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zu verstehen war, ohne dafiir einen bestimm- 

ten kulturellen, sozialen, religidsen oder poli- 

tischen Code zu erfordern. Solche Uberlegun- 

gen vermiEt man in Vogts Untersuchung, 

obwohl er die Literatur kennt, da ihre Fokus- 

sierung auf den Text von » untitled « eben doch 

Grenzen der Tragfahigkeit hat; nicht umsonst 

umkreist Vogt das Thema immer durch Dis- 

kussion betitelter Bilder.

So widmet er den ,Black Paintings1 Frank Stel

las viel Raum, obwohl sie besonders irritie- 

rende, von Brenda Richardson 1976/77 ent- 

schliisselte Titel tragen, die wenig kompatibel 

sind mit den aus der Pinselbreite gewonnenen 

schwarzen Parallelbahnen, die einfachste 

Muster bilden und die gesamte Bildflache 

ohne Restform fiillen. Auch wenn der Kiinst- 

ler sie in einem Interview als »names« herab- 

stufte - und Vogt diese Wertung (S. 207) nicht 

in Frage stellt, sondern sie fur seine Kategorie 

untitled beansprucht schaffen sie einen 

unumgehbaren Rezeptionsrahmen, der den 

Betrachter wie untitled nicht aus der Sinnkon- 

struktion entlaEt. »Diese Deautomatisierung 

unserer Zeichenwahrnehmung und -benut- 

zung macht uns andere, neue Qualitaten des 

Zeichens bewuEt, fiihrt - wie man sagt - zu 

dessen Aktualisierung«, so der Literaturwis- 

senschaftler Arnold Rothe {Der literarische 

Titel, Frankfurt a. M. 1986, S. 49).

Das Verhaltnis von Bildern zum Titel untitled 

durch Konzentration auf den Text zu klaren, 

war Vogt nur moglich, indem er sich in nahezu 

gleicher Intensitat und Quantitat den Betite- 

lungen zuwandte, obwohl diese Themenstel- 

lung eine grbfiere Breite in geographischer 

Hinsicht verlangt hatte. So kommt es, daE er 

Welchmans Ausblick von 1997 teilweise zu 

vertiefen, doch keineswegs zu ersetzen ver

mag.

Werner Schnell

»Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen« als Bache- 

lor-Modul an der Freien Universitat Berlin. Ein Praxisbericht

Nach einer Zeit der Grundsatzdiskussionen, 

ob E-Learning in der universitaren Lehre sinn- 

voll sei, geht es inzwischen darum, wie es 

didaktisch iiberzeugend in den Studienablauf 

integriert werden kann. Ein erfolgreiches Bei- 

spiel fur den Einsatz digitaler Lerneinheiten 

bei groEen Studierendengruppen ist die Inter- 

netanwendung Geschichte der Kunst im Wan

del ihrer Funktionen {»Kunst und Funktion«), 

die mittlerweile vom dritten Jahrgang Bache- 

lor-Studierender am Kunsthistorischen Institut 

der FU absolviert wird {www.kunst-und-funk

tion.de). Im Wintersemester 2005/06 wurde 

das unter der Leitung von Werner Busch ent- 

wickelte Programm, das auf dem »Funkkolleg 

Kunst« von 1984 basiert, als Pflichtmodul in 

die Einfiihrungs- und Vertiefungsphase des 

neuen Bachelor-Studiengangs Kunstgeschichte 

aufgenommen. Es erstreckt sich uber zwei 

Semester und ist nicht konsekutiv aufgebaut. 

Empfohlen wird der Beginn im ersten Winter

semester.

Das Programm besteht aus 30 multimedialen 

Studieneinheiten, die selbstandig und ortsun- 

abhangig erarbeitet werden konnen. Abge- 

schlossen wird das Modul mit einer Klausur 

pro Semester. Da' mehr als eine Lektion 

wochentlich kaum geleistet werden kann, 

wurde die Anzahl der klausurrelevanten Kapi- 

tel begrenzt. Die einzelnen Lektionen sind in 

sich abgeschlossene Lerneinheiten. Auswahl 

und Zusammenstellung der Studieneinheiten 

und die Konzeption der Klausur sind Sache 

der Dozenten, deren Zustandigkeit semester- 

weise rotiert. Die inhaltliche Abstimmung mit 

den am Institut etablierten Grundkursen und 

Mentorien der Einfiihrungsphase hat sich 

bewahrt. GemaE dem Studienplan werden im
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Winter Lektionen mit dem Schwerpunkt Bild- 

kiinste, im Sommer Studieneinheiten mit dem 

Schwerpunkt Architektur behandelt.

