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Also einen Artikel "ill und soll ich schreiben - zum Fachschaftsrat, den Leuten dort und den kleinen 
und grof3en Aufgaben, die sie zu erledigen versuchen. Da fallt mir als Erstes Gremienfrauen ein (viele 
Grufie, besonders an Eva (FBR Pol), Susanne (FBR Soz) & Alex (IR), sie haben letztes Semester 
versucht, die Koordination zwischen ihnen und uns aufzubauen, indem sie auffast allen 
"FSR-Sitzungen" (Cafe, Kekse, Papiere, Lachen, Arger hin und her) erschienen sind und versucht 
haben, uns zu informieren, was auf der Ebene der akademischen Selbstverwaltung so abgeht. Immerhin 
kamen wir so zu dem Genu!3 zu wissen, da!3 unser tnsnnnssprecher, Herr Raschke, abgetreten ist. Und 
nun steht Frau Hilger an seiner Stelle, wie wir iibrigens auch erfahren haben, die 2. Frau in dieser 
Position an der Uni insgesarnt! Manchmal kommt frau/man sich vor wie in Dallas oder Denver in diesen 
Instituts- und Fachbereichssitrungen, welche offentlich sind, Terrnin ist immer der Mittwochnachmittag 
im Raum 250, siehe Gremienfrauen! Mit mehr Publikum wiirden sie bestimmt zur Realsatire werden 
und einiges zugunsten der Studierenden verandern. 

Der Mittwoch ist sowieso ein besonderer Tag. Es ist der Tag der FSR-Sitzungen, die wir fast alle ab 
und zu mal schwanzen, weil wir eine Gruppe von Individualisten/Idealistinnen sind und dadurch die 
Arbeit sehr anstrengend, aber auch lehrreich und geil ist. Wo wir bei den alltaglichen Sorgen und 
Muhen einer FSR-l\1itgliedschaft sind, die jede/jeder fast kostenlos erwerben kann (Wahl bei der I. 
Vollversammlung irn Semester von Euch), der Preis ist, sich ein bi!3chen lacherlich zu machen auf 
Vollversammlungen in der T-Stube mit ca. 12 Anwesendlnnen, und Zeit zu investieren for 
Veranstaltungsorganisation und Nachdenken. 

Das Wintersemester 1994/95, das Sylvester war genauso beschissen, wie all die anderen davor, 
vielleicht gibt mir eine Person einen Rat, wie das zu iiberstehen ist - das Sommersemester nun ting 
ziernlich gemachlich an. Wir arbeiteten an einer Ubersicht zu den Studienanforderungen hier am Institut 
(Pol, Soz, Sowi, Phil, Mag, Dip!, Hauptf, Nebenf) und den Anforderungen der mannigfaltigen 
Nebenfacher (Ozeanologie, Musik. .. ). Um uns und unsere Welt besser kennenzulemen, verbrachten wir 
ein paar schone Tag in Danemark und sponnen Utopien und Realistisches als neue Aufgaben, denn von 
den Studierenden kommt leider selten etwas. Au!3er Obungsklausurcn fur irgcndwelche 
Methodenprufungen ausleihen von wollen oder ein spezielles Problem zu besprechen, haben wir 
eigentlich unsere Ruhe vor Euch (schade). Wir haben vor unserer Tur einen Bricfkasten zum anonymen 
Meckem und auch T-Stuben-Dienst zum personlichen Kontakt und unsere Sitzungen sind ebenfalls der 
Offentlichkeit zuganglich. 

An Veranstaltungen haben wir dieses Semester einen Diskussionsaben iiber die Versenkung/Entsorgung 
der Brent-Spar organisiert, zusammen rnit Vertreterlnnen von Greenpeace, dem Bundesamt for 
Seeschiffahrt und Hydrographie und dem Institut for Meereskunde wurde rege diskutiert. 

Auch haben einige unserer Mitglieder an den ersten Sitzungen der AG Globalhaushalt teilgenommen. 
Unser Institut sol! ab dem nachsten Sommersemester das Haushaltsgeld selbst verwalten, durch ein 
ganz dummes Geriicht kam aber die AG letztes Semester zum Erliegen, man sagte uns, die ganze Sache 
wurde nicht stattfinden. Dem ist aber nicht so, um nun mitreden zu konnen, wclches Geld for was am 
Institut ausgegeben wird, wird die AG dieses Semester wieder zum Leben erweckt. 
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' \V ie immer oblag uns die Organisation der Endsemesterfete, !eider war diesmal das FSK (Freies Sender 
Kombinat) nicht mi t den leckeren vegetari schen Doner zur Stelle, da sie an diesem Wochenende 
Sendung rund um die Uhr hatten, aber wir freuen uns auf's nachste Mal! Das Aufraumen der Fete war 
diesmal das bisher grollte Fiasko, da einfach kaum Leute karnen und am Ende zwei tapfere 
Kri egerlnnen alleine den Mist wegraurnten. Dabei ist das Aufraumen das Spa13igste an 'der Fete und zur 
Belohnung gibt es immer ein kostenloses Dreisternemenu im Restaurant, keine An gst - wi r konnen 
nicht kochen. 

Am Ende des Semesters wurde von uns eine politische Menschenrechtsgruppe untersti.itzt, auf der 
lctzten VV habt Ihr genehmigt, daf wir die Plakatdruckkosten zum Aufruf einer Demo gegen die 
Hinrichtung Abu-Jamals finanzieren. Heute ist der 6. August und ich glaube fest daran, daB er nicht 
ermordet wird ! 

Ja, und jetzt sind wir gerade dabei, fur Euch das KVV zusammenzubasteln, und ich wunsche Euch vie! 
Spaf3 beim Aussuchen Eurer Veranstaltungen, kommt doch ma! vorbei, wenn Ihr Rat- oder 
Tat-Bedurfnisse habt: regelmaflige Sitzung ist mittwochs im FSR-Raum (bei T-Stube) um 15.30 Uhr. 

Ina Weidmann 

PS: Vielcn Dank Euch Mitstrcitcrlnncn: Heike, Niels, Dictmar, Markus, Soren, Steffen, Kirstin, Achim und 
Steffi (Reihenfolge absolut zufallig). 



"Gremienf rauen", watten datten? fragt ir euch jetzt sicherlich. Nun, in allererste Linie sind wir 
eure studentische Vertretung in den Raten des FB 05. Sicherlich habt ihr inzwischen davon gehort, dal3 
die Verwaltung an der Universitat in zwei gro13e Bereiche aufgeteilt ist: die studentische 
Selbstverwaltung und die akadernische Selbstverwaltung. Zur studentischen Selbstverwalturtg gehort 
z.B. der AstA und euer Fachschaftsrat. Dazu steht aber aufder anderen Seite mehr. Wir·Grernienfrauen 
arbeiten in der akadernischen Selbstverwaltung. Wie die genau aufgebaut ist, schaut ihr euch am besten 
auf dem Schaubild auf Seite an. 

Aber was sind Grernien-frauen? Also, gegrundet wurden wir aufeiner legendaren Vollversammlung 
des FB 05 vor mehr als funf Jahren als eine Gruppe Frauen, die in den weitestgehend von Mannern 
beherrschten Raten ein Gegengewicht bilden wollen und sich verstarkt rnit der Durchsetzung von 
Fraueninteressen an der Uni befassen. Aufunser Konto geht z.B. der Frauenraum, zustandig sind wir 
fur die feministischen Lehrauftrage und im letzten Semester sind uns (!eider bisher nur im IR Pol) 
Gelder extra fur ferninistische Literatur bewilligt worden. 
An der Mannerdornane Universitat hat sich also seitdem einiges getan, langst aber nicht genug. Diese 
Problernatik wird uns immer ein grol3es Anliegen bleiben. 

Aber die Zeiten andern sich und wir uns mit ihnen. Heute sehen wir Grernienfrauen uns rnit noch ganz 
anderen Problemen konfrontiert und die Motivation zur Arbeit ist fur viele eine Art Selbstzweck 
geworden: Das personliche Engagement in den Raten bieten uns die Moglichkeit, hinter die Kulissen 
der Uni zu blicken, Beziehungen zu knupfen und auszubauen, Zusammenhange zu verstehen und 
Selbstsicherheit im Umgang rnit Profs und der Hochschulpolitik zu gewinnen. Dal3 die Zusarnrnenarbeit 
nur rnit Frauen fur fast alle von uns immer noch einen besonderen Stellenwert einnimmt, sollte hier 
noch extra erwahnt werden. 

Wie bereits gesagt, hat sich auch das Problemfeld der Gremienarbeit verschoben. Angesichts der 
katastrophalen Sparma13nahrnen und Streichungen, die der Senat iiber die Uni verhangt und denen wir 
hilflos gegenuberstehen, und dem im Januar ins Haus stehenden Globalhaushalt, gerat nicht nur der Fl3 
05 immer mehr unter Druck. Leider ist es keine Selbstverstandlichkeit mehr, dal3 genugend Grundkurse 
und Empirische Praktika angeboten werden, dal3 Seminare ohne Tcilnahmebeschrankungen in 
angcmessener Gr613e durchgefuhrt werden konnen, dal3 die Literatur in den 13ibliotheken emeuert wird 
u.s.w. 

Neben den "alltaglichen" Aufgaben wie die Festlegung der Lehrplane, Lehrauftrage und diversen 
institutsintemen Anliegen (wie die Reform der Methodenausbildung im IR Soz) sind diese Probleme 
und ihre (oft aussichtslos erscheinende) Bewaltigung immer wieder Thema in den Raten und unter uns 
Gremienfrauen selbst. 

Wir Gremienfrauen heute sind also ein Haufchen Studentinnen, die mehr oder weniger engagiert 
angesichts dieser Tatsachen weiterhin gegen den immer schlimmer wcrdenden Unifrust ankampfen. Wir 
sehen Grernienarbeit irgendwie als die "letzte Hoffnung" an, im Sparma13nahmen-Chaos wenigstens den 
Uberblick zu bewahren und zu versuchen, das Beste fur uns alle daraus zu machen. 
Frei nach Ernst 131och: 
"Seien wir realistisch. Versuchen wir das Unrnogliche." 
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Wer sind wir? 

Gremienfrauen im Fachbereichsrat: 

Britta Dutke Tanja Lohalm Sibylle Neumann Susann Kempe Alexandra Engels 
Petra Urban Cordula Buchse Annegret Lange 

Gremienfrauen im lnstitutsrat Soziologie: 

Kai Huter Sandra Mittag Susanne Klier Annette Grosser Melanie Prilipp Martina.Jurgensen 

... im Institutsrat Politische Wissenschaften: 

Delia Schindler Patricia Seeger Eva Rohr Susanne Zwingel Karen Jahrling Stefanie Sift 
Beate Wirtz 

... und im Institutsrat Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: 

Tanja Winking Christine Pieper 

PS: Wir suchen ubrigens immer dringend neue Mitstreiterinnen. So/Itel ihr also der Meinung sein, 
dajJ ihr euch ebenfalls dem Sparmaflnahmenfrust entgegenstellen wollt, kommt doch eiufach zu 
unserer Infoveranstaltung fur interessierte 1111d neue Frauen, die A11fa11g des Semesters stattfinden 
wird. Wir freuen 1111s uber jedes neue Gesicht, egal, oh ihr gerade erst anfangt oder kurz vor dcm 
Diplom/Magister steht. Also. raff/ euch auf, schaut ma! rein und euch 1111s an. Kostenlos und 
unverbindlich (gibt's auch Kaffee und Kekse). 

Termine im Wintersemester 1995/96: 
(immer mittwochs 14.00 Uhr im Raum 250 im Pferdestall API) 
Abkurzungen: IR = Institutsrat, FBR = Fachbereichsrat 

IR Pol: 22. November, 20. Dezember 1995 und 24. Januar 1996 
IR Soz: 25. Oktober, 29. November, 20. Dezember 1995 und 3 I. Januar I 996 
JR Sowi: Termine noch nicht bekannt 

FBR: 8. November, 6. Dezember 1995, I 0. Januar und 7. Februar 1996 

Es gibt viel zu tun. Packen wir's an!!! SF ITENANGABF 
ZIFFER1 123456789f 
ZIFFER2 1234567891 
ZIFFER3 12345/'1890 



RADIOHOREN I N HA M B U.R G - n i ch t 
unbedingt ein Genu6: Dudel hier und 
Jammer da. Welchen Sender man auch 
reindreht, Uberall das ewig gleiche 
Werbeprogramm mit Unterbrechungen fUr 
die neuesten Hits. Der passende triste 
Soundteppich fUr selbstauferlegte Fron 
dienste wie Geschi~rspUlen, Erbsen 
zMhlen, Staubsaugen. 

Doch wen dies stort braucht nicht gleich entnervt zum 
guten Buch zu greifen: Zurn GlUck gibt es sie noch immer, 
die Leute, die mit dem aberwitzigen Anspruch auftreten, 
RADIO ZUM ZUHOREN zu machen. Auch hier an der Universi 
tMt. 

~Hi:'iREN: 

Seit nunmehr viereinhalb Jahren produziert UniRadio ein 
mal in der Woche eine einstUndige Sendung im Offenen 
Kanal Hamburg (96,0 MHz, Uber jede Antenne zu empfangen; 
im Kabelnetz 95,45 MHz). Form und Inhalt gestalten wir 
vollig frei: Gegenstand der letzten Sendungen waren 
sowohl die Uni-Namensdiskussion, die Kulturlandschaft 
Campus, die Rekordgedenkveranstaltungen zum diesjMhrigen 
8.Mai, Klang, Laut und GerMusch sowie deren Wahrnehmung 
als auch so brennende Th~men wie EROTIK, GLOCK ODER TOD. 
Es gab Horspiele, Diskussionsrunden, Features, Live 
reportagen und vieles mehr. Wer sich einen Eindruck 
verschaffen will, mu6 eben mal reinhoren - JEDEN MITTWOCH 
UM 20 UHR AUF 96,0 MHZ! 

~ MACHEN: 

Aber dabei mu6 es nicht bleiben: Denn UniRadio wird von 
Studierenden gemacht. Mit anderen Worten: JEDE(R) KANN 
MITMACHEN! Erfahrungen mit dem Medium mUssen nicht 
mitgebracht werden, sondern konnen bei uns gesammelt 
werden: Themen recherchieren und fUr's Ohr aufbereiten, 
Interviews fUhren, BeitrMge zusammenschneiden, Sendungen 
moderieren Moglichkeiten dazu gibt's genug. 
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UNIRADIO 
KOMBINAT 
(FSK) 

IM 

Mit einer Stunde Sendezeit 
pro Woche kann auch UniRadio 
die Radiowelt nicht umkrem 
peln. Deshalb haben wir mit 
anderen Radioinitiativen, 
z.B. Radio Loretta und Radio 
st. Paula, das Freie Sender 
Kombinat (FSK) gegrUndet. 
Ziel des FSK ist es, auf 
einer eigenen Frequenz den 
ERSTEN NICHTKOMMERZIELLEN 
(ALSO WERBEFREIEN) RADIO 
SENDER HAMBURGS zu betreiben. 

FREIEN SENDER 

Statt einer ganzen Frequenz hat der Hamburger Senat, der 
sich ja noch nie durch Mut oder Visionen ausgezeichnet 
hat, im August leider nur 3 1/2 STUNDEN PRO TAG auf der 
Frequenz 89,1 MHz fUr ein nicht-kommerzielles Radio 
bereitgestellt. Zurn Leben zuwenig, zum Sterben zuviel fUr 
freies Radio. 

vertritt weiterhin den ANSPRUCH AUF EINE 
GANZE FREOUENZ! Ob es zur Erreichung 
dieses Ziels sinnvoll ist, sich fUr das 
3 1/2-Stunden-Fenster (tMglich von 19.30 
Uhr bis 23.00 Uhr auf der 89,1 MHz) zu 

bewerben, haben wir zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses 
KVVs noch nicht entschieden. 

In jedem Fall braucht des Freie Sender Kombinat zur 
Untermauerung seines Anspruchs noch Aktive und FHRDER 
MITGLI~DER! FUllt also bitte unseren F~rder-Coupon 
aus und unter- 
s tut z t Ham - lch m6chte FSK unterstlltzen und 
burgs e i n z i g es F6rdermitglied der AG Radio e.V. werden: 
n i ch t -k om mer z - Name:______ Vorname: _ 
ielles Radio! 

Oder noch bes 
ser: Kommt zur 
UNIRADIO REDAK 
TIONSSITZUNG 
MONTAGS AB 19 
UHR IM FSK 
STUDIO, SCHUL 
TERBLATT 23C! 
Infos erteilen 
der BUrodienst 
im Studio (Tel 
434324) oder 
Torsten Micha 
elsen (Tel. 
248159). 

Strafle: _ 

Plz/Ort: _ 

Ith spend•---- DM monatllch (min. 5,- DM) 
Oabsofort 
O•b Llzenzertellung ftlr FSK 

Abbuchung/Zahlungswelse 
Omonatl. OvlerteljJhrl. OhalbjJhrl. OIJhrllch 

0 Ith bltte um elne Spendenqulttung der AG Radio e.V. 
D Geld soil ftlr Radio zweckgebund~n seln 
D lch Uberwelse 18,- OM/Jahr zudtzllch ftlr die 

Zusendung des Programms 

Datum:----Unterschrift: --------- 

Einzugsermachtigung: 

Geldlnstltut: _ 

BLZ: _ 

Konto: _ 

0leseEtm,'khti1unggillsolan1e, 
blssiesc.hrlflllchwlderruff'nwird 

Datum: _ 

Unterschrlft: _ 

Falls kelne Elnzugstrmlchtirungerteill 
wird, billen wir um Oberweisung: 
Hambur1er SparkasH, 
BLZ 200 505 50, 
Kontou:,6/ 124848, 

Mit meintr Unt1uschrift !'rkenne lc.h die uuun1s1emll!Stn Zitle des Fbrdtrvereins an. Die Mitglitdsch,ft vtrtlngtrl sich 
automatisch um tin weneres Ja.hr, wenn ste nichl innerhalb von vi!I Wochenvor Abtau,f ees lahrn schnlttl~h gekUn~igt wird. 
Oit Fi>tdtrmitgliedschaft kann 1nnerhal1> von sieben Tagen (Posts!tmpel) schriltlich w1derruftn werden be1: AG Radio e.V. / 
FSK, Schulterblm 23 c, 20357 Hamburg: 



Am 7. Februar dieses Jahres hat sich die Regionalgruppe Hamburg des Netzwerkes 
politikwissenschaftlich arbeitender und politischer Frauen nach langerer Griindungsphase konstituiert. 
Wir sind darnit Tei! eines Netzwerkes geworden, das sich 1991 in Berlin gegrundet hat und das mit dem 
Arbeitskreis "Politik und Geschlecht" der Deutschen Vereinigung fur Politische Wissenschaft (DVPW) 
zu sarnmenhan gt. 

Daruber hinaus sind wir vor allem eine Frauengruppe von mittlerweile 13 Hamburgerinnen, die 
Politikwissenschafi studieren oder studiert haben (zwischen 4.Semester und abgeschlossener 
Promotion). Unser Ziel ist es zum einen, feministische Politikwissenschaft am Fachbereich und 
rnoglichst auch daruber hinaus sichtbar zu machen, zum anderen sind wir aber auch gem "unter uns", 
d.h. wir sitzen zusammen und plaudern bzw. holen und Rat und Unterstiitzung in 
nicht-nur-politikwissenschaftlichen Lebenskrisen. 

Im SoSe 1995 waren wir schwer aktiv: Aul3er vielen Ideen, die noch innerhalb der Gruppe 
weitergedacht werden miissen, haben wir zwei Veranstaltungen auf die Beine gestellt: Eine mit dem 
Titel "Studentinnen, Akademikerinnen und das Labyrinth Versicherungen", wo frau erfahren konnte, 
wie sie sich wann mit welcher Versicherung etwas Gutes tut und mit welcher nicht; die andere 
Veranstaltung war eine Zukunfts- und Schreibwerkstatt zum Thema "Wie mullte Politik sein, darnit ich 
(Frau) mich darin wohlfuhle?". Die phanornenalen Texte, die wir dabei erstellten, waren schon lustvolle 
Politik an sich! Aul3erdem haben wires geschaffi, mit den Berliner Darnen Kontakt aufzunehmen; in 
Zukunft werden wir uns wahrscheinlich an der Erstellung des Politologinnen-Rundbriefs, der im 
Moment ausschliel3lich in Berliner Hand ist, beteiligen, 

Ja, und nachstes Semester? Es gibt schon wieder einige Ideen, z.B. planen wir eine Veranstaltung zur 
neugegrundeten Frauenpartei, Ansonsten freuen wir uns jederzeit aufneue Frauen mit neuen ldeen und 
Anliegen. Wir sind ofTen fur alle, die Lust haben, mitzuarbeiten. Ein Studium der Politikwissenschaft 
und feministisches Expertinnenwissen sind keine Voraussetzungen, beides ist aber auch nicht verboten! 
Wir trefTen uns jeden Dienstag im Monat um 18 Uhr im Frauemaum des Pferdestalls oder in den 
Semesterferien bei einer Frau zu Hause. Der aktuelle Termin und das Thema, iiber das wir 
hauptsachlich sprechen wollen, hangt am Frauenbrett im ersten Stock des Pferdestalls (unsere Ecke ist 
am roten Rand erkennbar). 

Fur nahere Infos konnt 1hr uns anrufen: Delia 7397795 oder Elke 2006587. 

Aul3erdem haben wir mittlerweile eine Adresse: Netzwerk politikwissenschafllich arbeitender und 
politischer Frauen, c/o lnstitut fur Politische Wissenschaft, Allendeplatz I, 20 I 46 Hamburg. 

See us soon! 
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Sozioloqie studiert 
dann arbeitslos ?! 

Das mull nicht sein ! 

Die Zeiten, in denen ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium zu einer sicheren berufli 
chen Zukunft fiihrte, sind vorbei. Vielfiiltige 
Konkurrenzsituationen priigen heute den 
Berufseinstieg von Sozialwissenschaftlerln 
nen. 

Die Erfahrungen zeigen, dafl. Studierende, 
deren Studium einen Praxisbezug aufweist, 
es leichter haben, einen qualifikations 
adiiquaten Arbeitsplatz zu finden. Jnsbeson 
dere die Privatwirtschaft schreibt der praxis 
nahen Ausbildung einen hohen Stellenwert 
zu. Von der Universitiit konnen Studierende 
diesbeziiglich wenig erwarten, denn im Stu 
dium werden weniger berufspraktische Fii 
higkeiten vermittelt. Dementsprechend be 
steht ein geringerer Professionalisierungs 
grad der Sozialwissenschaften im Vergleich 
zu anderen Wissenschaften. 

Die Universitiit kann den Praxisbezug nur 
selten herstellen, sei es wegen einer noch 
unzureichenden Theoriebildung, wegen feh 
lender Praxiserfahrung der Hochschullehrer 
oder wegen beidem. In Anbetracht dieser 
Situation ist jede/r angehende Sozialwissen 
schaftlerln gefordert, sich mit Phantasie 
schon vor dem Abschlufl. zu iiberlegen, in 
welchen gesellschaftlichen Praxisfeldern die 
jeweiligen Berufs- und Forschungsinteressen 
befriedigt bzw. sozialwissenschaftliche Kom 
petenzen nachgefragt werden. 

Praktika qua/ifizieren fiir den Arbeitsmarkt 

Um die inneruniversitiire Ausbildung um den 
notwendigen Praxisbezug zu bereichern, 
bieten sich aufl.eruniversitiire Praktika an. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Das Prakti 
kum bietet sowohl allgemeine als auch spe 
zielle Einblicke in die Arbeits- und Berufs 
welt. Durch ein Praktikum konnon wichtige 
Einsichten fiir die zukiinftige Gestaltung des 
Studiums und des Berufsweges gewonnen 
werden. 

Die Wahl von Studienschwerpunkten und 
Nebenfiichern wird einfacher und sinnhafter. 

Die bereits im Studium erworbenen Kennt 
nisse und Fahiqkeiten konnen bei der prakti 
schen Aufgabenbewiiltigung hilfreich ange 
wandt werden, d.h. die gewonnenen theore 
tischen Kenntnisse werden iiber den Praxis 
bezug erprobt, gefordert und gefestigt. 

Als Praktikantln lassen sich die Unterschiede 
zwischen einem betrieblichen und dem uni 
versitiiren Sozialgefiige, im Sinne einer 
Sensibilisierung fiir soziale Prozesse, erfah 
ren. Der offensichtlichste Beweggrund fiir 
aufl.eruniversitiire Praktika diirfte aber die 
Moglichkeit sein, Kontakte fiir den spiiteren 
Berufsstartzu kniipfen. 

Was ist zu beachten ? 

Die Suche nach einer Praktikumsstelle sollte 
rechtzeitig begonnen und dabei nichts dem 
Zufall iiberlassen werden. Zunachst sollte 
eine Zielvorstellung dariiber entwickelt wer 
den, welches Berufsfeld von lnteresse ist. 
Dann ist zu planen, wann dieses Praktikum 
absolviert werden soil. Der gunstigste Zeit 
punkt dilrfte wohl unmittelbar nach dem 
Vordiplom liegen. Eine Praktikumsstelle mur.. 
aber bereits vorher gesucht werden. Da die 
Vergiitungen im Rahmen von Praktika in der 
Regel nicht ausreichen, um den Lebensbe 
darf zu decken, mufl. auch dieser Gesichts 
punkt in die Vorbereitung mit einbezogen 
werden. 

Wo finde ich Hilfestel/ung ? 

Am lnsitut fiir Soziologie gibt es ab diesem 
Semester die Moglichkeit, sich zu diesem 
Themenbereich individuell beraten zu !as 
sen. Das Praktikumsburo (Raum 222, Allen 
de-Platz 1) ist immer 

Dienstaqs van 12.00 - 14:00 Uhr 

besetzt. Es besteht aber auch die Moglich 
keit, einen Termin aufl.erhalb dieser Sprech 
stunde zu vereinbaren. Im Praktikumsburo 
sind eine Vielzahl von wichtigen lnformatio 
nen aufbereitet und stehen Euch zur Verfu 
gung. Es gibt dort Hilfestellung bei der Aus 
wahl von Berufsfeldern, konkreten Prakti 
kumsstellen, bei Bewerbungen und vielen 
weiteren Aspekten. 

Mil freundlichen Grufl.en, heiter weiter 

Dipl. Soz. Mark Nerlich 
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vortesunasnummer: 

Name des Dozenten: 

05.101 

Sprechstunde: Tag Zeit Raum 

Prof. Dr. Peter Raschke ws 95/96: Donnerstag 16-18 AP1 243 

Art und Titet tier Veranstaftung: 

Vorlesung: Einfuhrung in die Politische Wissenschaft 

Tag 

Do 

Zeit Raum Beginn 

14-16 Uhr Phil D 2. November 1995 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begriindung der Veranstaltung 
In der Vorlesung wird ein erster Uberblick uber das Fach Politische Wissenschaft gegeben zu 
grundeliegende Politikbegriffe und Wissenschaftsverstandnisse, inteme Gliederung des Faches, 
Verhaltnis zu Nachbardisziplinen, etc. Gleichzeitig diem die Vorlesung dem Versuch einer ex 
emplarischen Einfuhrung in einige zentrale Gegenstande rnit Fragestellungen des Faches, die sich 
- beim gegenwartigen Stand der Ausdifferenzierung - in die verschiedenen Teilbereiche ausfa 
chem und damit einem inhaltlichen Gesamttiberblick in diesem Rahrnen Grenzen setzen. Syste 
matische Zusarnmenhange sollen dabei auch an politisch aktuellen Themen aufgezeigt werden. 
Die erfolgreiche Teilnahme an einer Vorlesung "Einfuhrung in die Politische Wissenschaft" ist 
obligatorisch fur: 
- Studienanfangerlnnen der "Politischen Wissenschaft" im Hauptfach (Dipl. IM.A) 

oder im Wahl- bzw. Nebenfach 
-Studierende anderer Facher, die einen Leistungsnachweis aus einer einfohrenden Veranstaltung 

zur Politischen Wissenschaft benotigen, obwohl Politische Wissenschaft fur sie kein Pru 
fungsfach ist (sog. 'Bcifachlerlnnen') 

Voraussetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten 

Fetscher, Iring; Munkler, Heifried (Hg.) Politikwissenschaft· Begriffe - Analysen - Theorien. 
Ein Grundkurs. 2. Aull. Reinbek 1990. 

Leggewie, Claus (Hg.): Wozu Politikwissenschaft? Ober das Neue in der Politik. Darmstadt 
1994. 

Patzelt, Werner J: Einfuhrung in die Politikwissenschaft. Passau 1992. (\Vissenschaftsverlag Ri 
chard Rothe) 

3. Vorgehensweise 
Vortrag des Dozenten 

4. Art des Leistungsnachweises fur den Scheinerwerb 
RegelmaJlige Teilnahme sowie eine !lausarbeit oder eine Klausur (zu Auswahlthemen aus dem 
Vorlesungsstofl). Naheres wird zu gegebener Zeit in der Vorlesung erlautert 
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7--~c.et=.g~--~.,..: 05.111 

:·ia=.e .C..es Dc:2::::t2:.: 

Pref. Dr. Michael Th. Greven fol gt Af' 1 / 206 

· .~ .. 
Grundkurs - Erster Tei! - Para!Jelkurs A - 

Mo. 14-16 VMP 5 / 0077 Beginn: Mo., 30. 0kt. 1995 

Siehe die Studienordnung des Jnstituts fur Politische Wissenschaft 

Die Veranstaltung 1st fOr Erst-Semester ohne weitere Voraussetzungen gedacht. 
Als Vorbereltung bletet slch die LektOre elner EinfOhrung in die Politik 
wissenschaft an. Elne besondere Empfeh!ung wird dafOr nicht ausgegeben, da der 
Verg!elch von Elnfuhrungen se!bst Gegenstand der Veransta!tung sein wird. 

Die Veranstaltung flndet In Verblndung mit Tutorlen statt und soil in der ersten 
Phase gemeinsam mit den Studlerenden. gep!ant werden.· Ober die Arbeit In den Tutorlen 
hinaus !st die Bildung von Lese- und Arbeltsgruppen zur DurchfOhrung von Recherchen 
vorgesehen. 

4. Ar: des Leis-t-=sna.c!:Iwei..ses -~ den Scheine?:""Nerb 

Siehe die entsprechenden Angaben in der Studienordnung fur das Fach Politische 
Wissenschaft. 
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Vorl.esunganummer I' 05. 112 

Ne.me dea Dozentenz 

0tfried Jarren 

Sprechstundez Tag Zeit 

Di. 14-15.30 

Raum 

210 

Art und Titel. der Veranataltungr 

Grundkurs I: Einfilhrung in die Politische Wissenschaft 

Tag Zeit Raum 1. Vorbeaprechung 

Ma. 10-12 Von-Melle-Park'S 
(sowie Tutoriwn) -Rawn 00. 77 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen BegrUndung der 
Veranstaltung 

Der Grundkurs I filhrt in die Grundlagen der Politischen 
Wissenschaft und in das wissenschaftliche Arbeiten ein. 
Anhand von zwei Fallstudien wird mit dem analytischen 
Instrumentariwn der Politikwissenschaft bekanntgemacht: 
Darstellung und Analyse aktueller medienpolitischer 
Konflikte um die Gestaltung der Korrununikationsordnung in 
der Bundesrepublik Deutschland. 
Im Rahmen des Tutoriwns (2-stilndig) wird u.a. in das 
wissenschaftliche Arbeiten eingefilhrt. 

2. Vorauasetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten 

Die Veranstaltung ist filr Studierende im Hauptfach 
Politische Wissenschaft konzipiert. 
Zur allgemeinen Vorbereitung empfohlen: Lektilre von 
einfilhrenden'Werken in die Politische Wissenschaft. 
Handbuchbei tr age und Lexikon-Artikel: "Medienpoli tik", 
"Kommunikationspolitik" sowie "Rundfunk". 

3. Vorgehensweise 

Ausgehend von zwei Fallstudien wird systematisch mit dem 
Politikfeld "Medienpolitik" bekannt gemacht (rechtlicher 
Rahmen, Institutionen, Akteure und Prozesse). Im Mittelpunkt 
des WS 1995/96 steht dabei das Rundfunksystem der Bundesrepublik 
Deutsch and. 

4. Art des Leiatunganachweisea fUr den Scheinerwerb 

Nahere Informationen enthalt das Einfilhrungspapier, das in 
der ersten Sitzung verteilt wird. 
Grundsatzlich gilt: RegelmaBige, aktive Teilnahme (Plenum 
und Tutorium); Ubernahme von Referat/Diskussionsbeitrag; 
schriftliche Arbeit (Referat oder Hausarbeit). 
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Vorlesnngsnwner: 05.122 
Name des Dozenten: 
Dr. Martin Thunert 

Sprechstunde: 
Mi. 10.30 - 12.30 R.252 

Art und Titel der Veranstaltung: 

Gnmdkurs (Teil m: "EinfUhrung in die Politische Wissenschaft" 
(Parallelkurs A) 

_Tag 
Donnerstag 

Zeit: 
14-16 + 2h n.V. 

Raum: 
APl, 108 

Beginn: 
26.10.1995 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begriindung der Veranstaltung 
Im SS 1995 haben wir das Rahmenthema "Grund- und Menschenrechte" vor dem Hintergrund 
der gesellschaftlichen und okonomiscbea Bedingungen, unter denen die Menschenrechtsidee 
in England, Frankreich und den USA entstand und durch die sie gepragt wurde, betrachtet und 
uns mit den klas_sischen Theorien ihrer Begrundnng und Rechtfertigung beschaftigt, Nach 
diesem ideengeschichtlichen Zugang werden im zweiten Kurssemester Themen wie die 
grunclrechtliche Entwicldung in der Bundesrepublik Deutsch!and und die intemationale 
Dimension der Menschenrechte im Vordergrund stehen. 

Grundkurse sind als zweisemestrige Einheiten konzipiert, Neuaufnabmen sind deshalb niche 
mehr moglich, 

2. Voraussetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten 
Teilnahme an Teil I des Kurses im SS 1995. Inhaltliche Vorbereirung: 
Grundgeset: far die Bundesrepublik Deutsch/and, insb. die Artikel 1-20, verschiedene 
Aasgaben. 
Horst Sacker, Das Bundesverfassungsgericht, Bonn: Bundeszentrale fiir Politische Bildung 
1990 (dort z.Zt. vergriffen, Exemplare z.B. in der FB-Bibliothek) 
Lodger Kl!hnhardt: "Die Allgemeine Erkllirung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948" 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B49/1988, S.3-13 (Text wurde bereits verteilt) 
Rainer Tetzlaff {Hrsg.); Menschenrechte und Entwicldung, Bonn: Stifrung Entwicldong und 
Frieden, 1993 {DM 10.-) 
Politikwissenschaftliche Einfllhrung: 
Ulrich van Alemann: Grundlagen der Politikwissenschaft. Ein Wegweiser. Opladen: 
Leske&Bodrich 1994. · 

3. Vorgebensweise 
Arbeit im Plenum und in Tutorien. 
Tutorentrutorinnen im WS 1995/96: Martin Kagel, Sonia Shinde, N.N. 

4. Art des Leistungsnachweises ftir den Scheinerwerb . 
Fiir beide Teile des Grundkurses wird nur ein Schein {am Ende des 2. Semesters) ausgestellt, 
Zn den Leistnngsanforderungen des zweiten Knrsteils gehoren: R.egelmaBige Teilnahme an 
und aktive Mitarbeit in Plenum und Tutorium, Bereitschaft zu Einzcl- oder Gruppenvortrag 
sowie cine schriftliche Hausarbeit zu einer Fragestellung des Rahmenthemas im Umfang von 
maximal 15 Seiten. · 
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Vorlesungsnummer: 05.123 
Name des Oozenten: 
Or. Thomas Mirbach 

Sprechstunde: n.V. 

Art und Titel der Veranstaltung: 
Grundkurs - zweiter Teil - Parallelkurs A 'B 
Tag 
MO 

Zeit 
16 - 18 

Raum 
AP 1, 104 

1. Vorbesprechung 

1. zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrundung der Veranstal 
mng 

Fortsetzung der Arbeit des ersten semesters unter Rahmenthema: 
•Deurschland nacb der Wiedervereinigung• 

2. voraussetzungen und vorbereitungsmoalichkeiten 

Teilnahme an dem ~ Teil des Grundkurses 

3. voraehensweise 

Diskussion im Plenum, Referate, erganzende Arbeit in Tutorien, 

4. Art.-Jies Leistunasnachweises fur den scheinerwerb 

Leistungen im 2. Semester: 
* regelmaBige Vorbereitung und Teilnahme an Plenum und Tutorium 
* miindlicher Vortrag 
* Hausarbei t 
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Vorlesimgsn=mcr: 05 .126 

Prof. Dr. Udo Bermbach 

Wintersemester 1995/96 
Sprechsnmde: donnerstags, 14 bis 16 Uhr 
Raum 201 

Veranstaltung: 05 .126 

Theoriekurs Grundprobleme der politischen Theorie 

Beg inn: 01.11.1995, Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, AP 1, Raum 104 

1. Zur wissenschaftlichen Begrandung: 

In diesem Kurs sol! unter Zugrundelegung des Buches 

Karl Rohe, Politik. Begriffe und Wirklichkeiten, Stuttgart 1994 

cine Einfilhrung in die Probleme politischer Toeoriebildung gegeben werdeu, Da 
bei wird der Text des Buches systematisch durchgegangen und besonders Fragen 
herausgestellt, die sich aufKonstitutionsprobleme des Polirischen beziehen, 

2. Voraussetzungen und VorbereitungsmOglichkeiten 

Erfolgrcicher AbschluB der beiden einftlhrenden Seminarveranstaltungen 
Kcnntnis des zugrundegelegten Buchtextes, die gegebenenfalls abgefragt wire!. 

3. Vorgehcnsweisc 

Einleitendes Kurz-Referat/ Besprechung des jeder Sitzung . zugnmdegelegten 
Textteils mit anschliellender Diskussion 

4. Art des Leistungsnachwcises fur den Scheinerwerb 

~gelmallige Teilnahme am Seminar;regelmMlige Mitarbeit 
Ubernahme eines Kurz - Referates / Anfertigung c:iner Hausarbcit 
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Prof. Dr . G. Trautmann 

05.127 

Beginn: 31.10.1995, AP 1, Raum 138 
Oie, 14.00 - 16.00 h 

Theorielcurs ws 1995/96 

• 1. Erai:esteUuni:en 

Die Krise der modemen Parteiendemokratie und des parlamentariscben Reprasentativsystems 
werfen die Frage auf: Wie lassen sicb demokratiscbe Herrscbaft und gesellscbaftlicbe 
Emanzipation beute nocb tbeoretiscb begriinden? Anband alterer und neuerer Gesellscbafts 
und Staatstbeorien soil diese Frage systematiscb untersucbt werden. 

2. Yori:ebensweise 

Mit Hilfe ausgewiihlter Texte und gezielter Leitfragen werden die folgenden Tbemen erortert 
(Themen- und Stundenplan): 

r Erkenntnisweo politischer Theorieo 
I. Einfiibrung: Was leisten politiscbe Theorien? 
2. Normativ-ontologiscbe Ansiitze - Aristoteles 
3. Empiriscb-analytiscbe Ansiitze - Popper 
4. Strukturfunktionalistiscbe Ansiitze - Luhmann 
JI KJassische Theorien und soziale Beweeuni:eo 
5. Liberalismus - Locke 
6. Konservatismus - Durke 
7. Sozialismus - Marx 
m Staatstheorien 
8. Staat und Diirgerbieg - Hobbes 
9 '. Der souveriine Staat - Schmitt 
JY Demob:atietheone 
10. Elitenkonkurrenz - Scbumpeter 
12. Pluralistiscbe Demokratien - Fraenkel 
13. AbscbluJltheorien 

3. Yorbcreituocsmiiclicbkeiten 

Verbindlicbe Grundlagenlektiire: Kurt Leak/ Berhold Franke, Theorie der Politik. Eine 
Einf"uhrung, Frankfurt/New York 1987 (zur Anscbaffung empfohlen), Stuodenlektiire: 
Spezielle Textzusammenstellung in einem GKIII-Ordner (copy-shop, Grindelhof) 

4. Teilnahmebedini:uni:eo 

Tciloahme an einer Vorbesprecbung und verbiodlicbe Anmeldung 
- regelmaJlige Teilnabme an den Sitzungen 
- Obemahmc einer Hausarbeit und eines Referates 

(maximal 30 Minuten/1 Seite Tbesenpapier) 
- Kenntnis der Grundlagenlektiire (Gesprach dariiber am 

13. I 1. 199 5) und der Stundenlektilre 
- AbscbluJlklausur am 22. 1. 1996 
- Abgabe der Hausarbeit bis zum 29. 2. 1996 

SEITENANGABE 
Z,FFER1 123456789' 
ZIFFER2 1'134567890 
ZIFFER3 12f\567890 



Vorlesun gsnumm er (im WiSe 1995/96): 05.131 

Name des Dozenten: Klaus Jurgen Gantz e 

Sprechstunde: 

Sekretariat: 
Seminarassistenz: 

Die., 15.00-18.00 Uhrin Raum 207 (AP 1 ). 
Termine und Anmeldeliste neben der Zimmertlir. 
Heidi Dierks (Raum 209 in AP 1) III 
Dipl.-Pol. Klaus Schlichte, Sedanstr.19 
R.312, Tel. 4123-3833 --------------- --------------------------------------------------- 

Art und Titel der Veranstaltung: Lektilrekurs 

----------------------------------------------------------- 
F R I E D E N S E N T W O R F E 

Tag und Zeit: Di. 12.15-13.45 Raum: 0079 in VMP 5 
Beginn: 24.0ktober 1995 (!!!) [Teilnehmerinnen. die nicht 

zur 1.Sitzung erscheinen u. sich nicht in die Teil 
nahmeliste eintragen. sind nicht zugelassen. I 

VorbeEprechung: in den Sprechstunden und in der konstituierenden 
Sitzung. 

------------------------------------------------------------- -- 
1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrilndung der 
Veranstaltung: 
Die genaue Lekttire eines ·Textes sowie seine Einordnung in den jeweiligen real- 
historischen und wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhang sind d a s A und 0 
zum Verstandnis und somit unverzichtbar for jedes geistes- und gesellschafts 
wissenschaftliche Studium. Das soil in diesem Lektlirekurs geiibt werden (auch in 
der Hoffnung, damit der unter Studierenden verbreiteten Leseun·sicherheit oder 
gar Lesefaulheit entgegen zu wirken). 
Die Relevanz des Gegenstands "Friedensentwilrfe" versteht sich von selbst. 200 
Jahre nach seinem Entstehen soil der Traktat "Zurn Ew i g e n Frieden - Ein philo 
sophischer Entwurf" von Immanuel Kant im MittelpuOkt stehen und genau durch 
gearbeitet werden. Uber seine immanente Stringenz hinaus hat er auch an poli 
tisch-konzeptioneller Bcdeutung nichts eingebliPt. Durch die Vorstellung an de re r , 
vorausgegangener Friedensentwiirfe sowie durch Einblick in die Kantische 
Geschichtsphilosophie soil de r Kontext des Traktats verdeutlicht werden. Den 
AbschluP wird die Auseinandersetzung mit einem "realpolitischen" Kritiker des 
Kantischen Friedensentwurfs bilden. 

2. Voraussetzungen und Vorbcreitungsmogllchkeiten: 
Voraussetzungen: Regelm3(}ige Teilnahme und Mitarbeit! - Besitz des Textes "Zurn 
Ewigen Frieden" (z ur Vereinfachung sei die billige Reclam-Ausgabe empfohlen). 
Vorbereitende Lektiire: llajo Schmidt: Ein bedenkenswertes Jubiliium: Kants Trak 
tat "Zurn ewigen Frieden" (1795), in Jahrbuch Frieden 1995, hrsg.von Hanne 
Margret Birckenbach et al., Miinchen: Beck, 1994:17-28. - Otfried Hoffe (Hrsg.): 
Immanuel Kant - Zurn ewigen Frieden, Berlin: Akademie Verlag, 1995. - Ernst-Otto 
Czempiel: Europas Wegweiser z u m Frieden - Uber Immanuel Kant und die Aktuali 
tat seiner strategischen Konzepte. Frankfurter Rundschau, Ostern 1995 
(15./17.4.95), S.ZB 3. 

3. Vorgehensweise: 
In den ersten Sitzungen Vortrag bzw. Referate, danach hauptsachlich Textarbeit. 
Naheres demnBchst <lurch Aushang gegenliber meinem Zimmer. 

4. Art des Leistungsnachweises fiir den Scheinerwerb: 
a). RegelmaPige Teilnahme. - b) Schriftlich ausgearbeitetes Referat (max. 30.000 
Ze~chen) - kerne b lojie Hau sar b eit! - oder Klausur. Fiir einen benoteten Schein: 
be1des. 

SFITENANGABE 
ZIFFER1 123456789'1 

. ZIFFFR2 1'34567890 
ZIFFER3 173'°.>67890 



INSTITUT FUR FINA.i'IZ\"1SSENSCIIAIT 
Dr. Hom Hegmann 

OS', ,1'?,Z. Lektiirekun 
Adam Smith: 

UNIVERSIT AT HAMBURG 
· 2. Juli 1995 

Tag: Zeit: Ort: 

1.o - 1Z 

I. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrundunt? der Veranstaltung: 

Zur Methode: Vermittels der Lektilre ausgewahlter Textstellen dieses Klassikers der 
wirtschafuwissenschaftlichen Theoriebildung soil versucht werden, der vielbeschworenen 
Einheit der SoziaJwissenschaften wieder ein wenig naher zu kommen. Adam Smith. der wie 
kein anderer fiir die Emanzipation der Okonornie von der MoraJphilosophie steht, eignet sich 
in besonderem MaBe, Gemeinsamkeiten und Unterschiede einer okonomischen und 
politikwissenschaftlichen Arbeitsweise herauszuarbeiten. 

2. Voraussetzungen und VorbereinmgsmOglichkeiten: 

Adam SMI11f: Der Wohlstand der Nationen. - Munchen: DTV, 1993 

Daniel D. RAPHAEL: Adam Smith. - Frankfurt/M: Campus, 1992 

3 Vorzehensweise: 

Auf der Grundlage kurzer Referate sollen ausgew.l.hlte Textstellen prasentiert und ihre 
Implikationen im Plenum diskutiert werden. Themenspezifische Referate konnen die 
V eranstaltung abrunden. 

4. Art des Leistungsnachweises filr den Scheinerwerb: 

Hausarbeit zu einem der Themen der Veranstaltung und ein Referat Regelmallige Teilnahme 
und die Lektilre der angcgebencn Literarur sind Voraussetzung fiir den Scheinerwerb. 

SFITFNANGABE 
ZIFFERl 123456789' 
ZIFFER2 . 1t34567890 
ZIFFER3 123~7890 



7--~a"=o.--a-• 05.133 

:;~ .c!..e~ Dc::c:::ta::.: 
Or. Thomas von Winter 

Sprec.::.s-t-.=ce: Ta5 Za~~ 
mi 16-18 

Ra= 
n.V. 

Lekturekurs 
Vo!ksparteien im politischen Systern 

Do 12-14 APl/104 

l. Vcr:=es;:rec~ u. Beginn: 
26. 0kt. 95 

i. Z~ ~~se-ec=..af"t1ic~g~ u=~ d..id.2.k"=i~c=e~ Ee~J..~du::z Ce~ Ye~- 
2.!:S~ ... ~ 

Die beiden groBen Parteien in der Bundesrepublik reprasentieren einen histo 
risch neuart i gen Parteitypus, der auf besondere Weise an die Gegebenhei ten 
hochdifferenzierter moderner Gesellschaften angepaBt ist. Der Begriff der 
"Volkspartei" steht filr e+ne Reihe von Versuchen, die Eigenheiten dieses 
Typus zusanvnenfassend zu charakterisieren und seine Rolle im pol itischen 
System zu bestinvnen. Die Vieldeutigkeit des Begriffs, die nicht zuletzt 
daraus resultiert, daB er den GroBparteien ;ur Kennzeichnung ihres politisch 
progranrnatischen Selbstverstandnisses d+ent, hat ihn jedoch gleichzeitig 
zu einer in den Sozi a lwi ssenschaften sehr umstri ttenen Kategori e gemacht. 
Ander Auseinandersetzung Uber den Begriff der Volkspartei kann daher exempla 
ri sch die partei ensoziologi sche Di skussion Uber Strukturen und Funkti onen 
der groBen Parteien nachvollzogen werden. 

