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Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 - Evangelische
Theologie
In Forschung und Lehre kooperiert der Fachbereich E

vangelische Theologie m
it dem

 Institut für E
vangelische Theologie der

Justus-Liebig-U
niversität in G

ießen. D
ies bedeutet, dass einerseits G

ießener P
rofessoren/innen Lehrveranstaltungen in Frankfurt

anbieten und um
gekehrt, andererseits, dass die S

tudierenden beider U
niversitäten die M

öglichkeit haben, Lehrveranstaltungen der
jew

eils anderen U
niversität in E

vangelischer Theologie zu belegen.
A

lle V
eranstaltungen beginnen - sow

eit nicht anders verm
erkt - in der ersten V

orlesungsw
oche.

A
llgem

eine Veranstaltungen &
 Einführungsveranstaltungen

Fortbildung für LehrerInnen
K

urs, Lehrperson K
öhlm

oos
D

o, E
inzel, 08:00 - 22:00, 29.09.2011 - 29.09.2011, R

uW
 - R

uW
 1.301 S

em
inarraum

 / E
-Learning (FB

1 und
FB

 2)
Som

m
er School

K
urs, Lehrperson W

iese
M

i, E
inzel, 14:00 - 20:00, 06.07.2011 - 06.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

D
o, E

inzel, 08:00 - 20:00, 07.07.2011 - 07.07.2011, C
asino - C

as 1.801 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

Fr, E
inzel, 08:00 - 20:00, 08.07.2011 - 08.07.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 6 H
örsaal H

Z 6
S

a, E
inzel, 08:00 - 20:00, 09.07.2011 - 09.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
S

o, E
inzel, 08:00 - 15:00, 10.07.2011 - 10.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

Tagung: R
eligion und Irrationalität - H

istorische und System
atische Perspektiven von K

ant bis
A

dorno
Ö

ffentliche V
eranstaltung, Lehrperson S

chulz
D

o, E
inzel, 14:00 - 20:00, 19.05.2011 - 19.05.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

Fr, E
inzel, 08:00 - 20:00, 20.05.2011 - 20.05.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

S
a, E

inzel, 08:00 - 20:00, 21.05.2011 - 21.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Inhalt

S
pätestens seit den E

reignissen vom
 S

eptem
ber 2001 herrscht unter vielen

Intellektuellen der V
erdacht, dass der religiöse G

laube aufgrund einer tiefsitzenden
Irrationalität eo ipso konfliktstiftend w

irkt: G
läubige M

enschen neigen allem
 A

nschein
nach dazu, auch dann noch an ihren Ü

berzeugungen festzuhalten, w
enn sie diese

schw
erw

iegenden E
inw

änden ausgesetzt sehen. E
ine derartige N

eigung w
ird

noch begünstigt und verstärkt durch die verm
eintlich intrinsische Irrationalität jener

Ü
berzeugungen selbst. D

iese doppelte Irrationalität generiert schließlich bei den
B

etroffenen eine generelle D
isposition zu G

ew
altsam

keit und Intoleranz gegenüber
allen N

icht- oder A
ndersgläubigen. D

ie Tagung w
ird diese H

ypothesen einer
historischen und system

atischen P
rüfung unterziehen. S

ie zielt dabei zum
 einen auf

die B
eantw

ortung der Frage, ob sich die B
ehauptung einer intrinsischen Irrationalität

im
 beschriebenen S

inne halten lässt. Zum
 anderen sollen die erkenntnistheoretischen

und ethischen K
onsequenzen dieses S

achverhaltes für die m
ögliche W

ahrheit und/oder
R

echt- fertigungsfähigkeit religiöser G
eltungsansprüche geklärt w

erden.
D

aniel C
onw

ay
István C

zakó
D

ario G
onzalez

Zoltán G
yenge

G
esche Linde

D
arya Loungina
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B
ill M

cD
onald

P
eter S

ajda
Jochen S

chm
idt

Thom
as S

chm
idt

H
eiko S

chulz
Jon S

tew
art

C
urt Thom

pson
K

nut W
enzel

V
oraussetzung

A
nm

eldung per M
ail bei Frau S

chindler-W
irth (S

chindler-W
irth@

em
.uni-frankfurt.de).

B
ei Tagungsbeginn w

ird eine Tagungsgebühr von 20,-€ fällig (S
tudierende 10,-€).

B
eruf "Pfarrer/Pfarrerin": Profession und B

erufung, R
ollen und Lebensform

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson P

lagentz
D

o, w
och, 10:00 - 12:00, IG

-H
ochhaus - IG

 311 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

In diesem
 S

em
inar w

erden veränderte gesellschaftliche R
ahm

enbedingungen in
ihren A

usw
irkungen auf kirchliche W

irklichkeit und pfarram
tliche P

raxis exem
plarisch

untersucht und theologisch reflektiert, w
obei ausgew

ählte A
spekte des P

farrberufs
von verschiedenen theologischen Fächern her betrachtet w

erden. D
abei sollen

E
rw

artungen an den B
eruf der P

farrerin bzw
. des P

farrers auch auf dem
 H

intergrund
der eigenen religiösen B

iographie entw
ickelt und reflektiert w

erden.
V

oraussetzung
Teilnahm

e am
 P

raxisprojekt und B
ericht zum

 P
raxisprojekt.

Literatur
•

M
anfred Josuttis: D

er P
farrer ist anders. A

spekte einer zeitgenössischen
P

astoraltheologie (1982), 4. A
ufl., M

ünchen 1991
•

Isolde K
arle: D

er P
farrberuf als P

rofession. E
ine B

erufstheorie im
 K

ontext der
m

odernen G
esellschaft, 2. A

ufl., G
ütersloh 2001

A
ntrittsvorlesung Prof.in M

elanie K
öhlm

oos und Prof. C
hristian W

iese
V

orlesung, Lehrperson A
lkier

D
o, E

inzel, 16:00 - 22:00, 05.05.2011 - 05.05.2011, C
asino - C

as 823 Festsaal C
asino, Freitags nur

E
inzelterm

ine
D

o, E
inzel, 18:00 - 22:00, 05.05.2011 - 05.05.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.741a B

elegungspräferenz:
G

em
einsam

e N
utzung Fb 8 / Fb 10)

D
o, E

inzel, 18:00 - 22:00, 05.05.2011 - 05.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.741b M
ehrzw

eckraum
,

B
elegungspräferenz Fb 10

Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der K
ultur

V
orlesung

M
i, E

inzel, 14:00 - 17:00, 04.05.2011 - 04.05.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 14:00 - 17:00, 18.05.2011 - 18.05.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 14:00 - 17:00, 15.06.2011 - 15.06.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 14:00 - 18:00, 06.07.2011 - 06.07.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

Inhalt
D

ie V
eranstaltung bietet eine system

atische E
inführung in Tillichs K

ulturtheologie unter
besonderer B

erücksichtigung ihres V
erhältnisses zur bildenden K

unst der M
oderne.

D
ie vier, jew

eils dreistündigen V
eranstaltungen (M

i, 14-17 U
hr) setzten sich aus

einem
 V

orlesungs- und einem
 S

em
inarteil zusam

m
en. S

ie w
erden ergänzt durch

einen öffentlichen V
ortrag an der E

v. S
tadtakadem

ie Frankfurt dessen B
esuch für die

Teilnehm
er/innen der Lectures verpflichtend ist. Zusätzlich w

ird ein B
egleittutorium

angeboten, in dem
 them

atisch einschlägige Texte Tillichs gelesen und interpretiert
w

erden. D
as Tutorium

 um
fasst acht S

itzungen von jew
eils 2 S

W
S

.

Them
en und Term

ine der Lectures (M
. M

oxter):  
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04. M
ai 2011 "V

on der ästhetischen E
rfahrung zur Idee einer Theologie der K

ultur:
Tillichs A

nfänge"

18. M
ai 2011 "K

ultur zw
ischen A

utonom
ie und Theonom

ie"

V
ortrag bei der E

v. S
tadtakadem

ie (18-20 U
hr): " Ich habe schon im

m
er m

ehr aus
B

ildern als aus theologischen B
üchern gelernt": Tillichs Theologie und die K

unst der
M

oderne

15. Juni 2011 "S
inn als G

rundbegriff der R
eligion"

06. Juli 2011 "K
irche und K

unst: A
ktuelle P

erspektiven"

Term
ine der Tutorium

ssitzungen (J. B
auer):  

12.04., 19.04., 10.05., 24.05., 07.06., 21.06., 05.07., 12.07.2011 - jew
eils 14-16 U

hr

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T3a

L3-E
V

-R
K

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-S
T2a

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012
V

oraussetzung
D

ie Lectures sind (zusam
m

en m
it den entsprechenden Tutorium

ssitzungen) m
odulfähig

und als reguläre V
eranstaltung anrechenbar.

Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der K
ultur

Ü
bung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson B
auer

D
i, 14tägl, 14:00 - 16:00, ab 19.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 9 H
örsaal H

Z 9

A
ltes Testam

ent
N

achholterm
in K

lausur A
T

K
lausur, Lehrperson K

öhlm
oos

M
i, E

inzel, 08:00 - 10:00, 20.04.2011 - 20.04.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

R
epetitorium

 A
ltes Testam

ent
Ü

bung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson W

agner
D

i, E
inzel, 09:00 - 17:00, 03.05.2011 - 03.05.2011, E

S
G

 S
usanna von K

lettenberg-H
aus - S

em
 2 S

iolistraße
7 (H

aus 3)
M

i, E
inzel, 09:00 - 17:00, 04.05.2011 - 04.05.2011, E

S
G

 S
usanna von K

lettenberg-H
aus - S

em
 2 S

iolistraße
7 (H

aus 3)
D

i, E
inzel, 09:00 - 17:00, 21.06.2011 - 21.06.2011, E

S
G

 S
usanna von K

lettenberg-H
aus - S

em
 2 S

iolistraße
7 (H

aus 3)
M

i, E
inzel, 09:00 - 17:00, 22.06.2011 - 22.06.2011, E

S
G

 S
usanna von K

lettenberg-H
aus - S

em
 2 S

iolistraße
7 (H

aus 3)
Inhalt

D
ie V

eranstaltung dient der V
orbereitung auf das K

irchliche E
xam

en und w
endet

sich im
 besonderen an die S

tudierenden, die sich in der V
orbereitungsphase auf
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die E
xam

ensprüfungen befinden. D
as R

epetitorium
 findet als B

lockveranstaltung an
insgesam

t vier Tagen statt (3./4.5.2011 und 21./22.6.2011, jew
eils von 9-12h und

14-17h). In der V
eranstaltung w

ird das für das E
xam

en nötige G
rundw

issen im
 Fach

A
ltes Testam

ent besprochen; zudem
 können beim

 zw
eiten Term

in auf A
bsprache

S
pezialthem

en erörtert w
erden. W

ährend der ersten beiden B
locktage w

erden der
P

entateuch und die V
orderen P

ropheten behandelt, die großen P
ropheten und die

w
eiteren S

chriften w
erden G

egenstand des dritten und vierten B
locktages sein. Zur

V
orbereitung auf die erste S

itzung sind die folgenden hebräischen Texte vorzubereiten:
G

en 17; E
x 14; D

tn 5,6-21; R
i 2,6-23; 2K

ön 17,7-23. Zu den S
itzungen bringen S

ie bitte
Ihre B

iblia H
ebraica und ein W

örterbuch m
it.

Literatur
•

E
rich Zenger: E

inleitung in der A
lte Testam

ent (K
S

tTh 1,1) ab 5. A
uflage, S

tuttgart
2004

•
H

ans-C
hristoph S

chm
itt: A

rbeitsbuch zum
 A

lten Testam
ent (U

TB
 2145) G

öttingen
2005

•
Jan-C

hristian G
ertz (u.a. hgg.): G

rundinform
ationen A

ltes Testam
ent (U

TB
 2745) 3.

A
uflage, G

öttingen 2008
Exegese des A

lten Testam
ents

P
rosem

inar/S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson D

iehl
D

i, w
och, 08:00 - 10:00, ab 19.04.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06,
07, 09
Inhalt

Ziel des S
em

inars ist es, den w
issenschaftlichen U

m
gang m

it dem
 A

lten Testam
ent

zu erlernen und zu einer selbständigen, sich über das eigene V
orverständnis

des Textes R
echenschaft ablegenden und m

ethodisch überprüfbaren A
uslegung

alttestam
entlicher A

bschnitte zu gelangen. A
n ausgew

ählten alttestam
entlichen

Texten w
erden die w

ichtigsten exegetischen M
ethoden sow

ohl der klassischen
historisch-kritischen Forschung als auch neuerer literaturw

issenschaftlich orientierter
Zugänge vorgeführt und gem

einsam
 eingeübt. D

ie A
rbeit im

 P
rosem

inar ist echte
G

rundlagenarbeit, die G
eduld und P

hantasie erfordert, zugleich aber bei der
A

nw
endung der verm

ittelten W
erkzeuge stets N

eues und Ü
berraschendes im

 und m
it

dem
 biblischen Text entdecken lässt. Zur V

orbereitung auf die einzelnen S
itzungen

gehören jew
eils das Ü

bersetzen eines hebräischen A
bschnitts und die Lektüre von

S
ekundärliteratur. A

m
 E

nde des S
em

esters steht die A
nfertigung einer H

ausarbeit,
in der das G

elernte anhand einer selbständigen E
xegese eines alttestam

entlichen
Textstücks nachgew

iesen w
erden soll. Zur V

orbereitung der ersten S
itzung sind 1.) der

hebräische G
rundw

ortschatz zu w
iederholen und 2.) G

en 6 zu übersetzen .
V

oraussetzung
H

ebraicum
.

Literatur
•

U
. B

ecker: E
xegese des A

lten Testam
ents, U

TB
 2664, 2. Ü

berarbeitete A
uflage 2008

(dieses B
uch sollen alle S

em
inarteilnehm

er/innen persönlich besitzen)
H

ebraisticum
: Einführung in die althebräische Epigraphik

Ü
bung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson D
iehl

D
o, w

och, 10:00 - 12:00, ab 21.04.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
B

ei A
usgrabungen w

urden O
riginaltexte aus alttestam

entlicher Zeit gefunden, u.a.
die althebräischen Inschriften. D

iese sind w
ichtige Q

uellen für das V
erständnis der

S
prache, der Lebensw

elt und der R
eligionsgeschichte S

yriens und P
alästinas zu

alttestam
entlicher Zeit.

In der Ü
bung soll in die althebräische E

pigraphik eingeführt w
erden und es sollen

w
ichtige Inschriften gelesen und diskutiert w

erden.
V

oraussetzung
H

ebraicum
 (oder K

enntnisse in einer anderen [nordw
est-]sem

itischen S
prache).

Literatur
W

ird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.
H

ebräisch
K

urs, S
W

S
: 8.0, Lehrperson Zum

broich
M

o, w
och, 16:00 - 18:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

D
i, w

och, 16:00 - 18:00, H
örsaalzentrum

 - H
Z 8 H

örsaal H
Z 8

M
i, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
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Fr, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-H
ochhaus - IG

 311 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
D

o, E
inzel, 16:00 - 18:00, 14.04.2011 - 14.04.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

D
o, E

inzel, 16:00 - 18:00, 28.04.2011 - 28.04.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
N

achw
eis

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

M
A

-R
W

 016
Lektürekurs Exodus
Ü

bung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson D

iehl
M

i, w
och, 10:00 - 12:00, ab 20.04.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06,
07, 09
Inhalt

G
egenstand der Ü

bung ist die alttestam
entliche H

auptvorlesung begleitende Lektüre
und D

iskussion von E
x 1-15.

V
oraussetzung

H
ebraicum

 (oder K
enntnisse in einer anderen [nordw

est-]sem
itischen S

prache).
Literatur

W
ird in der V

eranstaltung bekannt gegeben.
M

ethoden der A
uslegung in Exegese und B

ibeldidaktik
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
öhlm

oos
D

o, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-H
ochhaus - IG

 311 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

E
xegese ist eine anw

endungsorientierte W
issenschaft: D

ie Interpretation und
A

uslegung biblischer Texte bildet die G
rundlage aller w

eiteren theologischen A
rbeit, im

S
tudium

 und darüber hinaus. Lehram
tsstudiengänge für Theologie bzw

. R
eligion sind

so angelegt, dass die S
tudierenden kein H

ebräisch (die S
prache des A

lten Testam
ents)

lernen m
üssen. W

enn S
ie zu diesen S

tudierenden gehören, lernen S
ie den U

m
gang

m
it dem

 A
lten Testam

ent allein anhand einer deutschen Ü
bersetzung. D

as bringt
einige S

chw
ierigkeiten m

it sich, derer S
ie sich bew

usst sein sollten. E
xegese m

uss
darum

 für S
ie keine reine „G

eheim
w

issenschaft" bleiben. W
enn S

ie sich gründlich m
it

den biblischen Texten selbst und m
it den M

ethoden der E
xegese auseinandersetzen,

können S
ie sehr w

ohl die A
uslegungskom

petenz erreichen, die für S
ie notw

endig ist

H
insichtlich Ihrer K

om
petenz w

erden S
ie dadurch nicht zu Theologinnen oder

Theologen m
inderen R

anges. Im
 B

ereich der christlichen Theologie gilt, dass
theologisch gültige A

ussagen auch aus einer Ü
bersetzung abgeleitet w

erden
können. Trotzdem

 m
üssen S

ie bei Ihren Textauslegungen im
m

er m
it einer gew

issen
U

nschärfe rechnen. D
as S

em
inar übt M

ethoden der A
uslegung ein, die auch ohne

H
ebräischkenntnisse zu einer sachgem

äßen A
uslegung alttestam

entlicher Texte führen
und auch im

 späteren B
eruf nützlich sind.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L1-E
V

-B
W

2a/b

L2-E
V

-B
W

2a/b

L3-E
V

-B
W

3a/b

L5-E
V

-B
W

2a/b

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

M
A

-R
W

 021
Literatur

Literatur w
ird zu B

eginn des S
em

esters bekannt gegeben.
B

em
. zu Zeit und O

rtFür diese V
eranstaltung ist eine A

nm
eldung vor S

em
esterbeginnbei Frau Frensel

(Frensel@
em

.uni-frankfurt.de) erforderlich.
M

ethoden der A
uslegung in Exegese und B

ibeldidaktik
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson H
entschel

M
o, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
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Inhalt
B

ibelauslegung und B
ibeldidaktik stellen für die Frage des U

m
gangs m

it der B
ibel zw

ei
w

esentliche A
rbeitsfelder dar, die m

iteinander verschränkt sind. G
enau dies ist der

A
nsatz dieses S

em
inars. D

ie exegetischen M
ethoden und ihre A

rbeitsschritte sind
ein w

esentlicher B
estandteil der evangelischen Theologie und R

eligionspädagogik.
A

llerdings sind die exegetischen M
ethoden nicht identisch m

it der B
ibeldidaktik. W

er
m

it heranw
achsenden K

indern und Jugendlichen B
ibeltexte bearbeitet, bedarf der

K
enntnis der G

rundregeln eines w
issenschaftlichen U

m
gangs m

it den biblischen
Texten m

it B
lick auf die B

ibelauslegung und auf die B
ibeldidaktik. D

as S
em

inar
führt daher in M

ethoden der A
uslegung in E

xegese und B
ibeldidaktik sow

ie deren
selbstständige A

nw
endung ein.

N
achw

eis
Lehram

t:  

   

D
as ew

ige R
ätsel: D

as B
uch H

iob
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
öhlm

oos
M

o, w
och, 12:00 - 14:00, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

D
as B

uch H
iob buchstabiert die Fragen nach dem

 Leiden, dem
 Trost und der

G
erechtigkeit (G

ottes) in vielen verschiedenen them
atischen Zugängen durch. O

bw
ohl

literarisch eine kohärent gestaltete G
röße, ist es doch inhaltlich divergent. W

ie lässt
sich H

iob exegetisch „in den G
riff" bekom

m
en? U

nd w
elche Im

pulse können daraus für
das V

erständnis biblischer Texte gew
onnen w

erden?

D
as S

em
inar w

ill diesen (und anderen Fragen) anhand der E
xegese ausgew

ählter
Texte des H

iobbuches nachgehen
Literatur

Literatur zur Vorbereitung: 

•
M

. K
öhlm

oos: D
as A

uge G
ottes. Textstrategie im

 H
iobbuch, Tübingen 1999 (FA

T 25)
Von Ä

gypten zum
 Sinai - D

as B
uch Exodus

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
öhlm

oos
M

o, w
och, 16:00 - 18:00, H

örsaalzentrum
 - H

Z 8 H
örsaal H

Z 8
Inhalt

D
as 2. B

uch M
ose (E

xodus) enthält die G
eschichte vom

 A
uszug aus Ä

gypten sow
ie

die O
ffenbarung G

ottes am
 S

inai. In der jüdischen Tradition spielt die E
rinnerung an

die B
efreiung aus Ä

gypten in etw
a die R

olle, die Leben und S
terben Jesu C

hristi im
C

hristentum
 einnehm

en. D
ie O

ffenbarung des einen G
ottes ist darüber hinaus die

„G
ründungsurkunde" des biblisch begründeten M

onotheism
us.

D
ie V

orlesung w
ill in zentrale Texte und Them

en des B
uches E

xodus und seiner
A

uslegung einführen. H
ebräischkenntnisse sind hilfreich, aber nicht erforderlich.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-B
W

1

L3-E
V

-B
W

2
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L3-E
V

-B
W

3a

L5-E
V

-B
W

1

Literatur
Literatur zur V

orbereitung:

•
E

. Zenger/P
. W

eim
ar: E

xodus. G
eschichte und G

eschichten der B
efreiung Israels,

S
tuttgart 1975 (S

B
S

 75)
Them

en alttestam
entlicher W

issenschaft: Jakob
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson D
iehl

D
o, w

och, 08:00 - 10:00, ab 21.04.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06,

07, 09
Inhalt

Im
 S

em
inar sollen m

ittels einer genauen A
nalyse die literarischen S

trukturen, die
theologischen Tendenzen und die E

ntstehungs- und traditionsgeschichtlichen
H

intergründe der Jakob-Ü
berlieferung im

 B
uch G

enesis herausgearbeitet w
erden.

D
abei sollen die jüngsten E

rgebnisse der P
entateuchforschung berücksichtigt w

erden.
Zur V

orbereitung auf das S
em

inar ist eine genaue bibelkundliche E
rarbeitung des

B
uches G

enesis em
pfohlen, sow

ie die Lektüre der §§5-7 in G
ertz, J. C

hr. u.a. (H
gg.):

G
rundinform

ation A
ltes Testam

ent, U
TB

 2756, 3. A
ufl. G

öttingen 2009.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-B
W

2a ab 4 (E
C

TS
-C

redits:2)

L2-E
V

-B
W

2a ab 4 (E
C

TS
-C

redits:2)

L3-E
V

-B
W

3a ab 5 (E
C

TS
-C

redits:4)

L5-E
V

-B
W

2a ab 4 (E
C

TS
-C

redits:2)

M
agister R

W
 / R

elP
hil

Literatur
W

ird im
 S

em
inar bekannt gegeben.

Ü
bersetzen als theologische A

ufgabe - B
ibelübersetzungen

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson K

öhlm
oos

D
i, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
Inhalt

„Ist die B
ibel richtig übersetzt"? lautet eine im

m
er w

iederkehrende Frage an die
B

ibelw
issenschaft. W

as aber heißt „richtig" übersetzen? U
nd w

as bedeutet das für die
Ü

bersetzung der B
ibel?

D
as S

em
inar führt in die G

eschichte der B
ibelübersetzungen ein und erörtert zentrale

Fragen der A
uslegung und Interpretation biblischer Texte und deren Ü

bersetzungen.
N

achw
eis

Lehram
t: 

L1-E
V

-B
W

2b

L2-E
V

-B
W

2b

L3-E
V

-B
W

3b

L5-E
V

-B
W

2b
V

oraussetzung
H

ebräisch- und/oder G
riechischkenntnisse sind erw

ünscht, aber nicht V
oraussetzung.

Literatur
Literatur w

ird zu A
nfang des S

em
esters bekanntgegeben.

N
eues Testam

ent
D

as N
eue Testam

ent in U
niversität, K

irche, Schule und G
esellschaft

G
rundkurs, S

W
S

: 2.0, Lehrperson H
entschel

M
o, w

och, 16:00 - 18:00, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

Inhalt
D

er G
rundkurs w

ill die B
asisvoraussetzungen für das S

tudium
 des N

euen Testam
ents

schaffen. D
rei Them

enbereiche gliedern die V
eranstaltung. Zunächst w

enden
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w
ir uns der kanongeschichtlichen Frage zu, w

ie es zur S
chriftensam

m
lung des

N
euen Testam

ents gekom
m

en ist und w
elche herm

eneutischen und theologischen
K

onsequenzen das nach sich zieht. Im
 zw

eiten Teil erkunden w
ir die politische,

religiöse, kulturelle und soziale U
m

w
elt, in der die neutestam

entlichen S
chriften situiert

sind. D
er dritte Them

enbereich erfasst die bibelkundliche B
earbeitung des N

euen
Testam

ents. Zugleich w
ird in diesem

 Zusam
m

enhang E
lem

entarw
issen über die

theologischen K
onzepte der S

ynoptiker, des P
aulus, des johannäischen S

chrifttum
s

und der urchristlichen A
pokalyptik erarbeitet.

N
achw

eis
Lehram

t:  

•
L1-E

V
-B

W
1

•
L2-E

V
-B

W
1

•
L3-E

V
-B

W
1

•
L5-E

V
-B

W
1

V
oraussetzung

D
ie Them

endichte des G
rundkurses erfordert nicht nur die regelm

äßige Teilnahm
e,

sondern auch eine gründliche V
or- und N

achbereitung der einzelnen S
itzungen. D

er
K

urs w
ird m

it einer K
lausur abgeschlossen.

Literatur
•

S
tefan A

lkier, N
eues Testam

ent, Tübingen u.a. 2010
•

C
hristfried B

öttrich: Them
en des N

euen Testam
ents in der G

rundschule. E
in

A
rbeitsbuch für R

eligionslehrerinnen und R
eligionslehrer, S

tuttgart 2001
•

U
. S

chnelle: E
inleitung in das N

eue Testam
ent, 4. A

ufl., G
öttingen 2001

•
E

ckart R
einm

uth: H
erm

eneutik des N
euen Testam

ents. E
ine E

inführung in die
Lektüre des N

euen Testam
ents, G

öttingen 2002
•

K
laus-M

ichael B
ull: B

ibelkunde des N
euen Testam

ents. D
ie kanonischen S

chriften
und die A

postolischen V
äter. Ü

berblicke, Them
akapitel, G

lossar, N
eukirchen-V

luyn,
Juli 2005

Einführung in den m
ethodischen U

m
gang m

it dem
 N

euen Testam
ent

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson R

ydryck
M

o, w
och, 16:00 - 18:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
Inhalt

Ziel des P
rosem

inars ist es, den w
issenschaftlichen U

m
gang m

it dem
 N

euen
Testam

ent zu erlernen und zu einer selbständigen, m
ethodisch überprüfbaren

A
rbeit m

it den neutestam
entlichen Texten zu finden. D

abei sollen nicht nur die
M

ethodenschritte der "klassischen" historisch-kritischen M
ethode gem

einsam
eingeübt w

erden, sondern auch ein neuer literaturw
issenschaftlicher Zugang zu den

biblischen Texten erarbeitet w
erden. A

m
 B

eispiel der sem
iotischen E

xegese w
ollen w

ir
gem

einsam
 eine M

ethode erlernen, die sich am
 P

aradigm
a von S

prache bzw
. Zeichen

orientiert. A
m

 E
nde des S

em
esters steht die A

nfertigung einer H
ausarbeit, in der das

G
elernte anhand einer der vorgestellten exegetischen M

ethoden zur A
nw

endung
kom

m
t.

