des Antisemitismus als ein beständig 
aktualisierbares System aus Feindbildern und Verschwörungsmythen? Warum 
entfaltet diese Mischung aus Weltbild und Leidenschaft, wie Jean-Paul Sartre den 
Antisemitismus charakterisierte, immer wieder Anziehungskraft? 
 
Im Mittelpunkt der Vorlesung stehen Erklärungsansätze und Theorien, 
sozialpsychologische und kulturelle Aspekte des Antisemitismus. Sie widmet sich 
Praktiken der „VerAnderung“ (othering), sozialen Funktionen von Freundschaft und 
Feindschaft, Identität und Alterität, Fremdheit und Xenophobie, der kulturellen 
Konstruktion und sozialen Funktion von Vorurteilen und Differenzentwürfen von 
Minderheiten. Es geht um kollektive Identitätsbildungsprozesse und die Rolle von 
Rassismus im Antisemitismus, Verschwörungsmythen, Bilder, Codes und Stereotypen 
des „Jüdischen“ sowie Praktiken des Antisemitismus im Alltag (Kleidung, Körper, 
Milieus, Kultur). Weitere Aspekte: Antisemitismus in Wissenschaft und Universität im 
Allgemeinen und in der Geschichte volkskundlicher Kulturwissenschaft im 
Besonderen, Forschungsfelder der „jüdischen Volkskunde“ (Heimatgeschichte des 
Nationalsozialismus, das Ende des Landjudentums). Nicht zuletzt stehen neben dem 
Antisemitismus in Mehrheitsgesellschaften neue Erscheinungsformen zur Diskussion, 
die sich nicht nur in muslimischen Diasporagemeinschaften als ideologische und 
physische Angriffe auf Juden äußern. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in einem Essay. Abgabetermin: Donnerstag, 4. Juli 2024.  
 
 



Einführende Literatur 
Thomas Nipperdey/Reinhard Rürup: Antisemitismus, in: Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
Stuttgart 1972-1992, Bd. 1, S. 129-153. Wolfgang Benz (Hrsg.): Handbuch des 
Antisemitismus. Judenfeindschaft in Geschichte und Gegenwart. Acht Bände, Berlin 
2009ff.  
 
 
S Understanding Germany? Inspecting  Mi. 12-14 Uhr
 Germany! Deutschland-Bilder –   UHG/SR 169 

Umkehrungen des ethnographischen Blicks Beginn: 3.4.2024   
Prof. Dr. Friedemann Schmoll  

 
Bachelor BA_VK 2 (alt), BA_VK 3 B, BA_VK 4 B (alt) 
Master MVK 1 B, MVK 2 (Sem.), MVK 4 (alt),      

MVK 4 B (neu), MWVK 
 
Der „ethnographische Blick“ bezeichnet die Perspektive kulturanthropologischer 
Forschung auf andere, auf fremde Kulturen. Es sind Blicke aus dem Zustand der 
Befremdung, in dem Vertrautes und Selbstverständliches einer Kultur eben nicht mehr 
selbstverständlich sind, sondern fragwürdig werden. Dabei handelt es sich in der Regel 
um eurozentrische, um „unsere“ Blicke auf die „Anderen“. In diesem Seminar 
verfahren wir umgekehrt: Wie sehen internationale Kulturanthropologen und 
Kulturanthropologinnen eigentlich auf Deutschland und „typisch deutsche“ 
Befindlichkeiten? Was stimuliert ihr Interesse, erfahren sie als „merk-würdig“ und 
identifizieren in Kultur, Alltag oder Lebensweisen in der deutschen Gesellschaft als 
aufschlussreich oder „typisch“? 
 
Beschreibungen von Deutschland durch die Brille des Fremden stehen seit Tacitus 
„Germania“ oder Madame de Staëls „De l’Allemagne“ in einer langen 
Wahrnehmungsgeschichte. Mit Montesquieus „Persischen Briefen“ (1721) entstand 
die literarische Tradition fiktiver Reiseberichte, in denen Europa im fremden Blick 
erkundet und zum Gegenstand der Kritik wurde. So etwa bei dem Lebensreformer 
Hans Paasche, der im Zeitalter des Kolonialismus die gängige Asymmetrie der 
Beziehungen zwischen Beobachtern und Beobachteten auf den Kopf stellte: Nicht der 
deutsche Ethnologe inspiziert zu Beginn des 20. Jahrhunderts hier Sitten und 
Gebräuche der „Wilden“ und „Primitiven“, sondern umgekehrt: Lukanga Mukara, ein 
junger Ost-Afrikaner, bricht als fiktiver Ethnologe auf zur Expedition ins innerste 
wilhelminische Deutschland und beschreibt im Zustand des Wunderns und Staunens 
Alltägliches und Merk-Würdiges unter den dortigen Eingeborenen... 
 
Häufig sind es gesellschaftliche Brüche, die das Interesse an Deutschland und den 
Deutschen stimulieren und Wellen von Deutschland-Analysen auslösen – der 



Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg, die deutsch-deutsche Einigung nach 
dem Ende der DDR 1990, die Globalisierungsprozesse und Migrationsbewegungen der 
Gegenwart. Deutsche Alltagskultur im Blick nicht-deutscher Forscher und 
Forscherinnen war auch die Perspektive von „Inspecting Germany. Internationale 
Deutschland-Ethnographie der Gegenwart“, wo Befindlichkeiten Interesse fanden, die 
in der kulturanthropologischen Deutschland-Forschung auch heute noch Brisanz 
besitzen – Heimat, Familie und Geschlechterbilder, Vergangenheitspolitik und 
Erinnerungskultur, die Deutschen und ihre Hunde, Grenzen und Differenzen, Ost und 
West, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Migration und Einwanderung u. v. a. 
 
Wir erkunden und analysieren mit den Augen der „Anderen“ deutsche Alltage, 
Menschen und ihre Gesellschaft: Typisch, merk-würdig, absonderlich? Europa und 
Deutschland im Blick der „Anderen“ und das durch die Umkehrung des 
kulturanthropologischen Blicks entstehende Spannungsfeld von Fremd- und 
Selbstanalyse sind Gegenstand des Seminars. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in der Abfassung einer Hausarbeit.  
 
Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen FSQ“ im 
Bachelorstudiengang sind möglich. 
 
Einführende Literatur 
Hans Paasche: Die Forschungsreise des Afrikaners Lukanga Mukara ins innerste 
Deutschland (1912/13), Hamburg 1921. Robert Harry Lowie: Toward Understanding 
Germany, Chicago 1954. Stefan Hirschauer/Klaus Ammann: Die Befremdung der 
eigenen Kultur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie, 
Frankfurt a.M. 1997. Thomas Hauschild/Bernd Jürgen Warneken (Hrsg.): Inspecting 
Germany. Internationale Deutschland-Ethnographie der Gegenwart, Münster 2002. 
Marcus Hahn/Frederic Ponten (Hrsg.): Deutschland-Analysen (= Zeitschrift für 
Kulturwissenschaften 2/2020), Bielefeld 2020. Asfa-Wossen Asferate: Deutsch vom 
Scheitel zur Sohle, Berlin 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S Vielfalt, Verluste und Mi. 14-16 Uhr  
 ihre kulturelle Bearbeitung UHG/SR 169 
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Beginn: 3.4.2024  
 
 

Bachelor BA_VK 2 (alt), BA_VK 3 B, BA_VK 4 B (alt) 
Master MVK 1 B, MVK 2 (Sem.), MVK 4 (alt), MVK 

4 B (neu), MWVK 
 
„Am Leben zu sein bedeutet, Verluste zu erfahren.“ Judith Schalansky erinnerte in 
ihrem „Verzeichnis einiger Verluste“ daran, dass diese Erfahrung zu den 
Grundbedingungen menschlicher Existenz zählt – schon aufgrund des Wissens von der 
Unhintergehbarkeit des Todes. Verluste von Menschen, von Heimat durch Vertreibung 
und Verfolgung, das Aussterben von Tieren und Pflanzen und ihr Verschwinden aus 
dem lebendigen Universum biologischer Vielfalt, Verluste von Arbeitsplätzen, des 
Glaubens, von Sinn und anderen Gewissheiten, von banalen Gegenständen und 
geliebten Objekten, die mit ein bisschen Glück im Fundbüro wiedergefunden werden, 
von Freiheit, sozialem Status, kultureller Identität oder Vielfalt, von Traditionen und 
Gewohnheiten, Sprachen oder Dialekten, Pflanzensorten oder Tierrassen, Gebäuden 
und Landschaften, Handwerken oder Lebensformen, körperlicher Integrität und 
Selbstbestimmung, von Vertrautheit oder des Gedächtnisses, von 
Zukunftserwartungen im Zeitalter des Anthropozän…  
 
Das Thema der Vergänglichkeit und des Verschwindens ist unerschöpflich und soll im 
Seminar in kulturwissenschaftlicher Perspektivierung konkretisiert werden. 
Erfahrungen von Verlusten und Formen ihrer Bearbeitung unterliegen natürlich 
spezifischen Zeit-Verhältnissen und historischen Bedingungen. Zeiten intensiver 
Verlusterfahrungen sind Kriege, historische Brüche und Perioden beschleunigten 
Wandels wie die Moderne. Verluste, so Andreas Reckwitz in seinen Überlegungen zu 
einer Soziologie des Verlusts, seien „gewissermaßen das Andere der Moderne, sie sind 
das Andere des Fortschritts“, also nichts anderes „als komplementäre Begriffe, sie 
bezeichnen zwei gegensätzliche Zeit- und Bewertungsstrukturen.“ Ganz einfach: 
Neues setzt den Verlust des Vertrauten voraus; die Entfaltung des Fortschritts die 
Zerstörung des Alten. Zwei Seiten einer Medaille: Verlust und Gewinn, Erinnern und 
Vergessen, Verlieren und Finden. 
 
Wie gehen Kulturen mit Destruktion, Verlust und Vergänglichkeit um? Im Seminar 
geht es um Erfahrungen des Verlusts biologischer und kultureller Vielfalt, um 
Vergänglichkeit und Trauer, Verschwinden und Verlieren, um die Psychologie des 
Verlusts sowie seine Vergegenwärtigung und Verdrängung in der Moderne. Im 
Mittelpunkt stehen kulturelle Formen und Institutionen der Bearbeitung von Verlusten 
und Kulturtechniken der Verlustvorbeugung, der Konservierung und des Bewahrens 
als kulturelle Vorratshaltung. Zur Kompensation und Bewältigung des mit Verlusten 



und dem Zerstörungspotenzial der Moderne einhergehenden „Vertrautheitsschwunds“ 
(Hermann Lübbe) bilden Gesellschaften und Kulturen Formen und Institutionen der 
Bearbeitung aus – Riten und Schauplätze des Trauerns und Gedenkens wie Friedhöfe, 
mündliche und schriftliche Praktiken des Erzählens, Erinnerns und der Dokumentation, 
Orte und Agenturen des Bewahrens und Erinnerns wie das Museum, Bewegungen des 
Naturschutzes, der Denkmalpflege, Archive und viele andere Institutionen des 
kulturellen Gedächtnisses, die das Abwesende präsent halten. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in der Abfassung einer Hausarbeit.  
 
Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen FSQ“ im 
Bachelorstudiengang sind möglich. 
 
Einführende Literatur 
Sigmund Freud: Trauer und Melancholie, in: Ders.: Gesammelte Werke, Bd. 10: 
Schriften aus den Jahren 1913–1917, London 1946, S. 428– 446. Judith Schalansky: 
Verzeichnis einiger Verluste, Berlin 2018. Andreas Reckwitz: Verlust und Moderne – 
eine Kartierung, in: Merkur, Heft 872, Januar 2022, S. 5-21. Andreas Reckwitz: Auf 
dem Weg zu einer Soziologie des Verlusts, in: Soziopolis 2021; 
https://www.soziopolis.de/auf-dem-weg-zu-einer-soziologie-des-verlusts.html. Utz Jeggle: 
Verlieren und Finden. Seelen- und sachkundliche Präliminarien zur Geschichte von 
Fundanzeigen und Fundbüros, in: Historische Anthropologie 6 (1998), S. 132–150. 
Barbara Happe: Der Tod gehört mir: Die Vielfalt der heutigen Bestattungskultur und 
ihre Ursprünge, Berlin 2012. Franz Mauelshagen: Der Verlust der (bio-)kulturellen 
Diversität im Anthropozän, in: Wolfgang Haber/Martin Held/Markus Vogt (Hrsg.): 
Die Welt im Anthropozän. Erkundungen im Spannungsfeld zwischen Ökologie und 
Humanität, München 2016, S. 39-56.  
 
 
S  Kulturtechniken der Simulation.  Blockseminar 
 Ein multimodales Projektseminar mit Do. 16-20 Uhr 
 Ansprüchen einer Public Anthropology Beginn: 18.4.2024 
  PD Dr. Anne Dippel  
 Sarah Thanner, M.A., M.A. 
 

Bachelor BA_VK 2 (alt), BA_VK 3 B, BA_VK 4 B (alt) 
Master MVK 1 B, MVK 2, MVK 4 (alt,) MVK 3,    

MVK 4 B (neu), MWVK 
 
Computersimulationen sind alltäglich geworden: Ob bei der Wettervorhersage, der 
Berechnung des Verlaufs einer Pandemie oder bei der Nutzung sozialer Medien wie 

https://www.soziopolis.de/auf-dem-weg-zu-einer-soziologie-des-verlusts.html


Instagram oder TikTok lässt sich die Wirkmächtigkeit algorithmischer Annäherung an 
Welt von jeder und jedem erleben. Foto Apps wie Face Swap erlauben User:innen zum 
Verwechseln ähnliche Nachahmungen von Wirklichkeit, die Fake und Fakt kaum noch 
voneinander unterscheiden lassen. Simulationen spielen beim Digital Profiling, also 
der Erfassung und Analyse personenbezogener Daten, eine zentrale Rolle. Damit 
werden Simulationen auch politisch, sozial und kulturell wirkmächtig. Simulationen 
können etwa ungleiche Behandlung, sogar Diskriminierungen aufgrund von 
Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft fortschreiben und bilden somit auch die Vor-
Urteile ab, die in die Grundlage ihrer Programmierungen oder spezifische Datensätze 
mit einfließen. 
 
Mit welchen Methoden lässt sich dem Thema aus kulturanthropologischer Perspektive 
heraus annähern? Was ist eine Kulturtechnik? Welche analytischen Möglichkeiten 
bietet ein kulturtechnischer Ansatz zum Verständnis von Simulationen und ihrer 
Wirkmächtigkeit? Welchen Einfluss auf Wahrheitsvorstellungen, 
Wirklichkeitsannäherungen und Gestaltung von Welt besitzen Simulationen? Auf 
diese Fragen bietet das vorliegende Seminar Antworten.  
 
Am Beispiel konkreter Simulationstechniken in den Naturwissenschaften, etwa der 
Monte-Carlo-Simulation am Europäischen Zentrum für Kernforschung (CERN) und 
dem Einsatz von Machine Learning, um Welt im Digitalen zu gestalten, vermittelt 
dieses Seminar methodische Grundlagen der Medienethnografie. Es werden Haltungen 
der Empirischen Kulturwissenschaft zu Künstlicher Intelligenz, also maschinellem 
Lernen, entwickelt. Darüber hinaus werden durch die Vermittlung klassischer und 
aktueller Texte zur Kulturtechnik der Simulation und die Analyse von im Seminar 
gewählten Beispielen die ethischen und politischen Dimensionen der Simulation 
befragt. Gerahmt durch Etymologie und Mediengeschichte der Simulation erhalten 
Studierende hier das passende theoretische Rüstzeug für die kulturanthropologische 
Analyse dieses vielgestaltigen Phänomens. 
 