Alf Mintzel: Die Volkspartei. Typus und Wirklichkeit - Ein Lehrbuch, Op laden 
1984 

Kurze Referate. Arbeit im Plenum an ausgewahlten Texten 

RegelmaBige Teilnahme. Referat mit Ausarbeitung 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789e 
ZIFFER2 ,aJ4567890 
ZIFFER3 12345'7890 



. Vortesungsnummer: 

Name des Dozenten: 

05.161 

Sprechstunde: Tag Zeit Raum 

Prof. Dr. Peter Raschke ws 95/96: Donnerstag 16-18 AP1 243 

Art und Tffel der Veranstattung: 

MS: Statistische Methoden am Beispiel ausqewahltar Politikbereiche 

Tag Zeff Raum Beginn 

Mo 14-16 Uhr 0079 (VMP 5) 30. Oktober 1995 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrundung der Veranstaltung 
Mit Hilfe von Statistiken lassen sich politikwissenschaftliche Hypothesen uberprufen. Sie und 
deren Interpretation haben in der empirischen Sozialforschung einen gro/3en Stellenwert. Gleich 
zeitig sind sie oftmals hoch umstritten: 'Traue nur der Statistik, die Du selbst gefalscht hast'. 
In dieser Veranstaltung wird das Erstellen und Analysieren von Statistiken im Rahrnen politik 
wissenschaftlicher Fragestellungen in den Mittelpunkt geruckt, Auch um in spateren Methoden 
oder Projektseminaren hohere statistische Verfahren sich erarbeiten zu konnen, sollen in diesem 
Mittelseminar insbesondere die Grundkenntnisse univariater und bivariater deskriptiver Stati 
stik, sowie die Zeitreihenanalyse vennittelt werden. 
Auch rnit diesen Grundkenntnissen lassen sich anspruchsvolle Fragestellungen bearbeiten. So 
wohl anhand praktischer Beispiele als auch durch eigenstandige Anwendung der grundlegenden 
statistischen Verfahren sollen die Fertigkeiten erworben werden, entsprechende statistische 
Kennziffem berechnen und interpretieren zu konnen. Insbesondere hierzu werden AGs einge 
setzt, in denen mit einer selbstandig durchgefuhrten Analyse eine eigene Hypothese iiberpriift 
wird. Dies wird durch begleitende Tutorien umerstiitzt. 

2. Voraussetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten 
Vorausetzungen: keine 
Vorbereitungsrnoglichkeit: H. Benninghaus (1985): Deskriptive Statistik, Teubner Studienskript 

3. Vorgehensweise 
Vortrag rnit Diskussion, Gruppenreferate ' 

4. Art des Leistungsnachweises fur den Scheinerwerb 
Regelma/3ige Teilnahme, Hausarbeit und Teilnahrne am Tutorium 

In der begleffenden Obung bei Dietmar Jungnickel wird in die Grundlagen des Statistikprogramms 
SPSS/PC eingefuhrt: 

Statistische Datenanalyse fur Anfangerlnnen, Di. 10-12 Uhr im Cip-Pool, AP1/R. 238. 

SEl,ENANGABE 
ZIFFER1 1234567B9. 
ZIFFER2 1134567B90 
ZIFFER3 123451'$390 



Vorlesun gsnummer: 05.171 

Nam e der Doz entin: 

Heike K.ahl ert 

Sprechs tunde: Tag · Ze it Raum 

nach Vereinbarun g 

Art und Ti tel der Verans tal tung: 

Meth oden po litikwi ssensc haf tlicher Frauenforsc hung (Ubung) 

Tag, Zcit, Raum: Montags, 18 - 20 Uhr, AP 108 Beginn: 23.10.1995 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Beirrtindung der Veranstaltung 

ln den Anfangen der Frauenforschung wurde heftig dartiber diskutiert, ob es spezifische Ierni 
nistiscbe Methoden gibt, Langst besteht weitgehender Konscns dartJber, c!a.B auch feministische 
Forscbung ihre Methoden je nach ihren Forschungsfragen entwickeln bzw. auswahlen muB, 
jenseits einer tradierten Trennlinie zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren. Der 
innovative Charalcter von Frauenforschung liegt vielmehrin der Spezifik ihrer Fragestellungen 
und -perspektiven sowie in der Anwcndung, Modifizierung und Weiterent-wicklung erprobter 
Techniken und Methoden. Wie sieht aber geschlechtsdifferenziertes Forschen aus? Welche 
anderen Perspektiven auf Politik und Gesellschaft ergeben sich durch diese Forschungsstrate 
gie? Und auf welche Problematiken stoBen Forscherlnnen, wenn sie mit einem geschlechts 
differenzicrten Blick die soziale und politische Wirlclichkeit crkunden wollen? 

In dcr Lchrveranstalrung sell die aktuelle Diskussion um Methodologien und Methoden politik 
wissenschaftlichcr Fraucnforschung aufgearbcitet und ausgewertet werden. Einen Schwerpunkt 
bilden Beispiele fur qualitative Verfahren und ihre Anwendung. DarUber hinaus besteht Gele 
genheit, geplantc ernpirische Forschungen der Studierenden zu diskutieren, eigene Erfahrungen 
mit ernpirischer Frauenforschung zu rellektier_en und Forschungsprobleme zu erortern, 

2. Voraussetzungen und VorbereitungsmMlichkeiten 

Diezinger, Angelika/Hedwig Kitzer/lngrid Anker/Simone Odierna/Erika Haas/Inna Binge! 
(Hg.) 1994: Erfahrung mil Methode. Wege sozialwissenschaftlicher Frauenforschung. Frei 
burg im Breisgau: Kore (FF8). 

Women & Politics 7 (3), 1987: Feminism and Epistemology: Approaches to Research in 
Women and Politics. 

(Weitere Literarur in der Lchrveranstalrung.) 

3. Vorgehensweise 
Kurzreferate der Teilnehmerlnnen, gemeinsame Textlekture und Diskussionen. 

4. Art des Lcistungsnachweises ftir den Scheinerwerb 

MUndliches Referat und schriftliche Hausarbeit (10 - 15 Seiten), 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567898 
ZIFFER2 1134567890 
ZIFFER3 1234567Wl0 



Vorlssungsnummsr: 

Name des Dozenton: 

LV: 05. 172 (max. 30 Teilnehmerlnnen) 

Sprschstunds: Tag Zait Raum 

Dietmar Jungnickel n. V. 

Art und Tits/ der Varanstaltung: 

Obung: 

Statistische Datenanalyse am PC fur Anfangerlnnen 

Tag Zait Raum 1. Vorbssprschung 

Di 10- 12 Uhr 238 (AP 1) Computerpool 31.10.95 

1. Zur wlssenschaft/lchen und didaktlschen Begriindung der Veranstaltung 

Diese Obung orientiert sich inhaltlich und terminlich an der Lehrveranstaltung: 
Mittelseminar LV05.161: Einfuhrung in die statistischen Methoden an Beispielen 

ausgewahlter Politikbereiche (Prof. Dr. P. Raschke) 
Anfangerlnnen in der EDV werden die grundliegenden Fahigkeiten zur Bedienung der 
Personalcomputer sowie die Handhabung des Statistikprogramms SPSS/PC+ in 
praktischer Form vermittelt. Nach Erlemen der wichtigsten Befehle wird Gelegenheit 
gegeben, statistische Auswertungen unter Anleitung mit Hille des SPSS/PC zu 
erstellen. 

2. Voraussetzungen und Vorbereltungsmoglichkeiten 

- Friede, Christian / Schirra-Weirich, Liane: Standardsottware Statistische Dalen 
analyse SPSS/PC+, Rororo Bd 8198, Reinbek 1992, 19,80 DM. 

- Kahler, Wolf-Michael: Statistische Datenanalyse mit SPSS/PC+ Version 5.0, 
Vieweg Verlag 1993, 68,- DM 
Brosius, Gerhard: SPSS/PC+ Basics und Graphics, McGraw-Hill Hamburg 1988 

- Brosius, Gerhard: SPSS/PC+ Advanced Statistics und Tables, McGraw-Hill 
Hamburg 1989 

- Wittenberg, Reinhard: Grundlagen computergestutzter Datenanalyse, Gustav 
Fischer Verlag 1991 

3. Vorgehensweise 

1. Teil: Strukturierte Einweisung in die EDV mit Obungsbeispielen 

2. Teil: Selbstandige Datenauswertung in Kleingruppen mit beratender Anleitung 

4. Art des Leistungsnachweises fiir den Scheinerwerb 

Regelmii.Bige Teilnahme fur Teilnahmeschein, kein Obungsschein It. Prufungsordnung 
SflTENANGAAF 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1f34567890 
ZIFFER3 1234567Bt:l 



Vorlesungsnummer. 

Name des Dozenten: 

05.181 

Prof. Dr. Peter Raschke 

Sprechstunde: Tag 

ws 95195: Donnerstag 

Zeit 

16-18 

Raum 

AP1 243 

Art und Trtel der Veranstattung: 

HS: Politik und Drogen 

VortJesprechung 

23. Oktober 1995 

Tag Zelt 

Mo 16-18 Uhr 

Raum 
I 

0077 (VMP 5) 

Beginn 

30. Oktober 1995 

1. Zur w/ssenschaftlichen und didaktischen Begriindung der Veransta/tung 
Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Politik: 
• In welcher Weise geht die Politik mit dem uralten Phanornen der Einnahme psychotroper 

Substanzen um, 
• wie gestaltet die Politik die Hilfe fur abhangig gewordene Menschen. 
Insofem ist es sowohl erforderlich, eine historische und vergleichende Perspektive einzunehmen, 
als auch die unterschiedlichen Akteursstrategien hinsichtlich der verschiedenen Substanzen in 
den Mittelpunkt des Seminars zu stellen. Diese verschiedenen Aspekte sollen durch intensive 
Literaturrecherche und -studium von Arbeitsgruppen vorbereitet und vorgetragen werden. 

2. Voraussetzungen und Vorbere/tungsmoglichkeiten 
Thamm, Berndt, Georg: Drogenfreigabe • Kapitulation oder Ausweg? 
Volger, Gisela; Weick, Karin von: Rausch und Realitat. rororo 1982. 
Quensel, Stephan: Mit Drogen leben. Campus 1985. 

3. Vorgehenswe/se + Art des Le/stungsnachweises filr de~ Scheinerwerb 
Zurn T eil Diskussion mit Experten, 
Vortrag der Arbeitsgruppen, hierzu: Vorgesprach mit dem Seminarleiter sowie 

Vorbereitung eines Thesenpapiers, 
Abgabe der schriftlichen Arbeit cine Woche vor dem Vortrag. 
Regel.rnaJlige Teilnahme ist unabdingbar. 

l 
7 

11 

-----·· -· ------··---·--:---.,,-~------- 
SEIT EN ANG A 8 E 
ZIFFER1 123456789e 
ZIFFER2 1 ... 567890 
ZIFFER3 12345678"9 



Prof. Dr. Udo Bennbacb 

Institut filr 
. Politische Wissenschaft 

Wintersemester 199 5 I 96 

Sprechstunde: donnerstags, 14 bis 16 Uhr · 
Raum 201 

Vorlesung: 
05.201' 

Einfiihrung in die politischen Ideengeschichte 
Teil N: Politisches Denken in Deutschland im 18. / 19. Jahrhun 
dert ~ . 
(Kant/ Hegel/ Vormarz) 

Beginn: 

01.11.1995, · Mittwoch, 12 bis 14 Uhr, Horsaal B, Phil-Turm 

I. Zur wissenschaftlichen Begn:tndung: 

Die Vorlesung filhrt die des vergangenen Semesters weiter. Behandelt wird das 
politische Denken van Kant ( die spaten politischen Schriftcn), von Hegel ( die 
Rechtsphilosophie) und einzelnen Vertretern des deutschen Vormarz (wic z.B. 
Rotted; Welcker, FrObcl u.a.) 

2. Voraussetzungen und VorbereitungsmOglichkeiten 

3. Vorgehensweise 

4. Art des Leistungsnachwcises filr den Scheincrwcrb 

Es kOnncn nur in besonderen Ausnahmefl!.llen und nach Rnckspracbe Schcinc 
erworbcn werden, da die Teilnahme·fukultativ ist. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER2 1214567890 
ZIFFER3 ..,34567890 



I,=e c:.es Dozenten: Sprechstun de: Tag Zeit Rau=i 

Rtlti"-"'"~ @{le:,;-
1 

Df Pi, li:1J.lrw. T;~ . ..,_ (K.l(.',.~t(..; ~v-1sJ( JJsJi 

Tag 
j,. ,, 

~VI ,="t;r. 
Zeit Ra= 

l.. ::u=- i:!.ssen!oci:'.ai'tl.ichen U.'1d didaktischen Begrilndu.'1g der Veran ~-=21-=-~ t:" 

;. Vorgehensweise 

Rt,a4 ~w tr-M,,,J,,,,·*a. .;..d J),/1~ •. ~~- 
4. Art des Leistungsnachweises flir den Scheinerwerb 

SF.ITENANGARF: 
ZIFFER1 1234567891- 
ZIFFER2 1~5~7890 
ZIFFER3 1*34567890 



V orlesungsnummer: O 5 • 2 2 2 

Name des Dozenten: 
Ingrid Skrypietz 

Sprechstundc: Tag Zcit Raum 
nach V ercinbanmg 

Art urul Titel dcr V cranstaltung: 

Obung: Theorie der Regulation. 
Ein V ergleich zwischen dcr Bundcsrcpublik Deutschland und GroBbritannien 

Tall 
Mittwoch 

Zeit 
14-16 Uhr 

Ramn 
Allende-Platz 1, R 109 

Beginn 
25. 10. 1995 

1. Zur wisaemchaftlkhen nnd didaktischen Jkgriindung der Veran•tllltung 

Ober die lctztcn zwanzig Jahre wurdc - zunachst in Fnmbcich, dann aber auch hauptsllchlich in der 
BRD, GroBbritannien und den USA· ein ambitionicrtcr sozialwisscnschaftlicher Forschungsansat:z 
cntwicltclt, dcr sich das Ziel sct:z:t, den kriscnhaftcn Wandel kapitalistis chc:r Gcscllschaftm zu 
crkUrai. Hietzulandc wurde das Rcgulationskonzept cher in dcr Form dcr Post-/Fordismus bckannt 
Die Thcorie dcr Regulation begrcift sich c:xplizit a1s intc:rdisziplin4rcs Projekt und vcrsuch1, 
soziologischc , politik- und wirtschaftswisschc Fragestellungen zu integrieren. Ziel dcr 
Obung isl es, die R.cuption und Wcilcrcntwicklung des Regulationsansatzes in der BRD nnd in 
Gro6britannicn kritisch zu diskutiercn. 

2. Voramoelzu.Dgen und Vorbtrdtungomoglkhkdten 

I. Interesse an theoretischer Arbeit 2. Lcknin:: 

Agllotta. Michel: A Theory of Capitalist Regulali on. The US Experi ence, London 1979 (Veno) 
Amin. Ash (llrsg.): Post -Fordism. A Reader , Oxford 1994 (Blaclcwdl) 
Dan.irlmc, /Jal Krebt, ll'Ans- Petcr/ Sablo,nld, Thomas (Ursg.): II,gcmonic und Staal l{.apitalisti.sc 

Regulati on als Projdd tmd Proull . Milnst cr 1992 (Wcstruisches Dampfboot) 
Hinda, Joachim: Kapitalimrus ohne /Jtcrnativt? Matcrialistische Gesdlschafutheoe und 
~cbkeilcn tin.,. so:rialistisdien Politik brute, lbmburg 1990 (VSA) 

Dibaor, Kwt: 'Ibeori e ckr Regulation. Eine kritisch e Rdconstrukti on tines nruen Ansalus dcr 
Politischm Okonomie, Bertin 1989 (WZB) 

Jts10p, Bob : State Theory. Putting Capita!i.,t States in their Pw:e, Oxford 1990 (Polity Press), 
J.Jpletz, Alain: Akkwnulali on, Krisen tmd Ausweg e IJ.IJ dcr Krise. Einige methodische 'Obcr! egung en Z1JDl Begriff 

dcr "Regulati on", in: Prokla58: Klassen und Herscliaft, IS.Jg., 03/1985, S.109-138 
Ma.utopf, Birgit (llrs g.): Der gewend,! c Kapitalim, us. Kritisc.h c Beitnlge zur Tbeo rie dcr Regulati on, 

Mumta' 1988 (Verlag Wcstfilischcs Damptboo( ) 

3. Vorgthcmwrise: 
R.cfaat/ Dw:ussion; Grvppcnarbcit ist ausdnlckli ch erwilnsc:ht; ggf. Wochcncndseminar 

.C.. Art des Lrutungmadrwdses fiir den Schrinerwerb: 
miindlicher Vortrag und schriftlichc Ausaroeitung 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1~567890 
ZIFFER3 1~567890 



Vorlc;:sungsnummer: 05 .231 

Prof. Dr. Udo Bermbach 

Wintersemester 1995/96 
Sprechstunde: donnerstags, 14 bis 16 Uhr ' 

Raum 201 

Veranstal tnng; 05.231 

Hauptseminar II: 

Beginn: 0.3·:+1.1995 

Uber das Verhaltnis von politischem 
und asthetischem Denken 
Teil IlI: 19. J ahrhundert 

Frei tag, 10 bis 12 Uhr, AP 1, Raum 104 

1. Zur wissenschaftlichen Begrundung; 

Das Seminar ist die Fortfilhrung zweier vorangegangener Semina.re zum selben 
Thema. es gcht darum, die bisherige Fragestellung an·Autoren des 19. Jahr 
hunderts wciterzufilhren und dabei zu ilberpnlfen, inwiewcit asthetisches Denken 
Reflex oder Antizipation von Konstcllationen ist, die sich auf der Ebene der 
Gcsellschaftstheorie und Politilaheorie nicht mehr einfach losen lassen, 

2 Voraussetzungen und Votbereinmgsmoglichkeiten: 

Erfolgreicher Abschlull des Grundstudiums 
Vorbcrcitung durch Lekttlre der angegebenen Literatur entsprechend dem 
Themenplan des Semi= 

J. Vorgehensweise: 

Einleib:ndes Referat mit anschlidlender Diskussion. 
Aile Referate mOssen 8 Tage vor der jewciligen Sitzung in einem gesonderten 
Ordner ansliegen, damit a!Ie Seminarteilnehmer sich durch Referatlekrore 
vorbcrciten konnen. 

4. Art des LeistungsnachV"._Cises: 
Regchmllige Tcilnahme am Seminar, regelma!lige Mitubeit 
l'Jbemahme eines Referates / Anfertigung ciner Hausarbeit 

Sl;"ITENANGABE 
71FFER1 123456789, 
ZIFFER2 12t4567890 
ZIFFER3 123t567890 



Vorlesun gsnumm er: 0 5 • 2 3 2 

Prof. Dr. Udo Bermbach 

Wintersemester 1995/96 
Sprechstunde: donnerstags, 14 bis 16 Uhr 
Raum 201 

V eraostal tung: 

Hauptsem_inar I: Karl Marx Tei/ II 
Scbriften zur politischen Theorie 
(Vom Kommunistischen Manifest zu den spaten Scbriften) 

Beg inn: 02.11.1995, Donnerstag, 10 bis 12 Uhr, AP 1, Raum 104 

I. Zur wissenschafllichen Begrundung: 

Dieses Seminar ist die Weiterfilhrung des im Sommersemester abgehaltenen Semi 
nars Ober die Friihschr:iften von Marx. Im Mittelpunkt der Disk:ussion sollen nun 
diejenigen Schr:iften steben, die ftlr die Phase der ausgearbeiteten Theor:ie von 
Marx/Engels politiktbeoretisch als zentzral gelten kOnnen 

2. Voraussetzungen und VorbereitungsmOglichkeiten 

Erfolgreicher AbschluB des Grundstudiums 
Vorbcreitung durch Lektilre der angegebenen Arbeiten von Marx; diese linden sich 
aJJf dem Seminarplan, der im Sekretariat ausliegt 

3. Vorgehensweise 

Einleiteiidcs Referat mii anschlidlender Diskussion Alie Referate mussen 8 Tage 
vor der jeweiligen Sitzung in einem gesonderten Ordner ausliegen, damit alle Teil 
nehmer sich durch die Referatlektfire vorbereiten konnen, 

4. Art des Lcistungsnachwieses filr den Scheinerwerb 

Regel.m2.3ige Teilnahme am Seminar, regelmfflige Mitubeit 
Obcmahme eines Referates / Anfertigung einer Hausarbeit 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1 ~567890 
ZIFFER3 12341!37890 



05.2313 
Beg inn: 26.10.1995, VMP 5, Raum 0079 

Do, 14.00 - 16.00 h 
Prof. Dr. G. Trautmann WS 1995/96 
Hauptsemimr: Das postkominunistische RuBiand • NationaJe und jntemationale PoJiti.k 

I. Frageste!lungen 

Nacb dem Zusammenbrucb der UdSSR bestand zuniichst die Hoffnung, dall RuJlland sich 
zu einer priisidentiellen Demokratie entwickeln wiirde. Spatestens . seit dem 
Tschetscbeaienkrieg ist jedoch eine politiscbe Wende zum Autoritarismus festzustellen. Die 
zwcite Hoffnung, RuBland werde sich als kooperativer Akteur in ein System kollektiver 
Sicherbcit integrieren lassen, wurde durcb den brutalen Einsatz des Militiirs und die 
Verletzung intcrnationaler Vertriige ebenfalls widerlegt. ~ 
Trotz der dcmokratisc.hcn Verfassung von 1993 baben sich im "neuen RuJlland" autoritare 
M.acbtsttukturcn herausgebildet, und die politische Fiihrung betont zunebmend die 
"nationalen Interessen" des Landes. An die Stelle demokratischcn Transition tritt zunehmend 
die autoritare Regression. Befindet sich RuJlland auf dem Wege zur Diktatur? Entstebt in 
Osteuropa ein russisch dominiertes Hegemonialsystem? 1st mit der Spaltung Europas und 
einer Ncuauflage des Kalten Krieges zu recbnen? 

2. Von:ehensweise 

Ausgebend voo den skizzierten Fragen sollen anband neuester Literatur und aktueller 
Konfliktc die folgcnden Themen erortert werden (Themen- und Stundenplan): 
1. Einlcitung und Vorbesprechung (1. Stunde am 26. Oktober) 
2.-3. Machtstrulaurcn 
4. Legitimation durcb Wahlen? 
5.-6. Priisident und Moslrauer Macbtapparat 
7. Zcntrale Machtsiiulcn - Armcc und Gebeimdienste 
8. AuJlenpolitischer Entscbeidungsproze.6 
9. Nationalc Konflikte und Krisenmanagement 
10. Das nene Hegcmonialsystcm (GUS) 
11.-12. Kooperative Kooflilctregelung? (OSZE, UNO) 
13. AbscbluJldiskussion 

3. Voraiusetzungen und Vorbereitungsmog!ichkeiten 

Voraussctzung: AbscbluB des Grundstudiums. Wiinscbcnswert: Grundkenntnisse im Bereich 
Osteuropa und/odcr der Friedcnsforscbung. 
Vorl>crcirungsmoglichkeiten und verbindliche Grundlagenlcktiirc: Ljuba Trautmann, RuJlland 
zwisc.hen Diktttur nod Demokratie - Die Krise der Rcformpolitik seit 1993, Nomos-Verlag, 
Baden-Baden 1995 (im Er3cheincn); Stundenlcktiire: Aktenordner im Copy-Shop Grindelbof. 

4. Leistungsnachwcisc 

- Kcnntnis der Grundlagen- und Stundenlck:tiire 
- Gcspracb iibcr die Grundlagenlektiire am 6. 1 I. 1995 
- rcgclmaflige Tcilnahme am Seminar ' . 
- Obcmabme eines Referats (plus 1 Scite Thesenpapicr) 
- Abgabe der Hausarbeit bis Ende Februar 1996 
- Abscblullldausur am 29. 1. 1996 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER2 12'4567890 
ZIFFER3 1234517890 



05.231'1 . 
Beginn: lB.10.1995 VMP 5, Raum 0079 

Do, 16.00 - 18 .00 h 

Prof. Dr. G. Trautmann 
Haupiseminar: Transjtionstheorien 

1. Zur wissenschaftHchen Bei.ruf1lllml: 

WS 1995/96 

Seit den siebziger Jahren ist in allen Regionen der Welt der Obergang von Dilctaturen zu 
demokratiscben Systemen zu beobacbten: in Lateinamerika, in Siideuropa, in Asien, in 
Afrika und seit dem Ende der acbtziger Jahre in Osteuropa. 
Wie lciinnen diese Transitionsprozesse vom Autoritarismus zur Demokratie theoretiscb erklart 
werdcn? Gibt es typische und universelle Alcteure, Strukturen · und Prozesse des 

. Systemwechsels? lst cine Theorie der Modemisierung und des Obergangs zur Demokratie, 
die "universelle Anspriichc erbebt, heute noch glaubwiirdig? Miissen nicht stall dessen • 
bescheidener - Antworten gesucht werden durch interregionale Vergleiche und mit Hilfe von 
empirisch-induktiven Theorien auf mittlerer Ebene? Bieten die neueren bandlungs- und 
akteursorientierten Transitionstheorien in diesem Sinne bessere Erkliirungsansiitze fiir die 
weltwciten Systemwechsel als der modeme Strukturfunktionalismus Luhmannscber 
Provenzienz? lst cine Synthese der beiden theoretiscben Erklarungsansatze denkbar? 

2. Ymehensweise 

Die skizzierten Fragen sollen anhand ausgewiihlter Transitionstheorien und Area-Analysen 
- Lateinamerika, Siideuropa, Osteuropa - kontrovers diskutiert werden. Die folgenden 
Theorien stehen im Mittelpunkt (Stundenplan sowie Toemen der Hausarbeiten): 
1. Eiofiihrung in das Thema 
2. Zentrale Begriffe 
3. Modemisierungstheorie 
4.-5. Strukturfunktionalistische Transitionstheorie 
6.-8. Handlungs- und akteursbezogene Transitionstheorien 
9.-11. Area-Analysen 
12. Synthesc von Handlungs- und Systemtheorien? 
13. Abschlu.Bdislrussion 

3. Voraussetzuni:en und Yorber:eituoi:smoelichkeiten 

Voraussetzung: Abschlu.6 des· Grundstudiums. Grundlcenntnisse im Bereicb politischer 
Theorien. Wiinschbar sind Grundk:enntnisse eincr der genanntcn Regionen. 
Vorbcrcinmgsmiiglichlccitcn und verbindliche Grundlagenlcktiire: Wolfgang Merkel (Hg.), 
Systemwcchscl I - Theorien, Ansatze und Konzcptioncn, Leske u. Budrich 1994 (darin die 
Beitr.ige von Merlccl, Sandschncider, Welzel, Bos, Riib, Puhle, Nohlenffhibaut, Merkel). 
Stundenlclctiire: Aktenordner im Copy-Shop Grindelbof. 

4. Leistunesnachweis 

- Kcnntnis dcr Grundlagen- und Stundenlelctiire 
- Gesprich Uber die Grundlagcnlcktiirc am 6. 1 1. 1995 
- regelmallige Teilnahme am Seminar ',- 
• Obcmahme eines Referats (plus 1 Seitc Thescnpapicr) 
- Abgabe der Hausarbeit bis Ende Februar 1996 
- AbschluBklausur am 29. 1. 1996 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789f 
ZIFFER2 12'4567890 
ZIFFER3 1234569390 



-·7 

Prof. Dr. G. Trautmann 

05.241 
Beginn: 29.11.1995, AP 1, Raum 109 

Mi, 10.00 - 14.00 Uhr. 
ws 1995/96 

Obcrseminar: KoHoqyjum ffir Forti:eschrittene 

Mittwoehs, vierstiindig, 1U-14Uhr, ab 29. November 1995 jede Woche in der Vorlesungszeit 
bis= 7. Februar 1996. 

Im Oberseeiinar werden laufende wissenschaftliche Untersuchungen (Dissertation, Diplom, 
Magistcr) vorgestellt und theoretisch, methodologisch sowie arbeitstechnisch eronert. 
Die Sondcrsitzung am 17. Januar 1996 ist fiir Examensfragen vorgesehen (= Vortriige, 
miindliche Priifungen, Klausuren von Lehramts-, MA- und Diplom-Studierenden). 

2. J:hemen nnd YerJaufsplan 

Zu folgenden lbemenbereiche werden laufende Forschungsarbeiten vorgestellt: 

I. Politische lbeorie und ldeengcschicht.e 
II. Transitionstheorien und Systemwandel (I): 

Rullland, Ostmittcleuropa m. Transitionstheorien und Systemwandel (II): 
Italien, Frankreich 

3. Yarben:ituoi:smoi:tichkeiteo 
Einstiegslclctiire zu den einzelnen lbemen (Lit.eratUilist.e liegt ab Ende Oktober I 994 im 
Sclcretariat aus; Aufsatze sind zugiinglich iiber einen Aktenordner im copy-shop Grindelhof) 

4. Ieiloabmebcdiowm:eo 
Fiir alle Studierende, bei denen ich Hauptpriifer bin, ist die Tcilnahme an allen Sitzungen 
C i n C s Obcrscminar PflichL 
Fiir Beifach- und Nebenfachstudierendc: Teilnahme an der Sondersitzung.- 

SE ITENANGAAE 
ZIF FER 1 123456789P 
Z1FFER2 1~567890 
ZIFFER3 1234567t)0 



Vcr1.es~-z:.::··~ez-: 05.251 

iT~e .de s nCze!!~ar!.: 
Prof. Dr. Michael Th. Greven fo!gt AP 1 / 206 

Vorlesung "Staatstheorie" in Deutschland vom Kaiserreich bis 1933 

Mi 10-12 Phil A Beginn: Mi., 25. 0kt. 1995 

Die wissenschaft!iche und phi!osophische Debatte Ober Rolle und Funktion des 
Staates im Kaiserreich, Ober dessen ZusillTIJlenbruch und in der Weimarer Republik 
soil aus politikwissenschaftlicher Perspektive am Beispiel maBgebler Autoren 
daraufhin untersucht werden, welche methodischen, inhaltlichen und po!itischen 
Vorste!lungen sich hier als Keme!emente einer Ober diese Zeit hinaus und bis 
heute nachwirkenden deutschen Tradition der Wissenschaft vom Staat nachweisen 
!assen. 

Die Vorlesung richtet sich in erster Linie an interess!erte Studierende der 
Politischen Wissenschaft aller Semester, daruberhinaus an Horer aller Facher. 
Als vorbereitende und beg!eitende H!ntergrundlektilre empf!ehlt sich: 
- Hennannn LObbe, Pol!t!sche Ph!losophie in Deutschland, zuerst 1963; 
- Herbert Schnadelbach, Philosophie in Deutschland 1833 bis 1933, zuerst 1983 • 

• Vor~ehensweise 
Es werden exemplarisch systematische Ansatze einer Staatslehre sow!e ihre zentralen 
Probleme aufgegriffen; besondere Beachtung verd!ent dabei das Spannungsfeld zwischen 
e!ner nonnat!v begrilndeten Staatsrechtslehre und einer fur die Entw!cklung der 
Sozialwissenschaft wichtigen allgemeinen Staatslehre; Beachtung findet desweiteren 
der disziplingeschichtliche AusdifferenzierungsprozeB im Hinblick auf frilhe Ansatze 
einer genuinen geschichtswissenschaftl!chen Probl!!fUStellung. 

Art des Le~st-.ma-snachwe!ses :!"Jr den Sche!nez--~erb 

SEITENANGAAE' 
ZIFFER1 12345678~ 
ZIFFER2 1*567890 
ZIFFERJ 123456781) 



Vorlesungsnumm er: oS ,,z S"c-2 
Name des Dozenten Sprechstunde: Tag zeit Ralll!l 

Prof.Dr.rer.pol.Hans-Hermann Hartwich Mo 14-16 AP 201 

Art und Titel der ver.anstaltung: 

vorlesung: Die politische Komponente des Rechtsstaats in 
Deutschland. 
Geschichte, Theorie und aktuelle Problematik 

Tag 

Mo 

Zeit 

10-12 

Raum 

Phil B Beginn: 30.10.1995 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrllndung der 
veranstaltung 

Die vorlesung soll vorzugsweise filr Studierende der Politikwis 
senschaft, aber nicht nur fur sie allein, verdeutlichen, wie 
sich in Deutschland das Verstandnis vom "Rechtsstaat" im Kontext 
der Verfassungstheorie und Verfassungsentwicklung vom "libera 
len" Zlll!l "sozialen" Rechtsstaat gewandelt hat. Sie ist inter 
disziplinlir angelegt und arbeitet mit Vergleichen Zlll!l angelsach 
sischen Recht. 
Neben Geschichte und Theorie werden aktuellere Probleme behan 
delt wie z.B. das Verhaltnis zwischen Rechtsbildung durch Ge-. 
setzgebung und verfassungsgerichtlicher Rechtsgestaltung durch 
Interpretation, das Verhaltnis zwischen Rechtsstaatlichkeit und 
den Anforderungen an die "Risikogesellschaft", die Relation 
zwischen "gewiihrleistendem" Rechtsstaat und "gewahrendem" so 
zialstaat, die Bindung des Richters an die Verfassung (Deckert 
Urteil). 

2. zur Vorbereitung bzw. begleitend wird zunachst empfohlen: 

Franz Schneider, Die politische Komponente der Rechtsstaatsidee 
in Deutschland, PVS 3/68; Ingo von Milnch, Staatsrecht, Band 1, 
5.Aufl.1993; Christine Landfried, Bundesverfassungsgericht und - 
Gesetzgeber. Wirkungen der Verfassungsrechtsprechung auf parla 
mentarische Willensbildung und soziale Realitat, 1984; Hans 
Hermann uartwich, Sozialstaatspostulat und gesellschaftlicher 
status quo, 1973; BenderjBreuer,Ossenmlh.1/sendler(Hrsg), Rechts 
staat zwischen Sozialgestaltung und Rechtsschutz, l993(Redeker 
Festschrift); Jilrgen Brand und Hans llattenhauer(Hrsg.), Der 
Europaische Rechtsstaat.200 Zeugnisse seiner Geschichte, 1994; 
Erhard Denninger, Der Praventionsstaat,Kritische Justiz 1/88; 
Udo di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 1994; Ent 
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts (Studienausgabe) 
Bande 1 und 2, hrsg.v.Dieter Grimm und Paul Kirchhoff, 1993 ff: 

1/ 
{. 

SFITFNANGAAF 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER2 12~7890 
ZIFFER3 123456789e 



H=e des Dozenten: 

Gudrun Heinrich 

Sprechstunde: 

n.V. 

Tag Zeit 

Art imd Titel der Ver=staltung: 
U BUH G: "Rot-griln", "schwarz-gelb", "schwarz griln". 

Parteien und Koalitionen in der Bundesrepublik Deutschland 

Tag 

Mo 

Zeit 

12-14* 

Ra= 

AP 1, Ra= 107 ( 1. Sitzung: 2-3. Okt , 95) 

1. Zu:- ,-:!.ssenscha:ftlichen und didaktischen Begrilndu.-ig der Veran 
s-:=zl "t-'""""!~ 

In der Bundesrepublik dominieren Regierungskoalitionen aufgrund des Verhaltnis 

wahlrechts im Gegensatz zu Einparteienregierungen. Der Blick au£ Bundestag und 

Landtage laBt ein buntes Bild moglicher und rea~er Koalitionen sichtbar werden: 

von sozial-liberal iiber rot-grtin und "Ampel" bis --zur GroBen Koalition. 

In diesem Seminar sell es darum gehen, .die Aspekte Koalitionsbildung und (kon-· 

flikttrachtiger) Koalitionsverlauf naher."zu beleuchten. :Var allem die Untersuchung 

der Phase der Koalitionsverhandlungen eignet sich zur exemplarischen Erprobung 

selbstandiger Recherche und unterschiedlicher· Arbe.itsformen. So soll ein aktuelles 

Fallbeispiel recherchiert und in Form eines Planspiels aufgearbeitet werden. 

* Aufgrund des Planspiels sollen einige Sitzungen im Block (4 stundig) stattfinden. 

2. Vorausset=ncen und Vorbereitun~s~oglich~eiten 

Voraussetzungen: keine 

Vorbereitungsmoglichkeiten: Uwe Jun 1994: Koalitionsbildung in den deutschen Bundes 

landern. Theoretische Betrachungen, Dokumentation und Analyse der Koalitionsbil 

dungen au£ Landerebena seit 1949, Opladen, 

Volk, Josef Anton 1989: Regierungskoalitionen au£ Bundesebene. Dokumentation 

und Analyse des [oalitionswesens van 1949 bis 1987, Regensburg. 

3. Vorgehensweise 

gemeinsame Lekture, Referate, DiskussioQ Planspiel, Arbeitsgruppen 

(einige Sitzungen werden als 4 stiindige Blocksitzungen durchgefohrt werclen) 
4. Art des Leistunp;snachweises filr den Scheinerwerb 

mii~dliche Leistung 1m Seminar (Referat, Vorstellung eines Textes) oder 

Vorb~rei;un~ d;~· Pi;~sp!el~ __,und s~i;iftl~ch~-&.~sarbeit 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789e 
ZIFFER2 123'56 7890 
ZIFFER3 t'234567890 



Vcrl.es~-er: 05 .272 

N~ .des Do:e~t2~: 
Th=as Saretzki 

Sprechstu:ide: Tag Zeit 
n.v. (Tel. 344784) 

~ t=.::. T~~a1 Cer Ver2!lS~tl-t--g: 

Ubu.~g: Mediation, Diskursverfahren, Konsenskonferenzen: 
Neue Vermittlungsformen in der Umwelt- und Technologiep.olit1~ 

Tag Zei t P.2= 

· Do -16-18-. _ Af! 1, R. 245 

l. Varbe~rec~ 

26.10.1995 

l. Zur w.:!sse=cb.2.£tl.ichen u::.d didzktischen Be~= de~ ,e~- 
2.!:.S"":2.'~ 

Klassiscbe Poli tikmuster van Markt und Staa t, Privatisierung und 
hierarcbiscber Kontrolle stoj3en zunehmend an die Grenzen ihrer 
Leistungsfabigkeit - nicht zuletzt angesichts der sag. "Zukunfts 
probleme". Besonders verbreitet ist die Diagnose einer abnehmendeD 
Problemlosungs- und Konfliktregelungsfahigkeit etablierter Po11- 
tikformen, wenn nach politischen Anworten auf die Probleme techno 
logischer Dynamik und okologischer Risiken gefragt wird. 
Horizontale Formen der Politikkoordination unter Beteiligung m0g 
lichst aller interessierten und betroffenen Gruppen gelten geg80- 
wartig in Politik und Wissenschaft als aussichtsreichere Str<1te 
gien, um die Sch ere van wachsenden Anforderungen und abnehmender 
Handlungsfabigkeit zu schliej3en. Der Ruf nach "runden Tischen" hat 
Konjunktur - die Option fiir prozedurale Problemlosungen eroffnet 
allerdings zunachs t einmal den Raum fiir eine neue "politics of 
procedure" zwischen diskursiver und Verhandlungsdemokratie. 
In dem Seminar geht es um Moglichkeiten und Grenzen van neuen p0- 
litikformen im Spannungsfeld von demokratischem Experimentalismus, 
organisierter Interessenvertretung und administrativer Instrumen 
talisierung. Voraussetzungen und Folgen von "Konsensgespriichen•, 
Mediations- und Diskursverfahren sollen an konkreten Fallstudien 
aus der Umwelt- und Technologiepolitik analysiert werden. 

2. Voraussetz-.:n~en und Vorbe~eit-..ir.s:~coelichk:eiten 

Zille8en, Horst u.a. (Hg.): Die Modernisierung der Demokratie, 
Internationale Ansatze, Opladen 1993 

Claus, Frank/Wiedemann, Peter M. (Hg.): Omweltkonflikte: Vermitt 
lungsverfahren zu ihrer Losung - Praxisberichte, Taunusstein 1994 

Prittwitz, Volker 'van (Hg.): Verhandeln und Argumentieren. Dialog, 
Interessen und Macht in der Umweltpolitik, Opladen 1995 

3. Vor~ehensweise 
Diskussion auf der Grundlage van Referaten und Thesenpapieren 

4. Art des Leistl::ursnachweises ·:rur· den Scheiner-..-erb 

Regelma8ige Teilnahme und Abgabe einer schriftlichen Arbeit 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 123456789e 
ZIFFER2 12-7890 
ZIFFER3 1a34567890 



Vorlesu::::gs=er: 05.281 
Na=ze rlss Dcze~~2~: 
Prof. Dr. Michael Th. Greven .. Sprechst:.:::.ce: Tag Zeit 

folgt AP 1 / 206 

Hauptseminar 

Tag Ze.i:t 

Der "Staat" in der zeitgenossischen Politiktheorie. 

Di 10-12 

Rau:::i 

AP 1 / 138 Beginn: Di., 24. 0kt. 1995 

J.. Zur wisse~sch.2..ftllc!'le~ ~d. d.i.d.2-k"tischen Ee~Ctlru!' der Ver- 

In der zeitgenossischen Politiktheorle, aber auch in der w!ssenschaft!ichen Analyse 
der Regierung und Steuerung moderner Gesel!schaften ist die Verwendung des Staats 
begriffes einerseits umstritten, andererseits,-dort wo der Begriff Verwendung findet, 
Inhalt und Reichweite des Begriffs hochst unterschiedlich interpretiert. Eng verbunden 
mit der Debatte Ober den Staatsbegriff ist die Ober die Selbstandigkeit des politi 
schen. Politikwissenschaft erscheint var dem Hintergrund der reichhaltigen Literatur 
anderer Disziplinen, van der Rechtswissenschaft Ober die Philosophie bis zur Soziolo 
gie und Ethnologie, ge!egentlich wie eine "Wissenschaftstheorie ohne theoretlsches 
Fundament", was slch selbstverstandllch auch in der emplrischen Politikforschung 
negativ auswirken miiBte. 
Ziel des Seminars ist Kenntnisnahme, Diskussion und wissenschaftlicher Vergleich der 
verschiedenen Auffassungen und Positionen. 

2. Vorausset=~en und Vorbereiturui:smo~lichkeiten 

Abgesch!ossenes Grundstudlum in Politlkwissenschaft sowie die Fahigkeit und Bereit 
schaft zur LektOre engllschsprachiger Literatur. 
Eine umfangreiche Literaturllste mlt neuerer staatstheoretlscher Literatur steht 
Ende September zur VerfOgung. 

3. Vor~ehensweise 

Referat + Dlskusslon. 

4. Art des Leist:Iru,:snachweises t'Ur den Schei?ler-~erb 

Referat + Hausarbeit. 
Die schriftllche Grundlage des Referates soil eine Woche var dem Referatstenain 
vorliegen; Hausarbeiten zu diesem Hauptseminar werden nur bis zum 31. 03. 1996 
angenomnen. · 

SEITENANQABE 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 ·123\567890 
ZIFFER3 1~567890 



Vorlesungsnummer: cS. 2,S) 
Nal:le des Dozenten Sprechstunde: Tag Zeit Raum 

Prof.Or.rer.pol.Hans-Hermann Hartwich Mo 14-16 AP 201 

Art und Titel der veranstaltung: 

Hauptseminar: Die Stellung der Deutschen Bundesbank im deutschen 
und europaischen Verfassungsgeffige. 

Tag 

Di 

Zeit 

16-18 

Raum 

77, VMP,5 Beginn: 30.10.1995 

l. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begr(indung der 
Veranstaltung: 

Oas Thema gehort primar in den Bereich der "Regierungslehre", 
ist aber sehr interdisziplinar angelegt. Das HS behandelt die 
Institution in rechtlicher und personalpolitischer Hinsicht, ihr 
geld-, kredit- und wahrungspolitisches Instrumentarium, ihre 
"Atutonomie" sowie die Rolle der Bundesbank im westeuropaischen 
Verbund, von der "Wahrungsschlange" bis zur "Wahrungsunion" mit 
Etablierung einer ilbergordneten "Europaischen Zentralbank". 
"Macht un'cl Ohnmacht" der Bundesbank (Beispiele:Deutsche Wah 
rungsunion 1990, Maastricht l99l'ff.)sind ebenso Thema wie kom 
plizierte Probleme notenbankpolitischer steuerung der inlandi 
schen Geldversorgung und de Au.Benwerts der Wahrung. 

2. Voraussetzungen und VorbereitungsmOglichkeiten 

MakroOkonomische Grundkenntnisse werden vorausgesetzt. oazu 
vielleicht filr Politikwissenschaftler: Roland stunt, Politische 
Wirtschaftslehre, 1995 als Einfl'.lhrung zur Institution bis hin 
zur Wahrungsunion: und: Hermann Ada111, Wirtschaftspolitik und 
Regierungssystem, 3.Auflage 1995 (ohne spezifische Behandlung 
der Bundesbank): Roland Sturla, Die Politik der Deutschen Bundes 
bank, in: Beyme/Schmidt(Hrsg.),Politik in der Bundesrepublik, 
1990: Wirtschaftswiss.standardwerke u.a.Rolf caesar, Der Hand 
lungsspielraum von Notenbanken,1981; D.Duvendag (Hrsg.), Macht 
und Ohnmacht der Bundesbank, 1973: Rolf H.Kaiser, Bundesbank 
autonomie - MOglichkeiten und Grenzen einer unabhangigen Poli 
tik, 1980: SchlieBlich: David Harsh, Die Bundesbank.Geschafte 
mit der Macht, 1995. Im Seminar werden vor allem "Auszilge aus 
Presseartikeln", Jahrberichte und Monatsberichte der Bundesbank 
eine Rolle spielen. · 

3. Vorgehenswei~e 
Eine Vorbesprechung vor Beginn des WS findet nicht statt. Oas HS 
wird durch ein mindestens dreistilndiges Colloquium eingelei 
tet.Ab vierter Semesterwoche: Teilnehmerreferate. Schriftliche 
Ausarbeitung zum Ende des Semesters. Ein HS-Schein wird auf 
grund dieser Leistungen vergeben. 
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'i=l2.s=,,,--s=•-2r: 05.283 
~1ia:.e_ .des Dcze~~a~: 

Dr. Thomas von Winter 

Sp:-ec.::.s-t-..:=~e: T,g Zei~ 
mi 16-18 

Ra= 
n.v. 

Hauptseminar 

Armut und Annutspol itik in Deutsch land 

Tag Ze.!:t 
DI 12-14 

P.ai:= 
AP 1 / 138. 

l. Vor::e~r2c~ u. Beginn: 

24. 0kt. 95 

1. Ztl!" ~~s2-sc~.2..!t,~che~ c:::.~ d.:!.tlak':~~c~en Ee~d\J:!Z de~ Ve~- 
2.!:.S~ ... _; 

Der Begriff Armut gehort zu den umstri ttensten Kategorien der Sozi a 1 po 1 i ti k. 
Sowohl in der Politik als auch in den Sozialwissenschaften laBt sich nur 
schwer Ubereinkunft darUber erzielen, was unter Armut zu verstehen ist. 
Bevot Uber Armutspolitik gesprochen werden kann, gi It es daher zu kl eren , 
wi, ltf...,t SOZialwissenschaftlich zu definieren ware, welche Erscheinungsformen 
sie annimmt und welche Ursachen sie hat. Var diesem Hintergrund ist Armuts 
politik zu verstehen als ein "Definitionskampf", den sozialpolitisch enga 
gierte Verbande untereinander und mit dem Staat Uber eine angemessene Antwort 
auf Unterversorgungserscheinungen austragerr. Gegenstande der Armutspolitik 
sind die Funktion der Sozialhilfe, Sicherungs!Ucken im sozialen Netz sowie 
eine Reform des Sozialstaats im Sinne einer verbesserten Sicherung gegen 
Annut. 

- Walter Hanesch (Hrsg.): Sozialpolitische Strategien gegen Annut, Opladen 1995 

- Stephan Leibfried und Wolfgang Voges (Hrsg.): Armut im modernen Wohlfahrts- 
staat (Koiner Zeitschrift fUr Soziologie und Sozialpsychologie, · 
Sonderheft 32), Opladen 1992 

3... Varrei..e?!.S'"Wei.se 

Ref°erate und Diskussionen 

RegelmaBige Teilnahme. Referat und Ausarbeitung 

SEITENANGABE 
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'7c-°T G-~--a.,...• 05.284 

~~ ~es Dcze~t~~= 
Dr. Thomas von Winter 

Sp=ec~..st"..=.Ce: Ta~ 
mi 

Zai-:: 
16-18 

Rat= 
n.V. 