N
achw

eis
Lehram

t: 

•
L3-E

V
-B

W
1

Literatur
E

ine Literaturliste w
ird in der ersten S

itzung verteilt. Zur V
orbereitung für die erste

S
itzung:

•
G

. E
beling, D

ie B
edeutung der historisch-kritischen M

ethode für die protestantische
Theologie und K

irche, in: ders., W
ort und G

laube I, Tübingen 1960, 1-49.
•

S
. A

lkier, N
eutestam

entliche W
issenschaft - E

in sem
iotisches K

onzept, in: K
ontexte

der S
chrift II. K

ultur, P
olitik, R

eligion, S
prache, hg. v. C

hr. S
trecker, S

tuttgart 2005,
343-360.

B
itte bringen S

ie zur ersten S
itzung m

it:

•
N

estle/A
land, N

ovum
 Testam

entum
 G

raece 27. A
ufl.
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B
ibelkundliche Einführung in das N

eue Testam
ent

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson Zager
M

o, w
och, 14:00 - 16:00, H

örsaalzentrum
 - H

Z 8 H
örsaal H

Z 8
Inhalt

G
egenstand der V

orlesung ist, einen bibelkundlichen Zugang zu den
neutestam

entlichen S
chriften zu eröffnen. W

ir w
erden uns daher m

it deren Inhalten
und S

trukturen sow
ie den E

ntstehungsverhältnissen (V
erfasser, O

rt und Zeit der
A

bfassung, E
m

pfänger, Traditionen, literarische Q
uellen) befassen. D

arüber hinaus
w

ird es darum
 gehen, das theologische P

rofil der einzelnen frühchristlichen S
chriften

herauszuarbeiten.

Zur V
orbereitung auf die K

ollegstunden sei zum
 einen die gründliche Lektüre der

betreffenden neutestam
entlichen Texte em

pfohlen - sie w
erden bereits zu B

eginn des
S

em
esters in einem

 V
orlesungsplan m

itgeteilt -, zum
 anderen w

äre die begleitende
Lektüre einer neutestam

entlichen B
ibelkunde und einer E

inleitung in das N
eue

Testam
ent von großem

 G
ew

inn.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L2-E
V

-B
W

1

L3-E
V

-B
W

2

L3-E
V

-B
W

3b

L5-E
V

-B
W

1

V
oraussetzung

V
orlesung, für S

tudierende aller S
tudiengänge im

 G
rundstudium

, kann aber auch in
einem

 späteren S
tudienabschnitt zur Festigung des G

rundw
issens dienen.

Literatur
•

K
laus-M

ichael B
ull: B

ibelkunde des N
euen Testam

ents. D
ie kanonischen S

chriften
und die A

postolischen V
äter. Ü

berblicke - Them
akapitel - G

lossar, N
eukirchen-V

luyn
6. A

ufl. 2008 (auch innerhalb von: bibeldigital: E
lektronische B

ibelkunde 2.0)
•

M
artin E

bener / S
tefan S

chreiber (H
g.): E

inleitung in das N
eue Testam

ent
(K

ohlham
m

er S
tudienbücher Theologie, B

d. 8), S
tuttgart 2008

•
U

do S
chnelle: E

inleitung in das N
eue Testam

ent (U
TB

 1830), G
öttingen 6. A

ufl. 2007
D

er Erste K
orintherbrief des Paulus

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chneider
D

i, w
och, 10:00 - 12:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
Inhalt

D
er E

rste K
orintherbrief des P

aulus bietet w
ie kein anderer B

rief im
 N

euen
Testam

enteinen facettenreichen E
inblick in das Leben einer frühchristlichen G

em
einde.

S
ow

ohl der geistliche R
eichtum

 der korinthischen G
em

einde als auch die sie
belastenden P

roblem
e und S

pannungen treten uns plastisch vor A
ugen. D

er B
rief

ist aber keinesw
egs nur ein interessantes religions- und theologiegeschichtliches

D
okum

ent, sondern die vom
 A

postel behandelten Fragestellungen erw
eisen sich

gerade in ihrer S
ituationsbezogenheit als von bleibender theologischer R

elevanz:
K

reuzestheologie, christliche Freiheit, V
ielfalt der C

harism
en (G

eistesgaben) und
E

inheit der G
em

einde, H
errenm

ahl und G
ottesdienst, A

uferstehung der Toten.D
er

E
rste K

orintherbrief zeigt so in eindrücklicher W
eise, w

as es heißt, A
lltagsw

irklichkeit
und Lebensw

elt theologisch zu reflektieren.

Im
 S

em
inar w

erden w
ir ausgew

ählte Texte des E
rsten K

orintherbriefesvor allem
unter dem

 A
spekt ihrer B

ezüge zu anderen (biblischen) Texten untersuchen. W
elche

S
innm

öglichkeiten w
erden eröffnet, liest m

an den B
rief nicht als einzelne S

chrift,
sondern im

 K
ontext anderer P

aulus-B
riefe (z.B

. 2K
or), anderer kanonischer oder

nicht-kanonischer Literatur? W
ie kann m

an also die A
ussagen des P

aulus verstehen,
der zentrale Inhalt seiner P

redigt, das E
vangelium

 von Tod und A
uferstehung Jesu

C
hristi, sei „gem

äß den S
chriften" (1K

or 15,3) zu begreifen?
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D
as S

em
inar ist für S

tudierende des P
farram

ts und des Lehram
ts

gleicherm
aßen geeignet, K

riterien für den S
cheinerw

erb differieren nach den
jew

eiligenG
riechischkenntnissen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

A
ls S

em
inar "Them

en ntl. W
issenschaft" im

 M
odulL3-E

V
-B

W
3b.

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

M
A

-R
W

 019

V
oraussetzung

Für die Teilnahm
e an diesem

 S
em

inar w
erden G

riechischkenntnisse vorausgesetzt. E
s

w
endet sich daher in erster Linie an S

tudierende für das Lehram
t an G

ym
nasien sow

ie
P

farram
t.

Literatur
A

usführliche Literaturhinw
eise in der V

eranstaltung; zur V
orbereitung em

pfehle ich
die Lektüre der beiden K

orintherbriefe sow
ie der entsprechenden P

assagen in U
do

S
chnelle, P

aulus. Leben und D
enken, B

erlin 2003.

G
estalten des frühen C

hristentum
s – Petrus

Ü
bung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson R
ydryck

D
i, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt

Literatur
••

H
eilungsgeschichten im

 M
arkusevangelium

B
locksem

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson A

lkier
M

o, E
inzel, 16:00 - 20:00, 19.09.2011 - 19.09.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

D
i, E

inzel, 09:30 - 18:30, 20.09.2011 - 20.09.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
M

i, E
inzel, 09:30 - 21:30, 21.09.2011 - 21.09.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

D
o, E

inzel, 09:30 - 13:00, 22.09.2011 - 22.09.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Inhalt

D
as S

em
inar w

ird sich m
it der Ü

bersetzung, E
xegese und theologischen Interpretation

von H
eilungsgeschichten im

 M
arkusevangelium

 befassen.

Im
 M

ittelpunkt w
erden die philologische E

rschließung von S
inndim

ensionen der
m

arkinischen H
eilungsgeschichte stehen,sow

ie die E
inführung in historisch-kritische,

strukturalistische, tiefenpsychologische und sem
iotisch-kritische M

odelle der
Interpretation von W

undergeschichten.
N

achw
eis

Lehram
t:  

A
ls S

em
inar "Them

en ntl. W
issenschaft" im

 M
odulL3-E

V
-B

W
3b.

B
em

. zu Zeit und O
rtFolgende einzelne E

inheiten sind vorgesehen:

•
M

o 16-20 U
hr



Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 11

•
D

i 9.30-12.30 U
hr

•
D

i 14-18.30 U
hr

•
M

i 9.30-12.30 U
hr

•
M

i 14-17.30
•

M
i 19.00-21.30

•
D

o 9.30-13.00
Jesusinterpretationen in den Evangelien
B

locksem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
ahl

Fr, E
inzel, 17:00 - 20:00, 03.06.2011 - 03.06.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

S
a, E

inzel, 10:00 - 16:00, 04.06.2011 - 04.06.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Fr, E

inzel, 14:00 - 18:00, 15.07.2011 - 15.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
S

a, E
inzel, 10:00 - 16:00, 16.07.2011 - 16.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

Inhalt
D

ie vier E
vangelien zeichnen sich durch G

em
einsam

keiten und m
arkante U

nterschiede
in der P

räsentation und Interpretationen des A
uftretens Jesu aus. Im

 S
em

inar w
ird

es darum
 gehen, sow

ohl diese als auch jene durch eine intensive Textlektüre und
V

ergleichung herauszuarbeiten. A
uf diesem

 W
ege erschließen sich die von den

E
vangelisten verfolgten S

trategien, eingenom
m

enen P
erspektiven sow

ie die sie je
beschäftigenden G

em
eindeproblem

e.

E
benfalls behandelt w

ird die Forschungsgeschichte zum
 synoptischen P

roblem
, die

Frage nach dem
 historischen Jesus sow

ie die P
roblem

atik der A
ktualisierung dessen,

w
as Jesus bedeutet, in der Interpretations- bzw

. W
irkungsgeschichte der E

vangelien.
N

achw
eis

Lehram
t:  

A
ls S

em
inar "Them

en ntl. W
issenschaft" in folgenden M

odulen:

•
L1-E

V
-B

W
2b

•
L2-E

V
-B

W
2b

•
L3-E

V
-B

W
3b

•
L5-E

V
-B

W
2b

Literatur
D

er B
esitz einer Synopse  ist A

rbeits- und Teilnahm
evoraussetzung.

•
S

. A
lkier , D

ie R
ealität der A

uferw
eckung in, nach und m

it den S
chriften des N

euen
Testam

ents, Tübingen und B
asel 2009;

•
W

. K
ahl , V

om
 E

nde der Zw
eiquellentheorie oder: Zur K

lärung des synoptischen
P

roblem
s, in: C

hr. S
trecker (H

g.), K
ontexte der S

chrift. B
and II: K

ultur, P
olitik,

R
eligion, S

prache (FS
 W

olfgang S
te-gem

ann), S
tuttgart 2005, 404-442;

•
M

. K
arrer , Jesus C

hristus im
 N

euen Testam
ent, G

öttingen 1998;
•

U
. Schnelle , E

inleitung in das N
eue Testam

ent, G
öttingen 2007; ders., Theologie

des N
euen Testam

ents, G
öttingen 2007;

•
E. Stegem

ann , Jesus und seine Zeit, S
tuttgart, 2009;

•
G

. Theißen  u. A
. M

erz , D
er historische Jesus. E

in Lehrbuch, G
öttingen 1998;

•
Zeitschrift für N

eues Testam
ent , Them

enheft: Jesus C
hristus 1,1 (1998);

Them
enheft: D

er erinnerte Jesus 10,20 (2007).
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K
aiserkult in K

leinasien von D
om

itian bis H
adrian

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson Leppin/A

lkier
D

i, w
och, 16:00 - 18:00, 12.04.2011 - 12.07.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 454 IG
 454

Inhalt
D

er röm
ische K

aiserkult gehört zu den frem
dartigsten E

rscheinungsform
en antiker

R
eligiosität, w

eil die V
erehrung eines M

enschen als G
ott der M

oderne schw
er

verständlich ist. B
ei den Zeitgenossen hingegen hatte der K

aiserkult eine hohe
A

kzeptanz, w
ie gerade D

enkm
äler aus dem

 w
ohlhabenden K

leinasien belegen. Für
die C

hristen indes, die eine gew
öhnlich scharfe Trennungslinie zw

ischen G
ott und

den M
enschen zogen, stellte der K

aiserkult eine besondere H
erausforderung dar, die

sich in vielen Texten niederschlägt, die m
öglicherw

eise als A
usdruck von R

esistenz
gegen die röm

ische O
rdnung gelesen w

erden können, w
ie etw

a die A
pokalypse des

Johannes. D
iese P

roblem
atik soll in dem

 interdisziplinären S
em

inar untersucht w
erden.

W
ährend näm

lich allzu oft Theologen und H
istoriker nebeneinander her arbeiten, sollen

hier christliche Q
uellen w

ie die A
pokalypse des Johannes und nicht-christliche Q

uellen
w

ie der H
istoriker C

assius D
io oder Inschriften aufeinander bezogen w

erden, so dass
sie sich w

echselseitig erhellen: D
a christliche Texte in anderen sozialen S

chichten
entstanden als die ansonsten überlieferte antiken Q

uellen, können sie für den H
istoriker

sehr aufschlussreich sein; Theologen w
erden davon profitieren, w

enn sie christliche
Texte vor dem

 H
intergrund der kaiserlichen S

elbstdarstellung lesen.
N

achw
eis

A
ls S

em
inar „Them

en ntl. W
issenschaft“ in folgenden M

odulen:

L1-E
V

-B
W

2b

L2-E
V

-B
W

2b

V
oraussetzung

Zw
ischenprüfung. - Für die S

tudierenden, die einen Leistungsnachw
eis im

 Fach
G

eschichte  erw
erben w

ollen, ist eine persönliche A
nm

eldung im
 G

eschäftszim
m

er der
A

bteilung für A
lte G

eschichte (IG
 4.517) vor B

eginn (!) der V
eranstaltung erforderlich.

D
ie Listen liegen vom

 4.-8. A
pril, 10:00-12:00 U

hr, aus. B
ereits bei der A

nm
eldung

m
üssen S

tudierende der neuen S
tudienordnungen das Latinum

 nachw
eisen,

S
tudierende der alten S

tudienordnungen die bestandene althistorische „Ü
bung m

it
lateinischen Q

uellen".

S
tudierende der neuen S

tudienordnung, die sich das S
em

inar in den M
odulen

G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

 2 und G
E

-M
A

G
-N

F-M
 4 a sow

ie L3-G
E

-M
 6 a anrechnen lassen

w
ollen, sollten besagte Ü

bung vor B
eginn des S

em
inars bestanden haben, denn die

quellenkritische S
chulung ist förderlich.

Literatur
S

tefan A
lkier, N

eues Testam
ent. U

TB
 B

asis, P
aderborn 2010.

R
obin Lane Fox, P

agans and C
hristians in the M

editerranean W
orld from

 the S
econd

C
entury A

D
 to the C

onversion of C
onstantine, London 1986.

Ittai G
radel, E

m
peror W

orship and R
om

an R
eligion, O

xford 2002.

Jörg R
üpke, D

ie R
eligion der R

öm
er: E

ine E
inführung, M

ünchen 2001.

D
ers., A

 C
om

panion to R
om

an R
eligion, O

xford 2007.

M
ethoden der A

uslegung in Exegese und B
ibeldidaktik

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson K

öhlm
oos

D
o, w

och, 14:00 - 16:00, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

Inhalt
E

xegese ist eine anw
endungsorientierte W

issenschaft: D
ie Interpretation und

A
uslegung biblischer Texte bildet die G

rundlage aller w
eiteren theologischen A

rbeit, im
S

tudium
 und darüber hinaus. Lehram

tsstudiengänge für Theologie bzw
. R

eligion sind



Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 13

so angelegt, dass die S
tudierenden kein H

ebräisch (die S
prache des A

lten Testam
ents)

lernen m
üssen. W

enn S
ie zu diesen S

tudierenden gehören, lernen S
ie den U

m
gang

m
it dem

 A
lten Testam

ent allein anhand einer deutschen Ü
bersetzung. D

as bringt
einige S

chw
ierigkeiten m

it sich, derer S
ie sich bew

usst sein sollten. E
xegese m

uss
darum

 für S
ie keine reine „G

eheim
w

issenschaft" bleiben. W
enn S

ie sich gründlich m
it

den biblischen Texten selbst und m
it den M

ethoden der E
xegese auseinandersetzen,

können S
ie sehr w

ohl die A
uslegungskom

petenz erreichen, die für S
ie notw

endig ist

H
insichtlich Ihrer K

om
petenz w

erden S
ie dadurch nicht zu Theologinnen oder

Theologen m
inderen R

anges. Im
 B

ereich der christlichen Theologie gilt, dass
theologisch gültige A

ussagen auch aus einer Ü
bersetzung abgeleitet w

erden
können. Trotzdem

 m
üssen S

ie bei Ihren Textauslegungen im
m

er m
it einer gew

issen
U

nschärfe rechnen. D
as S

em
inar übt M

ethoden der A
uslegung ein, die auch ohne

H
ebräischkenntnisse zu einer sachgem

äßen A
uslegung alttestam

entlicher Texte führen
und auch im

 späteren B
eruf nützlich sind.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L1-E
V

-B
W

2a/b

L2-E
V

-B
W

2a/b

L3-E
V

-B
W

3a/b

L5-E
V

-B
W

2a/b

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

M
A

-R
W

 021
Literatur

Literatur w
ird zu B

eginn des S
em

esters bekannt gegeben.
B

em
. zu Zeit und O

rtFür diese V
eranstaltung ist eine A

nm
eldung vor S

em
esterbeginnbei Frau Frensel

(Frensel@
em

.uni-frankfurt.de) erforderlich.
M

ethoden der A
uslegung in Exegese und B

ibeldidaktik
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson H
entschel

M
o, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
Inhalt

B
ibelauslegung und B

ibeldidaktik stellen für die Frage des U
m

gangs m
it der B

ibel zw
ei

w
esentliche A

rbeitsfelder dar, die m
iteinander verschränkt sind. G

enau dies ist der
A

nsatz dieses S
em

inars. D
ie exegetischen M

ethoden und ihre A
rbeitsschritte sind

ein w
esentlicher B

estandteil der evangelischen Theologie und R
eligionspädagogik.

A
llerdings sind die exegetischen M

ethoden nicht identisch m
it der B

ibeldidaktik. W
er

m
it heranw

achsenden K
indern und Jugendlichen B

ibeltexte bearbeitet, bedarf der
K

enntnis der G
rundregeln eines w

issenschaftlichen U
m

gangs m
it den biblischen

Texten m
it B

lick auf die B
ibelauslegung und auf die B

ibeldidaktik. D
as S

em
inar

führt daher in M
ethoden der A

uslegung in E
xegese und B

ibeldidaktik sow
ie deren

selbstständige A
nw

endung ein.
N

achw
eis

Lehram
t: 
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N
arratologische Ethik am

 B
eispiel der Evangelien

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson H

entschel
M

i, w
och, 08:30 - 10:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 731 S

em
inarraum

,B
elegungspräferenz FB

 8
Inhalt
N

achw
eis

Lehram
t:  

A
ls S

em
inar "Them

en ntl. W
issenschaft" in folgenden M

odulen:

•
L1-E

V
-B

W
2b

•
L2-E

V
-B

W
2b

•
L3-E

V
-B

W
3b

•
L5-E

V
-B

W
2b

N
eutestam

entliche Sozietät: W
under und W

irklichkeit
O

bersem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson A
lkier

D
i, E

inzel, 18:30 - 21:00, 10.05.2011 - 10.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.741b M
ehrzw

eckraum
,

B
elegungspräferenz Fb 10

D
i, E

inzel, 18:30 - 21:00, 07.06.2011 - 07.06.2011, C
asino - C

as 1.811 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz
FB

 8
D

i, E
inzel, 18:30 - 21:00, 28.06.2011 - 28.06.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 731

S
em

inarraum
,B

elegungspräferenz FB
 8

D
i, E

inzel, 18:30 - 21:00, 12.07.2011 - 12.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 731
S

em
inarraum

,B
elegungspräferenz FB

 8
B

em
. zu Zeit und O

rtFür die Teilnahm
e ist eine V

oranm
eldung bei P

rof. A
lkier (alkier@

em
.uni-frankfurt.de)

obligatorisch.

K
irchen- und Theologiegeschichte

G
rundkurs K

irchengeschichte
G

rundkurs, S
W

S
: 2.0, Lehrperson H

ackl
D

i, w
och, 10:00 - 12:00, H

oF - H
oF 1.27 Lecture R

oom
 D

ubai
Inhalt

Inhalt  

D
er G

rundkurs verm
ittelt einen Ü

berblick über die K
irchengeschichte von ihren

A
nfängen bis in die jüngste V

ergangenheit. D
ie w

ichtigsten Fakten und theologischen
G

edanken w
erden vorgestellt und das nötige W

issen gem
einsam

 erarbeitet. M
it H

ilfe
ausgew

ählter Q
uellen (theologische Texte, B

ilder, Lieder, G
edichte, R

ealien u.a.) w
ird

das E
rlernte angew

endet und vertieft.

M
ethodik  

A
nhand ausgew

ählter Text- und R
ealquellen w

ird ein Ü
berblick über die w

ichtigsten
kirchengeschichtlichen E

ntw
icklungen und Zusam

m
enhänge verm

ittelt. A
ls

studentische A
ktivität ist neben der aktiven M

itarbeit die A
bfassung kürzerer E

ssays
bzw

. P
rotokolle vorgesehen. D

ie Lehrveranstaltung w
ird auf der E

-Learning-P
lattform

begleitet (A
rbeitsm

aterialien, A
rbeitsaufgaben).

Ziele  

D
ie S

tudierenden erhalten zum
 einen Ü

berblick über die w
ichtigsten

kirchengeschichtlichen Fakten, E
ntw

icklungen und Zusam
m

enhänge und lernen zum
anderen ausgew

ählte Q
uellentexte und R

ealien kennen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L1-E
V

-K
R

1
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Literatur
•

M
oeller, B

ernd: G
eschichte des C

hristentum
s in G

rundzügen. G
öttingen 2008

9

•
S

om
m

er, W
olfgang und D

etlef K
lahr: K

irchengeschichtliches R
epetitorium

: Zw
anzig

G
rundkapitel der K

irchen-, D
ogm

en- und Theologiegeschichte, G
öttingen 2006

4

W
eitere Literatur sow

ie die Q
uellentexte w

erden in den Lehrveranstaltungseinheiten
bekannt gegeben bzw

. auf der e-learning-Lernplattform
 bereitgestellt.

D
ie Entw

icklung des nachtridentinischen Papsttum
s

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson H

ackl
D

i, w
och, 18:00 - 20:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
Inhalt

Inhalt 

D
as K

onzil von Trient brachte in den Jahren 1545 bis 1563 als R
eaktion auf die

A
usbreitung und K

onsolidierung der reform
atorischen B

ew
egung auch für die

w
eitere E

ntw
icklung des P

apsttum
s bis heute grundlegende W

eichenstellungen
m

it sich. D
as P

rosem
inar versucht, ausgehend von den K

onzilsbeschlüssen
anhand von ausgew

ählten zentralen Q
uellentexten der w

eiteren A
usbildung des

neuzeitlichen P
apsttum

s bis in die G
egenw

art nachzugehen. Im
 M

ittelpunkt steht
dabei die gem

einsam
e theologische und historische Interpretation der Texte, die zur

selbstständigen w
issenschaftlichen, kritischen A

useinandersetzung m
it Q

uellentexten
hinleiten soll.

M
ethodik  

A
nhand ausgew

ählter Texte w
erden die w

ichtigsten A
rbeitsschritte

kirchengeschichtlichen A
rbeitens gem

einsam
 erarbeitet und praktisch angew

endet.
A

ls studentische A
ktivitäten sind die A

bfassung kürzerer E
ssays, R

eferate, P
rotokolle

sow
ie eine P

rosem
inararbeit vorgesehen. D

ie Lehrveranstaltung w
ird auf der

E
-Learning-P

lattform
 begleitet (A

rbeitsm
aterialien, A

rbeitsaufgaben).

Ziele  

D
ie S

tudierenden sollen im
 V

erlauf des P
rosem

inars zum
 einen E

inblicke in die
E

ntw
icklung des nachtridentinischen P

apsttum
s erhalten sow

ie zum
 anderen anhand

der ausgew
ählten Q

uellentexte die selbständige w
issenschaftliche und kritische

B
earbeitung eines Textes erlernen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

1 ab 1

L3-E
V

-K
R

1 ab 1

L5-E
V

-K
R

1 ab1
V

oraussetzung
D

as P
rosem

inar richtet sich vornehm
lich an die M

odulstudiengänge.   E
in benoteter

Teilnahm
eschein erfordert die regelm

äßige Teilnahm
e sow

ie M
itarbeit (E

ssays,
R

eferate, etc.) und die A
bfassung einer P

rosem
inararbeit.

Literatur
D

ie S
ekundärliteratur sow

ie die Q
uellentexte w

erden in den
Lehrveranstaltungseinheiten bekannt gegeben bzw

. auf der e-learning-Lernplattform
bereitgestellt.

R
eligionspolitik im

 Zeitalter des "aufgeklärten A
bsolutism

us"
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson H
ackl

D
i, w

och, 08:00 - 10:00, IG
-H

ochhaus - IG
 454 IG

 454
Inhalt

Inhalt  

In den Jahren 1750 bis 1800 veränderte sich die E
instellung des frühm

odernen S
taates

zur R
eligionspolitik unter dem

 E
indruck der Ideen der A

ufklärung grundlegend und
bleibend. D

as P
rosem

inar versucht diesem
 W

andel nachzugehen und die bleibenden
A

usw
irkungen der V

eränderungen im
 V

erhältnis S
taat - K

irche nachzuzeichnen. Im

Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 16

A
nschluß an eine allgem

eine E
inleitung in die Them

atik und die gem
einsam

e A
nalyse

von grundlegenden Q
uellentexten w

idm
et sich das P

rosem
inar der eingehenden

U
ntersuchung der staatlichen R

eligionspolitik anhand einiger exem
plarischer Fälle.

B
reiter R

aum
 w

ird dabei der E
ntw

icklung in der H
absburgerm

onarchie gew
idm

et sein,
w

o sich im
 „Josephinism

us" eine besondere Form
 der aufgeklärten R

eligionspolitik
system

atisch entfaltete. A
ls G

egenbeispiel w
erden w

ir auch die E
ntw

icklung in
B

randenburg-P
reußen („W

öllnerisches R
eligionsedikt") behandeln. D

en A
bschluß bildet

die A
ufarbeitung der E

ntw
icklung in anderen europäischen S

taaten w
ie Frankreich

und S
chw

eden. B
reiter R

aum
 w

ird auch der R
ezeption bzw

. späteren B
ew

ertung
der „aufgeklärten" P

olitik gew
idm

et sein, die zu R
echt bis heute den am

bivalenten
C

harakter vieler „R
eform

en" betont. Zu den einzelnen Them
enbereichen w

erden
w

ir jew
eils zentrale Q

uellen im
 O

riginaltext lesen und analysieren („Toleranzpatent"
Josephs II., „W

öllnerisches R
eligionsedikt"). D

ie Q
uellentexte sow

ie ergänzende
M

aterialien w
erden über die e-learning-P

lattform
 bereitgestellt.

M
ethodik  

A
nhand ausgew

ählter Texte w
erden die w

ichtigsten A
rbeitsschritte

kirchengeschichtlichen A
rbeitens gem

einsam
 erarbeitet und praktisch angew

endet.
A

ls studentische A
ktivitäten sind die A

bfassung kürzerer E
ssays, R

eferate bzw
.

P
räsentationen sow

ie die A
bfassung einer P

rosem
inararbeit vorgesehen. D

ie
Lehrveranstaltung w

ird auf der E
-Learning-P

lattform
 begleitet (A

rbeitsm
aterialien,

A
rbeitsaufgaben).

Ziele  

D
ie S

tudierenden erhalten zum
 einen E

inblicke in den grundlegenden W
andel im

V
erhältnis S

taat - K
irche sow

ie bezüglich der religiösen „Toleranz" sow
ie zum

 anderen
anhand der ausgew

ählten Q
uellentexte die selbständige w

issenschaftliche und
kritische B

earbeitung eines Q
uellentextes erlernen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

1

L5-E
V

-K
R

1
V

oraussetzung
D

as P
rosem

inar richtet sich vornehm
lich an die M

odulstudiengänge.   E
in benoteter

Teilnahm
eschein erfordert die regelm

äßige Teilnahm
e sow

ie M
itarbeit (E

ssays,
R

eferate, etc.) und die A
bfassung einer P

rosem
inararbeit.