Zusatzlich zum Selbststudium gibt es ein 

Betreuungsangebot wahrend des Semesters: 

eine virtuelle Lernplattform mit begleitendem 

Tutorium. Die Lernplattform ist angesichts 

der hohen Zahl der Modulteilnehmer (in den 

vergangenen Semestern haben jeweils zwi- 

schen too und 130 Bachelor-Studierende das 

Modul belegt) sehr niitzlich. Sie ermoglicht 

eine einfache Kommunikation mit alien Stu- 

dierenden, bietet Materialien wie Semester

plane und klausurrelevante Stichpunkte sowie 

Ubungsaufgaben zur Vertiefung des Stoffs. 

Das Tutorium findet wochentlich als regulare, 

freiwillige Prasenzveranstaltung statt. Indem 

es den Inhalt der Lektionen gliedert und 

gewichtet, hilft es, die Klausur vorzubereiten. 

Im ersten Durchlauf wurde es vollstandig von 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Insti

tutes durchgefiihrt, seitdem aber iiberwiegend 

von Studierenden hoherer Semester betreut. 

Die Dozenten leiten die einfiihrenden und 

abschliefienden Sitzungen sowie in grofieren 

Abstanden einige zusammenfassende und 

gegebenenfalls inhaltlich erganzende Stunden. 

Sie sind fiir die Konzeption und Korrektur der 

Klausur sowie die inhaltliche und organisato- 

rische Betreuung der Tutoren bei der Vor- und 

Nachbereitung der Stunden zustandig.

Voraussetzung fiir eine Tutorenstelle ist die 

erfolgreiche Absolvierung des Moduls. Die 

fortgeschrittenen Studierenden helfen den jiin- 

geren nicht zuletzt hinsichtlich Lernmethoden 

und im praktischen Umgang mit dem Pro- 

gramm (Erganzung der online-Lektiire durch 

Exzerpieren, Verwendung von Druckfassun- 

gen und Galerien, Download von Abbildun- 

gen und Anlegen eigener Powerpoint-Folien 

als Lernhilfen, Nutzung der Selbstlerntests in 

den Lektionen, Anregung selbstorganisierter 

studentischer Lerngruppen usw.).

Eine sorgfaltige technische Einfiihrung in das 

passwortgeschiitzte Programm ist zur erfolg- 

reichen Durchfiihrung des E-Learning-Moduls 

unerlafilich. Zusatzlich zur Aneignung der 

Lektionsinhalte werden die Studierenden in 

der Anfangsphase mit einer Fiille organisatori- 

scher Neuigkeiten und technischer Informa- 

tionen konfrontiert. Um den Zugriff zu ver- 

einfachen und mit den iibrigen digitalen Orga

nisations- und Kommunikationssystemen 

abzustimmen, arbeitet die FU derzeit an einem 

einheitlichen universitatsweiten Zugang 

(Single-sign-on). Kostenfreie Internetarbeits- 

platze stehen zur Verfiigung und kommen vor 

allem Studierenden ohne technische Ausstat- 

tung zugute.

Basierend auf den Erfahrungen der ersten zwei 

Jahre sind ein Leitfaden, Lernhilfen fiir die 

Studierenden sowie eine Sammlung von Klau- 

surfragen fiir die Leitenden des E-Learning- 

Moduls entstanden. Mit ihrer Hilfe lal?t sich 

das didaktische Konzept flexibel gestalten. 

Aufgrund der guten Erfahrungen ist in diesem 

Semester ein weiteres curriculares Ein- 

fiihrungsmodul fiir den Bachelor Ostasiatische 

Kunstgeschichte online gegangen. Leiter der 

IT-Abteilung des Fachbereichs ist Dr. Maximi

lian Benker (benker@zedat.fu-berlin.de).

Anke Bliimm, Karin Kranhold, 

Saskia Piitz, Regina Schubert

Soweit der Bericht, der die technischen 

Ablaufe bei der Anwendung des E-Learning- 

Programms schildert. Wir bieten dieses Pro

gramm hiermit den deutschen Kunsthistori- 

schen Instituten an. Es scheint uns auch gerade 

fiir kleinere Institute geeignet, in einem Bache- 

lor-Studiengang den Studierenden ein kom- 

plettes Curriculum der Kunstgeschichte zur 

Verfiigung zu stellen. Jedem Dozenten, jeder 

Dozentin steht es selbstverstandlich frei, das 

Programm zu erganzen, zu modifizieren, dar- 

aus auszuwahlen.

