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Seminarverlauf und Literatur: 

 
11.04.07 Organisatorische Fragen / Vergabe von Referatsthemen / 
 Vorstellung des Seminarverlaufs und des Seminarthemas 
 
 

Block I: Sehen – Analyse aktueller Debatten 
 
18.04.07 Die Debatte um Willensfreiheit (Ansprechpartner: Tobias Kläden) 
 
Wolf Singer, Das Ende des freien Willens? [Interview], in: Spektrum der Wissenschaft, Heft 2/ 2001, 72-75. 
Josef Quitterer, Die Freiheit, die wir meinen. Neurowissenschaft und Philosophie im Streit um die Willensfreiheit, 

in: Herder Korrespondenz 58 (2004), 364-368. 
Ansgar Beckermann, Schließt biologische Determiniertheit Freiheit aus?, in: Hermanni, Friedrich; Koslowski, 

Peter (Hg.), Der freie und der unfreie Wille. Philosophische und theologische Perspektiven, München: Fink 
2004, 19-32. 

Michael Pauen, Freiheit und Verantwortung. Wille, Determinismus und der Begriff der Person, in: Allgemeine 
Zeitschrift für Philosophie 26 (2001), 23-44. 

Henrik Walter, Die Freiheit des Deterministen. Chaos und Neurophilosophie, in: Zeitschrift für philosophische 
Forschung 50 (1996), 364-385. 

Christian Geyer (Hg.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Ergebnisse, Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 2004. 

Friedrich Hermanni/Peter Koslowski (Hg.), Der freie und der unfreie Wille. Philosophische und theologische 
Perspektiven, München: Fink 2004. 

Peter Bieri, Das Handwerk der Freiheit. Über die Entdeckung des eigenen Willens, München, Wien: Hanser 
2001. 

 
25.04.07 Positionen in der Mind-Brain-Debatte I (Ansprechpartner: Tobias Kläden) 
 
02.05.07  Positionen in der Mind-Brain-Debatte II (Ansprechpartner: Tobias Kläden) 
 
  Referent:  Thomas Wesch <wesch@muenster.de> 
 
Hans Goller, Das Leib-Seele-Problem, in: Thomas Elbert/ Niels Birbaumer (Hrsg.), Biologische Grundlagen der 

Psychologie, Göttingen: Hogrefe 2002, 1-33. 
Godehard Brüntrup, Das Leib-Seele-Problem. Eine Einführung, Stuttgart: Kohlhammer ²2001. 
Michael Pauen, Grundprobleme der Philosophie des Geistes. Eine Einführung, Frankfurt a.M: Fischer 2001. 
Ansgar Beckermann, Analytische Einführung in die Philosophie des Geistes, Berlin, New York: de Gruyter 1999.  
Peter Bieri, Generelle Einführung, in: Ders. (Hg.), Analytische Philosophie des Geistes, Königstein/Ts.: Hain 

1981, 1-28. 
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Hans Goller, Das Rätsel von Körper und Geist. Eine philosophische Deutung, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2003. 

Jaegwon Kim, Philosophie des Geistes. Wien, New York: Springer 1998. 
Bruno Niederbacher/Edmund Runggaldier (Hg.), Die menschliche Seele. Brauchen wir den Dualismus?, 

Frankfurt: ontos 2007. 
 
 

Block II: Urteilen – ethische Konzeptionen 
 
09.05.07 Subjektphilosophie und die Bedeutung der Autonomie  

für die Vorstellung moralischer Verantwortlichkeit (Ansprechpartner: Christian Spieß) 
 

Immanuel Kant, Einleitung, in: Ders., Kritik der reinen Vernunft, B1-B30 (z.B. Werkausgabe [Weischedel] 
Frankfurt: Suhrkamp 2004, Bd. 3, 45-66). 

Immanuel Kant, Übergang von der populären sittlichen Weltweisheit zur Metaphysik der Sitten, in: Ders., 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA25-BA96 (z.B. Werkausgabe [Weischedel] Frankfurt: Suhrkamp 
2004, Bd. 7, 33-80). 

Klaus Müller, Rätselwesen Mensch, in: Ders., Glauben – Fragen – Denken. Band I: Basisthemen in der 
Begegnung von Philosophie und Theologie, Münster: Aschendorff 2006, 181-237. 