Literatur
•

Pranzl  , R
udolf: D

as V
erhältnis von S

taat und K
irche / R

eligion im
Theresianisch-Josephinischen Zeitalter. -In: Josephinism

us als A
ufgeklärter

A
bsolutism

us. H
rsg. v. H

elm
ut R

einalter. W
ien-K

öln-W
eim

ar: 2008
•

Pranzl  , R
udolf:   A

rt. R
eligion, religiöses B

ew
ußtsein.  -In: Lexikon zum

A
ufgeklärten A

bsolutism
us in E

uropa. H
rsg. v. H

elm
ut R

einalter. W
ien: 2005

D
as Q

uellenm
aterial sow

ie w
eitere Literatur (inklusive der beiden obigen A

rtikel) w
ird

auf der e-learning-P
lattform

 bereitgestellt. A
uf w

eitere Literatur zu den einzelnen
Them

enbereichen w
ird in der Lehrveranstaltung hingew

iesen.
D

eutsch-jüdische G
eistes- und K

ulturgeschichte in der M
oderne

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson W
iese

Fr, w
och, 12:00 - 14:00, H

örsaalzentrum
 - H

Z 7 H
örsaal H

Z 7 (vorrangiges B
elegungsrecht Fb 02)

Inhalt
D

ie historische W
ahrnehm

ung der jüdischen G
eschichte in D

eutschland ist
zw

angsläufig geprägt und überschattet von der G
eschichte von A

ntisem
itism

us,
N

ationalsozialism
us und V

ölkerm
ord. D

ie G
eschichte der deutsch-jüdischen

M
inderheit ist jedoch w

eit kom
plexer und vielfältiger, als es die rückblickende

P
erspektive sichtbar m

acht. D
ie V

orlesung ist der G
eistes- und K

ulturgeschichte
des deutschsprachigen Judentum

s im
 größeren politischen w

ie kulturellen
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europäischen K
ontext seit dem

 17. Jahrhundert gew
idm

et und beschäftigt sich
m

it zentralen E
ntw

icklungen, S
tröm

ungen und G
estalten, die es bis ins 20.

Jahrhundert hinein bestim
m

t haben. D
er W

eg führt vom
 H

ofjudentum
 der Frühen

N
euzeit über die jüdische A

ufklärung und die A
usdifferenzierung der jüdischen

G
em

einschaft in R
eform

judentum
, O

rthodoxie und K
onservatives Judentum

 bis
hin zu N

euentw
icklungen w

ährend des D
eutschen K

aiserreichs und der W
eim

arer
R

epublik sow
ie dem

 V
ersuch der geistigen und kulturellen S

elbstbehauptung der
verfolgten jüdischen G

em
einschaft w

ährend der N
azizeit. D

iskutiert w
erden - neben

den zentralen A
spekten der jüdischen G

eistesgeschichte und R
eligionsphilosophie

- auch stärker sozialgeschichtliche A
spekte w

ie die V
erbürgerlichung der deutschen

Juden, die jüdische A
useinandersetzung m

it dem
 m

odernen A
ntisem

itism
us, die

M
igration deutscher Juden nach E

ngland, in die U
S

A
 und nach P

alästina, der
jüdischen A

lltagsgeschichte, gender-Fragen sow
ie die E

ntw
icklung der zionistischen

Ideologie im
 deutschsprachigen R

aum
. D

ie V
orlesung w

endet sich an S
tudierende

unterschiedlicher D
isziplinen, darunter der E

vangelischen Theologie, der Judaistik, der
R

eligionsw
issenschaft und R

eligionsphilosophie, der G
eschichtsw

issenschaft und der
P

hilosophie.
N

achw
eis

Lehram
t:  

A
ls kirchengeschichtliche V

orlesung in folgenden M
odulen:

L1-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

3b

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-K
R

1

B
A

/M
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 003

B
A

-R
W

 008

M
A

-R
W

 008
Literatur

•
A

m
os E

lon: Zu einer anderen Zeit. P
orträt der deutsch-jüdischen E

poche
(1743-1933) , M

ünchen 2003
•

M
ichael A

. M
eyer: D

eutsch-jüdische G
eschichte in der N

euzeit , 4 B
de, M

ünchen
2000

•
S

hulam
it V

olkov: D
ie Juden in D

eutschland 1780-1918 , M
ünchen 1994

•
M

arion K
aplan: G

eschichte des jüdischen A
lltags in D

eutschland vom
 17.

 Jahrhundert bis 1945 , M
ünchen 2003

•
M

arion K
aplan: M

ut zum
 Ü

berleben. Jüdische Frauen und ihre Fam
ilien in

N
azi-D

eutschland , B
erlin 2001

K
irchengeschichte III (Spätm

ittelalter und R
eform

ation)
V

orlesung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson W

riedt
D

o, w
och, 14:00 - 16:00, ab 21.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 9 H
örsaal H

Z 9
Inhalt

In der V
orlesung w

ird die E
inführung in die K

irchen- und D
ogm

engeschichte
der letzten beiden S

em
ester (A

lte K
irche, M

ittelalter) fortgesetzt. Im
 Zentrum

stehen die spätm
ittelalterlichen Fröm

m
igkeitsbew

egungen und R
eform

ansätze

Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 18

sow
ie die sich auf M

artin Luther, U
lrich Zw

ingli und Johannes C
alvin berufenden

europäischen R
eform

ationen. N
eben den theologiegeschichtlichen B

esonderheiten
und U

nterschieden der R
eform

ationstypen w
ird vor allem

 die W
echselw

irkung
von europäischen S

taaten und ihrer P
olitik m

it dem
 P

apsttum
 auf die lokalen und

territorialen R
eform

ationsgeschehen beleuchet.
N

achw
eis

Lehram
t: 

L1-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

2b

L5-E
V

-K
R

1

L5-E
V

-K
R

2b
V

oraussetzung
Teilnahm

evoraussetzungen: je nach S
tudiengang und -ordnung. D

ie K
enntnis der

lateinischen S
prache ist zur Lektüre der O

riginalschriften hilfreich und w
ird je nach

S
tudiengang auch vorausgesetzt. E

in Teilnahm
enachw

eis erfordert neben der
regelm

äßigen Teilnahm
e die B

ereitschaft zur aktiven Teilnahm
e, , d.h.term

ingerechte
E

rfüllung der im
 W

ebC
T gegebenen A

ufgaben. Für die Teilnahm
evoraussetzungen und

Leistungsnachw
eise sei im

 Ü
brigen auf die W

eb-S
ites des Fachbereichs

(http://w
w

w
.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/inform

ationen/schein.htm
l)

Literatur
•

Thom
as K

aufm
ann: D

ie R
eform

ation, Frankfurt/M
ain 2009

•
D

iarm
aid M

acC
ulloch: D

ie R
eform

ation, M
ünchen 2008

•
G

ottfried S
eebaß: G

eschichte des C
hristentum

s. - 2. S
pätm

ittelalter - R
eform

ation -
K

onfessionalisierung S
tuttgart [u.a.], 2006

•
Luise S

chorn-S
chütte: D

ie R
eform

ation: V
orgeschichte - V

erlauf - W
irkung; 3.,

durchges. A
ufl. - M

ünchen 2003
B

erufsverbot für C
hristen? K

aiser Julians R
eligionspolitik und ihre R

esonanz bei den K
irchenvätern

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson U

sener
D

i, w
och, 08:00 - 10:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
Inhalt

D
er röm

ische K
aiser Julian verfolgte in seiner kurzen R

egierungszeit (361-363 n. C
hr.)

eine R
eligionspolitik, die ihm

 den B
einam

en „A
postata" („der A

btrünnige") eintrug und
ihn zum

 Feindbild von K
irchenvätern und antiken K

irchenhistorikern w
erden ließ.

Them
atische S

chw
erpunkte dieses S

em
inars sollen P

ersönlichkeit und Zielsetzungen
dieses um

strittenen K
aisers sow

ie die R
eaktionen von christlicher S

eite sein. A
uch soll

die Frage erörtert w
erden, w

ie sich diese „heidnische E
pisode" in das Jahrhundert der

K
onstantinischen W

ende einfügt.

D
a die antiken Q

uellentexte teilw
eise auch im

 O
riginal herangezogen w

erden sollen,
sind für den B

esuch des S
em

inars G
riechischkenntnisse erforderlich (G

raecum
 oder

B
ibelgraecum

).
N

achw
eis

Lehram
t:  

L3-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

3a
V

oraussetzung
D

a die antiken Q
uellentexte teilw

eise auch im
 O

riginal herangezogen w
erden sollen,

sind für den B
esuch des S

em
inars G

riechischkenntnisse erforderlich (G
raecum

 oder
B

ibelgraecum
).

Literatur
•

K
laus B

ringm
ann: K

aiser Julian, D
arm

stadt 2004
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D
as S

em
inar beginnt in der ersten V

orlesungsw
oche.

D
ie ökum

enische B
ew

egung im
 20. Jahrhundert

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson W

riedt
D

i, w
och, 10:00 - 12:00, ab 19.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 9 H
örsaal H

Z 9
D

i, w
och, 10:00 - 12:00, ab 26.04.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 4.401 S
em

inarraum
Inhalt

D
as w

achsende E
uropa und die K

atastrophen der W
eltkriege provozieren auch bei

den landeskirchlich organisierten protestantischen K
irchen ein radikales U

m
denken.

S
ie öffnen sich dem

 G
edanken der W

eltkirche und sehen die N
otw

endigkeit
einer christlichen Zusam

m
enarbeit dringeder denn je geboten. W

aren die
Identitätsbem

ühungen früherer Jahrhunderte von der strengen A
bgrenzung gegenüber

A
ndersdenkenden geprägt, w

erden nun G
em

einsam
keiten gesucht. H

inzu kom
m

t
eine stärkere B

erücksichtigung praktischer A
spekte christlicher Lebensgestaltung -

teilw
eise im

 G
egensatz zu orthodox-dogm

atischen D
iskussionen. Im

 S
em

inar w
erden

Q
uellentexte der frühen ökum

enischen B
ew

egung des 20.

Jahrhunderts und deren w
eiterer E

ntw
icklung, insbesondere nach 1945 gem

einsam
gelesen und bearbeitet. D

abei kom
m

en gleicherm
aßen die interkonfessionelle w

ie auch
die interreligiöse Ö

kum
ene zur S

prache.

W
enn m

öglich, sollen Ö
kum

enereferenten der K
irchen zu einzelnen

S
em

inarabschnitten eingeladen und befragt w
erden.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

3a

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-K
R

2a
V

oraussetzung
Teilnahm

evoraussetzungen: je nach S
tudiengang und -ordnung. D

ie K
enntnis

der englischen S
prache ist zur Lektüre der O

riginalschriften teilw
eise hilfreich und

w
ird vorausgesetzt. E

in Teilnahm
enachw

eis erfordert neben der regelm
äßigen

Teilnahm
e die B

ereitschaft zur aktiven Teilnahm
e, , d.h. term

ingerechte E
rfüllung

der im
 W

ebC
T gegebenen A

ufgaben, M
itgestaltung des U

nterrichtsgespräches
durch eigene B

eiträge sow
ie die Ü

bernahm
e von kleineren A

usarbeitungen. Für die
Teilnahm

evoraussetzungen und Leistungsnachw
eise sei im

 Ü
brigen auf die W

eb-S
ites

des Fachbereichs

(http://w
w

w
.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/inform

ationen/schein.htm
l)

Literatur
•

Jörg E
rnesti: D

ie E
ntdeckung der Ö

kum
ene : zur B

eteiligung der katholischen K
irche

an der ökum
enischen B

ew
egung, P

aderborn [u.a.] 2008
•

Ö
kum

ene des Lebens als H
erausforderung der w

issenschaftlichen Theologie :
Tagungsbericht der 14. W

issenschaftlichen K
onsultation der S

ocietas O
ecum

enica
hrsg. von B

ernd Jochen H
ilberath, . - Frankfurt am

 M
ain, 2008

•
K

onrad R
aiser: Ö

kum
ene in D

eutschland. Frankfurt am
 M

ain, 2008
•

W
olfgang Thönissen: D

ogm
a und S

ym
bol. E

ine ökum
enische H

erm
eneutik, Freiburg

[u.a.], 2008
•

Johannes B
rosseder, M

arkus W
riedt (H

gg.): K
ein A

nlaß zur V
erw

erfung.

Zur H
erm

eneutik des ökum
enischen G

esprächs, Frankfurt am
 M

ain 2007
John H

enry N
ew

m
an: Ein R

eform
theologe als prägende G

estalt der K
irchengeschichte des 19. Jh.

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson Trocholepczy

M
o, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
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Inhalt
Im

 S
eptem

ber 2010 sorgte der P
apst-B

esuch B
enedikt X

V
I. in G

roßbritannien für
große A

ufregung: D
er katholische K

irchenführer in dem
 Land, das einen Teil seines

nationalen S
elbstverständnisses daraus zieht, dezidiert nicht-katholisch zu sein.

D
er A

bschluss der P
apst-R

eise w
ar die S

eligsprechung des w
ohl bedeutendsten

englischen Theologen des 19. Jahrhunderts: D
ie R

ede ist von John H
enry

N
ew

m
an (1801-1890). E

r gehört zu den führenden K
öpfen der anglo-katholischen

R
eform

bew
egung, dem

 sogenannten "O
xford M

ovem
ent". A

ls es ihm
 in seinen

S
tudien nicht gelang, die K

atholizität der C
hurch of E

ngland zu belegen, trat er zur
röm

isch-katholischen K
irche über.Theologisch bedeutsam

 w
urde N

ew
m

an, w
eil er

den E
ntw

icklungsgedanken bereits vor D
arw

in in die öffentliche D
iskussion brachte

- und zw
ar im

 S
inne einer A

npassung des D
ogm

as an aktuellen Zeitfragen. S
o

w
urde er im

 20. Jahrhundert zum
 geistigen V

ater des II. V
atikanischen K

onzils und
seines A

ggioranm
ento-Leitgedankens. P

raktisch-theologische A
kzente setzte er auf

drei G
ebieten: a) als P

rediger an der U
niversity of O

xford, b) als S
chulgründer in

B
irm

ingham
 sow

ie c) als M
itbegründer und zeitw

eiliger R
ektor der neuen K

atholischen
U

niversität von Irland in D
ublin. D

as S
em

inar, das von einem
 katholischen und einem

evangelischen Theologen geleitet w
ird, w

ill N
ew

m
an historisch verorten und sein

praktisch-theologisches P
rofil herausarbeiten.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

3a

L5-E
V

-K
R

2a

L1 / L2 /L5 M
odul 4a R

elig. B
ildung und E

rziehung L 3 M
odul 4 R

eligiöse B
ildung und

E
rziehung B

a H
auptfach M

odul 7 R
el. B

ildung ...

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 008

M
A

-R
W

 021

B
a N

ebenfach M
odul C

hristliche H
andlungskom

petenz
V

oraussetzung
O

rdentliche E
nglischkenntnisse und ein Interesse an der G

eschichte G
roßbritanniens

w
erden vorausgesetzt.

Literatur
Q

uellen: Leicht zugänglich unter: http://w
w

w
.new

m
anreader.org

S
ekundärliteratur:

•
G

ünter B
iem

er: D
ie W

ahrheit w
ird stärker sein. D

as Leben K
ardinal N

ew
m

ans
K

aiser oder Papst - der Streit um
 die Laieninvestitur im

 M
ittelalter

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson W

riedt
D

o, w
och, 10:00 - 12:00, ab 21.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 6 H
örsaal H

Z 6
Inhalt

In den w
echselvollen Jahrhunderten zw

ischen vor B
eginn des H

ochm
ittelalters um

12°° w
ar die Frage des V

orrangs von K
aiser oder P

apst höchst virulent. S
ie entzündete

sich nicht nur an unterschiedlichen M
entalitäten und H

erkünften, sondern vor allem
 an

dem
 unterschiedlichen R

echts- und K
irchenverständnis der P

rotagonisten. Im
 S

em
inar

w
erden die Q

uellen aus dem
 11 Jahrhundert einer intensiven Lektüre unterzogen und

im
 B

lick auf ihre B
eschreibung des V

erhältnisses von K
irche und S

taat untersucht.
D

abei w
ird zunächst auf die m

ittelalterliche V
orstellung des E

igenkirchenw
esens,

die allein nördlich der A
lpen im

 R
eich vorhanden w

ar, zugleich aber auch auf die
unterschiedlichen H

errschaftslegitim
ationen des P

apsttum
s einzugehen sein.

O
ffiziell durch das W

orm
ser K

onkordat vom
 23.S

eptem
ber 1122 beendet, bleiben
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die K
onfliktzonen bis w

eit in das 16.Jahrhundert erhalten. A
uch die G

eschichte der
N

achw
irkungen des S

treits um
 die Laieninvestitur w

ird zu behandeln sein. D
as S

em
inar

verbindet historische und theologiegeschichtliche P
erspektiven in m

ediävistischer
Zuspitzung und bietet so einen interdisziplinären M

ethodenvergleich.
N

achw
eis

Lehram
t: 

L2-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

3a

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-K
R

2a
V

oraussetzung
Teilnahm

evoraussetzungen: je nach S
tudiengang und -ordnung. D

ie K
enntnis der

lateinischen S
prache ist zur Lektüre der O

riginalschriften hilfreich und w
ird je nach

S
tudiengang auch vorausgesetzt. E

in Teilnahm
enachw

eis erfordert neben der
regelm

äßigen Teilnahm
e die B

ereitschaft zur aktiven Teilnahm
e, , d.h. term

ingerechte
E

rfüllung der im
 W

ebC
T gegebenen A

ufgaben. Für die Teilnahm
evoraussetzungen und

Leistungsnachw
eise sei im

 Ü
brigen auf die W

eb-S
ites des Fachbereichs

(http://w
w

w
.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/inform

ationen/schein.htm
l)

Literatur
•

R
udolf S

chieffer: P
apst G

regor V
II.: K

irchenreform
 und Investiturstreit, M

ünchen,
2010

•
S

tefan W
einfurter: C

anossa: die E
ntzauberung der W

elt, M
ünchen, ³2009

•
W

erner G
oez: K

irchenreform
 und Investiturstreit 910 - 1122; S

tuttgart, ²2008
•

W
ilfried H

artm
ann: D

er Investiturstreit, M
ünchen, ³2007

•
G

erd Tellenbach: Libertas: K
irche und W

eltordnung im
 Zeitalter des Investiturstreites,

S
tuttgart, 1996

R
egionalkirchengeschichte: D

ie R
eform

ation in Frankfurt am
 M

ain
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson W
riedt

D
i, 14tägl, 14:00 - 18:00, ab 26.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 9 H
örsaal H

Z 9
Inhalt

D
ie Zeit der R

eform
ationen w

ar geprägt von A
ufständen und politischen

A
useinandersetzungen. D

ie gew
achsenen S

trukturen des m
ittelalterlichen

A
bendlandes w

erden radikal in Frage gestellt und halten dem
 V

eränderungsdruck der
neuen Zeit nicht m

ehr stand: D
ie R

eform
ation in der freien R

eichsstadt Frankfurt stellt
gleicherm

aßen ein A
bbild w

ie auch einen S
onderfall der lutherischen R

eform
ationen

dar. S
chon rasch nach Luthers Thesenanschlag und V

erurteilung in W
orm

s
entw

ickelt sich ein evangelisches Leben in Frankfurt. D
ennoch bedarf es w

eiterer 15
Jahre bis erste kirchlich-institutionelle S

trukturen geschaffn w
erden. D

as S
em

inar
beleuchtet diese G

eschehnisse als einer V
erbindung von städtischer E

m
anzipation

und religiöser B
efreiung von bischöflicher V

orm
undschaft vor dem

 H
intergrund

der R
eform

ationsgeschichte im
 R

eich. Zugleich w
erden S

pezifika der territorialen
K

irchengeschichte erörtert. B
esuche der lokalen A

rchive und historisch arbeitender
Institutionen sind Teil des U

nterrichts.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L2-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

2a

L3-E
V

-K
R

3a

L5-E
V

-K
R

2a
V

oraussetzung
Teilnahm

evoraussetzungen: je nach S
tudiengang und -ordnung. D

ie K
enntnis

der lateinischen S
prache ist zur Lektüre der O

riginalschriften hilfreich und w
ird

je nach S
tudiengang auch vorausgesetzt. E

in Teilnahm
enachw

eis erfordert
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neben der regelm
äßigen Teilnahm

e die B
ereitschaft zur aktiven Teilnahm

e, d.h.
term

ingerechte E
rfüllung der im

 W
ebC

T gegebenen A
ufgaben, M

itgestaltung des
U

nterrichtsgespräches durch eigene B
eiträge sow

ie die Ü
bernahm

e von kleineren
A

usarbeitungen. Für die Teilnahm
evoraussetzungen und Leistungsnachw

eise sei im
Ü

brigen auf die W
eb-S

ites des Fachbereichs

(http://w
w

w
.evtheol.uni-frankfurt.de/kg/inform

ationen/schein.htm
l)

Literatur
•

H
erm

ann D
echent: K

irchengeschichte von Frankfurt am
 M

ain seit der R
eform

ation
Leipzig, Frankfurt 1913/21

•
S

igrid Jahns: Frankfurt am
 M

ain im
 Zeitalter der R

eform
ation um

 1500 - 1555,
in: Frankfurt am

 M
ain. D

ie G
eschichte der S

tadt in neuen B
eiträgen H

g. von der
Frankfurter H

istorischen K
om

m
ission.S

iegm
aringen 1991, 151-204

•
W

aldem
ar K

ram
er (H

g.): Frankfurter C
hronik, Frankfurt/M

ain ²1977, 94-120

W
eitere Literatur w

ird im
 S

em
inar bekanntgegeben.

System
atische Theologie und R

eligionsphilosophie
Tagung: R

eligion und Irrationalität - H
istorische und System

atische Perspektiven von K
ant bis

A
dorno

Ö
ffentliche V

eranstaltung, Lehrperson S
chulz

D
o, E

inzel, 14:00 - 20:00, 19.05.2011 - 19.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Fr, E

inzel, 08:00 - 20:00, 20.05.2011 - 20.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
S

a, E
inzel, 08:00 - 20:00, 21.05.2011 - 21.05.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

Inhalt
S

pätestens seit den E
reignissen vom

 S
eptem

ber 2001 herrscht unter vielen
Intellektuellen der V

erdacht, dass der religiöse G
laube aufgrund einer tiefsitzenden

Irrationalität eo ipso konfliktstiftend w
irkt: G

läubige M
enschen neigen allem

 A
nschein

nach dazu, auch dann noch an ihren Ü
berzeugungen festzuhalten, w

enn sie diese
schw

erw
iegenden E

inw
änden ausgesetzt sehen. E

ine derartige N
eigung w

ird
noch begünstigt und verstärkt durch die verm

eintlich intrinsische Irrationalität jener
Ü

berzeugungen selbst. D
iese doppelte Irrationalität generiert schließlich bei den

B
etroffenen eine generelle D

isposition zu G
ew

altsam
keit und Intoleranz gegenüber

allen N
icht- oder A

ndersgläubigen. D
ie Tagung w

ird diese H
ypothesen einer

historischen und system
atischen P

rüfung unterziehen. S
ie zielt dabei zum

 einen auf
die B

eantw
ortung der Frage, ob sich die B

ehauptung einer intrinsischen Irrationalität
im

 beschriebenen S
inne halten lässt. Zum

 anderen sollen die erkenntnistheoretischen
und ethischen K

onsequenzen dieses S
achverhaltes für die m

ögliche W
ahrheit und/oder

R
echt- fertigungsfähigkeit religiöser G

eltungsansprüche geklärt w
erden.

D
aniel C

onw
ay

István C
zakó

D
ario G

onzalez
Zoltán G

yenge
G

esche Linde
D

arya Loungina
B

ill M
cD

onald
P

eter S
ajda

Jochen S
chm

idt
Thom

as S
chm

idt
H

eiko S
chulz

Jon S
tew

art
C

urt Thom
pson

K
nut W

enzel
V

oraussetzung
A

nm
eldung per M

ail bei Frau S
chindler-W

irth (S
chindler-W

irth@
em

.uni-frankfurt.de).
B

ei Tagungsbeginn w
ird eine Tagungsgebühr von 20,-€ fällig (S

tudierende 10,-€).
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der K

ultur
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V
orlesung

M
i, E

inzel, 14:00 - 17:00, 04.05.2011 - 04.05.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 14:00 - 17:00, 18.05.2011 - 18.05.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 14:00 - 17:00, 15.06.2011 - 15.06.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 14:00 - 18:00, 06.07.2011 - 06.07.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

Inhalt
D

ie V
eranstaltung bietet eine system

atische E
inführung in Tillichs K

ulturtheologie unter
besonderer B

erücksichtigung ihres V
erhältnisses zur bildenden K

unst der M
oderne.

D
ie vier, jew

eils dreistündigen V
eranstaltungen (M

i, 14-17 U
hr) setzten sich aus

einem
 V

orlesungs- und einem
 S

em
inarteil zusam

m
en. S

ie w
erden ergänzt durch

einen öffentlichen V
ortrag an der E

v. S
tadtakadem

ie Frankfurt dessen B
esuch für die

Teilnehm
er/innen der Lectures verpflichtend ist. Zusätzlich w

ird ein B
egleittutorium

angeboten, in dem
 them

atisch einschlägige Texte Tillichs gelesen und interpretiert
w

erden. D
as Tutorium

 um
fasst acht S

itzungen von jew
eils 2 S

W
S

.

Them
en und Term

ine der Lectures (M
. M

oxter): 

04. M
ai 2011 "V

on der ästhetischen E
rfahrung zur Idee einer Theologie der K

ultur:
Tillichs A

nfänge"

18. M
ai 2011 "K

ultur zw
ischen A

utonom
ie und Theonom

ie"

V
ortrag bei der E

v. S
tadtakadem

ie (18-20 U
hr): " Ich habe schon im

m
er m

ehr aus
B

ildern als aus theologischen B
üchern gelernt": Tillichs Theologie und die K

unst der
M

oderne

15. Juni 2011 "S
inn als G

rundbegriff der R
eligion"

06. Juli 2011 "K
irche und K

unst: A
ktuelle P

erspektiven"

Term
ine der Tutorium

ssitzungen (J. B
auer):  

12.04., 19.04., 10.05., 24.05., 07.06., 21.06., 05.07., 12.07.2011 - jew
eils 14-16 U

hr
N

achw
eis

Lehram
t:  

L2-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T3a

L3-E
V

-R
K

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-S
T2a

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012
V

oraussetzung
D

ie Lectures sind (zusam
m

en m
it den entsprechenden Tutorium

ssitzungen) m
odulfähig

und als reguläre V
eranstaltung anrechenbar.

Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der K
ultur

Ü
bung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson B
auer

D
i, 14tägl, 14:00 - 16:00, ab 19.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 9 H
örsaal H

Z 9

Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 24

D
ogm

atik
Einführung in die D

ogm
atik

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson Fedler-R

aupp
Fr, w

och, 14:00 - 16:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 2.701 Ü
bungsraum

, B
elegungspräferenz Fb 10

Inhalt
V

erständigung über den christlichen G
lauben: In der D

ogm
atik geschieht das sow

ohl
durch K

lärung der eigenen V
oraussetzungen als auch durch das A

neignen der
theologischen Ü

berlieferung im
 H

ören und K
ritisieren. B

eide S
eiten dogm

atischen
Lernens nim

m
t W

ilfried H
ärle in seiner D

ogm
atik, die 1995 erschienen ist, vor.