Das heißt, wir werden im Sommersemester gemeinsam lehrforschend das Thema 
erarbeiten und auch ein multimodales, digitales und analoges Produkt konzipieren, das 
den Ansprüchen einer Public Anthropology gerecht wird. Ob es sich dabei um eine 
digitale Anwendung, Spiel oder Ausstellung handelt oder vielleicht die 
öffentlichkeitswirksame Übersetzung des Erarbeiteten in post-digitale 
Zusammenhänge auf TikTok oder Instagram – oder eine andere Form der 
medienreflektierten multimodalen Präsentation, soll gemeinsam mit den Studierenden 
noch entwickelt werden.  
 
Auf all diese Fragen werden hier Antworten gefunden. Das Seminar vermittelt 
Grundlagen in Kulturtheorien, führt ins kulturwissenschaftliche Argumentieren ein 
und wendet die Theorien praktisch anhand von Themen und Gegenständen an.  
 



Das Seminar ist als Blended Learning Seminar geplant. Das heißt, es gibt Termine, die 
vor Ort im Block stattfinden, sowie Online-Arbeitsphasen in Gruppen. Die Termine 
sind: 11.4. 9-12h, 12.4. 15-18h, 16.5. 9-12h, 17.5. 15-18h, 23.5. 9-12h, 30.5. 9-12h, 
13.6. 9-12h, 20.6. 9-12h  
 
Das Seminar ist als zweisemestriges Projektseminar angelegt, insbesondere für die 
Module BA_VK 4 im Bachelorstudiengang und MVK 3 im Masterstudiengang. 
 
Die Veranstaltung kann auch als normales einsemestriges Seminar belegt werden. 
Bachelor- und Masterstudierende können sich die Seminare nach Rücksprache für 
benötigte Module anrechnen lassen. Im Modul BA_VK 4 und im Modul MVK 3 ist 
die Prüfungsanmeldung erst im zweiten Seminarteil, d. h. im Wintersemester 2024/25 
erforderlich. Alle anderen melden ihre Prüfungen wie gewohnt an. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Erwartet wird die regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar. Die Modulprüfung 
besteht in der Arbeit an einem gemeinsam entwickelten Produkt, Teamarbeit und 
gemeinsam verwirklichter Forschungen, deren prüfungsrelevanten Ergebnisse mit den 
Dozentinnen abgesprochen werden. 
 
Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen FSQ“ im 
Bachelorstudiengang sind möglich. 
  
Einführende Literatur 
Jean Baudrillard: Simulacra and Simulation, Ann Arbor 1995. Ruha Benjamin: Race 
after Technology. Abolitionist Tools for the New Jim Code, Cambridge, UK/Medford 
2019. Wendy Hui Kyong Chun: Discriminating Data: Correlation, Neighborhoods, and 
the New Politics of Recognition Cambridge MA/London 2021. Anne Dippel/Martin 
Warnke: Tiefen der Täuschung. Computersimulationen und Wirklichkeitserzeugung, 
Berlin 2022. Sonia Fizek: Playing at a Distance. Borderlands of Video Game 
Aesthetics, Cambridge MA 2022. Diana E. Forsythe: Studying Those Who Study Us: 
An Anthropologist in the World of Artificial Intelligence, hrsg. von David J. Hess, 
Stanford 2001. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



S  „Steinzeit und Sternzeit“ Blockseminar 
 Was leisten Kosmologien in  Fr. 9-13 Uhr  

 Zeiten des Klimawandels? Beginn: 19.4.2024 
 PD Dr. Anne Dippel  
  

Bachelor BA_VK 2 (alt), BA_VK 3 B, BA_VK 4 B (alt) 
Master MVK 1 B, MVK 4 (alt,) MVK 4 B (neu), 

MVK 2 (Sem.), MWVK 
 
Eine umfassende gesellschaftliche Umwälzung vollzieht sich derzeit. Welche 
Antworten liefert eine auf öffentliches Handeln orientierte Kulturanthropologie? 
Bauern protestieren mit Traktoren. Während die deutschen Aktivist:innen der “Letzten 
Generation” mit betonverklebten Händen sich von der Autobahn durch Polizeigewalt 
stemmen lassen müssen, protestieren zeitgleich indigene Aktivist:innen Südamerikas 
gegen die Abholzung des Amazonas. Die Übertragung ist live, soziale Medien erlauben 
das Teilen. Das globale Drama erregt unterschiedlichste Gemüter. Sozial, ökologisch 
und kulturell lassen Klimawandel und Artensterben niemanden kalt. Und die Erde 
erwärmt sich weiter. Der Kreislauf des Lebens, wo Pflanzen einatmen, was Menschen, 
Tiere ausatmen, ist gestört. Der Wald stirbt, aber die Stimmung scheint noch nicht 
genug gekippt, als dass sich etwas änderte. Dieses Szenario der Katastrophe trägt viele 
Abstand schenkende Namen, etwa Anthropozän, und viele Phänomene bedingen es, 
allen voran Kapitalismus und Kolonialismus. Welche Stimmen kommen hier zur 
Sprache? Wie lassen sie sich ethnografisch erfassen? Lässt sich mit Ethnografie Welt 
gestalten? 
 
Das Seminar vermittelt Grundlagen der Kulturanthropologie im Bereich der 
 

• Umweltanthropologie 
• Kulturtheorien der Performanz  
• Sozialtheorien der Inszenierung  
• Anthropology of Outer Space 
• Multispecies Anthropology 
• Konzepte des Animismus, Vitalismus und Paganismus  
• Indigenität, Heimat und Multikollektivität 

 
Wir analysieren  

• Aktivistische Auftritte in sozialen Medien 
• Ökofeministische und dekoloniale Theorie ebenso wie  
• Literaturwissenschaftliche und ethnografische Textklassiker 
• Anthropology in/of the South 

 
 



Ziel ist, einen inspirierenden Zugang zum Themenkomplex des Klimawandels aus der 
Perspektive des Verdrängten und der Marginalisierten zu entwickeln, indem Theorie 
und Praxis zusammengeführt werden. Ein Online-Workshop, an dem das Theaterstück 
im Rahmen der Place Wisdom Working Group der Société Internationale d`Ethnologie 
et Folklore vorgestellt werden soll, ist in Planung. 
 
Das Seminar ist als Blended Learning Seminar geplant. Die Gruppen werden Online 
und in Präsenz zusammenarbeiten. Die Termine fürs Blockseminar sind: 11.4. 16-20h, 
12.4. 10-14h, 16.5. 16-20h, 17.5. 10-14h, 23.5. 16-20h, 24.5.10-14h. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten: 
Erwartet wird von allen die regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar wie auch die 
rege Mitarbeit am Theaterstück, das im Sommersemester aufgeführt werden wird. Die 
Modulprüfung besteht aus einer Hausarbeit. 
 
Einführende Literatur 
Elia Blülle/Carlos Hanimann/Goran Basic: Wir brauchen den Klimanotstand. Die 
Republik. 29.4.2023: https://www.republik.ch/2023/04/29/wir-brauchen-den-
klimanotstand. Erving Goffman: Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im 
Alltag, München 2003.  Bruno Latour: Down to Earth: Politics in the New Climatic 
Regime, New York 2018. Milo Rau: Was Theater kann. Essays und Gespräche, Zürich 
2023. 
  
 
S  Das kulturwissenschaftliche  Mo. 12-14 Uhr 
 Praktikum UHG/SR 165 
 Anna Christin Hümme, M.A. Beginn: 8.4.2024 
 

Bachelor VKKG_Praxis 
Master --- 

 
In welchen Berufsfeldern arbeiten Absolventen und Absolventinnen volkskundlicher 
Kulturwissenschaft? Welche Möglichkeiten gibt es, sich im Studium auf künftige 
Arbeitsfelder vorzubereiten? Welche Kompetenzen sind für welche Berufe wichtig? Nach 
einem kulturwissenschaftlichen Studium eröffnet sich ein breites Feld beruflicher 
Möglichkeiten und Perspektiven. Zu traditionellen Berufen im Museum, im 
Journalismus oder im Bereich der Kulturpolitik und Kulturverwaltung sind in der 
jüngeren Vergangenheit neue berufliche Felder in Bereichen wie Kulturökonomie, 
Migrationsarbeit, Gesundheitswesen, Wissenschaftstransfer, in digitalen 
Arbeitswelten, NGOs u. v. a. hinzugekommen. Wie sehen die Arbeitsalltage von 
Kulturwissenschaftler-Innen in diesen Feldern aus? 
 

https://www.republik.ch/2023/04/29/wir-brauchen-den-klimanotstand
https://www.republik.ch/2023/04/29/wir-brauchen-den-klimanotstand


Um die Vielfalt des kulturwissenschaftlichen Arbeitsmarktes näher kennenzulernen, 
setzt das Seminar zwei Schwerpunkte: AbsolventInnen des Faches werden Einblicke 
in ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Werdegänge vermitteln. Weitergehend 
wollen wir uns der Thematik auch praxisbezogen widmen und eine Vielfalt an 
Berufsfeldern kennenlernen, in denen sich FachabsolventInnen betätigen. Im 
Seminarprogramm sind auch Exkursionen zu deren Arbeitsorten in Museen u.a. 
vorgesehen.   
 
Ziel der Veranstaltung ist es, die aktive Vor- und Nachbereitung von Praktika für 
Studierende im Kernfach reflexiv anzuregen, indem relevante Arbeits- und 
Tätigkeitsfelder im kulturwissenschaftlichen Bereich gemeinsam zugänglich 
erschlossen werden.  
 
Zum Praxismodul gehört zudem ein mindestens sechswöchiges Praktikum in Vollzeit, 
das entweder im Vorfeld oder im Anschluss zu absolvieren ist. Jede/r Studierende ist 
verpflichtet, einen Praktikumsbericht anzufertigen. Damit sind die Vorgaben für das 
Modul „VKKG_Praxis“ erfüllt. Eine regelmäßige und aktive Teilnahme wird erwartet.  
 
Bemerkungen 
Die Veranstaltungsanmeldung ist (statt wie üblich über die Modulbelegung) über das 
Vorlesungsverzeichnis vorzunehmen. Da das Praxismodul manuell abgewickelt wird, 
erfolgt keine Prüfungsanmeldung über Friedolin. 
 
Einführende Literatur  
Mijal Gandelsman-Trier (Hrsg.): Erkundung ethnologischer Arbeitsfelder (= 
EthnoScripts Bd. 17/2), Hamburg 2015. Bettina Beer/Sabine Klocke-Daffa (Hrsg.): 
Berufsorientierung für Kulturwissenschaftler. Erfahrungsberichte und 
Zukunftsperspektiven, Berlin 2009.  
 
 
S Garagen │ Geschichten.  Di. 14–16 Uhr 
 Erkundungen eines alltags- …………….. 
 kulturellen Phänomens (Teil II) Beginn: 9.4.2024 
 Prof. Dr. Ira Spieker /  
 Dr. Katharina Schuchardt 
 

Bachelor BA_VK 2 (alt), BA_VK 3 B, BA_VK 4 
B (alt), BA_VK 4 (neu) 

Master MVK 1 B, MVK 3, MVK 4 (alt), MVK 4 
B (neu), MVK 2 (Sem.) 

 
 



Garagen sind vieles: Rumpelkammern, Gründungsorte von Tech-Unternehmen, 
Konzert- oder Übungsräume, Werkstatt und Rückzugsräume sowie Schauplätze 
krimineller Aktivitäten. Und manchmal steht in ihnen auch noch ein Auto. Garagen 
sind also viel mehr, als ihre oft triste Fassade vermuten lässt. Insbesondere in 
Ostdeutschland prägen „Garagenbatterien“ das Ortsbild bis heute. Aktuell sind diese 
Anlagen allerdings durch Immobilienbebauungen im Verschwinden begriffen; 
Pachtverträge werden nicht verlängert. In den sozialen Medien hingegen trenden 
Garagen. Erweist sich das Interesse der Kulturanthropologie also als „Todansager“, 
wie es Konrad Köstlin einmal formulierte? 
 
Garagen bilden (im-)materielle alltagskulturelle Praktiken ab. Das Projektseminar 
beleuchtet dieses Phänomen in historischer und gegenwärtiger Perspektive mit einem 
Fokus auf Ostdeutschland. Garagen berühren alltägliche Fragen des Zusammenlebens: 
Sie sind kreative, soziale, halböffentliche, vermeintlich rechtsfreie, unerforschte und 
oft männlich besetzte Räume. Darüber hinaus sie bieten Raum für Zukunftsvisionen – 
beispielsweise für (intergenerationelle) Begegnungen und Maker Spaces. Wir nähern 
uns diesen Phänomenen multiperspektivisch mit ethnografischen Methoden an 
(Erkundungsgänge, Interviews, Archivrecherche und insbesondere Foto-
dokumentationen). Das Ziel des Projektseminars ist die Erarbeitung von Aus-
stellungseinheiten für eine Präsentation im Museum für Thüringer Volkskunde in 
Erfurt. 
 
Nachdem im Wintersemester die inhaltlichen und methodischen Grundlagen für die 
Beschäftigung mit dem Thema gelegt wurden, stehen nun die Ausarbeitung der eigenen 
Projektideen und ihre Umsetzung für die Ausstellung im Fokus. 
 
Das Projektseminar ist als Blockveranstaltung angelegt. Nach den ersten drei 
(wöchentlich stattfindenden) Sitzungen findet die gemeinsame Arbeit am 24./25. Mai 
sowie am 21./22. Juni 2024 und in der Abschlusssitzung am 2. Juli statt. 
 
Bemerkungen 
Das Seminar stellt den zweiten Teil eines zweisemestrigen Projektmoduls dar, im 
Masterstudiengang für das Modul MVK 3 und im Bachelorstudiengang für das im 
Wintersemester 2023/24 erstmals angebotene, neu gestaltete Bachelormodul BA_VK 
4. Für diese beiden Module ist die Prüfungsanmeldung nun im Sommersemester 
vorgesehen, wenn das Projektmodul abgeschlossen wird. Zudem ist eine einsemestrige 
Teilnahme für die übrigen oben angegebenen Module im BA- und im MA-Studiengang 
möglich, mit den üblichen Modulprüfungen und den dazu erforderlichen 
Prüfungsanmeldungen. 
 
Interessierte Studierende, die den ersten Teil der Veranstaltung nicht besuchen 
konnten, nehmen bitte unbedingt zuvor Kontakt zu den Dozentinnen auf, um die 
Voraussetzungen für eine Teilnahme zu klären. 
 



Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Aktive Teilnahme (Textlektüre und Diskussion) sowie die Bearbeitung eines eigenen 
Themenschwerpunkts samt Umsetzung in ein Präsentationsformat für die Module 
BA_VK 4 und MVK 3. Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den übrigen Modulen 
schreiben am Ende des Wintersemesters als Modulprüfung eine Hausarbeit. 
 