Arno Anzenbacher, Ichphilosophie: Die transzendentale Reflexion/Sinnliche und geistige Erkenntnis, in: Ders., 
Einführung in die Philosophie, 11. Aufl. Freiburg 2006, 112-138. 

Arno Anzenbacher, Moralprinzip und freier Wille, in: Ders., Einführung in die Ethik, 3. Aufl., Düsseldorf: Patmos 
2003, 43-80. 

 
16.05.07 Subjektkritik: Was ist der Mensch, wenn er nicht mehr Autor seiner Äußerungen und 

Handlungen ist? (Ansprechpartner: Christian Spieß) 
 
 Referent/in:  Christina Janßen <janssen-christina@web.de> 
    Tom Münster <tommuenster@gmx.net> 
  
Christine Hauskeller, Kritische Subjekttheorie, in: Dies., Das paradoxe Subjekt. Unterwerfung und Widerstand bei 

Judith Butler und Michel Foucault, Tübingen: edition diskord 2000, 18-22. 
Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente 35 [35]-35 [37], in: Ders., Nachgelassene Fragmente 1884-1885, 

München/Berlin/New York: dtv/de Gruyter (Kritische Studienausgabe [Colli/Montinari] Bd. 11), 226f. 
Michel Foucault, Subjekt und Macht, in: Ders., Analytik der Macht, Frankfurt: Suhrkamp 2005, 240-263. 
Michel Foucault, Was ist ein Autor?, in: Ders., Schriften zur Literatur, Frankfurt: Suhrkamp 2003, 234-270. 
Judith Butler, Einleitung, in: Judith Butler, Psyche der Macht. Das Subjekt der Unterwerfung, Frankfurt: Suhrkamp 

2001, 7-34. 
Martin Saar, Genealogie und Subjektivität, in: Axel Honneth/ Martin Saar (Hg.), Michel Foucault. Zwischenbilanz 

einer Rezeption. Frankfurter Foucault-Konferenz 2001, Frankfurt: Suhrkamp 2003, 157-177. 
Paula-Irene Villa, Postsouveräne Subjekte – Butlers Subjekttheorie, in: Dies., Judith Butler, Frankfurt/New York: 

Campus 2003, 37-58. 
Hans-Herbert Kögler, Michel Foucault, 2. Aufl., Stuttgart/ Weimar: Metzler 2004, 25-63; 184-199. 
Christine Hauskeller, Einordnungen, in: Dies., Das paradoxe Subjekt. Unterwerfung und Widerstand bei Judith 

Butler und Michel Foucault, Tübingen: edition diskord 2000, 7-52. 
 

23.05.07 Anthropologie der Intersubjektivität – Ethik der Anerkennung  
(Ansprechpartner: Christian Spieß) 

 
 Referent:  Daniel Bugiel <daniel.bugiel@gmx.de> 
 
Axel Honneth, Integrität und Missachtung. Grundmotive Moral der Anerkennung, in: Merkur 44 (1990), 1043-

1054. 
Martin Dornes, Die emotionalen Ursprünge des Denkens, in: WestEnd 2 (2005), 3-48. 
Judith Butler, Gefährdetes Leben, in: Dies., Gefährdetes Leben. Politische Essays, Frankfurt: Suhrkamp 2005, 

154-178. 
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts [...], in: Ders., 
Jenaer Schriften 1801-1807, Frankfurt: Suhrkamp 1986 (Werke [Moldenhauer/Michel] Bd. 2), 434-529. 

Axel Honneth, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt: Suhrkamp 
1992. 

Stein Braten, Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny, Cambridge u.a.: Cambridge 
University Press u.a. 1998. 

 
06.06.07  Die Rekonstruktion des Menschenbildes im Neoaristotelismus 

Konstruktivistischer Anschluss an das klassische Naturrecht  
(Ansprechpartner: Christian Spieß) 
 
Referent:  Ralf Scheffer <scheffera203@yahoo.de> 

 
Martha C. Nussbaum, Die Natur des Menschen, seine Fähigkeiten und Tätigkeiten: Aristoteles über die 

distributive Aufgabe des Staates, in: Dies., Gerechtigkeit oder Das gute Leben, Frankfurt: Suhrkamp 1999, 
86-130. 