D
en 15 K

apiteln seines B
uches folgen die S

em
inar-S

itzungen. D
urch die K

ürze
des S

om
m

ersem
esters w

erden w
ir die regelm

äßigen S
em

inarsitzungen m
it einem

B
locksem

inar ergänzen. D
ieser Term

in w
ird in der ersten S

itzung gem
einsam

vereinbart.

A
rbeitsform

en sind einführende R
eferate der Teilnehm

enden, regelm
äßige Teilnahm

e
an den S

itzungen und - für einen benoteten S
chein - die E

rstellung einer 10-12 seitigen
A

rbeit über eines der dogm
atischen Them

en. B
ei R

ückfragen können S
ie m

ich gerne
per M

ail unter dem
 S

tichw
ort „S

em
inar D

ogm
atik" kontaktieren: M

Fedler@
aol.com

.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-S
T1

L2-E
V

-S
T1

L3-E
V

-S
T1

L5-E
V

-S
T1

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012
V

oraussetzung
A

rbeitsform
en sind einführende R

eferate der Teilnehm
enden, regelm

äßige Teilnahm
e

an den S
itzungen und - für einen benoteten S

chein - die E
rstellung einer 10-12 seitigen

A
rbeit über eines der dogm

atischen Them
en. B

ei R
ückfragen können S

ie m
ich gerne

per M
ail unter dem

 S
tichw

ort „S
em

inar D
ogm

atik" kontaktieren: M
Fedler@

aol.com
.

Literatur
•

W
ilfried H

ärle: D
ogm

atik, IS
B

N
 978-3-11-019309-1 (broschierte A

usgabe) oder
978-3-11-019314-5 (gebundene A

usgabe)
Luthers reform

atorische G
rundschriften

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chulz
M

i, w
och, 10:00 - 12:00, ab 20.04.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
Inhalt

W
er sich nicht zu irgendeinem

 Zeitpunkt seines S
tudium

s m
it Luthers sog.

reform
atorischen G

rundschriften von 1520 auseinandersetzt; d.h. w
er die

Lektüre theologiegeschichtlich epochaler Texte w
ie V

on der Freiheit eines
C

hristenm
enschen , A

n den christlichen A
del deutscher N

ation  oder V
on der

babylonischen G
efangenschaft der K

irche  scheut, m
ag vieles sein und erreichen:

ein christlicher Theologe ist er /sie zw
eifellos nicht - und w

ird es auch nie w
erden.

Trotz, ja gerade w
egen der interreligiösen H

erausforderungen, die unser pluralistisches
Zeitalter prägen und bestim

m
en, ist die K

enntnis der eigenen (und d.h. hier: der
protestantisch-reform

atorischen) Tradition eine unerlässliche V
oraussetzung dafür,

den genannten H
erausforderungen begegnen zu können. D

iese V
oraussetzung soll

im
 S

em
inar verm

ittelt w
erden: Im

 A
nschluss an eine historisch-biografische bzw

.
theologiegeschichtliche E

inleitung w
erden w

ir, beginnend m
it der program

m
atisch

einschlägigen H
eidelberger D

isputation  von 1518, Luthers reform
atorische

G
rundschriften im

 D
etail studieren. Je nach Zeit und Interessenlage w

erden sich
S

eitenblicke auf Luthers spätere S
chriften sow

ie auf dessen E
influss auf die

gegenw
ärtige (evangelische) Theologie anschließen.

N
achw

eis
Lehram

t:  
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L2-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T3a

L5-E
V

-S
T2a

Literatur
D

etaillierte Literaturangaben  erfolgen in der ersten S
itzung. Zur V

orbereitung
em

pfehle ich:

•
E

rnstpeter M
aurer: Luther. Freiburg 1999 (bes. K

ap. 1 u. 2)
D

ie Lehre von den Sakram
enten

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chulz
D

i, w
och, 16:00 - 18:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
A

nders als etw
a im

 Falle der Trinitätslehre ist der G
edanke einer sakram

entalen
V

ergegenw
ärtigung des in C

hristus erschienen H
eils biblisch zuverlässig verbürgt,

seine U
m

setzung seit jeher fester B
estandteil christlicher G

laubenspraxis.
D

esungeachtet herrscht nicht erst seit der R
eform

ation, die das S
akram

ent neben
der W

ortverkündigung als zw
eiten K

ernbestandteil des christlichen G
laubens

betrachtet hat, ein steter S
treit über E

igenart, A
nzahl, theologische B

egründung
und P

raxis der S
akram

ente. W
ir w

erden uns im
 S

em
inar ausgew

ählte E
tappen und

S
tandpunkte dieses S

treites vergegenw
ärtigen: B

eginnend beim
 neutestam

entlichen
B

efund arbeiten w
ir uns verm

ittelt über dogm
engeschichtlich zentrale P

ositionen
(A

ugustinus, B
erengar, Luther, Zw

ingli) bis in die G
egenw

art vor, um
 hier in den

religionsw
issenschaftlich, dogm

atisch, kontrovers- und praktisch-theologisch strittigen
Fragen kom

petent m
itdiskutieren zu können.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T3a

L5-E
V

-S
T2a

Literatur
A

usführliche Literaturangaben  erfolgen in der ersten S
itzung. Zur E

inarbeitung
em

pfehle ich:

•
K

öpf, U
lrich u.a.: A

rt. S
akram

ente, in: R
G

G
4, B

d. 7, 752-770

Ethik
Soren K

ierkegaards "Furcht und Zittern" (1843)
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson S
chreiber

D
o, w

och, 16:00 - 18:00, IG
-H

ochhaus - IG
 411 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 10

Inhalt
1. Zum

 Them
a:   

Furcht und Zittern  (1843) gehört zu den bekanntesten und w
ichtigsten S

chriften S
øren

K
ierkegaards. D

en A
usgangspunkt dieser S

chrift bildet die biblische E
rzählung von

A
braham

, der auf G
ottes W

eisung hin seinen S
ohn Isaak als O

pfer darbringen soll.
W

äre das E
thische die letzte Instanz, dann w

äre A
braham

s V
erhalten gegenüber

Isaak als M
ordversuch zu verurteilen. Ist es aber m

öglich, auch solche H
andlungen zu

rechtfertigen, die jeder Form
 von M

enschlichkeit entbehren? G
ibt es H

andlungen, die
nicht m

ehr kritisch-rational oder auch ethisch-m
oralisch überprüfbar sind? W

ird m
it dem

G
lauben also eine neue  K

ategorie jenseits des E
thischen eröffnet, da der einzelne

G
läubige in ein absolutes (und zugleich privates) V

erhältnis zu G
ott tritt, w

elches
das E

thisch-A
llgem

eine (zum
indest zeitw

eilig) aufhebt? Ist G
ott dann aber nicht ein
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W
illkürgott, der zu einem

 V
erhalten verpflichten oder dieses gutheißen könnte, das dem

sittlichen E
m

pfinden des M
enschen diam

etral entgegensteht?

K
ierkegaards A

bsicht in Furcht und Zittern  ist es, aus der E
rzählung von A

braham
in Form

 von „P
roblem

ata" aufzuzeigen, „w
elch ungeheures P

aradox der G
laube

ist, ein P
aradox, das einen M

ord in eine heilige und G
ott w

ohlgefällige H
andlung zu

verw
andeln verm

ag, ein P
aradox, das dem

 A
braham

 den Isaak w
iedergibt - etw

as,
dessen sich kein D

enken bem
ächtigen kann, w

eil der G
laube gerade da anfängt, w

o
das D

enken aufhört" (Furcht und Zittern ; vgl. die Ü
bersetzung von L. R

ichter, S
. 49).

D
ie leitenden Fragen sind dabei folgende: (1) G

ibt es eine teleologische S
uspension

des E
thischen? (2) G

ibt es eine absolute P
flicht gegen G

ott? (3) W
ar es ethisch

verantw
ortbar von A

braham
, dass er sein V

orhaben vor S
arah, E

lieser und Isaak
verschw

ieg?

2. Zur D
urchführung: 

Im
 P

rosem
inar geht es erstens um

 ein V
erständnis der E

ntstehung und des sachlichen
K

ontexts von Furcht und Zittern , zw
eitens um

 eine Interpretation und D
iskussion der

w
ichtigsten P

assagen dieser S
chrift. D

rittens soll die zeitgeschichtlich aktuelle Frage
erörtert w

erden, ob sich so etw
as w

ie eine E
thik des göttlichen B

efehls (in der neueren
U

S
-am

erikanischen bzw
. angelsächsischen E

thikdebatte als ‚D
ivine-C

om
m

and-E
thics'

diskutiert) begründen lässt: dass G
ott also das G

ute nicht deshalb w
ill und befiehlt, w

eil
und insofern es gut ist, sondern das G

ute um
gekehrt deshalb gut ist, w

eil und insofern
G

ott es befiehlt.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-S
T1

L2-E
V

-S
T1

L3-E
V

-S
T1

L5-E
V

-S
T1

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012
Literatur

E
inschlägigeLiteraturw

ird in der ersten S
itzung bekanntgegeben. Zur A

nschaffung
em

pfehle ich die Ü
bersetzung von Furcht und Zittern  durch Liselotte R

ichter (E
V

A
Taschenbücher , B

d. 23; zuletzt: 5. A
uflage von 2004). N

otfalls auch die Ü
bersetzung

von G
ünther Jungbluth, in: D

ie K
rankheit zum

 Tode · Furcht und Zittern · D
ie

W
iederholung · D

er B
egriff der A

ngst , hg. von H
erm

ann D
iem

 und W
alter R

est,
D

eutscher Taschenbuch V
erlag (zuletzt 2005 erschienen; keinesfalls die Ü

bersetzung
von E

m
anuel H

irsch.
Einführung in die theologische Ethik
V

orlesung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson O

hly
Fr, w

och, 12:00 - 14:00, H
örsaalzentrum

 - H
Z 11 H

örsaal H
Z 11 (vorrangiges B

elegungsrecht Fb 01)
Inhalt

W
as ist ein ethisches A

rgum
ent? W

oran zeigt sich, ob ein ethisches A
rgum

ent gut ist?
W

orin unterscheiden sich ethische Fragestellungen von G
eschm

acksfragen? W
as ist

das B
esondere an der Theologischen E

thik? U
nd w

ie kann sie auch für N
icht-C

hristen
relevant und überzeugungsfähig w

erden? D
ie V

orlesung bietet G
rundlagen der E

thik
sow

ohl im
 historischen als auch im

 system
atischen Ü

berblick. G
rundbegriffe der E

thik
innerhalb ihrer S

ystem
atik w

erden ebenso erläuternd vorgestellt w
ie H

auptvertreter
bestim

m
ter ethischer A

nsätze.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-S
T1



Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 27

L2-E
V

-S
T1

L2-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T1

L3-E
V

-S
T2a

L5-E
V

-S
T1

L5-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-R
D

L3-E
V

-R
K

Toleranz in K
onflikt

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson O

hly
Fr, w

och, 14:00 - 16:00, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

Inhalt
Toleranz ist ein zw

eischneidiges A
nliegen. E

inerseits gilt Toleranz als eine Tugend
im

m
er dann, w

enn m
an jem

andem
 Intoleranz vorw

irft. A
nderseits bedeutet m

oralische
Toleranz, etw

as zuzulassen, w
as m

an selbst nicht m
oralisch rechtfertigen kann.

Insofern steht Toleranz unter dem
 V

erdacht, ein w
idersprüchliches ethisches K

onzept
zu sein. R

ainer Forsts S
tudie zum

 Toleranzbegriff w
ird im

 S
em

inar zugrunde gelegt. In
ihr w

ill Forst eine m
oralische B

egründung für den Toleranzbegriff geben. D
as S

em
inar

w
ird untersuchen, ob eine m

oralische B
egründung von Toleranz überhaupt m

öglich ist
oder ob m

an dabei auf vor-m
oralische R

echtfertigungen zurückgreifen m
uss.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-S
T2b

L3-E
V

-S
T2b

L3-E
V

-S
T3b

L5-E
V

-S
T2b

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012
Literatur

•
R

. Forst: Toleranz in K
onflikt. G

eschichte, G
ehalt und G

egenw
art eines um

strittenen
B

egriffs

R
eligionsphilosophie

Sören K
ierkegaard

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson S
chulz

M
i, E

inzel, 08:30 - 10:00, 20.04.2011 - 20.04.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 411 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 10
M

i, w
och, 08:30 - 10:00, ab 27.04.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 8 H
örsaal H

Z 8
Inhalt

D
er ‚religiöse S

chriftsteller' S
ören K

ierkegaard (1813-1855) ist nicht nur der einzige
dänische D

enker von W
eltrang; er zählt neben Ludw

ig Feuerbach, K
arl M

arx, A
rthur

S
chopenhauer und Friedrich N

ietzsche zugleich zu den prägendsten G
estalten der

posthegelianischen E
poche des m

ittleren und späten 19. Jahrhunderts in D
eutschland

und E
uropa. N

achdem
 er hier zunächst durch seine antikirchlich-polem

ischen
S

pätschriften gew
irkt hatte, kam

 - bedingt unter anderem
 durch zahlreiche

Ü
bersetzerinitiativen - der E

influss vor allem
 seines sog. pseudonym

en W
erkes seit

B
eginn des 20. Jahrhunderts im

m
er stärker auch im

 internationalen K
ontext zur

G
eltung. Zentrale G

eistesström
ungen in der Theologie (S

tichw
ort K

arl B
arth und
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die dialektische Theologie) und P
hilosophie (S

tichw
ort E

xistentialism
us) sind ohne

die vielfältigen Im
pulse K

ierkegaards w
eder in ihrer G

enese noch ihrer leitenden
Zielsetzung nach zu verstehen. D

ie V
orlesung w

ird diesen rezeptionshistorischen
B

ezügen gebührend R
echnung tragen. Im

 Zentrum
 steht aber die R

ekonstruktion
der V

oraussetzungen, K
ernthem

en und P
roblem

e des K
ierkegaardschen

G
eneralunternehm

ens, das ‚C
hristentum

 in die C
hristenheit einzuführen'.

N
achw

eis
Lehram

t: 

L2-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T2a

L3-E
V

-S
T3a

L3-E
V

-R
K

L5-E
V

-S
T2a

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012
Literatur

D
etaillierte Literaturangaben  w

erden in der ersten S
itzung geliefert; zur E

inarbeitung
em

pfehle ich:

•
S

chulz, H
eiko: S

øren K
ierkegaard. In: F.W

. G
raf (H

g.), K
lassiker der Theologie, B

d.
2. M

ünchen 2005, S
. 105-122

D
avid H

um
es, D

ialoge über natürliche R
eligion

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chulz
D

i, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
„A

us jeder S
eite von D

avid H
um

e ist m
ehr zu lernen, als aus H

egels, H
erbarts und

S
chleierm

achers säm
tlichen philosophischen W

erken zusam
m

engenom
m

en." S
o

A
rthur S

chopenhauers polem
ischer S

eitenhieb auf die zeitgenössische P
hilosophie

des 19. Jahrhunderts. W
as H

um
e angeht, so denkt S

chopenhauer hierbei vor allem
an dessen religionsphilosophisches H

auptw
erk, die D

ialogues C
oncerning N

atural
R

eligion , die ihr V
erfasser w

egen der darin verteidigten religionskritischen Thesen
zu seinen Lebzeiten nicht zu veröffentlichen w

agte. N
och heute hat dieses klassische

D
okum

ent aufklärerischen D
enkens, das bereits bei seinem

 E
rscheinen (1779) heftige

D
iskussionen auslöste, nichts von dem

 unnachahm
lichen E

sprit verloren, m
it dem

 der
A

utor seinem
 Leser in dialogischer Form

 zentrale religionsphilosophische P
roblem

e
(die W

ahrheit der G
ottesbew

eise, das P
roblem

 des Ü
bels in der W

elt, das G
ottesbild

der natürlichen i.S
. der ‚V

ernunftreligion' etc.) ebenso subtil w
ie kenntnisreich, dabei

stilistisch m
it leichter, ja streckenw

eise durchaus hum
oristischer H

and zu verm
itteln

versteht.

W
ir w

erden im
 S

em
inarden gesam

ten Text zugrundelegen, diesen in seinen zentralen
Textpassagen im

 D
etail interpretieren und dabei auch dessen W

irkungsgeschichte
einbeziehen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-S
T2b

L2-E
V

-R
B

 (als V
eranstaltung "R

eligionstheorie")

L3-E
V

-S
T2b

L3-E
V

-S
T3b

L3-E
V

-R
B

 (als V
eranstaltung "R

eligionstheorie")



Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 29

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-S
T2b

L5-E
V

-R
B

 (als V
eranstaltung "R

eligionstheorie")

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 012

Literatur
•

H
um

e, D
avid: D

ialoge über natürliche R
eligion. S

tuttgart 1981 u.ö. (R
eclam

, ca. 4,50
E

uro, zur A
nschaffung em

pfohlen)
•

S
trem

inger, G
erhard: D

avid H
um

e. S
ein Leben und sein W

erk. P
aderborn 1995

3,
bes. 633-645

Praktische Theologie und R
eligionspädagogik

N
achprüfung für "R

eligionsunterricht im
 K

ontext Europa" (H
eim

brock) und "Einführung in die
R

eligionspädagogik" (Seebach)
K

lausur, Lehrperson H
eim

brock/S
eebach

M
o, E

inzel, 08:00 - 10:00, 18.04.2011 - 18.04.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

Einführung in die Praktische Theologie: G
em

einde, M
itgliedschaft, B

ekenntnis, R
eligion - w

as heißt
K

irche?
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson M
eyer

D
o, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
Inhalt

A
n der B

estim
m

ung ‚der K
irche' verdichten sich w

esentliche P
roblem

stellungen der
P

raktischen Theologie. Ü
ber ‚K

irche' und ‚kirchliches H
andeln' lässt sich gegenw

ärtig
praktisch-theologisch nicht sinnvoll sprechen, ohne dass das B

ekenntnis zu der einen,
heiligen K

irche und die unübersichtliche E
rfahrungsw

irklichkeit von K
irche im

 K
ontext

einer w
eltanschaulich pluralen G

esellschaft produktiv aufeinander bezogen w
erden.

K
om

plexität dieser A
rt bildet einerseits einen P

rüfstein für die P
raxis- und

A
nalysefähigkeit der P

raktischen Theologie in einer sich verändernden G
esellschaft.

A
ndererseits ergeben sich daraus G

rundfragen nach dem
 O

rt und der generellen
G

estalt P
raktischer Theologie.

D
iese H

erausforderungen m
öchte das P

rosem
inar aufnehm

en: A
m

 B
eispiel von

Theorien und P
raxisperspektiven kirchlichen H

andelns verm
ittelt es G

rundlagenw
issen

zur P
raktischen Theologie als G

esam
tdisziplin, die sich in der G

egenw
art als Theorie

religiöser K
ultur im

 H
orizont gelebter R

eligion versteht. D
ie gem

einsam
e A

rbeit im
P

rosem
inar verbindet die eigene E

rprobung praktisch-theologischer M
ethoden anhand

von Fallstudien m
it einem

 exem
plarischen Ü

berblick über grundlegende E
ntw

ürfe des
Faches.

D
am

it legt das P
rosem

inar ein Fundam
ent für das vertiefte praktisch-theologische

S
tudium

 einzelner P
hänom

ene, Fragen und H
andlungsfelder.

V
oraussetzung

B
ereitschaft zu intensiver und regelm

äßiger V
or- bzw

. N
achbereitung und M

itarbeit
(inkl. praktischer E

rkundung und P
räsentation im

 S
em

inar) w
ird vorausgesetzt.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011).
Literatur

•
D

ietrich R
össler: G

rundriß der P
raktischen Theologie. 2. A

ufl., B
erlin / N

ew
 Y

ork
1994

•
M

ichael M
eyer-B

lanck/B
irgit W

eyel: S
tudien- und A

rbeitsbuch P
raktische Theologie.

S
tuttgart 2008

Einführung in die R
eligionspädagogik

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

eebach
M

o, w
och, 10:00 - 12:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
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M
o, E

inzel, 10:00 - 12:00, 18.07.2011 - 18.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
G

ute religionspädagogische P
raxis ergibt sich nicht von selbst, sondern basiert

auf Theorie und R
eflexion. U

m
 sich den oft unbew

ussten V
oraussetzungen des

H
andelns im

 R
ahm

en des R
eligionsunterrichts anzunähern, bieten sich folgende

Fragestellungen an: W
as ist eigentlich unter R

eligion zu verstehen? W
o und in w

elchen
Form

en kom
m

t sie vor? W
ie kom

m
t der/die E

inzelne zu "seiner/ihrer" R
eligiosität?

W
ie ist R

eligion zu lehren? W
elche R

olle kom
m

t R
eligion an der öffentlichen S

chule
zu? D

iese Fragestellungen führen hin zu einer A
nalyse der G

rundproblem
e des

R
eligionsunterrichts. D

as P
rosem

inar versteht sich als erster S
chritt innerhalb des

S
tudium

s der R
eligionspädagogik und w

ill anhand der oben skizzierten Fragen ein
theoretisches Fundam

ent legen, auf das die w
eiteren religionspädagogischen und

didaktischen S
tudien bis hin zur konkreten U

nterrichtsvorbereitung aufgebaut w
erden

können.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-P
T1 ab 1

L2-E
V

-P
T1 1-4

L3-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-P
T1 1-4

V
oraussetzung

D
iese V

eranstaltung ist über die P
flichtcurricula hinaus auch für P

farram
ts- und

D
iplom

studierende nach ‚alter O
rdnung' geeignet. B

ereitschaft zu regelm
äßiger V

or-
bzw

. N
achbereitung und M

itarbeit. Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche

A
nm

eldung über das elektronische A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch

(A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011). M

aßgeblich für A
nm

eldeverfahren und
ggf. A

usw
ahlkriterien sind die S

P
oL sow

ie der entsprechende B
eschluss des

Fachbereichsrates vom
 23.4.08. E

ine N
achm

eldung für E
rstsem

ester ist bei der
D

ozentin unter A
nita.S

eebach@
em

.uni-frankfurt.de m
öglich.

Für S
tudierende nach m

odularisierter S
tudienordnung w

ird als M
odulteilprüfung eine

K
lausur (Term

in: 18.07.2011, 10-12 U
hr) geschrieben.

Literatur
Zu B

eginn des P
rosem

inars liegt ein S
em

inarreader m
it den benötigten Texten vor.

R
eligion bei K

indern und Jugendlichen (R
eligiöse Sozialisation 1)

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson R

osendahl
D

o, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
D

o, E
inzel, 14:00 - 16:00, 19.05.2011 - 19.05.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 1.418 (B
esprechungsraum

 IG
H

ochhaus, nur für E
inzelterm

ine)
Inhalt

A
uch w

enn viele K
inder heute m

it traditionellen R
eligionsform

en w
eniger vertraut

sind, so ist die W
elt eines K

indes in jedem
 Fall m

it vielfältigen S
ym

bolen ausgestattet.
D

iese S
ym

bolbildung stellt eine w
ichtige B

rücke für den Zugang zu R
eligion dar,

denn religiöse S
prache und religiöse R

ituale leben von S
ym

bolen, M
etaphern und

B
ildern. D

as S
em

inar gibt einen Ü
berblick über w

ichtige theoretische Zugänge zur
religiösen E

ntw
icklung bei K

indern und Jugendlichen und leitet zugleich zu M
ethoden

em
pirischer E

rforschung kindlicher V
orstellungen und jugendlicher R

eligiosität an.
A

lle S
em

inarteilnehm
enden w

erden im
 S

em
esterverlauf eine eigene Feldforschung

durchführen.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 5-6

L3-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-P
T1 1-4
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L5-E
V

-R
B

 5-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

B
A

-R
W

 013

V
oraussetzung

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011).
A

chtung: A
us hochschuldidaktischen G

ründen ist die Teilnehm
endenzahl für diese

V
eranstaltung auf m

ax. 25 S
tudierende begrenzt. (M

aßgeblich für A
nm

eldeverfahren
und A

usw
ahlkriterien sind die S

P
oL sow

ie der entsprechende B
eschluss des

Fachbereichsrates vom
 23.04.08). In V

erbindung m
it dem

 S
em

inar ist der B
esuch

des M
ethodenw

orkshops E
m

pirische E
rschließung von R

eligion in der A
lltagskultur

(E
inzelterm

in am
 7.5.2011, 9.15-15.30 U

hr, R
aum

 N
G

 1.701) obligatorisch. D
ieser

Zusatzterm
in w

ird im
 Zeitum

fang auf das S
em

inar angerechnet.

D
iese V

eranstaltung ist auch für P
farram

ts-, D
iplom

- sow
ie M

Th-S
tudierende geeignet.

Literatur
Zu B

eginn der V
eranstaltung w

ird ein R
eader m

it den m
eisten der im

 S
em

inar
verw

endeten Lesetexte vorliegen.
B

em
. zu Zeit und O

rtIn V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch des M
ethodenw

orkshops E
m

pirische
E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur (E
inzelterm

in am
 7.5.2011, 9.15-15.30

U
hr, R

aum
 N

G
 1.701) obligatorisch. D

ieser Zusatzterm
in w

ird im
 Zeitum

fang auf das
S

em
inar angerechnet.

R
eligion bei K

indern und Jugendlichen (R
eligiöse Sozialisation 2)

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

teinkühler
D

o, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
A

uch w
enn viele K

inder heute m
it traditionellen R

eligionsform
en w

eniger vertraut
sind, so ist die W

elt eines K
indes in jedem

 Fall m
it vielfältigen S

ym
bolen ausgestattet.

D
iese S

ym
bolbildung stellt eine w

ichtige B
rücke für den Zugang zu R

eligion dar,
denn religiöse S

prache und religiöse R
ituale leben von S

ym
bolen, M

etaphern und
B

ildern. D
as S

em
inar gibt einen Ü

berblick über w
ichtige theoretische Zugänge zur

religiösen E
ntw

icklung bei K
indern und Jugendlichen und leitet zugleich zu M

ethoden
em

pirischer E
rforschung kindlicher V

orstellungen und jugendlicher R
eligiosität an.

A
lle S

em
inarteilnehm

enden w
erden im

 S
em

esterverlauf eine eigene Feldforschung
durchführen.

N
achw

eis
Lehram

t: 

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 5-6

L3-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-R
B

 5-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 013
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).

A
chtung: A

us hochschuldidaktischen G
ründen ist die Teilnehm

endenzahl für diese
V

eranstaltung auf m
ax. 25 S

tudierende begrenzt. (M
aßgeblich für A

nm
eldeverfahren

und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende B

eschluss des
Fachbereichsrates vom

 23.04.08). In V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch
des M

ethodenw
orkshops E

m
pirische E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur
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(E
inzelterm

in am
 7.5.2011, 9.15-15.30 U

hr, R
aum

 N
G

 1.701) obligatorisch. D
ieser

Zusatzterm
in w

ird im
 Zeitum

fang auf das S
em

inar angerechnet.

D
iese V

eranstaltung ist auch für P
farram

ts-, D
iplom

- sow
ie M

Th-S
tudierende geeignet.

Literatur
Zu B

eginn der V
eranstaltung w

ird ein R
eader m

it den m
eisten der im

 S
em

inar
verw

endeten Lesetexte vorliegen.
B

em
. zu Zeit und O

rtIn V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch des M
ethodenw

orkshops E
m

pirische
E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur (E
inzelterm

in am
 7.5.2011, 9.15-15.30

U
hr, R

aum
 N

G
 1.701 obligatorisch. D

ieser Zusatzterm
in w

ird im
 Zeitum

fang auf das
S

em
inar angerechnet.