Hauptseminar 
Organisierte Interesser.. Zur Theorie und Empirie der Verbande 

Tc.E 
Hi 

Ze!:: 
14-16 

Rat= 
AP 1 / 108 

l. Vor:::e~rec,..,r:::; u. Beginn: 
25. 0kt. 95 \ 

i. Z~ Y-~se?:.Sc!:.2.:!~,~c=e~ t:::.d d..:!..d.z.lc:~~c~en E8~d~ de~ Ye~- 
2!:..5~-~ 

Die Fr age, weshalb sich Henschen in Verb linden zusanmenschl ieBen, laBt si ch 
scheinbar einfach beantworten: weil sie gemeinsame lnteressen haben. Die 
neuere Verblindetheorie hat jedoch gezeigt, daB es mit dieser Bedingung nicht 
getan ist, daB Prozesse der Verbandsbildung vielmehr hochst, voraussetzungsvoll 
sind auch die Bestandssicherung von Verblinden ein permanentes Problem dar 
stellt. Angesichts einer auBerst vielfliltigen Verblindelandschaft 1st daher 
zu fragen, welche Faktoren fUr die Entsteh~ng van Verblinden maBgebend sind 
und welche Mechanismen die Mitglieder an n,re Verblinde binden. Am Beipiel 
verschiedener Typen von Verblinden lliBt sich UberprUfen, wie die einzelnen 
Organisationen mit den Grundproblemen umgehen und inwieweit verschiedene 
Theorien ihr Handeln adliquat erklaren. 

- Ulrich v. Alemann: Der Wandel organislerter lnteressen in der Bundesre· 
publik. Erosion oder Transformation, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 
a 49/1985·, s.-3-21 

- Ulrich v. Alemann: Organisierte lnteressen in der Bundesrepublik, Opladen 
1989 

Referate und Diskussionen 

RegelmaBige Teilnahme. Referat und Ausarbeltung 

SEITENANGABE /. 
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'Tc:-le~..:::::.;;=...:-0r: 05.285 
;,;~ .C.Ss Dcz2::.t2::.: 
Dr. Thomas von Winter 

Screc.::.s-:.=~e: Ta~ Z~i~ 
mi 16-18 

R.at= 
n.V. 

..L-: t.:::::. ~~~c1 de: Ve:a:s~a!:::-~: 
Hauptseminar 
Wahlerverhalten in Ost- und Westdeutschland 

Tag Za.!.t 
Do 10-12 

P..a= 
VMP 5 / 0079 

1. Vor::e~rec~ u. Beginn: 
26. 0kt. 95 

·Die Wahlerlandschaft im vereinigten Deutschland 1st zweigeteilt. Nach Beendi 
gung des nach 1990 zweiten "Superwahljahres" 1994 ist deutlich geworden, 
daB sich die Struktur des Parteiensystems im Osten auf mindestens mittlere 
Sicht hin von der im Westen unterscheiden wird. Gleichzeitig herrscht Uber 
die Besti111T1ungsgrUnde fUr das Verhalten der ostdeutschen Wahler nach wie 
vor UngewiBheit. Reprasentiert die Mehrheit der Ostdeutschen jenen parteiunge 
bundenen, rational -kalkulierenden Wahlertyp, der im Westen erst al lmeh l tch 
mit dem RUckgang mi 1 ieubedi ngter Wahl norm~n an Bedeutung gewonnen hat, 
oder sind in den neuen Bundeslandern regionalspetifische strukturelle Faktoren 
wirksam, die sich in der Her-ausb i l dunq neuer soziopolitischer Konfliktlinlen 
manifestieren? In der Veranstaltung sollen die empirischen Befunde zum Wahler 
verhalten in Ostdeutschland im Lichte verschiedener wahlsoziologischer Erkla 
rungsmodelle diskutiert und zu den Wahlertraditionen in Westdeutschland 
in Beziehung gesetzt werden. 

- Hans-Dieter Klingemann und Max Kaase (Hrsg. l: Wahlen und Wahler. Analysen 
aus AnlaB der Bundestagswahl 1990, Opladen 1994 

- Wilhelm BUrklin und Dieter Roth (Hrsg.): Das Superwahljahr. Deutschland 
vor unkalkulierbaren Regierungsmehrheiten?, Koln 1994 

Ref~rate und Diskussionen 

RegelmaBige Teilnahme. Referat und Ausarbeitung 

SEITENANGABE· 
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Prof. Dr. Michael Th. Greven folgt 

Zei:t F.ai= 
Af' 1 / 206 

Ot:erseminar Forschungskol loquium "Regierungslehre" 

l. Vor:esprec=.:::..; 

Di 16-18 

P..2.t.= 

AP 1 / 104 Oi, 24. 0kt. 1995 

~. Z~ W:sse-sc~~~~iiche~ u::::.~ ci.i~2..k"tisc~en Eec:"J::.tl~ tle~ Yer- 
2.!:.S":c...!..~ 

Anhand von E.xamensarbeiten, Dissertationen und Projekten sowie am Beispiel 
von aktuellen Forschungsberichten im Bereich "Regierungslehre" sollen metho 
dische und konzeptionelle Probleme bearbeitet und di~kutiert werden. 
Wie entseht eine wissenschaftliche Fragestellung? Wie legt man eine Unter 
suchung an? Welche aktuellen methodischen, theoretischen und inhaltlichen 
Fragen bewegen das Teilgebiet? 

Voraussetzungen: 

Vorbereitung 

persOnllche Anmeldung in.den ersten beiden Sltzungen 
unter Vorlage einer einseitigen "Skizze• einer geplanten 
wissenschaftlichen Arbeit; 
abgeschlossenes Grundstudium und "E.xamensnahe"; 

"Sklzze•. 

Referat, Lekture und Diskusslon von verschledenen Texten. 

~. A.rt des Le•s~=achweises ·:ruz. de~ Scheiner-~erb 
Keine Leistungsnachwelse. 

SEITENANGABE 
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Vorlesungsnummer: OS .311 
Name des Dozenren: 
Dr. Martin Thunert 

Sprechsrun de: 
Mi. 10.30 • 12-10 R.252 

Art und Tltel der Veranstal tung: 

Mitttlseml n.ar: "Europaische Regierungssyst eme im Vergleich" 

Tag 
Dienstag 

Zcit: 
16-18 Uhr 

Raum: 
APl, 108 

l.Temtin 
31.10.1995 

1. Zur wlssrnsch2f tlichen und didaktlschen Begriindung der Veranstal tung: 
Diese in den Teilbcreich "Vergleichcnde Politikwisscnschaft " einfiihren de Lehrv eranstal tang verfolgt 
das Ziel, die Mc:rlanale und Funktionszusammenh.i!nge sowie die Vor- und Nach!eile umers chiedlicher 
Typen von politischen Systemen in Europa zu analysieren. Seit den politischen Umwfilzungen in 
Sildeuropa wllhrend der siebziger Jahre und in Osteuropa zu Beginn diescs Jahrzehn ts versteaen sich 
die meisten europaischen Staaten als liberal-demokratische Systeme: Dennoch unterschci den sich sclbst 
die etabllerten westlichen Demokratien Europas hinsichtlich ihrer Herrschaftsstruktur , in der Offenheit 
der Willensbildung, In der Reichweite des staatlichen Gestaltungsanspruchs . in der Art der 
Gewalteateilung, im Verhlil tnis Regierung-Opposition oder im Grad gescllschaftli cher Autonomie. 
Wabrcnd dcr erstcn Kursphase werden wir deskriptive lndikaloren und theoretische 
Unrersch eidungslaiterien erarbci ten, anhand derer sich . die nationalen politischen Systeme 
typologisieren und ibre Insti tutionen vergleichcn Iasscn. Daran schlieBen sich nationale Politikprofile 
sowie vcrgleichende Unrersuchungen zu Parteiensystemen, Eimichtungen der Inreress envermitllung, 
Parlamenren, Regicrungen, subnation.alen Einheiren sowie Polltikinhal ten • und stilen an. 

Ttllnahmevoraussetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten 
Zur Teilnahm e cingeladen sind Srudicrende, die bcreits llbcr politikwisscnschaftll che Grundkennmiss e 
vcmlgen und sich einen theorie-gelciteten Ubcrb lick llbcr die sozio-politischen Bedingungen In den 
Swten des heutigen Europa verschatren wollen. Dabci 1st die Bereitschaft und die Fahigkeit zur 
~Jaare fremdsprachiger - In der Regel englischer • Fachliteraturunabdin gbar. Vorausgesettt werden 
politikwisscnschaftli ches G~wissen, Kenn!ni sse des polltischen Systems der Bundesrepu blik 
Deutschland sowie ein grobcr Ubcrb lick llber die europaische Staatenwelt. Zur Vorbercitung wfillrend 
der Semesterfericn eignen sich: 
Bundeszen ll'llle rur Politische Bildung (Hrsg.): Grundwissen Polirik. Schriftenreihe Band 302, · Bonn 
1993. Daraus: Theo Stamme n "Grundlagen der Politik" (13-46), Wolfgang Rudzio "Das politische 
System dcr Bundesre publik Dcutschland" (47-88) und Eckhml Jesse "Typo logie polltischcr Systeme 
der Gegenwart" (165-228). Oscar W. Gabriel (Hrsg.): Di,, EG-Staa!DI im Verg/eich, Aktualisicrte 
Ausgabe, Bundeszen trale lllr Politische Bildung, 1994, Bestell-Nr. R-87079. (Beido Publibtiooen u, .. .., 
k-. foig,,,,dama.6al besu>lll waden: Bundcsuotru: mr Politisch• BildwJc. Poslfacb 2325, 53013 Boon). Wcitere 
Uteratur: Percy Allum: Srau and Socu,ry in Western Europe, Cambridge: Polity Press 1995. Kurt 
Sontheimer. Grundziige des polirischm Systems der neuen Bundesrq,ublik DeUISchland, Mllnchen: 
Piper 1993. Die Verfassungen der EG-MitgliedsstaaJm, Textausgabe mit clner Einfilhrung von Prof.Dr. 
Adolf Kimmel, 3. Auflage, Milnchcn: dtv 1993, DM 18.90. · 

Vorgrhenswdse 
Die Arbei tswcise ist primar systematis ch-vergleichend, mirunter jedoch auch landerspczifisch Wfillrend 
dcr Einfllbrungspia Vortr:ige des Dozenten, 5!'2tcr Einzel. and, Gruppenreferate . · 

Leistungsanfonlerungen fiir den Sche.inerwerb: 
(a) mii.ndlicher Vortrag und schriftli che Ausarbcirung/Klausur oder (b) lllngere H.ausarbci t. Filr 
Studierende des Srudiengangs Diplom-Politologie zus:itzlich cin Pr11fun gsgesprach bzw. cine K!ausur . 

SEITENANGABE· 
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Vorlesungsnu=er: os.31~ 
Kame des Oo2enten: 
Dr. Torsten Rossmann 

Sprechstunde: 
n. Vereinb. (040/2292659i 

Art und Titel der Veranstaltung: 

Obung: Pluralismus und Hedienkonzentration in Europa: Analyse,n 
nationzucr und supranationaler Hedienpolitik 

Tag: Mittwoch 
Ralllll: AP 1/109 

Zeit: 16.00-18.00 Uhr 
1. Vorbesprechung: 25.·0ktober 1995 

1. zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrilndung der Veran 
stal.tung: 

Hit der Deregulierung der europaischen RIUldfunkmcrkte haben 
Konzentrationsprozesse eingeset2t, deren Ende und AusmaB derzeit 
noch nieht abzusehen ist. Sie finden auf nationaler, aber auch 
internationaler Ebene statt. Sie gefAhrden die Heinungsvielfalt 
und ermoglichen - Beispiel Berlusconi - die Manipulation der 
Offentlichen Meinungsbildung. Antworten ist die Hedienpolitik 
bislang schuldig geblieben. Denn in Europa steht die Formulierung 
einer wettbewerb<lpolitik, d.h., des politischen Versuchs, 
Kon2entraticnspro2esae im Medlen-, insbesondere im Fernsehsektor 
zu kontrollieren und zu beschranken,erst am Antang. Im Seminar 
aollen. die Voraussetzungen fur Konzentrationsprozesse, die 
Foniationen und strategien der Unternehmen ebenso analysiert 
warden wi• die Versuche, Konzentrationsprozesse aur nationaler ~i~ 
auf europ&ischer Ebene zu beschrlinken. 

2. Vorausaet.sungan und VorbergltungsaOglicbkeiten: 

Interesse an rorschungsrelavanten Fragestellungen zum Thema He 
dienpolitik; Englischkenntnisso1 Kenntnisse in weiteren europ;ti~ 
schen Sprachen waren wunschenswert 

vorbereitungslektQre: 

Hans J. Kleinsteuber/Torsten Rossmann (Hg.); Ellropa als Kommunika 
tionsraum. Akteure, Strukturen und Konfliktpotentiale. Opladen 
1994. 

S6nchez-Tabernero, Alfonso: Media Concentration in Europe. 
Commercial Enterprise and tho Public Interest. Media Monograph No. 
16. European Institute for the Media. Manchoster/Dilsseldorf 1993. 

3. Vorgeheru;veisa: 

Arbeitsgruppen, kur2e Vortrage und Diskussionen 

4. Art des Leistungsnach-lses fiir don Scheinerwerb: 

Regelm&Oige Teilnahme, mundlicher Vortrag (Referat) und eine 
schriftliChQ Ausarbeitung 

SEITENANGABE 
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Dr. Ljuba Trautmann 
ws 1995/96 

tu'+! i:>i.1 A2-·A4 uwr , l<au1M: A-PA,Aol..f 
iibung: MASSENMEDIEN UND POLITISCHES SYSTEM IN RUSSLAND 

Ot.'322.. 
l. WISSENSCHAFTLICHE BEGRUNDUNG UND FRAGESTELLUUNGEN 

In Osteuropa wurden die Massenmedien (TV, Radio, Presse) von den 
fuhrenden komrnunistischen Parteien j ahrzehntelang als 
ideologisches und politisches Steurungsinstrument miZbraucht. 

Die kommunistischen Regime brachen seit 1989 bekanntlich sehr 
schnell zusammen. Die postkomrnunistischen Transformations 
prozesse verlaufen aber langsamer als die meisten Experten es 
prognostizierten. Bei der Ursachenanalyse der transformations 
politischen Schwierigkeiten spielen die Massenmedien eine 
entscheidende Rolle. ' 

Leisten die Massenmedien heute einen Beitrag zur Fo:i:;mierung der 
burgerlichen Gesellschaft und zur Bildung e i.ne r neuen 
demokratischen Kultur? Inwieweit beeinflussen sie politische 
Einstellungen und Entscheidungsprozesse? Sind die Massenmedien 
autonom oder geraten sie - nach einer Ubergangszeit relativer 
Pressefreiheit 1987 bis 1990 erneut unter staatliche 
Kontrolle? An welche Traditionen kann die unabhAngige Presse 
anknupfen? Gibt . es demokratische Pressegesetze und 
staatsunabhAngige Institutionen, die einen freien Journalismus 
garantieren? Sind die caceuropa Lscnan . Lander insbesondere 
RuZland, wo die Massenmedien ausschlieBlich der Propanda 
kommunistischer Ideologie dienten uberhaupt fahig, 
Massenmedien als eine "vierte Macht" im TransformationsprozeB zu 
etablieren? 

2. VORGEHENSWEISE 

.Die skizzierten Fragen sollen anhand der folgenden Themen 
analysiert werden: 

I·. EINFUHRUNG 
l. Einfuhrung in das Thema - Transformationsmodelle 
2. Politische Transformation und Massenmedien 

II.POLITISIERUNG DER MEDIEN 
3. Zentrale medienpolitische · Konflikte :· TV Ostankino 
4. Die neue Parteipresse - Konflikte um Pravda und Izvestija 
5. Kampf um ein neues Pressegesetz 
6. Massenmedien und Wahlen 

III.WIRTSCHAFl'LICHE GRUNDLAGE DER MEDIEN 
7, Finanzierungsmodelle 
8. Medienmarkt, Werbung und Vertriebssystem 

SEITENANGABE· 
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IV.AKTUE LLE INFORMATIONSKRISE , 
9. Printmedien - GUS und regionale Presse in Ruf.land 
10.Elektronische Medien - 

Offentlich-rechtliches (ORT) und unabhangiges Fersehen (NTV) 

V. DEMOKRATISCHER JOURNALISMUS? 
11.Journalistenverbande und -ausbildung 
12.Alltagspraxis der Journalisten 
13:Abschluf.diskussion 

3. GRUNDLAGENLEKTURE UND VORBEREITUNGSMOGLICHKEITEN 

Lerg, Winfried B. /Ravenstein, Marianne/Schiller-Lerg, Sabine 
Sowjetische Publizistik zwischen Offnung und Umgestaltung. Di~ 
Medien im Zeichen van Glasnost und Perestroika, Hamburg, Lit. 
Verlag, 1991 (I-V, 25-42, 92-100, 140-149, 150-171, 209-220). 
Roth, Paul, Glasnost .und Medienpolitik unter Gorbatschow, Bo~ 
1990 (16-33, 34-48, 98-120, 140-160, 208-236); Silvia van 
Steinsdorff, Ruf.land auf dem Weg zur Meinungsfreiheit. Die 
Pluralisierung der deutschen Presse zwischen 1985 und 1993 
Munster/Hamburg 1994 (S. 220-301); Trautmann (Koop), LjUba_' 
Glasnost oder Glasnot, in: Journalist l/1994; Die Agenturen i~ 
Ruf.land, in: Inside September 1994; Werbung in RuEland. 
Kontakter 7/1994; •Vierte Gewalt" in RuJHand?, Media Spektru~ 
August 1994; Ruf.land zwischen Diktatur und Demokratie, Nemes 
Verlag Baden-Baden 1995, S. 79-98, 141-197. 

4. TEJLNAHMEBEDINGUNGEN 
- Kenntnis der Grundlagen- und Stundenlekture 

(siehe Aktenordner) 
- RegelrnAZige Teilnahme an den Sitzungen 
- Ubernahme eines Referates und einer Hausarbeit 
- Abgabe einer Hausarbeit bis Ende Februar 1996 
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\/qrlesungsnummer: 0 S, '3.;> ,S- 
Name des Dozenten: 

Oipl. Pol. Klaus-Dieter Muller 

Sprechstunde: Tag Zeit Raum 

nach Vereinbarung 

Art und lite! der Veranstaltung: 

Obun'i: 

Tag 
Mittwoch 

'Medienvielfalt und Aundfunklreihett in den elektronischen Medien in Oeutschland 

Zeit 
18.00-20.00 Uhr c.t 

Raum 
,_ /tPJ, AO'f 

1. Vorbesprechung 

1. Zur wissenschattlichen und didaktischen Begrundung der Veranstaltung 

Die aktuelle medienpolitisc~e Debatte um die Konzemration im Bereich der elektronischen Medien wird nicht 
zutetzt im Hinbliek auf die Gafahren, die daraus fur die Aundfunkfreiheit emsrehen kOnnen, gefuhrt. 

Die Obung nirnrm den vertassungrechtlichen Aultrag zur Medienvielfalt und Aundfunkfreiheit und die diesbeziig 
riche Vertassungsimerpretation in den Aundfunkurteilen des Bundesvertassungsgerichtes zum Ausgangspunkt. 
Sie erganzt die medienrechtliche Ausgangsperspektive durch eine zusatzliche Auseinandersetzung mit fOrdera 
ler Medlengesetzgebung und Medienpolitik in ihrer Aelevanz fur Medienvieffalt und Aundfunkfreihett. 

In einem analytischen Teil soften EigentCmerstrukturen und Konzemration in den elektronischen Medien ebenso 
transparent gemacht werden wie Strukturen der Programmzulleferung. In einem wetteren Schritt sollen unter 
schiedliche Formen der insmutionaiisierten Kontrolle von Medienvielfalt und Rundfunkfreiheit, wie sie mtt 
Fernseh- und Aundfunkraten im Offentlich-rechtlichen Rundfunk, mit Landesmedienanstalten und OLM im prt 
varen Rundfunk und mil institutionalisierter Veroandskontrolle der IG-Medien bestehen, in ihrer Funktlonsweise 
ertautert werden. 

Die Obung will sich daruber hinaus mit qualttaliven Fragen der Rundfunkfreiheit am Beispiel des joumalistischen 
Seibstverstandnisses und der joumallstischer Oualifikation sowie am Beispiel des verdeckten EintluBes der 
Wercung aut Programme auseinandersetzen. In Falls:udien sollen die Medien in ihrer .Funktion als vierte 
Gewall" und im Hinblick auf den m<lglichen MiBbrauch der Rundfunklreiheit untersucht und bewertet werden. 

Die Obung soil enden mtt einem Exkurs uber den m<lglichen EinfluO von Multimedia und lnteraktiv·TV auf 
Medlenvielfalt und Rundfunkfreiheit. 

2. Vorau;setzungen und Vorbereltungsmoglichkelten 

Zur Einarbeitung in das Obungsthema wird ein Apparat mit Basislexten zur Ver1ugung gestellt. 

3. Vorgehensweise 

Neben der Auswertung empirischer Markt· und Untemehmensdaten und relevamer Primar- und Sekund:lr· 
literatur in Vortragen und Referaten, sollen Betriebsbesichtigungen femsehwirtschattllcher Betriebe und rach 
kompeteme Gastreferemen zur Aufarceitung des Themas herangezogen werden. 

4. Art des Leistungsnachwe!ses fur den Scheinerwerb 

Hausarbeit fur unbenoteten Schein, 
mundrlChe PrufungtKlausur fur benoteten Schein. 

I 

---- 
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Vorlesungsnummer: 05.331 

Hans J. Kleinsteuber Sprechstunde: 
Do ll-i3, R. 248 

Hauptseminar: 

Die 14 - 16 

Politik im Kommunikationsraum Europa 

R. 104 / AP l l. Vorbesprechung: 
Do, 13. 7. 95, 16.30 / R.248 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Bearlindung, 

Dieses Hauptseminar thematisiert Institutionen·und Akteure des 
europaischen Prozesses und dimensioniert sie in Theorie und 
Interpretationsansatze hinein. Im Hittelpunkt wird naturgemaB die 
Europaische Gemeinschaft/Europaische Union stehen, doch sollen 
auch gesamteuropaische Aspekte einbezogen werden. Um sich in dem 
riesigen Feld der Europapolitik orientieren zu konnen, wird der 
Bereich der Kommunikation in seinen verschiedenen Facetten 
(Medien, Telekom, Technologie etc.) in den Hittelpunkt gestellt. 
Neben den gangigen Theorien zum europaischen Integrationsprozeo 
wird ein Raumansatz vorgestellt. Im Einzelnen sollen angesprochen 
werdeni Zum ersten Ableitungen zu Europa (Geschichte, Geographie, 
Kultur etc.), zentrale Aspekte der Entwicklung von EG/EU, ihres 
gegenwartigen Standes (Maastricht, Subsidiaritat), zentrale 
Institutionen innerhalb und auBerhalb der EU, zentrale Akteure 
(z.B. der Wirtschaft, Verbande etc.) und Theorie zur Erklarung der 
Prozesse. Zweitens werden spezielle Politikfelder analysiert, dazu 
konnen zablen, Hedien, Technologie, Telekom,· Datennetze, audiovi 
suelle Forderung, Programmpolitik, Regionen, 6ffentlichkeitsar- 
beit. 

2. Voraussetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten, 

Grundkenntnisse zur EG/EU und zum europaischen ProzeB werden 
vorausgesetzt. Englische Sprachkenntnisse sind unbedingte 
Voraussetzung. Eine zentrale Quelle zur Bearbeitung wird sein, 
Hans J. Kleinsteuber/T. Rossmann, Europa als Kommunikationsraum, 
Opladen 1994 (Leske+ Budrich, verbilligte Exemplare im 
Sekretariat)~ zur EU allgemein eignet sich, .H.-W. Platzer, 
LernprozeB Europa, Hannover 1993. Vorlaufiger Arbeitsplan mit 
Hoglicbkeit der Reservierung von Themen hangt neben R. 248 aus, 
die Bibliographie ist ab ca. August im Sekretariat erhaltlich. 

3. Vorgehensweise, 

Einzel- und Gruppenreferate. Schriftliche Ausarbeitungen mUssen 
eine Woche vor ihrer Beh~ndlung vorliegen; ansonsten rechtzeitige 
Vorlage eines Thesenpapiers und Nachreichen der Hausarbeit, 

4. Art des Leistungsnachweises fUr den Seminarschein, 

Rechtzeitige Vorlage einer schriftlichen Ausarbeitung und eines 
Tbesenpapiers; regelmaBige Teilnahme. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789f 
ZIFFER2 1234.-i7890 
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Vorlesun~snummer, 05.332 

Hans J. Kleinsteuber Sprechstunde: 
Do ll-13, R. 248 

Hauptseminar: Politiscbe Stereotypen - 
Zur vergleicbenden Analyse von 
Einstellungen zu fremden Kulturen 

Die 10 - 12 R.108 / AP 1 1. Vorbesprechung, 
Do, 13. 7. 95, 10.oo' / R. 248 

1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrilndung, 

Stereotypen sind vereinfachende und klischeehafte Vorstellungen, 
die eine erhebliche Rolle in unserer Alltagswelt spielen. Ein 
wesentlicher Bereich der Stereotypenbildung stellen unsere 
Vorstellungen von und Einstellungen zu anderen V6lkern und 
Kulturen dar; Dieser Themenbereich soll aufgearbeitet werden 
anhand der folgenden Komplexe, 
- Wie entstehen unsere Vorstellungen vom Eigenen und Fremden? 
- Was sind Stereotypen? Was unterscheidet sie von Images, Vorur- 

teilen, Feindbildern etc.? , 
- Welches sind die Produzenten von Stereotypen, wie gelangen sie 

in unsere K6pfe (z.B. Massenmedien, Sozialisation)? 
- Wie k6nnen Stereotypen wissenschaftlich angegangen und beschrie 

ben werden (Inhaltsanalyse, Meinungsumfragen etc.)? 
- Wie werden Stereotypen Uber Symbole und Rituale transportiert? 
- Wie kann die Entstehung negativer Stereotypen (etwa Vorurteilen) 

reduziert und Verstandigung bestarkt werden? 

Im Rahmen des Seminars konnen neben diesen eher theoretischen 
Themen auch konkrete Fallstudien angefertigt werden, etwa die Dar 
stellung eines bestimmten Landes in einem bestimmten Medium als 
Inhaltsanalyse. 

2: Voraussetzungen und Vorbereitungsmoglichkeiten, 

Die Bibliographie 1st ab August im Sekretariat erhaltlich. Ein 
leitendes Material wird vorgelegt. Zur Vorbereitung eignen sich, 
Bundeszentrale filr Politische Bildung, Volker und Nationen im 
Spiegel der Medien, Bonn 1989: Walter Lipmann, Die offentliche 
Meinung, MUncben 1964; Susanne von Basewitz, Stereotypen und 
Massenmedien, Wiesbaden 1990 (EinfUhrung). 

3. Vorgehensweise, 

Einzel- und Gruppenreferate. Scbriftliche Ausarbeitungen milssen 
eine Woche vor ihrer Behandlung vorliegen, im Ausnahmefall 
rechtzeitige Vorlage eines Thesenpapiers.~nd Nachreichen der 
Hausarbeit. 

4. Art des Leistungsnachweises filr den Seminarschein, 

Scheine nach rechtzeitiger Vorlage einer schriftlichen Hausarbeit 
und eines Thesenpapiers: milndlicher Vortrag im Rahmen des 
Moglichen; regelmaBige Teilnahme. 



PD Dr. 1-1:3,ns-Joachilll Giel3mann 

Si;:::-ac!:.5-t-.::!e: Tag Zai-: . Rat.::. 
Nacn dem Seminar oder telefonische Verein 
barung 040/86 90 54 

Hauptseminar: Demokratisierung in Ostmitteleuropa - Systemwechsel irn Vergleich 
(OS'.'333) 

MO 14-16 APl/109 

z~-- ~ ~se-~c:-...~---:-i 4 c;..a- t::::.:i d.:.c.z..k":"' !::C-:..•::. "::o.~~-"·-~ cio::- Ye~ 
~~---.: - 
Die Staaten Ostmitteleuropas stehen vor der Herausforderung, gleichzeitig 
politische, wirtschaftliche und psychologische Probleme des gesellschaft 
lichen Unbruches zu verarbeiten. Ziel des Seminars ist die Analyse der Aus 
gangsbedingungen, der Gesellschaftskonzepte, des Verlaufs und der Vergleich 
barkeit der Transformation innernalb Ostmitteleuropas und zu anderen Umbiiichen 
(I.ateinamerika, Sildeuropa, RuJ3land, Ostasien). Das Gewicht des Seminars liegt 
auf den Demokratisierungsprozessen Polens, Ungarns, der Tschechiscnen RepubliK 
und der Slowakischen Republik. · 

Voranmeldung telefonisch (86 90 54) und Vorgesprache im Institut filr 
Friedensforschung, Falkenstein 1 (Blankenese) vor Semesterbeginn. 
Literatur wird beim Vorgesprach, soweit vorhanaeii, verteilt. Dazu ge 
hort u.a. O'Donnell/Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule, 
Baltimore 1986. 

3. Vor~"--~..,e"'se 

Literaturauswertung 
Referate 
Diskussion 

Referat und schriftliche Ausarbeitung 

SEITENANGABE· 
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ZIFFER2 123-7890 
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Vorlesungsnummer, 05.341 

Hans J. Kleinsteuber Sprechstunde, 
Do 11-13, . R. 248 

Oberseminar, Arbeitsgruppe Medien und Politik 

Di 18-20 AP 1, 109 

1. zur wissenschaftlichen und didaktischen BeqrUndunq, 

Diese Arbeitsgruppe setzt sich aus fortgesehrittenen Studierenden 
zusammen, die sich filr ein Themenfeld interessieren, welches sich 
zwisehen den Begriffen Hedien und Politik spannt. Zur Teilnahme 
aufgefordert sind Studierende, die sieh in ihrem Studium im Rahmen 
der Politikwissensehaft, der Journalistik oder einem verwandten 
Fach bereits mit auf Hedien und Politik bezogenen Fragen und 
Projekten besehaftigt haben. Diese Arbeitsgruppe wird ihre Tatig 
keit mit der Arbeitsstelle Hedien und Politik (Sedanstr. 19, 20146 

· Hamburg) koordinieren, die ich leite. Themenfelder, die im Zusam 
menhang mit dieser Arbeitsstelle derz~it bearbeitet werden oder in 
den letzten Jahren bearbeitet wurden, umfassen deutsehe, euro 
paische und nordamerikanisehe Hedienpolitik, Neue Hedienteehniken, 
nicht-kommerzielle Lokalradios, vergleichende Hedienforschung u.a. 
Wer Interesse an diesen oder verwandten Themenfeldern hat und 
entspreehende Vorarbeiten vorweisen kann, 1st herzlieh willkommen. 

Aus der Hitarbeit an dieser Arbeitsgruppe konnen aueh Diplom-, 
Hagister-, Staatsexamensarbeiten sowie Dissertationen entstehen. 
Insoweit sollen mit dieser Arbeitsgruppe auch Lehre und Forschung 
miteinander verklammert werden. 

2. Voraussetzunqen und Vorbereitunqsmoqliebkeite~, 

Hindestens abgesehlossenes Grundstudium der Politischen 
Wissensehaft oder eines verwandten Faehes, Bereitschaft zu regel 
maBiger, zuverlassiger Hitarbeit. In Ausnahmefallen kann ein 
Seminarschein erworben werden. 

Nahere Auskilnfte bei mir. personliche Anmeldunq erforderlich. 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 123456789 .. 
ZIFFER2 123*7890 
ZIFFER3 12345~890 
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~ . 
~f. Dr. Rainer Tetzlaff 

Uni Hamburg/ Institut fur Politische Wissenschaft 
ws 1995/1996 

(
Voriesuug; Begriffe, Ansatzc nod Thcoricu des Teilbereiehs Internationale Politik 
OS-.3S--i) . 
Zcit: Donnerstags 12-14 Uhrin WiWi-Gebaude Raum 079 

Zur Begriiuduug der Voriesuug: 

Inzwischen existieren im Teilbercich lutemationale Politik/ Internationale Beziehungen 
(IB) deranige zahlrciche und oftmals konkurrierende ,,Gnmdbegriffe", Theorieansatze 
und Tbemenfelder, daB es lohnend und notwendig erscheint, Studierenden mit dem 
Sclrwerpuukt intemationale Politik cine thcoricgdcitctc 0ricuticruugsbilfc fur ihr 
Studium anzubieten. Dabei wird bier von der Vorstellung ausgegangen, daB gute 
Analy sen zu Themen der intemationalen Politik methodisch reflek:tiert und in Bezug auf 
gangige Dislrurse der Disziplin m angefertigt werden sollen. Von wissenschaftlichen 
Arbciten von Studierenden im Hauptstudium, vor allern von AbschluBarbciten von 
Diplom- und Magisterstudiengangen, wird crwartet, daB sie mebr als empirisch 
deskriptiv angelegtc Beschreibungen von Problemen und Vorgangen seien, d.h. daB sie 
cine erltenntnisfordcrlichc Synthese aus empirischer Beobachtung und theoriegeleiteter 
Reflexion Ober den Gegenstand darstellen wurden. Letztcrcs gelingt nur, wenu die 
empirische Vielfalt mithilfe einer GroBtheorie, eines in V ergleichsfallen bewahrten 
.,approaches" oder schlicht in Anlehnung an ein bekanntes Analysemodell strukruriert 
wird. 

Die Uberblicksvorlesung Ober wichtige Theorien und Lcitbegriffe der IB versteht sich 
daher al, Erganzung zu regional- oder sachbezogenen Seminarveranstaltungen, in denen 
in der Regel die Bcschiifligung mit einer GroBregion oder einern Sachthema im 
Vordergrund steht. 

Zur Vorgcbeuswdsc: 

Der Voriemugsplau konnte etwa wie folgt aussehen: 

I. Stunde: Oberblick Ober die zubebandelnden Leitbegriffe, Ansitu uod Thcoricu 
2. Stunde: Rcalismus und Idealismus. Vor allem die: Die realistiscbe Schute und ihre 
bistoriscben Vorlaufer (Hans J. Morgenthau; Machiavelli, Montesquieu): Macht, 
Iuteresse, Gleichgewicht der Miichte ... ; ferner: Der Nro-Rralismus (G.K. Kindermann in 
Deutsc hland, Krasner und Gilpin in USA) 
3. Stunde: Systemtbcoretiscbt und drpeudeuztbeoretiscbc Ansatze und die Rolle des 
Kolonialismus/Imperialismus (l Wallcrstein; F. Bnwdel; Andre Gundar Frank; Cardoso; 
W. I. Lenin; JOrgen Osterhammel) 
4. Stunde: Wdtmoddlc,(Karl W. Deutsch: Globus-Modell; Oub-of-Rome-Modell von 
1972: "Greuzen des Wachstumsw) 
5. Stunde: Die Intcrdepeudeuz.-Theorie vou Robert 0. Keohane und Joseph S. Nye 
,,Macht und Interdependenz" (komplexe Iuterdependenz; Empfindlichkcit und 
V erwundbarkcit als Lcitbegriffe) 
6. Stunde: Das Model! des asymmetrischen, gebrochenen Gitters von Ernst-Otto 
Czempiel sowie sein Buch von 1991: "Weltpolitik im Umbruch. Das intcruationale 
System uach dem Ende des Ost-West-Konflikts" 

SEITENANGABE j 
!:~mi HE:HE . ------------- . 



7. Stun de: Di e Welt als Weltges ellschaft (Jo hn W . Burt on (die Welt als Spinnweb ), 
Wi lhelm Rohri ch; W . Hein ; M . List; R. Tetzlaff 1994) 
8. Stunde: Die Welt in Transition zur ,,One World": universelle Trends zur 
.,Demokratisicnmg von Herrschaft und zur ,,civil society"? (L. Diamond; T. Parsons; 
R. K6Bler/H. Melber; D. Senghaas; G. Schubert/R. Tetzlafl7W. Vennewald; W. Merkel; 
Hippler) 
9. Stunde: Begriffund Probleme des Friedens, nach Reinhard Meyers (1994) 
10. Stunde: Ursachen und Typen von Kriegen: (deterministische, voluntaristische, 
teleologische · Ansatze): William H. McNeill; Klaus-Jurgen Gantzel; Jens Siegelberg; 
Volker Matthies; Manin Mendler und Wolfgang Schwegler-Rohmeis u.a.(Literatur-. 
Uberblick) 
11. Stunde: Theorien iiber Unterentwiddung/Entwitklung: Dieter Nohlen/Franz 
Nuscheler; Ulrich Mentzel; Dieter Senghaas; Wolfgang Sachs; Gerald Braun; Hans 
Jurgen Harborth (,,sustainable development") 
12. Stunde: Internationale Organisationen und internationale Regime: Volker 
Rittberger; Michael Zurn 

Vorbereitungsmoglichkeiten: . 
Beymc, Klaus v. u.a. (Hrsg.), 1987: Politi.kwissenschaft. Eine Grundlegung, Band ill: 
Aufienpolitik und Internationale Politik, Stuttgart etc. (Kohlhammer) 
Czempicl, Ernst-Otto, 1981: Internationale Politik. Ein Konflilctmodell, Paderborn etc. 

· (UTB Schoningh) 
List, Martin, Behrens, Maria, Reichardt, Wolfgang und Simonis, Georg, 1995: 
Internationale Politik. Problerne und Grundbegriffe, Opladen (Leske und Budrich) 
Meyers, Reinhard, 1994: Begriff und Problerne des Friedens, Opladen (Leske und 
Budrich) 
Rittberger, Volker (Hrsg.), 1990: Theorien der internationalen Beziehungen, in: 
Politische Vierteljabresschrift (PVS), Sonderheft 21, Opladen 
Ders.:1994: Internationale Organisationnen. Politik und Geschichte, Opladen (Leske und 
Budrich) 
Schubert, Gunter, Tetzlaff, Rainer und Vennewald, Werner (Hrsg.), 1994: 
Demokratisierung und politischer Wandel, Munster und Hamburg (Lit Verlag) 

SE I T E ri ANG ABE 
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Vorlesungsnummer: 05.361 
Name des Dozenten: Sprechstunde: Di. 12. 15-13.45 

Jens Siegelberg 

Sedanstr. 19, R.313 

Art und Titel der Veranstaltung: Mittelseminar 

Entwicldungstendenzen des Kapitalismus 
Tag 

Montag 

Zeit 

14-16 

Raum 

106 (AP 1) 

1) zw wissenschaftHchen und didaktischen Begriindune der Veransta!tuue 
Seit dem Zusammenbruch des Staarssozialismus steht der Kapitalismus weltweit 
konl:;urrcnzlos da. Zugleich aber scheint das kapitalistische Gesellscbafts- und Ent 
wicklungsmodell immer weniger in der Lage zu sein, die globalen Probleme zu 
losen. Statt zu einer Verallgemeinerung der zivilisatorischen Seiten der biirgcrlich 
bpitalistischen Gesellschaft ist es unter der Hegemonic neokonservativer Kriifte und 
ibrer Modernisierungskonzepte zu wachsendcn innergesellschaftlichen und globalen 
Disparit'iten genommcn. Zugleich werden die politischen Steuerungskapazit'itcn und 
Handlungsspielraume durch beschleunigte Internationalisierungsprozessc und ver 
scharfte Weitmarktkonkurrenz immer stiiker eingeschrankt. Angesichts dieser Si 
tuation fehlen nicht nur in der Politik, sondern auch in den Gesellschafts- und Ent- 
wick!ungstheorien tragf.ihige Konzepte fiir das 21. Jahrhundert. . 
Aus historischer und theorctischer Perspektive sollcn die verschiedenen Entwick 
lungsphasen des Kapitalismus untersucht werdcn. Im Mittelpunkt win! dabei die ge 
genwartige, als post-fordistisch apostrophierte Entwicklungsphase und die Untersu 
chung ibr immanenter Strukturen, Widerspriiche und Perspelctivcn stehcn. 

2) Vorau<;<etzuneeu und VQmereioio"5JPiielirbkeiten · 
voraussemmg fiir die Tcilnahme ist die Bereitschaft, sich auf der Grundlage neuerer 
Literatur intcn.siv rnit strukturgeschichtlichen Entwicldungcn und theoretischen Fra 
gestellungen zu beschaftigen und eine hohes Lesepensum zu absolvieren. Als Vorbe 
reitung auf das Seminar diencn: Joachim Hirsch / Roland Roth: Das ncue Gesicht 
des Kapitalismus. Vom Fordismus zum Postfordismus. Hamburg 1986: VSA-VerLag 
Jens Siegclberg: Kapitalismus und Krieg. Eine Theorie des Kricges in der Weltge- 
scllschaft, Hamburg/Munster 1994: Lit-Verlag, S. 46-166 

3) YmtehCJ.5Weise 
Disknssion auf der Grundlage von (Gruppen)Referaten und Thesenpapieren. 

4) Art des J,ejsrunesoachwcises ffir den Scheinerwerb 
Rcge!ma8ige Teilaahme und Vorbereiwng; Thescnpapicr, Referat und schriftliche 
Hausameit; 

SE=liENANGABE= 
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Vorlesun gsnumm er: 05.362 

Name des Dozenten: Sprechstun de: Di. 12.15-13.45, Sedanstr , 19, R.313 

Jens Siegelberg 

Art und Titel der V eranstaltung: Minelseminar 
Regionen der Weltgesellschaft: Afrika 
Tag 
Dienstag 

Zeit 
10-12 

Raum 
106 (AP I) 

1) Zur wissenschaft)ichen und didaktischen Be~ndung der VeramtaJtung 
Die Geschichte Afrikas ist, wie die anderer Regionen der Drinen Welt auch, un 
trennbar mit der Geschichte des kapitalistischen Weltsystems verkniipft. Dabei haben 
sicb in den verschiedenen Weltregionen sowobl universelle wie spezifiscbe Struk 
turmcrlanale berausgebildet, die sie einerseits als Teil der Dritten Welt kenn 
zeichnen, ihnen andererseits aber aucb ihre unverwechselbare Gestalt verleihen. 
Am Beispiel Afrikas so11 der Zusammenhang von globaler und regionaler Entwick 
lung von der Kolonisation bis in die Gegenwart verfolgt werden. Dabei ist es nicht 
das Ziel der Veranstaltung, die Entwicklung Afrikas im Sinne einer traditionell 
chronologischen Geschichtsschreibung nachzuvollziehen. Im Mittelpunkt der Veran 
staltung sollen vielmebr die gro6en historischen Entwicklungslinicn sowie die oko 
nomiscben, politischen und sozialen Wirlrungsmecbanismen globaler Vergesell 
scbaftung stehen. Deren Kenntnis stellt cine unverzicbtbare Grundlage fiir das Ver 
stindnis der Strukturmerkmale und Probleme gegenwiirtiger afrikanischer Gesell 
scbaften/Staaten nnd fiir jede weitergebende Descbaftigung mit ihnen dar. 
2) \'oraussctrungea und Vorbereimngsmoglichkeiten 
AuJler der Dereitscbaft zu intensiver Mitarbeit ist die Teilnabme an keine Vorausset 
zungen gebundcn. Zur Vorbcreitnng des Seminars dienen: 
Leonhard Harding: Einfilhrung in das Studium der Afrikaniscben Geschichte, Miin 
ster/Hamburg 1994: Lit-Verlag 
Franz Ansprenger: Politische Geschicbte Afrikas im 20. Jahrbundert, Miincben 
1992: Beck'sche Reihe 468 

3) Vorgeheruweise 
Diskussion auf der Grundlage von (Gruppen)Referaten und Thesenpapieren. 

4) Art des J.dstuai:SW!cbweise:i file den Schcinerwerh 
Regelmallige Teilnahme und Vorbcreitimg; Thesezrpapier, Referat und schriftlicbe 
Hausarbe it; 

SEITENANGARE 
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Vorlesungsnummer: 

Name der Dozentin: 

{JS'. 3 7-1 
Sprechstunde: Tag Zeit Raum 

Jutta Illert nach Vereinbarung 

An und Titel der Veranstaltung: 

libung: 

Tag 
Mittwoch 

Nichtregienmgsorganisationen in Lateinamerika 
im Spannungsfeld zwischen Staat und Zivilgesellschaft 

Zcit 
14-16 Ubr 

Raum 
APl, R. 104 

I. Vorbesprechung 

I. Zur wissenschaftlicben und didaktischen Begriindung des Themas der Veranstaltung 

Das Wort "Nichtregierungsorganisationeq" (NRO) ist in aller Munde. Allein in den OECD 
Mitgliedsstaaten gibt es ca. 4000 NRO's. In den Llindem des Sudens hingegen gehen Schat 
zungen von der Existenz von Ober 20.000 dieser nichtstaatlichen Organisationen aus. Im Rah. 
men der praktischen Entwicklungspolitik spielen sic als bilaterale Kooperationspartner cine zu 
nehmend wichtige Rolle. Andererseits ist der Begriff der NRO's weder theoretisch noch im 
Bereich der Entwicldungspolitik eindeutig geklart, Festzustellen ist, daO es sich vielmehr um 
einen nebulosen Sammelbegriff handelt, der zur Bezeiclmung einer ldeinen Stadtteilinitiative in 
Sudamerika bis hin zu privaten Kreditinstituten in Europa gebraucht wird. In Lateinamerika ha 
ben Nichtregierungsorganisationen (Menschenrechtsorganisationen, Frauenorganisationen, Or 
ganisationen zur Sicherung der Grundbediirfuissc etc.) einen wichtigen politischen Beitrag in 
der Ubergangsphase von der Diktatur zum demokratischen Konsolidierungsprozell geleistet. 
Oftmals fiillen sie mit ihrer Arbeit genau die Bereiche, die heute nicht mehr durch lnstitutionen 
des Staares abgedeckt werden. Wa.brend der Zeit der Militardiktatur dagegen organisienen sie 
sich in Opposition zu Staatsterrorismus und alltaglicher Repression. 

Im Rahmen dieses Seminars wollen wir der Frage nachgehen, welche Handlungsspielraume 
NRO's in Lateinamerilca wiihrend und nach der Diktatur eingenommen haben. Dabei geht es 
vor alien darum ihre Rolle und ihren politischen Beitrag herauszufiltem und zu klaren, Ange 
sichts der auch heutc noch vorbandenen wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten in 
Lateinamerika, ist der aktuellc demokratischc Entwicldungsprozell leider immer noch gctlihr. 
dct. Sind NRO's also ein moglicher Hoffirungstrager fiir cine demokratische Entwicldung oder 
sind sic lcdiglich our ein lrurzlebiges Strohfeuer, deren politische Existenz ungewill ist? 

2. Voramsetzungen und Vorhettitungsmoglichkeiten 

Es kann jeder Mensch, der an Latcinamerilca und dem Thema Nichtregierungsorganisationc:n 
Interesse hat, an diesem Seminar teilnehrnen. Lateinamerikanische Studentlnnen sind herzlich 
dazu eingeladen ihre Sichtweisc zu der Thematik darzustellen. Deutsche Studentlnnen, die La 
teinamerika nicht our von der Ferne kennen, sondern in Landem dieses Kontinents bereits Er 
fabrungen gesammelt haben, werden ebenfalls herzlich clazu aufgefordert ihre Kenntnisse auch 
in dieses Seminar miteinzubringen ! 

SFITFNANGABE" 
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Zur Vorbercitung wird folgende Literatur empfohlen: 

I. Drabek, Anne G. (Hg.) 1987: Development Alternatives: The Challenge for NGOs. 
Sonderband der Zeitschrift World Development, Vol. 15. Pergamon Press. Oxford u.a. 

2. Edwards, M; Hulme, D. (Hg.) 1992: Making a difference. NGOs and development in a 
chanzine world. Eanhscan Publications. London 

3. Hani;ch, R.; Wegner, R. (Hg.) 1994: Nichtregierungsorganisationen und Entwicklung: Auf 
dcm Weg zu mehr Realismus. Schriften des Deutschen Ubersee-Instituts, Nr.28, Hamburg 

4. ILA - Zeitschrift der Informationsste!le Lateinamerika: Ai'<N-ER-OH. 
Bonn, Heft Nr. 164, April 1993 

5. Kiilller, R.; Melber, H. 1993: Chancen intemationaler Zivilgesellschaft. Frankfurt a.M. 
Suhrkamp 

6. Kiilller, R. 1992: Zivilgesellschaft in der "Drinen Welt"? in: Gormsen, E.; Thimm, A.: 
Zivilgesellschaft und Staat in der Drinen Welt. Mainz 

7. Mols, M. 1987: Begriffund Wirklichkeit des Staates in Lateinamerika. in: Hattich, M. 
(Hg.): Zwn Staatsverstandnis der Gegenwart. Munchen.Olzog. S.185-200 

8. MoBmann, P. 1994: Nicht-Regierungsorganisationen als quasi-foderale Stiitze fur 
Demokratie und relativ autonome Entwicklung? in: Hanisch; Wegner 1994. 

