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Nachrichten VI, 1979, S. 286-288. 
 
Adelsprojektionen im galanten Roman bei Christian Friedrich Hunold. (Zum 
Funktionswandel des "hohen" Romans im Übergang vom 17. zum 18. 
Jahrhundert.) In: Peter Uwe Hohendahl/ Paul Michael Lützeler (Hg.): 
Legitimationskrisen des deutschen Adels 1200-1900 (Literaturwissenschaft und 
Sozialwissenschaften 11). Stuttgart 1979, S. 83-99. 
 
Le roman pastoral allemand en tant que "privat-werck" In: Le genre pastoral en 
Europe du XVe au XVIle siècle. Saint-Etienne 1980, S. 257-267. 
 
Vorbemerkung und Hrsg.: Aspekte gegenwärtiger Literaturwissenschaft. In: 
Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 27, Heft 3, 1980. 
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74. 
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Spiel. In: Walter Hinck (Hg.): Geschichte als Schauspiel. Frankfurt/Main 1981, S. 67-
81. 
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Gegenwartsliteratur). In: Przeglad Humanistyczny 6. Warschau 1981, S. 63-78. 
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Prototyps. In: Utopieforschung, Bd. II, S. 183-196. 
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University 7. New Delhi 1982, S. 1-19. 



 5 

"Ein irdisches Paradies": Johann Gottfried Schnabels ‘Insel Felsenburg'. In: Klaus L. 
Berghahn/ Hans-Ulrich Seeber (Hg.): Literarische Utopien von Morus bis zur 
Gegenwart. Königstein/Ts. 1983, S. 95-104. 
 
Zwischen Utopie und Apokalypse. Die Diskussion utopischer Glücksphantasien in 
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Göttingen 1983, S. 157-168. 
 
Literaturgeschichte als Funktionsgeschichte der Literatur (am Beispiel der 
(frühneuzeitlichen Utopie). In: Thomas Cramer (Hg.): Literatur und Sprache im 
historischen Prozeß. Bd. 1: Literatur. Tübingen 1983, S. 32-54. 
 
Christian Friedrich Hunold (Menantes). In: Harald Steinhagen/ Benno von Wiese 
(Hg.): Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts. Berlin 1983, S. 852-870. 
 
Der deutsche Schäferroman des 17. Jahrhunderts. In: Helmut Koopmann (Hg.): 
Handbuch des deutschen Romans. Düsseldorf 1983, S. 105-116. 
 
Von der wissenschaftlichen Spezialisierung zum Gespräch zwischen den Disziplinen. 
In: Kindlers Enzyklopädie ‘Der Mensch‘. Bd. VII, 1984, S. 445-462. Engl. Übers. In: 
Issues in Integrative Studies 4, 1986, S. 17-36. 
 
Dokumentation oder Erzählung? Tendenzen deutscher Prosaliteratur im letzten 
Jahrzehnt. In: Zeitschrift für Kulturaustausch 34. 1984, S. 157-170. 
 
“Fortschreitende Vollkommenheit“. Der Übergang von der Raum- zur Zeitutopie im 
18 Jahrhundert. In 1984 und danach. In: Erhard R. Wiehn (Hg.): Utopie Realität. 
Perspektiven. Konstanz 1984, S. 81- 102. 
 
Kontinuität und Diskontinuität. Zur deutschen Literaturwissenschaft im Dritten Reich. 
In: Peter Lundgreen (Hg.): Wissenschaft im Dritten Reich. Frankfurt/Main 1985, S. 
140-162. Engl. Übers. In: Michigan Germanic Studies XI, 1985, S. 103-126. 
 
"Höchstes Exemplar des utopischen Menschen": Ernst Bloch und Goethes 
‘Faust'. In: DVjs 59, 1985, S. 676-687. 
 