Katja Winkler, Körperlichkeit – Gesundheit – gutes Leben. Zur Begründung einer allgemeinen 
Gesundheitsversorgung aus der Perspektive des Capabilities approach, in: Jahrbuch für Christliche 
Sozialwissenschaften 47 (2006), 129-149. 

G.A. Cohen, Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities, in: Martha Nussbaum/Amartya Sen (Hg.), 
The Quality of Life, Oxford: Clarendon Press 1993, 9-29. 

Martha C. Nussbaum, Human Capabilities, Female Human Beings, in: Martha C. Nussbaum/Jonathan Glover 
(Hg.), Women, Culture, and Development. A Study of Human Capabilities, Oxford: Oxford University Press 
1995, 61-104. 

Martha C. Nussbaum, Gerechtigkeit oder Das gute Leben, Frankfurt: Suhrkamp 1999. 
Martha C. Nussbaum, Women and Human Development. The Capabilities Approach, Cambridge: Cambridge 

University Press 92006 (2000). 
Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership, Cambridge/London: 

Belknap 2006.  
 
 

Block III: Handeln – ausgewählte Handlungsfelder 
 
13.06.07 Neuroethik in medizinischen Anwendungsfeldern (Ansprechpartner: Christian Spieß) 
 
 Referent:  Burkhardt Hellemann <burkhardt hellemann@gmx.de> 
 
G. Northoff/J. Witzel/B. Bogerts, Was ist ‚Neuroethik‘ – eine Disziplin der Zukunft?, in: Der Nervenarzt 77 (2006), 

5-11. 
„Ein Frontalangriff auf unser Selbstverständnis und unsere Menschenwürde“, Interview/Streitgespräch mit 

Thomas Metzinger und Wolf Singer, in: Geist & Gehirn Heft 4/2002, 32-35. 
Matthis Synofzik, Die neuen Möglichkeiten der Neurowissen-schaften und ihre ethischen Implikationen. Eine 

Kriteriologie der Neuroethik, in: Ethik in der Medizin 17 (2005), 206-219. 
Judy Illes/Stephanie J. Bird, Neuroethics: A Modern Context for Ethics in Neuroscience, in: Trends in 

Neurosciences 29 (2006), 511-517. 
Georg Northoff, Neuroscience of Decision Making and Informed Consent: An Investigation in Neuroethics, in: 

Journal of Medical Ethics 32 (2006), 70-73. 
H. Helmchen, Ethische Implikationen der Neurowissenschaften in der Klinik, in: Der Nervenarzt 71 (2000), 700-

708. 
G. Northoff, Personale Identität und operative Eingriffe in das Gehirn, Paderborn: mentis 2001. 
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20.06.07  Verantwortlichkeit als Problem des Strafrechts (Ansprechpartner: Christian Spieß) 
 
  Referent/in:  Jennifer Schröder <SchroederJenjen@web.de> 
    Patrik Fritz <patrikfritz@gmx.net> 
 
Gunnar Spilgies, Die Kritik der Hirnforschung an der Willensfreiheit als Chance für eine Neudiskussion im 

Strafrecht, in: HRRS 6 (2005), 43-51. 
Klaus Lüderssen, Ändert die Hirnforschung das Strafrecht?, in: Christian Geyer (Hg.), Hirnforschung und 

Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente, Frankfurt: Suhrkamp 2004, 98-102. 
Hans-Ludwig Kröber, Der freie Wille eine Illusion? Biologische Hirnforschung und strafrechtliche 

Verantwortlichkeit. in: NeuroTransmitter 15 (2004), 72-74. 
Ansgar Beckermann, Freier Wille – Alles Illusion?, in: Stephan Barton (Hg.), „...weil er für die Allgemeinheit 

gefährlich ist!“, Baden-Baden: Nomos 2006, 297-307. 
Henrik Walter, Sind wir alle vermindert schuldfähig? Zur Neurophilosophie der Verantwortlichkeit, in: Stephan 

Barton (Hg.), „...weil er für alle Gefährlich ist!“ Prognose-gutachten, Neurobiologie, Sicherungsverfahrung, 
Baden-Baden: Nomos 2006, 309-334. 