Verständigung über R
eligion (G

ruppe 1)
Ü

bung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

eebach
M

o, w
och, 16:00 - 18:00, 11.04.2011 - 27.06.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

S
a, E

inzel, 09:00 - 17:00, 02.07.2011 - 02.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
Zu einer fachlichen G

rundbildung professioneller LehrerInnen zählt im
 Fach E

v.
Theologie neben S

achw
issen unabdingbar auch die Fähigkeit zur K

om
m

unikation
über R

eligion m
it S

chülerinnen und S
chülern. M

it dieser V
eranstaltung bietet

der Fachbereich für Lehram
tsstudierende ein theologisches Lernangebot im

Zusam
m

enspiel von S
achbildung, S

ozialbildung und B
eratung an. D

ie Lernprozesse
um

fassen S
achthem

en religiöser K
om

m
unikation, aber auch praktischen U

m
gang m

it
G

esprächsverhalten in der G
ruppe und W

ahrnehm
ung von K

om
m

unikationsverhalten
von Lehrern und S

chülern in realen U
nterrichtssituationen. Feedback-P

artnerschaften
und externe B

eratung sollen dazu verhelfen, das eigene K
om

m
unikationsprofil nach

S
tärken und S

chw
ächen besser zu verstehen und w

enn m
öglich zu erw

eitern.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-P
T1 ab 1

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 ab 5

L3-E
V

-P
T2 ab 5

L5-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-R
B

 ab 5
V

oraussetzung
B

ereitschaft zu regelm
äßiger Teilnahm

e an allen E
lem

enten, z.T. m
it

zusätzlichem
 Zeitaufw

and (einer U
nterrichtshospitation, einer 90-m

inütigen
G

ruppensupervisionssitzung m
it externem

 B
erater, B

eratungen in
Feedback-P

artnerschaften). A
m

 02.07.2011 findet ein verbindlicher B
locktag statt.

A
us hochschuldidaktischen G

ründen ist die Teilnehm
erzahl begrenzt auf m

ax. 15
S

tudierende je G
ruppe.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011). B
itte

m
elden S

ie sich für alle G
ruppen der Ü

bung ‚V
erständigung über R

eligion' im
S

oS
e an, die für S

ie term
inlich in Frage kom

m
en. S

ie w
erden dann rechtzeitig vor

S
em

esterbeginn inform
iert, ob und in w

elcher Lerngruppe der V
eranstaltung S

ie
einen P

latz erhalten haben. Ü
ber die Teilnahm

e und die G
ruppenzuteilung w

ird
nach hochschulorganisatorischen G

esichtspunkten entschieden. (M
aßgeblich für

A
nm

eldeverfahren und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende

B
eschluss des Fachbereichsrates vom

 23.04.08).
Literatur

Zu B
eginn der V

eranstaltung w
ird ein R

eader m
it den in der Ü

bung verw
endeten

Texten vorliegen.
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Verständigung über R
eligion (G

ruppe 2)
Ü

bung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

eebach/S
teinkühler

D
i, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
Inhalt

Zu einer fachlichen G
rundbildung professioneller LehrerInnen zählt im

 Fach E
v.

Theologie neben S
achw

issen unabdingbar auch die Fähigkeit zur K
om

m
unikation

über R
eligion m

it S
chülerinnen und S

chülern. M
it dieser V

eranstaltung bietet
der Fachbereich für Lehram

tsstudierende ein theologisches Lernangebot im
Zusam

m
enspiel von S

achbildung, S
ozialbildung und B

eratung an. D
ie Lernprozesse

um
fassen S

achthem
en religiöser K

om
m

unikation, aber auch praktischen U
m

gang m
it

G
esprächsverhalten in der G

ruppe und W
ahrnehm

ung von K
om

m
unikationsverhalten

von Lehrern und S
chülern in realen U

nterrichtssituationen. Feedback-P
artnerschaften

und externe B
eratung sollen dazu verhelfen, das eigene K

om
m

unikationsprofil nach
S

tärken und S
chw

ächen besser zu verstehen und w
enn m

öglich zu erw
eitern.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L1-E
V

-P
T1 ab 1

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 ab 5

L3-E
V

-P
T2 ab 5

L5-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-R
B

 ab 5
V

oraussetzung
B

ereitschaft zu regelm
äßiger Teilnahm

e an allen E
lem

enten, z.T. m
it

zusätzlichem
 Zeitaufw

and (einer U
nterrichtshospitation, eine 90-m

inütige
G

ruppensupervisionssitzung m
it externem

 B
erater, B

eratungen in
Feedback-P

artnerschaften). A
us hochschuldidaktischen G

ründen ist die
Teilnehm

erzahl begrenzt auf m
ax. 15 S

tudierende je G
ruppe. Für diese V

eranstaltung
ist eine verbindliche A

nm
eldung vor S

em
esterbeginn erforderlich.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011). B
itte

m
elden S

ie sich für alle G
ruppen der Ü

bung ‚V
erständigung über R

eligion' im
S

oS
e an, die für S

ie term
inlich in Frage kom

m
en. S

ie w
erden dann rechtzeitig vor

S
em

esterbeginn inform
iert, ob und in w

elcher Lerngruppe der V
eranstaltung S

ie
einen P

latz erhalten haben. Ü
ber die Teilnahm

e und die G
ruppenzuteilung w

ird
nach hochschulorganisatorischen G

esichtspunkten entschieden. (M
aßgeblich für

A
nm

eldeverfahren und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende

B
eschluss des Fachbereichsrates vom

 23.04.08).
Literatur

Zu B
eginn der V

eranstaltung w
ird ein R

eader m
it den in der Ü

bung verw
endeten

Texten vorliegen.
Verständigung über R

eligion (G
ruppe 3)

Ü
bung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson M
eyer

D
i, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
S

a, E
inzel, 09:00 - 17:00, 18.06.2011 - 18.06.2011, H

örsaalzentrum
 - H

Z 8 H
örsaal H

Z 8
Inhalt

Zu einer fachlichen G
rundbildung professioneller LehrerInnen zählt im

 Fach E
v.

Theologie neben S
achw

issen unabdingbar auch die Fähigkeit zur K
om

m
unikation

über R
eligion m

it S
chülerinnen und S

chülern. M
it dieser V

eranstaltung bietet
der Fachbereich für Lehram

tsstudierende ein theologisches Lernangebot im
Zusam

m
enspiel von S

achbildung, S
ozialbildung und B

eratung an. D
ie Lernprozesse

um
fassen S

achthem
en religiöser K

om
m

unikation, aber auch praktischen U
m

gang m
it

G
esprächsverhalten in der G

ruppe und W
ahrnehm

ung von K
om

m
unikationsverhalten

von Lehrern und S
chülern in realen U

nterrichtssituationen. Feedback-P
artnerschaften
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und externe B
eratung sollen dazu verhelfen, das eigene K

om
m

unikationsprofil nach
S

tärken und S
chw

ächen besser zu verstehen und w
enn m

öglich zu erw
eitern.

N
achw

eis
Lehram

t: 

L1-E
V

-P
T1 ab 1

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 ab 5

L3-E
V

-P
T2 ab 5

L5-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-R
B

 ab 5
V

oraussetzung
„A

chtung:  E
in S

em
inarblock am

 18.06.  ist verbindlicher Teil dieser Ü
bung. D

ieser
Zusatzterm

in w
ird im

 Zeitum
fang auf die Ü

bung angerechnet (durch W
egfall einiger der

w
öchentlichen S

itzungen).

W
eitere V

oraussetzungen: B
ereitschaft zu regelm

äßiger Teilnahm
e an allen

E
lem

enten, z.T. m
it zusätzlichem

 Zeitaufw
and (einer U

nterrichtshospitation, eine
90-m

inütige G
ruppensupervisionssitzung m

it externem
 B

erater, B
eratungen

in Feedback-P
artnerschaften). A

us hochschuldidaktischen G
ründen ist die

Teilnehm
erzahl begrenzt auf m

ax. 15 S
tudierende je G

ruppe.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011). B
itte

m
elden S

ie sich für alle G
ruppen der Ü

bung ‚V
erständigung über R

eligion' im
S

oS
e an, die für S

ie term
inlich in Frage kom

m
en. S

ie w
erden dann rechtzeitig vor

S
em

esterbeginn inform
iert, ob und in w

elcher Lerngruppe der V
eranstaltung S

ie
einen P

latz erhalten haben. Ü
ber die Teilnahm

e und die G
ruppenzuteilung w

ird
nach hochschulorganisatorischen G

esichtspunkten entschieden. (M
aßgeblich für

A
nm

eldeverfahren und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende

B
eschluss des Fachbereichsrates vom

 23.04.08)."
Literatur

Zu B
eginn der V

eranstaltung w
ird ein R

eader m
it den in der Ü

bung verw
endeten

Texten vorliegen.
G

rundfragen der R
eligionspädagogik

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson B
rinkm

ann
D

i, w
och, 14:00 - 16:00, H

örsaalzentrum
 - H

Z 8 H
örsaal H

Z 8
Inhalt

„W
er sich m

it der R
eligionspädagogik ernsthaft befasst - und dies sei einm

al für
S

tudierende der E
v. Theologie bzw

. der E
v. R

eligion angenom
m

en -, w
ird einfach zu

der E
rkenntnis kom

m
en m

üssen, dass es definitiv nicht um
 eine reine pragm

atisch
fokussierte A

nw
endungsw

issenschaft geht, sondern um
..." (A

bbruch des Zitats. E
s soll

spannend bleiben!)

W
orum

 geht es in der R
eligionspädagogik (eigentlich)? U

m
 Theorien religiöser

E
rziehung, M

ethoden theologischer B
elehrung, Tipps lebenspraktischer W

eisung?
G

eht es um
 R

eligionsunterricht für K
inder, Jugendliche, E

rw
achsene? W

as hat
das G

anze überhaupt m
it B

ildung, auch m
it religiöser B

ildung, zu tun, und w
as m

it
(religiöser) E

ntw
icklung - w

enn es die überhaupt gibt? W
as haben R

eligion und B
ildung

gem
einsam

 (oder auch nicht)?

D
ie V

orlesung w
ill die w

ichtigsten Fragen stellen und zu beantw
orten suchen.

E
ine kurze „G

eschichte der R
P

" w
ird erzählt, aber auch einige w

ichtige
W

esensbestim
m

ungen - z.B
. von „R

eligiosität" oder „G
laube(n)" - vorgenom

m
en.

B
ildungs- und E

ntw
icklungstheorien sollen diskutiert w

erden, und am
 E

nde gilt es,
die w

ichtigsten S
chnittstellen und B

erührungspunkte von R
P

 und den w
eiteren
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theologischen D
isziplinen, aber auch nichttheologischer W

issenschaften und D
iskurse

zu um
reißen.

N
achw

eis
Lehram

t: 

L2-E
V

-P
T1 1-4

L3-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-P
T1 1-4

Literatur
... w

ird in einer der ersten S
itzungen vorgestellt

A
lltagsdogm

atik (Sem
inar zur Them

atik religiöser B
ildungsprozesse oder Sem

inar R
eligionstheorie)

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson R

osendahl
D

i, w
och, 10:00 - 12:00, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

Theologisches W
issen im

 A
lltag? - D

er B
egriff des theologischen W

issens scheint
etw

as sperrig und das ist gut so. E
s ist danach zu fragen, w

as beanspruchen kann,
fester W

issensbestand christlicher und evangelischer Theologie zu sein und w
ie

W
issen und verantw

ortete G
ew

issheit in G
laubensdingen zustande kom

m
en kann.

E
s geht nicht nur darum

, die „einfachen A
usgangsfragen nicht aus dem

 A
uge zu

verlieren" (M
. M

oxter), sondern auch darum
, sie überhaupt erst (w

ieder) in den B
lick zu

bekom
m

en. Zw
ei B

eispiele: D
ie Trinitätslehre gilt oft selbst unter R

eligionslehrerInnen
und P

farrerInnen als bloße theoretische S
pekulation einiger sicherlich großer

Theologen des 4.Jhds., die von der m
odernen Lebensw

elt w
eit entfernt sei. Ist das

so? D
as trinitarische G

ottesverständnis ist nicht nur ein „A
lleinstellungsm

erkm
al"

christlichen G
laubens, sondern die R

eflexion grundlegender konkreterE
rfahrungen der

christlichen G
em

einde. O
der: P

eter B
ukow

ski verm
utet, dass etw

a 80%
 aller Fragen,

die in S
chule und G

em
einde gestellt w

erden, die V
orsehungs- und V

ersöhnungslehre
betreffen. N

ehm
en w

ir einm
al an, das stim

m
t...w

elche G
estalt haben diese Fragen und

w
elche G

esprächsm
öglichkeiten bietet theologische W

issen und auf w
elche W

eise?

D
ie S

em
inarteilnehm

erInnen sollen in offenem
 D

iskurs them
atische S

chw
erpunkte

bestim
m

en. Zu exem
plarischen Them

en w
ird w

ährend des S
em

esters eigenständig
„im

 A
lltag", durch Interview

 und teilnehm
ende B

eobachtung, w
ie auch in der B

ibliothek
w

issenschaftlich gearbeitet und geforscht, m
it dem

 A
nspruch, theologisches W

issen
gleichsam

 zu verflüssigen und im
 A

lltag erlebbar zu m
achen

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-R
B

 ab 5

L3-E
V

-R
B

 ab 5

L5-E
V

-R
B

 ab 5
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).

A
chtung: A

us hochschuldidaktischen G
ründen ist die Teilnehm

endenzahl für diese
V

eranstaltung auf m
ax. 25 S

tudierende begrenzt. (M
aßgeblich für A

nm
eldeverfahren

und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende B

eschluss des
Fachbereichsrates vom

 23.04.08).

D
iese V

eranstaltung ist auch für P
farram

ts-, D
iplom

- sow
ie M

Th-S
tudierende geeignet.

Literatur
W

ird zur V
erfügung gestellt.

B
ei Zeit und Interesse sei zur V

orbereitung em
pfohlen (im

 S
em

inarapparat ab
1.3.2011):

•
B

irgit W
eyel: D

en S
inn ausdrücklich m

achen. S
kizzen zum

 unabschließbaren P
rojekt

der A
lltagsdogm

atik, in: D
ietrich K

orsch, Lars C
harbonnier (H

g.): D
er verborgene

S
inn. R

eligiöse D
im

ensionen des A
lltags. G

öttingen 2008, 399-405
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•
D

ietrich R
itschl, M

artin H
ailer: D

iesseits und jenseits der W
orte. G

rundkurs christliche
Theologie. N

eukirchen-V
luyn 2006

G
leichnisse vom

 A
nderen. Film

e im
 interreligiösen G

espräch
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson S
chneider-Q

uindeau
D

i, w
och, 16:00 - 18:00, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

Film
e können „G

leichnisse des Lebens" sein, w
eil sie das P

ublikum
 auf eine R

eise
m

itnehm
en, bei der sow

ohl die A
ffekte als auch der Intellekt höchst intensiv beteiligt

w
erden. Im

 interreligiösen D
ialog eröffnen solche G

leichnisse die W
ahrnehm

ung der
A

nderen. A
n ausgesuchten Film

beispielen soll eine buddhistische („W
arum

 B
odhi

D
harm

a in den O
rient aufbrach", R

: B
an Y

ong-kyun), jüdische (A
 S

erious M
an, R

: Joel
u. E

than C
oen), islam

ische (D
as verlorene H

alsband der Taube, R
: N

acer K
hem

ir) und
hinduistische (D

ance of the W
ind, R

: R
ajan K

hosa) S
elbstdarstellung als „G

leichnis
des A

nderen" gesichtet und als B
eitrag zum

 interreligiösen G
espräch verstanden

w
erden. S

chließlich w
ird m

it „M
atrix" ein H

ollyw
ood-B

lockbuster vorgestellt, der m
it

einer V
ielzahl religiöser M

otive spielt und selbst bereits E
rgebnis einer globalisierten

Zusam
m

enschau unterschiedlicher R
eligionen ist.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L3-E
V

-R
K

 ab 5

L3-E
V

-R
D

 ab 5
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).

A
chtung: A

us hochschuldidaktischen G
ründen ist die Teilnehm

endenzahl für diese
V

eranstaltung auf m
ax. 25 S

tudierende begrenzt. (M
aßgeblich für A

nm
eldeverfahren

und ggf. A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende B

eschluss des
Fachbereichsrates vom

 23.04.08).
Literatur

•
W

erner S
chneider: G

leichnisse des Lebens, in: M
. A

m
m

on, E
. G

ottw
ald (H

rsg.): K
ino

und K
irche im

 D
ialog. G

öttingen 1996, 50ff
K

om
petenzorientierung im

 R
eligionsunterricht (Sem

inar zur U
nterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für

L2/L3)
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
öhler-G

oigofski
M

i, w
och, 18:00 - 20:00, 20.04.2011 - 06.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
S

a, E
inzel, 10:00 - 16:00, 25.06.2011 - 25.06.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
Inhalt

In den kom
m

enden Jahren w
ird der schulische U

nterricht sukzessive von den
Lehrplänen auf B

ildungsstandards und K
erncurricula, verbunden m

it einer O
rientierung

an zu verm
ittelnden K

om
petenzen, um

gestellt. W
elche didaktischen und m

ethodischen
Folgen ergeben sich daraus für die P

lanung und D
urchführung von R

eligionsunterricht?
D

ieser Frage geht das S
em

inar nach, so dass am
 E

nde eine eigenständige
U

nterrichtsplanung m
öglich w

ird.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L2-E
V

-P
T1 ab 1

L3-E
V

-P
T2 ab 5

V
oraussetzung

V
orausgesetzt w

ird das 1. S
chulpraktikum

 sow
ie das P

rosem
inar R

P
 (gilt für L3).

E
rw

artet w
erden außerdem

 regelm
äßige aktive Teilnahm

e sow
ie die B

ereitschaft,
m

ethodische W
ege selbst zu beschreiten und auf der B

asis von theoretischen
Ü

berlegungen zu reflektieren.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011).
A

chtung: A
us hochschuldidaktischen G

ründen ist die Teilnehm
endenzahl für diese

V
eranstaltung auf m

ax. 25 S
tudierende begrenzt. (M

aßgeblich für A
nm

eldeverfahren
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und ggf. A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende B

eschluss des
Fachbereichsrates vom

 23.04.08).
Literatur

D
ie benötigte Literatur liegt zum

 V
eranstaltungsbeginn vor.

B
em

. zu Zeit und O
rtD

as S
em

inar beginnt am
 20.4.2011. Letzter S

itzungsterm
in: voraussichtlich 6.7.2011.

D
ie fehlenden S

itzungen w
erden in einem

 B
locksem

inar am
 S

am
stag, 25.6.2011, 10-16

ausgeglichen.
W

as können K
inder im

 R
eligionsunterricht lernen? (Sem

inar zur U
nterrichtsgestaltung/Fachdidaktik

für L1)
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson S
teinkühler

D
o, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

Inhalt
K

inder im
 G

rundschulalter m
ögen G

eschichten. S
ie haben Freude am

 Fragen und
am

 A
ntw

ortensuchen. D
iese beiden V

oraussetzungen verbinden sich zu einem
nachhaltigen und kreativen R

eligionsunterricht, w
enn Lehrkräfte anregende und

offene Im
pulse setzen sow

ie die daraus sich entw
ickelnden Lernprozesse begleiten

und vorsichtig steuern. Im
 S

em
inar lernen w

ir, Lernanlässe und Lernlandschaften zu
gestalten, sow

ie S
chritte zur Förderung religiöser K

om
petenz. D

as „Theologisieren m
it

K
indern" ist ein E

lem
ent innerhalb eines größeren G

anzen.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-P
T1 ab 1

V
oraussetzung

E
s w

ird em
pfohlen, das S

em
inar nach der A

bsolvierung des ersten S
chulpraktikum

s
sow

ie des P
rosem

inars R
P

 zu belegen. E
rw

artet w
ird regelm

äßige und aktive
Teilnahm

e sow
ie die B

ereitschaft, m
ethodische W

ege selbst zu beschreiten und auf der
B

asis von theoretischen Ü
berlegungen zu reflektieren.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.11). (M
aßgeblich

für A
nm

eldeverfahren und ggf. A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der

entsprechende B
eschluss des Fachbereichsrates vom

 23.04.08). A
chtung: A

us
hochschuldidaktischen G

ründen ist die Teilnehm
endenzahl für diese V

eranstaltung auf
m

ax. 25 S
tudierende begrenzt.

Literatur
Zu B

eginn der V
eranstaltung w

ird ein R
eader m

it den m
eisten der im

 S
em

inar
verw

endeten Lesetexte vorliegen.
Zw

ischen Sm
alltalk und Therapie - Seelsorge in der G

em
einde

S
em

inar, Lehrperson Theobold
M

i, E
inzel, 16:00 - 18:00, 13.04.2011 - 13.04.2011, C

asino - C
as 1.801 K

onferenzraum
 (nur für

E
inzelterm

ine)
Fr, E

inzel, 14:00 - 18:00, 17.06.2011 - 17.06.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
S

a, E
inzel, 10:00 - 18:30, 18.06.2011 - 18.06.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.741b M

ehrzw
eckraum

,
B

elegungspräferenz Fb 10
Fr, E

inzel, 14:00 - 18:00, 15.07.2011 - 15.07.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

S
a, E

inzel, 10:00 - 18:30, 16.07.2011 - 16.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
D

as S
em

inar geht der Frage nach, w
ie S

eelsorge auf qualifizierte W
eise in jenem

sozialen K
ontext stattfinden kann, der nach w

ie vor der zentrale B
austein von

K
irche ist: die G

em
einde. D

azu w
ird untersucht, w

elche besonderen B
edingungen

in der G
em

eindeseelsorge anzutreffen sind und w
elche m

odernen (K
urzzeit-)

Therapieverfahren für eine professionelle S
eelsorge sinnvoll adaptiert w

erden können.
D

abei w
ird im

m
er w

ieder kritisch zurückgefragt, w
as S

eelsorge zu S
eelsorge m

acht.
N

eben theologischen R
eflexionen gehören dazu auch praktische Ü

bungen als
alltagsnahes P

robehandeln.
V

oraussetzung
D

iese V
eranstaltung ist insbesondere für P

farram
ts-/D

iplom
-/M

ag. theol.-S
tudierende

geeignet, aber auch offen für alle, die sich für S
eelsorge in der G

em
einde interessieren.
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E
rw

artet w
ird die B

ereitschaft, sich durch D
iskussion und praktische Ü

bungen auf
gem

einsam
e S

uchprozesse einzulassen. D
ie erforderlichen V

orbereitungen für die
B

locksem
inare w

erden in der E
inführungsveranstaltung bekanntgegeben. E

ine norm
ale

psychische B
elastbarkeit w

ird vorausgesetzt.

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011).
Literatur

D
ie Literatur w

ird in der E
inführungsveranstaltung bekanntgegeben. W

er sich
vorbereitend schon m

al in die grundlegenden Fragestellungen der S
eelsorge

einarbeiten m
öchte, dem

 sei eines der aktuellen S
eelsorgelehrbücher em

pfohlen:

•
M

ichael K
lessm

ann: S
eelsorge. B

egleitung, B
egegnung, Lebensdeutung im

 H
orizont

des christlichen G
laubens. N

eukirchen 2009
•

Jürgen Ziem
er: S

eelsorgelehre. E
ine E

inführung für S
tudium

 und P
raxis. G

öttingen
2000 / 3. akt. A

ufl. 2008
•

D
oris N

auer: S
eelsorge. S

orge um
 die S

eele. 2. akt. A
ufl. S

tuttgart 2010

oder andere.
M

ethodenw
orkshop zur Em

pirischen Theologie: Em
pirische Erschließung von R

eligion in der
A

lltagskultur
K

olloquium
, Lehrperson H

eim
brock/K

erntke/Leonhard/M
eyer/R

osendahl
S

a, E
inzel, 09:00 - 16:00, 07.05.2011 - 07.05.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

S
a, E

inzel, 10:00 - 16:00, 07.05.2011 - 07.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.741a B
elegungspräferenz:

G
em

einsam
e N

utzung Fb 8 / Fb 10)
S

a, E
inzel, 10:00 - 16:00, 07.05.2011 - 07.05.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 2.701 Ü

bungsraum
,

B
elegungspräferenz Fb 10

S
a, E

inzel, 10:00 - 16:00, 07.05.2011 - 07.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 2.731 Ü
bungsraum

,
B

elegungspräferenz Fb 10
Inhalt

D
iese V

eranstaltung richtet sich an Teilnehm
ende des S

em
inars R

eligiöse S
ozialisation

und dient in diesem
 Zusam

m
enhang der V

orbereitung em
pirischer P

raxiserkundungen.
S

ie ist darüber hinaus aber offen für alle S
tudierende und D

oktoranden, die im
Zusam

m
enhang m

it E
xam

ensarbeiten u.a. an em
pirisch-theologischen P

rojekten
interessiert sind. Inhaltlicher S

chw
erpunkt ist eine erste E

inführung in qualitative
M

ethoden phänom
enologisch-em

pirischer Forschung unter den Fragen:

W
ie findet m

an ein konkretes Them
a em

pirisch-theologischer Forschung? W
as

sind „D
aten"? W

ie ist der M
ensch als Forschersubjekt in den Forschungsprozess

verw
ickelt? A

n w
elcher S

telle im
 Forschungsprozess kom

m
t das spezifisch

theologische Interesse zum
 Zuge?

N
eben dieser G

rundinform
ation geben E

inzelbausteine G
elegenheit, konkrete

M
ethoden w

ie B
ildanalyse, Interview

 oder Teilnehm
ende B

eobachtung kennen zu
lernen. D

azu w
erden auch S

chlüsselbegriffe und Instrum
ente phänom

enologischer
Zugänge zur Lebensw

elt herangezogen, w
ie sie im

 Frankfurter A
nsatz der P

raktischen
Theologie in den letzten Jahren entw

ickelt w
orden sind.

V
oraussetzung

Für diese V
eranstaltung ist eine verbindliche A

nm
eldung über das elektronische

A
nm

eldesystem
 im

 LS
F obligatorisch (A

nm
eldezeitraum

: 15.2.-15.3.2011). (M
aßgeblich

für A
nm

eldeverfahren und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende

B
eschluss des Fachbereichsrates vom

 23.04.08). A
m

 S
em

inar R
eligiöse S

ozialisation
(R

osendahl / S
teinkühler) Teilnehm

ende sind autom
atisch auch zu diesem

 W
orkshop

angem
eldet.

Literatur
D

er W
orkshop greift in allen S

chritten zurück auf den B
and:

•
A

strid D
inter/ H

ans-G
ünter H

eim
brock/ K

erstin S
öderblom

 (H
g.): E

inführung in die
E

m
pirische Theologie. G

elebte R
eligion erforschen. G

öttingen 2007 (U
TB

)
Tutorium

: Em
pirische R

eligionsforschung
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Tutorium
, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
erntke

M
i, w

och, 08:00 - 10:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
D

as Tutorium
 vertieft und intensiviert ausgew

ählte P
erspektiven und A

spekte der
E

m
pirischen R

eligionsforschung. E
in vorheriger oder paralleler B

esuch des S
em

inars
R

eligiöse S
ozialisation ist sehr zu em

pfehlen.
N

achw
eis

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

B
A

-R
W

 013
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).

Literatur
•

A
strid D

inter/ H
ans-G

ünter H
eim

brock/ K
erstin S

öderblom
 (H

g.): E
inführung in die

E
m

pirische Theologie. G
elebte R

eligion erforschen. G
öttingen 2007 (U

TB
)

Forschungskolloquium
 zur Em

pirisch-theologischen Professionsforschung
K

olloquium
, Lehrperson H

eim
brock/Leonhard/M

eyer/P
lagentz

D
o28.04.2011 - 30.04.2011

V
oraussetzung

Teilnahm
e nur nach V

oranm
eldung.