"Grundrisse einer besseren Welt". Messianismus und Geschichte der Utopie bei Ernst 
Bloch. In: Stéphane Moses/ Albrecht Schöne (Hg.): Juden in der deutschen Literatur. 
Frankfurt/Main 1986, S. 316-329. 
 
Auf der Suche nach Identität: Alexander Kluges ‘Patriotin' und die Interpretation der 
deutschen Geschichte um 1800. In: Paul Michael Lützeler (Hg.): Zeitgenossenschaft. 
Zur deutschsprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. Festschrift für Egon Schwarz.  
Frankfurt/Main 1987, S. 266-277. 
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Interdisziplinarität in den Geisteswissenschaften (am Beispiel einer 
Forschungsgruppe zur Funktionsgeschichte der Utopie). In: Jürgen Kocka (Hg.): 
Interdisziplinarität. Praxis - Herausforderung - Ideologie. Frankfurt/Main 1987, S. 92-
105. 
 
Klassik als Epoche. Zur Typologie und Funktion der Weimarer Klassik. In: Reinhart 
Herzog und Reinhart Koselleck (Hg.): Epochenschwellen und Epochenbewußtsein. 
(Poetik und Hermeneutik, Bd. XII). München 1987; auch in: Literarische 
Klassik. Hg. v. Hans-Joachim Simm. Frankfurt/Main 1988, S. 248-277. 
 
Zwei Staaten - eine deutsche Literatur?. In: Diskussion Deutsch 101, 1988, S. 
308-323. 
 
Der Bildungsroman als literarisch-soziale Institution. Begriffs- und 
funktionsgeschichtliche Überlegungen zum deutschen Bildungsroman am Ende des 
18. und Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Christian Wagenknecht (Hg.): Zur 
Terminologie der Literaturwissenschaft. Stuttgart 1988, S. 337-355. 
 
Johann Gottfried Schnabel. In: Deutsche Dichter. Bd. 3: Aufklärung und 
Empfindsamkeit. Stuttgart 1988, S. 22-33. 
 
‘Belle Nature‘. Paysage et utopie dans la littérature du XVIIIe siècle. In: Hinrich Hudde 
und Peter Kuon (Hg.): De l‘utopie à l‘uchronie. Formes, Significations, Fonctions. 
Tübingen 1988, S. 75-87. 
 
Der Bildungsroman in Deutschland und die Frühgeschichte seiner Rezeption in 
England. In: Jürgen Kocka (Hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im 
europäischen Vergleich. Bd. 3. München 1988, S. 257-286. 
 
Historisierung und Systematisierung. Thesen zur deutschen Gattungspoetik im 18. 
Jahrhundert. In: Eberhard Lämmert/ Dietrich Scheunemann (Hg.): Regelkram und 
Grenzgänge. Von poetischen Gattungen. München 1988, S. 38-48. 
 
Theorien und Probleme gegenwärtiger Literaturgeschichtsschreibung. In: Frank 
Baasner (Hg.): Literaturgeschichtsschreibung in Italien und Deutschland. Tübingen 
1989. 
 
Literaturwissenschaft als Geisteswissenschaft. Thesen zur Geschichte der deutschen 
Literaturwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Wolfgang Prinz/ Peter 
Weingart (Hg.): Die sog. Geisteswissenschaften: Innenansichten. Frankfurt/Main. 
1990, S. 240-247. 
 
Utopian Thinking and the Concept of ‘Bildung'. In: Klaus L. Beghahn/Reinhold Grimm 
(Hg.): Utopian Version. Technological Innovation and Poetic Imagination. Heidelberg 
1990, S. 63-74. 
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Utopie als Antwort auf Geschichte. Zur Typologie literarischer Utopien in der Neuzeit. 
In: Hartmut Eggert/ Ulrich Profitlich/ Klaus Scherpe (Hg.): Geschichte als Literatur. 
Formen und Grenzen der Repräsentation von Vergangenheit. Stuttgart 
1990, S. 273-283. 
 