Einführende Literatur 
Jens Casper/Luise Rellensmann (Hrsg.): Das Garagenmanifest, Zürich 2021. Bernd 
Faulenbach: Probleme der Musealisierung der DDR und ihrer Alltagsgeschichte, in: 
Gerd Kuhn/Andreas Ludwig (Hrsg.): Alltag und soziales Gedächtnis. Die DDR-
Objektkultur und ihre Musealisierung, Hamburg 1997, S. 26-45. Billy Ehn/Orvar 
Löfgren/Richard Wilk (Hrsg.): Exploring Everyday Life. Strategies for Ethnography 
and Cultural Analysis, Lanham/Maryland 2016.  
https://chemnitz2025.de/bidbook/ 
 
 
Exk: Garagen│Politiken: Konzepte und    4. -6. April 2024 

Aktionen im Kontext der Europäischen 
Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 
Prof. Dr. Ira Spieker 
Dr. Katharina Schuchardt 

  
Bachelor BA_VK 2 B (neu) 
Master MVK 2 (Exk.) 

 
Chemnitz ist Europäische Kulturhauptstadt 2025; die Vorbereitungen laufen längst auf 
Hochtouren. Die Stadt will in diesem Kontext offensiv mit ihren zivilgesellschaftlich-
politischen Problemen wie auch mit ihrer räumlichen Verfasstheit umgehen. Denn 
Chemnitz besitzt eines der größten Neubaugebiete der DDR – mit insgesamt etwa 
30.000 Garagen. Diese Anlagen bilden daher einen der Schwerpunkte im 
Kulturhauptstadtjahr: sowohl als Veranstaltungsorte, als Maker Spaces und für 
Zukunftsszenarien. Sie werden sowohl in thematischer Beziehung in den Prozess 
einbezogen wie auch in praktischer, sozialer und ästhetischer Hinsicht. 
Was aber bedeutet es für Chemnitz, Europäische Kulturhauptstadt zu werden? Wer 
fühlt sich gemeint, wer wird an diesem Prozess beteiligt? Wir werden in Chemnitz mit 
verschiedenen Akteur:innen aus (Kultur-)Politik, der Freien (kulturellen) Szene sowie 
vor allem dem Team der #3000Garagen über ihre Projekte und Intentionen ins 
Gespräch kommen. Und natürlich wollen uns auch selbst in Garagenhöfen auf 
Spurensuche begeben und nach der Bedeutung dieser Zwischen-Räume für (Ost-
)Deutschland fragen.  
 

https://chemnitz2025.de/bidbook/


Die Vorbesprechung (in Präsenz) findet am 6. Februar 2024 um 16:00 Uhr im 
Seminarraum des Accouchierhauses (Jenergasse 8) statt. 
 
Weitere Informationen zur „Kulturhauptstadtwerdung“ von Chemnitz:  
https://chemnitz2025.de/bidbook/ 
 
 
S  Vom Exposé zum druckfertigen Text: Mo. 18-20 Uhr 
 Begleitung und Coaching bei der  (1. Sitzung) bzw. 
 Abfassung von Qualifikationsarbeiten nach Vereinb. 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt UHG/SR 141 
  Beginn: 22.4.2024 
         

Bachelor BA_VK 2 (alt) 
Master MVK 4 (alt), MVK 4 B (neu) 

 
Wenn es an die Abfassung von Bachelor- oder Masterarbeiten geht, zeigen sich bei den 
Studierenden sehr verschiedene Herangehensweisen. Die einen klären in der 
Sprechstunde ihr Thema ab und arbeiten dann weitgehend selbständig bis zur Abgabe 
des fertigen Textes. Konsultationen halten sie nur punktuell für nötig; dafür reichen oft 
wenige Termine in der Sprechstunde oder der Besuch bzw. Vortrag im Kolloquium, 
wo die einzelnen Projekte vorgestellt und diskutiert werden. Grundsätzlich aber tut ein 
regelmäßiges, konstruktives Gespräch und auch der Austausch mit Mitstudierenden in 
einer ähnlichen Situation den meisten Arbeiten gut.  
 
So gibt es etliche Studierende, die sich eine engmaschigere Begleitung wünschen und 
häufigeres Feedback nützlich finden. Diese nehmen öfter Rücksprache und schreiben 
mitunter viele E-mails. Daher biete ich ein Seminar an, das die einzelnen Schritte zur 
Erstellung einer BA- oder MA-Arbeit begleitet und unterstützt. Die Form ist ganz 
offen: wenn wir uns als Gruppe konstituiert haben, werden wir zusammen besprechen, 
wo welche Unterstützung sinnvoll ist. Individuelle Bedürfnisse sollen gezielt 
berücksichtigt werden.  
 
Teilnehmen können alle interessierten Studierenden. Das Thema bzw. die Konzeption 
Ihrer Arbeit legen Sie natürlich weiterhin mit Ihrem Erstbetreuer/Ihrer Erstbetreuerin 
fest; selbstredend auch die Abgrenzung des Themas, Fragestellung(en), methodische 
Zugänge, Quellen, etc. Sie oder er ist stets der erste und wichtigste Ansprechpartner. 
Wo immer Sie darüber hinaus sich Unterstützung holen möchten, kann dies die 
Seminargruppe gemeinsam in Angriff nehmen.  
  
Ich könnte mir vorstellen, mit der Erstellung eines Exposés zu beginnen (einschließlich 
Literaturrecherche bzw. Eruieren des jeweiligen Forschungsstands). Äußerst 
gewinnbringend kann auch die Vorstellung und gemeinsame Diskussion sukzessiver 

https://chemnitz2025.de/bidbook/


Gliederungsentwürfe, Projektskizzen bzw. Exposés sein; hier geht es um die 
Konzeption der Arbeit und die damit zusammenhängende Disposition des Stoffes. So 
können auftretende Probleme frühzeitig erkannt werden. Nicht zuletzt gehören dazu 
auch Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben, ein breites Feld, das von der 
Selbstreflexion über den eigenen Standpunkt zur behandelten Thematik, der adäquaten 
sprachlich-stilistischen Gestaltung des Textes bis hin zur exakten wissenschaftlichen 
Form der Arbeit reicht. Auch Punkte wie Zeitmanagement und Erstellen eines 
Arbeitsplans, Vorbereitung der Präsentation im Kolloquium, etc. können gemeinsam 
angegangen werden.  
 
Bemerkungen 
Terminplanung nach gemeinsamer Absprache. Um vorherige Anmeldung per mail 
oder in der Sprechstunde wird gebeten. Mindestteilnehmerzahl: 3 
 
Einführende Literatur 
Diese wird im Seminar bekanntgegeben. Zur Einstimmung könnte man lesen: Markus 
Krajewski: Lesen, Schreiben, Denken. Zur wissenschaftlichen Abschlussarbeit in 7 
Schritten, 2. durchges. Aufl., Köln u. a. 2015. 
 
 
S Dorf – Feld – Flur: Mi. 10-12 Uhr 
 Namenforschung im Kontext UHG/SR 028 
 Dr. Susanne Wiegand Beginn: 3.4.2024  
       

Bachelor BA_VK 2 (alt) 
Master MVK 4 (alt) MVK 4 B (neu), MWVK 

 
Das Seminar bietet eine Einführung in die Welt der Namen als interessantes 
lexikologisches Forschungsfeld. Gegenstand der Betrachtungen sind neben 
Personennamen auch Bezeichnungen für bewohnte und unbewohnte Örtlichkeiten. 
Welche Rolle spielen Ortsnamen, Flurnamen und Straßennamen in der 
Alltagskommunikation? 
 
Auf der gemeinsamen Suche nach wissenschaftlichen Antworten auf diese Frage 
werden die Studierenden unter anderem mit der historischen Entwicklung von Namen, 
Typisierungsaspekten und Benennungsmotivationen vertraut gemacht. Von Interesse 
sind auch Bekanntheitsgrad und Gebräuchlichkeit dialektaler Namensformen. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in der Abfassung einer Hausarbeit. 
 
Bemerkungen 
Erwartet werden regelmäßige, aktive Teilnahme und ein Seminarreferat. 



Einführende Literatur 
Andrea und Silvio Brendler (Hrsg.): Namenarten und ihre Erforschung, Hamburg 
2004. Eckhard Meineke (Hrsg.): Perspektiven der thüringischen Flurnamenforschung, 
Frankfurt am Main 2003. Günther Hänse: Die Flurnamen im Weimarer Land, Gehren 
2001. Hans Walther: Namenkunde und geschichtliche Landeskunde, Leipzig 2004. 
Konrad Kunze: dtv-Atlas Namenkunde, 5. Auf., München 2004. Max Gottschald: 
Deutsche Namenkunde, 6. Aufl., Berlin 2006. 
 
 
S Region und Sprache: Einführung  Do. 10-12 Uhr  

in die Dialektforschung     UHG/SR 147 
Dr. Susanne Wiegand    Beginn: 4.4.2024 
 

Bachelor BA_VK 3 B 
Master MVK 1 B, MWVK 

 
Dieses Seminar führt in die strukturelle Vielfalt einer Dialektlandschaft im mit-
teldeutschen Raum ein. Es beantwortet die Frage nach dem Typischen, dem 
Auffälligen in der Sprechweise der Thüringer. Neben der Struktur der dialektalen 
Kleinräume und ihrer regionalen Abgrenzung wird auch Methodologisches bei der 
Feldforschung und Datenbeschreibung thematisiert. 
 
Vorgestellt wird das Thüringische Wörterbuch als wissenschaftliches Territori-
alwörterbuch. An ihm werden exemplarisch Aufgaben und Probleme der Dia-
lektlexikografie aufgezeigt. Gesprächs- und Arbeitsthema sind auch die Rolle des 
Dialekts in der Werbung sowie Tendenzen der Dialektliteratur und Dialektdichtung. 
 
Voraussetzungen für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in der Abfassung einer Hausarbeit.  
 
Bemerkungen 
Erwartet werden regelmäßige, aktive Teilnahme und ein Seminarreferat. 
 
Einführende Literatur 
Heinz Rosenkranz: Der thüringische Sprachraum, Halle (Saale) 1964. Hermann 
Niebaum/Jürgen Macha: Einführung in die Dialektologie des Deutschen, 2. Aufl., 
Tübingen 1999. Karl Spangenberg: Laut- und Formeninventar thüringischer Dialekte. 
Beiband zum Thüringischen Wörterbuch, Berlin 1993. Thüringisches Wörterbuch. 
Bearbeitet unter der Leitung von Karl Spangenberg, Wolfgang Lösch und Susanne 
Wiegand, Berlin 1966-2006. 
 
 
 



K  Kolloquium für Absolventen und  Mi. 16-18 Uhr 
 Absolventinnen der Volkskunde (EKW) UHG/SR 141 
 Prof. Dr. Friedemann Schmoll Beginn: 17.4.2024 
 Prof. Dr. Ira Spieker 
 PD Dr. Anne Dippel 
 Anna Christin Hümme, M.A.  
 

Bachelor VKKG_BA 
Master MWVK 

Am Ende des Studiums steht eine Bachelor- oder Masterarbeit, in der ein 
kulturwissenschaftliches Thema bearbeitet wird. Als Schlussakkord des Studiums 
sollte nicht „irgendeine“ Arbeit, sondern „Ihre“ Abschlussarbeit stehen! Gefragt sind 
also Originalität und Eigeninitiative.  

Was ist hierbei an Kriterien wissenschaftlicher Argumentation und handwerklichen 
Arbeitens zu berücksichtigen (Themenwahl, Problembewusstsein, Fragestellungen, 
methodische Bearbeitung, sprachliche und formale Ausarbeitung, Reflexionsniveau 
etc.)?  

Das Kolloquium begleitet unterstützend die Entstehung der laufenden 
Abschlussarbeiten. Im Zentrum stehen die Präsentation und Diskussion der 
individuellen Arbeiten. Das Kolloquium versteht sich als Werkstatt, in der die 
Gelegenheit geboten wird, Fragen und Themen zu entwickeln und ihre 
kulturwissenschaftliche Bearbeitung und Umsetzung gemeinsam zu erörtern. 
Außerdem werden Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und Schreibens 
thematisiert.  

Die Teilnahme in demjenigen Semester, in dem die Qualifikationsarbeit verfasst wird, 
ist Pflicht, ebenso die Vorstellung des Themas im Kolloquium. Interessierte, die sich 
in Vorbereitung auf ihre Abschlussarbeit befinden, sind herzlich willkommen!  

Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Regelmäßige Teilnahme; Präsentation der Abschlussarbeit.  
 
Einführende Literatur 
Wolf-Dieter Narr/Joachim Stary (Hrsg.): Lust und Last des wissenschaftlichen 
Schreibens. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer geben Studierenden Tips, 
Frankfurt a. M. 1999.  
  



Angebot aus der Kaukasiologie 
 
S  Ethnographie der Kommunikation Di. 12-14 Uhr 
 Prof. Dr. Diana Forker Jenergasse 8 
  Raum 101 
  (Accouchierhaus) 
  Beginn: 02.04.2024 
 

Bachelor BA_VK 3 B 
Master MVK 1 B  

 
Die Ethnographie der Kommunikation beschäftigt sich mit der Analyse der 
Kommunikation im weiteren Kontext der sozialen und kulturellen Praktiken und 
Überzeugungen der Mitglieder einer bestimmten Kultur oder Sprachge-meinschaft. Es 
handelt sich dabei um einen interdisziplinären Ansatz, der sich Methoden der 
Ethnographie/Anthropologie, (Sozio)linguistik und Soziologie bedient und diese auf 
Kommunikationsereignisse unterschiedlichster Art anwendet (informelle Gespräche, 
formale und rituelle Verwendung von Sprache, Schweigen, usw.). Jede Gemeinschaft 
hat ihre eigenen kulturellen Werte in Bezug auf Sprechen und Schweigen und die 
Angemessenheit bestimmter Sprechakte in verschiedenen Kontexten. 
 
Nach einer theoretischen Einführung in das Thema werden wir uns mit Fallstudien 
beschäftigen und nach Möglichkeit eine eigene Fallstudie erarbeiten. 
 
Themen 
• Kommunikationsereignisse 
 Begrüßung, Verabschiedung, Entschuldigung, Korrekturen, … 
 oral literature, speech play 
• Schriftlichkeit vs. Mündlichkeit 
• interkulturelle Kommunikation 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Erwartet wird die regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar. Die Modulprüfung 
besteht in der Abfassung einer Hausarbeit.  
 
Bemerkungen 
Der Besuch der Lehrveranstaltung setzt keinerlei linguistisches Vorwissen oder 
besondere Sprachkenntnisse voraus. Die Literatur wird von der Dozentin bereit-
gestellt. 
 
 
 
 
 



Einführende Literatur und Links 
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnographie_des_Sprechens. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography_of_communication 
 
Arnulf Deppermann, Arnulf: Ethnographische Gesprächsanalyse: Zum Nutzen einer 
ethnographischen Erweiterung für die Konversationsanalyse, in: Gesprächsforschung. 
Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion 1 (2000), S. 96–124. Dell Hymes: 
Introduction: Toward Ethnographies of Communication, in: American Anthropologist 
66/4 (1964), S. 1–34. (doi:10.1525/aa.1964.66.suppl_ 3.02a00010). Muriel Saville-
Troike: The ethnography of communi-cation: An introduction, Oxford 1989. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ethnographie_des_Sprechens
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography_of_communication


Fachgebiet Kulturgeschichte 
 
V/S Eine europäische und globale Kultur- Di. 10-12 Uhr 
 geschichte der Medien im 19. und UHG/HS 24 
 20. Jahrhundert Beginn: 9.4.2024 
 Prof. Dr. Anja Laukötter   
 

Bachelor BA_KG 2 A, BA_KG 3 A, BA_KG 4 A, 
ASQ Samml. 

