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Berlin-Brandenburgische 
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interdisziplinäre arbeitsgruppen 

Bildkulturen und 

Gentechnologiebericht 

Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin 

tel.: +49 (0)30 20 37 05 73 

Fax: +49 (0)30 20 37 04 44 

email: bildwissenschaft@bbaw.de
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Junges Forum für Bildwissenschaft 2009

BIlder des leBendIgen
Sprachen, imaginationen, technologien

Berlin-Brandenburgische akademie der wissenschaften
interdisziplinäre arbeitsgruppen Bildkulturen und Gentechnologiebericht

wissenschaftliche Konzeption und organisation:
Silke domasch, ingeborg reichle, Steffen Siegel

Jägerstraße 22/23 · 10117 Berlin
Konferenzraum 3 (geschlossene tagung)
leibniz-Saal (Öffentlicher abendvortrag)

das lebendige zu beobachten, gehört zu den ältesten herausforderungen natur-
wissenschaftlichen Forschens. Bereits die vormoderne naturkunde hatte eine 
Vielzahl von techniken entwickelt, um phänomene, denen ›leben‹ zugeschrieben 
wird, besser zu verstehen. erst recht aber die modernen naturwissenschaften 
werden von einem prozess getragen, der ein überaus reiches und komplexes ins-
trumentarium von technologien und Verfahren zur erforschung des lebens her-
vorgebracht hat. die deutungsmacht, die den Biotechniken des 20. und 21. Jahr-
hunderts im hinblick auf die Vorstellungen und definitionen ›vom lebendigen‹ 
zugeschrieben wird, basiert nicht zuletzt auf dem einfluss jener Bildsprachen und 
Sprachbilder, mit deren hilfe sich diese wissenschaften mitteilen. 
die Vielzahl der epistemischen praktiken der Biotechniken ist an adäquate re-
präsentationen gebunden, da das wissen und die erkenntnisse dieser Forschungs-
bereiche erst hierdurch gegenüber dritten sichtbar werden können. nur so können 
sie durch dritte überprüft, bestätigt oder verworfen werden. in solchen aushand-
lungsprozessen verwendet die wissenschaftliche Forschung ein weites Spektrum 
von aufzeichnungstechniken, um beispielsweise mithilfe von Bild und Sprache 
erkenntnisse zu beschreiben, zu erklären, zu beweisen – kurz: zu kommunizieren.
unter anderem lassen sich anhand der ›Sprachen‹ der wissenschaften die vielfäl-
tigen prozesse der Kommunikation und der sich anschließenden aushandlung 
von deutungen konzise beobachten. wie das neue, das heißt das in Forschungen 
erkannte und entdeckte wissen, sprachlich gefasst wird, lässt sich nicht allein an-
hand der evolution von metaphern und analogien beobachten. auch allgegen-
wärtige und daher scheinbar unauffällige sprachliche mittel wie spezifische ad-
jektive und Verben geben auskunft über die Strategien der imagination und 
der aneignung des lebendigen. in vergleichbarer weise lassen sich unter ande-
rem auch anhand von bildgebenden Verfahren Formen der Standardisierung und 
der normierung ablesen, werden traditionen sichtbar und erwartungen erkenn-
bar. ob Bilder oder texte, diagramme oder Karten, tabellen oder Formeln – re-
präsentationen sind grundsätzlich Strategien der Stellvertretung und damit prin-
zipiell bereits interpretationen, die durch kollektive denkstile geprägt werden.
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das lebendige stellt für diese prozesse wissenschaftlicher repräsentation eine 
besondere herausforderung dar. denn wenn das lebendige eine ihm je eigene 
gegenwart besitzt, so wird die Frage nicht allein lauten können: welche reprä-
sentationsstrategien sind denkbar, die dem lebendigen angemessen sind? Viel-
mehr soll mit jenen, in der gegenwärtigen bio- und gentechnologischen Forschung 
mit hoher intensität erforschten Fragen, wie das leben entsteht, wie es funktio-
niert und unter welchen Bedingungen es sich erhalten, kopieren, reproduzieren 
und funktionalisieren lässt, ein zweiter Fragekomplex eröffnet werden: welche 
Strategien der imagination des lebendigen stehen den Bio- und gentechnolo-
gien zur Verfügung? wie lässt sich das lebendige überhaupt denken? an welchen 
Stellen berühren sich die Strategien der erzeugung mit jenen der Simulation und 
der Kommunikation? und wann schlagen die Versuche fehl, die ei gendynamik 
des lebendigen zu kontrollieren oder sogar zu beherrschen?
antworten auf diese Fragen nach den »Bildern des lebendigen« sollen sich an-
hand der drei Koordinaten ›Sprachen‹, ›imaginationen‹ und ›technologien‹ aus-
richten. der Schwerpunkt der analysen soll auf den vielfältigen problemen und 
lösungsansätzen liegen, wie sie in den Biotechniken des 20. und 21. Jahrhun-
derts entwickelt worden sind und gegenwärtig entwickelt werden.

KOntaKt

Berlin-Brandenburgische 

akademie der wissenschaften 

interdisziplinäre arbeitsgruppen 

Bildkulturen und 

Gentechnologiebericht 

Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin 

tel.: +49 (0)30 20 37 05 73 

Fax: +49 (0)30 20 37 04 44 

www.bbaw.de 
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prOgraMM

MOntag, 11. MaI 2009

14.00 – 14.15 SilKe domaSch, ingeBorg reichle und SteFFen Siegel
 Begrüßung

14.15 – 14.30 SilKe domaSch und ingeBorg reichle
 einführung

 Moderation: ingeborg reichle

14.30 – 15.20 KerStin palm (Biologie, wissenschaftsgeschichte – Berlin)
 Vom Vitalismus bis zur aktuellen kybernetischen Biologie. 
 wechselnde geschlechterimaginationen historischer lebensbegriffe

15.20 – 16.10 cornelia wild (romanistische literaturwissenschaft – münchen)
 »le germe c’est la vie«.  pasteur und die neuerfindung des lebens

16.10 – 16.30 pause

 Moderation: Steffen Siegel

16.30 – 17.20 conStanze SpieSS (linguistik – trier)
 Von embryonen und Stammzellen. zur diskursiven erzeugung 
 von (bildhaften) Konzepten des lebendigen
 
17.20 – 18.10 JÖrg VolBerS (philosophie – Berlin)
 mensch oder roboter? das problem der Sichtbarkeit 
 des lebendigen am Beispiel der ›other minds‹ 

19.30 gemeinsames abendessen

dIenstag, 12. MaI 2009

 Moderation: Silke domasch

09.30 – 10.20 Julian Bauer (geschichte, Bild- und Kunstwissenschaft – Konstanz)
 anschauung oder abstraktion? Bild- und Schrifttechniken 
 der theoretischen Biologie im frühen 20. Jahrhundert

10.20 – 11.10  Kyung-ho cha (Biologie, germanistik – Berlin)
 die lebende Fotografie. 
 zu einer biologischen theorie des fotografischen Bildes um 1900

11.10 – 11.40 pause
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11.40 – 12.30  marcel FinKe (Bildwissenschaft, medientheorie – tübingen)
 Von der tomografie zur diagrammatik. Visualisierung 
 des lebendigen bei wilhelm Braune und otto Fischer

12.30 – 14.00 mittagspause

 Moderation: ingeborg reichle

14.00 – 14.50  anJa lauKÖtter (medizingeschichte – Berlin)
 das lebendige in der frühen Kinematographie 
 des medizinischen Films 

14.50 – 15.40 ramón reichert (medientheorie – linz, Österreich)
 die medialisierung des lebendigen 
 im frühen Forschungsfilm

15.40 – 16.20 pause

 Moderation: Steffen Siegel

16.20 – 17.10 Kathrin Friedrich (medienwissenschaft – marburg)
 ›leben in Bildern pro Sekunde‹ – 
 zur mikrokinematographie der zelle im frühen 20. Jahrhundert

17.10 – 19.30 pause

19.30 Öffentlicher abendvortrag

 leibniz-Saal der 
 Berlin-Brandenburgischen akademie der wissenschaften

  Begrüßung: dr. ingeBorg reichle

  einführung: proF. dr. dr. h.c. peter deuFlhard

 proF. dr. roBert zwiJnenBerg 
 (geschichte und theorie der gegenwartskunst – leiden, niederlande)