9. Tetzlaff, R. (Hg.) 1992: Perspelctiven der Demokratisierung in Enrwicklungslandem. 
Schriften des Deutschen Ubersee-Instiruts, Nr. 13, Hamburg 

10. Wegener, Alexander: Ansatz zur Typisierung von Nicht-Staatlichen Organisationen in 
Entwicldungslandem. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), 
Nr. 07/d, Juli 1992 (kann kostenlos bei der GTZ, in der Abteilung 403, angefordert werden) 

3. Vorgehensweise 

Die Thematik dieses Seminar s soll im Rahrnen verschiedener Formen bearbeitet werden. Es 
k0nnen Vortrage gehalten werden. Dabei kann es sich um schriftlich ausgearbeitete Vortrage 
handeln, aber durchaus auch um Dia-Vortrage, Kleingruppenarbeit zu thematischen Schwer 
punkten so11 im Rahmen des Seminars durchgefilhrt werden. Eine genaue Absprache des Semi 
narzeirplans ist dafur erforderlich. Dies wird zusammen mit den T eilnehmerlnnen dieses Semi 
nars und der Seminar leitung in einer vorbereitenden Sitzung besprochen und festgelegt, 

4. Art d~ Leistung,nachwei5~ fiir den Scheinerwerb 

Wer einen unbenotetea Obungsschein erhalten will, der wird darum gebeten seine im Rahrnen 
der Kleingruppenarbeit oder Einzelarbeit geleisteten Beitrag schriftli ch abzufassen und einzu 
reichen. Fiir den Erhalt eines benoteten Obungsscheins ist neben der schriftli chen Einzelarbeit 
cine mundliche Prasentation etforderlich. 

SFITFNANGARF 
ZIFFER1 · 12345678~ 
ZIFFER2 1234517890 
ZIFFER3 12'4567890 



IIa=. e c.e s Do::enten: 

PD Dr. Joachim Betz 

Sprechstunde: Tag 

nach Vereinbarung 

Zeit 

).::-t =d Titel der Veransttltung: 
Hauptse~inar: Ethnische Konflikte und Foderale Losungen in der 

Dri tten Welt 

Tag 
Do 

Zeit 
16-18 

RaU!l 
hf>,t, ,-1'38 

!.. Zu= \~sse~sc::ia!'tlichen und didaktischen Begrilndu.."lg der Veran 
!:~~!.-=-!~ 

,, 

Ethnisch motivierte Konflikte in der Dritten Welt .haben in den 

letzten Jahren deutlich zugenommen, v.a. nach Wegfall der Dis 

zilinierungsvirkung durch den Kal ten Krieg '.und i.m Gefolge . ' 
steigender sozialer und·politischer Mobilisierung. Hierzu hat 

die Demokratisierungsvelle in vielen Entvicklungsregionen einen 

gevichtigen Beitrag geleistet • .".ielfach wird d:ie bange Erwartung 

gell.ullert, dall die Einf!lhrun:g von freien Wahlen und der Mehrpar 

teiendemokratie diese Tendenzen eher :S_chUren und den Staatszerf'al3' 

begUnstigen konnte. Foderale oder dezentrale Verfassungslosungen 

zur Einhegung ethnischer Konflikte haben daher Konjunktur. 

2. Vor~usset=cen und Vorbereitun~s~oglichkeiten 
Elementare Kenntnisse der Ent~icklungsp,oblematik und der 

politischen Verf'assung von Drittweltstaaten sind nUtzlich. 

Gute englische Lesef'llhigkeit ebenf'alls. 

Zur Yorbereitung: 
Dieter Senghaas, Wohin driftet die Welt? Frankfurt, Suhrkamp, 1994 

3. Vorgehensweise 
Problematisierung der "Ethnizitat". Analrse vesentlicher ethnischer 

Konf'likte in der Dritten Welt. Uberpri.lfung der Leistungsfll.higkeit 
f"Oderal.er LOsung~n .. - ~. ·. . .. 
4. Art des Leistungsnachweises flir den Scheinerwerb 
rtef'erat und Hausarbeit, Regelmailige und :ti<tiv" ·reilnahme, 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789f 
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Vorasu'ngsnummer,(im Wise 1995/96): 05.382 

Name des Dozenten: Klaus Jurgen Gantz e 

Sprechstunde: 

Sekretariat: 
Seminarassistenz: 

Die .• 15.00-18.00 Uhrin Raum 207 (AP 1 ). 
Termine und Anmeldeliste neben der Zimmerttir. 
Heidi clerks (Raum 209 in AP 1) 

1 Dipl.-Pol. Klaus Schlichte, Sedanstr.1911 
R.312, Tel. 4123-3833. 

----------------------------------------------------------------- 
Art und Titel der Veranstaltung: 

KRIEG UND PATRIARCHAT - VERSUCH EINER PROBLEMBESTIMMUNG 
Tag und Zeit: Mi 10.15-11 .45 Raum: 0079 in VMP 5 
Beginn: 25.0ktober 1995 (!!!) [Teilnehmerlnnen, die nicht 

zur 1.Sitzung erscheinen u. sich nicht in die Teil 
nahmeliste eintragen. sind nicht zugelassen. l 

Vorbesprecbung: in den Sprechstunden und in der konstituierenden 
Sitzung. 

----------------------------------------------------------------- 
1. Zur wissenschaftlichen und didaktischen Begrfindung der Veran- 
s t a Lt ung e Krieger sind fast immer miinnlich - seit alters her. Frauen an der 
Waffe sind iiullerst selten. Sind Miinner also im Durchschnitt gewaltbereiter als 
Frauen? Hat das psychische Ursachen, und wenn j a , wie haben sie sich histo 
risch so dominant durchsetzen kOnnen? Und wenn man das ganze Parade-, Uni 
form- und OrdensgeprB.nge und die sex.istischen Homente in der Rilstungswer 
bung und Soldatensprache betrachtet: Unbewiiltigte bzw. unvollendete Pubertlit? 
Oder hat Krieg mehr damit zu tun, dall die politischen Herrschaftssysteme von 
Miinnern beherrscht werden und patriarchalistisch strukturiert sind, so dall 
selbst Staatsprasidentinnen oder Regierungschefinnen (z.B. Indira Gandhi, Mar 
gret Thatcher und Tansu Ciller) auf kriegerische Gewalt hin "sozialisiert" wer 
den? Oder sind Staatsrlison und Machtstreben sozusagen geschlechtsneutral? 
Oder ware die Welt friedfertig(er), wenn die Welt von Frauen regiert wilrde oder 
die Machtpositionen zumindest zwischen den Geschlechtern gleich verteilt wiiren? 
Oder liegt die Wurzel des Obels in der geschlechtsspezifischen Organisation 
gesellschaftlicher Reproduktion? 
Au Be r d e m kon ne n Manner im Krieg eine Br utalitat, besonders auch gegen Frauen 
entfalten, die man ihnen im zivilen Alltag nicht zutrauen wilrde. Wiese geht ihnen 
im Krieg der zivilisatorische Lack ab? "Frauen ins Hill.tar" - wilrde das was 
iindern? 
Wo liegt also das Problem, von dem her die offensichtlichen Erscheinungen 
e r kla rt u n d eventuell ilberwunden werden kon ne n ? Dazu sollen in diesem Seminar 
vorhandene An s atz e gesichtet und mog lich st auch empirisch prilfbare Hypothesen 
entwickelt werden. 
2. Voraus&etzungen und Vorbereituogsmoglichkeiten: 
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Grundstudium; Bereitschaft zu regelmiil)iger 
Mitarbeit (nicht nur rezeptives Herumsitzen). 
Vorbereitende Lektiire: Themenheft "Krieg" von: L'Homme - Zeitschrift fur Femi 
nistische Geschichtswissenschaft, 3.Jg., Heft 1, 1992. - Barbel Clemens / Ulrike 
Wasmuht: Friedensforschung und feministische Wissenschaft. 0 berlegungen zu 
einem notwendigen Diskurs, in: U.Wasmuht (Hrsg.), Friedensforschung, Darmstadt: 
WissenschaftL Buchgesellschaft, 1991:102-125. 
3. Vorgehensweise: Referat zum jeweiligen Thema mit .Verteilung eines 
Abstracts bzw. Thesenpapiers (mit Literaturangaben) an die Teilnehmerinnen. 
4, Art des Leistungsnachweises fur den Scheinerwerb: 
a) Regelmiil)ige Teilnahme. - b) Schriftliche Ausarbeitung des Referats (maximal 
30.000 Zeichen) und Abgabe bis spiitestens 16.Februar 1996. Gruppenarbeiten sind 
unter bestimmten Bedingungen zuliissig. 

SFITFNANGABE 
ZIFFER1 12345678~ 
ZIFFER2 1234517890 
ZIFFER3 1234t;7890 



Vorlesungsnumm er (im WiSe 1995/96): 05.383 

Name des Oozenten: Klaus Jurgen Gantz el 

Sprechstunde: 

Sekretariat: 
Seminarassistenz: 

Die .• 15.00-18.00 Uhrin Raum 207 (AP 1). 
Termine und Anmeldeliste neben der Zimmertur 
Heidi Dierks (Raum 209 in AP 1) · 
Dipl.-Pol. Klaus Schlichte, Sedanstr.19III 
R.312, Tel. 4123-3833. 

Art und Titel der Veranstaltung: Hauptseminar 

WELTGESCHICHTE ALS THEORIE - ZUR ENTWICKLUNG DES 
INTERNATIONALEN SYSTEMS (Teil 1) 

Tag und Zeit: Di. 10.15-11 .45 Raum: 0079 in VMP 5 
Beginn: 24.0ktober 1995 (!!!) [Teilnehmerlnnen. die nicht 

zur 1.Sitzung erscheinen u. sich nicht in die Tei] 
nahmeliste eintragen, sind nicht zugelassen. 7 

Vorbesprechung: in den Sprechstunden und in der konstituierenden 
Sitzung. 

------------ -- ---- ------------ 
1. Zur vissenschaftlichen und didaktischen Begrundung der 
V_erana_tal~ung: Bis he r ha~e ich von_ Zeit zu_ Zeit in getrennten Hauptseminarer, 
eane r serts die Strukturgesch1chte des Inter nationalen Systems, andererseits die 
Entwicklung der wesentlichen Theorien Uber interriationale Beziehungen behan 
delt. Das Ergebnis war insoweit unbefriedigend, als die Teilnehmerinnen des 
einen Seminars dann zwar einen realgeschichtlichen 0berblick hatten, aber ihn 
kaum in Beziehung setzen konnten zur Ideen- bzw. Theoriengeschichte, und 
umgekehrt. Deshalb versuche ich in diesem auf zwei Semester angelegten SerninaF 
beides zu integrieren (wird im SoSe 96 fortgesetzt und abgeschlossen). 
In epochengeschichtlich-dialektischer Perspektive werden - in GrundzUgen - die 
strukturbildenden Stufen der Herausbildung des heutigen bilrgerlich-kapitalisti~ 
schen Weltsystems seit dem europiiischen Splitmittelalter im Hinblick auf jeweilige 
Produktionsweisen und Herrschaftsformen dargestellt sowie die grojlen Ideen 
oder Theorien, die filr die Probleme ihrer Zeit eine Los u n g suchten. 

1ihll= demnlichst durch Aushang gegenUber meiner Zimmertilr! 

2. Voraussetzungen und ·vorbereitungsm6glichkeiten: 
Voraussetzungen: Abgeschlossenes Grundstudium. - RegelmliPige Mitarbeit (nicht 
nur konsumierendes Herumsitzen), unter anderem durch Vorbereitung auf die 
jeweilige Sitzung. 
Vorbereitende Lektiire: Ein Buch, das das hier angepeilte Thema in 0berblicks 
form behandelt existiert nicht. Deshalb zur Strukturgeschichte: Jens Siegelberg 
Kapitalismus u~d Krieg, Htinster/Hamburg: Lit-Verlag, 1994:46-166. Zur Theorien-' 
geschichte: Hans Fenske et aL: Geschichte der politischen Ideen, Reinbek: 
Rowohlt, 1987:ab 241. 

3. Vorgehensweise: Referat zum jeweiligen The ma unter Vorlage eines 
Abstracts und / oder Thesenpapiers, das an die Teilnehmerinnen zu verteilen is, 
und auch Angaben zur verwendeten Literatur enthalten so!L 

4. Art des Leistungsnachweises fur den Scheinerverb: 
a) Regelmii/lige Teilnahme. - b) Schriftliche Ausarbeitung .des Referats (J11aximal 
30.000 Zeichen Text, Inhalts- und Literaturverzeichnis nicht mitgerechnet) und 
Abgabe bis splitestens 16.Februar 1996. Gruppenarbeiten sind zullissig, wenn sie 
den Koordinations- und DiskussionsprozeP der Gruppe erkennen !assen und sich 
nicht nur in Arbeitsteilung und Heftklammer ausdrticken. 

$EITENANGAB!o 
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Vo~les..l.Ilgs~u.=ier: 
05384 
lfa::!e des Do::e::rte::i: 

PD Dr.Roil Hanisch 

Sprechstunde: Tag Zeit Ra1.l!ll. 
n.V. Institut filr Intern.Angel. 

Rothenbaumchaussee 21-23, 
I,_ I,_ ,: 

Art U!ld Tite!. c._er Veranstaltu::g : 

Hauptseminar : Demokratie und Demokratisierung in nicht-westlichen 
Gesellschaften 

Tag Zeit Raun 

Di 16-20°0 AP 1, 138 

l.. Zu=- ,r-.sse!!.sc::.a.ftlichen und dida.ktischen Begr'Jndur..g der Ver2.!l 
s":2l"t-..=!c- 

Die Veranstaltung will sich mit einigen Problemen der Konstitutions 
bedingungen demokratischer Ordnungen in nicht-westlichen Gesellschafte~ 
befassen. Gibt es strukturelle .Bedingungen,die eine Demokratie behinder 
oder fordern? Wie konnen die Demokratieblockaden Uberwunden werden? 
Welche Akteure dr'angen aur Demokratisierung , welche suchen sie zu 
verhindern? Welche Rolle spielen endogene und exogene Faktoren in 
demokratischen Transitionsprozessen? Gibt es Pfade der Transition zu 
demokratischen Ordnungen? · 

2. Vor~usset=~en u.~d Vorbereitun~s~oulichl::eiten 

Es gibt eine um.fangreiche Literatur zuin Thema,die z.T. auch gegen den 
Strich gelesen werden mu!l. AuOerdem gibt es eine FUlle von Tagesnach 
richten in ordentlichen Zeitungen('NZZ FAZ SUddt,FR),die themenrelevant 
sind. ' ' 
Zur LektUre wird u,a, empfohlen: 
G.Sartori, Demokratietheorie, Darmstadt 1992 
S,Huntington, The Third Wave,Norman and London 1991 
W,Merkel(Hg) Systemwechsel 1,0pladen 1994. 
3. Vorgehensweise ,, 

Nach einigen einfUhrenden Sitzungen wird.die Ver~taltung als 
Wochenendseminar durchgefUhrt, . .• 

4, Art des Leistungsnachweises fUr den Scheinerwerb 

Regelma.Bige aktive Teilnabme, Referat und schriftllche Hausarbeit. 

SelTFNANGAAF· 
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Voriesungsnummer: os.33.f'" 
Rainer Tet:L,ft ·sprechst.unde: " 

Die 14 - 18, R. 243 

Hau~cse:nina:-: Die A~Aenpclicik d~r eund~s=epublik 
Oeu~s~hland: Aut d~~ We; zu ·n~~er 
Ver3.0'CWO!'~ung'"? 

l. Vorbesprechung, 
Die· i i . Juli '95, 12.15 

l. Zur wissenschaftlich~n und didaktisch~n 9~=~ilnduna: 

Our:h die eskal1•renden b•waffneten Kon~likte auf dem Balkan, in 
Ost!uropa/RuGland, am ·Horn von A!rika·, in KamCodia etc. sowi~ 
durch wei~er~ Integration~s~hritte in EurQpa ist die ver~inte 
Bundesrepublik Deutschland vor neue Aufgaben geste!lt. Wie soll 
sie 2it der·neuen Verant~ortun;· u~g~hen? Droh~n Ge!ahren eine~ 
neuen Hilitarisierung deutscher AuOenpolitik? Was bedeutet 
"Sicherheit" filr Deutschland, fDr di~ ~Festung ~uropa"? 

2. Vorauss~tzungen un~ Vorb~reitungsmOglichkeiten: 
Lit:eraturs 
- Egon Bahr/Dieter S. Lutz (Hrsg.); Unsere gemeinsame Zukunft, 

Globale Herausforderungen, Baden-Baden 1995, 2 Bde., Nomos, 
Karl Kaiser u. Hanns W. Maull (Hrsg.), Die Zukunft der deutschen 
AuOenpolit1k, Bonn 1992; 
Ger~an Foreign Policy at a crossroads, in, debaete. Review of 

_contemporary German affairs, Vol. 2, No. l (1994); 
Europa Archiv; 
Christian Hacke,Weltmaeht wider Willen,Frankf./Berlin'93,2.Auti 
Volker Rittberger, Grundmuster und Probleme westdeutscher Au8eP 
politik, in, Gegenwartskunde, 36(1987),41. 

EinfUhrung durch den Dozenten. Die Bundestagsentscheidung im Juli 
1995. Au0enpol1tische Wende nach 50 Jahren "Enthaltsamkeit"?. 
Reterate, 1) Eckpfeiler der deutschen AuOenpolitik, nach 1945 die 
Entseheidung !Dr die West~indung (K. Adenauer); 2) Das deuesch 
franz6sisehe Verhiltnis; 31 die Ostpolitik·("Entspa~nungspolielk" 
d~r S?D Brandt/Bahr); 4) Deutschland im "Kalten Krieg"; 5) Helmu~ 
Kohl, Kanzler der Wiedervereinigung (und des deutseh-russischen 

·Verhalenisses); 6) "Genseherismus"r der Primae w1rtschaftlicher 
Interessen?; 7) die Wiederbewaffnung Oeutsehlands (van Blank bis 
RUhe); 8) der Konflikt in der SPD Uber die Rolle Deutschlands in 
der Wele, "Werden wie die anderen"? 9) Deutschland .und die 
Vereineen Naeionen: Beteiligung auch an "robusten· Blauhelm 
E1nsaezen? (Somalia, KambO:dia); der Wes~.~h als "fapie::-eiger",· da:S 
v~rsagen ·~on EU und NATO i'.na_Ex-Jugoslawien-Konflikt; ··101 Reaki:io' 
nen in der auOereuropaisehen ~elt au! die Tatenlosigkeit We3t 
eur:pas 1m. aosnien•Kr~~g, ~1) ESG, Europaische S1che::-heitsg~m•in' 
scha!t (:SFW) - ein Ausweg aus dem Sich~rheitsdilemma?; 12) Aus 
blick aut das 21. 3ahrhundert. "Wohin driftet die Wele"? 

4. Art des Leistungsnachweises fUr den Seminarschein, 

SEITENANGABE· 
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~~S~1il~1~~~Y4t~~~ 
--· .. :~--~-=:::~/;.{ ~:- ··: ---~~-· :_: ~-j~1:-:r$1j.s~ ..... ~ · _ - .. :. ;): · -:··~ ::;.~~2/f!:~ =, 

. : , Raup~ Blockierte Demokratien . _. "-·=-,~:.ic·.,.-~-a .. , 

fl§~J:~:~li;f ;;rtfj;fi~trrf:::fa;;~/~c., 
Seit Ende der 80er Jabre gibtes cine neue Welle der Dcmokratlsierung von Staaren in der . 

. • Weltgesell.schaft. Die Ursachen dafiir sind hauptsachlich interner Art. Gleichwobl gibt es eine 
-:-Rei!icvon Staaten, die sich dies~-~~ersellen Trend zu widersetzen scbeinen. ·. · : . . 

Im Seminar sollen Hypothesen \ibcr Demokrarisierung und dercn Blockierungen vergleichead 
getestet ~d anhand von Fallbeispielcn untersucbt werden. . · · 

Vorgebensweise: 
Ein Seminarp lan konnre wie folgt aussehen: 

L se. Einfilhrung in das Thema · 
2. " · Zur Meth ode des V ergleicbs . · . 
3. •. : Modelle dcr demolaatischen Transition (Merkel 1994; Schubert et.al, 1994) 
4. " ·. Lehrcn aus der Demokrarie - Gescbicbte des Westens 
S. " .Probleme der Transition in Osteuropa (Beispiel Polen) 
6. • Athopien: Das blockicrte ScbwellenJand • Ethnizrta t ~ Ursacbe der Blockade? 
7. • VR China: Marktwirts cbaft trotz sozialistiscber Kaderdiktatur? 
8. • . Nigeri2: Der MiI.itantaat 
9. " .. Algerien: Der Renticrstaat 
10. ~ :: . '. Kamerun: Der patrimoniscbe Staat . 
11. • :;:"Mexiko: Die insrutionell erstarrte Demokr.itie _.: .. · ·. 
12 • ':.;., Tiirkei- Zwischea Islam und Slik:ularisi crung :·:.;:, '-~- . . .,.:.:",;:.,... . : . . ' . .. -· .. '·, 

-·-./·~~i ~:?~ .. .:··· 
, ... ··-·-······· . .,_ :-.:- • ..:..2.;. ::~;-"-. 
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Blockierte Demokratisierung in der Dritten Welt 

Vorschlag far ein Analyseschema 

1. Knn:e Begriindung_ fiir die Auswahl des Fallbeispiels 

2. Moglkhe Eintlufif.aktoren and strukturelle Besonderheiten des Landes 

Geschichu:: ankniipfungsfabige Erinnerungen an Demokrarie oder Dilaarur 

Geographie und nariirlichc R.essourcc:tlage 
Geopolitik:: exteme Einf!il.sse/Inlemari onale A1aenre 
Politische Knirur und Traditionen · 
Generarionenkonllikt etc. 

3. Llberalisierungsphase 

Aus loser flir politischcn Wandel. 
Dialelaik von Herausforderung und Reakti on - SG und KOG. ihre Interessen und 
Handlungsressourcen im Querschnitt. Sequenzanalysc (Darstellung des 
WcchsclvemJiltnis= zwischcn SG und KOG anhand der po!itischcn Ereignissc 
Vorlllufigcr "Endpunkt" dcr Liberalisierung (als dcmokratische Transition) und 

Damcllung der Blockade 

4. Ursachen and Muster der Blockienmg 

s. Perspektiven: Szenarien fiir eine mdgliche 

Uberwindnng der Bloclderung 

15T DOCH fC,AL. 
HAUPLSACH E, 
ICH KANN JET zr 
WIEDER ROCHEN 
STEICtEN LA~StN. 
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Vorles=.gsr.=er: Of. '38"7- 
Na:=e .des Dozen"en: 
Dieter S. Lutz 

Sprechstunde: Tag Zeit Rauo 
nach telef. Vereinbarung (040/86905)-2_ 

A:-:. u::::.d Titel der Vera.'lS~altt:ng: 

Hauptserninar : Weltinnenpolitik. Teil II: Fallbeispiel China 

Tag Zeit 
n.V. 

Raum 1. Vorbesprechung 
Voranmeldung telefonisch (8690s}) 

1. Zur wisse~schai"tlichen ur.d dida.ktischen Bee-rtindtmJ? der Ver- 
2.ll.S"a.L • ..:."'12 

Der •K.aJte Krieg'" der vcrgangenen ]ahrz.ehnte hat den, Blick weirgehend vor den existenzieUt" 
Herausfordcrungen und grenziiberschreitenden Gcfahren verstellr, die der Menschhcit weltwcit u,;d 
unabhingig vom vormaligen Ost-West-Gegensatz drohea, Welches sind diese Gefahren u,;d 
Herausforclenmgen? Sind neue Regcln des Lebens und des Zusammenlebens unerLiBlich? 1st cine z.,1I 
gegcnwaru-, aber aucli zubmftsbezogene Weltinnen- und Nachweltpolitik unerWllich? Welches sind die 
Prozessc. Kcazepte, A.k:teure auf dem Weg zu einer Weltinnenpolitik? Oder erleben wir bereits einc w~lt 
"schkichcnder Karastrophea", die als Vor-Zulrunft den Unrergang der Menschheit zu determinierea scheint? 

i.r, ,, 

2. Vorausse"z-:-.:!!en und Vorberei tunirsmol!:licr.kei ten 

Voranmeldung tclefonisch (869054). und Vorgcsprich im Institut liir Fricclensforschung, Falkenstein 1 
(BL3J1kc nese ) mr Semestcrbeginn. Vorausgesem wird femer die Tcilnahme am Seminar WeltuutmpoliJik T~il /· 
Prob/mu. Prozesse; Korurpte; AJcuun im SS 95. Die Literatur wird bereits, soweit vorh.anden. im Vorge,pra.Jt 
vertcilL Dazu gehiirt u.a.: Dieter S. LUIZ, Endzcit: Alpcraum oder Wirklich.keit?, Hamburger Informarionen ~ 
Friedensforschung und Sichcrheitspolitik 13/1993; Marion Hintc, Internationale Imperative und nationall' 
Restrikrionen in der Energicpolitik dcr VR China, Hamburger Bcitrige zur Friedensforschung 11nti 
Sicherhcitspoli.tik. Heft 89, 1995; Thomas Kiefer, Mod.crnisierung in der VR China: Neue Kon.OiktpotcntWt! 
und immanerue sowie globale Regelungensmechanismen, ebda., Heft 90, 1995. 

3. Vorzehensweise 

Voraussichtlich als Blockscminar wird u.a. am Fallbcispicl Chini die im vorangegangenen Semcstef 
hcnwsgearbcit etell cxistenriellen Bedrohungen und Risiken miliuris cher, iikonomischer, iikologischct, 
technologischer und kulrureller Art analysicrt und in Bczug zu vergleichbarcn Entwicklungen in Indien, iP 
Europa oder in den USA. gcscttt. 

4. Art des Leist-..m..esnachweises fUr den Scheinerwerb 

Rcferat und schriftlich.e Ausarbcitung. 

SE I TF NANGAB E 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2' 123456'890 
ZIFFER3 123456789. 



Vorlesun.gs-Nr. (im Wise 1995/96): 05. 391 

Name des Dozenten: Klaus Jurgen Gantz e 1 

Sprechstunde: 

Sekretariat: 
Seminarassistenz: 

Do .• 15.00-18.00 Uhrin Raum 207 (AP 1). 
(Termine u. Anmeldeliste neben Zimmertur oder 
n. Vereinb. auch in Sedanstr.19, 3.0G, nach den 
Sitzungen) 
Heidi Dierks (R. 209 in AP 1), Tel. 4123-4695 
Dipl.-Pol. Klaus Schlichte, Sedanstr.19, 
R.312, Tel. 4123-3833 

Art und Titel der Veranstaltung: Oberseminar: 

Arbeitsgemeinschaft 
Kriegsursachenforschung (AKUF) 

Tag und Zeit: 
Raum: 

Beginn: 

Mo. 10.15-12.00, 14-tii.gl. n.V. 
"Forschungsstelle Kriege, Rustung u. Entwicklung" 
Sedanstr. 19, Hamburg 13, Raum 411 (4.0G, im IZHD) 
siehe Aushii.nge! 

----------------------------------------------------------------------- 
L_Zur vissenschaftlichen und didaktischen Begrtindung der Veranstaltung: Die AKUF ist 
eine Forschungsgruppe fortgeschrittener StudentinnEn und einiger wissenschaftlicher 
Mitarbeiterinnen. Sie registriert die Kriege seit 1945 und untersucht sie hinsichtlich 
Ursachen, Verlauf, Ergebnis und Folgen durch qualitative sowie statistische Analysen. 
Dazu hat sie 1995 filr den Zeitraum 1945-199Z wieder eine Buchveroffentlichung erstellt. 
Ein Buch mit vertieften Ursachenanalysen z u alien in den Jahren 1985-90 gefilhrten 
Kriegen erschien 1991, hg.v.Jens Siegelberg. Auf diese Arbeiten wird in de r Friedens- 
u. Konfliktforschung, in den Massenmedien, in der Politischen Bildung us v , hiiufig 
zurilckgegriffen. --- Das computergestlitzte Kriege-Register (die Datenbank enthiilt auch 
andere langerfristige Kriege-Datenreihen) bz v , das diesbezligliche Archiv wird laufend 
aktualisiert; die Aktualisierungen oder Spezi.althemen dazu werden 2-jiihrlich im 
"Friedensbericht" d, 'l Osterreichischen Instituts fU.r Friedensforschung und Friedens 
erziehung und der Schweizerischen Friedensstiftung sowie j a h r Iic h in der Broschilren 
reihe "Interdependenz" der St.if't u n g Entwicklung und Frieden in .Bonn / Duisburg, als 
"Arbeitspapiere" der Forschungsstelle (bisher Uber 80 Nummern) oder andernorts publi 
z ie r t , Parallel b z v , im Wechselbezug zu diesen empirischen Arbeiten wird die Klarung 
theoretisch-konzeptioneller, t ypolog is che r und methodischer Problcme vorangetrieben. 
Siehe dazu unten das Buch van Siegelber-g! --- In diesem Semester steht wieder eine 
Aktualic;ierung des Kriege-Registers an. Ferner wird die im vergangenen Semester 
begonnene Diskussion Uber regionale Spezifika fortgesetzt. --- Im Mittelpunkt wird die 
Arbeit fur einen neuen Band mit Fallstudien zu den Kriegen 1991-95 stehen. 
Aus der Hitarbeit in der AKUF kOnnen neben Leistungen filr einen Hauptseminarschein 
und VerQffentlichungen auch DiPlom-, Hagister- und Staatsexamensarbeiten sowie 
Dissertationen hervorgehen. Insofern bietet die AKUF die Moglichkeit, das Postulat der 
Einheit van Forschung und Lehre und einen s ta n d i g an Diskussionszusammenhang auf 
diesem Gebiet z u verwirklichen, 
2. Voraussetzungen und Vo~bereitungs11oglichkei!fil:!: 
Voraussetzung: abgeschloss. Gr-undstudium ; Bereitschaft zu regelmii/3iger, zuverliissiger 
Mitarbeit, z.B. Einarbeitung in bestimmte Kriege bzw. eine bestimmte Konfliktregion; 
Bereitschaft zu regelmapiger Teilnahme mehrere Semester lang! --- Vorbereitungs 
notwendigkeit: Lektilre der Bilcher von Gantzel / Schwinghammer (1995), Siegelberg 
(1994), Jung (1995), Schlichte (i.V., voraussichtl. 1995) - alle erschienen im Lit-Verlag. 
[Erhiiltlich auch in der Forschungsstelle). 
Personliche Anmeldung erforderlich (bei Gantzel, Schlichte oder Siegelberg)! 
3. Vorgehensweise: Je nach Bedar!! Meistens intensive Diskussion (oft einschl. sehr 
unverbllimter, aber immer solidarischer Kritik) aufgrund vorgelegter Papiere (je nach 
dem Thesenpapiere, Abstracts, Publikationsentwilrfe). 
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Vorlesungsnummer (im WiSe 1995/96) 05.392 

Nil.Ille des Dozenten: Klaus Jlirgen Gantz e 

Sprecbstunde: 

Sekretariat: 
Seminarassistenz: 

Die., 15.00-18.00 Uhrin Raum 207 (AP 1). 
Terrnine und Anmeldeliste neben der 
Zimmerttir! 
Heidi Dierks (R. 209 in AP 1 l 
Dipl.-Pol. Klaus Schlichte, Sedanstr.19, 
Zi.312, Tel. 4123-3833 

Art und Titel der Veranstaltung: Oberseminar 

KOLLOQUIUM OBER 
ABSCHLUSSARBEITEN UND NEUERE 
THEORIEN ZUR INTERNATIONALEN 

POLITIK. 

T~ und Zeit: Di., 18.15-19.45 
Beginn: 31 .Oktober 1995 ( ! ! ! ) 

Raum: 1 06 / AP 1 

1. Zur wissenscbaftlichen und didaktischen Begrtindung der 
Veranstaltung: 
Zwecks Erfahrungsaustausch und zwecks gegenseitiger, kritisch 
solidarischer Anregung sollen die Kandidatinnen ihre Diplom-, 
Magister/Magistra- oder Staatsexamensarbeit, deren Betreuer 
und Erstgutachter ich sein soll, vorstellen und zur Diskussion 
stellen, mo g Li c h s t schon in der Planungsphase. Die Auseinan 
dersetzung mit verschiedenen Themen und mit den zu ihrer Bear 
bei tung erforderlichen Theorien und Methoden dient aul3erdem 
dem Erfahrungsaustausch und der Erweiterung des "llorizontes" 
der Einzelnen. 
Ferner werden - nach Vereinbarung - wichtige Forschungsansatze 
aus der Literatur vorgestellt und diskutiert (auch aus anderen 
Teilbereichen der Politischen Wissenschaft), ferner ausge 
wahlte wichtige Probleme der internationalen Beziehungen. 
Das genaue Programm wird in der konstituierenden Sitzung fest 
gelegt. 

2. Voraussetzungen: 
Teilnahme obligatorisch f u r alle Kandidatlnnen, deren Haupt 
p r u f e r ich s e i n soll. Fu r Andere i s t die Teilnahme mog Li cn , 
(Es·handelt sich aber nicht um einen Kurs zur Vorbereitung auf 
Klausuren oder mlindliche Prlifungen!) 

R_egelmaBige Teilnahme und Mitarbeit ist erforderlich. 

Flir neue Teilnehmerinnen: Personliche Anmeldung in der Sprech 
stunde! 

3. Vorgehensweise: 
Besprechung geplanter bzw. begonnener Examensarbeiten, Diskus 
sion aufgrund eines verteilten schriftlichen Ku r z e x p o s e s nach 
mun d Li c he r Er Lau t e r ung du r c h den/die Kandidaten/-tin; Litera 
turdiskussion aufgrund vorheriger gemeinsamer Lektlire und der 
mlindlichen Einflihrung durch einen/eine Teilnehmerin. 
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lnstitut fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
Allende-Platz 1, 20146 Hamburg 

Professorin und Professoren 
Prof. Dr. Gerhard Ahrens 
(Gesc.hiftsfuh=der Direlctor) 
Prof. Dr. Hans-Jurgen Goertz 
Prof. Dr. Marie-Elisabeth Hilger 
Prof. Dr. Ulrich Troitzsch 

Zi. 128, Telefon 41 23 46 61 _und -62 59 

z. 129, Telefon 41 23 24 26 
Zi. 136, Telefon 41 23 27 64 
Zi. 124, Telefon 41 23 46 58 und -46 64 

Hochschulassistentin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Priv. Doz. Dr. Elke Kleinau be~rlaubt 
Katrin Schmersahl Zi. 134, Telefon 41 23 61 79 

Privatdozentinnen und Privatdozent 
Priv. Doz. Dr. Ursula Buttner 

Priv, Doz. Dr. Franklin Kopitzsch 

Priv. Doz. Dr. Ina Lorenz 

Gastprofessor 
Anthony McElligott Ph.D. 
University of St. Andrews (Schottland) 

Sekretariate 
(Mo bis Do 8 - 13 Uhr) 

Frau Margarete Fowelin 
Frau Rosemarie Jarick 
Frau Wilma Timm 

Forschungsstelle fiir die Geschichte des 
Nationalsozialismus, Schulterblatt 36 
Telefon 43 13 97 35 
Zi. 126, Telefon 41 23 61 78 und -62 59 

lnstitut fiir die Geschichte der deutschen Judm, 
Rothenbaumchaussee 7, Telefon 41 23 26 1~ 

Zi. 132, Telefon 41 23 43 62 

Zi. 122, Telefon 41 23 62 59 

Zi. 121, Telefon 41 23 46 64 

Arbei tsstelle Sozialgeschichte der Technik 
Leiter: Prof. Dr. Ulrich Troitzsch 

Zi. 124, Telefon 41 23 46 58 und -46 64 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Klaus Schlottau 

Zi. 130, Telefon 41 23 43 51 

Arbeitsstelle fiir Ilamburgische Geschichte 
Leiter: Prof. Dr. Gerhard Ahrens 

Zi. 128, Telefon 41 23 46 61 und -62 59 
Wiss. Mitarbeiter: Priv. Doz. Dr. Franklin Kopitzsch 

Zi. 126, Telefon 41 23 61 78 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER2 12345(9890 
ZIFFER3 123«i67890 



Zur ersten Orientierung: 

Um Studierenden die Aufnahme ihres Studiums zu erleichtem, findet in der ersten 
Semesterwoche vom 23. bis 27. Oktober 1995 cine sogenannte "Orientierungseinheit" (OE) 
statt. Diese wird von Lehrenden und Lemenden gemeinsarn veranstaltet. Sie erhalten an 
diesen Tagen umfassende Informationen iiber Studienmiiglichkeiten und Studienbedingungen, 
das Lehrangebot im Fach Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die Mitglieder des Lehrkiirpers 
usw. Achten Sie, bitte, auf entsprechende Ankiindigungen am Anschlagbrett im 1. Stock des 
Treppenhauses oder erfragen Sie die Tennine in den Sekretariaten des Instituts, 

Das Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

A. Als Hauptfach 

ist geregelt in der 'Neufassung der Ordnung fur die Magisterpriifung im Fachbereich 
Philosophic und Sozialwissenschaften' vom 9. Juni 1993 (abgedruckt im Amtlichen 
Anzeiger, Tei! II des Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes, Nr. 103 vom 30. 
Mai 1995). Eine Ablichtung der Priifungsordnung erhalten Sie in den Sekretariaten; dort 
gibt es auch den neugefaBten Studienplan, den der Fachbereichsrat am 14. Juni 1995 
verabschiedet hat. 

B. Als Nebenfach 

ist geregelt in den Priifungsordnungen des jeweiligen Hauptfachs. 

1. Magister - Studiengange: 
Entsprechend einem gemeinsarnen Deschlu8 der Fachbereiche 05 und 08 vom 3. 
Februar 1988 sind ab Sommersemester 1988 fiinf Leistungsnachweise vorzulegen: 
- Proseminar 
- Proseminar in Alter oder Mittlerer Geschichte oder cine Ubung 
(zu erwerben im FB 08) 

- Mittelseminar 
- Hauptseminar 
- Hauptseminar in Alter, Mittlerer oder Neuerer Geschichte 
(zu erwerben im FB 08). 

SEITENANGABE 
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2. Diplom - Studiengange 
a. Die Pn1fungsordnung des Faches Politische Wissenschaft schreibt die Vorlage 

von sechs Leistungsnachweisen vor: 
- Vorlesung (als "Orientierungshilfe") 
- Proseminar 
- Mittelseminar 
- Proseminar oder Mittelseminar (wahlweise) 
- 2 Hauptseminare 

b. Soweit die Priifungsordnungen bzw. Studienordnungen anderer Facher (z. B. 
Soziologie, Voiles- und Betriebswirtschaftslehre) keine Abweichungen vorsehen 
sind bei der Meldung zur Pnifung drei Leistungsnachweise vorzulegen: ' 
- Proseminar 
- Mittelseminar 
- Hauptseminar 

In den Fachern Soziologie, Volks- und Betriebswirtschaftslehre kann auf 
begnindeten Antrag mit Genehmigung des zustandigen Pn1fungsaus 
schuflvorsitzenden auch die Sechsmonatsarbeit (Diplom- bzw. Magisterarbeit) 
im Fach Sozial- und Wirtschaftsgeschichte geschrieben werden. 

C. Erste Staatspriifung filr das Lehramt 

I. Fiir Studierende der Sozialwissenschaften mil Schwerpunkt Soziologie und 
Schwerpunkt Wirtschaft sind folgende Leistungsnachweise vorzulegen: 

a. filr das Lehramt an der Oberstufe der AUgemeinbildeoden Schulen: 
- Proseminar 
- Mi ttelseminar 

b. f"ur das Lehramt an der Oberstufe der Beruflichen Schulen: 
- Proseminar 
oder 

- einfilhrende Veranstaltung in Neuerer Geschichte 
(zu erwerben im FB 08) 

2. Fiir Studierende der Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Soziologie und 
Schwerpunkt Wirtschaft f"ur das Lehramt an der Grund- und Mittelstufe oder an 
Sonderschulen ist ein Leistungsnachweis, wie unter C. I b benannt, vorzulegen. 
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Studienfachberatung 
Fragen zum Studiengang, zur Facherkombinanon usw. werden von der Professorin und den 
Professoren ,wahrend der Sprechstunden beantwortet. 

Bescheinigungen 
Grundsatzlich werden Bescheinigungen durch den Geschaftsfiihrenden Direktor ausgestellt und 
unterzeichnet. Ausnahmen gelten fiir: 

a. BAFoG 
Die Formulare werden nach Vorlage der geforderten Leistungsnachweise durch die 
Professorin und die Professoren des Instituts unterzeichnet. 

b. Studienberatung: 
Die in § 8 (2) Ziffer 3 vorgeschriebene individuelle Studienberatung am Ende des 
Grundstudiums wird durch die Professorin und die Professoren des Instituts 
vorgenommen und bescheinigt. 

c. ZwischenpriiCung: 
Die in § 8 (4) der Pnifungsordnung genannte Bescheinigung iiber die bestandene 
Zwischenpriifung wird nach Vorlage der geforderten Leistungsnachweise und der 
Bescheinigung iiber die individuelle Studienberatung durch den Vorsitzenden des 
Priifungsausschusses, Herrn Prof. Dr. Ulrich Troitzsch, ausgestellt. 

PriiCungsberechtigung 
Zur Abnahme der Abschlu8priifungen sind grundsatzlich alle Mitglieder der Gruppe 
Professorinnen und Professoren sowie Privatdozentinnen und Privatdozenten berechtigt. 
Hierzu bedarf es u. U. eines besonderen Antrags. Erlrundigen Sic sich, bitte, rechtzeitig bei 
der in Aussicht gcnommenen Pniferin bzw. dem Priifer, ob die Moglichkeit zur Abnahme der 
Priifung gegeben ist und ob die subjelctive Bereitschaft dazu besteht. 

Examensvorbereitung 
Diejenigen Studierenden, die im Anschlu8 an das Sommersemester 1995 die DiplompriiCung 
im Fach Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ablegcn, sollten an einer Besprechung iiber 
Klausurthemen, miindliche Pnifung usw. teilnehmen. Diese Veranstaltung findet statt am 
Donnerstag, den 9. November 1995, 18 Uhr c.t. (Bitte beachten Sie die entsprechenden 
Aushange). 
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VORLESUNG 
,-,, 

05401 Grundzuge dcr tcchnischen Entwicklung im 2st. Do 10-12 AP!, 138 Ulrich Troilzscli ,. 20.Jahrhundcrt 

05.402 Europa zwischen Kricgscnde und "End of 2st. Mi 14-16 VMP5,0079 Anthony 
History" McElligott 

GRUNDKURS 

05.41 I Technik des wissenschaftlichen Arbcitcns 4st. Di 14-18 AP!, 107 Marie-Elisa\,eth 
Hilger 

PROSEJ\UNAR 

05.421 Grundlagen und Grundfragen dcr Sozial- 2st. Di 8-10 AP!, 107 Gerhard Al\rcns 
und Wirtschaftsgeschichte 

05.422 Einfuhrung in die Sozial- und 2st. Di 14-16 AP!, 108 Hans-Jiirge\j 
Wirtsehaftsgeschichte Goertz 

05.424 Einfuhrung in das Studiurn dcr Sozial- und 2st. Fr 10-12 APl, 107 Franklin Kt)pitzi:' 
Wirtschaftsgeschichte 

05.425 Einfuhrung in das Fach Sozial- und 2st. Di 14-16 AP!, 106 Ulrich Troi\zS(:b 
Wirtschaftsgcschichte 

2 05.426 Standekritik in der fliihcn Neuzeit: Klcrus, 2st. Do 16-18 AP!, 108 Hans-Jurgej, 
Adel, Handwerker und Baucm Goertz 

I 
MITTELSEMINAR 

05.431 Grundzuge der historischcn Entwicklung 2st. Do 8-10 APl, 107 Gerhard Aluens 
v9n Krcditwesen und Ilanksystcm 

05.434 Altona: Von der Stadt zum Stadttcil 2st. Do 10-12 AP!, 107 Anthony 
McElligott 

05.435 "Die Erobcrung dcr Landschaft". Zur 2st. Do 14-16 AP!, 106 Norbert Fischer 
Sozialgcschichte des Umgangs mit Wasser, 

rl Wald und Gcbirge scit dcrn 18. Jahrhundcrt 

L 05.436 Urnwcltgcschichtc als Beruf: Einftihrung in 2st. Di 12-14 AP!, 108 Klaus Schlottau 
die "historische Standorterkundung" 

MITTELSEMINAR (quellenorientiert) 
05.441 "Dat kann keen Swyn lcscn". Lekture von 2st. Di 10-12 AP!, 106 Ulrich Troijzscs 

Qucllen in dcutscher Schreibschrift nebst 
Schrcibubungcn 

05.442 Der Nationalsozialismus in Region und 2st. Mo 14-16 AP!, 107 Anthony 
Stadt: Quellen zum "Altonaer Blutsonntag" McElligott 
(1932) 
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HAUPTSEMINAR 

05.451 "Was ist des Deutschen Vaterland?" 2st. Di 12-14 AP!, 107 Gerhard Ahrens 
. · Wirtschaft und Gcscllschaft auf dem Weg 

zur nationalen Einhcit 1813-1871 
05.452 Aspekte vergleichender Stadtgeschichte: 2st. Do 12-14 AP!. 107 Gerhard Ahrens 

Hamburg, Bremen und Liibcck - 
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten 

05.453 Elitekultilr und Volkskultur in der fruhen 2st. Mo 16-18 AP!, 107 Hans-Jurgen 
Neuzeit Goertz 

05.454 Technik und Gesellschaft im Deutschland 2st. Do 14-16 AP!, 107 Ulrich Troitzsch 
des 18.Jahrhuinderts 

'05.455 Dcutschland in der Zwischenkriegszeit: 2st. Di l0-12 AP!, l07 Anthony 
Modemitat und Krise einer "Civic Nation" McEl!igott 

05.456 Die Auseinandersctzung mit der 2st. Fr 14·16 AP!, l07 Ursula Buttner 
nationalsozialistischen Judenverfolgung in 
den deutschen Kirchen nach 1945 

OBERSEMINAR 
05.461 Das "Ende der Geschichte": Postmodemc 2st. Di 16-18 AP!, 106 Hans-Jurgen 

und Posthistoire als Herausforderung fur die Goertz 
Geschichtswissenschaft 

05.462 Die Judengesetzgebung im Dritten Reich - 2st. Mo 16-18 AP!, 104 Ina Lorenz & Jorg 
Legalistische Unterdriickungspotentiale Berkemann 

KOLLOQUIUM 
05.471 Seminar for Doktorandinnen und 1st. Di 18-20 AP!, 136 Marie-ElisabeU1 

Doktoranden (14-tJigl.) Hilger 

UBUNG 
05.481 Museumspraxis fur Historiker: Tankstelle - 2st. Fr 10-14 AP!, l09 Hans-Georg Bluhm 

eine Sozial- und Technikgeschichte (I.Teil) (14-tagl.) 
05.482 Aspekte der maritimen Kulturgeschichte 2st. Do 14-16 VMP5,0077 Lars U. Scholl 

Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert 
05.483 Arbeiterinnen im Dcutschland der 2st. Mo 10-12 AP!, l08 Karin Thomsen 

Weimarer Republik 
05.4&4 Stadtplanung im Spannungsfeld von 2st. Mo 10·14 AP!, 138 Matthias v. 

privater Bodenspekulation und kommunalcn (14-L'!gl.) Popowski 
Eingriffen. Planung und Entwicklung in den 
Hamburger Vororten vor dem Ersten · 
Weltkrieg. 