Master MKG 2 A, MKG 3 A, MKG 4 A, MWKG 
 
Die Vorlesung versteht sich als eine Einführung in die Mediengeschichte. Wir werden 
die Herausbildung, Professionalisierung und Verbreitung verschiedener Medien, die 
im 19. und 20. Jahrhundert eine große gesellschaftliche Relevanz erlangten, in den 
Blick nehmen: Zeitungen, Karten, Telegrafie, Fotografie, Radio, Film und Fernsehen 
sowie das Internet und die sozialen Medien. Hierbei gilt es auch, das Verhältnis der 
Medien zueinander zu klären, also in welcher Weise Medien von anderen „abgelöst“, 
überschrieben wurden und welche medialen „Arbeitsaufteilungen“ und 
Überschneidungen zu identifizieren sind.  
 
Zugleich werden wir die Rolle dieser Medien im Kontext einer zunehmenden 
Medialisierung von Politik und Gesellschaft untersuchen. Wir werden nach der 
Relevanz für den sozialen Alltag fragen. Was veränderte sich durch neuentstehende 
Medien für das Individuum, für das Leben von sozialen Gruppen? Zugleich werden 
wir die Rolle der Medien für die Formung und Bewahrung einer Öffentlichkeit und der 
Demokratie perspektivieren. Wie verorten sie sich im Spektrum zwischen Freiheit und 
Zensur? Welche Rollen spielen sie in totalitären Systemen? Wie lässt sich das 
Verhältnis zwischen Medien und Gewalt beschreiben? Und welche Relevanz haben 
Emotionen für die Medien? Diesen großen historischen Fragen gehen wir in einigen 
Fallbeispielen konkreter nach. 
 
Eine so gefasste Mediengeschichte lässt sich nicht nur in nationalen Zusammenhängen 
beschreiben. Zwar werden wir die Bedeutung der Medien für die Schaffung von 
Nationalstaaten thematisieren, doch ein Schwerpunkt wird sein, die Bedeutung der 
Medien zur Genese einer zunehmend globalisierten Welt zu untersuchen und Beispiele 
für transnationale Verflechtungen zu erkunden. Dabei werden wir immer auch nach 
den Potentialen, Herausforderungen und Grenzen dieser globalen 
Kommunikationsräume fragen. In räumlicher Perspektive bewegt sich die Vorlesung 
vor allem in Westeuropa und den USA. Wir werden aber versuchen, immer wieder 
koloniale und globale Perspektiven in diese Geschichtsschreibung einzubeziehen. 
Explizit wird zudem die Geschichte des Kinos in Südamerika sowie die Geschichte des 
Fernsehens in Osteuropa vorgestellt werden.  
 



Die historischen Verläufe, gesellschaftlichen Entwicklungen sowie Brüche und 
Zäsuren werden wir anhand von konkreten Quellenmaterialien (historische Zeitungen 
und Zeitschriften, Fotografien und Filmausschnitte, Zensurkarten, Radiobeiträge, 
Tweets etc.) konkretisieren und gemeinsam diskutieren. Zudem ist der Besuch eines 
zentralen Archivs der Mediengeschichte geplant. 
 
Bemerkung  
Die Veranstaltung deckt im Modul „Methoden und Felder der Kulturgeschichte“ den 
Modulteil „Vorlesung“ ab, in den Modulen „Europäische Kulturgeschichte“ und 
„Institutionen und Medien“ den Modulteil „A-Seminar“.   
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Vorgesehene Prüfungsform: Klausur am 2. Juli 2024. Erwartet wird die regelmäßige, 
aktive Teilnahme an der Vorlesung. Ein Referat ist möglich. 
 
Einführende Literatur  
Asa Briggs/Peter Burke (Hrsg): A Social History of the Media. From Gutenberg to the 
Internet, 3. Aufl., Cambridge u. a. 2010. Frank Bösch: Mediengeschichte: Vom 
asiatischen Buchdruck zum Fernsehen, 2., aktual. Aufl., Frankfurt a. M./ New York 
2019. Frank Bösch/Manuel Borutta (Hrsg.): Die Massen bewegen. Medien und 
Emotionen in der Moderne, Frankfurt a. M. 2006. Dietmar Hüser: Deutsch-
französische Mediengeschichte als transnationale Geschichte in Europa – Ansätze und 
Dimensionen, Arbeitsfelder und Forschungsperspektiven, in: ders./Jean-François Eck 
(Hrsg.): Medien – Debatten – Öffentlichkeiten in Deutschland und Frankreich im 19. 
und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2011, S. 9-33. Anikó Imre: TV Socialism, Duke 2016. 
Werner Faulstich: Die Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts, München 2012. Jürgen 
Wilke: Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte, 2. Aufl., 
Köln/Weimar/Wien 2008.  
 
  



S  Einschalten – Umschalten – Ausschalten. Mi. 10-12 Uhr 
 Die Geschichte des Fernsehens im  UGH/SR 276 
 Kalten Krieg: Ansätze, Themen,  Beginn: 10.4.2024 
 Methoden und Theorien  
 Prof. Dr. Anja Laukötter 
  
 

Bachelor BA_KG 2 B, BA_KG 3 B, BA_KG 4 B, ASQ Samml. 
BA_VK 2 (alt), BA_VK 4 B (alt), BA_VK 3 B 

Master MKG 2 B, MKG 3 B, MKG 4 B, MWKG 
MVK 4 (alt), MVK 4 B (neu), MVK 1 B, MVK 2, 
MWVK 

 
Das Seminar diskutiert die Geschichte des Fernsehens in Ost und West im 
Spannungsverhältnis von der originären Idee eines Mediums der Wissensvermittlung 
bis zur Kommerzialisierung durch das Privatfernsehen seit den 1980er-Jahren. Wir 
nehmen zunächst die internationale Entstehungsgeschichte des Fernsehens in den 
1930er Jahren und die Entwicklung und Erprobung neuer Fernsehformate (von 
Dokumentationen, Schulfernsehen bis hin zu Talkrunden) in den Blick. Dann loten wir 
die Relevanz des Mediums in der jungen Demokratie der Bundesrepublik und in der 
sozialistischen DDR aus.  
 
Um Systemkonkurrenzen im und durch das Fernsehen zu beschreiben, werden wir die 
Produktionsbedingungen des Fernsehens sowie die konkreten Sendungsformate und 
deren Gestaltung im jeweiligen politischen System unter die Lupe nehmen. Lässt sich 
überhaupt von einem sozialistischen und einem westdeutschen Fernsehen sprechen und 
wenn ja, wie sah das hier und dort aus? Welche Transfers bestanden zwischen dem 
Ost- und Westfernsehen und welche internationalen Entwicklungen wirkten auf die 
jeweilige Programmgestaltung ein?  
 
Zudem werden wir die Alltagskultur des Fernsehmachens und des Fernsehschauens 
untersuchen und nach der sozialen und politischen Relevanz fragen. Welche Formen 
der Auseinandersetzung und der Identifikation lieferte das Fernsehen, welche 
Kulturtechniken wurden durch dieses Medium eingeübt? Welche politische Bedeutung 
wurde den Sozialfiguren „Zuschauer“ und „Zuschauerin“ zugeschrieben und wie 
verhielten sich diese im Alltag zwischen Einschalten, Umschalten, Abschalten 
wirklich? Was wurde von wem „schwarz“ gesehen? 
  
In räumlicher Hinsicht konzentriert sich das Seminar auf die deutsch-deutsche 
Geschichte des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Zudem werden globale 
Dimensionen durch die Betrachtung westeuropäischer und transatlantischer 
Entwicklungen bzw. Einflüsse eröffnet. Dabei werden auch die methodologischen 
Herausforderungen einer solchen Geschichtsschreibung thematisiert werden. Konkrete 



historische Beispiele sollen Veränderungen, aber auch Kontinuitäten innerhalb der 
verschiedenen politischen Systeme sowie die transnationalen Verflechtungen deutlich 
werden lassen.  
 
Insgesamt dient das Seminar zur gemeinsamen Erprobung methodischer Zugriffe und 
theoretischer Ansätze anhand von Fallstudien. So werden wir anhand der aktuellen 
Forschungsliteratur und zahlreicher Quellen die verschiedenen gegenwärtigen 
Perspektiven auf die TV-Geschichte analysieren. Das Quellenmaterial wird 
Fernsehproduktionen, Archivunterlagen der Produktionen, Bundestagsprotokolle, 
Zeitungs- und Zeitschriftenmaterial, Protestschreiben, Bürgereingaben, Leserbriefe 
und Interviews umfassen. Zudem wird ein zentrales Archiv der Mediengeschichte 
aufgesucht werden, um die konkrete Arbeit mit archivarischen Materialien einzuüben.  
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Vorgesehene Prüfungsform: Hausarbeit. Erwartet wird die regelmäßige, aktive 
Teilnahme. 
 
Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen FSQ“ im 
Bachelorstudiengang sind möglich. 
 
Einführende Literatur   
Heather Gumbert: Envisioning Socialism. Television and the Cold War in the German 
Democratic Republic, Ann Arbor 2014. Knut Hickethier: Europa und die 
Wirklichkeiten der Fernsehgesellschaft, in: Ute Daniel/Axel Schildt (Hrsg.): 
Massenmedien im Europa des 20. Jahrhunderts, Köln 2010, S. 149-174. Jonathan 
Bignell/Andreas Fickers (Hrsg.): A European Television History, Blackwell 2008. 
Franziska Kuschel: Schwarzhörer, Schwarzseher und heimliche Leser. Die DDR und 
die Westmedien, Göttingen 2016. Michael Meyen: Einschalten, Umschalten, 
Ausschalten? Das Fernsehen im DDR-Alltag, Leipzig 2003. Christiane 
Reinecke/Malte Zierenberg (Hrsg.): Vermessungen der Mediengesellschaft im 20. 
Jahrhundert (= Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende 
Gesellschaftsforschung Bd. 21/4), Leipzig 2011. Doris Rosenstein: Zuschauer als 
Partner. Ratgebersendungen im DDR-Fernsehen, in: Helmut Heinze/Anja Kreutz 
(Hrsg.): Zwischen Service und Propaganda. Zur Geschichte und Ästhetik von 
Magazinsendungen im Fernsehen der DDR 1952–1991, Berlin 1998, S. 373-407. 
Rüdiger Steinmetz/Reinhold Viehoff (Hrsg): Deutsches Fernsehen Ost: eine 
Programmgeschichte des DDR-Fernsehens, Berlin 2008. Nina Verheyen: 
Diskussionslust. Eine Kulturgeschichte des "besseren Arguments" in Westdeutschland, 
Göttingen 2010 

 
 
 
 



S  Kulturbegegnung und Kulturtransfer. Mo. 10-12 Uhr 
 Spanien und Europa – Europa und  UHG/SR 141 
 Spanien Beginn: 8.4.2024 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
 

Bachelor BA_KG 2 B, BA_KG 3 B 
Master MKG 2 B, MKG 3 B, MWKG 

 
Mit Spanien verbinden heute viele vor allem Strand, Meer und Urlaub, manche auch 
Flamenco und Stierkampf. Gelegentlich hörte man bis vor kurzem auch von baskischen 
Terroranschlägen oder neuerdings von katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen. 
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Tourismus unter dem Slogan beworben 
„Spain is different – España es diferente!“ Der europäische Blick auf Spanien und der 
spanische auf Europa hat jedoch eine lange und facettenreiche Geschichte. Und dies ist 
eine Geschichte der Selbstwahrnehmung und Selbstsicht, der Vergleiche und des 
Blicks auf die „Anderen“, des Otherings. 
 
Mit der Intensivierung von Handel und Kommunikation in der Frühen Neuzeit rückten 
die Völker Europas näher zusammen. Dynastische Verbindungen taten ein Übriges, 
um den Kulturaustausch zu fördern. An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert 
pflegten etwa die oberdeutschen Städte intensive Kontakte mit dem Mittelmeerraum 
und insbesondere zur Iberischen Halbinsel. Dasselbe trifft für Spaniens nördlichen 
Nachbarn Frankreich zu, wobei sich zum einen Arbeitsmigranten zwischen den beiden 
Ländern bewegten, zum anderen ab 1700 mit einem Abkömmling der französischen 
Bourbonendynastie auf dem Thron in Madrid der französische Einfluss auf vielen 
Gebieten spürbar wurde. Enge Beziehungen bestanden auch mit den Territorien 
Italiens, wo spanische Dynastien ebenfalls Throne besetzten.  
 
Bereits ab dem Spätmittelalter entstanden erste europäische „Völkerspsychologien“, in 
denen den einzelnen Nationen bestimmte Eigenschaften zugeschrieben wurden. Im 19. 
und 20. Jahrhundert führte die Frage nach dem Verhältnis Spaniens zu Europa und zu 
„europäischen Werten“ bzw. die Auseinandersetzung um die genuin „spanischen“ 
Werte dann zu erregten Kulturdebatten, die das Land, insbesondere seine 
intellektuellen Eliten, polarisierten. Andererseits wurde in anderen Ländern des 
Kontinents über die Zugehörigkeit Spaniens zu Europa diskutiert und in einer 
spezifischen Form des Orientalismus Othering nach dem Motto betrieben: „Europa 
hört bei den Pyrenäen auf.“ 
 
Im 20. Jahrhundert führte der Spanische Bürgerkrieg als dezidiert internationaler 
Konflikt mit direkter oder indirekter Beteiligung zahlreicher europäischer und 
außereuropäischer Länder zu Kontakten, Begegnungen und Zusammenstößen, die 
Spanienbilder bzw. gegenseitige Wahrnehmungen tiefgehend prägten. Und nicht 
zuletzt trugen die Kulturtransferprozesse durch Tourismus und Gastarbeiter ab den 



1960er Jahren nicht nur zur Erosion der Franco-Diktatur, sondern auch zur 
Modifikation von Selbstsichten sowie gegenseitiger Wahrnehmungen auf vielerlei 
Weisen bei. Nach der Demokratisierung ab 1975 und als Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaft seit 1986 wurden diese Prozesse wiederum neu justiert. Vor allem die 
peripheren Regionen (Katalonien, Baskenland, Galicien), welche sich als 
eigenständige Nationen begreifen, erhofften und erhoffen sich in diesem 
institutionellen Rahmen eine stärkere Berücksichtigung. 
 
Das Seminar klärt zunächst die Begrifflichkeiten des „Encounters“ bzw. des 
Kulturtransfers und weitere damit zusammenhängende Termini und Konzepte und 
spürt den Formen und Phasen der kulturellen Begegnung zwischen Spanien und dem 
übrigen Europa (bzw. exemplarisch einzelnen Ländern) in längerfristiger Perspektive 
nach. Berücksichtigung finden Nationalstereotypen und ihre historische Genese ebenso 
wie der Wandel von Fremd- und Eigenbildern im Laufe der Jahrhunderte. Im Zentrum 
steht dabei die Lektüre und Interpretation unterschiedlicher Quellentexte. Die 
Veranstaltung ist somit größtenteils als Lektüreseminar konzipiert, wobei auch visuelle 
Quellen, etwa illustrierte Flugblätter der Frühen Neuzeit oder Karikaturen aus jüngerer 
Zeit, einbezogen werden  
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in der Abfassung einer Hausarbeit. Erwartet wird die 
regelmäßige, aktive Teilnahme. 
 
Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen FSQ“ im 
Bachelorstudiengang sind möglich. 
 