 How to Depict Life: 
 A Short History of the Imagination 
 of Human Interiority

21.30 Öffentlicher empfang
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MIttwOch, 13. MaI 2009

 Moderation: Silke domasch 

09.30 – 10.20  miriam eilerS (medizingeschichte – lübeck)
 zeigen, was man nicht sehen kann: 
 das populärwissenschaftliche Bild in der weimarer republik 
 am Beispiel von Fritz Kahns »das leben des menschen«

10.20 – 11.10  lutz S. FreudenBerg (medizin – essen-duisburg)
 Von der produktion und dem professionellen 
 umgang mit Körperbildern. ein werkstattbericht

11.10 – 11.40 pause

11.40 – 12.30  lara Katharina KutSchenKo (Biomedizin – mainz)
 der tod als endpunkt im graphen? repräsentationen 
 des tiermodells im biomedizinischen experiment

12.30 abschlussdiskussion

15.00  Konrad-zuse-zentrum für informationstechnik Berlin
 takustraße 7, 14195 Berlin

 proF. dr. Bernd mahr (informatik – Berlin)
 zur logik der perspektive

 proF. dr. dr. h.c. peter deuFlhard (mathematik – Berlin)
 anwendungen mathematischer Visualisierung 
 am Konrad-zuse-zentrum
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Julian Bauer      

anSchauung oder aBStraKtion? 
Bild- und SchriFttechniKen der theoretiSchen 
Biologie im Frühen 20. Jahrhundert

durch eine genaue Betrachtung von Bild-text-relationen im Feld der entstehen-
den theoretischen Biologie lassen sich – womöglich perennierende – chancen 
wie Schwierigkeiten einer mittlerweile wieder sehr aktuellen grundlagenwissen-
schaft studieren. dabei werde ich schlaglichtartig drei episoden ungefähr zwi-
schen 1900 und 1930 vorstellen. eine der ersten ausdrücklichen Verwendungen 
des Begriffs ›theoretischer Biologie‹ liefert der Botaniker Johannes reinke (ein-
leitung in die theoretische Biologie, 1901). in reinkes entwurf werden primär 
Sehsinn, Beobachtung und experiment als unerschütterliche grundlagen zaghaft 
synthetisierender theoriebildung angesprochen. dementsprechend figurieren 
Bilder in seinen argumentationen in erster linie als referenzierungen auf beo-
bachtbare erscheinungen der wirklichkeit. wenn diese abbildungen bestimmter 
objekte ihren je eigenen legenden gegenläufig im Fließtext jedoch mitunter 
als typen bezeichnet werden, deuten diese Spannungen auf abstraktionsleistun-
gen des Verstandes hin, der sich unbemerkt von den ›reinen‹ Beobachtungsda-
ten entfernt. nahezu eine umkehrung dieses Verhältnisses lässt sich bei Jakob 
von uexküll beobachten. während visuelle repräsentationen in seiner theore-
tischen Biologie (1920) hauptsächlich in Form von Schemata auftauchen und auf 
diese weise sowohl die geschlossenheit jeweiliger welten im Sinne seiner vor-
herigen Studien pointieren als auch entsprechend den stets beobachterabhän-
gigen wirklichkeitszugang problematisieren, fließen in den schriftlichen argu-
mentationsgang immer wieder anschauliche Beispiele und Sprachbilder ein, die 
einen unmittelbaren zugriff auf ›die‹ wirklichkeit suggerieren. ludwig von Ber-
talanffys frühe arbeiten schließlich kennzeichnet gleichsam eine gewisse wirk-
lichkeitsaversion, die strenge, asketische theoriearbeit mit einem bewussten 
Ver zicht auf jegliche bildliche darstellung verknüpft, obgleich im hintergrund 
seiner überlegungen mehr oder minder deutlich das phantasma einer eindeuti-
gen Sprache im Stile der carnapschen protokollsätze schwebt.

cv
Julian Bauer studierte geschichte, philosophie sowie Kunst- und medienwissenschaften an der 

universität Konstanz. Seit 2007 arbeitet er im doktorandenkolleg »zeitkulturen« des Konstanzer 

exzellenzcluster 16 »Kulturelle grundlagen von integration« an einem dissertationsprojekt unter 

dem arbeitstitel »geschichte(n) der gegenwart. zeitdiagnostik in der zwischenkriegszeit, 1918–1939«. 

Seine Forschungsinteressen liegen neben der wissenschafts-, wissens- und intellektuellengeschich-

te bei den gegenwärtigen entwicklungen und problemlagen in bildwissenschaftlichen wie medien-

theoretischen Kontexten. 

KOntaKt

Julian Bauer, m.a.

universität Konstanz

doktorandenkolleg »zeitkulturen«

Fach 212

universitätsstraße 10

d-78457 Konstanz

tel.: +49.7531.885607

email: 

julian.bauer@uni-konstanz.de
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Kyung-ho cha  

die leBende FotograFie. zu einer BiologiSchen 
theorie deS FotograFiSchen BildeS um 1900

in meinem Vortrag soll ein bislang unbeachtetes Kapitel der Biologiegeschichte 
aufgeschlagen werden. es handelt von insekten, die imstande sind, so die mei-
nung von Biologen wie physikern, ihre umwelt zu fotografieren – und zwar 
mit ihren Körpern. die in den prägenetischen und prämolekularbiologischen de-
zennien um 1900 aufkommenden theorien und experimente, von denen hier 
die rede sein soll, gehen dabei von der annahme aus, dass die phänotypische 
plastizität der insekten sowie die pigment-Biosynthese auf fotochemischen pro-
zessen beruhen, welche seit den experimenten mit der fotografischen platte 
bekannt waren. mit anderen worten: die kutikulare epidermis der insekten wird 
mit einer fotografischen platte verglichen. in meinen ausführungen möchte ich 
der Frage nachgehen, unter welchen wissenschaftshistorischen Bedingungen 
das fotografische Konzept in die Biologie übernommen werden konnte. an-
hand des Vergleichs von historischen theorien und aktuellen Forschungsbei-
trägen soll die entwicklung von einer epistemologie des Sichtbaren zu einer 
genetischen epistemologie des unsichtbaren rekonstruiert werden.

cv
Kyung-ho cha studierte neuere germanistik, Komparatistik, Biologie und philosophie an der rhei-

nischen Friedrich-wilhelms universität Bonn sowie der oxford university und columbia university 

new york. danach war er dFg-Stipendiat am graduiertenkolleg »Körper-inszenierungen« an der 

Freien universität Berlin und Fellow am institute for cultural inquiry Berlin und wurde im Fach der 

neueren germanistik an der technischen universität Berlin mit einer dissertation über mimikry in 

wissenschaft, Kultur und literatur im 19. und 20. Jahrhundert promoviert. aktuell ist er wissen-

schaft licher mitarbeit im dFg-projekt »Seelenwanderung und literarische Kommunikation« am ins-

titut für neuere deutsche philologie der Freien universität Berlin.  

publikationen:
der entstellte Blick. anamorphosen in Kunst, literatur und philosophie, münchen 2008 (zusammen 

mit markus rautzenberg).

artikel: der äquator – weltrand und weltmitte. in: hartmut Böhme (hg.): topographien der literatur. 

deutsche literatur im transnationalen Kontext, Stuttgart, weimar 2005, S. 673–697. made in ger-

many. Feridun zaimoglu, Fatih akin, die Bild-zeitung und der Streit um das adjektiv deutsch. in: 

Sprache und literatur 36 (2005), S. 78–97. Karnevaleskes tier-werden und das ende des menschen 

in thomas manns »Bekenntnisse des hochstaplers Felix Krull«. in: zeitschrift für deutsche philologie 

126 (2007), S. 221–250. im theater des Sehens. anamorphose als Bild und philosophische metapher. 

in: dies.: der entstellte Blick. anamorphosen in Kunst, literatur und philosophie, münchen 2008, S. 7–22 

(zusammen mit markus rautzenberg). zusammenleben. zum musikologisch- biologischen denkstil 

im Fin de siècle. in: Karsten lichau, Viktoria tkaczyk, rebecca wolf (hg.): resonanz. potenziale einer 

akustischen Figur, münchen 2008, S. 123–141. »das walten dieser Boten«. zur wissensgeschichte vor-

moderner medien und ethik der neigung bei walter Benjamin«. in: daniel weidner, Sigrid weigel 

(hg.): profanes leben. zur dialektik der Säkularisierung bei walter Benjamin, Frankfurt am main 

2009, im erscheinen.