Björn Burkhard, Bemerkungen zu den revisionistischen Übergriffen der Hirnforschung auf das Strafrecht, online-
Manuskript, online unter <http://www.jura.uni-mannheim. de/burkhard/p/WZ.pdf>, abgerufen 30.03.2007. 

Hans-Ludwig Kröber, Die Hirnforschung bleibt hinter dem Begriff strafrechtlicher Verantwortung zurück, in: 
Christian Geyer (Hg.), Hirnforschung und Willensfreiheit. Zur Deutung der neuesten Experimente, Frankfurt: 
Suhrkamp 2004, 103-110. 

Klaus Lüderssen, Das Subjekt zwischen Metaphysik und Empirie. Einfluss der modernen Hirnforschung auf das 
Strafrecht?, in: Hans-Rainer Duncker (Hg.), Beiträge zu einer aktuellen Anthropologie, Stuttgart 2006, 189-
205. 

Gunnar Spilgies, Die Bedeutung des Determinismus-Indeterminismus-Streits für das Strafrecht, Hamburg: Kovac 
2004. 

Henrik Walter, Neurophilosophie der Willensfreiheit, 2. Aufl., mentis 1999. 
 
27.06.07  Künstliche Intelligenz – künstliches Bewusstsein (Ansprechpartner: Tobias Kläden) 
 
  Referentinnen: Anne Herwartz <annekanneherwartz@web.de> 
    Lena Puthen <Puthi@web.de> 
 
John R. Searle, Ist der menschliche Geist ein Computerprogramm?, in: Spektrum der Wissenschaft, Heft 3/1990, 

40-47. 
Paul M. Churchland/Patricia Smith Churchland, Ist eine denkende Maschine möglich?, in: Spektrum der 

Wissenschaft, 3/1990, 47-53. 
Dieter Birnbacher, Künstliches Bewusstsein, in: Thomas Metzinger (Hg.), Bewußtsein. Beiträge aus der 

Gegenwartsphilosophie. 3., ergänzte Auflage, Paderborn: Schöningh 1996, 713-729. 
Daniel C. Dennett, COG: Schritte in Richtung auf Bewußtsein in Robotern, in: Thomas Metzinger (Hg.), 

Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. 3., ergänzte Auflage, Paderborn: Schöningh 1996, 
691-712. 

Ansgar Beckermann, Der Computer - ein Modell des Geistes?, in: Sybille Krämer (Hg.), Geist - Gehirn - 
künstliche Intelligenz. Zeitgenössische Modelle des Denkens, Berlin, New York: de Gruyter 1994, 71-87. 

Peter Gold/Andreas K. Engel (Hg.), Der Mensch in der Perspektive der Kognitionswissenschaften, Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp 1998. 

Wolfgang R. Köhler/Hans-Dieter Mutschler (Hg.), Ist der Geist berechenbar? Philosophische Reflexionen, 
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2003. 

Sybille Krämer (Hg.), Geist - Gehirn - künstliche Intelligenz. Zeitgenössische Modelle des Denkens, Berlin, New 
York: de Gruyter 1994. 

Markus F. Peschl (Hrsg.), Die Rolle der Seele in der Kognitions- und Neurowissenschaft. Auf der Suche nach 
dem Substrat der Seele, Würzburg: Königshausen & Neumann 2005. 
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04.07.07  Lernen – Neurodidaktik (Ansprechpartner: Tobias Kläden) 
 

  Referentinnen Bernadette Barmeyer <b.barmeyer@online.de> 
    Sabine Sasse >sabine-sasse@gmx.de> 
 
Nicole Becker/Gerhard Roth, Hirnforschung und Didaktik. Ein Blick auf aktuelle Rezeptionsperspektiven, in: 

Erwachsenenbildung 50, Heft 3 (2004) 106-110. 
Johannes Giesinger (2006) Erziehung der Gehirne? Willensfreiheit, Hirnforschung und Pädagogik, in: Zeitschrift 

für Erziehungswissenschaft 9, Heft 1 (2006), 97-109. 
Alfred Karl Treml, Muss Erziehung neu erfunden werden?, in: Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Pädagogik 

82, Heft 3 (2006), 388ff. 
Manfred Spitzer, Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg, Berlin: Spektrum 