Einführende Literatur  
Peter Burke: Kultureller Austausch, Frankfurt a. M. 2000. Johannes Paulmann: 
Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer. Zwei Forschungsansätze zur 
europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift 267 
(1998), S. 649-685. Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. 
Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer, 4. erg. und erw. Aufl., Stuttgart 2016. 
Walther L. Bernecker/Horst Pietschmann: Geschichte Spaniens, 4. aktual. Aufl., 
Stuttgart 2005. Peer Schmidt/Hedwig Herold-Schmidt (Hrsg.): Geschichte Spaniens, 
3. Aufl., Stuttgart 2013. Arno Gimber: Kulturwissenschaft Spanien, Stuttgart 2003. 
Hans Hinterhäuser (Hrsg.): Spanien und Europa. Stimmen zu ihrem Verhältnis von der 
Aufklärung bis zur Gegenwart, München 1979. Dietrich Briesemeister: Die Iberische 
Halbinsel und Europa. Ein kulturhistorischer Rückblick, in: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 8 (1986), S. 13-27 
(https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/533681/die-iberische-halbinsel-und-europa-ein-
kulturhistorischer-rueckblick/) Bernhard Schmidt: Spanien im Urteil spanischer Autoren. 
Kritische Untersuchungen zum sogenannten Spanienproblem 1609-1936, Berlin 1975. 
Teresa Pinheiro: Iberische Europa-Konzepte. Nation und Europa in Spanien und 

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/533681/die-iberische-halbinsel-und-europa-ein-kulturhistorischer-rueckblick/
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/archiv/533681/die-iberische-halbinsel-und-europa-ein-kulturhistorischer-rueckblick/


Portugal seit dem 19. Jahrhundert, Berlin 2009. Julio Crespo MacLennan: España en 
Europa, 1945-2000. Del ostracismo a la modernidad, Madrid 2004. Birgit Aschmann: 
"Stolz wie ein Spanier": Genese und Gestalt des deutschen Spanienbildes in der 
Nachkriegszeit, in: Birgit Aschmann/Michael Salewski (Hrsg.): Das Bild "des 
Anderen". Politische Wahrnehmung im 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 2000, S. 90-
108. Dietrich Briesemeister/Harald-Wentzlaff-Eggebert (Hrsg.): Spanien aus 
deutscher Sicht. Deutsch-spanische Kulturbeziehungen gestern und heute, Tübingen 
2004. Katrin Brösicke: Kulturkontakt Krieg. Spanienbilder deutschsprachiger 
Teilnehmer am spanischen Unabhängigkeitskrieg 1808-1814, Paderborn u. a. 2021. 
Moritz Glaser: Wandel durch Tourismus. Spanien als Strand Europas, 1950-1983, 
Konstanz 2018. 
 
 
S  Andere Umstände: Kulturgeschichte  Mo. 14-16 Uhr 
 von Schwangerschaft und Geburt UHG/SR 141 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Beginn: 8.4.2024 
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Master MKG 3, MKG 4 B, MWKG 
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Die Geburt ist eines der vermeintlich natürlichsten Ereignisse im Leben eines 
Menschen. Ein kurzer Blick auf die unterschiedlichsten Auffassungen, Deutungen und 
Praktiken im Umfeld von Schwangerschaft und Geburt zeigt aber schnell, wie sehr 
diese kulturell überformt sind und sich im Laufe der Zeit verändert haben. 
 
Wie stellte man sich in verschiedenen Zeiten die vorgeburtliche Phase vor, ab wann 
galt das Ungeborene als lebendig? Welche wissenschaftlichen, welche theologischen 
Auffassungen spielten hierbei eine Rolle? Inwieweit spiegelten sich diese in 
Lebenswelten und Alltagspraktiken wider? Wie sah es mit Empfängnisverhütung und 
Geburtenkontrolle aus? Welche unterschiedlichen Praktiken lassen sich hinsichtlich 
der Gestaltung des Geburtsvorgangs feststellen, welche Rituale, welche kollektiven 
Vorstellungen waren damit verbunden? Ab dem 18. Jahrhundert wurden die 
traditionellen Hebammen zunehmend von den sich professionalisierenden 
akademischen Ärzten verdrängt, in ihren Handlungsspielräumen eingeschränkt, ihre 
Ausbildung und Berufsausübung wurde ärztlicher Kontrolle unterworfen. In der 
gleichen Zeit entwickelte der bürokratische Staat ein immer stärkeres Interesse an einer 
zahlreichen, gesunden und leistungsfähigen Bevölkerung. In der Folgezeit kam es zu 
einer Art Pathologisierung von Schwangerschaft und Geburt, indem man diese immer 
weniger als natürliche Ereignisse sondern als eine Art Krankheit betrachtete. Die 
Gender-Forschung hat eindrücklich darauf hingewiesen, dass in diesem 



Zusammenhang auch Veränderungen hinsichtlich der Festlegung von 
Geschlechterrollen wirkmächtig geworden sind.  
 
Schwangerschaft, Empfängnisverhütung, Abtreibung, Illegitimität, Kindsmord, 
Heiratsalter und Heiratsverhalten, staatliche Bevölkerungspolitik, Hebammen und 
Gynäkologen, Gebäranstalten und Findelhäuser, Mutterbilder und Mütterlichkeit, 
Rituale und Festkultur um die Geburt, Religion, Magie, Säuglingssterblichkeit und 
Stillpraktiken – das sind nur wenige Schlagworte aus einem weitem Feld, dem wir uns 
durch die Kombination sozial- und kulturgeschichtlicher sowie wissens- bzw. 
wissenschaftsgeschichtlicher Zugänge nähern wollen. Dabei soll insbesondere auf die 
Perspektive der Schwangeren und Gebärenden und ihre Alltagswelten wie auch die des 
sie umgebenden Umfelds eingegangen werden. Neuere Forschungen behandeln etwas 
die Emotionsgeschichte der Schwangerschaft oder Kontinuitäten romantischer 
Mütterlichkeit bis in die Gegenwart. Auch die materielle Kultur, etwa in Form von 
Gebärstühlen, soll Berücksichtigung finden. Und nicht zuletzt gehören auch sehr 
dunkle Aspekte zu unserer Seminarthematik, z. B. eugenische Zwangssterilisationen 
und Schwangerschaftsabbrüche im Nationalsozialismus oder Geburten in 
Konzentrationslagern. Das 20. und 21. Jahrhundert wiederum gibt darüber hinaus 
Anlass zu wichtigen Debatten, wie etwa über sanfte Geburt, Gewalt in der 
Geburtshilfe, Schwangerschaftsabbrüche und Lebensschutz, Pränatal- und 
Präimplantationsdiagnostik, Fehlgeburten und Stillgeburten und vieles mehr. 
Neuerdings zählt auch der Anti-Natalismus dazu, der Kinder als Klimakiller betrachtet. 
Und: Welchen Einfluss haben neuere mediale Praktiken und die Digitalisierung – z. B. 
Stichwort Baby-Scan – auf die Subjektivierung des Ungeborenen? 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Erwartet wird die regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar. Die Modulprüfung 
besteht in der Abfassung einer Hausarbeit.  
 
Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (FSQ) sind möglich.  
 
Einführende Literatur 
Eva Labouvie: Andere Umstände. Eine Kulturgeschichte der Geburt, Köln u. a. 2000. 
Barbara Duden: Geschichte unter der Haust. Ein Eisenacher Arzt und seine 
Patientinnen um 1730, Stuttgart 1987. Hans-Christoph Seidel: Eine neue „Kultur des 
Gebärens“. Die Medikalisierung von Geburt im 18. und 19. Jahrhundert, Stuttgart 
1998. Marita Metz-Becker: Der verwaltete Körper. Die Medikalisierung schwangerer 
Frauen in den Gebärhäusern des frühen 19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M./New York 
1997. Marita Metz-Becker: Gretchentragödien. Kindsmörderinnen im 19. Jahrhundert 
(1770-1870), Sulzbach am Taunus 2016. Jürgen Schlumbohm/Barbara Duden/Jacques 
Gélis/Patrice Veit (Hrsg.): Rituale der Geburt. Eine Kulturgeschichte, München 1998. 
Barbara Duden/Jürgen Schlumbohm/Patrice Veit (Hrsg.): Geschichte des 
Ungeborenen. Zur Erfahrungs- und Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft, 



Göttingen 2002. Jürgen Schlumbohm: Lebendige Phantome. Ein Entbindungshospital 
und seine Patientinnen 1751-1830, Göttingen 2012. Jürgen Schlumbohm: Verbotene 
Liebe, verborgene Kinder. Das geheime Buch des Göttinger Geburtshospitals 1794-
1857, Göttingen 2018. Jacques Gélis: Die Geburt. Volksglaube, Rituale und Praktiken 
von 1500 bis 1900, München 1989. René Frydman/Myriam Szejer (Hrsg.): La 
naissance. Histoire, cultures et pratiques d'aujourd'hui, Paris 2010. Daniel Hornuff : 
Schwangerschaft. Eine Kulturgeschichte, Paderborn 2014. Clare Hanson : A Cultural 
History of Pregnancy. Pregnancy, Medicine, and Culture, Basingstoke 2004. Béatrice 
Fontanel/Claire d'Harcourt : Baby, Säugling, Wickelkind. Eine Kulturgeschichte, 
Hildesheim 1998. Atina Grossmann : Reforming Sex. The German Movement for 
Birth Control and Abortion Reform, 1920 – 1950, New York 1995. Jessica Cox : 
Confinement. The Hidden History of Maternal Bodies in Nineteenth-Century Britain, 
Cheltenham 2023. Lisa Malich : Die Gefühle der Schwangeren. Eine Geschichte 
somatischer Emotionalität (1780-2010), Bielefeld 2017. Sandra Busch : Mütter der 
Romantik – Romantik der Mütter. Über Kontinuitäten romantischer Mütterbilder im 
20. Jahrhundert, Bielefeld 2022. 
 
 
S Zeit und Erinnerung:  Di. 16-18 Uhr 
 Jubiläen und Gedenktage  UHG/SR 141 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt Beginn: 9.4.2024 
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Heutzutage scheinen Jubiläen und Gedenktage allgegenwärtig: Runde Geburtstage, 
Ehe- und Betriebsjubiläen, Stadt- und Universitätsjubiläen, Todestage bekannter 
Persönlichkeiten ebenso wie die Jahrestage von Vereins- und Unter-
nehmensgründungen oder die „Wiederkehr“ einschneidender Ereignisse wie Kriege, 
Friedensschlüsse, Katastrophen oder Erfindungen. Jubiläen von Institutionen, 
Personen oder Ereignissen füllen jedes Jahr den Kalender. Vor allem die öffentliche 
Fest- und Erinnerungskultur ist ohne Jubiläen kaum denkbar und auch die Medien 
orientieren sich in ihrer Arbeit an diesen „runden Zahlen“. Dies gilt nicht zuletzt auch 
für Kulturbetrieb und Tourismus. Das Erinnern in bestimmten Zeitabständen ist enorm 
populär, gilt als normal und wird selten hinsichtlich seiner Historizität, seiner 
geschichtlichen Gewordenheit, hinterfragt. 
 
Bei genauem Hinsehen wird jedoch deutlich, dass die Jubiläumsflut vor allem ein 
Ergebnis des 19. Jahrhunderts ist, deren multiple Wurzeln mindestens bis ins 
Spätmittelalter zurückgehen. Dabei ist die Entstehung der Jubiläumskultur aufs engste 
verbunden mit einer neuen Zeitkultur, die langsam von einer jahreszeitlichen und auf 
außerordentliche Ereignisse konzentrierten Orientierung im Lebenslauf und einer im 
wesentlichen heilsgeschichtlich geprägten Geschichtsauffassung abging. Stattdessen 



bedeutet die moderne, sich mathematisch exakt nach dem Kalender und der Uhr 
richtende Zeitauffassung eine neuartige Verklammerung von Vergangenheit und 
Zukunft, auch über die (Erinnerung in der) Gegenwart, die den menschlichen 
Gestaltungsspielraum betont. Nach Winfried Müller ist es die Funktion des 
historischen Jubiläums, aus dem Gesamtkomplex der überlieferten Geschichte einen 
jeweils individuellen Geschehensablauf als „Eigengeschichte“ heraus zupräparieren. 
Über die Inszenierung wird Traditionsbewusstsein und damit Identität hergestellt. Für 
ihn ist das historische Jubiläum ein „institutioneller Mechanismus, der kulturelle 
Überlieferung präsentiert und damit tradiert.“ Leitideen werden sichtbar gemacht und 
ihre Wichtigkeit für die Zukunft unterstrichen. Aleida Assmann hat Jubiläen als 
„Erinnerungsorte in der Zeit“ bezeichnet. Nicht die Vergangenheit steht also im 
Mittelpunkt des Interesses, sondern die Bedeutung der Vergangenheit für Gegenwart 
und Zukunft. 
 
Die Feier von Jubiläen ist dabei häufig von der Kombination verschiedener 
Erinnerungsstrategien und -medien geprägt. Festakte unterschiedlichen Zuschnitts 
werden oft begleitet von der Einweihung von Bauten, von Denkmalsetzungen, 
Gedenkpublikationen und -tagungen sowie der Thematisierung des historischen 
Ereignisses in Literatur und Film. 
 
Jubiläen und Gedenktage haben eine solch zentrale Präsenz in der Öffentlichkeit, dass 
es mitunter scheint, als würde Historisches vorwiegend auf diesem Weg vermittelt. In 
diesem Zusammenhang wird auch immer wieder kritisch von einer jubiläumsfixierten 
Gedenk- und Geschichtskultur gesprochen. Doch Jahrestage und historische Jubiläen 
stehen auch aus anderen Gründen in der Kritik. Verengt nicht die Konzentration auf 
heroische Ereignisse, oft in Verbindung mit „großen Männern“ und Gewalt unser 
Geschichtsbewusstsein, unsere Erinnerungskultur(en) zu sehr? Wie können wir bisher 
marginalisierten Gruppen und Themen stärker Raum geben? 
 
Wir wollen in diesem Seminar unterschiedliche Jubiläen und Gedenktage betrachten. 
Dabei ist einerseits nach Anlässen und Inhalten der Erinnerung, andererseits nach 
Ritualen und Symbolisierungen, nach Formen der Inszenierung zu fragen. Darüber 
hinaus aber soll es auch um die Zeitkonstruktion des Jubiläums als solche gehen. Wie 
hat sich heute Selbstverständliches in der geschichtlichen Zeit verändert und 
entwickelt? Welche Bedürfnisse bestanden in bestimmten Epochen, wie verhielten sich 
dazu die jeweiligen Inszenierungstechniken? Welche Arten von Jubiläen entwickelten 
sich dabei im Laufe der Zeit oder wann wurde das Private „jubiläumsfähig“? Nicht 
zuletzt wollen wir uns auch mit aktuellen Kritikpunkten und diskutierten Optionen für 
eine angemessene Aktualisierung der Gedenkkultur auseinandersetzen. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Erwartet wird die regelmäßige, aktive Teilnahme am Seminar. Die Modulprüfung 
besteht in der Abfassung einer Hausarbeit.  
 



Bemerkungen 
Referate für das Modul „Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (FSQ) sind möglich.  
 