KOntaKt

dr. des. Kyung-ho cha

institut für deutsche und 

niederländische philologie

Freie universität Berlin

JK 28 127

habelschwerdter allee 45

d-14195 Berlin

tel.: +49.30.838-59206

Fax: +49.30.838-59202

email: k.cha@fu-berlin.de
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silke domasch  

cv
Silke domasch studierte von 1995 bis 2001 germanistische linguistik und geschichte an den univer-

sitäten in dresden und wien; 2001 mitarbeit bei der »Bürgerkonferenz: Streitfall gendiagnostik« 

am deutschen hygiene-museum dresden; 2002 wissenschaftliche mitarbeiterin am max-delbrück-

centrum für molekulare medizin Berlin (ag Bioethik und wissenschaftskommunikation); 2003 wis-

senschaftliche mitarbeiterin an der tu dresden (institut für germanistik); 2004 bis 2006 Stipendiatin 

im rahmen des hochschul- und wissenschaftsprogramms des landes Sachsen; promotion 2006 zu 

Biomedizin als sprachliche kontroverse. die thematisierung von Sprache im öffentlichen diskurs zur 

Gendiagnostik; 2006 projektleiterin der »Verbraucherkonferenz: nanotechnologie« am unabhän-

gigen institut für umweltfragen, Berlin; seit 2007 wissenschaftliche mitarbeiterin an der Berlin-

Brandenburgischen akademie der wissenschaften (ag gentechnologiebericht).

publikationen:
monografisch: Biomedizin als sprachliche Kontroverse. die thematisierungen von Sprache im öffent-

lichen diskurs zur gendiagnostik, Berlin (walter de gruyter) 2007. gentherapie in deutschland. eine 

interdisziplinäre Bestandsaufnahme, dornburg (Forum w) 2008 (zusammen mit Ferdinand hucho, 

Bernd müller-röber und mathias Boysen).

artikel (auswahl): das qualitätsgesicherte Kind. produktionsmetaphorik in fortpflanzungsmedizi-

nischen texten. in: zeitschrift für Biopolitik 2/2005, S. 83–90. zum sprachlichen umgang mit em-

bryonen. Semantische Konkurrenzen innerhalb des biomedizinischen diskurses zur präimplan-

ta tions diagnostik. in: ekkehard Felder (hg.): Semantische Kämpfe. macht und Sprache in den 

wissenschaften, Berlin 2006, S. 99–125. nicht implantieren, verwerfen, absterben lassen. zur sprach-

lichen Konstitution neuer bio medizinischer Sachverhalte am lebensbeginn. in: Katrin grüber; Sigrid 

graumann (hg.): grenzen des lebens. Jahrbuch des institutes mensch, ethik, wissenschaft, münster 

2007, S. 165–178. zwischen wissenschaftskommunikation und meinungsbild. überlegungen zur Ver-

braucherkonferenz: nanotechnologie. in: roger Busch (hg.): nano(bio-)technologien im öffentlichen 

diskurs, münchen 2008, S. 192–209 (zusammen mit michael zschiesche). Sprachliche grenzen. lin-

guistische anmerkungen zu einer biopolitischen debatte. in: hans werner ingensiep, theda reh-

bock (hg): die rechten worte finden. Sprache und Sinn in grenzsituationen, würzburg 2009, im 

druck.

KOntaKt

dr. Silke domasch

Berlin-Brandenburgische 

akademie der wissenschaften

interdisziplinäre arbeitsgruppe 

Gentechnologiebericht

Jägerstraße 22/23

d-10117 Berlin

tel.: +49.30.20370-626

Fax: +49.30.20370-444

email: domasch@bbaw.de

www.gentechnologiebericht.de/

gen/geschaftsstelle-kontakt/

dr-silke-domasch
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Miriam eilers  

zeigen, waS man nicht Sehen Kann: 
daS populärwiSSenSchaFtliche Bild in 
der weimarer repuBliK am BeiSpiel Von Fritz KahnS 
»daS leBen deS menSchen«

Beinahe selbstverständlich benutzen natur- und populärwissenschaft modelle, 
die zur erklärung biologischer Vorgänge auf maschinenmetaphern zurückgrei-
fen. ein besonders eindrucksvolles Beispiel bilden die werke des Sachbuchau-
tors Fritz Kahn, der dies erklärungsmodell in den 1920er Jahren in seinen Bü-
chern das leben des Menschen verwendete und es in dem ihnen beigelegten 
poster der Mensch als industriepalast ausreizte, wo er den menschen zusammen-
fassend als eine Fabrik darstellte, die von zahlreichen arbeitern betrieben wurde. 
auf den ersten Blick scheint das poster den menschen vollständig in einer ma-
schinenwelt aufzulösen, aber bald erfasst der Betrachter, dass diese erklärungs-
weise nicht aufgeht. denn ähnlich einer russischen matroschka müssten die ar-
beiter wieder die maschinen des posters in sich tragen: das poster scheitert, 
wenn es dem anspruch gerecht werden soll, die natur des lebendigen exakt zu 
erklären. anders verhält es sich jedoch, wenn man die natur des menschen mit 
hans Blumenberg als absoluten horizont betrachtet, dem die menschen letzt-
lich rätselnd gegenüberstehen, und dem sie seine geheimnisse mittels mensch-
licher Sprache und Vorstellungen entlocken müssen. in diesem Sinne spitzt  Kahns 
poster zu, welche erklärungsmodelle der mensch sich zur Verfügung stellt und 
in welchen (Sprach-) Bildern er denkt, um der eigenen natur habhaft zu werden 
und eine antwort auf die Frage nach der Funktionsweise des menschen zu fin-
den.

cv
miriam eilers studiert seit 2002 humanmedizin an der universität zu lübeck. Sie verfasst am dortigen 

institut für medizingeschichte und wissenschaftsforschung ihre dissertation mit dem arbeitstitel: 

«zeigen, was man nicht sehen kann. das populärwissenschaftliche Bild in der weimarer republik 

am Beispiel von Fritz Kahns Büchern das leben des Menschen«.

KOntaKt

miriam eilers

institut für medizingeschichte 

und wissenschaftsforschung

universität zu lübeck

Königstraße 42

d-23552 lübeck

tel.: +49.451.70799812

email: miriam.eilers@gmail.com
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Marcel Finke   

Von der tomograFie zur diagrammatiK. 
ViSualiSierung deS leBendigen Bei wilhelm Braune 
und otto FiScher  

an der Schwelle zum 20. Jahrhundert standen der Bewegungsphysiologie zahl-
reiche technologien und methoden zur Verfügung, mit denen sich lebenspro-
zesse registrieren und aufzeichnen ließen. die (foto-)grafische erfassung der 
phänomene des lebendigen war jedoch keineswegs unproblematisch: zum ei-
nen ging ihr stets eine anpassung des untersuchten objekts an das experimen-
talsystem voraus; zum anderen waren die dadurch erzeugten Visualisierungen 
nicht notwendigerweise evident. dies galt selbst noch für das Studium der lo-
komotorik, das heißt solcher Bewegungen, die sich wesentlich an der äußeren 
gestalt eines Körpers abzeichnen. anhand eines Forschungsvorhabens zur Bio-
mechanik des menschen aus der mitte der 1890er Jahre möchte ich zeigen, wie 
die manipulation des bewegten Körpers apparativ hergestellte Bilder ermögli-
chte, die nicht den lebendigen leib darstellten, sondern die gesetzmäßigkeiten 
des lebendigen freizulegen suchten. oder anders herum: ich möchte erörtern, 
wie die Sichtbarmachung von Kinesis auf der tilgung des physischen Körpers 
aus dem Bild beruhte und wie trotz dieser tilgung Vorstellungen vom lebendi-
gen Körper erzeugt wurden.

cv
marcel Finke studierte Kunstgeschichte, Kulturwissenschaften und germanistik an der universität 

leipzig und dem university college dublin. 2004 bis 2006 mitglied des arbeitskreises »historische 

wahrnehmungsformen in text und Bild«, universität leipzig. 2005 bis 2006 mitarbeiter im projekt 

»diversität – geschlechterordnungen – machtbeziehungen« am institut für Kunstgeschichte in leip-

zig. 2005 bis 2007 lehraufträge an den universitäten leipzig und tübingen mit den Schwerpunkten 

Körper- und Bildtheorie, moderne und Visualisierung. Seit 2007 promotionsstipendiat der Studien-

stiftung des deutschen Volkes. dissertationsthema: »die komplexe organisiertheit des Bildes. mate-

rialität des Körpers und der malerei im werk Francis Bacon«.

publikationen:
Von maßlosem wuchs. grenzen der wahrnehmung und Bilder, die tumore zeigen. in: ingeborg 

reichle, Steffen Siegel (hg.): maßlose Bilder. Visuelle ästhetik der transgression, münchen 2009. 