B
em

. zu Zeit und O
rtK

ronberg
Praktisch-theologische Sozietät: Em

pirisch-theologische Professionsforschung
K

olloquium
, S

W
S

: 5.0, Lehrperson H
eim

brock
Fr, w

och, 14:00 - 19:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
V

oraussetzung
Teilnahm

e nur nach V
oranm

eldung.

Schulpraktika
N

achbereitung Frühjahrspraktikum
 1

S
chulpraktische S

tudien, Lehrperson S
eebach

S
a, E

inzel, 09:00 - 16:00, 18.06.2011 - 18.06.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
S

a, E
inzel, 09:00 - 16:00, 18.06.2011 - 18.06.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 2.701 Ü

bungsraum
,

B
elegungspräferenz Fb 10

S
a, E

inzel, 09:00 - 16:00, 18.06.2011 - 18.06.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

S
a, E

inzel, 09:00 - 16:00, 18.06.2011 - 18.06.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 731
S

em
inarraum

,B
elegungspräferenz FB

 8
Inhalt

D
ie E

rfahrungen der S
tudierenden im

 P
raktikum

 sollen unter den G
esichtspunkten

E
ntw

icklung der Lehrerpersönlichkeit, U
nterrichtsanalyse, -planung und -durchführung

aufgegriffen und vertieft w
erden.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L1-E
V

-S
P

S
 ab 2

L2-E
V

-S
P

S
 ab 2

L3-E
V

-S
P

S
 ab 2

L5-E
V

-S
P

S
 ab 2

Literatur
Literatur w

ird im
 S

em
inarreader zur V

erfügung gestellt.
B

em
. zu Zeit und O

rtD
ie S

em
inarsitzungen finden z.T. w

ährend des S
chulpraktikum

s statt und dienen der
B

egleitung und dem
 E

rfahrungsaustausch über das S
chulpraktikum

.

Term
ine der B

egleitsitzungen: 7.3., 16.3., 24.3. und 29.3.2011 jew
eils von 14.45-17.45.

N
achbereitung Frühjahrspraktikum

 2
S

chulpraktische S
tudien, Lehrperson Leonhard

S
a, E

inzel, 09:00 - 16:00, 18.06.2011 - 18.06.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.741a B
elegungspräferenz:

G
em

einsam
e N

utzung Fb 8 / Fb 10)
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Inhalt
D

ie E
rfahrungen der S

tudierenden im
 P

raktikum
 sollen unter den G

esichtspunkten
E

ntw
icklung der Lehrerpersönlichkeit, U

nterrichtsanalyse, -planung und -durchführung
aufgegriffen und vertieft w

erden.
N

achw
eis

Lehram
t: 

L1-E
V

-S
P

S
 ab 2

L2-E
V

-S
P

S
 ab 2

L3-E
V

-S
P

S
 ab 2

L5-E
V

-S
P

S
 ab 2

Literatur
Literatur w

ird im
 S

em
inarreader zur V

erfügung gestellt.
B

em
. zu Zeit und O

rtD
ie S

em
inarsitzungen finden z.T. w

ährend des S
chulpraktikum

s statt und dienen der
B

egleitung und dem
 E

rfahrungsaustausch über das S
chulpraktikum

.

Term
ine der B

egleitsitzungen: 7.3., 16.3., 24.3. und 29.3.2011 jew
eils von 14.45-17.45.

Vorbereitung H
erbstpraktikum

S
chulpraktische S

tudien, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

eebach
D

i, w
och, 08:00 - 10:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

M
o, E

inzel, 14:45 - 17:45, 29.08.2011 - 29.08.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
D

i, E
inzel, 14:45 - 17:45, 06.09.2011 - 06.09.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

M
i, E

inzel, 14:45 - 17:45, 14.09.2011 - 14.09.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
D

o, E
inzel, 14:45 - 17:45, 22.09.2011 - 22.09.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

Inhalt
D

as S
chulpraktikum

 w
ird vorbereitet, indem

 folgende Fragen reflektiert w
erden:

W
elche V

orstellungen verbinde ich dam
it, R

eligionslehrer/in zu w
erden? W

elche
A

ufgaben und Ziele hat der R
eligionsunterricht? W

elche fachdidaktischen A
nsätze

sind m
öglich und w

ie w
erden sie m

ethodisch um
gesetzt? D

abei sollen sow
ohl konkrete

U
nterrichtsvorhaben geplant w

erden als auch B
eobachtungs- und A

nalysekriterien
für U

nterricht entw
ickelt w

erden. S
chon in der V

orbereitungsphase soll K
ontakt

zur jew
eiligen P

raktikum
sschule aufgenom

m
en w

erden, um
 deren spezifische

A
rbeitsbedingungen kennen zu lernen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L1-E
V

-S
P

S
 ab 2

L2-E
V

-S
P

S
 ab 2

L3-E
V

-S
P

S
 ab 2

L5-E
V

-S
P

S
 ab 2

V
oraussetzung

D
ie A

nm
eldung erfolgt über das B

üro für S
chulpraktische S

tudien
Literatur

Literatur w
ird im

 S
em

inarreader zur V
erfügung gestellt.

B
em

. zu Zeit und O
rtE

in Teil der S
itzungen w

ird als S
tudientag im

 R
eligionspädagogischen A

m
t

durchgeführt (Term
in: 4.5.2011).

Term
ine der B

egleitsitzungen: 29.8., 6.9., 14.9., 22.9.2011, jew
eils 14.45-17.45.

R
eligionsw

issenschaft
Vergleichende R

eligionsw
issenschaft

D
ie G

ötterfam
ilien im

 H
induism

us
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson S
chm

idt
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M
o, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
In verm

utlich keiner anderen R
eligion der W

elt hat sich in den letzten 3500 Jahren
der nachvollziehbaren G

eschichte eine so große V
ielfalt von G

ottesvorstellungen
entw

ickelt w
ie in Indien. V

isuell bilden die D
arstellungen der G

ottheiten (m
urtis )

in den Tem
peln (m

andiras ) die auffälligste E
rscheinungsform

 der hinduistischen
Traditionen. In narrativer Form

 - überliefert in den V
eden, den P

uranas und E
pen

w
ie vor allem

 dem
 M

ahabharata und dem
 R

am
ayana - kom

m
en in den G

eschichten
um

 die G
ottheiten prim

äre D
eutungsm

uster indischer W
eltsicht und R

eligiosität zum
A

usdruck. E
in O

rdnungsschem
a innerhalb der unüberschaubaren V

ielfalt findet sich in
den Fam

ilienverhältnissen, in denen die G
ottheiten zueinander stehen, hier vor allem

um
 die G

ötter V
ishnu und S

hiva. D
avon ausgehend soll das S

em
inar anhand von

D
arstellungen und G

eschichten einen ersten E
indruck indischer R

eligiosität verm
itteln.

G
leichzeitig w

erden w
ir nach den m

ethodologischen G
rundlagen fragen, die einen

religionsw
issenschaftlichen Zugang zu dem

 Them
a ausm

achen.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-K
R

1 1-6

L2-E
V

-K
R

1 1-3

L3-E
V

-K
R

1 1-3

L5-E
V

-K
R

1 1-3

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 003A

M
A

-R
W

 019
Literatur

Texte stehen in W
ebC

T bereit.
D

ivination als K
om

m
unikation. W

ahrsagetechniken im
 interreligiösen Vergleich

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson R

oth
Fr, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
Inhalt

In beinahe allen K
ulturen finden sich Techniken, die E

ntscheidungshilfen für die
Zukunft w

aren oder die gar über die Zukunft selbst A
ussagen treffen konnten, um

 dem
R

atsuchenden eine zielgerichtete H
andlungsm

öglich zu bieten: W
ahrsagetechniken -

„D
ivination".

In diesem
 P

rosem
inar sollen diverse W

ahrsagetechniken aus verschiedenen K
ulturen

- von O
stasien über A

frika in die K
aribik - m

it dem
 Theorierahm

en „R
eligion als

K
om

m
unikation" analysiert und m

it den M
ethoden der system

atisch-vergleichenden
R

eligionsw
issenschaft verglichen w

erden.
N

achw
eis

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 002

B
A

-R
W

 004
Literatur

•
Peek, M

.P. (H
g.) : (1991), A

frican D
ivination S

ystem
s. W

ays of K
now

ing ,
B

loom
ington

•
Tyrell, H

. [U
.A

.] (H
g.) : (1998), R

eligion als K
om

m
unikation , W

ürzburg
Jüdische Feste und B

räuche im
 Spiegel jüdischer R

eligionsphilosophie
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson Langeheine
D

o, w
och, 16:00 - 18:00, H

örsaalzentrum
 - H

Z 13 S
em

inarraum
 H

Z 13 (M
o, D

i, M
i [nachm

], D
o [vorm

.], Fr:
FB

 10 - M
i [vorm

], D
o [nachm

]: FB
 6, ab 20 U

hr: A
lle)

Inhalt
E

inen ausgezeichneten Zugang zur jüdischen religiösen Tradition, zur jüdischen K
ultur

und zu jüdischer R
eligionsphilosophie bietet das jüdische Jahr m

it seinen vielfältigen,
ganz unterschiedlichen Festen, die im

 jüdischen K
alender verankert sind. A

nhand

Lehrveranstaltungen des Fachbereichs 6 -
E

vangelische Theologie
S

oS
e 2011

S
oS

e 2011
S

eite 42

von Festen w
ie P

essach, S
chaw

uot, R
osch H

aschana, Jom
 K

ippur, S
im

chat Tora,
C

hanukka oder P
urim

 und ihren S
ym

bolen, aber auch anhand der Traditionen des
S

chabbat lassen sich w
esentliche G

rundelem
ente des Judentum

s entfalten und
E

inblicke in jüdische religiöse P
raxis gew

innen. D
as gilt auch für die rites des passage 

w
ie G

eburt, B
eschneidung, E

rw
achsenw

erden, H
eirat und Tod. Ziel des P

rosem
inars

ist es, in den jüdischen K
alender und seine w

ichtigsten Feste sow
ie die speziellen

R
iten des jüdischen A

lltags und des Lebenskreislaufs einzuführen. D
ie Lektüre

religionsphilosophischer S
chriften, die sich m

it der Festtradition auseinandersetzen -
K

om
m

entare, P
redigten, system

atische A
bhandlungen - soll diese Them

en vertiefen
und einen einführenden E

inblick in jüdisches religionsphilosophisches D
enken aus

verschiedenen historischen E
pochen bieten.

N
achw

eis
Lehram

t:  

A
ls religionsw

issenschaftliches P
rosem

inar bzw
. G

rundkurs in folgenden M
odulen:

L1-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

1

L5-E
V

-K
R

1

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 003B
Literatur

•
S

. P
h de V

ries: Jüdische R
iten und S

ym
bole , 8. A

uflage, W
iesbaden 2001

•
Y

israel M
eir Lau: W

ie Juden leben: G
laube, A

lltag, Feste , 5. A
uflage, G

ütersloh
2004

•
S

usanne G
alley: D

as Jüdische Jahr: Feste, G
edenk- und Feiertage , M

ünchen 2003
•

E
frat G

al-E
d: D

as B
uch der jüdischen Jahresfeste , Frankfurt a. M

. 2001
K

lassiker der R
eligionsw

issenschaft
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson M
erten

D
o, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 2.701 Ü
bungsraum

, B
elegungspräferenz Fb 10

Inhalt
In diesem

 P
rosem

inar w
ollen w

ir klassische A
nsätze der religionsw

issenschaftlichen
Theorie und M

ethodik anhand ausgew
ählter V

ertreter aus früheren Jahrhunderten bis
heute kennenlernen und diskutieren.

E
rw

artet w
ird die B

ereitschaft der S
tudenten, ein R

eferat zu übernehm
en. E

ine
gesonderte A

nm
eldung zum

 P
rosem

inar ist nicht erforderlich.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L1-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

1

L5-E
V

-K
R

1

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 002

B
A

-R
W

 004
Literatur

•
M

ichaels, A
lex (H

g.): K
lassiker der R

eligionsw
issenschaft, M

ünchen 1997
Praxisprojekt R

eligionen
Ü

bung, S
W

S
: 2.0, Lehrperson B

ertrand
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Fr, w
och, 16:00 - 18:00, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
N

achw
eis

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

B
A

-R
W

 005
A

pokalyptik, Fundam
entalism

us und die neue W
eltordnung

R
ingvorlesung, S

W
S

: 2.0, K
ürzel: B

A
-R

W
 002, B

A
-R

W
 003, B

A
-R

W
 006, B

A
-R

W
 007, B

A
-R

W
 008, B

A
-R

W
009, B

A
-R

W
 012, M

A
-R

W
 007, M

A
-R

W
 008, M

A
-R

W
 009, M

A
-R

W
 019, M

A
-R

W
 020,G

E
-M

A
G

-H
F-V

M
8,

G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

12, G
E

-M
A

G
-N

F-M
5b, G

E
-M

A
G

-N
F-5e, L3-G

E
-M

7b, L3-G
E

-M
7e, Lehrperson

G
ross/V

oß/W
iese

M
i, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

M
i, E

inzel, 16:00 - 18:00, 15.06.2011 - 15.06.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

D
ie V

orlesung w
idm

et sich historischen G
rundlagen und E

rscheinungsform
en

sow
ie gegenw

ärtigen H
erausforderungen des P

hänom
ens religiöser w

ie säkularer
apokalyptischer und fundam

entalistischer D
enkform

en von der A
ntike bis ins 21.

Jahrhundert. International R
enom

m
ierte ForscherInnen lehren über A

pokalyptik in der
biblischen, zw

ischentestam
entlichen und rabbinischen Literatur, über m

essianische
und apokalyptische B

ew
egungen in Judentum

, C
hristentum

 und Islam
 sow

ie über
unterschiedliche M

anifestationen des religiösen und politischen Fundam
entalism

us im
globalen Zeitalter.

1. 13. A
pril:

Isaiah G
afni (H

ebrew
 U

niversity of Jerusalem
) : M

essiah and M
essiahs in A

ncient
Judaism

. From
 the B

ible to the R
abbis

2. 20. A
pril:

S
tefan A

lkier (G
U

 Frankfurt) : Johannes-A
pokalypse, eine Frage der M

acht

3. 27. A
pril:

Felicitas S
chm

ieder (Fernuniversität H
agen) : G

ogs und M
agogs „natürliche M

ilde"? D
ie

M
ongolen als E

ndzeitvölker im
 W

andel von W
issen und W

ünschen

4. 4. M
ai:

Jacob B
arnai (U

niversity of H
aifa) : The Im

pact of S
abbateanism

 on M
odern Jew

ish
H

istory

5. 11. M
ai:

FILM
V

O
R

FÜ
H

R
U

N
G

: S
ilhouette C

ity . E
in Film

 von M
ichael W

. W
ilson (U

S
A

 2008)

A
nschließende D

iskussion m
it C

hristian W
iese (G

U
 Frankfurt)

6. 18. M
ai:

M
ichael B

arkun (S
yracuse U

niversity) : C
hristian Identity. A

 Theology of R
acial

A
pocalypticism

 

7. 25. M
ai:

C
laus-E

kkehard B
ärsch (U

niversität D
uisburg/E

ssen) : D
ie S

choah als Folge
m

essianischer A
pokalyptik und religiöser R

assedoktrin. D
er religiöse G

ehalt der
S

chriften von D
ietrich E

ckart,Joseph G
oebbels, A

lfred R
osenberg und A

dolf H
itler

8. 8. Juni:
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H
ans G

. K
ippenberg (Jacobs-U

niversity B
rem

en) : E
nklaven anbrechender H

eilszeit.
Fundam

entalism
us und V

ergem
einschaftung im

 Zeitalter der G
lobalisierung

9. 15. Juni:

M
icha B

rum
lik (G

U
 Frankfurt) : V

om
 politischen zum

 religiösen Zionism
us. W

ie die
S

ehnsucht nach Judäa und S
am

aria die Idee des Judenstaats zerstört

10. 29. Juni:

D
avid C

ook (R
ice U

niversity) : Trends in C
ontem

porary M
uslim

 A
pocalyptic Thought

11. 6. Juli:

B
assam

 Tibi (U
niversität G

öttingen) : H
eiliger K

rieg und w
estliche S

icherheit

12. 13. Juli:

D
avid B

erger (Y
eshiva U

niversity) : R
eligious R

evisionism
 in a Fundam

entalist M
ode.

Lubavitch H
asidism

 and the S
econd C

om
ing of a Jew

ish M
essiah

B
em

. zu Zeit und O
rtFür S

tudenten im
 H

aupt- und M
asterstudium

 ist der B
esuch eines V

ertiefenden
S

em
inars D

onnerstag, 10-12 U
hr, B

ockenheim
er W

arte, Jüg B
317 m

öglich.
A

pokalyptik, Fundam
entalism

us und die neue W
eltordnung

Ü
bung/S

em
inar, S

W
S

: 2.0, K
ürzel: Ju-M

8.1.1, G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

8, G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

12, G
E

-M
A

G
-N

F-M
5b,

G
E

-M
A

G
-N

F-5e, L3-G
E

-M
7b, L3-G

E
-M

7e, B
A

-R
W

 002, B
A

-R
W

 003, B
A

-R
W

 006, B
A

-R
W

 007, B
A

-R
W

 008,
B

A
-R

W
 009, B

A
-R

W
 012, M

A
-R

W
 007, M

A
-R

W
 008, M

A
-R

W
 009, M

A
-R

W
 019, M

A
-R

W
 020, L3-G

E
-M

6b,
Lehrperson V

oß/W
iese

D
o, w

och, 10:00 - 12:00, ab 14.04.2011, Jügelhaus - 317 B
Inhalt

D
as S

em
inar w

idm
et sich begleitend zur gleichnam

igen R
ingvorlesung historischen

G
rundlagen und E

rscheinungsform
en sow

ie gegenw
ärtigen H

erausforderungen
des P

hänom
ens religiöser w

ie säkularer apokalyptischer und fundam
entalistischer

D
enkform

en von der A
ntike bis ins 21. Jahrhundert. International renom

m
ierte

ForscherInnen aus E
uropa, Israel und den U

S
A

 lehren in der R
ingvorlesung über

A
pokalyptik in der biblischen, zw

ischentestam
entlichen und rabbinischen Literatur,

über m
essianische und apokalyptische B

ew
egungen in Judentum

, C
hristentum

 und
Islam

 sow
ie über unterschiedliche M

anifestationen des religiösen und politischen
Fundam

entalism
us im

 globalen Zeitalter. Im
 S

em
inar haben die S

tudierenden die
G

elegenheit, die jew
eilige Them

atik des A
bendvortrags in der D

iskussion m
it den

R
eferentInnen zu vertiefen.

V
oraussetzung

S
tudenten im

 H
aupt- und M

asterstudium
, D

oktoranden.

R
ege Teilnahm

e an D
iskussionen w

ird erw
artet.

A
nm

erkung:  V
orträge teilw

eise auf E
nglisch.

Literatur
Texte und Q

uellen als D
iskussionsgrundlage für die einzelnen S

itzungen w
erden in

W
ebC

T eingestellt
B

em
. zu Zeit und O

rtS
em

inar/Ü
bung zur R

ingvorlesung "A
pokalyptik, Fundam

entalism
us und die neue

W
eltordnung"

M
axim

al 25 Teilnehm
er. U

m
 frühzeitige A

nm
eldung unter der e-m

ail A
dresse

Voss@
em

.uni-frankfurt.de  w
ird gebeten. 

D
er B

esuch des Sem
inars ist nur in Verbindung m

it der R
ingvorlesung m

öglich. 

A
chtung neuer Term

in für die konstituierende Sitzung:  
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D
ie verpflichtende konstituierende Sitzung findet am

 D
ienstag, dem

 12. A
pril von

14.00 U
hr bis 15.00 U

hr im
 R

aum
 Jügelhaus 317 B

, M
ertonstr. 17-21 statt. 

  

Seelenw
ege zur Erlösung - R

einkarnation, B
efreiung und A

uferstehung
V

orlesung, Lehrperson M
ittw

ede
M

o, E
inzel, 14:00 - 18:00, 18.07.2011 - 18.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
D

i, E
inzel, 09:00 - 18:00, 19.07.2011 - 19.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
M

i, E
inzel, 09:00 - 18:00, 20.07.2011 - 20.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
"D

er Eine und die Vielen"-Theologischer D
iskurs und persönliche Fröm

m
igkeit zw

ischen
Polytheism

us und M
onotheism

us in der altägyptischen R
eligion

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson M

erten
M

o, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06) S
em

inarraum
Inhalt

D
ie G

eschichte des pharaonischen Ä
gypten um

fasst 3.000 Jahre, ein sehr langer
Zeitraum

, in dem
 sich auch die altägyptische R

eligion im
m

er w
ieder gew

andelt hat. D
en

gleichbleibenden G
rundlinien dieses G

laubens soll ebenso nachgespürt w
erden, w

ie
den V

eränderungen. B
esonderes G

ew
icht w

ird dabei auf das G
ottesverständnis gelegt,

das unter dem
 B

egriff der "persönlichen Fröm
m

igkeit" zusam
m

engefasst w
ird. E

s w
ird

sich zeigen, dass sich daraus auch ein instruktiver V
ergleich zur jüdischen und zur

christlichen R
eligion ergibt. E

rw
artet w

ird die B
ereitschaft der S

tudenten, ein R
eferat

zu übernehm
en. E

ine gesonderte A
nm

eldung zum
 S

em
inar ist nicht erforderlich. E

ine
Literaturliste w

ird zu B
eginn der V

eranstaltung verteilt.
N

achw
eis

Lehram
t:  

L2-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

3b

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 008

B
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 008
Literatur

Em
pfehlensw

ert ist die Lektüre 

•
Jan A

ssm
ann: Ä

gypten. Theologie und Fröm
m

igkeit einer frühen H
ochkultur,

S
tuttgart - B

erlin - K
öln - M

ainz 1984
A

ktivitäten in und um
 die G

otteshäuser im
 R

hein-M
ain-G

ebiet
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson V
olke

D
i, w

och, 16:00 - 18:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
G

roßstädte w
andeln sich rasant. R

eligionen prägen und verändern einen S
tadtteil.

W
elche A

ktivitäten entw
ickeln christliche G

em
einden in dieser S

ituation? W
elche

G
estalt geben sie ihrem

 G
lauben und ihrer Tradition, und w

ie tragen sie knapper
w

erdenden finanziellen M
itteln R

echnung? M
it w

elchen Ä
ngsten und H

offnungen
sind diese E

ntw
icklungen verbunden? W

as passiert, w
enn M

oscheen nicht m
ehr

nur am
 R

ande der S
tadt gebaut w

erden, sondern in deren Zentren rücken? W
ie
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w
ird die alevitische G

em
einde in H

anau m
it ihrem

 neu erbauten C
em

haus in der
Innenperspektive und in der A

ußenperspektive w
ahrgenom

m
en? W

ie schafft es die
jüdische G

em
einde ihre religiös und kulturell pluralen M

itglieder in einer S
ynagoge

zu versam
m

eln? W
ir w

erden uns - auch im
 R

ahm
en von E

xkursionen - m
it der

G
eschichte, der O

rganisation, der religiösen und sozialen A
ktivitäten der vorhandenen

R
eligionen beschäftigen, daneben auch den E

influss der verschiedenen religiösen
G

em
einden auf den S

tadtteil in A
ugenschein nehm

en.
N

achw
eis

Lehram
t: 

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 006
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine A
nm

eldung vor S
em

esterbeginn erforderlich. D
ie

Teilnehm
erzahl ist auf 15 S

tudierende begrenzt. Interessent/innen m
üssen sich per

E
-M

ail an V
olke@

em
.uni-frankfurt.de anm

elden.
Literatur

•
A

m
t für m

ultikulturelle A
ngelegenheiten der S

tadt Frankfurt a.M
. (H

g.): A
bena

B
ernasko, S

tefan R
ech: R

eligionen der W
elt. G

em
einden und ihre A

ktivitäten in der
S

tadt Frankfurt am
 M

ain, Frankfurt 2003
2

•
S

abine D
am

ir-G
eilsdorf u.a. (H

g.): M
ental m

aps, R
aum

, E
rinnerung, M

ünster 2005
B

uddhism
us als R

eligion und Philosophie
S

em
inar, Lehrperson S

chm
idt

S
a, E

inzel, 11:00 - 13:00, 16.04.2011 - 16.04.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Fr, E

inzel, 09:00 - 18:00, 01.07.2011 - 01.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
S

a, E
inzel, 09:00 - 16:00, 02.07.2011 - 02.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

Fr, E
inzel, 09:00 - 18:00, 08.07.2011 - 08.07.2011, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.701 (Institutsraum

 Fb 06)
S

em
inarraum

S
a, E

inzel, 09:00 - 16:00, 09.07.2011 - 09.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Inhalt

D
ie Frage, ob der B

uddhism
us eher eine R

eligion oder eine P
hilosophie ist bildet

eine K
onstante der w

estlichen R
ezeptionsgeschichte spätestens seit dem

 19. Jh.
In den m

eisten M
onographien und E

inführungen fühlen sich die A
utoren genötigt,

in irgendeiner W
eise hierzu S

tellung zu beziehen - häufig hat m
an dabei den

frühen B
uddhism

us, aufgrund der dort fehlenden indigenen G
ottesvorstellungen,

als P
hilosophie, das spätere M

ahayana m
it seinen m

annigfaltigen P
antheon an

H
eilsgestalten als R

eligion bezeichnet. Interessant ist diese Frage nicht in H
inblick

auf eine B
eantw

ortung in die eine oder andere R
ichtung, sondern aufgrund der in

ihr im
plizierten S

innkriterien und V
orverständnisstrukturen. D

ie Frage selbst enthält
bereits ein herm

eneutisches P
rogram

m
 und einen bestim

m
ten B

egriff von V
erstehen,

näm
lich ein V

erstehen als V
ergleich des A

nderen m
it dem

 E
igenen, w

obei suggeriert
w

ird, m
an könne das A

ndere durch E
ingliederung in den eigenen B

egriffsbestand
erfassen. Them

a des S
em

inars sind daher allgem
eine P

roblem
e und M

öglichkeiten
interkulturellen V

erstehens- dargestellt in H
inblick auf buddhistische Traditionen

als V
erstehensgegenstand. In einem

 ersten S
chritt sollen die entsprechenden

V
orverständnisstrukturen (R

eligions- und P
hilosophiebegriffe) identifiziert und ihre

m
ethodologischen K

onsequenzen eruiert w
erden. In einem

 zw
eiten S

chritt w
erden w

ir
anhand von ausgew

ählten B
eispielen zentrale K

onzepte buddhistischer Lehren kennen
lernen und untersuchen, inw

iew
eit sie m

it w
estlichen B

egrifflichkeiten angem
essen
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zu beschrieben sind bzw
. w

elche B
edeutungsdim

ensionen darüber hinausgehen. D
ie

A
nalyse dieser bestim

m
ten Frage erm

öglicht som
it einerseits einen E

inblick in die
zentralen P

roblem
e und Theoriediskussionen der R

eligionsforschung überhaupt, sow
ie

andererseits der konstitutiven Inhalte der w
ichtigsten buddhistischen Traditionen.

N
achw

eis
Lehram

t: 

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L3-E
V

-K
R

3b 7-8

L3-E
V

-R
K

 5-8

L3-E
V

-R
D

 5-8

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 007

B
A

-R
W

 008

B
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 007

M
A

-R
W

 008

M
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 020
Literatur

Texte w
erden in W

ebC
T zur V

erfügung gestellt.
B

em
. zu Zeit und O

rtA
m

 16.04.2011 findet eine E
inführungsveranstaltung statt.