Einführende Literatur 
Winfried Müller u. a. (Hrsg.): Das historische Jubiläum. Genese, Ordnungsleistung und 
Inszenierungsgeschichte eines institutionellen Mechanismus, Münster 2004. Paul 
Münch (Hrsg.): Jubiläum, Jubiläum … Zur Geschichte öffentlicher und privater 
Erinnerung, Essen 2005. Jörg Koch: Dass Du nicht vergessest der Geschichte. 
Staatliche Gedenk- und Feiertage in Deutschland von 1871 bis heute, Darmstadt 2020. 
Franz Eybl u. a. (Hrsg.): Jubiläum. Literatur- und kulturwissenschaftliche 
Annäherungen, Göttingen/Wien 2018. Martin Sabrow (Hrsg.): Historische Jubiläen, 
Leipzig 2015. Christine Gunderman u. a. (Hrsg.): Historische Jubiläen. Zwischen 
historischer Identitätsstiftung und geschichtskultureller Reflexion, Berlin u. a. 2022. 
Johannes Burkhardt (Hrsg.): Krieg und Frieden in der historischen Gedächtniskultur. 
Studien zur friedenspolitischen Bedeutung historischer Argumente und Jubiläen von 
der Antike bis in die Gegenwart, München 2000. Etienne François/Uwe Puschner 
(Hrsg.): Erinnerungstage. Wendepunkte der Geschichte von der Antike bis zur 
Gegenwart, München 2010. Eckhart Conze/Thomas Nicklas (Hrsg.): Tage deutscher 
Geschichte. Von der Reformation zur Wiedervereinigung, München 2004. Lothar Gall 
(Hrsg.): Das Jahrtausend im Spiegel der Jahrhundertwenden, Berlin 1999. Veit Damm: 
Selbstrepräsentation und Imagebildung. Jubiläumsinszenierungen deutscher Banken 
und Versicherungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, Leipzig 2007. Wolfgang 
Flügel: Konfession und Jubiläum. Zur Institutionalisierung der lutherischen 
Gedenkkultur in Sachsen 1617-1830, Leipzig 2005. Joep Leerssen/Ann Rigney 
(Hrsg.): Commemorating Writers in Nineteenth-Century Europe. Nation-building and 
Centenary Fever, Basingstoke 2014. Catrin B. Kollmann: Historische Jubiläen als 
kollektive Identitätskonstruktion. Ein Planungs- und Analyseraster. Überprüft am 
Beispiel der historischen Jubiläen zur Schlacht bei Höchstädt vom 13. August 1704, 
Stuttgart 2014. Thomas Schmidt: Kalender und Gedächtnis. Erinnern im Rhythmus der 
Zeit, Göttingen 2000. Aleida Assmann: Ist die Zeit aus den Fugen? Aufstieg und Fall 
des Zeitregimes der Moderne, München 2013. Sonderheft: Aus Politik und 
Zeitgeschichte 70/33-34 (2020): Jahrestage, Gedenktage, Jubiläen. Wilfried 
Speitkamp: Identität durch Erbe? Historische Jubiläen und Jahrestage in der 
Erinnerungskultur, Weimar 2017: https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/index/index/ 
docId/ 3646. Marko Demantowsky: Vom Jubiläum zur Jubiläumitis, in: Public History 
Weekly 11 (2014), DOI:dx.doi.org/10.1515/phw-2014-1682. Martin Sabrow: 
Zeitgeschichte als Jubiläumsreigen, in: Merkur 69/789 (2015), S. 43-54. Jörg Arnold 
u. a.: Anniversaries, in: German History 32/1 (2014), S. 79–100. 
 
 
 
 
 

https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/index/index/%20docId/%203646
https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/frontdoor/index/index/%20docId/%203646


S  Vom Exposé zum druckfertigen Text: Mo. 18-20 Uhr 
 Begleitung und Coaching bei der  (1. Sitzung) bzw. 
 Abfassung von Qualifikationsarbeiten nach Vereinbarung 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt UHG/SR 141 
   Beginn: 22.4.2024 
         

Bachelor BA_VK 2 (alt) 
Master MVK 4 (alt), MVK 4 B (neu) 

 
Wenn es an die Abfassung von Bachelor- oder Masterarbeiten geht, zeigen sich bei den 
Studierenden sehr verschiedene Herangehensweisen. Die einen klären in der 
Sprechstunde ihr Thema ab und arbeiten dann weitgehend selbständig bis zur Abgabe 
des fertigen Textes. Konsultationen halten sie nur punktuell für nötig; dafür reichen oft 
wenige Termine in der Sprechstunde oder der Besuch bzw. Vortrag im Kolloquium, 
wo die einzelnen Projekte vorgestellt und diskutiert werden. Grundsätzlich aber tut ein 
regelmäßiges, konstruktives Gespräch und auch der Austausch mit Mitstudierenden in 
einer ähnlichen Situation den meisten Arbeiten gut.  
 
So gibt es etliche Studierende, die sich eine engmaschigere Begleitung wünschen und 
häufigeres Feedback nützlich finden. Diese nehmen öfter Rücksprache und schreiben 
mitunter viele E-mails. Daher biete ich ein Seminar an, das die einzelnen Schritte zur 
Erstellung einer BA- oder MA-Arbeit begleitet und unterstützt. Die Form ist ganz 
offen: wenn wir uns als Gruppe konstituiert haben, werden wir zusammen besprechen, 
wo welche Unterstützung sinnvoll ist. Individuelle Bedürfnisse sollen gezielt 
berücksichtigt werden.  
 
Teilnehmen können alle interessierten Studierenden. Das Thema bzw. die Konzeption 
Ihrer Arbeit legen Sie natürlich weiterhin mit Ihrem Erstbetreuer/Ihrer Erstbetreuerin 
fest; selbstredend auch die Abgrenzung des Themas, Fragestellung(en), methodische 
Zugänge, Quellen, etc. Sie oder er ist stets der erste und wichtigste Ansprechpartner. 
Wo immer Sie darüber hinaus sich Unterstützung holen möchten, kann dies die 
Seminargruppe gemeinsam in Angriff nehmen.  
  
Ich könnte mir vorstellen, mit der Erstellung eines Exposés zu beginnen (einschließlich 
Literaturrecherche bzw. Eruieren des jeweiligen Forschungsstands). Äußerst 
gewinnbringend kann auch die Vorstellung und gemeinsame Diskussion sukzessiver 
Gliederungsentwürfe, Projektskizzen bzw. Exposés sein; hier geht es um die 
Konzeption der Arbeit und die damit zusammenhängende Disposition des Stoffes. So 
können auftretende Probleme frühzeitig erkannt werden. Nicht zuletzt gehören dazu 
auch Tipps zum wissenschaftlichen Schreiben, ein breites Feld, das von der 
Selbstreflexion über den eigenen Standpunkt zur behandelten Thematik, der adäquaten 
sprachlich-stilistischen Gestaltung des Textes bis hin zur exakten wissenschaftlichen 
Form der Arbeit reicht. Auch Punkte wie Zeitmanagement und Erstellen eines 



Arbeitsplans, Vorbereitung der Präsentation im Kolloquium, etc. können gemeinsam 
angegangen werden.  
 
Bemerkungen 
Terminplanung nach gemeinsamer Absprache. Um vorherige Anmeldung per mail 
oder in der Sprechstunde wird gebeten. Mindestteilnehmerzahl: 3 
 
Einführende Literatur 
Diese wird im Seminar bekanntgegeben. Zur Einstimmung könnte man lesen: Markus 
Krajewski: Lesen, Schreiben, Denken. Zur wissenschaftlichen Abschlussarbeit in 7 
Schritten, 2. durchges. Aufl., Köln u. a. 2015. 
 
 
S  Kaffee und Café: Eine Kulturgeschichte  Mo. 16-18 Uhr 

zwischen Ausbeutung und Emanzipation UHG/SR 219 
 Dr. Lea Horvat Beginn: 8.4.2024 
  

Bachelor BA_KG 2 A, BA_KG 3 A 
Master MKG 2 A, MKG 3 A, MWKG  

 
In unserem Alltag begegnet uns Kaffee an jeder Ecke; sei es in Automaten an 
Bahnhöfen und in der Mensa, in Cafés, Restaurants und Bäckereien oder in unserer 
Küche. Der Weg zur heutigen allgegenwärtigen Massenware erstreckte sich über 
Jahrhunderte und wurde maßgeblich von kolonialen und kapitalistischen Interessen 
geprägt. Die Geschichte des Kaffees ist voller Widersprüche; sie geht einher mit dem 
Rationalismus der Aufklärung und der Entstehung einer öffentlichen Sphäre, aber auch 
mit Zwangsarbeit und kolonialem Extraktivismus. Diese Thematik werden wir in 
einem breiten Zeitraum von der Frühen Neuzeit bis heute eingehend diskutieren. Der 
räumliche Rahmen ist ebenfalls weit gesteckt und wir werden uns punktuell mit 
Kontexten aus allen bewohnten Kontinenten beschäftigen. Kaffeegeschichte ist 
letztlich Globalgeschichte. 
Die Struktur des Seminars folgt der Warenkette. Zunächst werden wir uns mit der 
Kaffeepflanze und ihrer Kultivierung beschäftigen, von der Ausbreitung der Pflanze in 
Ostafrika und auf der Arabischen Halbinsel im Mittelalter bis hin zu kolonialen 
Großplantagen. Danach werden wir uns dem Groß- und Kleinhandel widmen. Im 
Anschluss stehen die Kaffeeverarbeitung und -vermarktung im Fokus, historisch 
angefangen beim Verkauf loser Ware bis hin zur Etablierung von Markenwaren wie 
Jacobs und Julius Meinl. Der letzte Teil des Seminars legt den Schwerpunkt auf 
Praktiken und Technologien der Kaffeezubereitung, darunter Filterkaffee und 
Espresso. Zudem werden wir uns mit den lokalen Traditionen von Kaffeeräumen 
auseinandersetzen (z. B. das Wiener Kaffeehaus, das osmanische Kaffeehaus, die 
globalisierte Starbucks-Kette). Das Seminar bietet somit Einblicke in Food History, 



Konsumgeschichte, Geschichte des Kolonialismus, Wirtschaftsgeschichte, 
Geschlechtergeschichte und Geschichte der Arbeit.  
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung erfolgt in Form einer Klausur. Termin: Montag, 8. Juli. Erwartet 
wird die regelmäßige, aktive Teilnahme. 
 
Bemerkung  
Die Veranstaltung deckt im Modul „Methoden und Felder der Kulturgeschichte“ den 
Modulteil „Vorlesung“ ab, im Modul „Europäische Kulturgeschichte“ den Modulteil 
„A-Seminar“.  
  
Einführende Literatur 
Martin Krieger: Kaffee: Anbau, Handel und globale Genusskulturen, 2. überarb. und 
erg. Aufl., Köln 2023. Ali Çaksu: Turkish Coffee as a Political Drink from the Early 
Modern Period to Today, in: Arkadiusz Blaszczyk/Stefan Rohdewald (Hrsg.): 
Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstmädchen in Paris: Eine vergessene 
Migration im 19. Jahrhundert, Wiesbaden 2018, S. 124-43. Tamira Combrink: Slave-
based Coffee in the Eighteenth Century and the Role of the Dutch in Global 
Commodity Chains. in: Slavery and Abolition 42 (2021), S. 15-42.  
 
 
S  Soziale Ungleichheit (ab)bauen:  Di. 12-14 Uhr 

Architektur und Klasse UHG/SR 141 
 in der Moderne Beginn: 9.0.2024  

Dr. Lea Horvat  
 

Bachelor BA_KG 3 B, BA_KG 4 B 
Master MKG 2 B, MKG 4 B, MWKG 

 
Im Kanon der Architekturgeschichte gelten vor allem prachtvolle und kostspielige 
Bauten als Höhepunkte: Religiöse Bauwerke, Schlösser, stattliche staatliche 
Institutionen, konzipiert von namhaften Architekt:innen, die als geniale Individuen 
stilisiert werden. Oft handelt es sich dabei um die Räume und Lebenswelten der 
Privilegierten und Reichen.  
 
Im Seminar stellen wir uns drei Aufgaben. Erstens werden wir das Konzept des 
architekturhistorischen Kanons hinterfragen und unseren Schwerpunkt auf Bauten von 
und für die Unterdrückten legen. Dadurch gerät unter anderem anonyme, informelle, 
temporäre und vernakuläre Architektur in den Fokus. Zweitens werden wir, ausgehend 
von Beispielen wie der Baumwollplantage, Verräumlichungen in den Blick nehmen, 
welche soziale Ungleichheiten verstärkt und gefördert haben. Drittens werden wir uns 



mit Theorien und (un)gebauten Entwürfen beschäftigen, die soziale Gerechtigkeit in 
den Vordergrund stellten. 
 
Das Seminar verbindet Raum- und Architekturgeschichte mit machtkritischen 
Theorieansätzen. Im Großteil des Seminars werden wir uns im langen 19. Jahrhundert 
bewegen, in dem sich Imperialismus, Kolonialismus und Kapitalismus konsolidierten. 
Gleichzeitig artikulierte sich der marxistische Sozialismus sowie eine breit gefächerte 
Arbeiter:innenbewegung. Im letzten Teil des Seminars widmen wir uns der 
architektonischen Interpretation von Ungleichheitsminderung in sozialistischen 
Ländern sowie in sozialdemokratischen Wohlfahrtstaaten.  
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Die Modulprüfung besteht in der Abfassung einer Hausarbeit. Erwartet wird eine 
regelmäßige, aktive Teilnahme. 
 
Einführende Literatur 
Jacob Moore/Susanne Schindler: Designing Inequality, in: Reinhold Martin/ Jacob 
Moore/Susanne Schindler (Hrsg.): The Art of Inequality: Architecture, Housing, and 
Real Estate: A Provisional Report, New York 2015, S. 60-85. Charlotte 
Newman/Katherine Fennelly: Poverty Archaeology. Architecture, Material Culture 
and the Workhouse under the New Poor Law, New York/Oxford 2024. Werner 
Michael Schwarz/Georg Spitaler/Elke Wikidal (Hrsg.): Das Rote Wien 1919 bis 1934: 
Ideen, Debatten, Praxis, Basel 2019. Franziska Bollerey: Architekturkon-zeptionen der 
utopischen Sozialisten: Alternative Planung und Architektur für den gesellschaftlichen 
Prozess, Berlin 1991. 
 
 
S  Kolloquium für Abschlussarbeiten Di. 18-20 Uhr 
 der Kulturgeschichte UHG/SR 141 
 Prof. Dr. Anja Laukötter Beginn: 16.4.2024 
 Dr. Hedwig Herold-Schmidt  
 Dr. Lea Horvat 
 Dr. des. Snežana Stanković  
 

Bachelor VKKG_BA 
Master MWKG 

 
Im Kolloquium stellen Examenskandidaten und –kandidatinnen (Bachelor, Master) 
ihre Abschlussarbeiten vor und berichten über ihre inhaltlichen Fortschritte, noch 
offene Fragen und Schwierigkeiten. In der anschließenden Diskussion unterstützen alle 
Teilnehmer und –innen die Arbeit mit konstruktiver Kritik. 
 



Die Veranstaltung ist für Interessierte aller Semester offen; Sie sind herzlich 
eingeladen, zu „schnuppern“ und sich Anregungen für eigene Arbeiten zu holen. 
 