Bild, differenz und (un-)Vergleichbarkeit. Fotografische Strategien der Visualisierung von Bewegung 

im 19. Jahrhundert. in: lena Bader, martin gaier, Falk wolf (hg.): Vergleichendes Sehen in den wis-

senschaften des 19. Jahrhunderts, erscheint münchen 2009. tableaus des Vergessens. temporalität 

und produktive Krise bei muybridge und Butler. in: Sabine lucia müller, anja Schwarz (hg.): iteratio-

nen. geschlecht im kulturellen gedächtnis, göttingen 2008, S. 49–72. materialität und performativi-

tät. ein bildwissenschaftlicher Versuch über Bild/Körper. in: ingeborg reichle, Steffen Siegel, achim 

Spelten (hg.): Verwandte Bilder. Fragen der Bildwissenschaft, Berlin 2007, S. 57–78. Figures fucking. 

muybridges ringer und der bewegte Körper bei Francis Bacon. in: Barbara lange (hg.): Visualisierte 

Körperkonzepte. Strategien in der Kunst der moderne, Berlin 2006, S. 143–161.

KOntaKt

marcel Finke, m.a.

gartenstraße 62

d-72074 tübingen

email: 

marcel.Finke@uni-tuebingen.de
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lutz s. Freudenberg    

Von der produKtion und dem proFeSSionellen 
umgang mit KÖrperBildern. ein werKStattBericht 

die biomedizinischen und technischen möglichkeiten den Körper und Stoff-
wechselvorgänge zu visualisieren, haben in den letzten Jahren exponentiell zu-
genommen. durch die Fortschritte in der computertechnik bestehen dabei na-
hezu unbegrenzte möglichkeiten der weiterverarbeitung von Bildern. So ist der 
»durchleuchtete« Körper längst realität und entwickelt sich mehr und mehr zu 
einem wichtigen Bestandteil der patientenerfahrungen in praxen und Kliniken. 
den patienten wird dabei zunehmend eine plastisch fassbare abbildung seines 
Körpers präsentiert, es werden ihnen »reisen durch den eigenen Körper« an- 
und dargeboten. dass diese techniken jetzt und in zukunft einfluss auf unser 
aller Körperbild und den kulturellen umgang mit Körperlichkeit haben, liegt da-
bei auf der hand und konnte von uns für den medizinischen umgang mit radio-
aktiven Substanzen bereits gezeigt werden. wie aber sieht die Seite der »anbie-
ter«, der professionell mit Bildgebung befassten Berufsgruppen, den radiologen 
und nuklearmediziner, aus? wie werden die Bilder im alltag produziert? in wel-
chem Kontext geschieht die produktion? wie ist der professionelle umgang mit 
der technologie? und wie werden schließlich die ergebnisse der untersuchungen 
inklusive der Bilder an den untersuchten weitergegeben beziehungsweise ver-
mittelt? wir möchten uns in unserem mitte 2008 begonnen interdisziplinären 
kulturwissenschaftlich-medizinischem projekt an der universität duisburg-essen 
diesem alltäglichen produktionsprozess von Bildern zuwenden. dabei sollen ins-
besondere die inszenierung von technik und Fortschritt, die ästhetik von Bildern 
und der professionelle umgang damit problematisiert werden.

cv
lutz S. Freudenberg studierte medizin in göttingen und Seattles sowie Kulturwissenschaften und 

Betriebswirtschaftslehre in göttingen und lüneburg und promovierte 1997 in medizin. 2008 habili-

tierte er sich im Fach nuklearmedizin in göttingen. 1996 bis 1998 war er wissenschaftlicher mitarbei-

ter im dFg-projekt »Verwandtschaft und humantechnologie« am institut für ethnologie der univer-

sität göttingen und absolvierte 1998–2003 die ausbildung zum Facharzt für nuklearmedizin an der 

universität duisburg-essen. 2003 bis 2004 war er oberarzt in der Klinik für nuklearmedizin, univer-

sitätsklinikum essen und ließ sich 2004 in grevenbroich nieder. Seit 2006 ist er zudem als wissen-

schaftlicher mitarbeiter (teilzeit) in der Klinik für nuklearmedizin, universitätsklinikum essen tä-

tig. 

publikationen:
medizinische publikationen: 44 originalarbeiten (14 als erstautor) in zeitschriften mit »peer-review«, 

14 Fallberichte, 16 übersichtsarbeiten, 14 Buchbeiträge, 4 editorials; 

Jüngere Kulturwissenschaftliche publikationen: »ihr wollt mich zum glühwürmchen machen«. Subjek-

tive Konzepte von radioaktivität bei patienten vor therapie mit offenen radioaktiven Stoffen. in: 

Volkskunde und historische anthropologie 3 (2001), S. 27–44. die Bedeutung des todes unter den 

heutigen Bedingungen der Biomedizin. in: e. Kahle, w. merkel (hg.): Ökonomische und ethische as-

pekte aktueller medizinischer Versorgungssysteme, lüneburg 2005, S. 15–23. evil radioactivity. Sub-

jective perception of radioactivity in patients with thyroid disease prior to treatment with radioio-

dine. nuklearmedizin. 45 (2006), S. 229–234 (als mitautor). »Strahlen bleiben böse«. Keine änderung 

der subjektiven Konzepte von radioaktivität nach erfolgreicher radiojodtherapie. nuklearmedizin, 

(im druck; als mitautor).

KOntaKt

priv.-doz. dr. med. 

lutz S. Freudenberg, m.a., m.B.a.

Klinik für nuklearmedizin

universitätsklinikum essen

hufelandstraße 55

d-45122 essen

tel.: +49.201.723-2032

Fax: +49.201.723-5964

email: 

lutz.freudenberg@uni-due.de
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Kathrin Friedrich     

»leBen in Bildern pro SeKunde«. 
zur miKroKinematographie der zelle im Frühen 
20. Jahrhundert

die entwicklung des Kinematographen hat im frühen 20. Jahrhundert die wis-
senschaftlichen methoden der mikrobiologie revolutioniert. als erstes medium 
konnte die Kopplung von Bewegtbildverfahren und mikroskop, die mikrokine-
matographie, die entwicklung einer zelle im Fluss der zeit scheinbar objektiv, 
da mechanisch-chronologisch, erfassen. das Spezifische des zeitmediums Film 
eröffnete die möglichkeit, das ›leben der zelle‹ in intervallen aufzuzeichnen, zu 
raffen und immer wieder zu animieren bzw. zu reproduzieren. mit henri Berg-
sons überlegungen zur durée als Basis jeder lebensrealität kann dargestellt 
werden, wie die mikrokinematographie als eine wissenschaftliche methode ein-
gesetzt wurde, die die illusion von dauer und damit lebensfluss konstruiert. die 
idee und visuelle repräsentation von ›lebendigkeit‹ in verschiedenen phasen 
des wissens- und Bildprozesses, wird exemplarisch an den arbeiten des Biolo-
gen Julius ries aufgezeigt. ries’ nutzung des mediums Film zu Forschungs- und 
lehrzwecken weist auf die interdependente Beziehung von apparativer und epi-
stemischer praxis hin, die in signifikanter weise die ›lebendigen Bilder‹ der mikro-
biologie bestimmt haben.

cv
Kathrin Friedrich studierte von 2001 bis 2006 medienwissenschaft, rechtwissenschaften und Sozio-

logie an der philipps-universität marburg. dort seit april 2007 dozentin für medienpraktische Ver-

anstaltungen und webseiten-redakteurin am Sprachenzentrum tätig. Seit 2008 lehrbeauftragte 

am institut für medienwissenschaft. promotionsprojekt unter dem arbeitstitel »medical media- di-

gitale Bildgebungsverfahren in der medizin« zu Bildprozessen und -ästhetiken der computertomo-

graphie. weitere Forschungsinteressen: Bildgebungsverfahren in den Biowissenschaften, interdepen-

denz zwischen wissenschaftlicher und populärkultureller Bildgestaltung, Software-Studies sowie 

medien-, wissenschafts- und technikgeschichte.

publikationen:
artikel: regelmäßige rezensionstätigkeit für Medienwissenschaft. rezensionen-reviews.