05.485 "Die Religionen mussen alle toleriert 2st. Mi 16-18 AP!, l08 Ursula Stephan- 
werden" - Tolcranzpolitik und Kopitzsch 
Toleranzdiskussion im I 8. Jhd. 
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VORLESUNG Beginn: 02.11.1995 

05.401 Prof. Dr. Ulrich Troitzsch Sprechstunde: Do. 16.15 - 17.45 
Allende-Platz 1, 124 

Toema: Grundztige der technischen Entwicklung im 20. Jahrhundert 

Zeit, Ort: Do 10 - 12 Allende-Platz 1, 138 

Inhalt: Dampfmaschine, Werk:zeugmaschine und Eisenbahn waren die wesent 
lichen Basisinnovationen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts. 
Erfindungen im Bereiche der Elektrotechnik und der Grolkhemie 
traten ihnen in der zweiten Hfilfte an die Seite. Der damit im Rahmen 
eines rapiden Wirtschaftswachstums eingeleitete technische Wandel 
setzte sich im 20. Jahrhundert mit hoher Beschleunigung und auf 
qualitativ hohem Niveau fort, auch wenn nun kritische Stimmen auf 
das Janusgesicht des "technischen Fortschritts" aufmerksam machten. 
Die erste Bestatigung zeigte sich im Ersten Weltkrieg, der auch der 
erste "technische" Krieg mit einem bis dahin ungekannten Vernich 
tungspotential war. 
Die Vorlesung wird wesentliche Entwicklungslinien des technischen 
Wandels in diesem Jahrhundert nachzuze ichnen suchen, was wegen der 
Stoffiille allerdings zu einer Beschrankung auf ausgewahlte Problem 
bereiche zwingt. Fiir die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
sind var allem zu nennen: die zunehmende Mechanisierung und Ratio 
nalisierung der Produktion (Taylorismus, Fordismus), Energieverbund, 
die Fortentwicklung neuer Verkehrsmittel (Automobil, Flugzeug) und 
neuer Kommunika tionsmittel (Schallplatte, Rundfunk, Fernsehen), 
Haushaltstechnik und die Technokratiebewegung. Die "Technisierung 
der Gesamtgesellschaft" hingegen charakte risiert die Entwicklung der 
letzten fiinfzig Jahre: Automatisierung und Flexibilisierung der 
Produktion, zivile Nutzung der Kernenergie, Raumfahrttechnik, 
Computertechnik, Breitbandkommunikation, Apparatemedizin, 
U mwelttechnik etc. 

Literaturhinweis Joachim Radkau, Technik in Deutschland. Yorn 18. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart, Frankfurt 1989. 
Hans-Joachim Braun/Walter Kaise r, Energiewirtschaft - Automatisie 
rung - Information seit 1914 (= Propylaen Technikgeschichte, Bd. 5), 
Berlin 1992. 
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1-- 
VORLESUNG Beginn:'01.11.1995 

05.402 Anthony McElligott Ph.D. Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Allende-Platz 1, 132 

Thema: Europa zwischen Kriegsende und "End of History" 

Zeit, Ort: Mi 14 - 16 Von-Melle-Park 5, 0079 

Jnhalt: Der Abbruch der Berliner Mauer signalisierte das Ende des Kallen 
Krieges in Europa. In der Geschichtsdar stellung dieser Epoche haben 
sich Historiker und Politologen weitgehend auf die rnilitarische, 
ideologische und politische Rivalitat der beiden Superrnachte 
Ironzen triert, wobei das geteilte Europa auf einen Schauplatz der 
Auseinan dersetzung reduziert wurde. Die Vorlesung betrachtet die 
Nachkriegsepoche aus dem Blickwinkc l eines "Europiiischen Weges", 
indem eine. Vielzahl von vergleichenden sozialokonomischen, politi 
schen und kulturellen Themen erortert werden: der Marshallplan und 
der europiii sche Wiederaufbau, Urbanisierung und Leben sstandard , 
Migration und Rassismus, Wutschaftsaufschwung und Arbei tslosigkeit, 
Formen und Anderung der Volkskultur, Generationskonflikt , 
Zusammenhan ge zwischen intemationalen und europiiischen politischen 
Krisen, gesarn tgesellschaftliche Spaltungen und die Suche nach 
Ordnung, Einheit und einer europiiischen Identitat. 

Literaturhinweis Gero ld Ambrosius und William Hubbard, Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte Europas im 20. Jahrhundert, Miinchen 1986. 
Hartmut Kaelble, Auf dem Weg zu einer europiii schen Gesellschaft , 
Gottingen 1987. 
Wilfried Loth, Die Teilung der Welt, 3. Auflage, Miinchen 1982. 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 1234567B9t 
ZIFFER2 1234567190 
ZIFFER3 1234567890 



GRUNDKURS Beginn: 31.10.19!-ls 

05.411 Prof. Dr. Marie-Elisabeth Hilger Sprechstunde: Mi 11 - 1~ 
Allende-Platz I, J:36 

Toema: 

Zeit, Ort: 

Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 

Di 14 - 18 Allende-Platz I , I 07 

Inhalt: In der Veranstaltung soil es um Einfiihrung und Einiibung 4i 
Techniken, Organisation, Methoden und Praxis wissenschaftlicjiex 
Arbeitens anhand ausgewahlter neuerer sozial- Ufl(! 
wirtschaftshistorischer Darstellungen zum 19. Jahrhundert gehcl\. 
Abgesehen von den Fragen, wie und wo welches Material zu eincto. 
bestimmten Thema gefunden werden kann, werden die formale ulld 
inhaltliche Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten, d. h. die 
Sammlung, Auswahl und Aufbereitung von Material, dazu das aktiVe 
Schreiben, das sinnvol!e Lesen, der vergleichende Umgang otit 
Literatur in Verbindung mit praktischen Aufgaben behandelt. Uberdi~s 
sollen eingehende Kenntnisse zur Sozial- und Wirtschaftsgeschicllle 
gewonnen werden. Ergebnis konnte/sollte sein: wissenschaftliches 
historisches Arbeiten macht Spa6. 

Literaturhinweis: Renate Dopheide, Wie finde ich Literatur zur Geschichtswissenschaft, 
Berlin 1980 (Orientierungshilfen, Bd. 8). 
Erwin Faber und lmanuel Geiss, Arbeitsbuch zum Geschichts, 
studium. Einfiihrung in die Praxis wissenschaftlicher Arbeiteri, 
Heidelberg 1983 (Uni-Taschenbuch 1170). 
Peter Borowsky, Barbara Vogel, Heide Wunder, Einfiihrung in die 
Geschichtswissenschaft, Bd. 1: Grundprobleme, Arbeitsorganisatioll, 
Hilfsmittel, 5. Aull. Opladen 1989. 
Rolf Walter, Einfiihrung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
Paderborn usw. 1994 (Uni-Taschenbuch 1717). 
Knut Borchardt, Die industrielle Revolution in Deutschland, 
Miinchen 1972 (Serie Piper 40). 
Friedrich-Wilhelm Henning, Die Industrialisierung in Deutschland 
1800 - 1914, 8. Aullage, Paderborn 1993 (Ilni-Taschenbuch 145). 
Toni Pierenkemper, Gewcrbe und Industrie im 19. und 20. 
Jahrhundert, Milnchen 1994. 
Reinhard Riirup, Deutschland im 19. Jahrhundert 1815 - 1871, 
2. Aullagc, Gcittingen 1992 (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1497). 
Wolfram Siernann, Gesel!schaft im Aulbruch in Deutschland 1849 - 
1871, Frankfurt/M. 1990 (edition suhrkamp 1537). 
Richard II. Tilly, Yorn Zollverein zum Industriestaat. Die wirt 
schaftlich-soziale Eintwicklung Deutschlands 1834 bis 1914, Miinchen 
1990 (dtv 4506). 

Voraussetzungen filr einen Lelstungsnachweis Regelma.llige Teilnahme, kleine miindliche 
und schriftliche Ubungen, kurze schriftliche Hausarbeit. 

SEITENAMGABE· 
ZIFFER1 1234567B9t 
ZIFFER2 1234567t90 
ZIFFER3 1'34567890 



PROSE M.I NA R · Beginn: 31.10.1995 

05.421 Prof. Dr. Gerhard Ahrens Sprechstunde: Do 14 • 15 
Allende-Platz 1, 128 

Thema: Grundlagen und Grundfragen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 

Zeit, Ort: Di 8 • 10 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: Die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte hat ihren wissenschaftlichen Ort 
im Spannungsfeld der systematischen Sozial- und Wirtschaftswissen 
schaften einerseits und der Geschichtswissenschaft anderseits. Das 
macht den Reiz der Disziplin aus, verweist zugleich aber auch auf 
methodische Besonderheiten. 
Eine Einfiihrung in das Fach soil gemeinsam erarbeitet werden, und 
zwar in der Weise, daJl zunachst das wissenschaftliche "Handwerks 
zeug" vorgestellt und sodann Inhalte, Aufgaben, Darstellungsformen 
usw. in Kurzreferaten behandelt und diskutiert werden. 

Literaturhinweis Rolf Walter, Einfiihrung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
Paderbom usw. 1994 (Uni-Taschenbuch 1717, DM 29,80). 

Voraus.se tzung en fiir einen Leistungsnachweis 
Regelmallige Mitarbeit, Kurzbeitrage und Hausarbeit 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789t 
ZIFFER2 1234567190 
ZIFFER3 1~567890 



- --- 
PROSEMINAR Beginn: 31.11.1995 

05.422 Prof. Dr. Hans-Jiirgen Goertz Sprechstunde: Do 1S - 16 
Allende-Platz 1, 129 

Thema: Einfiihrung in die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Geschichte und 
Theorie einer Disziplin zwischen Geschichte, Sozialwissenschaften und 
Nationalokonomie 

Zeit, Ort: Di 14 - 16 Allende-Platz 1, 108 

Inhalt: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ist cine Disziplin, die zwischen 
Geschichts- und Sozialwissenschaften angesiedelt ist. Das rnacht ihren 
besonderen Reiz aus, kompliziert allerdings auch cine Einfiihrung in 
dieses Pach. Es miissen narnlich die wissenschaftstheoretischen 
Uberlegungen mehrerer Disziplinen zur Kenntnis genommen werden, 
die nicht aus einer einzigen Wurzel erwachsen sind. 
Eingefiihrt werden soil in die Entstehungsgeschichte der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte im 19. Jahrhundert, in die Aufgaben und 
Methoden, vor allem aber in die verschiedenen Miiglichkeiten, das 
Selbstverstandnis dieser Disziplin zu bestimmen: modeme deutsche 
SoziaJgeschichte, marxistisch-leninistische Geschichtswissenschaft, 
Geschichte als historische Sozialwissenschaft. 
Es sollen nebenher Einsichten in den Zusammenhang von politischer, 
soziaJer und wirtschaftlicher Entwicklung in Deutschland seit dem 
letzten Jahrhundert vennittelt werden. 

Literaturhinweis J. Kock.a, Sozialgeschichte. Begriff, Entwicklung, Probleme, 2. Aufl. 
Gottingen 1986 (Kleine Vandenhoeck-Reihe 1334), bes. Kap. I und m. 
W. Zorn, Enfiihrung in die Wirtschafts- und SoziaJgeschichte. 
Probleme und Methoden, 2. Aufl. Miinchen 1974. 
11.-J. Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine Einfiihrung in die 
Geschichtstheorie. Reinbek 1995. 

Vorgehensweise Vorbereitung der Sitzung durch Gruppen, Diskussionsthesen, Ref crate; 
schrittweises Erarbeiten von Referaten. 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelmallige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit 

SEITENANQA8E 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1234567190 
ZIFFER3 123'567890 



PROSEMINAR Beginn: 03.11.1995 

', 

05.424 Privatdozent Dr. Franklin Kopitzsch Sprechstunde: Fr 12 - 13 
Allende-Platz I, 12 6 

Thema: Einfiihrung in das Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: 
Inhalte, Quellen, Arbeitsweisen des Faches 

Zeit, Ort: Fr 10 - 12 Allende-Plat:! I , I 07 

Inhalt: Themen der einfiihrenden Veranstaltung sind der Ort des Faches 
zwischen Geschichts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, die 
Geschichte des Faches, seine Grundfragen, Quellen, Methoden, 
Hilfsmittel und Darstellungsformen. 
Beispielhaft werden diese Themen im Kontext der friihneuzeitlichen 
und modemen Stadtgeschichte behandelt, zu der zahlreiche, aus 
unterschiedlichen Ansatzen entstandene, altere und neuere Arbeiten 
vorliegen. 

Literaturhinweis Rolf Walter, Einfiihrung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
Paderborn usw. 1994 (Uni-Taschenbuch 1717). 
Richard van Diilmen (Ilg.), Fischer Lexikon Geschichte, 
13. - 14. Tausend, Frankfurt 1995, (Fischer Taschenbuch 4563). 

voraussetzungen mr einen Leistungsnachweis 
RegelmaJlige Teilnahme und Mitarbeit, Referat und Hausarbeit 

SEITENANGASE: 
ZIFFER1 123456789f 
ZIFFER2 1234567.90 
ZIFFER3 1234'37890 



PROSEMINAR 

05.425 Prof. Dr. Ulrich Troitzsch 

Beginn: 31.10.199S, 

Sprechstunde: Do 16.15 - 17.4S 
Allende-Platz 1, 124 - 

1bema: Einfiihrung in das Fach Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: 
Fragestellungen, Methoden und Quellen. 

Zeit, Ort: · Di 14 - 16 Allende-Platz 1, 106 

Inhalt: Am Beispiel des sozialen, wirtschaftlichen und technischen Wandela 
der deutschen Landwirtschaft im 19. Jahrhundert sollen 
Fragestellungen und Methoden des Faches Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte behandelt werden. 

Literaturhinweis Rolf Walter, Einfiihrung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
Paderborn usw. 1994 (Uni-Taschenbuch 1717). 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelma.Jlige Teilnahme, Kurzbeitrag und kleinere Hausarbeit 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789t 
ZIFFER2 1234567t90 
ZIFFER3 12345f7890 



PROSEMINAR Beginn: 02.11.1995 

05.426 Prof. Dr. Hans-Jiirgen Goertz Sprechstunde: Do 15 - 16 
Allende-Platz I, 129 

Thema: Standekritik in der Friihen Neuzeit: 
Klerus, Adel, Handwerker und Bauem 

Zeit, Ort: Do 16 - 18 Allende-Platz 1, 108 

Inhalt: In der Friihen Neuzeit beginnt sich die Standegesellschaft (Otto 
Brunner sprach von der "alteuropaischen Sozialstruktur") allmahlich 
w veriindem und schlieBlich aufzulosen. Untersucht werden soll, 
welchen Einflu6 die Standekritik in Satire, Flugschriften, antiklerikaler 
Agitation und revolutionaren Aktionen des "gemeinen Mannes" 
wahrend der Reformationszeit auf diesen ProzeB hatte: Kritik am 
Klerus (1. Stand) und Adel (2. Stand) werden im Zentrum der Referate 
und Diskussionen stehen. Es wird darurn gehen, die kritischen 
Au8erungen und Aktionen, bis hin zu Aufliiufen und Aufstanden, aus 
der konkreten gesellschaftlichen Situation zu erfassen, die Formen der 
Kritik zu analysieren und die Herausbildung des Biirgertum (3. Stand) 
zu verfolgen. 

Literaturhinweis Peter Blickle, Unruhen in der standischen Gescllschaft, Miinchen 1991 
( = Enzyklopadie dcutscher Geschichte, Bd, 1). 
Lothar Gau, Von der standischen zur biirgerlichen Gesellschaft, 
Miinchen 1994 ( = Enzyklopadie deutscher Geschichte, Bd, 25). 
Ilans-Jiirgen Goertz, Antiklerikalismus und Reformation. 
Sozialgeschichtliche Untersuchungen. Giittingen 1995. 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelm.i.Jlige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 

SF/TFNANGAAF 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1;;'134567190 
ZIFFER3 123456f8s0 



MITTELSEMINAR . Beginn: 02.11.1995 

05.431 Prof. Dr. Gerhard Ahrens Sprechstunde: Do I~ - 15 
Allende-Platz l, 128 

Tbema: Grundzuge der historischen Entwicklung von Kreditwinschaft und 
Bankensystern 

Zeit, Ort: Do 8 • 10 Allende-Platz I, 107 

Inbalt: 

,, 

Eine wichtige Bedingung fiir die Durchsetzung des modemen 
Kapitalismus war die Herausbildung eines funktionsgerechten Geld 
und Kreditsystems, Im Industriezeitalter gehorte dazu die Schaffung 
leistungsfahiger Bankuntemehmen, die von privater und auch von 
staatlicher Seite mit grollem ldeenreichtum ins Leben gerufen worden 
sind. 
Die mit solchen Griindungen verbundenen Probleme (Kapitalauf 
bringung, Banknotenemission, Rechtsgestalt, Staatsaufsicht usw.) 
stehen aber nicht allein fiir das Zeitalter des Okonomischen 
Libcralismus, sondem habcn bis in unsere Tage an Aktualitat nur 
wenig verloren. 

Literaturbinweis Vorausgesetzt wird die Kenntnis von Rolf Walters grundlegenden 
Bemerkungen iiber "Geld- und Bankengeschichte" in seiner Einfiihrung 
in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Padcrbom usw. 1994 (Uni 
Taschenbuch 1717), S. 154 - 161. 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnacbweis 
RegelmaJlige Mitarbeit und Anfertigung einer Hausarbeit. - Ein 
Leistungsnachweis kann in dieser V eranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proserninarschein erworben worden 
ist. 

2.FiTFNANGABf 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER? 1?345671']0 
ZiFFER3 1234567a90 



MITTELSEMINAR Beginn: 02.11.1995 

•' 

05.434 Anthony McElligott Ph.D. Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Allende-Platz 1, 132 

Thema: Altona: Von der Stadt zum Stadtteil 

Zeit, Ort: Do 10 • 12 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: Als Altona im Jahre 1937 nach Hamburg eingemeindet wurde, 
bedeutete dies das Ende einer fast 400jahrigen unabhangigen 
Stadtentwick:lung. 
Das Seminar wird die vielfaltige Geschichte Altonas von der danischen 
Grenzstadt iiber die preuBische Grosstadt bis hin zum Hamburger 
Stadtteil untersuchen. Im Mittelpunkt wird das Verhaltnis zwischen 
Stadt und Staat und seine Auswirkung auf die Bevolkerung Altonas 
stehen, und zwar insbesondere seit dem 19. Jahrhundert. 

AL50 ICH 5EHE DA EIN 
,RfUNDLIUIEI TROCKENEI 
6ROT(H EN, DA~ Ml(H MIT 

Ei~Eslg;;Ner:w/i~~llEN I 
,&J 

Literaturhinweis Jilrgen Reulecke, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, 
Frankfurt 1985. 
llans Berlage, Altona. Ein Stadtschicksal von den Anfangen bis zur 
Vereinigung mit Hamburg, Hamburg 1937. 
llans-Giinther Freitag und Hans Werner Engels, Altona. Hamburgs 
schone Schwester, Hamburg 1982. 
Stadtteilarcb.iv Ottensen (Ilg.), Ottensen. Zur Geschichte eines 
Stadttei!s, Hamburg 1982. 

Voraus.setzungen fiir eineo Leistung.snachweis 
Regelma.Jlige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein erworben worden 
ist. 

SFITFNANGARE 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1234567'10 
ZIFFER3 12345678,:J 



MITTELSEMINAR Beginn: 02.11.1995 

05.435 Dr. Norbert Fischer 

Toema: "Die Eroberung der Landschaft". Zur Sozialgeschichte des Umgangs 
rnit Wasser, Wald und Gebirge seit dem 18. Jahrhundert 

Zeit, Ort: Do 14 - 16 

Sprechstunde: nach Vereinbarung 

Allende-Platz 1, 106 

Inhalt: • Alpinismus" und "Wandervogel" - gesellschaftliche Phanornene aus 
der Zeit um 1900, die andeuten, daJl die Sehnsucht nach der 
vermeintlich unben1hrten Natur nichts Neues ist. Auf welche Weise 
hing dies mit Industrialisierung und Urbanisierung zusammen? Warum 
wurde zur selben Zeit die Liineburger Heide zum ersten deutschen 
Naturschutzpark erklart? Der "Blick aufs Wasser" .hatte sich damals 
schon langst verandert: Die Nordseekiiste wurde nicht mehr, wie iiber 
Jahrhunderte hinweg, ob des drohenden "Marschfiebers" gemieden, 
sondem als Heil- und Erholungsstatte betrachtet. 
Meeresufer, einsame Seen und Walder, schroffe Gebirgsfelsen hatten 
sich spatestens im 19. Jahrhundert zu idealisierten Orten biirgerlicher 
Lebenswelt entwickelt und wurden mit hoher symbolischer Bedeutung 
befrachtet. Gleichzeitig versuchte man, diese Landschaften zu 
erschliellen und beherrschbar zu machen - etwa durch neue Verkehrs 
wege oder durch KiistenschutzmaJlnahmen an der Nordsee. All' dies 
sind Aspekte einer "Eroberung von Landschaft", bei der lokale 
Traditionen von iibergreifenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
technischen Entwicklungen iiberformt wurden. 
(Mit Exkursionen) 

Literaturhinweis Ruth und Dieter Groh, Weltbild und Naturaneignung. Frankfurt 1991 
(suhrkamp taschenbuch wissenschaft 939), vor allem S. 92 - 149. 
Dietrich Denecke, Eingriffe des Menschen in die Landschaft. 
In: E. Schubert/B. Hermann (Hgg.), Von der Angst zur Ausbeutung. 
Umwelterfahrung zwischen Mittelalter und Neuzeit. 
Frankfurt 1994, S. 59 - 71 (Fischer-Taschenbuch 11194) 
Ilartmut Bohme, Eros und Tod irn Wasser - "Bandigcn und Entlassen 
dcr Elernente". Das Wasser bei Goethe. In: Ders. (Hg.), Kultur 
geschichte des Wassers. Frankfurt (1988 suhrkarnp taschenbuch 1486), 
s. 208 - 233. 
Jules Michelet, Das Meer. Frankfurt 1987 (Erstausgabe 1861). 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnachwels 
Regelmallige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nurdann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein erworben worden 
ist. 

SE ITENANGABE 
ZIFFER1 1234567899 
ZlrFER2 12345678f0 
ZIFFER3 123456789' 



MITTELSEMINAR Beginn: 31.10.1995 

05.436 Dr. Klaus Schlottau Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Allende-Platz 1, 130 

Thema: Umweltgeschichte als Beruf: Einfiihrung in die "historische 
Standorterkundung • 

Zeit, Ort: 

Inbalt: 

Di 12 - 14 Allende-Platz 1, 108 

Im Jahr 1989 stellte der Sachverstandigenrat fiir Umwelt im Auftrage 
der Bundesregierung ein umfangreiches Gutachten zum Umgang mil 
industriellen Altablagerungen und Altstandorten vor. Darin wurde 
ausdriicklich gefordert, daB vor jeder technischen oder naturwissen 
schaftlichen Erkundung der vermuteten Kontaminationen eine ausfiihr 
liche historische Analyse des Standortes erfolgen solle. Als 
Begriindung wurde angefiihrt, daJl allein nicht destruktive, also 
beprobungslose Untersuchungsverfahren die sachgerechte Sicherung 
oder Sanierung des Gelandes ermoglichten, 
Die historischen Untersuchungen wurden seither von Gutachterbiiros 
durchgefiihrt, die Ingenieure, Geologen, Geographen oder Chemiker 
mit der historischen Recherche und Dokumentation betrauten. Nur in 
Ausnahmeiallen wurden die Untersuchungen von sachkundigen 
Historikerinnen und Historikem ausgefiihrt. Dieser Zustand wird durch 
das kiinftige Bundesbodenschutzgesetz beendet werden: Es fordert 
einen gepriiften und vereidigten Sachverstandigen fiir die historische 
Standorterkundung. Mit der Verabschiedung des Bundes 
bodenschutzgesetzes wird sich fiir interdiszipliniir arbeitende Historiker 
cine neues Betatigungsfeld eroffnen, das in dieser Veranstaltung 
umrissen werden soil. Parallel zur Einfiihrung in die Materie wird das 
erworbene Wissen in der Untersuchung eines Teils von Bahrenfeld 
erprobt. 

Literaturhinweis Bislang ist k.eine selbstandige Einfiihrungsliteratur fiir diese Tatigk.eit 
erschienen. Es gibt lediglich cine Reihe von "Kochrezepten·, auch 
vom V eranstalter, die, verstreut in Sammelbanden oder Broschiiren 
erschienen sind. Vor Beginn des Seminars wird in der Fachbereichs 
bibliothek ein Sammelordner mit Kopien dieser "Rezepruren • 
aufgestellt werden. In einer Vorbesprechung am 05. 10.1995, Raum 
130, 14.00 Uhr, wird das Vorgehen besprochen. 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelrnallige Teilnahme, Kurzbeitrage und Anfertigung einer 
schriftlichen Arbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein erworben worden 
isl. 

SFITENANGAAE 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 1234567- 
ZIFFER3 1234567890 



:M I T T E L S E M I N A R (quellenorientiert) 

05.4.:1 Prof. Dr. Ulrich Troitzsch Sprechstunde: Do. 16.15 • 17.45 
Allende-Platz 1, 124 

Toema: 

Beginn: 31.10.1995 

"Dat kann keen Swyn lesen". 
Lektiire von Quellen in deutscher Schreibschrift nebst Schreibiibungen 

Zeit, Ort: Di 10 • 12 Allende-Platz 1, 106 

Inbalt: Da immer wieder cine gewisse Scheu der Studierenden vor Quellen in 
deutscher Schreibschrift zu beobachten ist, wird mit dieser Ubung eine 
Gelegenheit geboten, diese durch gemeinsame Schreibiibungen sowie 
Lektiire und Interpretation von handschriftlichen Texten aus den letzten 
vierhundert Jahren zu iiberwinden. Dariiber hinaus soil anhand 
ausgewahlter Aufsatze der Geschichte der Schrift und der Schreibkultur 
nachgegangen werden. 
Die obengenannte sprichwiirtliche Redensart geht angeblich auf die 
Dithmarscher Gelehrtenfarnilie Swyn zuriick, an .die sich die Bauern 
wandten, wenn sie sich Schriftstiicke vorlesen lassen wollten. War die 
Schrift so schlecht, daJl selbst ein Angehiiriger der Familie Swyn den 
Text nicht entziffern konnte, dann hiell es: "Oat kann keen Swyn 
lesen", 
Fiir die Schreibiibungen sind erforderlich: Entweder ein Fiiller mit 
abgeschragter Feder, mit dem sich Ziige mit unterschiedlicher Starke 
ausfiihren !assen, oder ein Federhalter mit der Stenofeder No 66 EF 
von Brause sowie das ·Obungsheft fiir die deutsche Schrift" von 
derselben Firma. 

Literaturbinweis Berthold zu Dohna, Warum nicht mal deutsch? Ubungsbuch fiir die 
deutsche Schreibschrift, Neuauflage, Hamburg 1995. 
Karl-Ileinz Ziessow u.a., Hand - Schrift - Schreib-Werke. Schrift und 
Schreibkultur im Wandel in regionalen Beispielen des 18. bis 20. 
Jahrhunderts, Cloppenburg 1991. 

Vora~tzuogen fur einen Leistungsnachweis 
Regelmallige Mitarbeit und Kurzrefcrat. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein erworben worden 
ist. 

S~ITENANGABE 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER2 12345678t:) 
ZIFFER3 1934567890 



M I T T E L S E M I N A R (quellenorientiert) Beginn: 30.10.1995 

OS.442 Anthony McElligott Ph.D. Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Allende-Platz l, 132 

Thema: Der Nationalsozialismus in Region und Stadt: Quellen zurn • Altonaer 
Blutsonntag" (1932) 

Zeit, Ort: Mo 14 - 16 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: Der • Altonaer Blutsonntag" am 17. Juli 1932 nimmt eine zentra!e 
Stellung beim Aufstieg des Nationalsozialismus in den Gro6stiidten und 
im Reich wahrend der Jetzten Krisenjahre der Weimarer Republik ein. 
In der gii.ngigen Geschichtsdarstellung Iautet seine Beschreibung so: 
Ein von kommunistischen Dachschfitzen angestifteter Uberfall auf 
einen von der Polizei geschutzten NS-Propagandamarsch <lurch das 
"Elendsviertel • Altonas, der mit einem Blutbad endete und 18 
Todesopfer forderte. 
Anhand von Archivmaterial und gedruckten Quellen, Rundgii.ngen vor 
Ort und moglicherweise Gesprache mit Zeitzeugen wollen wir obige 
Darstellung in ihrem sozialen und kulturellen Gesamtzusammenhang 
kritisch hinterfragen. 

Literaturhinweis Leon Schinnann, Altonaer Blutsonntag 17. Juli 1932, Hamburg 1994. 
Eike Henning, Regionale Unterschiede bei der Entstehung des 
deutschen Faschismus: En Pladoyer filr 'mikroanalytische Studien' zur 
Erforschung der NSDAP, In: Politische Vierteljahnschrift 21, 1980, 
152 - 173. 

Voraussetzungen for einen Leistungsnachweis 
RegelmiBige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein erworben worden 
ist. 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 1234567891 
ZIFFER2 12345678'0 
ZIFFER3 1i.4567890 



HAUPTSEMINAR Beginn: 31.10.1995 

05.451 Prof. Dr. Gerhard Ahrens Sprechstunde: Do 14 - 15 
Allende-Platz !, 128 

Thema: "Was ist des Deutschen Vaterland?" Wirtschaft und Gesellschaft auf 
dem Weg zur nationalen Einheit 1813 - 1871 

Zeit, Ort: Di 12 - 14 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: Seit den Befreiungskriegen hat es zahlreiche Bestrebungen gegeben, 
um die nationale Einigung Deutschlands voranzutreiben. In der Sozial 
und Wirtschaftsgeschichte, aber auch in der Kultur- und Geistes 
geschichte !assen sich solche Bemiihungen vielfaltig nachweisen. 
Dabei ging es zunachst um die Verwirklichung der hoffnungsfrohen 
Sehnsucht: "Das ganze Deutschland sol! es sein! • Erst spater trat dann 
die Schicksalsfrage "grolldeutsch oder ldeindeutsch?· wie ein sakulari 
siertes Glaubensbekenntnis hinzu, bis schlieB!ich unter Bismarcks 
Fiihrung aus "Eisen und Blut" das neue Deutsche Reich geschaffen 
wurde. 

Literaturhinweis Einen allgemeinen Uberblick bietet Reinhard Rilrup, Deutschland im 
19. Jahrhundert 1815 - 1871, 2. Auflage, Giittingen 1992 (Kleine 
Vandenhoeck-Reihe 1497, DM 18,80). 
Starker auf das Seminarthema ausgerichtet ist die Darstellung von 
Hagen Schulze, Der Weg zum Nationalstaat. Die deutsche National 
bewegung vom 18. Jahrhundert bis zur Reichsgriindung, 4. Auflage, 
Miinchen 1994 (dtv 4503, DM 12,90). 

Vorans.setzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelm.a.Bige Mitarbeit und Anfertigung einer Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nurdann erworben 
werden, wenn bereits zuvor · ein Proseminarschein und ein 
Mittelscminarschein erworben worden sind. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789f 
ZIFFER2 1234567i.o 
ZIFFER3 123'567890 



HAUPTSEMINAR Beginn : 02.11.1995 

05.452 Prof. Dr. Gerhard Ahrens Sprechstunde: Do 14 - 15 
Allende-Platz 1, 128 

Toema: Aspekte vcrgleichender Stadtgeschichte: Hamburg, Bremen und 
Liibeck - Gemeinsamkeiten und Besonderheiten 

Zeit, Ort: Do 12 - 14 Allende- Platz 1, 107 

Jnhalt: Die drei norddeutschen Hansestldte haben dem Alten Reich als Freie 
Reichsstadte, dem Deutschen Bund und schlieBlich dem neuen 
Deutschen Reich als souveriine Stadtstaaten angehiirt. Ihre fiihrende 
Stellung im deutschen AuBenhandel ist uniibersehbar. Doch auch in der 
Sozialgeschichte (etwa im praktischen Christentum oder in der 
Entwicklung der Arbeiterbewegung), ja selbst in der Kultur- und 
Geistesgeschichte lallt sich cine - durchaus traditionelle - hanseatische 
Komponente der neueren deutschen Geschichte herausarbeiten. Anhand 
ausgewahlter Beispiele soll diese vergleichend dargestellt werden. 

Literaturhinweis Aus der Fiille allgemeiner Darstellungen zur Geschichte der drei 
Hansestadte seien hier genannt: 
Eckart Kle6mann, Geschichte dcr Stadt Hamburg, 7. Auflage, 
Hamburg 1994. 
Herbert Schwarzwalder, Bremer Geschichte, Bremen 1993. 
Antjekathrin Gra6mann (Ilg.), Liibeckische Geschichte, 2. Auflage, 
Liibeck 1989. 

Voraussetzungen mr einen Leistung.snachweis 
Regelmallige Mitarbeit und Anfertigung einer Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuror ein Proseminarschein und ein 
Mittelseminarschein erworben warden sind. 

SEITENANGABE 
ZIFFERl 1234567891 
ZIFFER2 12345678*) 
ZIFFER3 1234ti7890 



HAUPTSEMINAR Beginn: 30.10.1995 

05.453 Prof. Dr. Hans-Jurgen Goertz Sprechstunde: Do 15 - 16 
Allende-Platz I, 129 

Toema: Elitekultur und Volkskultur in der Friihen Neuzeit 

Zeit, Ort: Mo 16 - 18 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: 

·, 

In letzter Zeit sind unterschiedliche Anstrengungen untemommen 
worden, um ein breiteres und tieferes Verstandnis von den gesell 
schaftlichen Verhaltnissen in der Friihen Neuzeit zu erlangen. 
Besonders innovativ waren dabe i die Fortschritte, die in der 
Erforschung der Volkslrultur erzielt wurden. Wie der Titel eines 
wichtigen Buches von Robert Muchembled (siehe unten) andeutet, geht 
es dabei um Wahmehmung, Konzep tion und Gestaltung von "Wirklich 
keit", die im Spannungsfeld von "oben" und "unten" zustandekamen. 
Dieses dualistische Konzept so11 griindlich besprochen werden, ebenso 
die Bedeutung der Volkskultur fiir soziale Veranderungen, wie sie von 
Peter Burke (Titel siehe unten) beschrieben wird. 
Neben diesen beiden Volkskulturkonzep ten wird der Versuch diskutiert 
werden, die ethnologische Methode der "dichten Beschreibung• von 
Clifford Geertz nutzbar zu machen. Schlielllich werden die erarbe iteten 
Einsichten in Theorie und Methode mit den Beitriigen zur Volkskultur 
forschung konfrontiert werden, die Robert Scribner zur deutschen 
Refonnationsgeschichtc vorgelegt hat. 

Literaturhinweis Robert Muchembled, Kultur des Volkes - Kultur der Eliten, Die 
Geschichte einer erfolgreichen Verdran gung, Stuttgart 1982. 
Peter Burke, Heiden, Schurken und Narren. Europaische Volkskultur 
in der friihen Neuzeit, Stuttgart 1981. 
Robert W. Scribner, Popular Culture and Popular Movements in 
Reformation, London und Ronceverte 1987. 

Voraussetzungen mr einen Leistungsna chweis 
Regelma.llige Mitarbe it, Referat oder Hausarbei t. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarsc hein und ein 
Mittelseminarschein erworben worden sind. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 12345678~ 
ZIFFER2 12345678'0 
ZIFFER3 12345.7890 



H A'U PT SEMINAR Beginn: 02.11.1995 

05.454 Prof. Dr. Ulrich Troitzsch Sprechstunde: Do 16.15 • 17.45 
Allende-Platz 1, 124 

Tuema: 

Zeit, Ort: 

Technik und Gesellschaft im Deutschland des 18. Jahrhunderts 

Do 14 • 16 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: Wenn vom technischen Wandel im 18. Jahrhundert die Rede ist, denkt 
man fast zwangslaufig an die ab 1760 einsetzende Industrialisierung in 
England und erst in zweiter Linie an Deutschland. An Beispielen soil 
im Seminar verdeutlicht werden, daB in verschiedenen Regionen des 
Reiches und auf ganz speziellen Gebieten das technische und 
wissenschaftliche Niveau auf der Hohe der Zeit war, auch wenn das 
starre Slii.ndesystem, die territoriale Zersplitterung, die Agonie des 
Zunftwesens und eine staatlich bevonnundete Wirtschaft haufig der 
Durchsetzung von Innovationen hemmend entgegenstanden. Unter 
anderem sollen folgende Themen behandelt werden: 
• Das staatliche Berg-, Hiitten- und Salinenwesen als Motor 

technischer Inovationen 
• Technologietransfer nach und von Deutschland 
• Die Erfindung des europaischen Hartporzellans - Auftragsforschung 

und Teamarbeit 
• Umweltprobleme und Erkrankungen am Arbeitsplatz 
• Die Rolle wissenschaftlicher Akademien bei der Gewcrbeentwick:ung 
• Die Karneralwissenschaften und die Technik 
• Johann Beckmann als Begriinder des Lehrfaches Technologie 
• Die Zunahme technischen Schrifttums: Enzyklopadien, technische 
Fachliteratur 

• der "okonomische Blick auf das Naturreich" (G. Bayerl) 
• Die Entstehung der Realschule als Vermittlerin praktischer 

Lerninhalte 
• Der schwabische pietistische Pfarrer Philipp Matthaus Hahn: 

Erbauer von Rechenmaschinen, Uhren und Planetarien 
• Gottfried Wilhelm Leibniz und die Technil:: (Rechenmaschine, 

Harzer Bergbau) 
• Der Leipziger Mechanicus Jacob Leupold und sein "Theatrum 

Machinarum" 

Literaturhinweis Ulrich Troitzsch (Ilg.), Technologischer Wandel im 18. Jahrhundert, 
Wolfenbiittel 1981. 
Akos Paulinyi/Ulrich Troltzsch, Mechanisierung und Maschinisierung 
1600 bis 1840, Berlin 1991 (Propylaen Technikgeschichte, Bd. 3). 

Voraus.setzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelma.llige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 
En Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein und ein 
Mittelseminarschein erworben worden sind. 

SFITENANGABE 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 12345678t0 
ZIFFER3 1234561890 



HAUPTSEMINAR Beginn: 31.10.1995 

05.455 Anthony McElligott Ph.D. Sprechstunde: nach Vereinbarung 
Allende-Platz 1, 132 

Toema: Deutschland in der Zwischenlcriegszeit: Modernitat und Krise einer 
"Civic nation" 

Zeit, Ort: Di 10 - 12 Allende-Platz 1, 107 

Inhalt: 

', 

Die 1920er Jahre werden als "Krisenjahre der klassischen Moderne" 
betrachtet, vor allem in Deutschland aufgrund der Niederlage im 
Ersten Weltkrieg. Die Ursache dieser Krise lag in tiefgreifenden 
Konflikten zwischen alten und neuen Wertvorstellungen in allen 
Lebensbereichen. Da die deutschen GroBst.adte mit dem Aufbruch in 
die Modeme identifiziert werden, rilcken sie in den Mittelpunkt der 
Auseinan dersetzun g. 
Das Seminar wird die beiden Begriffe "Modeme" und "Krise" in 
ihrern historisch-spezifischen Kontext auf lokaler Ebene kritisch 
untersuchen. Es umfaBt Themen wie z. B. die politische und soziale 
Machtverschiebung nach 1918, demolcratische Kulturpolitik, die 
Entwicltlung des Wohlfahrtss taates und seine Auswirlrung auf die 
Bevolkerung, Kunst und Architektur, Massenkonsum und Sexualitat. 
Die Grundlage unserer Betrachtungen bilden Filmmaterial, Kunst, 
Literatur und unveniffentlichte Quellen aus der Zeit. 

literaturbinweis Detlev J. K. Peukert, Die Weimarer Republik. Die Krisenjahre der 
ldassischen Moderne, Frankfurt 1987. 
August Nitschke u.a, (llgg.), Jahrhundertwende. Der Aufbruch in die 
Moderne 1880 - 1930, Reinbek 1990, 2 Bde. 
Corona Ilepp, Avantgarde. Moderne Kunst, Kulturpolitik und 
Refonnbewegungen nach der Jahrhundertwende, Miinchen 1987. 
Siegfried Kraemer, Das Ornament der Masse, Frankfurt 1977. 

Vorausse tzungen fiir einen Leistungsnachweis 
Regelma.llige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis k:ann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein und ein 
Mittelseminarschein erworben word en sind. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 123456789' 
ZIFFER2 12345678t0 
ZIFFER3 1234567'90 



'n A u P T s E.M I N A R Beginn: 03.11.1995 

05.456 Privatdozentin Dr. Ursula Biittner Sprechstunde: Mi 14 • 15 
Forschungsstelle fiir die Geschichte 

des Nationalsozialismus in Deutschlan1. 
Schulterblatt 3b 

Tel. 43 13 97 - 35 

Thema: Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen 
Judenverfolgung in den deutschen Kirchen nach 1945 

Zeit, Ort: Fr 14 - 16 Allende-Platz I, 107 

Inhalt: Nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft billigten die 
Besatzungsmachte und ein GroBteil der deutschen Beviilkerung den 
Kirchen cine bedeutende gesellschaftliche Rolle zu: Sic. sollten 
wesentlich zur geistigen Neuorientierung der Deutschen beitragen. Zur 
Auseinandersetzung mit der jiingsten Vergangenheit gehiirte die Frage 
nach der Mitverantworung jedes einzelnen und der "Kollektivschuld" 
der Deutschen insgesamt. Das Verhalten zur Judenverfolgung war in 
diesem Zusammenhang ein zentrales Problem, denn wegen der 
Dimension des Verbrechens stand es fiir die Inhurnanitat des NS 
Regimes insgesarnt, Die Kirchen muBten an dieser Stelle nicht nur die 
Enniiglichung des millionenfachen Mordes in einer iiberwiegend 
christlichen Beviilkerung knnstatieren, sondem auch eigenes Versagen 
bekennen. Die Frage nach den Ursachen fiihrte in einem langen und 
schwierigen Prozef zu der Einsicht, daB neben verhangnisvollen 
politischen und kulturellen Entwicldungen auch theologische und 
kirchliche Traditionen zu diesem Versagen beigetragen haben. Die 
Evangelische Landeskirche im Rheinland zog daraus 1980 als erste in 
einer umfassenden Grundsatzerklarung die Konsequenz. 
Das Seminar soil daher den Zeitraum 1945 - 1980 abdecken. Die 
Arbeit geht von der gemeinsamen Lektiire zentraler Dokumente aus, 
die von den Referentinnen und Referenten in ihrem zeit- und 
kirchengeschichtlichen Kontext genauer dargestellt werden. 

Literaturbinweis • Rolf Rendtorff und IIans Ilermann Ilenrix (llgg.), Die Kirche und 
das Judentum. Dokumente von 1945 - 1985, Miinchen 1988 
(Quellengrundlage). 
Siegfried Ilermle, Evangelische Kirche und Judentum • Stationen nach 
1945, Giittingen 1990. 

Voraussetzungen fiir einen Leistungsnachweis 
RegelmaBige Mitarbeit, Referat oder Hausarbeit. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarschein und ein Mittel 
seminarschein erworben wordcn sind. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 12345678~ 
ZIFFER2 12345678t0 
ZIFFER3 12345678t0 



OBERSEMINAR 

05.461 Prof. Dr. Ham-Jurgen Goertz Sprechstunde: Do 15 - 16 
Allende-Platz I , I 29 

Thema: 

Beginn: 31.10.199.S 

Das "Ende der Geschichte": Postmoderne und Posthistoire als 
Herausforderung fiir die Geschichtswissenschaft 

Zeit, Ort: Di 16 - 18 Allende-Platz I , I 06 

Inhalt: "Geschichte schreiben in der Postmoderne" - das ist der Titel einer 
Aufsatzsammlung, in der die Rolle zur Diskussion steht, die 
Geschichte heute noch im Denken der Menschen wahm ehmen kann. 
In diese aktuelle Diskussion, die von Historikem bisher zumeist 
iibergangen oder abgetan wurde, soil das Seminar einfiihren und vor 
allem das Problem erortem, das sich mit dem herausfordemden Begriff 
des "Posthistoire" stellt. Dabin ter verbirgt sich die Einsicht, daJI 
Geschichte zu Ende sei. Was meinte F. Fukuyama, als er im 
Planungsstab des US-AuJlenmini steriums die Frage nach dem Ende der 
Geschichte stellte? Und was meint Lutz Niethammer, einer der 
wenigen Historiker , der diese Herausforderung annahm, wenn er 
schreibt, daB Posthistorie keine "entfaltete Theorie", sondern nur ein 
"symptomatisches Gefiihl" sei, "ein Codewort eingeweihter 
Anspielungen, mit dem cine Stimmung zum Ausdruck gebracht und 
vie! Theorie vorausgesetzt wird"? 
Was vorausgesetzt, was behauptet und was erwartet wird, soil anhan d 
einze lner Aufsatze in diesem Oberseminar herausgefunden werden: zur 
Orientierung im Umgang mit Geschichte. 

Literaturhinweis Lutz Niethammer, Posthistoire. 1st die Geschichte zu Ende? 
Reinbek 1989. 
Jorg Rusen , "Moderne" und "Postmoderne" als Gesichtspunkte einer 
Geschichte der modernen Geschichtswissenschaft, In: Geschichts 
diskurs, Bd. 1, hrsg. von W. Kiittler u.a., Frankfurt 1993, 17 - 30. 
Christoph Conrad und Martina Kessel (Ilgg.), Geschichte schreiben 
in der Postmoderne. Beitr.ige zur aktuellen Diskussion, Stuttgart 1994. 
Hans-Jiirgen Goertz, Umgang mit Geschichte. Eine Einfiihrung in die 
Geschichtstheorie, Reinbek 1995. 

Voraimetzungen fiir einen Leistungsnacbweis 
Regelmall ige Mitarbe it, Referat oder Hausarbe it. 
Ein Leistungsnachweis kann in dieser V eranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuvor ein Proseminarsc hein und ein 
Mittelseminarsc hein erworben worden sind. 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 t234567890 
ZIFFER2 123456789' 
ZIFFER3 12345678~ 



OBERSEMINAR Beginn: 30.10.1995 

05.462 Privatdozentin Dr. Ina Lorenz 
Professor Dr. Dr. Jiirg Berkemann 

Sprechstunde: Mo 15 • 16 
Institut fiir die Geschichte 

der deutschen Juden 
Rothenbaumchaussee 7 
Telefon 41 23 26 18 

Tbema: Die Judengesetzgebung im Drinen Reich • 
I..egalistische Unterdniclrungspotentiale 

Zeit, Ort: Mo 16 • 18 Allende-Platz 1, 104 

Inhalt: Das Schicksal der jiidischen Deutschen im Drinen Reich ist das der 
schrittweisen rechtlichen und kulturellen Ausgrenzung, der Minderung 
des sozialen und rechtlichen Status, der okonomischen Ausbeutung, der 
Verfolgung und der Vemichtung. Eines der eingesetzten Instrumente 
des NS-Systems war die Gesetzgebung • hier im weiteren Sinne 
verstanden • als Tei! einer "Judenpolitik". 
Das Oberseminar wird sich mit den Grundziigen und Beweggriinden 
dieser Politik, auch im Detail, beschaftigen. Das soil gleichzeitig 
insoweit exemplarisch geschehen, als damit die Phasen der 
Judengesetzgebung in einen grolleren Zusammenhang der Entwicklung 
des NS-Systems gestellt werden. 
Das Oberseminar wird von einer Historikerin und einem Richter 
veranstaltet. Das soil den Teilnehmem cine intensive Reflexion der 
eingesetzten formalcn Techniken des verfolgenden NS-Staates 
gewahrleisten. Rechtskenntnisse werden nicht vorausgesetzt, ein guter 
Wissensstand iiber die Geschichte des NS-Systems ist · aber 
erforderlich. 

Llteraturhinweis Ingo v. Munch Ulg.), Gesetze des NS-Staates. Dokumente eines 
Unrechtssystems, 3. Auflage, Paderbom usw. 1994 (Uni-Taschenbuch. 
1790). 
Joseph Walk (Hg.), Das Sonderrecht fiir die Juden im NS-Staal. Eine 
Sammlung der gesetzlichen Ma.Bnahmen und Richtlinien • Inhalt und 
Bedeutung, Heidelberg/Karlsruhe 1981. 

Voraussetzungen for einen Leistungsnachweis 
Schriftliches Referat, das in seinem wesentlichen Inhalt, miindlich im 
Seminar vorzustellen ist und als Diskussionsgrundlage dienen soil. 
Regelmallige Teilnahme am Seminargesprfu:h. 
Ein I..eistungsnachweis kann in dieser Veranstaltung nur dann erworben 
werden, wenn bereits zuror ein Proseminarschein und ein 
Mittelseminarschein erworben worden sind. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234567891 
ZIFFER3 1234567890 



' 

KOLLOQUIUM Beginn: nach Absprache 

05.471 Prof. Dr. Marie-Elisabeth Hilger S prechstunde: Mi 11 - 12 
Allende-Platz 1, 136 

Thema: Seminar fiir Doktorandinnen und Doktoranden. (14 tag!.) 