Theoria e problemi della attuale storiografia letteraria in Germania. In: Storiografia 
letteraria in Italia e Germania. Tradizioni e problemi attuali. Florenz 1990, S. 
199-208. 
 
Grenzüberschreitungen. Interdisziplinarität als Chance für das Studium. In: 
Studieren in den 90er Jahren: Was - Wozu - Wie lange?. Hg. v. d. 
Hochschulrektorenkonferenz. Bonn 1990, S. 37-49 (Dokumente zur 
Hochschulreform 69/1990). 
 
Wolfgang Kayser. In: Walther Killy (Hg.): Literatur-Lexikon. Autoren und Werke 
deutscher Sprache. Bd. 6. München 1990. 
 
Zur Wissenschaftsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft in der 
Bundesrepublik. In: Wissenschaft und Nation. Studien zur Entstehungsgeschichte der 
deutschen Literaturwissenschaft (Hg., mit Jürgen Fohrmann). München 1991, S. 17-
28. 
 
Deutsche Barockforschung in den zwanziger und dreißiger Jahren. In: Klaus Garber 
(Hg.): Europäische Barock-Rezeption. Wiesbaden 1991, S. 683-703. 
 
"Bildungsbücher". Zur Entstehung und Funktion des deutschen Bildungsromans. In: 
Rainer Schöwerling/Hartmut Steinecke (Hg.): Die Fürstliche Bibliothek Corvey. Ihre 
Bedeutung für eine neue Sicht der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts. München 
1991, S. 134-146. 
 
Art. "Gattungen". In: Helmut Brackert/ Jörn Stückrath (Hg.): Literaturwissenschaft. Ein 
Grundkurs. Reinbek 1992, S. 253-269. 
 
Perfectibilité und Bildung. Zu den Besonderheiten des deutschen Bildungskonzepts 
im Kontext der europäischen Utopie- und Fortschrittsdiskussion. In: Siegfried Jüttner/ 
Jochen Schlobach (Hg.): Europäische Aufklärung(en). Einheit und Vielfalt. Hamburg 
1992, S. 117-126. 
 
Utopia and Robinsonade: Johann Gottfried Schnabels "Insel Felsenburg". In: Ton J 
Broos/ Jelle Kingman/ Anton Bossers (Hg.): Robinson Crusoe in the Old and New 
Worlds. AnnArbor/Groningen 1992, S. 81-86. 
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Erzählte Subjektivität. Zur Geschichte des empfindsamen Romans im 18. 
Jahrhundert in Deutschland. In: Ortrud Gutjahr/ Wilhelm Kühlmann/ Wolf 
Wucherpfennig (Hg.): Gesellige Vernunft. Zur Kultur der literarischen Aufklärung. 
Festschrift für Wolfram Mauser zum 65. Geburtstag. Würzburg 1993, S. 339-352. 
 
Einleitung zu Klassik im Vergleich. In: Klassik im Vergleich (DFG-Symposion 1990) 
(Hg.). Stuttgart/Weimar 1993, S. 1-4. 
 
Normativität und Historizität europäischer Klassiken. In: Klassik im Vergleich (DFG-
Symposion 1990) (Hg.). Stuttgart/Weimar 1993, S. 5-8. 
 
Klassik und Klassizismus in Deutschland. Einführung. In: Klassik im Vergleich (DFG-
Symposion 1990) (Hg.). Stuttgart/Weimar 1993, S. 9-11. 
 
Art. "Weimarer Klassik". In: Walter Killy (Hg.): Literaturlexikon. Bd. 14: 
Begriffe, Realien, Methoden. Gütersloh/München 1993, S. 472-477. 
 
"Mich selbst, ganz wie ich da bin, auszubilden" - Über Bildung in Deutschland. In: 
Ophthalmologe 90. 1993, S. 191-195. 
 
Literatursoziologie: Eine Alternative zur Geistesgeschichte? "Sozialliterarische 
Methoden" in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. In: Christoph König/ 
Eberhard Lämmert (Hg.): Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1910-1925. 
Frankfurt/Main 1993, S. 291-303. 
 