D
er esoterische D

iskurs
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson R
osendahl

M
i, w

och, 08:00 - 10:00, IG
-H

ochhaus - IG
 457 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 08

Inhalt
W

as tut, w
er „E

soterik" sagt? E
in B

lick in die R
egale einschlägiger B

uchhandlungen
läßt deutlich w

erden, w
ie unterschiedlich und breit gestreut G

egenstände und Them
en

dessen sind, w
as als „esoterisch" verstanden w

erden kann oder soll.

D
er V

ersuch, das P
hänom

en, w
ie auch den A

nspruch der E
soterik w

issenschaftlich
angem

essen, als eine geistesgeschichtliche G
röße in ihrer eigenen Tradition zu

verstehen, ist recht jung, nichtsdestow
eniger sehr vielversprechend: D

ie A
rbeiten von

A
ntoine Faivre, W

outer H
anegraaff, N

icholas G
oodrick-C

larke oder K
ocku von S

tuckrad
w

eisen hier den W
eg.

Im
 S

em
inar w

erden w
ir dieser S

pur folgen und die w
esentlichen Traditionsstränge

esoterischen D
enkens und E

rlebens herausarbeiten und in ihrer K
om

plexität
kennenlernen. A

nhand des V
orschlags von S

tuckrads, w
erden w

ir uns bem
ühen,

E
soterik als einen eigenständigen D

iskurs (der N
euzeit?) zu verstehen und

entsprechende P
hänom

ene angem
essen zu beurteilen. D

ies w
ird zum

 einen im
sem

inaristischen R
ahm

en und anhand gängiger Literatur geschehen, zum
 anderen

durch E
xkursionen und Fallstudien gegenw

ärtiger „esoterischer" P
raxis.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6
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L3-E
V

-K
R

3b 7-8

L3-E
V

-R
K

 5-8

L3-E
V

-R
D

 5-8

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 008

B
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 008

M
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 020

V
oraussetzung

D
iese V

eranstaltung ist auch für P
farram

ts-, D
iplom

- sow
ie M

Th-S
tudierende geeignet.

Literatur
•

K
ocku von S

tuckrad: W
as ist E

soterik? K
leine G

eschichte des geheim
en W

issens,
M

ünchen (2004) - zur A
nschaffung em

pfohlen (€ 4,80.-)
•

D
ers: D

ie E
soterik in der gegenw

ärtigen Forschung: Ü
berblick und

P
ositionsbestim

m
ung, In: Zeitenblicke 5/1 (2006), O

nline verfügbar:
http://w

w
w

.zeitenblicke.de/2006/1/S
tuckrad/index_htm

l

B
ei w

eiterem
 Interesse zum

 B
lättern em

pfohlen:

•
U

m
berto E

co: D
ie G

renzen der Interpretation, M
ünchen ( 32004)

•
A

ntoine Faivre: A
ccess to W

estern E
sotericism

, A
lbany (1994)

•
D

ers.: W
estern E

sotericism
. A

 concise H
istory, A

lbany (2010)
•

W
outer H

anegraaff:N
ew

 A
ge R

eligion and W
estern C

ulture. E
sotericism

 in the M
irror

of S
ecular Thought, A

lbany (1998)
D

ie A
leviten

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson A

kpinar
Fr, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 2.701 Ü
bungsraum

, B
elegungspräferenz Fb 10

Inhalt
D

as S
em

inar setzt sich zum
 Ziel, einen Ü

berblick über die E
ntw

icklungsgeschichte,
G

laubenslehre und R
ituale der A

leviten aus religionsw
issenschaftlicher P

erspektive zu
verm

itteln. D
as A

levitentum
 beinhaltet historisch unterschiedliche G

laubenselem
ente

aus verschiedenen R
eligionen und w

ird als ein synkretistisches G
laubenssystem

bezeichnet.

In der alevitischen G
laubenslehre steht der M

ensch im
 M

ittelpunkt. E
r erscheint

einerseits als Teil des gesam
ten G

ottesbildes(esoterische Interpretation) und
andererseits kann er durch die S

eelenw
anderung in verschiedenen Form

en
leben(R

einkernation). D
as Ziel des M

ensches ist die E
rreichung der V

ollkom
m

enheit.

D
ie alevitische G

ebetsform
 ist „C

em
" m

it bestim
m

ten A
blaufschritten(12 D

ienste) und
R

itualen. D
ie großen C

em
zerem

onien finden in der R
egel drei bis vier M

al im
 Jahr statt

und alle haben ihre eigenen N
am

en bzw
. B

edeutung. D
ie B

eteiligung an einer C
em

 ist
freiw

illig und allen S
ozialschichten offen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L3-E
V

-K
R

3b 7-8
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L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

B
A

-R
W

 008

Literatur
•

K
ehl-B

odrogie, K
risztina; D

ie K
izilbas/A

leviten. U
ntersuchungen über eine

esoterische G
laubensgem

einschaft in A
natolien, K

laus S
chw

arz V
erlag - B

erlin 1988
•

V
orhoff, K

arin; Zw
ischen G

laube, N
ation und neuer G

em
einschaft: A

levitische
Identität in der Türkei der G

egenw
art, K

laus S
chw

arz V
erlag - B

erlin 1995
•

D
ressler, M

arkus: D
ie A

levitische R
eligion, E

rgon V
erlag W

ürzburg 2002
H

eterodoxe R
eligionsgem

einschaften in C
hristentum

 und Islam
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson M
erten

M
o, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
D

as S
em

inar beschäftigt sich m
it christlichen und islam

ischen
R

eligionsgem
einschaften, die als heterodox gelten. G

eographisch soll der S
chw

erpunkt
dabei auf dem

 V
orderen O

rient liegen. U
ntersucht w

erden das S
elbstverständnis,

die G
laubenslehre und die G

eschichte dieser R
eligionsgem

einschaften. G
em

einsam
w

ollen w
ir V

ergleiche ziehen, auch in der B
ehandlung dieser R

eligionsgem
einschaften

durch die jew
eils vorherrschende R

eligion. E
rw

artet w
ird die B

ereitschaft der
S

tudenten, ein R
eferat zu übernehm

en. E
ine gesonderte A

nm
eldung zum

 S
em

inar ist
nicht erforderlich. E

ine Literaturliste w
ird zu B

eginn der V
eranstaltung verteilt.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

3b

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 008

B
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 008
H

induistische und buddhistische Feste - m
it Exkursionen

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chm
idt

M
i, w

och, 10:00 - 12:00, H
örsaalzentrum

 - H
Z 5 H

örsaal H
Z 5

Inhalt
B

eginnend m
it diesem

 S
em

ester soll die M
öglichkeit gegeben w

erden, in zw
ei

S
em

inaren über ein K
alenderjahr hinw

eg die w
ichtigsten Feste der hinduistischen

und buddhistischen Traditionen kennen zu lernen. D
ies w

ird geschehen durch einen
Ü

berblick über die Inhalte und P
raktiken der verschiedenen Traditionen, die den

jew
eiligen H

intergrund der Feste bilden, sow
ie durch E

xkursionen zu den Festen
selbst in indischen Tem

peln und buddhistischen Zentren in Frankfurt. D
ie S

em
inar-

und P
rüfungsleistungen ergeben sich aus G

ruppenarbeiten, in denen m
it M

itteln
em

pirischer R
eligionsforschung spezifische Fragestellungen zu den Festen und den

entsprechenden Traditionen erarbeitet w
erden.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L3-E
V

-K
R

3b 7-8

L3-E
V

-R
K

 5-8
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L3-E
V

-R
D

 5-8

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 008

B
A

-R
W

 009

B
A

-R
W

 013

M
A

-R
W

 008

M
A

-R
W

 009

Literatur
Literatur in W

ebC
T

K
ultur und R

eligion als Them
atik der H

essichen Europaschulen
S

em
inar, Lehrperson V

olke
Fr, E

inzel, 10:00 - 18:00, 15.04.2011 - 15.04.2011
S

a, E
inzel, 10:00 - 18:00, 16.04.2011 - 16.04.2011

Fr, E
inzel, 18:00 - 20:00, 29.04.2011 - 29.04.2011

Inhalt
U

nterschiedliche K
ulturen, unterschiedliche R

eligionen, unterschiedliche Teilhabe
an der G

esellschaft - das sind S
chlagw

orte aus P
olitik und G

esellschaft. D
ie S

chule
ist ein A

bbild der G
esellschaft. W

o liegen C
hancen und G

renzen der S
chule? K

ann
R

eligionsunterricht in der S
chule integrierend arbeiten? W

ie gehen die E
uropaschulen

m
it dem

 Them
a R

eligion und K
ultur um

? Im
 R

ahm
en des S

em
inars w

erden
sow

ohl die H
ospitation an einer hessischen E

uropaschule als auch die intensive
A

useinandersetzung m
it dem

 S
chulprogram

m
 dieser S

chule erw
artet.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 006
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine A
nm

eldung vor S
em

esterbeginn erforderlich. D
ie

Teilnehm
erzahl ist auf 15 S

tudierende begrenzt. Interessent/innen m
üssen sich per

E
-M

ail bei V
olke@

em
.uni-frankfurt.de anm

elden.
B

em
. zu Zeit und O

rtFreitag: 15. A
pril 2011 von 10.00 bis 18.00 U

hr, E
uropaschule D

arm
stadt und

P
hilippusgem

einde

S
am

stag: 16. A
pril 2011 von 10.00 bis 18.00 U

hr, Ö
kum

enisches G
em

eindezentrum
D

arm
stadt

Freitag: 29. A
pril 2011 von 18.00 bis 22.00 U

hr, R
aum

 IG
 1.554

H
ospitationen am

 02. und 03. M
ai 2011 in E

uropaschulen bzw
. Teilnahm

e am
K

ongress
der H

essischen E
uropaschulen

(voraussichtlich) Freitag: 10. Juni 2011 und S
am

stag: 11. Juni 2011 unter M
itw

irkung
eines V

ertreters des K
ultusm

inisterium
s

M
odelle des Ethik- und R

eligionsunterrichtes für M
uslim

e in D
eutschland

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson V

olke
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D
i, w

och, 12:00 - 14:00, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

Inhalt
A

uf der B
asis rechtlicher G

rundlagen (G
rundgesetz, Länderverfassungen) w

erden
in diesem

 S
em

inar unterschiedliche M
odelle der V

erm
ittlung religiösen W

issens
über den Islam

 im
 S

chulunterricht durchdacht. D
abei finden in der P

raxis in den
einzelnen Ländern beteiligte A

kteure w
ie z. B

. K
irchen und R

eligionsgem
einschaften

B
erücksichtigung. A

ußerdem
 w

erden w
ir uns m

it der P
raxis für R

eligionsunterricht in
unseren N

achbarländern beschäftigen.
E

s findet eine m
ehrtägige E

xkursion nach M
annheim

 statt. H
ier w

erden w
ir in

unterschiedlichen S
chulen im

 sunnitischen und alevitischen R
eligionsunterricht

hospitieren, in ein S
ufi-K

onzert gehen, eine m
arkante K

irche, die „G
läserne M

oschee"
besichtigen und G

espräche m
it dem

 am
 religiösen D

ialog beteiligten M
enschen führen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 006
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine A
nm

eldung vor S
em

esterbeginn erforderlich. D
ie

Teilnehm
erzahl ist auf 15 S

tudierende begrenzt. Interessent/innen m
üssen sich per

E
-M

ail an V
olke@

em
.uni-frankfurt.de anm

elden.
Literatur

•
H

eim
brock, H

ans-G
ünter: R

eligionsunterricht im
 K

ontext E
uropa. S

tuttgart 2004
•

A
slan, E

dnan (H
g.): Islam

ische E
rziehung in E

uropa. W
ien, K

öln, W
eim

ar 2009
R

eligion bei K
indern und Jugendlichen (R

eligiöse Sozialisation 1)
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson R
osendahl

D
o, w

och, 14:00 - 16:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

D
o, E

inzel, 14:00 - 16:00, 19.05.2011 - 19.05.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 1.418 (B

esprechungsraum
 IG

H
ochhaus, nur für E

inzelterm
ine)

Inhalt
A

uch w
enn viele K

inder heute m
it traditionellen R

eligionsform
en w

eniger vertraut
sind, so ist die W

elt eines K
indes in jedem

 Fall m
it vielfältigen S

ym
bolen ausgestattet.

D
iese S

ym
bolbildung stellt eine w

ichtige B
rücke für den Zugang zu R

eligion dar,
denn religiöse S

prache und religiöse R
ituale leben von S

ym
bolen, M

etaphern und
B

ildern. D
as S

em
inar gibt einen Ü

berblick über w
ichtige theoretische Zugänge zur

religiösen E
ntw

icklung bei K
indern und Jugendlichen und leitet zugleich zu M

ethoden
em

pirischer E
rforschung kindlicher V

orstellungen und jugendlicher R
eligiosität an.

A
lle S

em
inarteilnehm

enden w
erden im

 S
em

esterverlauf eine eigene Feldforschung
durchführen.

N
achw

eis
Lehram

t: 

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 5-6

L3-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-R
B

 5-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 013
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).
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A
chtung: A

us hochschuldidaktischen G
ründen ist die Teilnehm

endenzahl für diese
V

eranstaltung auf m
ax. 25 S

tudierende begrenzt. (M
aßgeblich für A

nm
eldeverfahren

und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende B

eschluss des
Fachbereichsrates vom

 23.04.08). In V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch
des M

ethodenw
orkshops E

m
pirische E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur
(E

inzelterm
in am

 7.5.2011, 9.15-15.30 U
hr, R

aum
 N

G
 1.701) obligatorisch. D

ieser
Zusatzterm

in w
ird im

 Zeitum
fang auf das S

em
inar angerechnet.

D
iese V

eranstaltung ist auch für P
farram

ts-, D
iplom

- sow
ie M

Th-S
tudierende geeignet.

Literatur
Zu B

eginn der V
eranstaltung w

ird ein R
eader m

it den m
eisten der im

 S
em

inar
verw

endeten Lesetexte vorliegen.
B

em
. zu Zeit und O

rtIn V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch des M
ethodenw

orkshops E
m

pirische
E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur (E
inzelterm

in am
 7.5.2011, 9.15-15.30

U
hr, R

aum
 N

G
 1.701) obligatorisch. D

ieser Zusatzterm
in w

ird im
 Zeitum

fang auf das
S

em
inar angerechnet.

R
eligion bei K

indern und Jugendlichen (R
eligiöse Sozialisation 2)

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

teinkühler
D

o, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Inhalt
A

uch w
enn viele K

inder heute m
it traditionellen R

eligionsform
en w

eniger vertraut
sind, so ist die W

elt eines K
indes in jedem

 Fall m
it vielfältigen S

ym
bolen ausgestattet.

D
iese S

ym
bolbildung stellt eine w

ichtige B
rücke für den Zugang zu R

eligion dar,
denn religiöse S

prache und religiöse R
ituale leben von S

ym
bolen, M

etaphern und
B

ildern. D
as S

em
inar gibt einen Ü

berblick über w
ichtige theoretische Zugänge zur

religiösen E
ntw

icklung bei K
indern und Jugendlichen und leitet zugleich zu M

ethoden
em

pirischer E
rforschung kindlicher V

orstellungen und jugendlicher R
eligiosität an.

A
lle S

em
inarteilnehm

enden w
erden im

 S
em

esterverlauf eine eigene Feldforschung
durchführen.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-P
T1 1-4

L2-E
V

-R
B

 5-6

L3-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-P
T1 1-4

L5-E
V

-R
B

 5-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 013
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).

A
chtung: A

us hochschuldidaktischen G
ründen ist die Teilnehm

endenzahl für diese
V

eranstaltung auf m
ax. 25 S

tudierende begrenzt. (M
aßgeblich für A

nm
eldeverfahren

und A
usw

ahlkriterien sind die S
P

oL sow
ie der entsprechende B

eschluss des
Fachbereichsrates vom

 23.04.08). In V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch
des M

ethodenw
orkshops E

m
pirische E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur
(E

inzelterm
in am

 7.5.2011, 9.15-15.30 U
hr, R

aum
 N

G
 1.701) obligatorisch. D

ieser
Zusatzterm

in w
ird im

 Zeitum
fang auf das S

em
inar angerechnet.

D
iese V

eranstaltung ist auch für P
farram

ts-, D
iplom

- sow
ie M

Th-S
tudierende geeignet.

Literatur
Zu B

eginn der V
eranstaltung w

ird ein R
eader m

it den m
eisten der im

 S
em

inar
verw

endeten Lesetexte vorliegen.
B

em
. zu Zeit und O

rtIn V
erbindung m

it dem
 S

em
inar ist der B

esuch des M
ethodenw

orkshops E
m

pirische
E

rschließung von R
eligion in der A

lltagskultur (E
inzelterm

in am
 7.5.2011, 9.15-15.30
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U
hr, R

aum
 N

G
 1.701 obligatorisch. D

ieser Zusatzterm
in w

ird im
 Zeitum

fang auf das
S

em
inar angerechnet.

R
eligion der Sikhs

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

ikand
Fr, w

och, 10:00 - 12:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.741a B
elegungspräferenz: G

em
einsam

e N
utzung Fb 8 / Fb

10)
N

achw
eis

M
odulzuordnung (B

A
/M

A
):  

•
B

A
-R

W
 003A

•
B

A
-R

W
 008

•
M

A
 008

M
odulzuordnung (Lehram

t): 

•
L2-E

V
-K

R
2b 3-6

•
L3-E

V
-K

R
2b 4-6

•
L3-E

V
-K

R
3b 7-8

•
L3-E

V
-R

K
 5-8

•
L5-E

V
-K

R
2b 3-6

R
eligionsbegegnung entlang der "Seidenstraße II"

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chm
idt

D
i, w

och, 14:00 - 16:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
D

as vorlaufende S
em

inar im
 W

iS
e behandelte die B

egegnung und w
echselseitige

B
eeinflussung vor allem

 von Zoroastrism
us, B

uddhism
us, M

anichäism
us und dem

(nestorianischen) C
hristentum

 in vorislam
ischer Zeit. D

iese E
ntw

icklungen sollen nun
w

eiter verfolgt w
erden, w

obei der Islam
 als zunehm

end dom
inierende Tradition im

zentralasiatischen R
aum

 ab dem
 7. Jh. hinzu kom

m
t. E

in besonderer S
chw

erpunkt
w

ird dabei auf der B
egegnung des Islam

 m
it dem

 B
uddhism

us gelegt, w
as vor allem

den R
aum

 des heutigen N
ord-Indien, P

akistan, A
fghanistan, Iran, Irak betrifft, aber

auch das w
eitere G

ebiet der „S
eidenstraße" über die H

im
alaya-R

egion bis C
hina.

R
eligionsgeschichtliche S

puren der B
egegnung von Islam

 und B
uddhism

us finden sich
z.B

. im
 K

alachakra-Tantra, einem
 buddhistischen Text, der im

 Zusam
m

enhang m
it dem

M
ythos um

 S
ham

bhala von einem
 E

ndkam
pf m

it den G
egnern des D

harm
a spricht,

w
obei nam

entlich A
dam

, H
enoch, A

braham
, M

oses, Jesus und M
oham

m
ed genannt

w
erden.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L2-E
V

-K
R

2b 3-6

L3-E
V

-K
R

2b 4-6

L3-E
V

-K
R

3b 7-8

L3-E
V

-R
K

 5-8

L3-E
V

-R
D

 5-8

L5-E
V

-K
R

2b 3-6

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 008

B
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 008
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M
A

-R
W

 009

M
A

-R
W

 020

Literatur
A

rbeitsm
aterial w

ird in W
ebC

T zur V
erfügung gestellt.

Tutorium
: Em

pirische R
eligionsforschung

Tutorium
, S

W
S

: 2.0, Lehrperson K
erntke

M
i, w

och, 08:00 - 10:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06) S

em
inarraum

Inhalt
D

as Tutorium
 vertieft und intensiviert ausgew

ählte P
erspektiven und A

spekte der
E

m
pirischen R

eligionsforschung. E
in vorheriger oder paralleler B

esuch des S
em

inars
R

eligiöse S
ozialisation ist sehr zu em

pfehlen.
N

achw
eis

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

B
A

-R
W

 013
V

oraussetzung
Für diese V

eranstaltung ist eine verbindliche A
nm

eldung über das elektronische
A

nm
eldesystem

 im
 LS

F obligatorisch (A
nm

eldezeitraum
: 15.2.-15.3.2011).

Literatur
•

A
strid D

inter/ H
ans-G

ünter H
eim

brock/ K
erstin S

öderblom
 (H

g.): E
inführung in die

E
m

pirische Theologie. G
elebte R

eligion erforschen. G
öttingen 2007 (U

TB
)

W
as ist R

eligion?
K

olloquium
, Lehrperson W

eber
V

oraussetzung
A

uf E
inladung.

B
em

. zu Zeit und O
rtO

rt und Zeit nach V
ereinbarung.

Islam
ische R

eligion
A

ufbaukurs A
rabisch – G

ruppe 1
K

urs, K
ürzel: B

A
 IS

t 1 C
-D

, Lehrperson Forkel
M

o, w
och, 08:00 - 12:00, 11.04.2011 - 11.07.2011, Jügelhaus - H

 13 H
örsaal 13

D
i, w

och, 08:00 - 12:00, 12.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H
 5 H

örsaal 5
M

i, w
och, 10:00 - 12:00, 13.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H

 13 H
örsaal 13

D
o, w

och, 08:00 - 12:00, 14.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H
 11 H

örsaal 11
A

ufbaukurs A
rabisch – G

ruppe 2
K

urs, K
ürzel: B

A
 IS

t 1 C
-D

, Lehrperson A
l-K

afri
M

o, w
och, 14:00 - 18:00, 11.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H

 13 H
örsaal 13

D
o, w

och, 14:00 - 18:00, 14.04.2011 - 15.07.2011, Juridicum
 - Jur 404 S

em
inarraum

 Jur 404
Fr, w

och, 08:00 - 12:00, 15.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H
 5 H

örsaal 5
Fr, w

och, 14:00 - 16:00, 15.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H
 1 H

örsaal 1
K

 A
rabisch II – G

ruppe 3
K

urs, S
W

S
: 4.0, K

ürzel: B
A

 001 (IR
) II, Lehrperson A

l-K
afri/Forkel

M
o, w

och, 10:00 - 12:00, 11.04.2011 - 15.07.2011, N
eue M

ensa - N
M

 130 S
em

inarraum
M

i, w
och, 08:00 - 10:00, 13.04.2011 - 13.07.2011, N

eue M
ensa - N

M
 130 S

em
inarraum

PS H
auptthem

en des K
oran

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, E

C
TS

: 3, K
ürzel: B

A
 002 (IR

), Lehrperson G
ünes/K

urnaz
D

i, w
och, 14:00 - 16:00, 12.04.2011 - 12.07.2011, Jügelhaus - H

 8 H
örsaal 8

PS S#ra: Prophetenbiographie – G
ruppe 1

P
rosem

inar, S
W

S
: 2.0, E

C
TS

: 3, K
ürzel: B

A
 IS

t 1 C
-D

, Lehrperson B
asol

M
o, w

och, 14:00 - 16:00, 11.04.2011 - 13.07.2011, Jügelhaus - H
 1 H

örsaal 1
S Einführung in die islam

ische Philosophie
S

em
inar, E

C
TS

: 2, K
ürzel: B

A
 005.a (IR

-H
F); H

S
 IP

D
i, w

och, 12:00 - 14:00, 12.04.2011 - 12.07.2011, Jügelhaus - H
 9 H

örsaal 9
S Islam

 und M
uslim

e in D
eutschland
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S
em

inar, S
W

S
: 2.0, E

C
TS

: 3, K
ürzel: B

A
 004 (IR

-H
F); H

S
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I, Lehrperson S
ahin

D
i, w

och, 10:00 - 12:00, 12.04.2011 - 12.07.2011, Jügelhaus - H
 8 H

örsaal 8
S Islam

ische R
eligionspädagogik

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, E

C
TS

: 2, K
ürzel: B

A
 011 (IR

-H
F); H

S
 R

B
, Lehrperson B

odenstein
M

i, w
och, 14:00 - 16:00, 13.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H

 11 H
örsaal 11

S Tafs#r: Einführung in die K
oranexegese

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, E

C
TS

: 3, K
ürzel: B

A
 006 (IR

-H
F); H

S
 K

W
, Lehrperson Ö

zsoy
D

o, w
och, 16:00 - 18:00, 14.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H

 6 H
örsaal 6

T zu A
ufbaukurs A

rabisch – G
ruppe 1

Tutorium
, S

W
S

: 2.0, E
C

TS
: 2, K

ürzel: B
A

 IS
t 1-A

 T
M

i, w
och, 12:00 - 14:00, 13.04.2011 - 13.07.2011, Jügelhaus - H

 5 H
örsaal 5

T zu A
ufbaukurs A

rabisch – G
ruppe 2

Tutorium
, S

W
S

: 2.0, E
C

TS
: 2, K

ürzel: B
A

 IS
t 1-A

 T
D

i, w
och, 16:00 - 18:00, 12.04.2011 - 12.07.2011, Jügelhaus - H

 2 H
örsaal 2

T zu A
ufbaukurs A

rabisch – G
ruppe 3

Tutorium
, S

W
S

: 2.0, E
C

TS
: 2, K

ürzel: B
A

 IS
t 1-A

 T
M

i, w
och, 10:00 - 12:00, 13.04.2011 - 13.07.2011, Jügelhaus - H

 15 H
örsaal 15

U
 Einführung in die klassisch-islam

ische M
usik II

Ü
bung, K

ürzel: B
A

 IS
t 3-U

, Lehrperson Y
ücel

D
i, w

och, 14:00 - 18:00, 12.04.2011 - 12.07.2011, Jügelhaus - H
 9 H

örsaal 9
V D

as Leben des Propheten M
u#am

m
ad

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, E
C

TS
: 2, K

ürzel: B
A

 003 (IR
), Lehrperson G

ünes/Ö
zsoy

M
i, w

och, 16:00 - 18:00, 13.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H
 2 H

örsaal 2
V G

rundkenntnisse über den K
oran

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, E
C

TS
: 2, K

ürzel: B
A

 IS
t 2-B

, B
A

 002, Lehrperson Ö
zsoy

D
o, w

och, 12:00 - 14:00, 14.04.2011 - 15.07.2011, Jügelhaus - H
 11 H

örsaal 11
V M

adhahib: G
laubens- und R

echtsschulen
V

orlesung, S
W

S
: 2.0, E

C
TS

: 2, K
ürzel: B

A
 010.a (IR

-H
F); H

V
 IG

D
o, w

och, 14:00 - 16:00, 14.04.2011 - 01.07.2011, Jügelhaus - H
 9 H

örsaal 9
V R

ingvorlesung zur Islam
forschung im

 europäischen K
ontext

R
ingvorlesung, S

W
S

: 2.0, E
C

TS
: 2, K

ürzel: B
A

 004 (IR
-H

F) V
, Lehrperson S

ahin/Ö
zsoy

D
i, w

och, 18:00 - 20:00, 19.04.2011 - 12.07.2011, H
örsaalzentrum

 - H
Z 10 H

örsaal H
Z 10

M
artin-B

uber-Professur für Jüdische R
eligionsphilosophie

Som
m

er School
K

urs, Lehrperson W
iese

M
i, E

inzel, 14:00 - 20:00, 06.07.2011 - 06.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
D

o, E
inzel, 08:00 - 20:00, 07.07.2011 - 07.07.2011, C

asino - C
as 1.801 K

onferenzraum
 (nur für

E
inzelterm

ine)
Fr, E

inzel, 08:00 - 20:00, 08.07.2011 - 08.07.2011, H
örsaalzentrum

 - H
Z 6 H

örsaal H
Z 6

S
a, E

inzel, 08:00 - 20:00, 09.07.2011 - 09.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

S
o, E

inzel, 08:00 - 15:00, 10.07.2011 - 10.07.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.701 (Institutsraum
 Fb 06)

S
em

inarraum
Jüdische Feste und B

räuche im
 Spiegel jüdischer R

eligionsphilosophie
P

rosem
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson Langeheine
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D
o, w

och, 16:00 - 18:00, H
örsaalzentrum

 - H
Z 13 S

em
inarraum

 H
Z 13 (M

o, D
i, M

i [nachm
], D

o [vorm
.], Fr:

FB
 10 - M

i [vorm
], D

o [nachm
]: FB

 6, ab 20 U
hr: A

lle)
Inhalt

E
inen ausgezeichneten Zugang zur jüdischen religiösen Tradition, zur jüdischen K

ultur
und zu jüdischer R

eligionsphilosophie bietet das jüdische Jahr m
it seinen vielfältigen,

ganz unterschiedlichen Festen, die im
 jüdischen K

alender verankert sind. A
nhand

von Festen w
ie P

essach, S
chaw

uot, R
osch H

aschana, Jom
 K

ippur, S
im

chat Tora,
C

hanukka oder P
urim

 und ihren S
ym

bolen, aber auch anhand der Traditionen des
S

chabbat lassen sich w
esentliche G

rundelem
ente des Judentum

s entfalten und
E

inblicke in jüdische religiöse P
raxis gew

innen. D
as gilt auch für die rites des passage 

w
ie G

eburt, B
eschneidung, E

rw
achsenw

erden, H
eirat und Tod. Ziel des P

rosem
inars

ist es, in den jüdischen K
alender und seine w

ichtigsten Feste sow
ie die speziellen

R
iten des jüdischen A

lltags und des Lebenskreislaufs einzuführen. D
ie Lektüre

religionsphilosophischer S
chriften, die sich m

it der Festtradition auseinandersetzen -
K

om
m

entare, P
redigten, system

atische A
bhandlungen - soll diese Them

en vertiefen
und einen einführenden E

inblick in jüdisches religionsphilosophisches D
enken aus

verschiedenen historischen E
pochen bieten.