KOntaKt

Kathrin Friedrich, m.a.

philipps-universität marburg

institut für medienwissenschaft 

wilhelm-röpke-Straße 6a

d-35039 marburg

tel.: +49.6421.886529 (aB)

email: kathrin.friedrich@staff.

uni-marburg.de
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lara K. Kutschenko    

der tod alS endpunKt im graphen? repräSentationen 
deS tiermodellS im BiomediziniSchen experiment

das tiermodell ist ein hybrid aus einem lebendigen tier und einem modell, das 
als repräsentation für allgemeine biologische Vorgänge dient. wenn Versuchs-
tiere während eines biomedizinischen experiments sterben, kommt ihrem tod 
ein besonderer epistemischer Status zu, da er als Folge der Versuchsanordnung 
aufgefasst wird. aus dem tod werden rückschlüsse zum Beispiel auf die wir-
kung der eingesetzten Substanzen gezogen. wie spiegelt sich diese Konzeption 
des tiermodells in den publizierten Visualisierungen der experimente wider? um 
die resultate zu kommunizieren, werden die mäuse beziehungsweise ihre le-
benszeit als datenpunkte in einem Koordinatensystem dargestellt. die menge 
der eingesetzten Substanz wird der lebensdauer der maus zugeordnet. Stirbt 
ein tier, endet sein graph bei der entsprechenden tageszahl. der tod erscheint 
somit als endpunkt im graphen. zusätzlich wird in der hier diskutierten publika-
tion von grimm et al. eine Fotografie des leeren platzes der gestorbenen maus 
gezeigt. hier zeigt sich, dass die Versuchstiere zugleich material, werkzeug und 
individuum sind. der tod einer einzelnen maus wird sowohl in der imagination 
des tieres als datenpunkt als auch als Fotografie des nichts dargestellt. dies 
führt zu der Frage, wie Bilder des toten unsere Bilder des lebendigen rekonzep-
tualisieren.

cv
lara K. Kutschenko studierte molekulare Biomedizin und philosophie in Bonn und Berlin. ihre expe-

rimentelle diplomarbeit zu immunevasions-mechanismen des ratten-cytomegalievirus fertigte sie 

am robert Koch-institut an. als Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes nahm sie am 

lebenswissenschaftlichen Kolleg und am Studienkolleg zu Berlin teil. Seit 2008 ist sie wissenschaft-

liche mitarbeiterin im BmBF-projekt »normalität, normalisierung und cognitive enhancement: über 

die Konstruktion von wissen, hilfsmitteln und anwendungen in den neurowissenschaften aus epi-

stemologischer perspektive« am institut für geschichte, theorie und ethik der medizin. im rahmen 

des deutsch-französischen doktorandenkollegs »Kultur, philosophie und ethik der medizin« promo-

viert sie in mainz und paris über die rekonzeptualisierung der alzheimer Krankheit. 

KOntaKt

lara K. Kutschenko, 

dipl.-mol.Biomed.

institut für geschichte, 

theorie und ethik der medizin 

universitätsmedizin der 

Johannes-gutenberg universität 

mainz

am pulverturm 13

d-55131 mainz

tel.: +49.6131.3933090

Fax: +49.6131-3936682

email: kutschel@uni-mainz.de

www.uni-mainz.de/FB/medizin/

medhist/
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wibke larink        

cv
wibke larink studierte sie zwischen 1993 und 1996 grafikdesign an der hamburger technischen 

Kunstschule und von 1997 bis 2003 angewandte Kulturwissenschaften an der universität lüneburg. 

Von 2004 bis 2008 promovierte sie im Fach Kunst- und Bildwissenschaften zu dem thema »hirn-

bilder zwischen ästhetik und anthropologie. Bildwissenschaftliche zugänge zum gehirn als Seelen-

organ« Seit 2005 nimmt sie am Kolloquium Kunst- und Bildwissenschaften in lüneburg teil.

publikationen:
monographisch: hirnbilder zwischen ästhetik und anthropologie. Bildwissenschaftliche zugänge 

zum gehirn als Seelenorgan. dissertation, erscheint im herbst 2009.

artikel: anthropologie, physiognomik und phrenologie als wissenschaften vom menschen und 

grund legende disziplinen moderner hirnforschung, in Vorbereitung.

KOntaKt

dr. des. wibke larink

Stenvort 3

d-20257 hamburg

tel.: +49.40.435002

email: wibke.larink@gmx.de
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anja laukötter      

daS leBendige in der Frühen Kinematographie 
deS mediziniSchen FilmS

mit der erfindung des »Kinematographen« durch die Brüder lumière 1895 wur-
de eine neue technik der Bildaufnahme geschaffen, die schnell von einigen wis-
senschaftlern in europa zum elementaren Bestandteil ihrer Forschung wurden: 
noch vor der Jahrhundertwende produzierte John macintyre in glasgow erste 
röntgenfilme von gliedmaßen und aktiven organen; ludwig Braun in wien 
filmte das herzklopfen eines hundes; paul Schuster in Berlin nahm motorische 
dysfunktionen bei neurologisch erkrankten patienten auf und ernst von Berg-
mann ließ die amputation eines unterschenkels filmen. gezeigt und diskutiert 
wurden diese bewegten Bilder zumeist in wissenschaftlichen gesellschaften. le-
bende phänomene der vielfältigsten art, so die faszinierende Vision, ließen sich 
mit diesem neuen medium präzise beobachten, festschreiben und reproduzieren. 
darüber hinaus schienen sie einblicke in das leben der organismen zu liefern, 
die zu neuen erkenntnissen über das leben an sich führen sollten. die techno-
logie der Filmaufnahme avancierte damit zum inbegriff einer modernen wissen-
schaft. doch filmische aufnahmen wurden nicht nur zentraler Bestandteil der 
Forschung. Fast zeitgleich und zum missfallen zahlreicher wissenschaftler er-
fuhren diese Filme eine populäre rezeption: in so genannten »x-ray-Shows« 
auf Jahrmärkten und in Kinos stießen »durchleuchtende Bilder« auf ein großes 
interesse in der Öffentlichkeit. der Beitrag versucht, diese ersten filmischen auf-
nahmen lebendiger phänomene und die damit verbundenen Visionen sowie 
ihre rezeption zu skizzieren und insbesondere ihre Bedeutung hinsichtlich der 
damit einhergehenden normierungen des Blicks zu analysieren.

cv
anja laukötter studierte neuere und neueste geschichte an der universität zu Köln, der new uni-

versity for Social research in new york city sowie der humboldt-universität zu Berlin. promotion an 

der humboldt-universität über die geschichte der Völkerkundemuseen und der wissenschaften der 

ethnologie und anthropologie 2006. Seitdem wissenschaftliche mitarbeiterin am institut für ge-

schichte der medizin, Berlin (humboldt-universität, Freie universität Berlin) in den Forschungspro-

jekten »industrialisierung experimentellen wissens«, »das robert Koch-institut im nationalsozialis-

mus« sowie zum derzeitigen habilitationsprojekt »zur Kultur- und wissenschaftsgeschichte des 

medizinischen Filmes, 1895–1960«. zudem lehrbeauftragte am institut für geschichtswissenschaften 

der hu zu Berlin.

publikationen:
monographisch: Von der »Kultur« zur »rasse« – vom objekt zum Körper? Völkerkundemuseen 

und ihre wissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhundert, Bielefeld 2007.

infektion und institution. zur wissenschaftsgeschichte des robert Koch-instituts in der zeit des na-

tionalsozialismus, göttingen 2009 (zusammen mit marion hulverscheidt), im druck. moving pictures 

and medicine in the first half of the 20th century. Some notes on international historical develop-

ments and the potential of medical film research. in: gesnerus (Sonderheft zu Film und wissen-

schaft) 2009, (zusammen mit christian Bonah), im druck. 

artikel: Vom alltags- zum wissensobjekt. zur transformation von gegenständen in Völkerkunde-

museen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. in: http://www.europa.clio-online.de, 2008. das Völkerkun de-

museum. in: alexa geisthövel, habbo Knoch (hg.): orte der moderne. erfahrungsräume im 20. Jahr-

hundert, Frankfurt am main 2005, S. 218–227.