Akademischer Verlag 2003. 
Nicole Becker, Die neurowissenschaftliche Herausforderung der Pädagogik. Bad Heilbrunn/Obb.: Julius 

Klinkhardt 2006. 
Sarah-Jayne Blakemore/Uta Frith, Wie wir lernen. Was die Hirnforschung darüber weiß. München: Deutsche 

Verlags-Anstalt 2006. 
Gerhard Friedrich, Allgemeine Didaktik und Neurodidaktik. Eine Untersuchung zur Bedeutung von Theorien und 

Konzepten des Lernens, besonders neurobiologischer, für die allgemeindidaktische Theoriebildung. 
Frankfurt am Main: Peter Lang 2005. 

Ulrich Herrmann, Neurodidaktik - Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen. Weinheim 
und Basel: Beltz 2006. 

 
11.07.07  Abschlusssitzung 
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Formalia 
 
1. Teilnahme 
Von allen TN wird die kontinuierliche und aktive Teilnahme erwartet. Für jede Sitzung ist von allen 
Teilnehmenden ein Text zu lesen, der in der vorherigen Stunde ausgeteilt wird. Maximal zwei Sitzungen können 
entschuldigt versäumt werden. Als entschuldigt gilt, wer sich vor der Sitzung bei der Seminarleitung entschuldigt 
hat. Unentschuldigtes Fehlen führt zum Ausschluss vom Erwerb eines Leistungsnachweises. 
 
2. „Alte“ Studiengänge (D; P, P (wF), SI, S II/I, SII; MA NF) 
a) Leistungsnachweise 

• Können über Kurzreferate (15 bis max. 30 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung oder eine Hausarbeit 
erworben werden. Der Aufbau soll vorher mit der Seminarleitung abgesprochen werden. Bitte beachten 
Sie bei der Vorbereitung, die Seminargruppe abgemessen mit einzubeziehen! 

• Eine schriftliche Ausarbeitung soll einen Umfang von 10-12 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung ca. 
30.000 Zeichen), eine Hausarbeit einen Umfang von 15-18 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung ca. 
40.000 Zeichen) haben. 

•  Spätestmöglicher Abgabetermin ist Montag, der 01. Oktober 2007. 
 

b) Qualifizierte Studiennachweise 
• Sind möglich über ein Kurzreferat (15 bis max. 30 Min.) mit Thesenpapier oder eine schriftliche 

Unterrichtsvorbereitung (tabellarisch, 3 Seiten).  
• Spätestmöglicher Abgabetermin ist ebenfalls Montag, der 01. Oktober 2007. 

 
3. „Neue“ Studiengänge (GHR, GG, BK - LPO 2003) 
a) Leistungsnachweise 

• Können über Kurzreferate (15 bis max. 30 Min.) mit schriftlicher Ausarbeitung oder eine Hausarbeit 
erworben werden. Der Aufbau soll vorher mit der Seminarleitung abgesprochen werden. Bitte beachten 
Sie bei der Vorbereitung, die Seminargruppe abgemessen mit einzubeziehen! 

• Eine schriftliche Ausarbeitung soll einen Umfang von 10-12 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung ca. 
30.000 Zeichen), eine Hausarbeit einen Umfang von 15-18 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung ca. 
40.000 Zeichen) haben. 

•  Spätestmöglicher Abgabetermin ist  
o Wenn Sie sich zur Klausur der MAP anmelden wollen: Montag, der 02. Juli 2007. 
o Wenn Sie sich zur mündlichen Prüfung der MAP anmelden wollen: Montag, der 20. August 

2007. 
 

b) Modulabschlussprüfung (MAP) 
• Sie können Tobias Kläden als Prüfer für die MAP wählen. 
• Lassen Sie sich dazu in der Sprechstunde beraten. 
 

o Klausuren 
� Die Klausuren enthalten eine Frage aus dem Bereich des Modulseminars (sofern Sie 

den Leistungsnachweis in der Modulvorlesung erworben haben). Dieser Teil fließt zu 
1/3 in die Klausurnote ein. 

� Die Klausuren finden in der Zeit vom 01. bis zum 30. September 2007 statt. 
 

o Mündliche Prüfungen 
Die mündlichen Prüfungen finden in der Woche vom 08. bis 12. Oktober 2007 statt. 

 