N
achw

eis
Lehram

t:  

A
ls religionsw

issenschaftliches P
rosem

inar bzw
. G

rundkurs in folgenden M
odulen:

L1-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

1

L5-E
V

-K
R

1

B
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 003B
Literatur

•
S

. P
h de V

ries: Jüdische R
iten und S

ym
bole , 8. A

uflage, W
iesbaden 2001

•
Y

israel M
eir Lau: W

ie Juden leben: G
laube, A

lltag, Feste , 5. A
uflage, G

ütersloh
2004

•
S

usanne G
alley: D

as Jüdische Jahr: Feste, G
edenk- und Feiertage , M

ünchen 2003
•

E
frat G

al-E
d: D

as B
uch der jüdischen Jahresfeste , Frankfurt a. M

. 2001
A

pokalyptik, Fundam
entalism

us und die neue W
eltordnung

R
ingvorlesung, S

W
S

: 2.0, K
ürzel: B

A
-R

W
 002, B

A
-R

W
 003, B

A
-R

W
 006, B

A
-R

W
 007, B

A
-R

W
 008, B

A
-R

W
009, B

A
-R

W
 012, M

A
-R

W
 007, M

A
-R

W
 008, M

A
-R

W
 009, M

A
-R

W
 019, M

A
-R

W
 020,G

E
-M

A
G

-H
F-V

M
8,

G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

12, G
E

-M
A

G
-N

F-M
5b, G

E
-M

A
G

-N
F-5e, L3-G

E
-M

7b, L3-G
E

-M
7e, Lehrperson

G
ross/V

oß/W
iese

M
i, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

M
i, E

inzel, 16:00 - 18:00, 15.06.2011 - 15.06.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 311 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

D
ie V

orlesung w
idm

et sich historischen G
rundlagen und E

rscheinungsform
en

sow
ie gegenw

ärtigen H
erausforderungen des P

hänom
ens religiöser w

ie säkularer
apokalyptischer und fundam

entalistischer D
enkform

en von der A
ntike bis ins 21.

Jahrhundert. International R
enom

m
ierte ForscherInnen lehren über A

pokalyptik in der
biblischen, zw

ischentestam
entlichen und rabbinischen Literatur, über m

essianische
und apokalyptische B

ew
egungen in Judentum

, C
hristentum

 und Islam
 sow

ie über
unterschiedliche M

anifestationen des religiösen und politischen Fundam
entalism

us im
globalen Zeitalter.

1. 13. A
pril:

Isaiah G
afni (H

ebrew
 U

niversity of Jerusalem
) : M

essiah and M
essiahs in A

ncient
Judaism

. From
 the B

ible to the R
abbis
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2. 20. A
pril:

S
tefan A

lkier (G
U

 Frankfurt) : Johannes-A
pokalypse, eine Frage der M

acht

3. 27. A
pril:

Felicitas S
chm

ieder (Fernuniversität H
agen) : G

ogs und M
agogs „natürliche M

ilde"? D
ie

M
ongolen als E

ndzeitvölker im
 W

andel von W
issen und W

ünschen

4. 4. M
ai:

Jacob B
arnai (U

niversity of H
aifa) : The Im

pact of S
abbateanism

 on M
odern Jew

ish
H

istory

5. 11. M
ai:

FILM
V

O
R

FÜ
H

R
U

N
G

: S
ilhouette C

ity . E
in Film

 von M
ichael W

. W
ilson (U

S
A

 2008)

A
nschließende D

iskussion m
it C

hristian W
iese (G

U
 Frankfurt)

6. 18. M
ai:

M
ichael B

arkun (S
yracuse U

niversity) : C
hristian Identity. A

 Theology of R
acial

A
pocalypticism

 

7. 25. M
ai:

C
laus-E

kkehard B
ärsch (U

niversität D
uisburg/E

ssen) : D
ie S

choah als Folge
m

essianischer A
pokalyptik und religiöser R

assedoktrin. D
er religiöse G

ehalt der
S

chriften von D
ietrich E

ckart,Joseph G
oebbels, A

lfred R
osenberg und A

dolf H
itler

8. 8. Juni:

H
ans G

. K
ippenberg (Jacobs-U

niversity B
rem

en) : E
nklaven anbrechender H

eilszeit.
Fundam

entalism
us und V

ergem
einschaftung im

 Zeitalter der G
lobalisierung

9. 15. Juni:

M
icha B

rum
lik (G

U
 Frankfurt) : V

om
 politischen zum

 religiösen Zionism
us. W

ie die
S

ehnsucht nach Judäa und S
am

aria die Idee des Judenstaats zerstört

10. 29. Juni:

D
avid C

ook (R
ice U

niversity) : Trends in C
ontem

porary M
uslim

 A
pocalyptic Thought

11. 6. Juli:

B
assam

 Tibi (U
niversität G

öttingen) : H
eiliger K

rieg und w
estliche S

icherheit

12. 13. Juli:

D
avid B

erger (Y
eshiva U

niversity) : R
eligious R

evisionism
 in a Fundam

entalist M
ode.

Lubavitch H
asidism

 and the S
econd C

om
ing of a Jew

ish M
essiah

B
em

. zu Zeit und O
rtFür S

tudenten im
 H

aupt- und M
asterstudium

 ist der B
esuch eines V

ertiefenden
S

em
inars D

onnerstag, 10-12 U
hr, B

ockenheim
er W

arte, Jüg B
317 m

öglich.
A

pokalyptik, Fundam
entalism

us und die neue W
eltordnung

Ü
bung/S

em
inar, S

W
S

: 2.0, K
ürzel: Ju-M

8.1.1, G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

8, G
E

-M
A

G
-H

F-V
M

12, G
E

-M
A

G
-N

F-M
5b,

G
E

-M
A

G
-N

F-5e, L3-G
E

-M
7b, L3-G

E
-M

7e, B
A

-R
W

 002, B
A

-R
W

 003, B
A

-R
W

 006, B
A

-R
W

 007, B
A

-R
W

 008,
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B
A

-R
W

 009, B
A

-R
W

 012, M
A

-R
W

 007, M
A

-R
W

 008, M
A

-R
W

 009, M
A

-R
W

 019, M
A

-R
W

 020, L3-G
E

-M
6b,

Lehrperson V
oß/W

iese
D

o, w
och, 10:00 - 12:00, ab 14.04.2011, Jügelhaus - 317 B

Inhalt
D

as S
em

inar w
idm

et sich begleitend zur gleichnam
igen R

ingvorlesung historischen
G

rundlagen und E
rscheinungsform

en sow
ie gegenw

ärtigen H
erausforderungen

des P
hänom

ens religiöser w
ie säkularer apokalyptischer und fundam

entalistischer
D

enkform
en von der A

ntike bis ins 21. Jahrhundert. International renom
m

ierte
ForscherInnen aus E

uropa, Israel und den U
S

A
 lehren in der R

ingvorlesung über
A

pokalyptik in der biblischen, zw
ischentestam

entlichen und rabbinischen Literatur,
über m

essianische und apokalyptische B
ew

egungen in Judentum
, C

hristentum
 und

Islam
 sow

ie über unterschiedliche M
anifestationen des religiösen und politischen

Fundam
entalism

us im
 globalen Zeitalter. Im

 S
em

inar haben die S
tudierenden die

G
elegenheit, die jew

eilige Them
atik des A

bendvortrags in der D
iskussion m

it den
R

eferentInnen zu vertiefen.
V

oraussetzung
S

tudenten im
 H

aupt- und M
asterstudium

, D
oktoranden.

R
ege Teilnahm

e an D
iskussionen w

ird erw
artet.

A
nm

erkung:  V
orträge teilw

eise auf E
nglisch.

Literatur
Texte und Q

uellen als D
iskussionsgrundlage für die einzelnen S

itzungen w
erden in

W
ebC

T eingestellt
B

em
. zu Zeit und O

rtS
em

inar/Ü
bung zur R

ingvorlesung "A
pokalyptik, Fundam

entalism
us und die neue

W
eltordnung"

M
axim

al 25 Teilnehm
er. U

m
 frühzeitige A

nm
eldung unter der e-m

ail A
dresse

Voss@
em

.uni-frankfurt.de  w
ird gebeten. 

D
er B

esuch des Sem
inars ist nur in Verbindung m

it der R
ingvorlesung m

öglich. 

A
chtung neuer Term

in für die konstituierende Sitzung:  

D
ie verpflichtende konstituierende Sitzung findet am

 D
ienstag, dem

 12. A
pril von

14.00 U
hr bis 15.00 U

hr im
 R

aum
 Jügelhaus 317 B

, M
ertonstr. 17-21 statt. 

  
D

eutsch-jüdische G
eistes- und K

ulturgeschichte in der M
oderne

V
orlesung, S

W
S

: 2.0, Lehrperson W
iese

Fr, w
och, 12:00 - 14:00, H

örsaalzentrum
 - H

Z 7 H
örsaal H

Z 7 (vorrangiges B
elegungsrecht Fb 02)

Inhalt
D

ie historische W
ahrnehm

ung der jüdischen G
eschichte in D

eutschland ist
zw

angsläufig geprägt und überschattet von der G
eschichte von A

ntisem
itism

us,
N

ationalsozialism
us und V

ölkerm
ord. D

ie G
eschichte der deutsch-jüdischen

M
inderheit ist jedoch w

eit kom
plexer und vielfältiger, als es die rückblickende

P
erspektive sichtbar m

acht. D
ie V

orlesung ist der G
eistes- und K

ulturgeschichte
des deutschsprachigen Judentum

s im
 größeren politischen w

ie kulturellen
europäischen K

ontext seit dem
 17. Jahrhundert gew

idm
et und beschäftigt sich

m
it zentralen E

ntw
icklungen, S

tröm
ungen und G

estalten, die es bis ins 20.
Jahrhundert hinein bestim

m
t haben. D

er W
eg führt vom

 H
ofjudentum

 der Frühen
N

euzeit über die jüdische A
ufklärung und die A

usdifferenzierung der jüdischen
G

em
einschaft in R

eform
judentum

, O
rthodoxie und K

onservatives Judentum
 bis

hin zu N
euentw

icklungen w
ährend des D

eutschen K
aiserreichs und der W

eim
arer

R
epublik sow

ie dem
 V

ersuch der geistigen und kulturellen S
elbstbehauptung der

verfolgten jüdischen G
em

einschaft w
ährend der N

azizeit. D
iskutiert w

erden - neben
den zentralen A

spekten der jüdischen G
eistesgeschichte und R

eligionsphilosophie
- auch stärker sozialgeschichtliche A

spekte w
ie die V

erbürgerlichung der deutschen
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Juden, die jüdische A
useinandersetzung m

it dem
 m

odernen A
ntisem

itism
us, die

M
igration deutscher Juden nach E

ngland, in die U
S

A
 und nach P

alästina, der
jüdischen A

lltagsgeschichte, gender-Fragen sow
ie die E

ntw
icklung der zionistischen

Ideologie im
 deutschsprachigen R

aum
. D

ie V
orlesung w

endet sich an S
tudierende

unterschiedlicher D
isziplinen, darunter der E

vangelischen Theologie, der Judaistik, der
R

eligionsw
issenschaft und R

eligionsphilosophie, der G
eschichtsw

issenschaft und der
P

hilosophie.
N

achw
eis

Lehram
t: 

A
ls kirchengeschichtliche V

orlesung in folgenden M
odulen:

L1-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

1

L2-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

1

L3-E
V

-K
R

2b

L3-E
V

-K
R

3b

L3-E
V

-R
D

L5-E
V

-K
R

1

B
A

/M
A

-R
eligionsw

issenschaft:  

B
A

-R
W

 003

B
A

-R
W

 008

M
A

-R
W

 008
Literatur

•
A

m
os E

lon: Zu einer anderen Zeit. P
orträt der deutsch-jüdischen E

poche
(1743-1933) , M

ünchen 2003
•

M
ichael A

. M
eyer: D

eutsch-jüdische G
eschichte in der N

euzeit , 4 B
de, M

ünchen
2000

•
S

hulam
it V

olkov: D
ie Juden in D

eutschland 1780-1918 , M
ünchen 1994

•
M

arion K
aplan: G

eschichte des jüdischen A
lltags in D

eutschland vom
 17.

 Jahrhundert bis 1945 , M
ünchen 2003

•
M

arion K
aplan: M

ut zum
 Ü

berleben. Jüdische Frauen und ihre Fam
ilien in

N
azi-D

eutschland , B
erlin 2001

A
kedah: D

ie B
indung Isaaks in religionsphilosophischen und literarischen Texten des Judentum

s
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson W
iese

D
o, w

och, 14:00 - 16:00, H
örsaalzentrum

 - H
Z 13 S

em
inarraum

 H
Z 13 (M

o, D
i, M

i [nachm
], D

o [vorm
.], Fr:

FB
 10 - M

i [vorm
], D

o [nachm
]: FB

 6, ab 20 U
hr: A

lle)
Inhalt

D
ie G

eschichte von der "B
indung Isaaks" in der H

ebräischen B
ibel (G

enesis 22, 1-19),
die in der christlichen Tradition eher als E

rzählung über die "O
pferung Isaaks" bekannt

ist, gehört zu den rätselhaftesten und herausforderndsten biblischen N
arrativen und

hat in Judentum
, C

hristentum
 und Islam

 über die Jahrhunderte hinw
eg in Theologie,

R
eligionsphilosophie, Literatur und K

unst je unterschiedliche D
eutungen erfahren.

D
as S

em
inar bezieht die vergleichende B

etrachtung der Interpretationen in den drei
m

onotheistischen R
eligionen m

it ein, konzentriert sich jedoch auf die reiche und je nach
historischem

 K
ontext unterschiedliche A

uslegung der A
kedah  in jüdischen Q

uellen von
der A

ntike bis in die G
egenw

art. D
abei w

erden - im
 S

piegel dieser D
eutungsgeschichte

- zentrale E
lem

ente jüdischer R
eligionsphilosophie diskutiert. A

usgehend von
der B

eschäftigung m
it dem

 biblischen Text selbst und seiner Interpretation in der
rabbinischen Tradition, folgt das S

em
inar der w

eiteren E
ntw

icklung der A
uslegung
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in der rationalistischen und m
ystischen Tradition des M

ittelalters, im
 K

ontext der
M

ärtyrerüberlieferungen im
 G

efolge der K
reuzzüge und schließlich im

 Zusam
m

enhang
der jüdischen R

eligionsphilosophie der M
oderne und G

egenw
art bis hin zu V

ersuchen
(etw

a bei E
lie W

iesel), die jüdische E
rfahrung w

ährend der S
hoah m

it H
ilfe der

A
kedah-Tradition auszusagen. Im

 Zusam
m

enhang dam
it w

erden auch jüdische
A

useinandersetzungen m
it K

ierkegaards D
eutung der "B

indung Isaaks" in Furcht und
Zittern  (etw

a bei M
artin B

uber, E
m

il Fackenheim
, E

m
m

anuel Levinas und Jacques
D

errida) them
atisiert.

N
achw

eis
Lehram

t:  

L3-E
V

-R
D

L3-E
V

-R
K

Literatur
•

Louis A
 B

erm
an: The A

kedah: The B
indings of Isaac , N

orthvale, N
J 1997

•
M

ichael K
rupp: D

en S
ohn opfern? D

ie Isaak-Ü
berlieferung bei Juden, C

hristen und
M

uslim
en , G

ütersloh 1995
•

W
illem

 Zuidem
a: Isaak w

ird w
ieder geopfert. D

ie "B
indung Isaaks" als S

ym
bol des

Leidens Israels. V
ersuche einer D

eutung , N
eukirchen-V

luyn 1987
•

E
dw

ard K
essler: B

ound by the B
ible.  Jew

s, C
hristians and the S

acrifice of Isaac ,
C

am
bridge 2004

•
B

ernhard G
reiner, B

ernd Janow
ski und H

erm
ann Lichtenberger (H

g.): O
pfere D

einen
S

ohn!  D
as "Isaak-O

pfer" im
 Judentum

, C
hristentum

 und Islam
 , Tübingen 2007

M
oses M

endelssohn und die jüdische A
ufklärung in Europa

S
em

inar, S
W

S
: 2.0, Lehrperson W

iese
M

i, w
och, 08:00 - 10:00, IG

-H
ochhaus - IG

 311 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

M
oses M

endelssohn (1729-1786) gilt als einer der bedeutendsten P
hilosophen

der europäischen A
ufklärung und zugleich als überragende G

estalt der jüdischen
G

eistesgeschichte der N
euzeit, von dessen W

irken entscheidende Im
pulse für

die E
ntw

icklung des m
odernen jüdischen D

enkens ausging. A
nhand zentraler

S
chriften M

endelssohns (u.a. seiner S
chrift Jerusalem

 oder über religiöse M
acht

und Judentum
 , 1783) führt das S

em
inar in seine B

iographie und sein D
enken ein.

Zugleich w
ird M

endelssohn im
 Zusam

m
enhang eines breiteren historischen und

kulturellen K
ontexts interpretiert: der H

altung der allgem
einen europäischen A

ufklärung
gegenüber dem

 Judentum
 sow

ie der gesam
teuropäischen B

ew
egung der H

askala
(jüdischen A

ufklärung) im
 18. und 19. Jahrhundert. D

am
it verbinden sich Them

en w
ie

die jüdische V
erhältnisbestim

m
ung von Judentum

 und C
hristentum

 im
 Zeitalter der

A
ufklärung, Fragen des V

erhältnisses von R
eligion, S

äkularisierung und M
oderne

oder des Zusam
m

enhangs von A
ufklärung, B

ildung, V
erbürgerlichung und politischer

E
m

anzipation. A
m

 E
nde des S

em
inars erhalten S

tudierende die M
öglichkeit, an

einer internationalen K
onferenz zur Jüdischen A

ufklärung an der G
oethe-U

niversität
Frankfurt teilzunehm

en, an der die nam
haftesten ForscherInnen auf dem

 G
ebiet der

H
askala-Forschung beteiligt sein w

erden.
Literatur

•
S

hm
uel Feiner: M

oses M
endelssohn. E

in jüdischer D
enker in der Zeit der

A
ufklärung , G

öttingen 2009
•

S
hm

uel Feiner: H
askala - jüdische A

ufklärung. G
eschichte einer kulturellen

R
evolution , H

ildesheim
 2007

•
D

om
inique B

ourel: M
oses M

endelssohn. B
egründer des m

odernen Judentum
s ,

Zürich 2007
•

D
avid S

orkin: M
oses M

endelssohn und die theologische A
ufklärung , W

ien 1999
•

C
hristoph S

chulte: D
ie jüdische A

ufklärung.  P
hilosophie - G

eschichte - R
eligion ,

M
ünchen 2002

Tagung: Jüdische A
ufklärung O

PTIO
N

S
onstige V

eranstaltung, Lehrperson W
iese

S
o, E

inzel, 12:00 - 22:00, 03.07.2011 - 03.07.2011, C
asino - C

as 1.801 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

S
o, E

inzel, 12:00 - 22:00, 03.07.2011 - 03.07.2011, C
asino - xC

as1.801 xC
asino Foyer 1.801/1.802
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M
o, E

inzel, 08:00 - 22:00, 04.07.2011 - 04.07.2011, C
asino - C

as 1.801 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

D
i, E

inzel, 08:00 - 22:00, 05.07.2011 - 05.07.2011, C
asino - C

as 1.801 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

M
i, E

inzel, 08:00 - 16:00, 06.07.2011 - 06.07.2011, C
asino - C

as 1.801 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

Sonstige Lehrveranstaltungen
W

orkshop für N
achw

uchsw
issenschaftlerInnen "K

irchen im
 K

alten K
rieg"

W
orkshop, Lehrperson S

chulz
Fr, E

inzel, 14:00 - 21:30, 27.05.2011 - 27.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

S
a, E

inzel, 09:00 - 13:30, 28.05.2011 - 28.05.2011, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

Sprachenangebot
H

ebräisch
K

urs, S
W

S
: 8.0, Lehrperson Zum

broich
M

o, w
och, 16:00 - 18:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 701 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9

D
i, w

och, 16:00 - 18:00, H
örsaalzentrum

 - H
Z 8 H

örsaal H
Z 8

M
i, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

, B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

Fr, w
och, 14:00 - 16:00, IG

-H
ochhaus - IG

 311 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
D

o, E
inzel, 16:00 - 18:00, 14.04.2011 - 14.04.2011, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
,

B
elegungspräferenz Fb 06, 07, 09

D
o, E

inzel, 16:00 - 18:00, 28.04.2011 - 28.04.2011, IG
-H

ochhaus - IG
 0.457 S

em
inarraum

,
B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
N

achw
eis

B
A

-R
eligionsw

issenschaft: 

M
A

-R
W

 016
Probeklausur H

ebräisch
K

lausur, Lehrperson Zum
broich

D
o, E

inzel, 08:00 - 12:00, 09.06.2011 - 09.06.2011, C
asino - C

as 1.802 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

D
o, E

inzel, 09:00 - 13:00, 30.06.2011 - 30.06.2011, C
asino - C

as 1.801 K
onferenzraum

 (nur für
E

inzelterm
ine)

Sprachkurs G
riechisch II

K
urs, S

W
S

: 6.0, Lehrperson U
sener

M
o, w

och, 08:00 - 10:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 701 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 6, Fb 7 und Fb 9
M

i, w
och, 08:00 - 10:00, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
D

o, w
och, 08:00 - 10:00, IG

-H
ochhaus - IG

 0.457 S
em

inarraum
, B

elegungspräferenz Fb 06, 07, 09
Inhalt

D
ieser K

urs soll anhand der Lektüre prüfungsrelevanter „klassischer" A
utoren (P

laton,
X

enophon) auf die staatliche G
raecum

sprüfung vorbereiten. Im
 M

ittelpunkt steht die
Ü

bersetzung ausgew
ählter Textabschnitte, w

obei zugleich der m
ethodische U

m
gang

m
it w

ichtigen syntaktischen P
hänom

enen einstudiert w
erden soll.

V
oraussetzung sind das B

ibelgraecum
 oder zum

indest die erfolgreiche Teilnahm
e

an der B
ibelgraecum

sklausur im
 Frühjahr 2010 bzw

. an einer E
ingangsklausur in der

ersten S
itzung des K

urses. D
iese E

ingangsklausur (Text aus dem
 N

euen Testam
ent)

können auch S
tudierende m

itschreiben, die ihre G
riechischkenntnisse w

oanders
erw

orben haben (auf jeden Fall sollte aber die Lehrbuchphase abgeschlossen sein).

D
er K

urs beginnt in der ersten V
orlesungsw

oche.
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Für eine adäquate V
orbereitung auf die staatliche G

raecum
sprüfung sind regelm

äßige
Teilnahm

e und M
itarbeit unerlässlich.

Literatur
Zur V

orbereitung w
ird em

pfohlen, sich m
it den W

erken der A
utoren anhand einer

Literaturgeschichte vertraut zu m
achen, z.B

. Th. P
aulsen, G

eschichte der griechischen
Literatur, S

tuttgart 2004, 207-214 (X
enophon); 243-270 (P

laton).
Tutorium

 G
riechisch

Tutorium
, S

W
S

: 2.0
M

o, w
och, 12:00 - 14:00, IG

-N
ebengeb. - N

G
 1.741b M

ehrzw
eckraum

, B
elegungspräferenz Fb 10

IPP "R
eligion im

 D
ialog"

IPP-K
olloquium

K
olloquium

, S
W

S
: 2.0, Lehrperson S

chm
idt

D
i, w

och, 18:00 - 20:00, IG
-H

ochhaus - IG
 1.515 S

em
inarraum

Fem
inistische Theologie

K
atholikinnen und Protestantinnen in den neuen Frauenbew

egungen (1965 - 1989)
S

em
inar, S

W
S

: 2.0, Lehrperson H
eyder

D
o, w

och, 16:00 - 18:00, IG
-N

ebengeb. - N
G

 1.731 S
em

inarraum
Inhalt

1968 steht nicht nur als C
hiffre für die S

tudentenbew
egung, sondern gilt auch als

G
eburtsstunde der „N

euen Frauenbew
egung" in D

eutschland. K
atholikinnen und

P
rotestantinnen - zum

 Teil in großen konfessionellen V
erbänden organisiert - kom

m
en

in B
eschreibungen der N

euen Frauenbew
egung m

eistens nur am
 R

ande vor. S
ie

haben jedoch in diesen Jahren vielfältige D
iskussionen und R

eform
prozesse in

ihren K
irchen und darüber hinaus angestoßen. K

atholikinnen loteten nach dem
Zw

eiten V
atikanischen K

onzil ihre S
pielräum

e neu aus, P
rotestantinnen erreichten die

G
leichstellung im

 P
farram

t. Im
 S

em
inar soll der Frage nachgegangen w

erden, w
ie sich

K
atholikinnen und P

rotestantinnen zur N
euen Frauenbew

egung verhielten, w
elche

K
ritik sie an den Zielen autonom

er Frauen übten und w
elche gem

einsam
en Them

en
und A

ktionen sie schließlich fanden.
N

achw
eis

benoteter S
chein, G

asthörer

M
odul Lehram

t: M
odul 7b (H

S
 K

ath. und M
oderne) und M

odul 8b für L3

M
odul B

achelor H
F 9b

Literatur
Ilse Lenz, D

ie N
eue Frauenbew

egung in D
eutschland. A

bschied vom
 kleinen

U
nterschied, 2., aktualisierte A

uflage W
iesbaden 2010.

G
isela M

atthiae (H
g.), Fem

inistische Theologie: Initiativen, K
irchen, U

niversitäten - eine
E

rfolgsgeschichte, G
ütersloh 2008.

G
isela M

uschiol (H
g.), K

atholikinnen und M
oderne: katholische Frauenbew

egung
zw

ischen Tradition und E
m

anzipation, M
ünster 2003.

B
em

. zu Zeit und O
rtzusätzlicher B

lockterm
in n. V

.