KOntaKt

dr. anja laukötter

institut für geschichte der medizin, 

charité

ziegelstraße 5–9

d-10117 Berlin

tel.: +49.30.450529019

email: anja.laukoetter@charite.de
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Kerstin palm       

Vom VitaliSmuS BiS zur aKtuellen KyBernetiSchen 
Biologie. wechSelnde geSchlechterimaginationen 
hiStoriScher leBenSBegriFFe

der Vortrag zeichnet kulturgeschichtlich die Bedeutungsverschiebungen des bio-
logischen lebensbegriffs vom 17. bis zum 20. Jahrhunderts nach. die Verschie-
bungen führen von einer theologischen Sicht auf leben im 17. Jahrhundert über 
eine vitalistische Selbstermächtigung der materie als selbst gestaltende instanz 
in der aufklärung weiter zu einem naturphilosophischen materialismus der in-
dustriell-technischen Biologie im 19. Jahrhundert, die kurz um 1900 in eine le-
benstheorie des unbewussten mündet, um dann mit einer informationstechnischen 
Biosemiotik zu schließen. die im 18. Jahrhundert parallel zum lebensbegriff neu 
formulierte bürgerliche geschlechterdifferenz diente in dieser geschichte des 
lebensbegriffs als entscheidendes regulativ, um das Spannungsverhältnis von 
naturverfallenheit und Freiheit des biologisch bestimmten menschen über den 
substanziellen oder funktionalen aus- bzw. einschluss von weiblich imaginier ten, 
der naturnotwendigkeit unterworfenen Bereichen des Körpers und der Kreation 
männlich imaginierter, freiheitlicher Bereiche immer wieder neu zu organisieren.

cv
Kerstin palm studierte Biologie, philosophie und literaturwissenschaft in göttingen und Freiburg, 

1996 promotion in Biologie (Freiburg) mit einem gewässerbiologischen thema. 2009 habilitation in 

Kulturwissenschaft (Berlin) mit einer gendertheoretischen Studie über die Kulturgeschichte des bio-

logischen lebensbegriffs. Forschung und lehre im Bereich »Science & gender«, zur zeit gastprofes-

sorin an der humboldt-universität zu Berlin und der Karl-Franzens-universität graz.

publikationen:
lebenswissenschaften. in: christina von Braun, inge Stephan (hg.): gender @ wissen. ein handbuch 

der gender-theorien, Köln, weimar, wien 2005, S. 180–199. unbewusstes leben. neovitalismus um 

1900 als produktives Krisenphänomen. in: marie-luise angerer, christiane König (hg.): gender goes 

life. die lebenswissenschaften als herausforderung für die gender Studies, Bielefeld 2008, S. 201–222. 

das geschäft der pflanze ist dem weib übertragen … die pflanze selbst hat aber kein leben – zur 

vergeschlechtlichten Stufenordnung des lebens im ausgehenden 18. Jahrhundert. in: petra lucht, 

tanja paulitz (hg.): recodierungen des wissens. Stand und perspektiven der geschlechterforschung 

in naturwissenschaften und technik. Frankfurt am main, new york 2008, S. 197–212. emanzipiertes 

leben. in: astrid deuber-mankowsky, christoph holzhey, anja michaelsen (hg.): der einsatz des 

lebens. lebenswissen, medialisierung, geschlecht. Berlin 2009, im druck.

KOntaKt

prof. dr. Kerstin palm

humboldt-universität zu Berlin

institut für Kultur- und Kunst-

wissenschaften

Sophienstraße 22a

d-10178 Berlin

tel: +49.30.2093-8272 

(oder Sekr.: -8237)

email: kepa@blinx.de

www.gender.hu-berlin.de/

personen/professor_innen/palm_k/
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ramón reichert    

die medialiSierung deS leBendigen im Frühen 
ForSchungSFilm

in meinem referat argumentiere ich dafür, das Kino als eine technologie aufzu-
fassen, die Körper von ihrer ›natürlichen‹ zeit und ihrem ›natürlichen‹ raum ex-
trahiert, um sie mechanisch zu reproduzieren und praktisch endlos zu reanimie-
ren – schneller oder langsamer, je nach Bedarf. die idee, dass das gewebe, die 
organe und das leben selbst vom Körper abtrennbar seien (eine idee, die impli-
ziert, dass der tod dem organismus nicht inhärent sei), ist ebenso wie das Kino 
eine durch und durch moderne Vorstellung. meine thesen entwickle ich entlang 
der untersuchung der medialisierung des lebendigen im frühen biologischen 
Forschungsfilm. das biologische Kino, das sind zoologische, botanische und mi-
krobiologische Filme, hat unterschiedliche praktiken zur gestaltung des Bildfeldes 
entwickelt. in den Biowissenschaften wurde etwa Film sehr intensiv zur erfor-
schung des wachstums eingesetzt. die wachstumsforschung verlangte einen an-
deren umgang mit dem Bildfeld und verfeinerte Visualisierungstechniken wie 
etwa die zeitraffer-technik, die in der mikrokinematographie sehr häufig zur 
anwendung kam (z. B. 2B/s auf normalfrequenz wirken 10fach beschleunigt). 
mit der methode des zeitraffers wurden zeitsegmente ausgespart und die auf-
genommenen Vorgänge beschleunigt. 1898 gelangen dem Botaniker und Begrün-
der der modernen pflanzenphysiologie wilhelm pfeffer erste zeitrafferaufnahmen 
wachsender tulpen. das spezifische interesse an einem gleichmäßig aufgenom-
menen Bewegungsablauf, der an das dispositiv der aufführung (Kino) gekop-
pelt ist, unterscheidet sich diametral vom chronophotographischen paradigma, 
das auf die analytische zerlegung und zergliederung der Bewegung abzielte und 
mit dem dispositiv der materialität des Filmstreifens eng verknüpft ist (marey, 
muybridge).

cv
ramón reichert ist privatdozent für das Fach medienwissenschaft/medientheorie und universitäts-

assistent am institut für medien/medientheorie der Kunstuniversität linz. er lehrt am mozarteum 

Salzburg medientheorie und ist wissenschaftlicher mitarbeiter am institut europäische geschichte 

und Öffentlichkeit der ludwig Boltzmann-gesellschaft mit Sitz in wien. Forschungs- und lehrauf-

enthalte unter anderem in Berlin (hu), Bochum, cambridge (mit), canberra (anu), columbia (Sc), 

london und zürich. er war 2008/09 research Fellow am internatio nalen Forschungszentrum Kultur-

wissenschaften (iFK) in wien und Visiting Fellow am mit comparative media Studies, cambridge, ma. 

Seine Forschungsschwerpunkte sind: Visuelle Kultur, neue medien, medien- und wissensgeschichte.

publikationen:
Veröffentlichungen (auswahl): der diskurs der Seuche. Sozialpathologien 1700–1900, münchen 1997. 

effizienzfieber. zur rationalisierung der alltagskultur, wien 1998. (als hg.) Schöne neue arbeit. ästhe-

tik, politische Ökonomie und Kino, wien 2000. die Konstitution der sozialen welt. zur epistemologie 

und erkenntniskritik der human-, Sozial- und Kulturwissenschaften, Frankfurt am main, new york 

2003. governmentality Studies. analysen liberal-demokratischer gesellschaften im anschluss an michel 

Foucault, hamburg 2004. (als hg.) Kulturfilm im »dritten reich«, wien 2005. (als hg.) reader neue 

medien, Bielefeld 2006. im Kino der humanwissenschaften. Studien zur medialisierung wissenschaft-

lichen wissens, Bielefeld 2007. amateure im netz. Selbstmanagement und wissenstechniken im 

web 2.0, Bielefeld 2008. das wissen der Börse. medien und praktiken des Finanzmarktes, Bielefeld 

2009.