Zeit, Ort: Di 18 - 20 Allende-Platz 1, 136 

'-I 

lnhalt: Nach Vereinbarung. 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234567891 
ZIFFER3 1t34567890 



UBUNG Beginn: 03.11.1995 

05.481 Hans-Georg Bluhm, M.A. Sprechstunde: nach der Veranstaltung 

Tuema: Museumspraxis fiir Historiker: 
Tankstelle - eine Sozial- und Technikgeschichte (1. Teil) 

Zeit, Ort: Fr 10 - 14 (14tagl.) Allende-Platz 1, 109 

Inhalt: Die Ubung wendet sich an Studierende der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte, die eine Tatigkeit irn Berufsfeld "Museum" 
anstreben. 

Ein bedeutender Teilbereich der Museumsarbeit liegt in der Planung 
und Realisierung von Ausstellungen. 

In dieser Veranstaltung, die im Sommersemester 1996 fortgesetzt wird, 
soil ein Ausstellungsprojekt beispielhaft vorbereitet werden. Thema d7r 
Ausstellung ist die Dokumentation der Geschichte der Tankstellen m 
Hamburg. 

Literaturhinweis Wolfg_er Pohlmann, Ausstellungen von A - Z: Gestaltung, Technik,. 
Orgarusatton, Berlin 1988. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234567891 
ZIFFER3 · 12~567890 



UBU:SG Beginn: 02.11.1995 

05.482 Dr. Lars U. Scholl Sprechstunde: 
vor und nach der Veranstaltung 

Thema: Aspekte der maritimen Kulturgeschichte Deutschlands 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Zeit, Ort: Do 14 - 16 Von-Melle-Park 5, 0077 

Inhalt: Deutschlands maritime Aktivitaten erlebten im 19. Jahrhundert einen 
ungeahn ten Aufschwung. Bis 1914 war aus einer zweitrangigen 
Handelsflotte die zweitgroflte Handelsmarin e der Welt geworden, die 
Millionen von Auswanderern nach Ubersee transportierte, Rohstoffe 
nach Deutschland brachte und Fertigprodukte ins Ausland verschiffte. 
Zahlr eiche Reedereien und Schiffbauunternehmen wurden gegriindet 
und cine schlagkriifti ge Kriegsmarine aufgebaut, die angeblich die 
Handelsschiffahrt schiitzen mullte. Neue Hafen wurden angelegt und 
bestehende erweitert, eine Schiffsklassifikationsgesellschaft ins Leben 
gerufen und cine See-Berufsgenossenschaft eingerichtet. Die 
Ausbildung der Schiflbauer wurde verwissenschaftlicht, Seemanns- und 
Seema.schinistenschulen wurden gegriindet. Marinemaler bannten die 
Schiffe der Handels- und Kriegsflotte auf die Leinwand, die 
Illustrierten iiberschiitteten ihre Leser rnit Bildern und Tex ten iiber die 
Schiffahrt . Schlielllich trugen Kinder Matrosenanzii ge. 

In der Veranstaltung sollen die vielf"altigen Bestrebungen, Deutschland 
zu einer Seefahrtsnation zu machen, untersucht werden. En Museums 
besuch und die Besichtigung des Hamburger Hafens sind geplant. · 

Llteraturhinweis Volker Plagemann (Ilg.), Ubersee, Seefahrt und Seemacht im 
Kaiserreich, Miinchen 1988. 

SFITFNANGABF 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 123456789' 
ZIFFER3 1231567890 J 



UBUNG Beginn: 31.11.1995 

05.483 Dr. Karin Thomsen Sprechstunde: 
vor und nach der Veranstaltung 

Toema: 

Zeit, Ort: 

Arbeiterinnen irn Deutschland der Weimarer Republik 

Mo 10- 12 Allende-Platz 1, 108 

lnhalt: In der Ubung wollen wir uns mit dem Leben von Arbeiterinnen in 
Industriegebieten Deutschlands wahrend der zwanziger Jahre 
beschaftigen. 
Schwerpunkt wird das Alltagsleben von Textilarbeiterinnen sein. Sie 
arbeiteten in der Fabrik, waren aber auch zu einem groBen Teil in der 
Heimindustrie beschaftigt, 
Wir wollen untersuchen, wie die Frauen ihr Arbeitsleben bewaltigten: 
wie sie neben der Arbeitszeit in der Fabrik ihren Haushalt versorgten, 
wie sie die Kinderbetreuung organisierten, wie sie am politischen 
Leben teilnahmen, wie sie ihr Wochenende gestalteten. Dazu wollen 
wir unter anderem Briefe von Textilarbeiterinnen analysieren. 

Literaturhinweis 
~n ';:;:eitsaJitag - mein Wochenende. Arbeiterinnen berichten von 

m tag 1928, neu hrsg. von Alf Uidtke, Hamburg 1991. 

SfiTE'NANG"-.lli_ 
ZIFFER1 .23456i890 
ZIFFER2 121456789f 
ZIFFER3 1234f6i890 



UBUNG Beginn: 30.10.1995 

05.484 Matthias v. Popowski Sprechstunde: 
vor oder nach der Veranstaltung 

Thema: Stadtplanung im Spannungsfeld von privater Bodenspekulation und 
kommunalen Engriffen. Planung und Entwicklung in den Hamburger 
Vororten vor dem Ersten Weltkrieg. 

Zeit, Ort: Mo 10 - 14 (14tagl.) Allende-Platz 1, 138 

Inhalt: Vor dem Ersten Weltkrieg etablierte sich die Stadtplanung in 
Deutschland sowohl als wissenschaftliche Disziplin als auch als 
kommunale Aufgabe. Der 'Planung' stellten sich dabei eine Vielzahl 
von neuen Fragen in einer Zeit, die durch tiefgreifende V eranderungen 
gepriigt war. Diese werden im allgemeinen mit den Begriffen 
Industrialisierung, Modemisierung, Bevolkerungswachstum und 
Verstiidterung charakterisiert. 
Auch die 1871/74 bzw. 1894 eingemeindeten Vororte Hamburgs -dazu 
gehorten u.a. Eimsbiittel, Eppendorf, Harvestehude, Barmbek, 
Uhlenhorst und Winterhude - erfuhren in dieser Zeit eine dynamische 
Entwicldung. In den neuen Stadtteilen links und rechts der Alster 
lebten 1914 iiber 80 % der Hamburger Bevolkerung. 
Die Ubung versucht zu ermitteln, wer die Trager der Stadtentwicldung 
in den Vororten waren. Welche Rolle spielten private Terrain- bzw. 
Bodengesellschaften? Welche Einflu6m6glichkeiten gab es ffir die 
Bevolkerung? Wie versuchte die Stadt Hamburg auf die Entwicklung 
der Vororte Einfluf zu nehmen? · 

Literaturhinweis Wolfgang R. Krabbe, Die deutsche Stadt im 19. und 20. Jahrhundert. 
Eine Einfiihrung, Gottingen 1989. 
Jiirgen Reulecke, Geschichte der Urbanisierung in Deutschland, 
Frankfurt 1985. 
Brian Ladd, Urban Planning and Civic Order in Germany 1860 - 
1914, London - Cambridge 1990. 
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UBUNG Beginn: 01.11.1995 

05.485 Dr. Ursula Stephan-Kopitzsch Sprechstunde: 
nach der Veranstaltung 
Allende-Platz 1, 126 

Toema: "Die Religionen miissen alle toleriret werden" - Toleranzpolitik und 
Toleranzdiskussion im 18. Jahrhundert 

Zeit, Ort: Mi 16 - 18 Allende-Platz 1, 108 

lnhalt: Toleranz war eine zentrale Forderung der Aufklarungsbewegung. Ihre 
Verfechter begriffen sie als unver.iullerliches Personlichkeitsrecht, das 
die freie Entfaltung des autonomen Individuums gewahrleistete, Sie 
drangen auf Uberwindung blofier Duldung; der Andersdenkende sollte 
geachtet und anerkannt werden. Neben ethisch-humanitaren Begriin 
dungen der Toleranz spielten, vor allem bei Vertretem der Aufklarung 
in Regierung und Verwaltung, wirtschafts- und finanzpolitische 
Gesichtspunkte eine wichtige, oft ausschlaggebende Rolle. Glaubens 
und Gewissensfreiheit verpflichtete den Staat zu konfessioneller 
Neutralitat; und so bereitete die von der Aufklarung erstrittene 
Toleranz der Sakularisicrung des Staates und einer pluralistischen 
Gesellschaft den Weg. 
Die in der zweiten Hfilfte des 18. Jahrhunderts verstarkt gefiihrte 
Toleranzdebatte und die Toleranzpo litik einzelner Obrigkeiten 
bedingten und beeinflufiten einander. Diese Wechsclbeziehungen sollen 
an Hand von Beispielen aufgezeigt werden, so die Toleranzpo litik 
Friedrichs II. in Preufien und Josephs II. in den habsburgischen 
Llndem mit ihrer Spiegelung in Literatur und Publizistik. 

Literaturhinweis Ilei_n~eh Luu (Ilg.), Zur Geschichte der Toleranz und 
R~lig1?nsfreiheit, Darmstadt 19TI (Wege der Forschung, Bd 246). 
S,egfned Wollgast, Zurn Toleranzgedanken in der deutschen 
Aufklarung. In: Erbep f!ege in Kamenz. 1 I. Jahresheft. Festvortrage 
der 28. - 30. Kamenzer Lessing-Tage, Kamenz 1991, S. 31 - 43. 
(Kopie wird zur Verfiigung gestellt), 
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Ge_plante Lehrveranstaltungen 
1m Sommersemester 1996 

VORLESUNG 

05.401 

05.402 

Grundzilge der Sozial- und Winschaftsgeschichte (!): 
Vom spaten Mittelalter zur friihen Neuzeit 
2st. Mo 16-18 

Die deutsche Gesellschaft und die Judenverfolgung 
im "Drinen Reich" (!): 1933-1939 
2st. Fr 10-12 

GRUNDKURS 

05.411 T echnik des wissenschaftlichen Arbeitens 
4st. Do 10-14 

Hans-Jurgen Goertz 

Ursula Buttner 

Elke Kleinau 

PROSEMINAR 

05.421 

05.422 

05.423 

05.424 

05.425 

05.426 

Grundlagen und Grundfragen der Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte 
2st. Di 8-10 Gerhard Ahrens 

Deutschlands Weg zum Industriestaat 
2st. Do 8-10 Gerhard Ahrens 

Herkunft und Theorie der Sozial- und 
Winschaftsgeschichte 
2st Di 14-16 Hans-Jurgen Goertz 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Familie 
2st. Di 14-16 Marie-Elisabeth Hilger 

Die Eisenbahn als neues Verkehrsmittel im 19. Jahrhundert 
2st. Di 10-12 Ulrich Troitzsch 

Vom Soldnerhaufen zum Stehenden Heer. Zur 
Sozialgeschichte des Soldaten 
2st. Di 14- 16 Ulrich Troitzsch 

SEITENANGABE 
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MITIELSEMINAR 

05.431 

05.432 

05.433 

05.434 

05.435 

05.436 

Hamburg in der Weltwinschaftskri se von 1857 
(anhand von Quellen und zeitgenossischen Darstellungen) 
2st. Do 12-14 

Der Islam und Europa - Europa und der Islam. 
Zur Beriihrungsgeschichte von Orient und Okzident 
2st. Mo 10-12 

Alltagsleben in der Friihen Neuzeit 
2st. Do 16-18 

Vilemiten, Beginen und Klosterfrauen. 
Zur Sozialgeschichte geistlichen Frauenlebens 
2st. Do 16-18 

Zur Geschichte des Zionismus - Zwischen Utopie 
und Wirklichkeit 
2st. Mo 16-18 

Von der Wind- zur Dampfkraft. 
Veranderungen im Schiffsbetrieb durch die 
Einfiihrung des Maschinenantriebs auf Seeschiffen 
2st. Do 14-16 

HAUPTSEMINAR 

05.441 

05.442 

05.443 

05.444 

05.445 

Ausdrucksformen politischer Herrschaft: 
Entstehung und Akzeptanz von Staatssymbolen 
2st. Di 12-14 

Au8enseiter der Geschichtswissenschaft: 
W. Benjamin, N. Elias, M. Foucault 
2st. Do 16-18 

Geschlechtergeschichte als Sozialgeschichte 
2st. Do 8-10 · 

Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
BrandenbtJrg-PreuJlens im 17. und 18. Jahrhunden 
2st. Fr 10-12 

SGdlich der Norderelbe: 
Wilhelmsburg - Finkenwerder - Altes Land 
2st. Do 10-12 

Gerhard Ahn:ns 

Gerd Becker 

Hans-Jurgen Goertz 

Marion Kobelt-Groch 

Ina Lorenz 

Achim Quaas 

Gerhard Ahrens 

Hans-Jurgen Goertz 

Marie-Elisabeth Hilger 

Franklin Kopitzsch 

Ulrich Troitzsch 
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OBERSB!JNAR 

05.451 

UBUNG 

05.461 

05.462 

Ausgewahlte sozial- und winschaftsgeschichtliche 
Probleme Deutschlands zwischen 1945 und 1970 
2st. Do 14-16 

Museumspraxis fur Historiker: 
Tankstelle - Eine Sozial- und Technikgeschichte 
(2. Tei!) 
2st. Fr 10-14, 14tagl. 

Von der Patriotischen Gesellschaft zur 
Geschichtswerkstatt. Das Vereinswesens 
in Hamburg von der Aufklarung bis zur 
Gegenwart 
2st. Mi 12-14 

Ulrich Troitzsch 

Hans-Georg Bluhm 

Sebastian Husen 

KOLLOQUIUM 

05.471 Seminar fiir Doktorandinnen undlzoktoranden 
1st. Di 18-20, 14tagl. Marie-Elisabeth Hilger 
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Einflihrende Veranstaltungen 

\'ORLESUNG 
05.501 Einftihrung in die Soziologic 2st. Di 16-18 ESAB Al~xander Deichscl 

GRUNDKURSE 
05.511 Grundkurs I 4s1. Di 12-16 Phil C+ AGen Korte/von Liidc 

05_,,,,., Grundkurs II 4st. Di 12-16 VMP5,0077 Klaus Eichner 

05.517 Grundkurs II 4s1. DoS-12 VMPS,0077 I.N. Sommerkom 

Allgemeine Soziologie 

PROSEMINARE 
05.531 Die Ware 2st. Mi 18-20 AP!, 138 Alexander Deichsel 

05.532 Qualitative Methoden in der Medlen- und 2st. Fr 10-12 AP!, 245 Angela Kepler-Seel 
Kommunilcationsforschung 

05.533 Lekture soziologischer Klassiker: 2s1. Mo 10-12 AP!, 245 Schubert 
Max Weber 

05.534 Universitat als Organisation 2st. Do 14-16 AP!, 138 Max Miller 

UBUNGEN 
05 541 Macht-Ohnmacht - Machtmillbrauch in 2st. Do 16-18 AP!, l04 Christel Balke 

zwischcnmenschl. Bcziehungen 

05.542 Autoritat und soziale Vcrantwortung: Der 2st. Fr 12-14 AP!, 107 Karlhcinz Kiehn 
EinlluJl der Autoritat.. 

05.543 Ende des lndividuums oder lndivi- 2st. Mi 16-18 AP!, l06 Gerhard Stapclfeldt 
dualisicrung? 

05.544 Qualitative Sozialforschung 2S1. Fr 12-16 API, 108 Tilrnann Sutler 

EMPIRISCHE PRAKTIKA 
05.551 EP I : Markenforschung 4st. Mo 18-20 APl, 138 Alexander Deichscl 

Di 18-20 AP!, 108 

05.556 studentisches EP 2: Mcnschcn und Medi en 4s1. Do 10-14 AP!, 245 Schirm: 
(ab 2. Scmestcrwoche) Hermann Korte 

05.557 EP 2: Konfliktforschung 4s1. Di 14-18 AP!, 245 Miller/Huber/ 
Hermann 

MITTELSEMINAUE 

05.561 Entscheiden in Organisationen 2st. Do 14-16 AP!, !04 Michael Huber 

05.562 "Voll abgcdrcht?" -Jugend der 90iger 2st. Di8-I0 AP!, !08 Gabriele Klein 

SEITENANGABE 
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05,563 Biotische Grundlagen menschlichen 2st. Fr 10-12 AP!, 108 Gerhard Vowinckcl 
Sozialcbens 

ODERSEMINARE 
05,571 Theorien rationaler Wahl II 2st. Milll-12 AP!, 107 Max Miller 

•· 
KOLLOQUIEN 

05.581 Exarnens- und Forschungskolloquiurn 2st. Do 18·20 AP!, 108 Max Miller 
05.587 Kolloquium (Diplornand-Doktorandlnnen) 2st. Do 18-20 Scdl9, 3.Stock Peter Runde 

Sozialisation und Erziehungssoziologic 

PROSEMINARE 
05.606 Thcorien des Selbst und der Identitat 2st. Fr HH2 AP!, 138 Katharina Liebsch 
05.608 Autoritat, Liebe, Loyalitat: Farniliale 2st. Do 12-14 AP!, 106 _Sibylle 

Sozialisation und sozio-politische Hubner-Funk 
Orientierung 

UDUNGEN 
05.611 Perspektiven auf die Kategorie Geschlccht 2st. Mi l0-12 AP!, 245 Bettina Hoetje 

als strukturierendes Element von 
Gesellschaft 

05.612 Die Vergesellschaftung von Frauen unter 2st. Mi 12-14 AP!, l06 Beare Krauel 
besonderer Berucksichtigung der Kategorie 
"Arbeit" 

05.613 Frauen, Manner und andere: 2st. Mi 14-16 API, 107 Sabine Lang 
Geschlechterkonstruktionen im 
Kulturvergleich 

MITTELSEMINARE 
05.616 Sozialisationsgeschichtliche Betrachtungen 2st. Do 12-14 API, 138 Katharina Liebsch 

zum Verhaltnis von Kerper und Pyche 
05.617 Deutsche Jugendgenerationen im 20. Jhd.: 2st. Fr l!H2 VMP5,0077 Sibylle 

Konstruktion und Dc-Konstruktion Hubner-Funk 
kulturell-politischer Kollektivgestalten 

05.618 Frauen, Manner, Abhangigkeiten: Zur 2st. Do 16-18 VMP5, 0077 Sibylle 
Dialektik von Liebe und Gewalt in Hilbner-Funk 
Suchtfamilien 

ODERSEMJNARE 
05.631 Aufwachsen im "Dritten Reich". 2st. Fr 12-14 VMP5, 0077 Sibylle 

Biographische Lcbenswelten ... Hubner-Funk 
05.??? Studentischcs Seminar: Biographic- 2s1. Fr 14-18 AP!, 109 Schirm: 

forschung und Lebenszusammenhang Hubner-Funk 

FORUM ZWISCIIEN WISSENSCIIAFT UND PRAXIS 
05.64) Bildung und Geschlecht Di 16-18.30 Bi34, 05 I.N. Sommerkom 

(Netzwerk LINT) 
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Soziale Probleme, abweichendes Verhalten und sozialc Kontrolle 

PROSDIINAR 
05.656 Arbe its- und Sozialpolitik unter 2st. · Fr 10-12 VMPS, 0079 Peter Runde 

Berucksichtigung , .. Problemgruppcn 

UBUSG 
05.661 Gewalt und organisierte Kriminalitat 2st. Do 16-18 AP!, 106 Th. Ohlemav~er 

J\IITTELSEMINARE 
05.618 s. oben 

05 666 Organisationsentwicklung 2st. Do 14-16 AP!, 109 Peter Runde 

OBERSEMINAR 
05.681 Soziale Sicherung und Gesellschaft 2st. Do 16-18 APl, 10'> Peter Runde 

Stadt- und Rcgionalsoziologic 

PROSEMINAR 
05.706 Ansatze feministischer Stadtsoziologie 2st. Mo 16-18 API, 108 Gabriele Klei~ 

MITTELSEMINAR 
05.716 Obdachlosigkeit und Armut in der Stadt 2st. Mo 16-18 VMP5,0079 , Hermann Kone 

OBERSEMINAR 
05.731 Stadtplanung und Stadtforschung in 2st. Mo 18-20 API, 245 Hermann Kone 

Hamburg! 

Wirtschaft und Bctricb 

VORLESUNG 
05.751 Einfuhrung in die Wirtschaftssoz. 2st. Do 8-IO VMP6, Phil E Heinemann 

MITTELSEMINAR 
05.766 Soziologie in der Freizeit 2st. Mo 14-16 API, 138 Heinemann 

05.767 Gruppenarbeit: Verdeckter Neo- taylorisrnus 2st. Mi8-IO VMP5, 0077 Rolf\'. Lude 
oder neue Ansa tze 
identi tatsstiftender Arbeitsorganisation 

05.768 Unternehmenskultur - eine soziologische 2st. Mi 16-18 API, 104 Rolf,·. Lude 
Sichtweise? 

05.769 Soziologie freiwilliger Vereinigungen 2st. Do 10-12 AP!, 109 Schubert 

05.770 Personalplanung 2st. Di 8-10 API, 104 Zirwas 

S F I T E N A r, G A B F 
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OBERSEMJNAR 
·05.781 Ernotioncn in Organisationcn 2st. Mi8-10 AP!, !OS Heinemann 

FORSCIIUNGSKOLLOQUIUM 
05.786 Forschungskolloquiurn fiir 2st. Mo 16-18 AP!, 106 Heinemann 

Diplo-/Doktorandlnnen 

Methodologie und Datenverarbeitung 

VORLESUNGEN MIT UBUNGEN 
05.RSl Statistik I - Beschreibende Statistik 4st. Oo J0-14 AUDIMAX I Kristof 
05.852 Statistik II - Schliebcnde Statistik 4st. Oi 16-18 VMP6, Phi!B Renn 

Mi 10-12 VMP6, Phil C· 

llDUNG 
05.861 Probleme der integrierten Sozial- und 2st. Mo 16-18 AP!, 109 Wilhelm Thiele 

Gesundheitsplanung 

MITTELSEMINAR 
05.866 Quantitative Verfahren in den Sozial- 2st. Do 16-JR AP!, 107 Kristof 

wissenschaftcn 

EMPIRISCHE SEMINARE 
05.871 ES I: "Offene" Drogenszenen 4st. Di 10-14 API. 245 Heinz Renn 
05,876 ES II: Multimedia-Befragung 4st. Mi 10-14 APJ, 238/Z45 Klaus Eichner 
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EINF0HRENDE VERANSTALTUNGEN 

Nr. der Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung: 

Do:zent: 

Titel der Veranstaltung: 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Teilnahmebedingungen: 

05.501 

Vorlesung 

Prof. Dr. Alexander Deichsel 

Einftihrung in die Soziologie 

Di. 16-18 Uhr, ESA B 

31.10.1995 

keine 

' '' i II 

' I Inhalt und Arbeitsform: Eingefiihrt wird mittels ausgewahlter 
Begriffe; historisch und systematisch 
werden Leistungen sozialwissenschaft 
lichen Beobachtens dargelegt. 

Vorbereitungsmoglichk.: 

Schein: 

Alexander 0eichsel: 
Von Tonnies her gedacht, Hamburg 1987 

Hermann Korte: 
Geschichte der Soziologie 
Verlag Leske & Budrich 
Jean-Harie Zemb: 
Kognitivc Klarungen 
Rolf Fechner Verlag 

nach erfolgreicher Klausur 
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EINFOHRENDE VERANSTALTUNGEN 

Nr. der Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung: 

Dozentln: 

Titel der Veranstaltung: 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Teilnahmebedingungen: 
lnhalt und Arbeitsform: 

Vorbereitende Lileratur: 

05.511 

Grundkurs I 

Prof. Dr. Hermann Korte, Dr. Rolf von Lude 

Einfuhrung in die Soziologie I 

Di. 12-14 Uhr, Phil C 
und Kleingruppen: Di. 14-16, 
VMP 5, Raum 0079 und AP 1, Raum 109 

31. Oktober 1995 

Der Kurs wendet sich (ausschlieBlich!) an Erstsemester 
Studierende der Soziologie. Ziel ist es, die Studierenden 
mit Denkweisen, Theorien und zentralen Begrifflichkeiten 
der soziologischen Fachsprache vertraul zu machen. In 
den begleitenden Tutorien werden anhand 
wissenschaftlicher Texte die in der Vorlesung 
angesprochenen ZusammenMnge vertieft. Verstehen und 
Entschlusselung von Texten sowie wissenschaftliches 
Arbeiten im Studium der Soziologie sind daruber hinaus 
zentrale Merkmale der Veranstaltung. 
Die Anlage des Kurses erfordert aktive Mitarbeit im 
Tutorium, sowie die Anfertigung kleinerer schriftlicher 
Arbeiten. 

Korte, Hermann: Einfuhrung in die Geschichte der 
Soziologie. Opladen 1995 · 

Scheine: Klausur 

SEITENANGABE· 
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EINFOHRENDE VERANSTALTUNGEN 

N:-. der Veranstaltung 

- =- der Veranstaltung 
Dczent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Eegir-"l 

Teilnahmebedingungen 

Grundkurs 

Klaus Eichner 

Einfuhrung in die Soziologie II 

Di 12 - 16 VMP 5 0077 

31. 10. 1995 

Soziologie als 
Schwerpunktfach 

Hauptfach bzw. 

Inhalt und Arbeitsfonn Die Ideen und Erkenntnisse, die 
theoretisch im Einfuhrungskurs I. 
erarbeitet wurden (wie u.a. Sozialer 
Status, Kultur, Organisation, 
abweichendes Verhalten, Soziale 
Rolle, Austausch) werden in Form von 
Miniprojekten 'praktisch 
erprobt/angewandt 

Scheine Klausurschein 
Soziologie II 

Einfuhrung in die 

SFITFNANGAAF 
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EINFOBRENDE VERANSTALTUNGZN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

ArbeitsfoI'lll 

Vorbereitungsmoglichk. 

05.517 

Grundkurs 

I. N. Sommerkorn 

Einfuhrung in die Soziologie II 

Do. 8-12, VM1' 5, R. 0077 

2. November 1995 

Erfolgreiche Teilnahme an Einfuhrung I 

Vertiefung und Erweiterung der in Einfuhrung I 
erarbeiteten Schlusselbegriffe und zentralen 
Themen der Soziologie. ScbwerpunktmaSig werden 
soziologische Theorierichtungen der Gegenwart 
sowie •nassiker' der Soziologie behandelt. 

Einfuhrungen durch die Seminarleiterin; 
Teilnehmer/innenubungen durch themenspezifische 
Pr~sentationen (teine Einzelreferate) im Plenum 
sowie Tutorien zur Vertiefung und zum Erwerb von 
Techniten wissenscbaftlicben Arbeitens. 

Vorbesprecbung mit den Teilnehmer/innen von EI. 

Zur Anschaffung empfohlen: 

- Norbert Elias/John L. Scotson, Etablierte und 
Au!enseiter. Frankfurt: Subrka.ap Tb, 1993 

- Annette Treibel, Einfubrung in soziologiscbe 
Theorien der Gegenwart. Opladen: Leste+ 
Budricb (OTB fur Vissenscbaft), 1993 

Scheine [lausur zu Seaesterende sowie kontinuierlicbe 
aktive Kitarbeit im Plenum und ia Tutorium: 
Anfertigung einer Bucbbesprechung und 
Prasentation im Plenum ., 
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ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung: 

Dozent: 

Titel der Veranstaltung: 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Teilnahl!lebedingungen: 

Inhalt und Arbeitsform: 

Yorbereitungsm6glichk.; 

05.531 

Proseminar- 

Prof. Dr. Alexander Deichsel 

Die Ware 

Mi. 18-20 Uhr, AP 1, Raum 138 

01.11.1995 

keine 

Die uns umgebenden Dinge sind in 
der Regel gekaufte Dinge; Waren sind 
in hohem MaBe btindnisbildende Subjekte. 

Klaus Brandmeyer: 
Unterwegs in sachen Marke 
Hamburg 1990 

K.Brandmeyer/A.Deichsel: 
Die magische Gestalt 
Hamburg 1991 ' 

Brandmeyer/Deichsel/Otte. 
Jahrbuch Markentechnik 1995 
Frankfurt/Main 1995 

Schein; nach erfolgreicher Hausarbeit 
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ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung 
Art der Veranstaltung 
Dozent 
Titel der Veranstaltung· 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 
Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.532 
Pro seminar 
Angela Keppler-Seel 
Qualitative Methoden in der Me 
dien- und Kommunikationsforschung 

Fr. 10-12 Uhr, AP 1, R. 245 

3. November 1995 
Regelma8ige Teilnahme 

Die offentliche Debatte iiber Folgen und Nutzen der technischen Karrnuni 
kationsrredien ist van einer tiefgreifenden Arnbivalenz gepragt: Auf der einen 

Seite steht ein optimistischer Blick auf den Nutzen neuer und alter Medien, au: 
der anderen Seite stehen eindringliche ·wamungen vor den Gefahren einer weite:" 
enTechnisierung und Mediatisierung unserer Gesellschaft. Soziologische Medien 
analyse sollte zur Aufklarung dieser ambivalenten Einschatzungen beitragen 
konnen; ob und wie sie dies vermag, entscheidet sich nicht zuletzt an ihrem 
rnethodischen Vorgehen. Im Seminar soi ten vor allem qualitative Forschungs 
rnethoden diskutiert werden, wie zum Baispiel der ethnclre!:thodologische Ansatz 
und der einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik, aber auch auf die angel 
sachsischen Cultural Studies zuriickgehende Forschungsreth:xlen. Basis des 
Seminars wird eine repraserrtatave Auswahl der neueren Literatur zum Thema 

sein. 

Vorbereitungsmoglichk. 

Charlton, M. / K. Neumann-Braun, Medienkindheit - Medienjugend. Eine Ein 

fiihrung in die aktuelle karmunikationswissenschaftliche Forschung, 

Munchen 1992. 

Scheine: Referat und Haus~rbeit 
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ALLGEHEINE SOZIOLOGIE 

Art der Veranstaltung: 

Nr. der Veranstaltung: 

Dozent: 

Titel der Veranstaltung: 

Schubert 

Lekture soziologischer 
Klassiker: 
Max Weber 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Montag 10 - 12 Uhr, AP 1 
Raum 245 

30. 10. 

Inhalt und Arbeitsform: Die Veranstaltungsreihe 'Lekture 
soziologischer Klassiker· soll dazu dienen, das Gedankengut 
von Klassikern der Soziologie anhand von Originaltexten ken 
nenzulernen. Im Mittelpunkt des Seminars steht dabei die 
eingehende Auseinandersetzung mit dem Hauptwerk eines Autors. 
In diesem Semester wird dies Max WEBER sein. WEBER gilt als 
der Klassiker der deutschen Soziologie schlechthin. In dem 
Seminar werden zunachst WEBERs Grundbegriffe seiner Allgemei 
nen und seiner Wirtschaftssoziologie behandelt. Gegenstand des 
zweiten Teils des Seminars ist dann seine Studie zur prote 
stantischen Ethik und dem Geist des Kapitalismus. 

Literatur: 

Proseminar 

05.533 

Max Weber: Gesammelte Aufsatze zur 
Religionssoziologie I, Tubingen 1988 

Scbeine: Referat und Hausarbeit 

SEITFNANGABF 
ZIFFER1 .234567890 
ZIFFER2 1034567890 
ZIFFER3 1134567890 



ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozen! 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

T eilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.534 

Proseminar 

Max Miller 

Universitat als Organisation 

Do 14 - 16; AP I, 138 

2. November 1995 

keine 

Scheine 

Literatur 

Das Proseminar befaflt sich schwerpunktma.13ig mit 
den u. g. kurzen Arbeiten von Niklas Luhmann zur 
Universitat als Organisation und zur gegenwartigen 
Hochschulpolitik. Daneben soil versucht werden, 
die Organisationsstrukturen .der 'Universitat 
Hamburg' und des Fachbereichs 05 zu beschreiben. 
Das Proseminar sol! im SS 1996 als Mittelseminar 
('Die Wissenschaft der Gesellschaft') fortgesetzt 
werden. 

Voraussctzungen fur den Erwerb eines Proseminar 
scheins: regelma.13ige Teilnahrne, Kurzreferat und 
Hausarbeit. 

Niklas Luhmann: Universitat als Milieu - Kleine 
Schriften, hg. und rnit einem Vorwort von Andre 
Kieserling, Bielefeld: Haux 1992 
Jurgen Habermas: Die !dee der Universitat, in: 
ders., Eine Art Schadensabwicklung, Frankfurt: 
Suhrkamp !987, S. 71-99 
Talcott· Parsons: Die amerikanische Universitat, 
Frankfurt: Suhrkamp 1991 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 l234567890 
ZIFFER2 1134567890 

, ZIFFER3 1214567890 



ALLGEHEINE SOZIOLOGIE· 

Nr. der Veranstaltung 
Ar. der veranstaltung 

Oozent 
Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 
Teilnshmebedingungen 

05.541 
iibung 
Christel Hafke 
Hacht-Ohnmacht - HachtmiBb:tauch 
in zwischenmenschlichen Beziehungen 
Oonnerstag 
16-18 llhr, AP 1, R. 104 

2.11.1995 

Jnbalte: 1. - Beziehungen zwischen Autonomie und Abhangigkeit 
- Der fruchtbare Dialog: Die Entdeckung des Eigenen am Fremden. 

2. - Was ist Macht? Begriffskllirung (Nietzsche, Adler, 
Weber, Maturana, Bourdieu, u.a.) 

- Die Macht-Ohnmacht-Spirale. Zlrkulares Macht- und 
Beziehungsverstlindnis. 

3. - Wie wirklich ist unsere Wirklichkeit? Konstruktivistische 
Perspektiven. Werteproblematik und sltuative Ethik . 

4. - Die Geschlechterfrage zwischen Beziehung und (Ohn-)Macht. 
S. - Ausgewahlte gesellschaftliche Bereiche: Partnerschaft, 

Therapie, Schule, lnstitutlonen. 

Arbeitsfonn: Uteraturstudiurn, Gesprach, einzelne Referate 

VorbereitungsmC>glichkeit: 
BAURIEDL. Thea (198-1 ). Beziebungsanal yse. Das dialtlaisch-<:manzi patoriscbe Priazip dcr Psycboana ly>< und seine 
Konsequcnz.cn rur die psycboanalytiscbc Familicnlherapie. FraolflD't/M 

BAURIIDL. Thea (1992). Wege aus der Gcwa.ll Analyse voo Bczicbungcn. Frciburg i. Br. 

BOI.JlU>IEU, Pierre (1992). Die nrborgcncn Mecbanismen dcr MacbL Hamburg 

SIMO!'-!, Friu B. (1988 ). Uotcrscbicde . die eioco Uotcrscbicd macbco. lltt lin, Heidelberg (iDZWi scbco aucb Subrbmp stw) 

STIERUS . llelm (1976). Das Too des Eincn ist <las Ttm des Andcmi. Fraotl wtiM. 

WATZL~WJCK. Paul (1981). Sclbst< rfllllendc Propbc z.ciungco. In: WATZLAWICK. Paul (1981). Die crfuodc ne Wirtl icblteit 
Milncberl. S. 9 I • l lO 

WATZL\WICK. Paul (1988 ). Die Unsicbcrhei t uo.scm Wirtli cblteiL Milncbcn 

WIW . Jilrg (197S). Die Zwcicrbezi cbuog. Rcinbck b. Hamburg 

WJW. Jilrg (1989 ). fCo.Evolutioo. Die Kuns t des gcmcinsamc n Wacbscns. Rtinbck 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 ,234567890 
ZIFFER2 1t34567890 
ZIFFER3 1231567890 



ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.542 
Ubung' 

Karlheinz Kiehn 

Autoritat und soziale Verantwor 

tung: Der EinfluZ der Autoritat 

auf die Entstehung von sozialen 

Situationen 

Fr. 12-14 Uhr, AP 1, R. 107 

3. November 1995 

Ein erkenntnistheoretischer Vorlauf 
'Uber die Reichweite phanomenologi 
scher und nichtphanomenologischer 
Methoden soll zeigen, mit welchem 
Verstandnis von Autoritat und Verant 
wortung diese selbst soziale Situatio 
nen konstruieren. 
Mit der Verdeutlichung von Autoritats 
phanomenen, die die Gewahr dafilr sind, 
daB sich soziale Situationen frucht 
bar zu entfalten vermogen, sollen auto 
ritare ?.ituale erkennbar werden, die 
Verantwortung vermissen lassen. 

Vorbereitungsmoglichk. 

Scheine 

SEITFNANGABF 
ZIFFER1 f234567890 
ZIFFER2 1234567890 
ZIFFER3 123f567890 
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ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.543 
tibung 

Gerhard Stapelfeldt 

Ende des Individuums oder Indivi 

dualisierung? 

Mi. 16-18 1Thr, AP 1, R. 106 

1. November 1995 

Die Theorie von der 'Liquidierung 
des Individuums'(Th.W.Adorno) war in 
der Kritischen Theorie ein zentrales 
LehrstUck zur Erklarung des Faschis 
mus. - Die soziologische Individua 
lisierungs-Theorie entspricht der 
kollektiven Identitat der BRO: seit 
1945 wurde die Wlirde des einzelnen 
Henschen dem 'Totalitarismus' (Fa 
schismus, 'Kommunismus') entgegen ge 
stell t. - Ein Vergleich beider Theo 
rien bietet die Moglichkeit, Uber 
die strukturelle Kontinuitat zwi 
schen dem nationalsozialistischen 
und dem postfaschistischen Deutsch 
land nachzudenken. 
Arbeitsform: Vorlesung; gemeinsame 
Lektilre ausgewahlter Texte (siehe 
unten). 

Vorbereitungsmoglichk. Th.W.Adorno: Minima Moralia (1944-47). 
Frankfurt/M. 1971 

U.Beck: Risikogesellschaft. Frankfurt/M 
1986 (Zweiter Teil) 

Scheine 

SflTFNANGABE 
ZIFFER1 f23-4567890 
ZIFFER2 1f3-4567890 
ZIFFER3 123-45'7890 



ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.544 
Ubung 

Tilmann Sutter 

Qualitative Sozialforschung 

Fr. 12-16 Uhr, 14-tagig, 

AP l, R. 108 

3.11.1995 

Die Methoden der qualitativen Sozialforschung haben eine zunehmende Aufmerksamkeit in der 
Soziologie erfahren. Die Gegenstande, denen sich die Soziologie zuwendet, liegen in Form von Texten 
aller Art vor: Interviews, Bcobachtungen, Bildmatrialien usw. miissen verschriftet werden, Damit wird 
die Frage eines angemessenen Umgangs mit Texten zum zentralen Problemfeld der qualitativen 
Sozialforschung: Wie kann ein moglichst aussagekraftiges Textmaterial erhoben werden, welche 
Auswertungsverfahren sind geeignet, welche Giiltigkeit haben die gewonnenen Ergebnissc? Aber auch 
die pralctischcn Fragen der Planung und Durchfuhrung des Forschungsprozesses sind von Bcdeutung. 
Untcr diesen Gesichtspunkten sollen im Seminar einige Verfahren der qualitativen Sozialforschung 
vorgestellt und diskutiert werden (u.a. narratives Interview, Konversationsanalyse, objektive 
Hcrmeneutik, Bildhermeneutik). 

Die Teilnahme an dieser Obung erfordert die Bereitschaft, ca. 30 Seiten Text pro Woche 
dnrcrzuarbeiten. 

Vorbereitungsmoglichk. Flick, Uwc u.a. (Hg.) (1991): Handbuch Qualitative 
Sozialforschung. Miinchen: PVU. 
Wahl, Klaus u.a. (1982): Wissenschaftlichkeit und 

Interessen. Frankfurt: Suhrkamp. 

Scheine 

SEITENANGABE· 
ZIFFER 1 '234567890 
ZIFFER2 1034567890 
ZIFFER3 123456f890 



ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung: 

Dozent: 

Titel der Veranstaltung: 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Teilnahmebedingungen: 

05.551 

Ernpirisches Praktikurn I 

Prof. Dr. Alexander Deichsel 

Markenforschung 

Mo. 18-20 Uhr, AP 1, Raum 138 
Di 18-20 Uhr, AP 1, Raum 108 

30.10.1995 

AbschluB des Grundstudiums 

Inhalt und Arbeitsforn: Marken als Gestaltsysteme sind ein 
Sonderfall van Institutionen: an aus 
gewahlten Exemplaren wird ihre massen 
bildende Kraft gepruft: prognostische 
Einschatzungen sind das Analyseziel. 

vorbereitungSDoglichk.; Brandmeyer/Deichsel/Otte: 
Jahrbuch Markentechnik 1995 
Frankfurt/Main 1995 

Thomas Otte: 
Marke als System 
Hamburg 1993 

schein; Nach Vorlage entsprechender Untersuchung 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1t34567890 
ZIFFER3 1234567190 



ALLGEMEINE SOZIOLOGl1' 

Art und Tltel der Veranstaltung Schirmprofessorln: Hermann K~ 

Nr •.. D.5 • .55.6 

Stndeotiscbcs Empirucbcs l'raktikum "Mcoscben Kontakt: Meike, 4397886. Roman. 4302480. 
undMcdim"ll Cordula+ Anne, 245224 

Ort, Zeit, Beginn: Tellnahmebedingungen: 

Pom,erstag. I 0-14, Ranm 245 (AP !), zweitJ: Tcilnchmcn ~ our, wcr bereits im Sommeno- 

~ mcstcr 95 an Tei! I des EP teilgcnommen bat. 

1. Inhalt und Arbeitsform 

Dicse Vennstalb1pg schliellt inbahlich und voo der Arbcitsform her an die Vcranstaltung im 
Sommerscmester an. 

Schwcrpunlcte bilden mdhodologische Reflexionen, Analysearbcit, Theoriebildung und -dislrussion 
sowie Darstcllungsmoglicbkciten, bcsonders das Schreiben von Abschlallberichtro. 

2. Zur Vorgehensweise 

Es gibt: Vortnge / Referate, Pleaardiskussionen, kleinc Forscbungsgruppc:n. Litcraturreche:rchen etc. 

Das Gcsanttscminar und l<leipe Forsclwngsgruppen arbeiten weiter 311 ihrcn laufenden Forschungen zu 
folgeaden Tbemcn: 

[Oberthanaj Die gesellschaftliche Fllllktion tcchniscbe:r Kominunilcation(-smcdien) / Tcchnische tmd 
Alltagskommunikation im Vergleich: Tallcshows und Alltagsdiskussionen / Das Frauenbild in 
Massenmedien / Gesellschaftliche Wahmehmung und mediale Damcllung abweichenden Verhaltens 
von F rauen I Darstellung dunke!Mutiger Frauen in Masscnmedien / Mamrerbilder in Maseenmedien / 
Gescl lschaftl ichc Wahmchrmmg und mcdialc Darstellung von Homosexualitat / Glaubwurdigkeit 
masscnmedialer Inhalte / Selbstbild, Medicnnut.zung zur politischcn Kommnnila!tion und Medicnbild 
von Clewerkschaftlcrlnnen / Kommlll100ltionsstrukturen und Funktionen technischer 
Komrmznikatioosmedien in der T cchnirSune / V crandenmgen in der Lcbenswclt der Obdachlosen 
durch Hinz & Kunzt I Lifestyle•Zcitschriften und Lcbenweltcn / Wechselwirkungen zwischcn Kindcm, 
Umwelt der Kinder und Femsehen / Subjektive ldentifikation mit und gesellschaftlichc Funktion von 
Vorabendsericn im F cmsehen / Soziale Produl-tion und F un1ction von Kultfiguren und Idol en / 
Produktions- und Rezcptionsstruktnren us-amerikanischcr und dcutscbcr Filme 

3. Vorbereitlmgsmiiglichkeiten sind im Seminar besprochen warden. 

SEITFNANGABE· 
ZIFFER1 .234567890 
ZIFFER2 1134567890 
ZIFFER3 1234567810 



ALLGEMEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstalrung 

An der Veranstaltung 

Dozenten 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, On 

Beginn 

Teilnahrnebedingungen 

lnhalt 

Scheine 

05.557 

Empirisches Pralctikum II 

Max Miller, Michael Huber und Heike Herrmann 

Konfliktforschung 

Di 14-18; AP I, 245 

31. Oktober 1995 

Teilnahme am Empirischen Pralctikum I (SS 1995) 

Das empirische Pralctikum befafit sich mit der Ana 
lyse von sozialen Konflikten, die im Rahmen der 
gegenwartigen . Umsetzung des Armutsentwick 
lungsprogrammes der Stadt Hamburg entstehen. 

Pralctikumsschein nach Abschlu/3 des empirischen 
Pralctikums II (WS 1995/96). 

SF ITFNANGAAE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1214567890 
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ALLGEMEINE SOZJOLOGIE 

Nr. der V eranstalnmg 

Art der Veranstaltung 

Dozen! 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

T eilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsfonn: 

05.561 

Mitt el seminar 

Michael Huber 

Entscheiden in Organisationen 

Do 14 - 16, AP I, R. 104 

2. November 1995 

Es werden keine besonderen Voraussetzungen 
gefordert. Es ist jedoch vorteilhaft, wenn Studenten 
und Studentinnen englischsprachige Texte zu lesen 
in der Lage sind. 

Charles Perrow ( 1989) meint, dall Organisationen 
die zentralen Akteure moderner Geselschaften sind. 
Dieser Akteurstypus und eines seiner wichtigsten 
Merkmale - Entscheidungen - sollen in diesem Se 
minar behandelt werden. Das Seminar nimmt seinen 
Ausgangspunkt in organisationstheoretischen 
Schriften, um den Begriff der Organisation und die 
Funktion des Entscheidens fur Organisationen zu 
bestimmen. Den Ergebnissen sollen ncuere sozio 
logische und okonomiehistorische Untersuchungen 
gegeniibergestellt werden, um den Organisations 
begriff in seiner gesellschaftspolitischen und so 
zialtheoretischen Relevanz auszuleuchten. 

Vorbereitungsmoglichkeiten: Luhmann, N (1993): Die Paradoxic des Entschei 
dens. In: VcrwaltungsArchiv. Zeitschrifl fur Ver 
waltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwal 
tungspolitik, Band 84, Heft 3, S. 287-310. 
March, J.G. (1988): Decisions and Organisations. 
Oxford: Basil Blackwell. 
Perrow, C. ( I 989): Eine Gesellschaft von Organi 
sationen. In: Journal fur Sozialforschung 28, S. 3- 
19. 

Scheine Es wird von alien Teilnehmern und Teilnehmerin 
nen erwartet, die Text~ fur jedes T reffen vorzube 
reiten. Um emen Schem zu erwerben, miissen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (a) emen Text im 
Seminar vorstellen und (b) eine Hausarbeit im 
Themenbereich des Seminars schreiben. 

SFITFNANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 12f4567890 
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ALLGEKEINE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung: 

Dozentln: 

Titel der Veranstaltung: 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Teilnahmebedingungen: 

lnhalt: 

05.562 

Mittelseminar 

Dr. Gabriele Klein 

'Voll abgedreht?" - 
Jugendkulturen in den 90ziger Jahren 

Di, 8-10 Uhr, AP 1, 108 

31.10.1995 

Arbeitsform: 

Scheine: 

abgeschlossenes Grundstudium 

Nicht erst seit den 9Dziger Jahren rufen 
Jugendkulturen unterschiedliche Einschatzungen hervor. 
Aber dennoch scheinen jugendkulturelle Szenen heute 
mehr denn je 'abgedreht' zu sein - unzuganglich, 
unuberschaubar, unsichtbar und trotzdem uberall prasent 
wecken sie schillemde Assoziationen von 
unwiderstehlicher Verlockung bis zu hartester Bedrohung. 
Oas Seminar beschMtigt sich mit der Asthetik heutiger 
Jugendkulturen. Dabei richtet sich der Fokus vor allem 
auf die Bedeutung von Musik, Mode, Oiskos und Kneipen 
in den unterschiedlichen Szenen von Techno, Hip-Hop 
uber Rap und Punk bis hin zur 'altemativen' Szene. Die 
Erarbeitung der Themen erfolgt Ober empirische 
Fallstudien. 

Es wird erwartet, dan sich alle Teilnehmenden 
aktiv an der Vorbereitung einer Seminarsitzung beteiligen. 

Mittelseminarschein 

Vorbereitungsmoglichkeiten: Klaus Janke/Stefan Niehues: Ech! abgedreht. 
Die Jugend der 9Dziger Jahre, Munchen 1995. 