Voraussetzung für den Erwerb von Leistungspunkten 
Regelmäßige Teilnahme, Präsentation der Abschlussarbeit 
 
   
 
 
 
 



Dozentinnen und Dozenten 
 
Prof. Dr. Friedemann Schmoll 
Lehrstuhl für Volkskunde  
(Empirische Kulturwissenschaft) 
 
 
 
 
 
 
 
* 1962 in Esslingen a. N., nach Zivildienst im Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried 
am Bodensee von 1984 bis 1991 Studium der Empirischen Kulturwissenschaft und 
Neueren deutschen Literaturwissenschaft in Tübingen. Promotion 1994 mit einer 
Studie zum Spannungsfeld nationaler und regionaler Erinnerungskultur in 
Württemberg. Berufliche Tätigkeiten als Journalist und Museumsberater. 1997 bis 
2002 Wissenschaftlicher Angestellter am Ludwig-Uhland-Institut, Tübingen. 2001 
Habilitation in Tübingen mit einer Arbeit zur Geschichte des deutschen Naturschutzes 
um 1900. 2003 bis 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Forschergruppe zur 
Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1920-1970 Berlin-Freiburg-
Heidelberg mit einem wissenschaftshistorischen Einzelprojekt zum „Atlas der 
deutschen Volkskunde”. 2009 bis 2011 DFG-Projekt zu 
Internationalisierungsprozessen in den europäischen Volkskunden im 20. Jahrhundert. 
Dazwischen Gast- und Vertretungsprofessuren in Marburg, Hamburg und Augsburg; 
Lehraufträge in Basel und Zürich. Seit Oktober 2012 Lehrstuhl für Volkskunde 
(Empirische Kulturwissenschaft) an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
 
Forschungsschwerpunkte: Kulturgeschichte der Natur, Wissenschaftsgeschichte, Feste 
und Rituale, Nahrungsethnologie, Körpergeschichte, Regionalkultur. 
 
Publikationen (Auswahl): Die Vermessung der Kultur. Der „Atlas der deutschen 
Volkskunde” und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 1920-1980, Stuttgart 2009; 
zusammen mit Katja Herzke: abgeschmeckt und aufgedeckt. alles übers essen, Köln 
2009; zusammen mit Katja Herzke: Warum feiern wir Geburtstag? München 2007; 
Erinnerung an die Natur. Die Geschichte des Naturschutzes im deutschen Kaiserreich, 
Frankfurt/M. u. New York 2004; zusammen mit Jürgen Vogt: Alb-Ansichten. 
Spaziergänge über das schwäbische Hausgebirge, Tübingen 2002; Verewigte Nation. 
Studien zur Erinnerungskultur von Reich und Einzelstaat im württembergischen 
Denkmalkult des 19. Jahrhunderts, Tübingen u. Stuttgart 1995 (Dissertation). 
Herausgeberschaft: Zusammen mit Hans-Werner Frohn u. Jürgen Rosebrock: „Wenn 
sich alle in der Natur erholen, wo erholt sich dann die Natur?“ Naturschutz, 
Freizeitnutzung, Erholungsvorsorge und Sport, Münster 2009; zusammen mit Hans-
Werner Frohn: Natur und Staat. Die Geschichte des staatlichen Naturschutzes in 



Deutschland 1906-2006, Bonn 2006; Grauzone. Ethnographische Variationen über die 
letzten Lebensabschnitte, Tübingen 2002; zusammen mit Michael Behal: Studium 
generale und studium sociale. Das Leibniz Kolleg 1948-1998, Tübingen 1998. 
Mitherausgeber der Reihe „Eine Kleine Landesbibliothek“ des Verlages Klöpfer & 
Meyer, Tübingen. Dort Herausgabe der Bände: Freundschaft. Beziehungen und 
Bekenntnisse (2011), Carl Julius Weber: Demokritos (2010), Latente Talente. Badisch, 
schwäbisch, fränkisch – ein Lesebuch zu südwestdeutschen Befindlichkeiten (2010), 
Reingeschmeckt. Essen und Trinken in Baden und Württemberg – ein Lesebuch 
(2010), Ottilie Wildermuth: Schwäbische Pfarrhäuser (2009), Hermann Kurz: 
Erzählungen (2009), Theodor Heuss: Schattenbeschwörung. Randfiguren der 
Geschichte (2009). 
 
 
Prof. Dr. Anja Laukötter 
Professur für Kulturgeschichte 
 

 
 
 
 
 
 
* 1972, 1994–2000 Studium der Neueren und Neuesten Geschichte, Politikwissen-
schaften und (Europäischen) Ethnologie an der Universität zu Köln, der New 
University for Social Research, New York City und der Humboldt-Universität zu 
Berlin; 2001 Magister im Fach Neuere und Neueste Geschichte, 2006 Dissertation, 
Titel der Arbeit: Von der „Kultur“ zur „Rasse“ – Vom Objekt zum Körper? 
Völkerkundemuseen zu Beginn des 20. Jahrhunderts; 2006–2010: Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Medizin, Charité, Berlin; 2010–2021 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, 
Berlin; zudem parallel von 2016-2021 Co-Leitung der internationalen Forschergruppe 
(zusammen mit Christian Bonah, Universität Strasbourg): The healthy self as body 
capital (ERC Advanced Grant); 2018 Habilitation an der Humboldt-Universität zu 
Berlin (venia legendi für Neuere und Neueste Geschichte), Titel der Arbeit: Politik im 
Kino. Eine Emotions- und Wissenschaftsgeschichte des Sexualaufklärungsfilms im 20. 
Jahrhundert; 2019 Auszeichnung der Habilitation mit dem Otto-Hintze-Preis der 
Michael-und-Claudia-Borgolte-Stiftung  

Forschungsschwerpunkte: Neuere und Neueste Geschichte/Kulturgeschichte des 19. 
und 20. Jahrhunderts; Geschichte der Wissenschaften der Ethnologie/Anthropologie, 
Psychologie, Pädagogik und Medizin; Geschichte der Objekte, des Sammelns, der 
Sammlungen und der Museen; Geschichte der Medien und der Visualisierung; 
Geschichte des Films, des Fernsehens und des Internets; Geschichte des (Post-



)Kolonialismus; Geschichte der Emotionen; Körpergeschichte; Globalgeschichte und 
transnationale Geschichte 

Publikationen (Auswahl): (2021) Laukötter, Anja, Sex-richtig! Körperpolitik und 
Gefühlserziehung im Kino des 20. Jahrhunderts, Göttingen: Wallstein Verlag; (2021) 
Laukötter, Anja/Ute Frevert/Margrit Pernau/Uffa Jensen (u. a.), Wie Kinder fühlen 
lernten. Kinderliteratur und Erziehungsratgeber 1879-1970, Weinheim: Beltz; (2020) 
Anja Laukötter/Christian Bonah (Hg.), Body, Capital & Screens. Visual Media and the 
Healthy Self in the 20th Century, Amsterdam: Amsterdam University Press; (2018) 
Laukötter, Anja/Christian Bonah/David Cantor (Hg.), Health Education Films in the 
Twentieth Century, Rochester; (2016) Laukötter, Anja/Bettina Hitzer/Otniel Dror/Pilar 
Leon-Sanz (Hg.): Theme Issue: History of Science and the Emotions, in: Osiris, 31; 
(2015) Laukötter, Anja/Christian Bonah (Hg.) Theme Issue: Screening Sex Hygiene 
Films in the first Half of the 20th Century, in: Gesnerus. Swiss Journal of the History 
of Medicine and Sciences 1; (2014) Laukötter, Anja/Ute Frevert/Margrit Pernau/Pascal 
Eitler (u. a.), Learning How to Feel. Children’s Literature and the History of Emotional 
Socialization, 1870-1970, Oxford: Oxford University Press; (seit 2013) Laukötter, 
Anja & Margrit Pernau, History of Emotions – Insights into Research, bi-linguales 
Internet-Portal (deutsch/englisch): URL: https://www.history-of-emotions.mpg.de/de 
/URL: https://www.history-of-emotions.mpg.de/en; (2009) Laukötter, Anja/Marion 
Hulverscheidt (Hg.), Infektion und Institution. Zur Wissenschaftsgeschichte des 
Robert Koch-Instituts in der Zeit des Nationalsozialismus, Göttingen; (2007) 
Laukötter, Anja, Von der „Kultur“ zur „Rasse“ – vom Objekt zum Körper? Völker-
kundemuseen und ihre Wissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Bielefeld. 

 
PD Dr. Anne Dippel 
 
 
 
 
 
 
 
* 1978, 1998 Studium Generale am Leibniz Kolleg in Tübingen, Studium der Neueren 
und Neuesten Geschichte, Kulturwissenschaft und Europäischen Ethnologie in Berlin 
und London. 2007 Magister im Fach Neuere und Neueste Geschichte mit der Arbeit 
“Falsche Freunde. Zur deutschen Identität im Spannungsfeld von Religion und Nation 
in Österreich-Ungarn zu Beginn des 20. Jahrhunderts“. 2007-2008 Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag. 2009-2011 Promotionsstipendiatin der 
deutschen Graduiertenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. 2013 Promotion im 
Fach „Europäische Ethnologie“ mit der Arbeit “Sprechen schreiben - Denken dichten. 

https://www.aup.nl/en/book/9789462988293/body-capital-and-screens
https://www.aup.nl/en/book/9789462988293/body-capital-and-screens
https://www.history-of-emotions.mpg.de/de
https://www.history-of-emotions.mpg.de/en


Deutsche Sprache und Österreichische Nation im globalen Zeitalter. Eine 
Ethnographie.“ 2013 Humboldt Post-Doc-Stipendium der Humboldt-Universität zu 
Berlin. 2014 Post-Doc Fellowship der DFG-Forschergruppe „Medienkulturen der 
Computer-Simulation“ (MECS) an der Leuphana Universität Lüneburg. 2014 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Volkskunde (Empirische 
Kulturwissenschaft) der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 2015-2017 
Gastprofessorin der DFG-Forschergruppe „Medienkulturen der Computer-
Simulation“ (MECS) an der Leuphana Universität Lüneburg. 2015 Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Exzellenzcluster Bild-Wissen-Gestaltung, Humboldt-Universität zu 
Berlin. 2015 - Assoziiertes Mitglied des CERN (Centre Européen de la Recherche 
Nucléaire). 2015 Mitglied des gamelab.berlin der Humboldt-Universität zu Berlin. 
2016 Lehrpreis für forschungsorientierte Lehre der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
2017 Visiting Associate Professor im Programm Science, Technology und Society am 
MIT (Cambridge, Mass.) 
 
Forschungsschwerpunkte: Anthropologie des Wissens, Geschichte und Wirken der 
Deutschen Sprache und deutschsprachiger Kulturen mit besonderem Fokus auf 
Österreich und das Gebiet der ehemaligen k.u.k.-Monarchie Österreich-Ungarn, 
Kollektive Identitätsbildung und Gesellschaftstheorie, Medienanthropologie und 
Medientheorie, Religionsanthropologie und Kosmologien, Research Up, Beobachter- 
und Feldtheorie, Science and Technology Studies, Game Studies & Anthropology of 
Work, Visual Anthropology & Material Culture 

Publikationen (Auswahl): Zusammen mit Fizek, Sonia: Ludification of culture. The 
significance of play and games in everyday practices of the digital age. In 
Digitalisation. Theories and concepts for the empirical cultural research. Gertraud 
Koch (ed.). London: Routledge 2017. Zusammen mit Mairhofer, Lukas: Muster und 
Spuren. Bilder von Interferenzen und Kollisionen im physikalischen Labor, in: Spuren. 
Erzeugung des Dagewesenen, Bildwelten 1 (2016). Zusammen mit Mairhofer, Lukas / 
Salzburger, Andreas: Brecht und die Quantenmechanik, in: Brecht-Tage 2015, Berlin 
2016. Dichten und Denken in Österreich. Eine literarische Ethnographie, Wien 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dr. Hedwig Herold-Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 1959, 1975-1983 Berufstätigkeit, 1986-1992 Studium der Mittleren und Neueren 
Geschichte, Politikwissenschaft und Völkerkunde in Köln und München, 1992-1997 
Promotionsstudium LMU München, 1992/93 Studienaufenthalt in Spanien. 1999-2001 
Forschungsprojekt zum fränkischen Adel im 19. Jh. (LMU München). Seit WS 
2000/01 Lehrbeauftragte an der FSU Jena und an der Universität Kassel (2004). 2003-
2006 DFG-Projekt: Neuedition und wissenschaftliche Erschließung der „Deutschen 
Tribüne 1831/32“ (LMU München). Seit WS 2005/06 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Bereich Kulturgeschichte. 
 
Forschungsschwerpunkte: Südwesteuropäische Geschichte (19./20. Jh.), deutsche 
Geschichte (19. Jh.), Kultur- und Sozialgeschichte von Gesundheit und Krankheit, 
Adelsgeschichte (19./20. Jh.), Parlamentarismus- und Verfassungsgeschichte, Medien, 
Religion und Religiosität. 
 
Publikationen (Auswahl): Gesundheit und Parlamentarismus in Spanien. Die Politik 
der Cortes und die öffentliche Gesundheitsfürsorge in der Restaurationszeit (1876-
1923). Husum 1999. Von dem Ende der ersten zum Scheitern der zweiten Republik, 
in: Peer Schmidt/Hedwig Herold-Schmidt (Hrsg.): Kleine Geschichte Spaniens, 3. A., 
Stuttgart 2013, S. 329-442. Ehe – Stift – Dienst: Lebensperspektiven und 
Handlungsspielräume adeliger Frauen im beginnenden 19. Jahrhundert, in: Julia 
Frindte/Siegrid Westphal (Hrsg.): Handlungsspielräume von Frauen um 1800, 
Heidelberg 2005, S. 223-250. Hüls, Elisabeth/Herold-Schmidt, Hedwig, Deutsche 
Tribüne, Bd. 2: Darstellung, Kommentar, Glossar, Register, Dokumente, München 
2007. Die Feste der iberischen Diktatoren: Spanien und Portugal in den 1940er Jahren, 
in: Michael Maurer (Hrsg.): Festkulturen im Vergleich. Inszenierungen des Religiösen 
und Politischen, Köln u.a. 2010, S. 291-319. Staatsgewalt, Bürokratie und 
Klientelismus: Lokale Herrschaft im liberalen Spanien des 19. Jahrhunderts, in: Jörg 
Ganzenmüller/Tatjana Tönsmeyer (Hrsg.): Vom Vorrücken des Staates in die Fläche: 
Ein Phänomen des langen 19. Jahrhunderts, Köln, Weimar, Wien 2016, S. 131-162. 
Adel und Unternehmertum im liberalen Spanien (1833-1931), in: Manfred Rasch/Peter 
K. Weber (Hrsg.): Europäischer Adel als Unternehmer im Industriezeitalter, Essen 
2016, S. 255-285. Florence Nightingale. Die Frau hinter der Legende, Darmstadt 2020. 
 
 



Dr. Lea Horvat  
 
 
 
 
 
 
 
*1990 in Zagreb, Kroatien, 2009–2015 Studium der Kunstgeschichte und 
Komparatistik an der Universität Zagreb (Auslandssemester: Universität Belgrad, 
Humboldt-Universität zu Berlin). 2016–2018 Mitglied der Doktorand:innenschule 
Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. 2022 Promotion an der Universität 
Hamburg im Fach Geschichte — Dissertationstitel: Baustelle, Wohnung, Siedlung, 
Bild: Eine Kulturgeschichte des Massenwohnbaus im sozialistischen Jugoslawien und 
danach (Note: summa cum laude). 2016–2020 Promotionsstipendiatin der 
Studienstiftung des deutschen Volkes. 2017–2020 Lehrbeauftragte, Humboldt-
Universität zu Berlin, Institut für Kunst- und Bildgeschichte (SoSe 2017), Zentrum für 
transdisziplinäre Geschlechterstudien (WiSe 2018/2019, SoSe 2020). 2020 
Gastwissenschaftlerin, Iowa State University, College of Design, Ames, USA. Im 
WiSe 2021/2022 Lehrbeauftragte an der Universität Leipzig, Lehrstuhl für Ost- und 
Südosteuropäische Geschichte. 2021-2022 Postdoc Fellow im Bereich im Bereich 
Self-Positioning of Eastern Europe in a New World Order, Leibniz ScienceCampus 
„Eastern Europe – Global Area“, Leipzig. Seit Sommersemester 2022 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kulturgeschichte, Friedrich-Schiller-
Universität Jena. 
 