Die ersten Erfahrungen der Studierenden sind 

extrem positiv, sie wiinschen zu Beginn ihres 

Studiums Lernstoff und wollen iiberpriift wer

den, ob sie sich ihn angeeignet haben. Der Ein- 

satz von kaum alteren Tutoren, die gerade das 

Programm absolviert haben, hat sich als
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besonders geeignet erwiesen, zumal sie mit 

den Studierenden Museumsbesuche oder 

Exkursionen im naheren Umfeld planen. Nach 

Auskunft der Studierenden haben sie den Ein- 

druck, unmittelbar und sinnvoll an das Fach 

herangefiihrt zu werden - ohne alizu langes 

»Schwimmen«.

Uns ist bewuBt, dal? es gegeniiber dieser Art 

von »Verschulung« Unbehagen gibt, doch 

sollte man sich klar machen, dal? das E-Lear

ning den eindeutig kleineren Teil des Bachelor- 

Studiengangs ausmacht (bei uns etwa ein 

Neuntel des Pflichtprogramms). Ich wiirde der 

deutschen Kunstgeschichte empfehlen, dieses 

Programm auszuprobieren. Die von staatli- 

cher Seite geforderten Bachelor-Programme 

verursachen Mehrarbeit. Mit diesem Pro

gramm ist bei sinnvoller Organisation eher 

Entlastung moglich, und die Studierenden 

macht es entschieden flexibler.

Werner Busch

XXX. Deutscher Kunsthistorikertag, Universitat Marburg, 

25.-29. Marz 2009

KANON

Call for papers

»Kanon«: Die Geschichte der Kunst operiert 

mit Giiltigkeitsvorstellungen, indem sie diese 

generiert, pflegt, bestreitet, iiberholt oder ver- 

wirft. Sie sind zugleich Grundlage und Gegen- 

stand des Spektrums der Methoden und Per- 

spektiven der Kunstwissenschaft, die ihrerseits 

an den Prozessen der Kanonbildung Anteil 

nimmt und diese aktiv beeinflul?t, keineswegs 

nur dort, wo es um die Listung von denkmal- 

werten Objekten oder um sogenanntes 

Welterbe geht.

Das nunmehr sechzigjahrige Bestehen des 

1948 gegriindeten Verbandes Deutscher 

Kunsthistoriker mag ein Anlal? mehr sein, ein- 

mal explizit und exemplarisch uber Kanones 

in der ,Kunstgeschichte’ (im doppelten Sinne 

des Begriffs) zu reflektieren. Die Sektionen fra- 

gen dabei nach Griinden und Mechanismen 

des Zustandekommens von Kanones, nach 

Formen ihrer aktiven Konstituierung, ihrer 

Instrumentalisierung, ihrer Veranderung.

Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind 

herzlich aufgefordert, ihr Expose (1-2 Seiten) 

an die Geschaftsstelle des VDK zu senden.

Die Auswahl der Vorschlage (pro Sektion sind 

fiinf 30-minutige Vortrage moglich) nehmen 

in gemeinsamer Sitzung die Sektionsleiter/ 

innen und die Vorstandsmitglieder vor. 

Einsendeschlul? fur Exposes: 15. Mai 2008.

Verband Deutscher Kunsthistoriker e.V 

Geschaftsstelle

do Abteilung fur Kunstgeschichte der Univer

sitat Bonn, Regina-Pacis-Weg 1, 53113 Bonn 

info@kunsthistoriker.org

Sektionen:

Kanonbildung zwischen Publikumserfahrung 

und Rezeptionsgeschichte

In ihrer Einschatzung von Meisterwerken 

haben facettenreiche Rezeptionsgeschichten, 

bedingt durch Asthetik, Ideologic, Wissen- 

schaft u. v. m., die Urteile der Zeitgenossen 

mithin bestatigt. Andere Faile lehren dagegen, 

dal? zeitgendssische und spatere Beurteilungen 

und Deutungen von Werken aus Architektur 

und Bildkiinsten eklatant auseinanderklaffen 

konnten. Zeitgendssisch kaum wahrgenom- 

mene Werke wurden erst durch die Rezepti

onsgeschichte »wiederentdeckt« und somit 

Teil des Kanons, in ihrer Zeit gefeierte Arte- 

fakte und Kiinstler galten spateren Epochen 

hingegen als »iiberbewertet«. SchlieBlich 

konnten sich selbst bei einer liber die Epochen
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