SFITFNANGABF 
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ALLGEMEINE SOZIOLOG!E 

Nr. der Veranstaltunz 
Art der Veranstal tung 
Dozen! 
Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 
Teilnahmebedingungen 

05.563 
Mittelseminar 
Gerhard Vowinckel 
Biotische Grundlagen menschlichen Soziallebens 

Fr. 10-12, AP I, R. 108 

3.11.1995 
erfolgreich absolvierte Einfuhrung in die Soziologie 

Inhalt und Arbeitsform: 

Menschliches Sozialverhalten ist Gegenstand einer ganzen Reihe von Wissen 
schaften. Die unterschiedlichen Perspektiven dieser Wissenschaften stehen ge 
wohnlich mehr oder weniger unverbunden nebeneinander. Viele Fachvertreter 
neigen dazu, ihre Sicht des Gegenstandes mit dem Gegenstand zu verwechseln 
und in Abwehr vermeintlicher Konkurrenz andere fachliche Perspektiven zu 
ignorieren und zu bekarnpfen, Der unter Soziologen verbreitete Soziologismus 
beeintrachtigt die interdisziplinare Anschlul3fahigkeit soziologischer Erklarungen, 
stiftet Konfusion Uber den Gegenstand spezifisch soziologischer Erklarungen und 
schadet dem Fach durch das notwendige Scheitem uneinlosbarer Erklarungsver 
sprechen. In der Lehrveranstaltung sollen die Gegenstande verhaltensbiologi 
scher, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Erklarungen begrifllich ge 
schieden und in ihren Anschlu13- und Verweisungsbeziehungen untersucht wer 
den. Ausgehend von biologischen Theorien und Befunden zu Vorprogramrnie 
rungen sozialen Verhaltens werden psychologische und vor allem soziologische 
Anschlulltheorien und -befunde untersucht. 
Das Seminarprogramm wird entwickelt aus dem Gedankengang der unten ange 
fiihrten Monographie des Dozenten. In den Sitzungen soil die Diskussion der ein 
zelnen Stationen dieses Gedankcnganges erganzt wcrden durch thematisch ein 
schlagige Referate der Seminarteilnehmcr. 

Vorbereitungsmiiglichkeit: 

Gerhard Vowinckcl: Verwandtschaft, Freundschaft und die Gesellschaft der 
Fremden. Darmstadt, Wisscnschaftliche Buchgesellschaft 1995 

Schcinc: 

Mittelscminarscheine for regelmiillige Teilnahme, Referat und schriftliche Haus 
arbcit 

SE'ITENANGABE 
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ALLGEMEl}iE SOZIOLOGIE 

Nr. der Veransta!rung 

An der Veransta!rung 

Dozent 

Tit el der V eransta!rung 

Tag. Zeit, Ort 

Beginn 

T eilnahmebedingungen 

!nhalt und Arbeitsfonn 

05.57] 

Oberseminar 

Scheine 

Literatur 

Max Miller 

Theorien rationa!er Wahl (Rational Choice) (II) 

Mi 10-12; AP 1, 107 

l. November 1995 

Teilnahme am Minelseminar 'Theorien rationa!er 
Wahl' im SS 1995 

Theorien rationaler Wahlhandlungen erheben den 
Anspruch, eine Vielfalt sozialer Lebenszusammen 
hange erklaren zu konnen als das Resultat strate 
gischer lnteraktionen zwischen (individuellen und 
korporativen) Akteuren, die allein ihrem egoisti 
schen lnteresse folgen und sich dabei zweckrational 
verhalten. Im Seminar sollen Grundbegriffe dieses 
Theorieansatzes und seine gesellschaflstheoretische 
Relevanz an Hand einer detaillienen Lektilre und 
Diskussion des Werkes von James Coleman geklart 
werden. Das Seminar setzt die Arbeit des Mittel 
seminars 'Theorien rationaler Wahl' (SS 1995) fort. 

Voraussetzungen fur den Erwerb eines Ober 
seminarscheins: regelmallige Teilnahme, Kurz 
referat und Hausarbeit. 

James S. Coleman, Grundlagen der Sozialtheorie, 
Bd. ll, Miinchen: Oldenbourg Verlag 1991 

SEITENANGABE 
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ALLGEMEINE SOZIOLOGTE 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozen! 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Inhalt und Arbeitsform 

05.581 

Kolloquium 

Max Miller 

Examens- und Forschungskolloquium 

Do 18-20; AP!, 108 

2. November 1995 

Das Arbeitsprogramm wird in der ersten Sitzung 
festgelegt. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Sprechstunde 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

· Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.586 

Examenskolloquium 

Renn 

Mi, 12-13, AP 1, R. 231 

Examenskolloquium 

Di., 14-16, AP 1, R. 1C9 

31. 10. 1995 

Obernahme einer Diplom- oder 
Doktorarbeit unter meiner 
Betreuung.Interessenten k6nnen 
nach voheriger Absprache 
ebenfalls teilnehmen. 

Vorstellung und Diskussion 
laufender Diplom- und Doktor 
arbeiten. 

Vorbereitungsm6glichkeiten 

Scheine 

SEITENANGABE 
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ALLGEHEIHE SOZIOLOGIE 

Nr. cer Veranstaltung 
Ar; cer Veranstaltung 
Dozen<; 
Titel cer Veranstaltung 

Tag, Zeit, Or: 

Beginn 
Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Aroeitsform 

05.527 
Kolloquium fur Oiplomandan und Diplor.1andinnen 
und Dokto~anden und Doktorandinncn 
Peter Runde 
s.o. 

\ 

Do. 18-20 Uh:-, Sedanst::-. 19, 3. Stock 

alle Teilnehr.ie::- .icrden ps::-sonlich eingcladen 
AnrJelC:unc 

!n c!iesiJ::- Ve:-ans~altung sof.Lcn nicht nur p=Ufungs 
orientie:-ta schriftliche A::-bcitsyorhaben (Diplom 
arbeit:?n, Dissartationen etc.) diskutie:-t \'Jerden, 
sonde::-n es sollen ·zent::-ale theo~etische Aspekte, 
die von allger.ieincr Bedeutung sind, vertiefend be 
handelt werden. 

Die :<endidaten/J<andidatinnen fur Diplo1Jarbeiten und 
Disscrtationen legen, nach Absprache mit dem Veran 
stalter, ihre Arbeitsplane so rechtzeitig vor, daB 
eine ausreichendc Vorbereitungsmoglichkeit fur 
Diskussionen gegeben ist • 

Vorbereitungsmoglichk. ./. 

Schaina ./. 

SEITENANGABE 
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SOZIALISATIOR IJ1ro ERZIEl!lm GSIJlSTITUTIOm:il 

Hr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Begiun 

0s.6e6 

Proseminar 

Katharina Liebsch 

Theorien des Selbst und der Identitat 

Fr. lt-12, AP 1, R. 138 

3.11.1995 

Inhalt und Arbeitsfoni Das wechselseitige Verhaltnis zwischen der 
Identitat von Individuen und dea gesellschaftlichen Prozell ist Gegenstand 
verschiedener sozialpsycbologischer Theorien. Ia Seminar werden verschiedene 
theoretische Konzeptionen des "Ich", des "Selbst" und der "Identitat" 
vergleichend bearbeitet und Ausgangsannahaen, llenschen und 
Gesellschaftsbilder und theoriegeschichtliche Bezfige der Ansatze 
herausgearbeitet. 

Vorbereitungsm6glicbk. George H. !lead: Geist, Identitat und Gesellschaft 
, (1934), Ffm 1968 

Jean-Karie Benoist (Hg.): Identitlt. Ein 
interdisziplinlres Seminar unter der Leitung von 
Claude L~vi-Strauss, Stuttgart 198t 

Scheine Proseminarscbein fQr Referat oder Hausarbeit 

SEITENANGABE: 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1214567890 
ZIFFER3 123456f890 



SOZIALISATION mm ERZIEBUIIGSINSTITUTIONEJI 

Rr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahaebedingungen 

05.608 

Proseminar 

S. Hubner-Funt 

Autoritat, Liebe, Loyalitat: Familiale 
Sozialisaticn und sozio-poli tische Orientierungen 

Donnerstags, 12-14, AP 1, R. 106 

2.11.1995 

keine 

Inhalt und Arbeitsform Familien (bzv. familienahnlichen Intimgruppen) 
tout als "primaren" (privaten) Sozialisationsinstanzen neben den Schulen als 
"setundaren" {offentlicb-staatlichen) und den vielfaltigen "tertiaren" 
(offentlicb-gesellscbaftlicben) Sozialisationsagenturen im bundes 
republitaniscben Alltag im ProzeS des Heranvachsens von Kindern und 
Jugendlichen zu rechtlich volljabrigen (und damit politisch wablberechtigten) 
Biirgern eine ma£gebliche Bedeutung zu. Denn die affettiven und moraliscben 
Grundstrukturen, die Autoritat (Herrscbaft), Liebe (Bindung) und Loyalitat 
(Treue) einiiben, leiten sicb aus dem ganzbeitlicben Erfabrungsra\JJI des 
"Systems Familie" her, innerbalb dessen sie im fruhkindlichen 
Entvictlungsproze£ eine iiberlebensnotwendige Orientierungsfunktion besitzen. 
ID Rahlllen der allgemeinen Sozialisationstbeorien wie auch der speziellen 
Forschungen zur Sozialisation politischer Einstellungen/Vorurteile/ 
Verbal tensweisen nehmen daher familienbezogene Erkliirungsmuster, die zugleich 
nacb schicht-, geschlecbts- und regionalspezifischen Unterscheidungen 
variieren, einen zentralen Stellenwert ein. - Das Seminar dient dem Ziel, 
einige der wichtigsten theoretischen und·empiriscben Studien zu diesem Tbema 
ia Iontext der aktuellen Problematik des "neuen Rechtsradikalismus" von 
deutscben Jugendlicben kennenzulernen und kritiscb zu uberprufen. Im 
llittelpunkt des Seminars wird die tbeoretiscbe Traditionslinie der 
"Autoritarismusfcrscbung" steben, die jungst mit einschlagigen qualitativen 
Studien aucb maEgebliche tbeoretische Revisionen vorangetrieben bat. 

Vorbereitungs~oglichk. 

- Christel !!2P_f, Peter Rieker u.a.: Familie und Recbtsextremismus. Familiale 
sozialisation und recbtsextrem_e Orientierungen junger llanner. lleinbeim, 
l!uncben 1995 

- Gerda Lederer, Peter Schmidt (Brsg.): Autoritarismus und Gesellscbaft. 
Trendanalysten und vergleicbende Jugenduntersuchungen (1945-1993). Opladen 
1995. . 

- Hans-Uwe Otto, Roland llerten (Hrsg.): Rechtsradikale Gewalt im vereinigten 
Deutschland. Opladen 1994. 

Scheine FUr qualifizie~te Referate und Hausarbeiten 

SEITENANGABE: 
ZIFFER1 f234567890 
ZIFFER2 1214567890 
ZIFFER3 1234567190 



SOZIALISATION t.nm ERZIEHUNGSINSTITUTIONEN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

05.611 
Obung 

Bettina Hoeltje 

Perspektiven auf die Kategorie 

Geschlecht als strukturierendes 

Element von Gesellschaft 

Hi. 10.-12 Uhr, AP 1, R. 245 

Beginn 1.11.1995 

Inhalt und Arbeitsform 

Erarbeitet werden sollen verschiedene Ansatze, 

die die Geschlechterdifferenz als eine die Gesellschaft 
strukturierende Grose beleuchten; 

die die Wirkungsmechanismen und sozialen Praktiken dieser 
Prozesse beschreiben; 

- die die geschlechtsspezifische Sozialisation in verschiedenen 
Altersstufen beschreiben; 

die die Kategorie "Geschlecht" selbst als eine durch Gesell 
schaft strukturierte bzw. konstruierte Grose fassen. 

Entscheidung ~ber schwerpunkte unter den Teilnehmer/innen; 
Erarbeitung von Texten in Arbeitsgruppen: Referate im Plenum. 

Literatur Hagemann-White, Carol (1987): 
sozialisation: mannlich-weiblich; 

Hirschauer, Stefan (1993): Die soziale 
Konstruktion der Transsexualitat; 

Sgier, Irena (1994): Aus eins mach zehn 
und zwei lass gehn, Zweigeschlechtlich 
keit als kulturelle Konstruktion. 

StlTENANGABE 
ZIFFER1 f234567890 
ZIFFtR2 12'4567890 
ZIFFER3 12345678'0 



SOZIALISATION UND ERZIEHUN GSINSTITUT IONEN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnah!nebedingungen 

05.612 

Obung 
Beate Krauel 
Die Vergesellschaftung von Frauen 
unter besonderer Berucksichtigung 
der Kategorie "ARBEIT" 

Mi. 12-14 Uhr, AP 1, R. 106 

1.11.1995 

Inhalt und Arbeitsform 

Trotz mehr und besserer Bildung, Gleichstellungspolitik und einer 
historisch einmaligen Vielfalt von Lebensmodellen fur Frauen 
scheint die Geschlechterungleichheit im Bereich Haus- und Erwerbs 
arbeit nach wie vor recht stabil zu sein. 
Empirische und theoretische Forschungsergebnisse zum Thema "Frau 
und Arbeit" werden im Mittelpunkt des Seminars stehen. 
Die weibliche Arbeit, ihre Soziologie und Geschichte ist ein zen 
trales Thema der Frauenforschung, die seit den ?Der Jahren Arbeit 
unter der Perspektive der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung 
thematisiert. 
Wie die aktuelle Situation von Frauen zeigt, haben auch fruhere 
Arbeiten keineswegs an Aktualitat verloren. 

Gasthorerlnnen sind willkommen! 

Vorbereitungsmoglichk. 
Beck-Gernsheim, Elisabeth (1980): Das halbierte Leben. Mannerwelt 
Beruf, Frauenwelt Familie. Frankfurt/M. 
Hausen, Karin(1976): Die Polarisierung der "Geschlechtscharaktere" - 
Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in: 
Werner Conze (Hg.' Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit 
Europas. Stuttgar: 
Knapp, Gudrun-Axeli ,~'.l87): Arbeitsteilung und Sozialisation. 
Konstellationen von Ar~~1··sverm5gen und Arbeitskraft im Lebens 
zusammenhang von Frauen, :,.',:. tJrsula Beer ( 1987): Klasse Geschecht. 
Feministische Gesellschaftsanalyse und Wissenschaftskritik. Bielefeld 
Kruger, Helga (1990): Reproduktionsarbeit und erweiterter Arbeits 
begriff: Padoyer fur einen anderen Blick auf die Arbeit, in: 
Alheit, Peter/Korber, Klaus/Rabe-Kleberg, Ursula (Hrsg.): Abschied 
von der Lohnarbeit? Diskussionsbeitrage zu einem erweiterten Arbeits 
begriff (Forschungsre'ihe "Arbeit und Bildung", Bd. 12, lln Lve r s i t e t 
Bremen 

SEITENANGABE 
ZIFFER 1 9 234567890 
ZU: 'FER2 1230567890 
ZIFFER3 123456789' 



S0ZIALISATI0fl unn ERZIEllUUGSIHSTITUTIONEN 

Nr. de·r Veranstaltung 
Art der Veranstaltung 
Oozent 
Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 
Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.613 

Obung 
Sabine Lang 
Frauen, Hanner und ande..~: 
Geschlechtcrkonstruktionen ir.1 Kulturvergleich 

Hi. 14-lG Uhr, AP 1, R. 107 

1. Uovcr.iber 1S!l5 

./. 

G.agenstand des Seminars sind kulturel!e Konstruktionen biologischer (sex) und 
soz.ialer (gender) Geschlechtszugehi:irigkeit und deren Auswirkungen auf die 
Jdentitiiten und Rollen van lndividuen in westlichen und auBereuropaischen Undi 
genenl Kulturen: Die kulturel!e Konstruktion van Miinnlichkeit, Weiblichkeit und 
Sexualitiit;· Zuammenhiinge zwtschen Biologie und Kultur; Unterschiede In der 
geschlechtllchen 'Arbeitsteilung und wirtschaftllchen Organisation: die Rollen 
;nsbesondere van Frauen in Ritual und Religion; der EinfluB verschiedener Ein 
wirkungen (Kolonialismus, die Bildung van Staaten, okonomiSche Entwicklung) auf 
Geschlechterdef1nitionen und -rollen. Daneben sol! in e!nem kulturvergleichenden 

· R.ahmen die Konstruktion van Geschlechterrollen. die Soziallsation und Enkultura 
tion in die kulturell deflnierte Rolle elner Frau, etnes Mannes oder eines 
"zusiitzlichen" Geschlechtes sowie die kulturelle Ausgestaltung und Veranderung 
dieser Roilen unter dem ElnfluJl des Kulturwandels dargestellt werden. 

In der auf 12 Doppelstunden konzipierten Veranstaltung kann auf in der lzumelst 
al!erdlngs englischspracbigenl Uteratur gut belegte Beispiele aus verschiedenen 
indigenen Kulturen unter anderem In Mexico, den USA. Afrika und Melanesien 
Bezug genommen werden. 

Die erste Sitzung !st fUr organisatorische Belange, Themenvorstellung und Referats· 
vergabe vorgesehen. In der zweiten Doppelstunde sollen den Teilnehmerlnnen 
Themengebiete und Problemste!lungen unter anderem durch visuelles Material 
nahergebracht werden. Die letzte Sl.l.zung bleibt -einer abschlleBenden Beurteilung 
des Themenkreises und der Disku.ssion des SeminarS V'Drbehalten. 

Vorbereitungsraoglichk. : 
Money, John and Anke Ehrhardt 

.. 81982 ~~-· .. Man and Woman, Boy and Girl. • Baltimore-London 
:.: .• i,.:;.:,;., .. ,.Uohns Hopkins University Press) 
:~~ s~ <Hrsg.l . .. 
1989 .... , ... Gender and Anthropology: Critical Reviews for Research and 
'-· ·-- · Teaching. • Washington. D.C. (American Anthropological 

Assocuu.ionl 
SEITENANGABE: 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1230567890 
ZIFFER3 ~234567890 



SOZill.ISATION Ulm ERZIEl!UNGSINSTITUTIONEN 

Hr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

05.616 

l'littelseminar 

Katharina Liebsch 

Sazialisationsgeschicbtlicbe Betracbtungen zum 

Verbaltnis van Karper und Psyche 

Do. 12-14, AP 1, R. 138 

Beginn 2.11.1995 

Inbalt und Arbeitsfarm Michel Foucault hat mit seinem 3-bandigen Werk 
"Sexualitat und Vahrheit" einen grundlegenden Beitrag zwa Verstandnis der 
sicb wandelnden Auffassungen sowie Vahrnehmungs- und Ausdrucksformen des 
Verhaltnisses van Kerper und Psyche geleistet. 
Das Seminar sall in der griindlichen Lektiire des Faucaultschen Ansatzes 
dienen. Es rird enrartet, dal! die Teilnehllenden sich die drei Bande von 
"Sexualitat und iahrbeit" anschaffen und von Vache zu Vache etwa 50 Seiten 
durcharheiten. Auf der Grundlage dieser Lektiire soll dann im Seminar 
weitergearbeitet werden. 

Vorbereitungsaoglicbk. Hinrich Finck-Eitel 
- Foucault zur Einfiihrung, Huburg 1989 

K. Foucault: Der Wille zwa iissen 
Der Gebrauch der Liiste 
Die Sorge wa sich 

Scbeine Kittelseminarschein bei qualifizierter Bausarbeit, 
lbgabe bis zua 1.3.1996 

SEITENANGABE: 
ZIFFER1 ,234567890 
ZIFFER2 1234567890 
ZIFFER3 1134567890 



SOZIALISATION UND·ERZIEIIUNGSINSTITUTIONEN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahlllebedingungen 

05.617 

llittelseminar 

S. Hilbner-Funk 

Deutsche Jugendgenerationen im 20. Jh.: 
Konstruktion und De-Konstruktion kultu'rell 
politischer Kollektivgestalten 

Freitags 10-12, VJIP 5, R. 0077 

3.11.1995 

teine 

Inhalt und Arheitsform : Es ist eine Besonderheit der sehr krisenreichen 
und wechselvollen deutschen Zeitgeschichte, da£ sich gerade die Altersgruppe 
"Jugend" im !Context der massiven Industrialisierungs-, Kilitarisierungs-, 
Verstaatlichungs- und Vertwandlungsprozesse des 20. Jahrhunderts in sehr 
einprags3.lllen "Kollektivgestalten" - durch Selbst- wie Fremdkonstruktion - 
organsiert und manifestiert hat. Beginnend mit der (bundischen) 
"Jugendbewegung" der Kaiserzei t, die vielfaltige Untergruppen entwickelt. hat, 
solle.n samtliche "poli tischen Generationen" der Jugend im Kon text 1hrer 
jeweiligen historisch politischen Lebensbedingungen beschrieben und vor dem 
Hintergrund der theoretischen Erorterung des Generationsbegriffs (K. 
llannheim) sowie des Phanomens der (sozialistischen/faschistiscben) 
"Kassenorganisationen" analysiert und sodann in den Rabllen verschiedener 
"Generationsgeschicbten" der (mlnnlichen/weiblichen) deutschen Jugend 
eingeordnet werden. Das Seminar dient dem Ziel, am Objekt "Jugend 
Generationen" die Vechselwirkung zwischen soziologischer Begriffsentwicklung 
und sozialer Phanoaenstruktur deutlicb zu aachen und zugleich die politischen 
Funktionen und die subkulturell-biografischen Fragen der 
Generationszugehorigkeiten berauszuarbeiten. 

Vorbereitungsmoqlichk. 

Valter Jaide: Generationen eines Jabrhunderts. Vecbsel der 
Jugendg~tionen ia Jabrbunderttrend. Opladen 1988. 

larl llannbeim: Das Problem der Generationen (1928). In: L. v. 
Friedeburg{Brsg.), Jugend in der aodernen Gesellscbaft. loln, 
Berlin 1965, s. 23-48. 

Helmut Scbelsky: Die steptiscbe Generation. Eine Soziologie der 
deutschen Jugend. Dusseldorf, loln 1957. 

Scheine Fur qualifzierte Referate und Hausarbeiten 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 123t567890 
ZIFFER3 1214567890 



SOZIALISATION UJID ERZIEl!UNGSINSTITIJTIONEN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Ta<;, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

05.618 

!'!it telseminar 

S. Hubner-funk 

Frauen, Manner, Abhangigkeiten: Zur Dialektik 
von Liebe und Gewalt in Sucbtfamilien 

Donnerstags, 16-18, V:!P 5, R. 0077 

2.11.1995 

l'!itwirkung an einem meiner Seminare (WS 1994/95 
/ SS 1995) zum Thema "Alkoholismus" (als 
Familienkrankheit) 

Inhalt und Arbei ts form Das Bewu8tsein dar iibe r , daS es sich bei 
menschlicben Suchten zvar vordergriindig (auffallig) um ein Problem der 
Beziebung zwiscben Mensch und Droge (bzw. des wachsenden Kontrollverlusts 
uber den dosierten Drogenkonsum) handelt, da8 es hintergrundig (ursachlich) 
jedoch das Problem der Beziehung des suchtigen Henschen zum eigenen Selbst 
(Identitat) sowie zu den ibm inbarenten (ungelosten) Abhangigkeiten von 
priaaren Bezugspersonen aufwirft, hat sicb erst im Laufe des letzten 
Jahrzehnts im facbwissenschaftlicben Diskurs durchgesetzt. Auf der Grundlage 
dieser integrativen und inter-disziplinaren Perspektive, die die korperlicb 
geistig-seelischen Defizite der Sucbt- und Abbangigkeitsentwicklung 
theaatisiert, deutet sich iiberdies zunehmend eine geschlechtsspezifische 
Differenzierungstendenz an, in der die besonderen Fehlentwicklungen (bzw. 
Grenzverletzungen) der geschlechtlichen Identitat - so vor allem auch im 
[ontext des sexuellen l'!i£hrauch durch Autoritatspersonen - zur Spracbe 
kouen. Grundsatzlich scheint es daher sinnvoll, den Bedingungen der "Sucht 
Genese" (bzv. Pravention) bei Kadcben/Jungen mebr Aufmerksamkeit als hisber 
zu widmen, d.b. sie von dem Problemfeld der Sucht-Intervention systematiscb 
zu trennen. - 111 Rahmen des Seminars sollen mallgebliche (internationale) 
Ansatze erortert verden, die die defizitaren Beziebungsstrukturen von 
"SucbtfaJ11ilien" in den Mi ttelpunkt stellen und die iiherdies einen 
gescblecbtsspezifiscben Betrachtungsakzent setzen. Der ambivalenten Virkung 
von ausbeuteriscber, asymmetrischer Liebe und zerstoreriscber, gevaltsamer 
(pbysiscber undpsycbiscber) Identitatsverletzung von [indern im Prozell ihrer 
fuilialen Sozialisation vird hierbei besondere Aufmerksamkeit gevidmet 
verden. Das Seminar dient dea Ziel, den Vernetzungen der Suchtgenese mit de• 
Theaa des Gescblecbterkampfs nachzugeben, um auf diesem Wege auch praventive 
Selbsthilfe- und Therapiekonzepte gegeneinander abw1gen zu konnen. 

Vorbereitungsaoglicbk. 
- Anne Vilson-Scbaef: Im Zeitalter der Sucht. Vege aus der Abbangigkeit. 

Kiincben 1987 (TB 1991) 
- Robin "onrood: Venn Frauen zu sehr lieben. Reinbek 1986 (TB 1994) 
- Friedebert [roger: Familiare Interattion bei Suchttranken. Frankfurt/I'!. 

1994 
- Thoaas v. Villiez: Sucht und fuilie. Berlin, Heidelberg 1986 
- Christa Ke~iete/Rosvitha Soltau (Hrsg.): Frauen und Sucbt. Die 

alltaglicbe Verstrickung in Abbangigkeit. Reinbek 1984 

Scheine fur qualifizierte Referate und Hausarbeiten 

Sl'ITFNANGAflF 
ZIFFER1 '234567890 
ZIFFER, 1,31567890 
ZIFFER3 123f567890 



SOZIALISATION mm ERZIEl!UNGSINSTITUTIONEN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Verai:istaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

05.631 

Oberseminar 

Sibylle Hubner-Funk 

Aufwachsen im "Dritten Reich". Biografische 
Lebenswelten von Insidern und Outsidern 

Freitags, 12-14 Ubr, VMP 5, R. 0077 

3.11.1995 

Mitwirkung am MS 05.617 "Historiscb-politiscbe 
Sozialisation im Zeitalter der !!assen" (im SS 
1995) und/oder einscblagige methodische und 
zeitgescbicbtliche Vorarbeiten 

Inhalt und Arbeitsform Die Kinder- und Jugendgenerationen des "Dritten 
Reichs", die wahrend der lleimarer Republik (1918-1933) geboren und im NS 
Staat (1933-1945) erzogen, indoktriniert und manipuliert wurden, nebmen 
sozialsationsgeschichtlich eine berausragende Rolle fur die post 
faschistische Entwicklulig der beiden deutscben Staaten ein. Ibre Pragung 
durch das Aufwachsen in dem rassenpolitisch formierten, mobilisierten und 
"gesauberten" Staat Hitlers wirft insofern zentrale Fragen nach biografischen 
Kontinuitaten und Bruchen, d.h. nacb ihrer um-Orientierung und "Nach 
Erziehung" bzw. "De-Konversion" und "Selbst-Sozialisation" (seit 1945) auf, 
die mit dem (rassenpolitisch) privilegierten bzw. diskriminierten Status als 
"Arier" einerseits, "Juden", "Balb-Juden", Sinti/Roma (und anderer "Nicht 
Arier") andererseits zu tun baben. Als Folge der Rassengesetzgebung 
entwickelten sich die "Lebenswelten" deutscher Kinder und Jugendlicher seit 
30.1.33 dramatisch auseinander, soda! bis heute auch in der "zweiten und 
dritten Generation" der T.iter und Opferkollektive kaum Gemeinsamkeiten 
besteben. Das Seminar verfalgt das Ziel, var allem andband auta 
biografiscber Bericbte betraffener (jugendlicher) zeitzeugen die Prozesse der 
Selettion, Diskriminierung und Ausgrenzung der "nicbt-ariscben Outsider" 
durch die "arischen Insider" im Kantext der Alltagswelten van Jungen/l!adcben, 
Schulern/Lebrlingen und Studierenden in unterschiedlichen Milieus deutlicb zu 
machen und sadann in gesamtpolitiscbe sawie biografie-geschichtlicbe 
Entwicklungen einzuordnen. - 

In diesem Zusammenbang ko1111t auch dem empirischen Instrument der 
"biagrafiscben Befragung" eine metbodiscb besandere Relevanz zu, die durch 
die Parallel-Veranstaltung eines autanomen studentiscben Seminars 
unterstricben rird (vgl. spezielle Ankundigung bierzu). 

Vorbereitungsmoglicbk. 
Benz, Ute u. llolfgang: Sazialisation und Traumatisierung. Kinder in der Zeit 
~Rational-Sazialismus. Frankfurt/!!. 1992. 
Renate Finckb: "!ti t uns ziebt die neue Zeit •. Baden-Baden 1979 (und TB 
Neuauflagen). 
Peter Bruckner: Das Abseits als sicherer Ort. Berlin 1982. 
Cordel~dson: Gebranntes [ind sucbt das Feuer. !iinchen 1986. 
Ruth Kluger: lleiter leben. Eine Jugend. G6ttingen 1992. 

Scbeine Fiir qualifizierte Referate und Bausarbeiten 

SF ITFNANGABF: 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFFR2 1231567890 
ZIFFER3 1234f67890 



N::-. cer Veranstaltung 
A:--:. der Veranstaltung 

Oozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

"'F11•tDl:..T e~ 
STl\iT? -t> ~AL S:EHEN ... 
Studentisches Seminar 

Prof. Dr. Hubner-Funk 

Biographieforschung und weiblicher 

Lebenszusammenhang 

Fr. 14-18 Uhr, 14-tagig, AP 1, R. 109 

03. November 1995 

Kenntnis der Methode und eigenes Interview 

Dieses Seminar rst die Fortsetzung einer 2-semestngen 0bung von M. Pieper, deren lnhalt eine 

qualrtatrve Methode der Biographieforschung war, das narrative interview. Nach der theoretischen 

Ause,nandersetzung rrut der interpretativen Soziologie und der praktischen Durchfuhrung eines 

Interviews sind wir jetzt zur Phase der Auswertung gelangt. Diese soil im Sinne einer 

Forschungswerkstatt durchgefuhrt werden. Als Analyseinstrument werden die Prozelsstrukturen von 

F. Schutze eingesetzt, sowie ein kreativer und diskursiver Umgang mit den Interviews innerhalb der 

Gruppe Thematisch isl das Seminar oflen konzipiert, es liegen Interviews zu Frauenfreundschaften, 

Mutter-Tochter-Beziehung, Afro-Deutsche, Gebarmutterentfernung und 3.Reich vor. Ziel von Einigen 

wird auch eine Abschlull.arbeit sein. Frauen, die sich angesprochen !Ohlen konnen sich bei Annette 

(3893356) oder Katja (396877) anmelden oder Unklarheiten klaren. Es besteht schon ein 

Seminarordner in der Bibliothek im Pferdestall unter M. Pieper WS 95/96. 

Vorbereitungsmoglichk. 

Schutze, Fritz: Proze&;trukturen des Lebensablaufs. In: Matthes, J., Pte,fenberger, A., Stosberg, M. 

(Hrsg.): Biographie in handlungswissentschaftlicher Perspektive. Nurnberg 1981 S.67-129. 

Strauss, Anselm: Grundlagen quahtativer Sozialforschung. Munchen: Fink 1994. 

Scheine s. Oberseminar von Prof. Dr. Hubner-Funk 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 0234567890 
ZIFFER2 1230567890 
ZIFFER3 1234547890 



SOZIALISATION llND ERZIEIJUNGSINSTITUTIONEN 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozentin 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

05.641 

Forum zwiscben Vissenschaft und ~raxis 

Beginn 

I.N. Sommerkorn 

Bildung und Geschlecht (Netzwerk LINT) 

Dienstags, 16.00 - 18.30, 3-wochentl., 
Binderstr. 34/Grindelhof, R. 05 

(Die Sitzungen sind an das Hamburger Schuljahr 
gekoppelt; sie finden deshalb auch auSerhalb der 
universitaren Vorlesungszeiten statt.) 

24. Oktober 1995 

Inhalt und Arbeitsform : Das Netzwerk LINT ("Lehrende in Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik") versteht sich als ein Forum der Kooperation 
zwischen Wissenschaft, Praxis und (Bildungs-) Politilc, in dem 
Handlungsmoglichteiten der Verbesserung der Chancengleichheit von l!adchen und 
Jungen an der toedukativen Schule erkundet sowie forderliche und hinderliche 
Bedingungen einer Sensibilisierung fur das Geschlechterverhaltnis in 
Bildungs- und Erziehungsprozessen diskutiert werden. 

Das Netzwert LIRT ist ein oftener Arbeitstreis, in dem Lehrerinnen und Lehrer 
an (Hamburger) Schulen, Eltern und (Bildungs-)Politiker/innen zu wechselnden 
Tbemen sowie zu Erfahrungs- und Informationsaustausch zusa.aaenko1111en. Die 
Interessenschwerpuntte haben sich inzwischen vom naturwissenschaftlich 
technischen Bereich auf alle Schulfacher ausgeweitet, d.b. auf die 
Geschlechterverhaltnisse im Bildungswesen. 

Scbeine In Absprache mit der Seainarleiterin nach 

Anfertigung einer Hausarbeit 

SE ITENANGABE 
ZIFFER1 4?34567890 
ZIFFER2 1230567890 
ZIFFER3 12345€f890 



SOZIALE PROBLEHE, ABWEICHENDES VERHALTEN UNO SOZIALE KONTROLLE 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.656 
Proseminar 

Peter Runde 
Arbeits- und Sozialpolitik 
unter besonderer Berucksichtigung van Problemgrupper. 

Fr. 10-12, VMP 5, R. 0079 

3. November 1995 

Kommunen sind insbesondere in den achtziger Jahren 
unter dem Gesichtspunkt der Ausweitung dezentraler 
Sozial-, Arbeitsmarkt- und Beschaftigungspolitik 
in das Blickfeld politischer und wissenschaftlicher 
Aufmerksamkeit gerGckt. Qie Realitat dieser kommu 
nalen oder auch regionalen Sozial-, Arbeitsmarkt 
und Beschaftigungspolitik einschlieOlich der dafur 
relevanten rechtlichen, okonomischen und politi 
schen Bedingungen und deren Stellenwert bei der 
Bearbeitung zentraler gesellschaftlicher Problem 
felder wie Arbeitslosigkeit, Armut etc. sell 
dargestellt und analysiert werden. 
DarGber hinaus sell der Frage nach dem Grad der 
Eigenstandigkeit kommunaler oder auch regionaler 
Problemlosungsversuche nachgegangen werden. 

Vorbereitungsmoglichk. W. Jaedicke, K. Ruhland, Uta Wocktendorfer, 
H. Wellmann, H. Wonneberg: Lokale Politik 

0

im Wohlfahrtsstaat. 
Zur Sozialpolitik der Gemeinden und ihrer 
Verbande iri der Beschaftigungskrise. 
Opladen 1991 

.. Scheine 
Proseminarschein nach Vorlage einer 
qualifizierten Seminararbeit 

SEITENANGABE· 
ZIFFER1 0234567890 
ZIFFER2 123~67890 
ZIFFER3 1234567t90 



Soziale Probleme, Abweichendes Verhalten und soziale Kontrolle 

Nr. der Veranstaltung 
Art der Veranstaltung 
Dozen! 
Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 
Beginn 

05.661 
Obung 
Thomas Ohlemacher 
Gewalt und organisierte Kriminalitat. 
Aktuelle Beispiele kriminologischer Forschung 
Do. 16-18 Uhr, AP 1, R. 106 
02.November 1995 

Teilnahmebedinqunqen : keine 

lnhalt und Arbeitsform : 

Gewalt und organisierte Kriminalitat gewinnen immer rnehr Bedeutung in der 6ffentli 
chen Diskussion - so z.8. in den Massenmedien und in den Parlamenten. Was kann 
die Soziologie an Hypothesen und validem Wissem beitragen? An Beispielen aus der 
kriminologischen Forschungspraxis sollen theoretische und methodische Probleme 
der Forschung zu abweichenden Verhalten dieser Art vorgestellt und diskutiert 
werden. Im Seminar sollen Texte per Kurzreferat vorbereitet werden. 

Vorbereitungsmoglichkeiten : 

Butz Peters, Die Absahner. Die organisierte Kriminalitat in der Bundesrepublik. 
Reinbek: Rowohlt 1990. 

H. Prantl, Deutschland - leicht entflammbar. MOnchen: Hanser 1994. 

H. Willems et al., Fremdenfeindliche Gewalt. Einstellungen, Tater, Konflikteskalation. 
Opladen: Leske und Budrich 1993. 

.I. 

zum Lehrbeauftragten 

Dr. Thomas Ohlemacher arnettet am Krirninoloqischen Forschungsinstitut Niedersach 
sen, LOtzerodestr. 9, 30 161 Hannover, Tel. 0511/ 348 36 13; seine Arbeitsschwer 
punkte sind kollektives Verhalten, soziale Kontrolle und Methoden der empirischen 
Sozialforschung 

SFITFNANGAAF 
ZIFFER1 0234567890 
ZIFFER2 1231567890 
ZIFFER3 1234567810 



so:IALE PROBL=, ABIJEICl!EN1JES VERHALTEN,IJND SOZIALE KONTROLLE 

Nr. der Vera.nstaltung 

Art der Verinstaltung 

Doze:itin 

Titel der Veracstaltung 

Ta-;, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnalunebedingungen 

--- (s. Vorl. Nr. 05.618) 

Mittelseminar 

s. Hubner-Funk 

Frauen,·~anner, Abhangigkeiten: Zur Dialektik 
van Liebe und Gewalt in Suchtfamilien 

-Donnerstags, 16-18, VMP 5, R. 0077 

2.11. l!J95 

Mitwirkung an einem meiner Seminare (VS 1994/95 
/ SS 1995) zum Tbema "Alkoholismus" (als 
Familienkrankheit) 

Inhalt und Arbei ts form Das BewuStsein dariiber, dall es sich bei 
menschlichen Siichten zwar vordergriindig (auffallig) um ein Problem der 
Beziehung zwischen Mensch und Drage (bzw. des wachsenden Kontrollverlusts 
iiber den dosierten Drogenkonsum) handelt, daS es hintergriindig (ursachlich) 
jedoch das Problem der Beziehung des siichtigen Menschen zum eigenen Selbst 
(Identitat) sovie zu den ihm inh.l.renten (ungelosten) Abhangigkeiten van 
pru,aren Bezugspersonen aufwirft, hat sich erst im 'Laufe des letzten 
Jahrzehnts im fachwissenschaftlichen Diskurs durchgesetzt. Auf der Crundlage 
dieser integrativen und inter-disziplinaren Perspektive, die die korperlich 
geistig-seelischen Defizite der Sucht- und Abhangigkeitsentwicklung 
thematisiert, deutet sich iiberdies zunehmend eine geschlechtsspezifische 
Differenzierungstendenz an, in der die besonderen Fehlentwicklungen (bzw. 
Grenzverletzungen) der geschlechtlichen Identitat - so var allem auch im 
!Context des sexuellen l!iSbrauch durch. Autoritatspersonen - zur Sprache 
kolllllen. Grundsatzlich scheint es daher sinnvoll, den Bedingungen der "Sucht 
Genese" (bzv. Pravention) bei M.l.dchen/Jungen 11ebr Aufmerksamkeit als bisher 
zu ridmen, d.h. sie van dem Problemfeld der Sucht-Intervention systematisch 
zu trennen. - Im Rahmen des Seminars sollen maJlgebliche (internationale) 
Ansatze erortert werden, die die defizit.l.ren Beziehungsstrukturen van 
"Suchtfamilien" in den Mittelpunkt stellen und die ilberdies einen 
qeschlechtsspezifischen Betrachtunqsakzent setzen. Der ambivalenten Virkunq 
van ausbeuterischer, asymmetrischer Liebe und zerstoreriscber, gewaltsamer 
(physischer undpsychischer) Identit.l.tsverletzung van ICindern im ProzeS ihrer 
familialen Sozialisation wird hierbei besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. Das Seminar dient dem Ziel, den Vernetzungen der Suchtgenese mit dem 
Tbe11a des Geschlechterkampfs nachzugehen, um auf diesem Wege auch pr.l.ventive 
Selhsthilfe- und Therapiekonzepte gegeneinander abw.l.gen zu konnen. 

Vorbereitungsmoglichk. 
- Anne Wilson-Schaef: Im Zeitalter der Sucht. Wege aus der Abh.l.ngigkeit. 

l!iinchen 1987 (TB 1991) 
Robin Norwood: Venn Frauen zu sehr liehen. Reinbek 1986 (TB 1994) 
Friedebert ICroger: Faaililre Interaktion bei Suchtkranken. Frankfurt/I!. 
U94 .· 
Thomas v. Villiez: Sucht und Familie. Berlin, Heidelberg 1986 
Christa MerferHiete/Rosritha Soltau (Hrsg.): Frauen und Sucht. Die 
alltagliche Verstrickung in Abhlngigkeit. Reinbek 1984 

Scbeine Fiir qualifizierte Referate und Hausarbeiten 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234167890 
ZIFFER3 12345578911 



SOZIALE PROBLENE, ABWEICHENDES VERHALTEN UND SOZIALE KONTROLLE 

--------------------------------------------------------- 

Nr. der Veranstaltung 
Art der Veranstaltung 
Dozent 
Titel der Veranstaltung 

_Tag, Zeit, Ort. 

Beginn 
Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

. 05.666 
Mittelseminar 
Peter Runde 
Organisationsentwicklung 

Do. 14-16 Uhr, AP 1, R. 109 

2. November 1995 
abgeschlossenes Grundstudium 

Burn-out-Prozesse bei den Beschaftigten, Kosten 
druck und Effizienz- und Qualitatsprobleme sind 
heute zentrale Themen van Organisationen auch im 
sozialen Dienstleistungsbereich. Veranderungs 
perspektiven und Veranderungsprozesse sind ohne 
Berucksichtigung des sozialen Lernens van Orgarii 
sationen im Sinne der Organisationsentwicklung nicht 
denkbar. 

Gegenstand des Seminars sind theoretische Grundlage~ 
der Drganisationsentwicklung und - var diesem Hinter 
grund - die Analyse empirischer Projekte,insbesondere 
aus dem sozialen Dienstleistungsbereich. 

Vorbereitunasmoglichk. Fatzer (Hrsg.): Organisationsentwicklung fur die 
Zukunft. 
Koln 1993 

Wimmer: Organisationsberatung. 
Neue Wege und Konzepte. 
Wiesbaden 1992 

Scheine In vom Studi~naufbau im Schwerpunkt her besonders 
begrundeten Fallen kann nach Vorlage ein2r ent 
sprechend2n Hausarbeit auch ein Oberserninarschcin 
vergeben werden. · 

Im Normalfall Mittelseminarschein nach Vorlage einer 
qualifizierten Seminararbeit. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 >234567890 
ZIFFER2 1234167890 
ZIFFER3 ~34567890 



STADT- UNO REGIONALSDZIOLOGIE 
----------------------------- 
Nr. der Veranstaltung: 05.716 

Art der Veranstaltung: Mittelseminar 

Dozentln: Prof. Dr. Hermann Korte 

Titel der Veranstaltung: Obdachlosigkeit und Armut in der Stadt 

Tag, Zeit, Ort: Mo. 16-18 Uhr, VMP 5, Raum 0079 

Beginn: 30. Oktober 1995 

Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes Grundstudium in Soziologie 

lnhalt und Arbeitsform: Wohnungsnot und Obdachlosigkeit sind besondere 
Formen von privater Armut. Im Seminar werden sowohl 
die historischen als auch die aktuellen Formen des 
staatlichen und individuellen Umgangs mit diesen 
Problemen am Beispiel der Hansestadt Hamburg 
behandelt. Neben Literaturstudien sind Recherchen in 
Hamburg als Teil des Seminars geplant. 

Vorbereitungsmoglichkeiten:Literatur: 
Abels, Heinz & Keller, Bemd: Zur gesellschaftlichen 
Definition und Lage einer sozialen Randgruppe. 
(Studienbucher zur Sozialwissenschaft Bd. 9). Opladen 
(Westdt.), 1974 1 
Alisch, Monika & Dangschat, Jens: Die solidarische Stadt. 
Ursachen von Armut und Strategien fur einen sozialen 
Ausgleich. Darmstadt 1993 
Zallner, Wolfgang-. Obdachlos durch Wohnungsnot. Ein 
Beitrag zurDifferenzierung der Obdachlosigkeit. Reinbek, 
1973 

Scheine: Spezielle Soziologie 
Aktive Mitarbeit bei Recherchen, Referate im 
Plenum sowie Hausarbeit 

SEITENANGA0E 
z;FFER1 e234567890 
ZIFFER2 1234f67890 
ZIFFER3 123J567890 



STADT- UNO REGIONALSOZIOLOGIE 

Nr. der Veranstaltung: 

Art der Veranstaltung: 

Dozentln: 

Ti tel der Veranstaltung: 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

05.731 

Oberseminar 

Prof. Dr. Hermann Korte 

Stadtplanung und Stadtforschung in Hamburg I 

Mo. 18-20 Uhr, AP 1, Raum 245 

30. Oktober 1995 

Teilnahmebedingungen: 
lnhalt und Arbeitsform: 

Grundstudium und Mittelseminarschein in Stadt- und 
Regionalsoziologie (friiher Stadtforschung). Das auf zwei 
Semester angelegte Seminar sol! die Geschichte der 
Stadtplanung, des Stadtebaus und der Stadtsoziologie bis 
in die heutige Zeit erarbeiten. Der erste Tei! 
(Wintersemester) befam sich mit den Entwicklungen bis 
ca. 1950. Die Teilnahme am Seminar setzt umfangreiche 
Literaturstudien und Recherchen in Hamburg voraus. 

Vorbereitungsmoglichkeiten: Es wird um Anmeldung ab Ende September 
gebeten. An die Teilnehmerlnnen werden dann 
Literaturlisten ausgegeben. 

Scheine: Spezielle Soziologie. 
Mitarbeit bei Recherchen, Referat im Plenum, Hausarbeit 

SFITENANGABE 
ZIFFER1 9234567890 
ZIFFER2 1234$67890 
ZIFFER3 1234167890 



WIRTSCHAFT UND BE.'TRIEB 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

05.751 

Vorlesung 

Klaus Heinemann 

Einfilhrung in die Wirtschaftssoziologie 

Do. 8-10 Uhr, Phil. E 

2.11.1995 

Inhalt und Arbeitsforn In einem ersten Abschnitt der vorlesung 
werden Gegenstand und Aufbau einer Wirtschaftssoziologie 
vorgestellt; dabei wird Wirtschaftssoziologie als soziologie 
wirtschaftlichen Handelns konstituiert. Entsprechend werden in der 
Vorlesung zunachst Entstehung und Formen der Praferenzen der 
Individuen und Fragen der Rationalitat, von Egoismus, individueller 
Interessenverfolgung und Altruismus im wirtschaftlichen Handeln 
diskutiert. Als Restriktionen wirtschaftlichen Handelns werden 
Knappheit, soziale Normierung, Eigentum und okonomische Macht 
vorgestellt. In einem weiteren Abschnitt sollen Wirtschaftssubjekte 
(Haushalt, Unternehmer, Staat, Verbande) in soziologischer 
Perspektive behandelt werden. Es folgt eine Untersuchung von 
Steuerungsmechanismen wirtschaftlichen Handelns (Markt, Plan, Geld); 
abschlieBend ist eine Behandlung der Einbindung wirt.schatlichen 
Handelns in gesamtgesellschaftliche Entwicklungen vorgesehen. 

SFITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234t67890 
ZIFFER3 12345'7890 



WIRTSCHAFT UND BETRIEB 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

05.766 

Mittelseminar 

Klaus Heinemann 

Sozi'ologie der Freizeit 

Mo. 14-16 Uhr, AP 1, R. 138 

30.10.1995 

Inhalt und Arbeitsform Freizei t ist die strukturelle Folge 
moderner gesellschaftlicher Arbeitsteilung. So muB in einer 
sozialhistorischen Perspektive zunachs t; die Entwicklung der 
Strukturierung von Zeit, Arbeitszeit und Freizeit nachgezeichnet 
werden. Die Vielschichtigkei t soziologischer Fragestellungen wird 
anschlieBend anhand der verschiedenen Definitionen und Konzepte von 
Freizeit beleuchtet. Umfang der Freizeit und Formen des 
Freizeitverhaltens werden anhand von Zeitbudgetstudien ermittelt und 
verschiedene Freizeitaktivitaten - auch im zusammenhang des 
Lebenszyklus, von Schichtenzugehorigkeit - behandelt. Thematisiert 
wird weiter die kulturelle Bewertung von Freizeit und 
Freizeitaktivitaten. SchlieBlich warden neue Forman des 
Freizeitverhaltens (Tourismus, do-it-yourself, Hobby-Bewegungen) und 
ihre organisatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Vereinswesen 
behandelt. 