Forschungsschwerpunkte: Kulturgeschichte der Habsburger Monarchie, Alltags-
geschichte Südosteuropas, Food Studies, feministische Architektur- und 
Raumgeschichte, Sensory History, Populärkultur. 
 
Publikationen (Auswahl): „From Mass Housing to Celebrity Homes: Socialist 
Domesticities in Yugoslav Popular Magazines“, in: Irene Nierhaus et al. (Hg.): 
WohnSeiten: Ins Bild gesetzt und durchgeblättert. Zeigestrategien des Wohnens in 
Zeitschriften, transcript, Bielefeld, 2021, S. 358-377; „Housing Yugoslav Self-
Management: Blok 5 in Titograd”, Histories of Postwar Architecture 3, 6, 2020, S. 68-
92; Nepraktni savjeti za kuu i okunicu [Unpraktische Ratschläge für Haus und Hof; 
Essaysammlung zu Feminismus, Raum und Alltag], Fraktura, Zapreši, 2020; „The 
Visuality of Socialist Mass Housing Estates After Socialism: Examples from Ex-
Yugoslavia“, in: Aleksandra Lukaszewicz Alcaraz, Flavia Stara (Hg.): Urban 
Visuality, mobility, Information, and Technology of Images, Academy of Art, Stettin, 
2020, S. 265-280; „Man soll schöne Montagebauten schaffen“: Kunsthistorisch-
architektonische Debatte zur Ästhetik der ersten Plattenbauten in Jugoslawien”, in: 
Bianka Trötschel-Daniels, Tino Mager (Hg.): Architektur denken – Neue Positionen 
zur Architektur der späten Moderne, Neofelis, Berlin, 2017, S. 227-238. 
 



Anna Christin Hümme, M.A.     
 
 
 
 
 
 
 
 
* 1996 in Einbeck, Bachelorstudium der Volkskunde/Kulturgeschichte und 
Germanistischen Literaturwissenschaft von 2016 bis 2019 in Jena, Titel der 
Abschlussarbeit: „Kritisches Kartieren als mediale und soziale Praxis.“ Masterstudium 
der Volkskunde/Kulturgeschichte von 2019 bis 2022 ebd., Titel der Abschlussarbeit: 
„Der Sanax-Vibrator in der Weimarer Republik. Objektbiographische Perspektiven in 
ihrer körper- und wirtschaftsgeschichtlichen Dimension.“; in ebd. Zeit 
wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Volkskunde, 2019/20 als freie 
Mitarbeiterin bei den Städtischen Museen Jena.  
 
Forschungsschwerpunkte: Objektforschung und Materielle Kultur, Sammlungspraxis, 
Körpergeschichte und Sexualitäten im 20. Jahrhundert, Geschlechtergeschichte, 
Geschichte des Wissens   
      
 

Sarah Thanner, M.A., M.A.  

 
 
 
 
 
 
 
*1985, 2012-2016 Masterstudium der Vergleichenden Kulturwissenschaft/-
Kulturanthropologie und Masterstudium der Allgemeinen und Vergleichenden 
Sprachwissenschaft in Regensburg. 2015-2020 Lehrbeauftragte am Institut für 
Information, Medien, Sprache und Kultur an der Universität Regensburg. 2019-2022 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im BMBF-Projekt VIGITIA am Lehrstuhl für 
Medieninformatik in Regensburg. 2021 Beginn des laufenden Promotionsstudiums an 
der Universität Regensburg, 2023 Wechsel an die Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Thema der Promotion: „Smarte Alltagsdinge im Werden. Eine ethnografische 
Untersuchung der Entwicklung interaktiver Tische im BMBF-Projekt VIGITIA“. Seit 
2024 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt „EthnOA – Open Access in den 
ethnologischen Fächern“ in Jena.  
 



Forschungsschwerpunkte: Digitale Anthropologie, Materielle Kulturen, Science and 
Technology Studies, Partizipatives Design, Arbeitskulturen. 
 
Publikationen (Auswahl): Zusammen mit Libuše Vepřek: Imaginieren – Intraagieren – 
Rekonfigurieren: Mensch-Technologie-Relationen im Werden. In: Manuel Trummer 
et al. (Hg.) (2023): Zeit. Zur Temporalität von Kultur. 43. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Empirische Kulturwissenschaft (DGEKW). Zusammen mit Libuše 
Vepřek, Lina Franken und dem Code in Ethnography Collective: Computercode in 
ethnografischer Forschung. In: Martina Klausner/Dennis Eckhardt (2023) (Hg.): 
Methoden in digitalen Feldern, KAN 85. Zusammen mit Gunther Hirschfelder: Essen 
in der Krise. Unsicherheitserfahrungen und Prekarisierung im Prisma von 
Ernährungsroutinen in kulturwissenschaftlicher Perspektive. In: Birgit Blättel-Mink 
(Hg.) (2020): Gesellschaft unter Spannung. Verhandlungen des 40. Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie. 
 
 
Dr. Susanne Wiegand 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1959 in Dermbach/Rhön. 1977-1981 Studium an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena mit dem Abschluss Diplomlehrer in der Fachkombination Deutsch/Russisch. 
1981-2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle „Thüringisches 
Wörterbuch“, einem wissenschaftlichen Langzeitprojekt der FSU. Zwischenzeitlich 
(1988) Promotion an der FSU zu einem soziolinguistischen Forschungsschwerpunkt 
(Einfluss der Umgangssprache auf Schülerleistungen im Deutschunterricht). 2002-
2006 kommissarische Leitung der Wörterbuchstelle. Seit 2006 Lehrtätigkeit am 
Institut für germanistische Sprachwissenschaft der FSU in den Modulen Dialektologie, 
diachrone germanistische Sprachwissenschaft und Lexikologie, fachübergreifend auch 
im Bereich Volkskunde/Kulturgeschichte am Institut für Kunst- und 
Kulturwissenschaften der FSU.  
  



 

Bachelor/Master 
Information für Studierende  

im Bachelor- und Master-Studiengang  
Volkskunde/Kulturgeschichte 

 
 
Bachelor 

 
Grundsätzlich studiert man ein Kernfach (Hauptfach) (120 Leistungspunkte) und ein 
Ergänzungsfach (Nebenfach) nach Wahl (60 Leistungspunkte). Volkskunde/Kulturge-
schichte kann entweder als Kernfach oder als Ergänzungsfach belegt werden. Alle 
Fachmodule bestehen aus zwei Teilen (Vorlesungen, Seminare, Projektseminare) und 
werden mit 10 Leistungspunkten abgerechnet.  
 
Außerhalb der Module BA_VK_1-4 sowie BA_KG_1-4 gibt es noch folgende Formen: 
 
Allgemeine Schlüsselqualifikationen (VKKG_ASQ):  
Die Angebote dafür werden nicht vom Bereich Volkskunde/Kulturgeschichte sondern 
von der Philosophischen Fakultät bereitgestellt. Sie finden Sie in einem Katalog in 
„Friedolin“ aufgelistet. 
 
Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (VKKG_FSQ): 
Diese Leistung wird nicht in einer gesonderten Lehrveranstaltung erbracht, sondern 
durch 5 Referate in verschiedenen Modulen nach Wahl. Das bedeutet: In den Modulen, 
die Sie ohnehin belegen, werden Sie jeweils 2 ECTS für die Referatpräsentation 
bekommen, welche dann jeweils ein Fünftel Ihrer FSQ-Leistung ausmacht. Auf der 
Seite des Prüfungsamts (ASPA) können Sie ein entsprechendes Formular zur 
Dokumentation dieser Leistungen herunterladen (oder im Sekretariat abholen). Sind 
alle 5 Referate bestätigt, schreibt das Prüfungsamt die Leistungspunkte gut. 



Praxismodul (VKKG_Praxis): Diese Leistung wird durch ein mindestens 
sechswöchiges Praktikum erbracht, das durch einen Praktikumsbericht dokumentiert 
wird, begleitet von einer Lehrveranstaltung, die jeweils im Sommersemester angeboten 
wird (Seminar: Das kulturwissenschaftliche Praktikum).  
 
Bachelorarbeit (VKKG_BA): Diese wird im Kernfach (Hauptfach) angefertigt. Sie 
trägt ebenfalls 10 Leistungspunkte zum Gesamtergebnis bei. Im Kolloquium stellen 
Sie Ihr Thema vor. 
 
Im Studiengang gibt es keine konsekutiven Module. In diesem Sinne sind die Module 
bzw. die Modulreihenfolge frei wählbar. Die Belegung der Grundlagenmodule 
(BA_VK_1 und BA_KG_1) einschließlich der dazugehörigen Begleitseminare 
/Tutorien im ersten Semester wird jedoch dringend empfohlen. 
 
Master 
 
Der Masterstudiengang Volkskunde/Kulturgeschichte ist ähnlich wie der Bachelor-
Studiengang konzipiert. Auch hier erbringt jedes Modul 10 Leistungspunkte und die 
Module sind ebenfalls in ihrer Reihenfolge frei wählbar. Zu den einzelnen Modulen 
vgl. unten. 
 
Musterstudienpläne 
 
Für alle Studiengänge liegen Musterstudienpläne vor. Sie sind zur Orientierung ge-
dacht und nicht verpflichtend. Sie zeigen somit eine von mehreren Möglichkeiten auf, 
wie man die Pflichtveranstaltungen über die Regelstudienzeit von sechs (BA) bzw. vier 
(MA) Semestern verteilen könnte. 
 
Weitere Informationen 
 
Studien- und Prüfungsordnungen finden Sie auf der Homepage des Akademischen Stu-
dien- und Prüfungsamts (ASPA):   https://www.uni-jena.de/aspa, die aktuelle Version 
der Modulkataloge im Elektronischen Vorlesungsverzeichnis „Friedolin“. Weitere 
Informationen zu Studium und Lehre finden Sie auf unserer Homepage 
https://www.kuk.uni-jena.de/seminar-fuer-volkskunde-kulturgeschichte, die Sie regel-
mäßig konsultieren sollten. 
 
Sie haben noch Fragen? Kommen Sie in die Studienberatung! Wir beraten Sie gerne. 
 
Dr. Hedwig Herold-Schmidt     Mittwoch 12-14 Uhr 
E-Mail: hedwig.herold-schmidt@uni-jena.de 

https://www.uni-jena.de/aspa
https://www.kuk.uni-jena.de/seminar-fuer-volkskunde-kulturgeschichte
mailto:hedwig.herold-schmidt@uni-jena.de


Modulkatalog für den Studiengang Volkskunde/Kulturgeschichte (BA) 
 
 
 

Volkskunde/Kulturgeschichte  
als Kernfach  
120 LP 

Volkskunde/Kulturgeschichte  
als Ergänzungsfach  
60 LP 

BA_VK_1  
Grundlagen der Volkskunde  
(Pflicht) 

BA_VK_1  
Grundlagen der Volkskunde  
(Pflicht) 

BA_VK_2  
Methoden und Felder der Volkskunde (Pflicht) 

BA_VK_2  
Methoden und Felder der Volkskunde (Pflicht) 

BA_VK_3 
Kultur und Lebensweise  
(Pflicht) 

BA_VK_3 
Kultur und Lebensweise  
(Wahlpflicht) 

BA_VK_4 
Regionalkulturen, Alltagswelten  
(Pflicht) 

BA_VK_4 
Regionalkulturen, Alltagswelten  
(Wahlpflicht) 

BA_KG_1 
Grundlagen der Kulturgeschichte  
(Pflicht) 

BA_KG_1 
Grundlagen der Kulturgeschichte  
(Pflicht) 

BA_KG_2 
Methoden und Felder der Kulturgeschichte 
(Pflicht) 

BA_KG_2 
Methoden und Felder der Kulturgeschichte 
(Pflicht) 

BA_KG_3 
Europäische Kulturgeschichte  
(Pflicht) 

BA_KG_3 
Europäische Kulturgeschichte  
(Wahlpflicht) 

BA_KG_4 
Institutionen und Medien (Projektmodul) 
(Pflicht) 

BA_KG_4 
Institutionen und Medien  (Projektmodul) 
(Wahlpflicht) 

VKKG Praxis  
Praxismodul  
(Pflicht) 

 

VKKG FSQ  
Fachspezifische Schlüsselqualifikationen (Pflicht) 

 

ASQ  
Allgemeine Schlüsselqualifikationen  
(Pflicht) 

 

VKKG BA  
Bachelorarbeit  
(Pflicht) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Modulkatalog für den Master-Studiengang Volkskunde/Kulturgeschichte  
 

 

MVK 1: Kultur und Lebensweise (Pflicht) 

MVK 2: Regionalkulturen, Alltagswelten (Pflicht) 

MVK 3: Empirische Forschung (Pflicht) 

MVK 4: Methoden und Felder der Volkskunde (Pflicht) 

MKG 1: Kulturtheorien (Pflicht) 

MKG 2: Europäische Kulturgeschichte (Pflicht) 

MKG 3: Methoden und Felder der Kulturgeschichte (Pflicht) 

MKG 4: Institutionen und Medien (Pflicht) 

MWVK: Themen der Volkskunde (Wahlpflicht) 

MWKG: Themen der Kulturgeschichte (Wahlpflicht) 

VKKG MA: Modul Masterarbeit (Pflicht) 
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Der Fachschaftsrat Volkskunde/Kulturgeschichte existiert 
bereits seit Juli 2001 als studentische Vertretung des 
Fachbereiches. Seitdem engagieren wir uns mit wechselnden 
Mitgliedern für die Belange der Studierenden und sind 
Ansprechpartner für alle Probleme innerhalb des Studienalltages. 
Wir kümmern uns um hochschulpolitische Angelegenheiten und 
vermitteln zwischen Studierenden und Dozierenden.  
 
Zudem bieten wir jedes Semester ein vielfältiges Programm. 
Angefangen von Grillabenden über Partys, bis hin zu Filmabenden, 
Lesungen, Vortragsreihen, Exkursionen und Tagungen. In den 
letzten Jahren hat der FSR VKKG immer wieder von neu 
hinzugekommenen Helfern und Mitgliedern profitiert, die mit viel 
Engagement und neuen Ideen unsere Arbeit bereichert haben. Wir 
hoffen, dass wir auch in diesem Semester wieder neue engagierte 
Studierende bei uns begrüßen dürfen! 

 
 
FSR-Sitzung: 
 
Der FSR kommt regelmäßig einmal pro Woche im laufenden Semester zusammen. Wer beim FSR-
VKKGmitgestalten möchte, ist daher recht herzlich zu den Sitzungen eingeladen.Freiwillige helfende Hände 
sind immer willkommen! Kommt doch einfach vorbei! 
 
Newsletter: 
 
Wer stets die aktuellsten Infos und Termine zu unseren Veranstaltungen erhalten möchte, sowie weitere 
interessante Angebote wie bspw. Praktika, kann sich ganz einfach in unsere Newsletter-Liste eintragen. 
FSR-Volkskunde-Kulturgeschichte@listserv.uni-jena.de 
 
Kontakt:  
 
Fachschaftsrat Volkskunde / Kulturgeschichte     
Friedrich-Schiller-Universität Jena   Tel.: 03641 / 944295 
Frommannsches Anwesen     E-Mail: fsr-vkkg@uni-jena.de 
Fürstengraben 18 / Raum E.004  Homepage: www.fsr-vkkg.uni-jena.de  
07743 Jena  Facebook: FSR Volkskunde / Kulturgeschichte 
  VKKG an der FSU Jena  
 
 
Bis bald euer… 
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