KOntaKt

priv. doz. univ. ass. dr. phil. habil. 

ramón reichert

institut für medien/medientheorie 

Kunstuniversität linz 

reindlstraße 16–18 

a-4020 linz 

tel.: +43.732.7898-581

mobil: +43.650.7898581

email: ramon.reichert@ufg.ac.at
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Ingeborg reichle

cv
ingeborg reichle: Forschungen zu Kunst- und Bildwissenschaft an der Schnittstelle von Kunst und 

wissenschaft; von 1998 bis 2005 war sie wissenschaftliche mitarbeiterin am Kunstgeschichtlichen 

Seminar der humboldt-universität zu Berlin und am hermann von helmholtz-zentrum für Kultur-

technik; 2000 bis 2002 mitbegründung und projektleitung der Berliner Sektion von Prometheus, 

einem bundesweiten projektverbund zur entwicklung neuer netzbasierter lehr- und lernkonzepte; 

2003 promotion  zu: »Kunst aus dem labor. zum Verhältnis von Kunst und wissenschaft im zeitalter 

der technoscience«; seit 2004 ist sie lehrbeauftragte am hermann von helmholtz-zentrum für Kul-

turtechnik der humboldt-universität; seit 2005 wissenschaftliche mitarbeiterin der interdiszipli-

nären arbeitsgruppen »die welt als Bild« und »Bildkulturen« der Berlin-Brandenburgischen akade-

mie der wissenschaften Berlin; 2006 gastdozenturen unter anderem an der School of Visual arts, 

new york, am department of Biology, massachusetts institute of technology, Boston und am hei-

delberger life-Science lab, deutsches Krebsforschungszentrum, heidelberg; 2007 gastprofessur an 

der Faculdade de ciências, universidade de lisboa, portugal.

publikationen (auswahl):
medien der Kunst: geschlecht, metapher, code (zusammen mit Susanne von Falkenhausen, Silke 

Förschler, Bettina uppenkamp), marburg 2004. Kunst aus dem labor. zum Verhältnis von Kunst und 

wissenschaft im zeitalter der technoscience, wien, new york 2005. Verwandte Bilder. die Fragen 

der Bildwissenschaft (zusammen mit Steffen Siegel und achim Spelten), Berlin 2007. Visuelle model-

le (zusammen mit Steffen Siegel und achim Spelten), münchen 2008. maßlose Bilder. Visuelle ästhe-

tik der transgression (zuammen mit Steffen Siegel), münchen 2009. art in the age of technoscience. 

genetic engineering, robotics, and artificial life in contemporary art. with a preface by robert 

zwijnenberg, wien, new york 2009, im druck.

KOntaKt

dr. ingeborg reichle 

Berlin-Brandenburgische  

akademie der wissenschaften 

interdisziplinäre arbeitsgruppe 

Bildkulturen 

Jägerstraße 22/23 

d-10117 Berlin 

tel.: +49.30.20370-573

Fax: +49.30.20370-444

email: reichle@bbaw.de

www.kunstgeschichte.de/reichle
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steffen siegel     

cv
Steffen Siegel studierte Kunst- und medienwissenschaft, literaturwissenschaft und philosophie an der 

universität Konstanz und an der université lumière in lyon. dissertation über tabula. Figuren der 

ordnung um 1600. 2005–2008 wissenschaftlicher mitarbeiter in der interdisziplinären arbeitsgrup-

pe »die welt als Bild«, 2008–2009 in der interdisziplinären arbeitsgruppe »Bildkulturen« der Berlin-

Brandenburgischen akademie der wissenschaften. 2004–2009 lehrbeauftragter am Kunsthistori schen 

Seminar und am hermann von helmholtz-zentrum der humboldt-universität zu Berlin. ab Juni 

2009 Juniorprofessur für ästhetik des wissens an der Friedrich-Schiller-universität Jena.

publikationen:
monographisch: tabula. Figuren der ordnung um 1600, Berlin (akademie Verlag) 2009. wiedergän-

gerinnen, münchen, Berlin (deutscher Kunstverlag) 2009 (zusammen mit oskar Schmidt).

Jeweils als mitherausgeber: Jenseits des poststrukturalismus? eine Sondierung, Frankfurt am main 

(peter lang) 2005. Verwandte Bilder. die Fragen der Bildwissenschaft, Berlin (Kulturverlag Kadmos) 

2007, 2., durchgesehene auflage 2008. Visuelle modelle, münchen (wilhelm Fink) 2008. maßlose Bil-

der. Visuelle ästhetik der transgression, münchen (wilhelm Fink) 2009.

artikel zum zusammenhang von Bildmedien und wissenspraktiken in der Frühen neuzeit, zur the-

orie und geschichte der diagrammatik und der Kartographie sowie zur problemgeschichte zeitge-

nössischer Kunst, hier insbesondere der photographie.

regelmäßige rezensionstätigkeit in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sowie in der rubrik »neues 

Sachbuch« der Frankfurter allgemeinen zeitung.

KOntaKt

dr. Steffen Siegel

www.steffensiegel.de
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constanze spieß    

Von eMBryonen und StaMMzellen. zur diSKurSiVen 
erzeugung Von (BildhaFten) Konzepten deS 
leBendigen

im öffentlich-politischen Bioethikdiskurs um humane embryonale Stammzell-
forschung spielt das lebendige im gegenstand der Stammzelle und des mensch-
lichen embryos eine bedeutende rolle. insbesondere um den moralischen Status 
des embryos hat sich eine interdisziplinäre, öffentlich-politische debatte eta-
bliert, die von einer deutlichen Konflikthaftigkeit geprägt ist und die sich vor 
allem sprachlich manifestiert. Sprachlich lassen sich die Konflikte aus zwei per-
spektiven beschreiben: zum einen handelt es sich um die aushandlung von Be-
deutungsaspekten oder unterschiedlichen Konzeptualisierungen des lebendigen, 
zum anderen wird versucht, mittels unterschiedlicher Bezeichnungen das leben-
dige aus der je spezifischen, weltanschaulichen perspektive zu benennen. an-
hand der beiden zentralen diskursgegenstände embryo und Stammzelle, die in 
unterschiedlichen Situationen und Kontexten mit unterschiedlichen Bedeutun-
gen aufgeladen werden und für die es zahlreiche Bezeichnungsalternativen gibt, 
soll der Beitrag aus linguistischer perspektive veranschaulichen, in welchem maße 
das lebendige im öffentlichen diskurs sprachlich konstituiert und strategisch ein-
gesetzt wird. eine wichtige rolle kommt dabei dem aspekt der diskursiven Kon-
struktion von Bildhaftigkeit zu.

cv
constanze Spieß studierte von 1995 bis 2002 germanistik und Katholische theologie an der Jo-

hannes gutenberg-universität mainz. Von 2003 bis 2007 war sie Stipendiatin der graduiertenförde-

rung der Bischöflichen Studienförderung cusanuswerk Bonn. Von 2007 bis 2008 arbeitete sie als 

wissenschaftliche mitarbeiterin und lehrkraft für besondere aufgaben am germanistischen institut 

der westfälischen wilhelms-universität münster in den abteilungen Sprachwissenschaft und didak-

tik der deutschen Sprache. lehraufträge an den universitäten Bochum und dortmund. Seit 2008 ist 

sie als wissenschaftliche mitarbeiterin im Fachbereich germanistik der universität trier tätig. in ih-

rem dissertationsprojekt untersucht sie den öffentlich-politischen diskurs um humane embryonale 

Stammzellenforschung hinsichtlich für den diskurs typischer metaphern, Schlüsselwörter und argu-

mentationsmuster.

publikationen (auswahl):
Strategien politischer Kommunikation. pragmatische analysen, Berlin (erich Schmidt) 2006 (zusam-

men mit heiko girnth).

artikel: wissenskonflikte im diskurs. zur diskursiven Funktion von metaphern und Schlüsselwörtern 

im öffentlich-politischen diskurs um die humane embryonale Stammzellforschung. in: ekkehard Feld-

er, marcus müller (hg.): wissen durch Sprache. theorie, praxis und erkenntnisinteresse des Forschungs-

netzwerks ›Sprache und wissen‹. Berlin, new york 2009, S. 309–336. »zellhaufen oder menschliches 

leben?« redestrategien im Bioethikdiskurs um embryonale Stammzellforschung. in: martin dab-

rowski, constanze Spieß (hg.): zellhaufen oder menschliches leben? überzeugungsstrategien im 

diskurs um die embryonale Stammzellforschung aus sprachwissenschaftlicher Sicht, münster 2007, 

S. 35–73.

KOntaKt

constanze Spieß, m.a.