Scheine: Hittelseminarschein 

SEITENANGA8E· 
ZIFFER1 ,234567890 
ZIFFER2 1234'67890 
ZIFFER3 1234561890 



Wirt:s ch:ift und Betrieb 

Nr. der V eranstal tu::g 

Art der V eranstalnmg 

Dozent 

Tit el dcr V cranstaitung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnah=bedingu.ngen 

Jnhlt und Arbeitsf'onn: 

05.767 

Mittelseminar 

Rolfv. Lude 

Gruppenarbeit: V erdeckter Neotaylorismus oder neue Ansatze 
identitatsstiftender Arbeitsorganisation? 

Mi 8 - 10, VMP 5, 11. 0077 

01. Nov. 1995 

Ausgehend von der massiven Kritik der MIT-Automobilstudie an 
iiberkommenen Strukturen der westdeutschen Massenproduktion, 
die die industrielle Basis des Standortes Deutschland generell in 
Frage stellten, versuchen derzeit eine Vielzahl von · Untemehmen 
durch eine Reorganisation der Produktionsstrukturen den Anschlufi 
an Produktivitatsentwicklungen bedeutender intemationaler Kon 
!rurrenten wieder herzustellen. Dabei spiel! die Einfuhrung der ' 
Gruppenarbeit eine zentrale Rolle, ohne daJ3 hierbei auf etablierte 
Erfahrungen zuruckgegriffen werden konnte. 
Aufgabe des Seminars soil es zum einen sein, verschiedene Modelle 
der Einfiihrung von Gruppenarbeit auf ihren inhiirenten Verande 
rungscharakter betrieblicher Arbeitsstrukturen bin zu untersuchen 
und dabei insbesondere der Frage nachzugehen, ob es sich urn 
grundslitzlich andere Formen der Arbeitsorganisation handelt oder 
aber die Veranderungsabsichten im Sinne einer kurzfiistigen Steige 
rung der Arbeitseffizienz letztlich doch neotayloristische Zuge auf 
weisen. Zurn anderen geht es urn die Aufarbeitung von V erfahren, 
wie denn Soziologen in praktischen betrieblichen Anwendungs 
situationen dazu beitragen konnen, veranderte Arbeitsorganisatio 
nen einzufilhren, die auch den Interessen der Belegschaflen gerecht 
werden. - Eine Exkursion ist geplant. 

Vorbereitungsmoglichkeiten / Literatur: 
Breisig, Thomas (1990): It's Team Time. Kleingruppen lronzep te in Untcme hmcn. !IDS-Praxis, Bd, I, K.Oln. 
Egu,:hi, Yujiro (1986): Japanisc he GruppenmcnW! t:11 und Okonomische Konflikte. In: Barloewen/Welu:hahn ·Mecs): 

Japan und der Westen. Band I bis 3, Frankfurt/Main. 181-190. 
Hirsc a-Kreiesen, Hartmut; Ulrich Ramge: Arl,ci tsorganisa tion und Ieistun gspc lltische Gcstal tung der Gruppenaroci t 

In: REFA-Nachrichten 1/1992, 4-13. . 
Lang. Richard {1919): Gruppenfab rikati on. In: Daimler Werkzci tung Nr.1/1919, 4. Reprint Daimler Benz AG, Stutt- 

gart 1991. 
Lutz, Burkhart ( 1988): Qualifizierte Gruppenarbci t • Oberl e gun gen zu einem Orientierungskonzep t technisch · 

organisalorischer Gcstal tung. In: Roth, Siegfried; llcribert Kohl (Hg.) {1988): Paspcktivc : Gruppcnarl,ci t aa.O, 
Minsscn, Heiner; Jurgen Howal dt; RalfKopp {1991): Gruppenarbe it in der Automobilindustri e. Das Bcispiel Opel 

Boclu:ttn. In: WSI-Mitt.c:il ungen 7/1991, 434-441. 
Rosenstock -Huessy (1962): Der technische Fortschri tt C?Wcitcrt den Raum, vcrkiirzt die Zcit und zersc hlagt menschli- 
. che Gruppcn. In: Daiml er Wcrtzci tung 1919/1920, XLV • L. 
Roth, Siegfri ed {1988): GruppenarlJei t in deutschen Automobilbetri eben: Perspcktivcn aus gewe r:kschaftlic btt Sicht 

In: Dankbaar , Ben; Ulrich Jurgens ; Thomas Malsch (Hg.) (1988): Die Zukunft der Arbe it in der Automobilindu · 
strie. Berlin. 

Roth, Siegfri ed; Henbert Kohl (Hg.) (1988): Perspektiv e: Gruppen.1IOO L KO!n. 
v. LOdc, Rolf (1995): Die Reorganisati on der Fabrik und die Wiederentdcclrun g der Arbei t Perspcktiven lilr Bildung 

und Qualifizi erung in der lndustti egese llschaft. Opladen. [BJS zum Erscheinungstermin im Wcstdcutsc hen Verlag 
ist cin Manuskript in dcr lnstitn:tsbibliothek einsehbar.) 

Scheine: 'Hittelseminarschein 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 t234567890 
ZIFFER2 1234f67890 
ZIFFER3 1234567l90 



Wirtschaft und Betrleb 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsfonn: 

05.7GB 

Mittelseminar 

Rolfv. Lude 

Unternehrnenskultur - Eine soziologische Sichtweise? 

Mi 16 - 18, AP I 104 

01. Nov. 1995 

Der Begriff der Untemehmens- oder Organisationskultur 
spiel! in neueren betrieblichen V eriinderungsvorhaben cine 
zentrale Rolle. Eingebettet in Strategien der Organisations 
entwicklung bleiben der zugrundeliegende Kulturbegriff sowie 
der gemeinte Sinn jedoch h.'lufig unscharf Dies fuhrt nicht 
selten zu einem auf die Leitungsperspektive verkOrzten Kul 
turmanagement, das organisationskulturclle Aspekte funktio 
nalisiert. 
Im Seminar sollen unterschiedliche Perspektiven dcr Unter 
nehmenskulturdebatte erarbeitet und cine spezifisch soziologi 
sche Sichtweise, die die Interesscn aller betrieblichen Akteure 
beriicksichtigt, entwickelt werden. 

Vorbereitungsm0glichkeiten / Literatur: 

Bardmann, Theodor M; Reiner Franzpotter (1990): Unternehmenskultur. Ein postmodernes 
Organisationskonzept? In: Soziale Welt, Jg. 41 Heft 4 425-439. 

Dii!fer, Eberhard (Hg.) (1991): Organisationskulnir. Phlln~mcn - Philosophie - Technologie. 2. 
erwerterte Auflage. Stutt_sart. 

Fatzer, Gerhard (Hg.) (1993 }: Organisationscntwicklung filr die Zukunft. Ein Handbuch. K0!n. 
Kasper, Helmut (1987): Organisationskultur. Ober den Stand der Forschung. Wien. 
Neuberger, Oswald; Ain Kampa {1993): Wir, die Firma. Der Kult um die Unternehmenskultur. 

MOnchen. · 
Turk, Klaus (1989): Ncuere Entwicklungen in der Organisationsforschung. Ein Trend Report. 

Stuttgart. 

Scheine: Hittelseminarschein 

SFITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234167890 
ZIFFER3 1234567810 



WIRTSCHAFT UNO BETRIEB 

Art der Veranstaltung: 

Nr. der Veranstaltung: 

Dozent: 

Titel der Veranstaltung: 

Mittelseminar 

05.769 

Schubert 

Soziologie frei williger 
Vereinigungen 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Donerstag, 10 - 12 Uhr, AP 1 
Raum 109 

2. 11. 

Inhalt und Arbeitsforrn: Freiwillige Vereinigungen (Parteien: 
Interessenverbande, Vereine, Kirchen, Burgerinitiativen etc.) 
verkorpern neben dem Markt und dem Staat und ihren jeweiligen 
Organisationen ein eigenstandiges, auf dern Prinzip der Selbst 
organisation basierendes Arrangement der Bedurfnisbefriedi 
gung. Ausgehend von den organisations- und wirtschaftssoziolo 
gischen Besonderheiten dieses Organisationstyps sollen in dern 
Seminar Einzelprob-leme behandelt werden, wie Rekrutierung und 
Einbindung von Mitgliedcrn/Mitarbeitern, Problcrnc der Zielfor 
rnulierung und -verwirl:lichung, Organisations-Urnwelt-Beziehun 
gen, Entscheidu~gsstrukturen, Probleme der Professionalisie 
rung. 

Lit.eratur: AN!!ETER, 11. K./:lEillEL, W. (l!rsg.): The 
Third Sector. Comparative Studies of Non 
profjt Organizatjons. Derlin/New York 1989 

GILLS, n. 11.: Voluntary Associations. so 
ciological Aspects. In: International En 
cvclopedia of the Social Sciences, Bd. 16, 
N~w York 1960, 362-379 

Teilnahmevoraus 
setzung~n: 

Scheine: 

abgenchlossenes Grundstudium 

Referat 1Jnd Hausart,~it 

SC I T f: NA rJ GAB l=:. 
ZIFFER1 f2345G7890 
ZIFFER2 1234Sf7890 
ZIFFER3 123456789f 
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WIRTSCHAIT UND .BETRIEB 

Nr , der _Yeranstaltung: OS. 770 

Art der Veranstaltung:' Mi t telseminar 

Dozent: Zirwas 

Titel d. Veranstaltung: Personalplanung 

Tag, Zeit, Ort: 

Beginn: 

Teilnahmebedingungen: 

Di, B-10, APl-R.104 

31.10.95 

Inhalt und Arbeitsform: 

In der Soziologie der Personalarbeit erlangen Personalplanung und 
Personalentwicklung steigende Bedeutung. Das Seminar fiihrt in fiinf 
Themenbereiche der Personalplanung und soll im SS 96 als OS zu ' 
Problemen der Personalentwicklung fortgesetzt werden: 

I.Grundlagen, Methoden und Instrumente der Personalplanung. 
II.Management der Personalplanung (Bedarfsplanung, 

Beschaffungsplanung, Einsatzplanung, Abbauplanung, 
Kostenplanung). 

III.Personalerhaltung und Personalentwicklung. 
IV.Sozialgesetzliche Zielvorgaben und Rechtsgrundlagen der 

Personalplanung. 
V.Personalplanung als betriebliche Sozialpolitik {unterneh- 

merische vrs. gewerkschaftliche Ziele). 

Rechtzeitige Anmeldung erbeten (Tel.: 04102.64444) 

Vorbereitungsmoplichkeiten: 

Referat-Interessierte erhalten die Seminargliederung und Literatur 
liste w~hrend der Ferien (Mitte) postalisch auf Anforderung (Melde 
Liste Tiiraushang APl,R.218 oder tel. 04102.64444). 

Mittelseminarschein 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 1234517890 
ZIFFER3 t234567890 



WIRTSCHAFT mm BETRIEB 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Teilnahnebedingungen 

05.781 

Oberseminar 

Klaus Heinemann 

Emotionen in organisationen 

Mi. 8-10 Uhr, AP 1, R. 108 

1.11.1995 

Inhalt und Arbeitsform Emotionen spielen in Organisationen eine 
groBe rolle. Sie dienen oft der Einbindung der Mitglieder - wie etwa 
Solidaritat, Loyalitat, Identifikation -, mit ihnen erfolgt eine 
Differenzierung etwa nach innen und auBen, oben und unten, 
Sympathie, Antipathie, Emotionen besitzen eine wichtige Funktion in 
der Motivation - etwa durch Zufriedenheit, Involviertsein, Versagen, 
StreB und Entfremdung, Emotionen kommen ins Spiel, wenn es um die 
Gewinnung van Kunden geht - etwa durch Vertrauen, Geborgenheit, 
Sicherheit und schlieBlich spielen allgemein unsre Gefilhle in die 
Tatigkeit in Organisationen hinein - wie z.B. Sexualitat und Erotik, 
Angst und Hilflosigkeit etc. Aber in der Litertur sind diese Themen 
bisher weitgehend ausgeklammert, denn: Organisationen seien rational 
gestaltete Gebilde, also Rahmen rationalen Verhaltens. 
Das Seminar versucht also aufbauend auf dem Seminar im 
Sommersemester zur 'Soziologie der Emotionen' dieses neue 
Forschungsfeld zu erschlieBen, in dem es fragt: Welche Emotionen 
spielen in organisationen eine Rolle, in welchem Kontext (Typus der 
Organisation, Art sozialer Beziehung, Rollenerwartungen) entstehen 
diese Emotionen, wie geht man mi t Emotionen in Organisationen um 
(Kommunikation, Kontrolle, Emotionsarbeit), und wie werden Emotionen 
fur eine bessere Zielerreichung der Organisationen genutzt 
(Emotionsarbeit). 

Scheine: Ober~eminorschcin 

SF IT E tJ A tJ GA 8 E 
ZIFF<:R1 ~234567890 
ZIFFER2 1234517890 
z1;:-FER3 1f14567890 



WIRTSCHAFl UNO BETRIEB 

Nr. der Veranstaltung 
Art der Veranstaltung 
Dozsnt 
Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 
Teilnahmebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.706 

Forschungskolloquium 
Klaus rieinemann 
Forschungskolloquium fur Doktoranden/Dokto~andinnen 
und Diplomanden/Diplonandinnen 

Mo. 15-18 Uh.:- AP 1, R. 106 

30. Oktober 1985 

In Kolloquium sollen Fragestellu~gcn, Konzeptionen 
sowie theoretische und methodische Probleme bai ge 
planten und laufenden Forschungsproj~kten, Diplon 
arbeiten und Dissertationen aus dem Schwerpunkt 
"Wi..--tschaft und Betrieb" behandelt we.:-den. 

Vorbereitungsmoglichk. 

Scheine ./. 

SEITENANGA8E 
ZIFFER1 1'234567890 
ZIFFER2 12345t7890 
ZIFFER3 12'4567890 



HETHOOOLOGIE UNO DATENVEAAABEITUNG 

Ur. de r ~;e::-anstaltung 

Art der ~eranstaltung 

05.851 

Vorlesung mit Obungen 

Coze:i: Kristof 

Sprec!':s::.:r:de Mittwochs 13-14 Uhr, APl, R. 237 

Titel der Veranscaltung 

Tag. z e i t . Ort 

Beginn 

Inhale und Arbeitsform 

Teilnahrcebedingungen 

Scheine 

Statistik I - Beschre~bende 
Statistik fur Sozialwissenschaftler/innen 

Do, 10-14, AUDIMAX I 

02. 11. 1995 

Skalentypen, statistische Kennwerte 
von Datenmengen, 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 

keine 

Leistungsschein nach 
Abschlu~klausur. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 '234567890 
ZIFFER2 1234517890 
ZIFFER3 123f567890 



HETIIOOOLOGIE urrn OATENVERARBEITUtlG 

Nr. der Veranstaltung 05.852 

Art d0r Veranstaltung Vorlesung mit Obungen 

Sprechstunde Mittwochs 12-13 Uhr, AP 1, R. 231 

Dozent Renn 

Titel der Veranstaltung SchlieBende Statistik fur 
Soziologen 
Statistik II 

Tag, Zeit, Ort Di, 16-18, Phil B 
Mi, 10-12, Phil C 

Beginn 31. 10. 1995 

Inhalt und Arbeitsform SchlieBende Statis~ik: Elemente 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung, 
Verteilung, Pru fen von Hypothesen 
anhand van Stichorobendaten 
(parametrische u~d nicht 
parametrische Verfahren). 
Vortrag,; Illustration anhand von 
Beispielen, Obungsaufgaben, 
AbschluBklausur. 

Teilnahmebedingungen Statistik I 

Vorbereitungsmoglichkeiten Literatur: 
Sahner, H.: 
SchlieBende Statistik (Statistik 
fur Soziologen 2), 
Stuttgart: Teubner 1974; 
Renn, H.: 
Nichtparametrische Statistik 
(Statistik fur Soziologen 4), 
Stuttgart: Teubner 1975. 

Scheine : Leistungsschein Statistik II nach 
erfolgreicher AbschluBklausur. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 f234567890 
ZIFFER2 12345f7890 
ZIFFER3 1234067890 



HETHOOOLOGIE UNO DATENVERARBEITUNG 

N:-. car '/a:-3ns~altung 
Ar: ce= 1!e=ans'talt.:;ng 
Oozer.t 
Titel cer Veranstaltu.:; 

Tag, Zeit, 0::-:: 

5eginn 
Teilnahmebedingungen 

05.861 
Obung 
Wilhelm Thiele 
Probleme der integrierten Sozial 
und Gesundheitsplanung 

Ho. 16-18 Uhr, AP 1, R. 109 

JO. Oktober 1995 

keine 

Inhalt und Aroeitsform 

In der Veranstaltung sollen Probleme der Sozial- und Gesundheits 
planung an aktuellen Beispielen aus Hamburg diskutiert werden. 
Dabei stehen die Themen Datenbasis und Datenbedarf, Planungsmethodik 
integrierte Planungskonzepte, Durchfuhrung des Planungsverfahrens, 
Umsetzung sowie neue Anforderungen aus der Sozialgesetzgebung im 
Hittelpunkt. 

Vorbereitunosmoolichk. 

Scheine 

V.F. Schroder u. a., 1986, Kommunale Gesund 
heitsplanung, Birkhauser, Basel, ISBN 3-7643-1792-2 
B. Behrends u. o. (Hrsg.), 1986, Horbiditiits 
orientierte Krankonhausplanung, Hildner, 
Scharbeutz, ISBN 3-923B26-09-5 

H. Oohner (Hrsg.), 1993, Sozial- und Gesund 
heitsplonung fur iiltere Henschen in Europa, 
Lit, Munster, Hamburg, ISBN 3-89473-40B-6 
Behorde fur Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
1992, Stadt-Diagnose, Gesundheitsbericht 
Hamburg 

keine 

SE ITENANGABE 
ZIFFER1 t234567890 
ZIFFER2 1234517890 
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HETHOOOLOGIE UNO DATENVERARBEITUNG 

Nr. der Veranstaltung 05.866 

Arc der Veranstaltung Mittelseminar 

Dozent Kristof 

Sprechstunde Mi, 13-14, AP 1, R, 237 

Titel der Veranstaltung Quantitative verfahren in den 
Sozialwissenschaften 

Tag, Zeit, Ort Do., 16-18, AP 1, R. 107 

Beginn 2. 11. 1895 

Teilnahmebedingungen Beide Statistikscheine 

Inhalt und Arbeitsform Flexibilitat nach Wunschen der 
Teilnehmer (z.B. lin. Algebra 
in der Sozialforschung), 
Festlegung der Themen. zu Se- 
mesterbeginn. . 
Machen Sie ·selbst interessante 
Vorschlage ! · 
Referate, Diskussionen, 
Ausarbeitungen. · 

Scheine Leistungs- bzw . 
. Teilnahmeschein. 

SEITENANGABE 
ZIFFER1 8234567890 
ZIFFER2 1234517890 
ZIFFER3 1234561890 



HETHODOLOGIE UNO DATENVERARBEITUNG 
---------------------------------- 
Nr. der Veranstaltung 
Ander Veranstalrung 
Dozent: 
Sprecasrunde: 
Titel der Veranstalrung: 
Tag, Zeit, Ort: 
Begum: 

Teilnahmebedingungen : 

lnhalt uad Arbeitsform : 

Vorgehensweise: 

Vorbereirungsm0glichkeiten: 

Scheiae: 

05.871 
Empirisches Seminar I 
Heinz RENN 
Mi. 12-13, AP l, R. 231 
Empirisches Seminar I: 'Offene' Drogenszenen 
Di. 10-14, AP 1, R. 245 
31.10.1995 

Abgeschlosseaes Grundsrudium. Neben sehr guten Kenntnissen der 
Methoden der ernpirischen Sozialforschung und insbesondere statisti 
scher Anaiyseverfahren sind Kenntnisse des Daienanaiysesystems 
SPSSunabdingbar. Anhaltende Bereitschaft, sich mit Fragen soziolo 
giscber Theorie und sozialwissenschaftlicher Methodik arbeitsinten 
siv auseinanderzusetzen, ist erforderlich, Nur wenn Sie hierzu bereit 
sind und den o. a. angefuhrten Kriterien wirklich geniigen, lst die 
Teilnahme am Seminar sinnvoll. Nur in diesem Falle tragen Sie sich 
bitte in die in der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek (APlffil. 
Stock) ausliegendea Liste ein. 
Sekundaranalyse von Datensatzen iiber 'offene' Drogenszenen in 
Stadtvierteln 6 westeuropaiscber Metropolen (Amsterdam, Rotter 
dam, Hamburg, London, Paris, Barcelona). Datenerhebungen erfolg 
ten bei Anwohnern sowie Gewerbetreibenden des jeweiligen Stadt· 
viertels, bei dortigen Streifenpolizisten und bei den Drogenabhiingi 
gen der jeweiligen Szene. Analysen der Oaten sind sowohl auf Indi 
vidual-, als auch auf Aggregatebene moglich. Einbezogen werden 
hierbei Dokumentationen iiber die Stadtviertel und Material qualitati 
ver Erhebungen in den Stadtvierteln. Ergiinzende Datenerbebungen 
in Hamburg k0nnen vorgenommen werden. 
Im Plenum werden zunJchst miigliche Fragestellungen vorgestellt 
und disk:utiert. Dabei soil deren theoretische Einbindung und die 
entsprechenden methodenbezogenen Dearbeitungsmiiglichkeiten 
problematisiert werden. Die Dearbeirung der ausgewahlten Fragestel 
lungen erfolgt in Arbeitsgruppen unter Anleitung und Detreuung 
durcb den Seminarleiter. In weiteren Plenarsitzungen werden von 
den einzelnen Arbeitsgruppen Zwischenergebnisse prasentiert und 
von alien Serninarteilnehmern disk:utiert. J ede Arbeitsgruppe legt 
hierzu schriftliche Zwischenberichte vor. Das abschlieBende Arbeits 
ergebnis einer jeden Gruppe soil in einem Endbericht prasentiert 
werden, der den iiblichen Kriterien eines wissenschaftlichen Derichts 
geniigen muB. 
Lekriire van Heinz RENN und Kurt-Jurgen LANGE, ·sradzvient/ 
und Drogensune·. Hamburg 1995. Dieser Forscbungsbericht wird 
in der Sozialwissenschaftlichen Bibliothek: (APl/lII. Stock) bereit 
gebalten und kann nur don eingesehen bzw. our don pbotokopiert 
werden. Eine Ausleihe ist niche miiglich! Spatestens bis rum Degirm 
des Seminars mull dieser Bericht gelesen werden. Repetieren Sie 
auch den Lebrstoff der Veranstalrungen "Merhoden tier empirischen 
Sotialforung • sowie von • Statistik r und • Statistik Ir. 
Serninarschein nach erfolgreicher Teilnahme am Empirischen Semi 
nar I CNS 1995/9_6) und II (SS 1996). 

?EITENANGABE· 
ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 12345117890 
ZIFFER3 1234567190 



· ·HETHOOOLOGIE UNO DATENVERARBEITUNG 

Nr. der Veranstaltung 

Art· d~r Veranst_altung 

Dozent 

Titel der Veranstaltung 

Tag, Zeit, Ort 

Beginn 

Inhalt und Arbeitsform 

05.876 

Empirisches Seminar II 

Klaus Eichner 

Multimedia-Befragung 

Mi 10 - 14, 238, 245 

l. 11. 1995 

Fortsetzung des Empirischen 
Seminars I 

Scheine Schein Empirisches Seminar 

Nr. der Veranstaltung 

Art der Veranstaltung 

Dozent 

Sprechstunde 

Titel der Veranstaltung 

Beginn 

Teilnahrnebedingungen 

Inhalt und Arbeitsform 

05.881 

Scheine · 

Oberseminar 

Kristof 

Mi, 13-14, AP 1, R. 237 

Ergebnisse der mathematischen So 
ziologie und sozialwissenschaft 
lichen Statistik 

Mi., 16-18, AP 1, R. 107 · 

1.11.1995 

Beide Statistikscheine, 
Kenntnisse der Matrizenrechnung 

Flexibilitat nach Wunschen der 
Teilnehrner, 
Festlegung der Themen zu 
Semesterbeginn. 
Behandelte Themen brauchen nicht 
inhaltlich •zusammenhangen. 
Im allgemeinen· stellen sie 
Examensvorbereitungen dar. 
Referate, Diskussionen, 
Ausarbei,tungen. 

Leistungs- bzw. 
Teilnahrneschein. 

SFITFNANGABE 
ZIFFER 1 f234567890 
ZIFFER2 1234507890 
ZIFFER3 1234567810 
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Politische Wissenschaften nach Wochentagen sortiert 

Montag 
05.112 Grundkurs (Erster Teil), Parallelkurs B 2st. Mo 10-12 VMPS, 0077 Otfried Jarren 
05.252 Vorlesung: Die politische Komponente des 2st. Mo 10-12 Phi!B Hans-H, Hartwich 

Rechtsstaats. Geschichte, Theoric, aktuellc 
Problcmatik 

05.391 OS: Arbeitsgemeinschatt 1st. Mo 10-12, Sed. 411 K. Jurgen Gantzel 
Kriegsursachenforschung (AKUF) 14-tagl. 

05.27) Ubung: "Rot-grun", "schwarz-gelb", 2st. Mo 12-14 AP!, 107 Gudrun Heinrich 
"schwarz-grun", Parteicn und 
Regierungskoalitionen in der 
Bundesrepublik 

Os.I I! Grundkurs (Erster Teil), Parallelkurs A 2st. Mo 14-16 VMPS,0077 Michael Grcven 
05.161 MS: Einfuhrung in die statistischen 2st. Mo 14-16 VMP5, 0079 Peter Raschke 

Methoden am Beispiel ausgewahlter 
Politikbereiche 

05_333 HS: Dcmokratisierung in Ostmitteleuropa. 2st. Mo 14-16 API, 109 Hans-J. Giellmann 
Systemwechsel im Verglcich 

05.36) MS: Entwicklungstendcnzen des 2st. Mo 14-16 API, 106 Jens Siegelbcrg 
Kapitalismus 

05.181 HS: Politik und Drogen 2st. Mo 16-18 VMPS,0077 Peter Raschke 
05.171 Ubung: Methodcn politikwissenscha!Uichcr 2st. Mo 18-20 AP!, 108 Heike Kahlert 

Fraucnforschung 

Dienstag 
05.172 Ubung: Statistische Datenanalyse am PC fur 2st. Di 10-12 AP!, 238 Dietmar Jungnickel 

Anfangerlnnen 
05.281 HS: Der "Staat" in der zeitgenossischen 2st. Di 10-12 API, 138 Michael Greven 

Politiktheoric 
05.332 HS: Politische Stereotypen - zur 2st. Di 10-12 AP!, 108 Hans Kleinsteuber 

vergcichenden Analyse von Einstellungen 
zu fremden KuJturen 

05,362 MS: Regionen der Weltgesellschaft: Afrika 2st. Di 10-12 API, 104 Jens Siegelberg 
OS.383 HS: Weltgeschichte als Thcorie - zur 2st. Di 10-12 VMPS,0079 K. Jurgen Gantzel 

Entwicklung des intemationalen Systems 
(Tei! I) 

05.386 HS: Blockierte Demokratien 2st. Di 10-12 VMPS,0077 Rainer Tetzlaff 
05.13) Lekturekurs: Friedensentwurfe 2st. Di 12-14 VMPS, 0079 K. Jurgen Gantzel 
05.283 HS: Arrnut und Arrnutspolitik in 2st. Di 12-14 AP!, 138 Thomas v. Winter 

Deutschland 

05.322 Ubung: Massenmedien und politisches 2st. Di 12-14 AP!, 104 Ljuba Trautmann 
System in Rullland 

05.127 Theoriekurs: Moderne politische Theorien 2st. Di 14-16 AP!, 138 Gunter Trautmann 
05.331 HS: Politik im Kommunikationsraum 2st. Di 14-16 AP!, 104 Hans Kleinsteuber 

Europa 
SEITENANGABE 
ZIFFER1 '234567890 
ZIFFER2 1234561890 
ZIFFER3 t234567890 



Dienstag (Fortsetzung) 
05.123 Grundkurs (Zweiter Teil), Parallelkurs B 2st. Di 16-18 AP!, 104 Thomas Mirbach · 
05.282 HS: Die Stellung der Deutschen Bundesbank2st. Di 16-18 VMP5, 0077 Hans-H. Hartwich 

im deutschen und europaischen Verfassungs 
gefuge 

05.291 OS: Forschungskolloquium 2st. Di 16-18 AP!, 104 Michael Grcven 

05.311 I\IS: Europaische Regierungssysteme im 2st. Di 16-18 AP!, 108 Martin Thuncit 
Vergleich 

05.384 HS: Demokratie und Dcmokratisierung in 2st. Di 16-20, AP!, 138 Rolf Hanisch 
nicht-westlichen Gcsellschaften spater 

Block 
05.341 OS: Arbeitsgruppe Medien und Politk 2st. Di 18-20 API, 109 Hans Kleinsteuber 

05.392 OS: Kolloquiurn fiber AbscWullarbeiten und 2st. Di 18-20 AP!, 106 K. Jurgen Gantzel 
neuere Theorien 

05.393 OS: Kolloquiurn uber Examensarbeiten 1st. Di 18-20, AP!, 245 Rainer Tetzlaff 
KO1'.l\lE~TIERUNG FEHLT! 14-tagL 

05.395 OS: Kolloquium mit Doktorandlnnen 1st. Di 18-20, API, 245 Rainer Tetzlaff 
KO\,!1'.IENTIERUNG FEHL T! 14-tagl. 

Mittwoch 
05.126 Thecriekurs: Grundprobleme der politischen2st. Mi 10-12 API, 104 Udo Bcrmbach 

Theorie 
05.132 Lekturekurs: Adam Smith: An Inquiry into 2st. Mi 10-12 AP!, 138 Horst Hegmann 

the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations 

05.251 Vorlesung: "Staatstheorie" in Deutschland 2st. Mi 10-12 Phil A Michael Gm-en 
vorn Kaiserreich bis 1933 

05.382 HS: Krieg und Patriarchal - Versuch einer 2st. Mi 10-12 VMP5, 0079 K. Jurgen Gantzel 
Problembestimmung 

05.241 OS: Kolloquiurn fur Fortgeschrittenc 2st. Mi 10-14, AP!, 109 Gunter Trautmann 
29.11.-7.2. 

05.201 Vorlcsung: Einfuhrung in die politische 2st. Mi 12-14 Phil B Udo Bermbach 
Idccngeschichte, Tei! IV: 19. Jahrhundert 

05.221 Ubung: Edmund Burke und Thomas Paine 2st. Mi 14-16 API, 106 Raimund Ottow 
fiber die Franzosiche Revolution 

05.222 Obung: Thcorie der Regulation, Ein 2st. Mi 14-16 AP!, 109 Ingrid Skrypietz 
Vergleich zwischen Bundesrcpublik und 
GroBbritannicn 

05.284 HS: Organisierte Interessen, Zur Theorie 2st. Mi 14-16 API, 108 Thomas v. Winter 
und Empiric der Verbandc 

05.371 Obung: Nichtregierungsorganisationen in 2st. Mi 14-16 AP!, 104 Jutta Illert 
Lateinamerika im Spannungsfeld zwischen 
Staal und Zivilgesellschaft 

05.321 Ubung: Pluralismus und 2st. Mi 16-18 AP!, 109 Torsten Rossmann 
Medienkonzentration in Europa 

05.324 Ubung: Haushaltspolitik und 2st. Mi 16-18 API, 138 Patrick Horst 
Regierungspraxis in den USA: Von Reagan 
bis Clinton 
KOMMENTIERUNG FEHLT! 

05.323 Ubung: Vergleichende 2st. Mi 18-20 API, 109 Patrick Horst 
Parlamentarismusforschung: Funktion und 
Funktionsdefizite der Parlamente in 
ausgewahlten europaischen Staaten 
KOMMENTIERUNG FEHL T! SEITENANGABE: 

ZIFFER1 1234567890 
ZIFFER2 123456'890 
ZIFFER3 111(34567890 



Mittwoch (Fortsetzung) 
05.325 Obung: Medienviolfolt und Rundfunkfreiheit2,t. Mi 18-20 API, 10.J Klau,-D. Muller 

in den clektronischen Mcdien in 
Deutschland 

05.394 OS: A~bciiskreis Demokratisierung 2st. Mi 18-20 AP!, 245 Rainer Tetzlaff 
KOMMENTIERUNG FEHLT! 

Donnerstag 
o~.232 HS: Karl Marx II: Schriften zur politischen 2st. Do 10-12 AP!, !04 Udo Bermbach 

Theorie 
05.285 HS: Wahlcrverhaltcn in Ost- und 2st. Do 10-12 VMPS,0079 Thomas v. Winter 

Westdeutschland 
05.133 Lcktiirekurs: Volksparteien im politischen 2st. Do 12-14 API, 104 Thomas v. Winter 

System 
05.35! Vorlesung: Begriffc, Ansatze und Thcorien 2st. Do 12-14 VMP5,0079 Rainer Tetzlaff 

des Teilbcreichs Internationale Politik 
OS.IOI Vorlcsung: Einfuhrung in die Politischc 2s1. Do 14-16 PhilD Peter Raschke 

Wissenschaft 
05.122 Grundkurs (Zwciter Teil), Parallelkurs A 2st. Do 14-16 APl, 108 Manin Thuncrt 

05.233 HS: Das postkommunistische Ruhland • 2st. Do 14-16 VMP5,0079 Gunter Trautmann 
Nationale und internationale Politik 

05.234 HS: Transitionstheorien 2st. Do 16-18 VMP5,0079 Gunter Trautmann 

05.272 Ubung: Mediation, Diskursverfahrcn, 2s1. Do 16-18 AP!, 245 Thomas Saretzki 
Konscnskonferenzen: Neue 
Vermittlungsformen in der Umwclt- und 
Technologiepolitik 

05.381 HS: Ethnische Konflikte und fodcralc 2st. Do 16-18 API, 138 Joachim Betz 
Losungcn in der Drittcn Welt 

05.385 HS: Die Aullenpolitik der Bundesrepublik 2st. Do 18-20 VMPS,0079 Rainer Tetzlaff 
Deutschland 

Freitag 
05.231 HS: Ober das Vcrhaltnis von politischcm 2st Fr I0-12 API, 104 Udo Berrnbach 

und asthctischcm Dcnkcn, Tei! lll: 19. 
Jahrhundcrt 

05.387 

nach Vereinbarung 
HS: Wcltinncnpolitik. Problcrne, Prozesse, 2st. 
Konzeptc, Akteure. Tei! II: Fallbcispicl 
China 

nV. 
(Dlock) 

Dieter Lutz 

SEITENANGABE. 
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Sozial- und Wirtschaftsgeschichte nach Wochentagen sortiert 

l\lontag 
05.483 Ubung: Arbeitcrinnen im Dcutschland dcr 2st. Mo 10·12 API, 108 Karin Thomsen 

Weimarer Republik 

05.484 Ubung: Stadtplanung im Spannungsfcld von 2st. Mo 10·14 AP!, 138 Matthias v. 
privater Bod::nspekulation und kommunalen (14-tagl.) Popowski 
Eingriffen. Planung und Entwicklung in den 
Hamburger Vororten vor dem Ersten 
Weltkrieg. 

0H42 Que!len-MS: Der Nationalsozialismus in 2st. Mo 14-16 API, 107 Anthony 
Region und Stadt: Quellen zum "Altonaer McEJligott 
Blutsonntag" (1932) 

05.453 HS: Elitekultur und Volkskultur in der 2st. Mo 16-18 AP!, 107 Hans-Jurgen 
fn1hen Neuzeit Goertz 

05.462 OS: Die Judengesetzgcbung im Dritten 2st. Mo 16·18 AP!, 104 Ina Lorenz & Jorg 
Reich - Legalistische Bcrkemann 
Unterdliickungspotentiale 

Dienstag 
05.421 PS: Grundlagen und Grundfragen der 2st. Di 8-10 AP!, 107 Gerhard Ahrens 

Sozial- und Wiruchaftsgeschichte 

05.44 I Quellen-MS: "Dat kann keen Swyn lescn" .. 2st. Di 10-12 AP!, 106 Ulrich Troitzsch 
Lekture von Qucllen in deutscher 
Schreibschrift ncbst Schreibubungen 

05.455 HS: Dcutschland in der Z"ischenkriegs,cit: 2st. Di 10-12 API, 107 Anthony 
Modernitat und Krise eincr "Civic Nation" McElligott 

05.436 MS: Umweltgeschichte als Beruf: 2st. Di 12·14 AP!, 108 Klaus Schlottau 
Einftihrung in die "historische 
Standorterkundung" 

05.451 HS: "Was ist des Deutschen Vaterland?" 2st. Di 12-14 API, 107 Gerhard Ahrens 
Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Weg 
zur nationalen Einheit 1813-1871 

05.422 PS: Einfuhrung in die Sozial- und 2st. Di 14-16 AP!, 108 Hans-Jurgen 
Wirtschaftsgeschichte Goertz 

05.425 Einfuhrung in das Fach Sozial- und 2st. Di 14-16 API, 106 Ulrich Troitzsch 
Wirtschaftsgeschichte 

05.411 Grundkurs: Tcchnik des wissenschaftlichen 4st. Di 14-18 AP!, 107 Marie-Elisabeth 

Arbcitcns Hilger 

05.461 OS: Das "Ende der Geschichtc": 2st. Di 16-18 APl,'!06 Hans-Jurgen 
Postmodemc und Posthistoirc als Goertz 
Herausforderung fur die 
Gcschichts\\issenschaft 

05.471 Kolloquium: Seminar fur Doktorandinnen 1st. Di 18-20 API, 136 Marie-Elisabeth 
und Doktoranden (14-tagl.) Hilger 
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Mittwoch 
05.402 Vorlesung: Europa zwischcn Kriegsende 2st. Mi 14-16 VMP5, 0079 Anthony 

und "End of History" McEiligott 
05.485 Obung:. "Die Religioncn mussen alle 2st. Mi 16-18 AP!, 108 Ursula Stephan- 

toleriert werden" - Toleranzpolitik und Kopitzsch 
Tolcra.nzdiskussion im 18. Jhd. 

Donnerstag 
05.431 MS: Grundziigc der historischcn 2st. Do8-IO AP!, 107 Gerhard Ahrens 

Entwicklung von Kreditwesen und 
Banksys tcm 

05.401 Vorlesung: Grundzuge der tcchnischen 2st. Do 10-12 AP!, 138 Ulrich Troitzsch 
Enrwicklung im 20.Jahrhundert 

05.434 MS: Altona: Von dcr Stadt zum Stadttcil 2st. Do 10-12 AP!, l07 Anthony 
McElligott 

05.452 HS: Aspckte vergleichcnder 2st. Do 12-14 AP!. 107 Gerhard Ahrens 
Stadtgeschichte: Hamburg, Bremen und 
Liibeck - Gemeinsamkeiten und 
Besonderheiten 

05.435 MS: "Die Erobcrung der Landschaft", Zur 2st. Do 14-16 AP!, l06 Norbert Fischer 
Sozialgeschichte des Umgangs mit Wasser, 
Wald und Gebirge seit dem 18. Jahrhundert 

05.454 HS: Technik und Gesellschaft im 2st. Do 14-16 AP!, 107 Ulrich Troitzsch 
Deutschland des 18.Jahrhuinderts 

05.482 Ubung: Aspekte der maritimcn 2st. Do 14-16 VMPS,0077 Lars U. Scholl 
Kulturgcschichte Deutschlands im 19. und 
20. Jahrhundert 

05.426 PS: Standckritik in der fruhen Neuzeit: 2st. Do 16-18 API, 108 Hans-Jurgen 
Klcrus, Adel, Handwerker und Baucrn Goertz 

05.424 PS: Einfiihrung in das Studium dcr Sozial- 2st. Fr 10-12 AP!, 107 Franklin Kopitzsch 
und Wirtschaftsgeschichte 

Freitag 
05.481 Obung: Muscurnspraxis for Historiker: 2st. Fr 10-14 API, 109 Hans-Georg Bluhm 

Tankstelle - eine Sozial- und (14-UtgL) 
Technikgeschichte ( I.Tei!) 

05.456 HS: Die Auscinandersctzung mit dcr 2st. Fr 14-16 AP!, 107 Ursula Buttner 
nationalsozialistischcn Judenverfolgung in 
den dcutschcn Kirchen nach 1945 
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Soziologie nach Wochentagen sortiert 

Montag 
05.533 PS: Lckture soziologischer Klassikcr: 2st. Mo 10-12 AP!, 245 Schubert 

Ma,- Weber 

05.766 MS: Soziologie in dcr Frcizcit 2st. Mo 14-16 AP!, 138 Heinemann 

05.706 PS: Ansatzc ferninistischer Stadtsoziologic 2st. Mo 16-18 AP!. 108 Gabriele Klein 

05,716 MS: Obdachlosigkeil Arrnul in dcr Stadt 2st. Mo 16-18 VMP5,0079 Hermann Korte 

05.786 Forschungskolloquium fur 2st. Mo 16-18 AP!, 106 Heinemann 
Diplo-/Dok1orandlnnen 

05.861 Ubung: Problcme der integrierten Sozial- 2st. Mo 16-18 AP!, 109 Wilhelm Thiele 
und Gesundheitsplanung 

05.551 EP I: Marlcenforschung 4st. Mo 18-20 AP!, 138 Alexander Deichsel 
Di 18-20 API, 108 

05.731 OS: Stadtplanung und Stadtforschung in 2st. Mo 18-20 API, 245 Hermann Kone 
Hamburg I 

Dienstag 
05.562 MS: "Voll abgedreht?" - Jugend dcr 90iger 2st. Di 8-10 API, 108 Gabriele Klein 

05.770 MS: Pcrsonalplanung 2st. Di8-I0 API, 104 Zirwas 

05.871 ES I: "Offene" Drogenszcnen 4st. Di 10-14 APl, 245 Heinz Renn 

05.??? Grundkurs II 4st. Di 12-16 VMP5,0077 Klaus Eichner 

05.511 Grundkurs I 4sl. Di 12-16 PhilC+ AGen Korte/von Liidc 

05.557 EP 2: Konfliktforschung 4st. Di 14-18 API, 245 Miller/Haber/ 
Hermann 

05.501 Einfuhrung in die Soziologic 2st. Di 16-18 ESAB Alexander Deichsel 

05.852 Statistik II - SchlieBcnde Statistik 4st. Di 16-18 VMP6, Phil B Renn 
Mi 10-12 VMP6, PhilC 

05.641 Bildung und Gcschlecht Di 16-18.30 Bi34, 05 l.N. Sommerkom 
(Netzwerk LINT) 

Mittwoch 
05.767 MS: Gruppcnarbeit: Verdccktcr Neo- 2st. Mi8-10 VMP5,0077 Rolfv. Liide 

taylorismus oder neue Ansatzc 
identitatsstiftender Arbeitsorganisation 

05.781 OS: Emotioncn in Organisationen 2st. Mi8-I0 AP!, 108 Heinemann 

05.571 OS: Theorien rationaler Wahl II 2st. Mi 10-12 API, 107 M.1"Miller 

05.611 Obung: Perspcktiven auf die Kategoric 2st. Mi 10-12 API, 245 Bettina Hoctjc 
Geschlccht als strukturicrcndes Element 
von Gesellschaft 

05.876 ES II: Multimedia-Befragung 4st. Mi 10-14 AP!, 238/245 Klaus Eichner 

05.612 Obung: Die Vergesellschaftung von Frauen 2st. Mi 12-14 AP!, 106 Bcate Krauel 
unter besonderer Berucksichtigung der 
Kategorie "Arbeit" 

05.613 Obung: Frauen, Manner und andere: 2st. Mi 14-16 AP!, 107 Sabine Lang 
Geschlechterkonstruktionen im 
Kulturverglcich SEITENANGAB~ 
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05.543 Ubung: Ende des lndividuums oder Indivi- 2sl. Mi 16-18 API, 106 Gerhard Stapclfeldt 
dualisierung? 

·os.768 MS: Unternchmenskultur - cine soziologi- 2st. · Mi 16-18 AP!, 104 Rolfv. Lude 
schc Sichtwcisc? 

05.531 PS: Die Ware 2sl. Mi 18-20 AP!, 138 Alexander Deichsel 

Donnerstag 
05.751 Vorlcsung: Einf. in die Wirtschaftssoz. 2sl. Do8-10 VMP6, Phil E Heinemann 

05.517 Grundkurs II 4st. Do 8-12 Vl\1P5.0077 1.N. Sommerkorn 

05.769 MS: Soziologie frciwilligcr Vercinigungcn 2st. Do 10-12 API, 109 Schubert 

"05.556 studcntisches EP 2: Mense hen und Medi en 4st. Do 10-14 API, 245 Schirm: 
(ab 2. Scmcsterwochc) Hermann Korte 

05.851 Statistik I - Bcschrcibendc Statisuk 4s1. Do 10-14 AUDIMAXI Kristof 

05.608 PS: Autoritat, Liebe, Loyalitat: Familiale 2st Do 12-14 AP!, 106 Sibylle 
Sozialisation und sozio-politischc Hubner-Funk 
Oricntierung 

05.616 MS: Sozialisationsgeschichtlichc zst. Do 12-14 AP!, 138 Katharina Liebsch 
Bctrachtungen zum Verhaltnis von Kerper 
nnd Pychc 

05.534 PS: Universitat als Organisation 2sl. Do 14-16 API, 138 Max Miller 

05.561 MS: Entschciden in Organisationen 2st. Do 14-16 AP!, 104 M.ichacl Huber 

05.666 MS: Organisationscntwicklung 2st. Do 14-16 API, 109 Peter Runde 

05.541 Ubung: Mach\/Ohnmacht/MachtmiJl brauch 2s1. Do 16-18 APL 104 Christel Hatke 
in zwischenmcnschl. Bcziehungen 

05.618 MS: Frauen, Manner, Abhangigkeitcn: Zur 2sl. Do 16-18 Vl\1P5. 0077 Sibylle 
Dialektik von Liebe und Gewalt in Hubner-Funk 
Suchtfamilien 

05.661 Ubung: Gewalt/organisiertc Krirninalitat 2st. Do 16-18 AP!, 106 Th. Ohlemacher 

05.681 OS: Sozialc Sichcrung und Gesellschaft 2st. Do 16-18 APl. 109 Peter Runde 

05.866 MS: Quantitative Verlahrcn in den Sozial- 2s1. Do 16-IR AP!, 107 Kristof 
wissenschaften 

05.581 Examcns- und Forschungskolloquium 2st. Do 18-20 API, 108 Max Miller 

05,587 Kolloquium (Diplomand-/Doktorandlnncn) 2st. Do 18-20 Sed19, 3.Stock Peter Runde 

Freitag 
05 5'2 PS: Qualitative Mcthodcn in der Mcdicn- 2st. Fr 10-12 APl, 245 Angela Kepler-Seel 

und Kommunikationsforschung 

05.563 MS: Biotischc Grundlagcn menschlichen 2st. Fr 10-12 AP!, 108 Gerhard Vowinckel 

Sozialcbcns 
05.606 PS: Thcorien des Sclbst und der Idcntirat 2st. Fr I0-12 API, 138 Katharina Liebsch 

05.617 Deutsche Jugcndgencrationen im 20. Jhd: 2st Fr 10-12 VMPS,0077 Sibylle 

Konstruktion und Dc-Konstruktion Hubner-Funk 

kulturcll-politischer Kollcktivgestaltcn 

05.656 PS: Arbeits- und Sozialpolitik untcr 2sl. Fr 10-12 VMP5, 0079 Peter Runde 

Beriicksichtigung v. Problcmgruppcn 

05.542 Ubung: Autoritat und sozialc 2st. Fr 12-14 AP!, 107 Karlhcinz Kiehn 

Vcrantwonung: Der Einf1ull der Autoritat.. 

05,631 OS: Aufwachscn im "Drinen Reich". 2s1. Fr 12-14 Vl\1P5. 0077 Sibylle 

Biographische Lebcnswclten ... Hubner-Funk 

05.544 (Jbung: Qualitative Sozialforschung 2st. Fr 12-16 AP!, 108 Tilmann Sutter 

05,'>?? Studcntisches Seminar: Biographic- 2st. Fr 14-18 API, 109 Schirm: 

forschung und Lebcnszusammcnh.1ng Hiibner-Funk 
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