universität trier

FB ii germanistik
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d-54286 trier 
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Jörg volbers    

menSch oder roBoter? daS proBlem der Sicht-
BarKeit deS leBendigen am BeiSpiel der ›other 
mindS‹

der Vortrag untersucht das problem, wie sich das lebendige als lebendiges zeigt. 
dabei bedient er sich der in der analytischen philosophie des 20. Jahrhunderts 
viel diskutierten problematik des so genannten »Fremdpsychischen« (other 
minds). Streitfrage dieser debatte ist, ob die bloße Beobachtung von Bewegun-
gen, gesichtsausdrücke und anderen sichtbaren (an-) zeichen des lebendigen 
ausreicht, um mit gewissheit das urteil zu fällen, dass wir es mit lebendigen 
mitmenschen zu tun haben. was für Bedingungen müssen – so die diskussion 
– erfüllt sein, damit wir auch sicherstellen können, dass unsere mitmenschen 
auch tatsächlich menschen sind und keine roboter, androiden oder mechani sche 
puppen, die nur die äußere Form des lebens imitieren? der Vortrag wird eine 
antwort auf diese Schwierigkeit vorstellen: die zurückweisung der grundannah-
me, dass wir lebendigkeit allein durch das Sehen, als deutende Beobachtung 
von »lebensäußerungen«, erschließen könnten. die Sichtbarkeit des lebendigen 
ist demnach kein problem des wissens. das lebendige erweist sich als eine er-
scheinungsform sui generis, die untrennbar in die praxis unseres kollektiven um-
gangs mit ihm, in unsere »lebensform« (wittgenstein), eingewoben ist.

cv
Jörg Volbers studierte philosophie, Soziologie und psychologie in marburg und Berlin; m.a. (2001); 

dr. phil. (2007). Seit 2007 ist er wissenschaftlicher mitarbeiter am institut für philosophie der Fu 

Berlin sowie seit 2008 projektmitarbeiter am Sonderforschungsbereich 447 »Kulturen des performa-

tiven« der Fu Berlin. 2003–2005 war er Stipendiat der Begabtenförderung des landes Berlin (»na-

fög«) und erhielt 2005–2006 ein daad-Stipendium für einen Forschungsaufenthalt am collège de 

France, paris (bei Jacques Bouveresse).

publikationen (auswahl):
lebensform und Selbsterkenntnis. Kritische Subjektivität nach Foucault und wittgenstein, Bielefeld 

2009. wittgenstein – philosophie als ›arbeit an einem selbst‹, münchen (wilhelm Fink) 2009 (zusam-

men mit gunter gebauer und Fabian goppelsröder). »der einfluss wittgensteins und der Sprachana-

lyse auf Bourdieu«. in: gerhard Fröhlich, Boike rehbein (hg.): Bourdieu-handbuch. leben – werk – 

wirkung, Stuttgart, weimar 2009, im druck.

KOntaKt

dr. Jörg Volbers 
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Freie universität Berlin

habelschwerdter allee 30

d-14195 Berlin

email: jvolbers@zedat.fu-berlin.de
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cornelia wild     

»le germe c’eSt la Vie«: paSteur und 
die neuerFindung deS leBenS

in einer berühmten Vorlesung an der Sorbonne bringt louis pasteur 1883 seine 
infektionstheorie mit der parole: »la vie c’est le germe, et le germe c’est la vie« 
– »das leben ist der Keim und der Keim ist das leben« auf den punkt. mit der 
austauschbarkeit von leben und Keimen, das heißt vom Krankheitserreger und 
dem leben selbst, beginnt nicht nur eine neue ära der infektionsmedizin, son-
dern wird in grundlegender weise der Begriff vom leben verändert: die Keime 
sind das leben. pasteur entdeckt damit, dass die ursache der Krankheit dem 
leben selbst entsprungen ist. unter dem mikroskop wird zum ersten mal sicht-
bar, dass was im extremfall todbringend sein kann – der Bazillus – etwas leben-
diges ist. die definition von Keimen als leben macht es möglich, das lebendige 
auf neue art und weise zu denken. dabei ist die erforschung des lebens an die 
Bedingungen des labors gebunden. nur im zusammenspiel von wissenschaftli-
chem Blick, mikroskop und Bakterien kann die lebendigkeit der Keime buch-
stäblich sichtbar werden. das lebendige bei pasteur ist eine erscheinung des 
labors. der Vortrag soll das experimentalsystem der Bakteriologie in hinblick 
auf die Veränderungen des lebensbegriffs untersuchen und die entdeckung des 
lebendigen um 1880 im labor pasteurs in den Blick nehmen.

cv
cornelia wild studierte romanistik und neuere deutschen literatur in Konstanz, Berlin und lyon, 

Stipendiatin am graduiertenkolleg »repräsentation-rhetorik-wissen« der europa-universität Via-

drina Frankfurt an der oder. 2006 leitung des projekts »anästhesie und literatur. literarische und 

diskursive zonen des ausfalls 1800–1900« am zentrum für literatur- und Kulturforschung in Berlin. 

Seit 2006 wissenschaftliche assistentin an der ludwig-maximilian-universität münchen, lehrstuhl 

für romanische und Vergleichende literaturwissenschaft. arbeitsschwerpunkte: Französische lite-

ratur des 19. und 20. Jahrhunderts, theorie-, medizin- und Subjektgeschichte, poetologie, wissens-

geschichte.

publikationen (auswahl):
Später Baudelaire. praxis poetischer zustände, münchen 2008. Febris larvata. die medizinische Beo-

bachtung der latenz. in: Stefanie diekmann, thomas Khurana (hg.): latenz. 40 annäherungen an 

einen Begriff, Berlin 2007, S. 73–78. gegen die erfahrung abgedichtet. Benjamin nach der melancho-

lie. in: daniel weidner, Sigrid weigel (hg.) Benjamin Studien 1, münchen 2008, S. 143–156. unemp-

findliche zustände. zur unverfügbarkeit des wissens in der anästhesie. in: plurale 8 (2008), (im druck). 

Schreibpraxis und gottesbeweis: pascals experimentalsystem. in: michael gamper (hg.): experiment 

und literatur 1580–1790, Bd. 1, göttingen 2009, S. 134–149.

KOntaKt
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institut für romanische philologie

lmu münchen
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email: cornelia.wild@romanistik.

uni-muenchen.de 
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robert zwijnenberg      

how to depict liFe. a Short hiStory 
oF the imagination oF human interiority

From 14th-century pictorial efforts to the images produced by visualization 
technologies, such as fmrt, the depiction of human interiority has always also 
been a struggle to depict and understand life itself. But how to depict interiority 
in such a way, that life itself becomes understandable? this question was as much 
a problem for the anatomist of early modern times as it is for the 21st-century 
molecular bioscientist.

cv
robert zwijnenberg ist professor für geschichte und theorie der gegenwartskunst und deren 

Verhältnis zu wissenschaft und technologie an der universität leiden und direktor des arts and 

genomics centre.

publikationen (auswahl):
the writings and drawings of leonardo da Vinci. order and chaos in early modern thought, cam-

bridge 1999. (als mithg.) Bodily extremities, aldershot 2003. (als mithg.) compelling Visuality: the 

work of art in and out of history, minneapolis 2003. poren im Septum. in: Frank Fehrenbach (hg.): 

leonardo da Vinci. natur im übergang, münchen 2002, S. 57–80. picasso and rembrandt: an anachro-

nistic approach. in: margaretha lagerlöf (hg.): Subjectivity and methodology in art history, Stock-

holm 2003, S. 177–194. why did alberti not illustrate his de pictura? in: Stephen gersh, Bert roest 

(hg.): medieval and renaissance humanism. rhetoric, representation and reform, leiden 2003, S. 

167–184. ogni pittore dipinge Sé. on leonardo da Vinci’s Saint John the Baptist. in: J. Veenstra, r. Sun-

trop (hg.): Kultureller wandel vom mittelalter zur frühen neuzeit, Frankfurt am main 2003, S. 189–208. 

on the unity of art, Science and technology. historical comments on a contemporary ideal. in: 

Sittard-geleen. art, industry and landscape, Sittard-geleen 2004, S. 26–34.

KOntaKt
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pen, School voor Kunstgeschiedenis

(Faculty of humanities, School 
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nl-2300 ra leiden 
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