Von der Staats- zur ‘Bildungs'-Utopie. Johann Valentin Andreas "Christianopolis". In: 
Walter Haug/ Burghard Wachinger (Hg.): Innovation und Originalität. Tübingen 1993, 
S. 196-205. 
 
Crossing Boundaries. Interdisciplinarity in Higher Education. In: Lars Gustafsson, 
Susan Howard und Lars Niklasson (Hg.): The Creative Process. Stockholm 1993, S. 
143-157. 
 
"Un livre paradoxal" - J.J. Rousseaus "Emile" in der deutschen Diskussion um 
1800. In: Hans Esselborn/ Werner Keller (Hg.): Geschichtlichkeit und Gegenwart. 
Festschrift für Hans Dietrich Irmscher zum 65. Geburtstag. Köln/Weimar/Wien 1994, 
S. 44-54. Auch in: Rousseau in Deutschland. Neue Beiträge zur Erforschung seiner 
Rezeption. Hg. v. Herbert Jaumann. Berlin/New York 1995, S. 101-113. 
 
"Man muß den Roman mehr als einmal lesen." Zur Wirkungsgeschichte von Goethes 
"Wilhelm Meisters Lehrjahre". In: Henning Krauß i.V.m. Louis van Delft/ Gert Kaiser/ 
Edward Reichel (Hg.): Offene Gefüge. Literatursystem und Lebenswirklichkeit. 
Festschrift für Fritz Nies zum 60. Geburtstag. Tübingen 1994, S. 199-210. 
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‘Bildung‘ als Synthese. Einleitung. In: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. 
Jahrhundert (Hg., mit Jürgen Fohrmann). Stuttgart/Weimar 1994, S. 15-24. 
 
"Wie könnten die Dinge vollendet werden, ohne daß sie apokalyptisch aufhören." 
Ernst Blochs Theorie der Apokalypse als Voraussetzung einer utopischen Konzeption 
der Kunst. In: Klaus Bohnen/ Per Øhrgaard (Hg.): Aufklärung als Problem und 
Aufgabe. Festschrift für Sven Aage Jørgensen zum 65. Geburtstag. 
München/Kopenhagen 1994, S. 295-304 (Text & Kontext. Sonderreihe, Bd. 33). Auch 
in: Avantgarde, Modernität, Katastrophe. Hg. v. Eberhard Lämmert und Giorgio 
Cusatelli. Florenz 1995, S. 107-117. 
 
Crossing Boundaries: Interdisciplinarity as Opportunity for Universities in the 1990s? 
(Transl. by Roslyn Abt Schindler). In: Issues in Integrative Studies. An Interdisciplinary 
Journal. Hg. v. Julie Thompson Klein. Hamden 1994, No. 12, S. 43-54 (Special Number: 
Interdisciplinarity: European Perspectives). 
 
Literatur und Zeitgeschichte vor und nach der Vereinigung - Zur gegenwärtigen 
Literaturdiskussion in Deutschland. In: Alexander von Humboldt Stiftung-Magazin 65 
(1995), S. 25-36. Auch in: Universität im Rathaus. Bd. 3: Veranstaltungen im 
akademischen Jahr 1994/95. Köln 1996, S. 17-29. 
 
Einheit in der Differenz. Zur Situation der Literaturwissenschaft in wissenschaftlicher 
Perspektive. In: Ludwig Jäger (Hg.): Germanistik: Disziplinare Identität und kulturelle 
Leistung. Weinheim 1995, S. 29-45. 
 
Die Macht der Tugend - Zur Poetik des utopischen Romans am Beispiel von Schnabels 
‘Insel Felsenburg' und von Loens ‘Der redliche Mann am Hofe‘. In: Theodor Verweyen 
i. Z. mit Hans-Joachim Kertscher (Hg.): Dichtungstheorien der deutschen 
Frühaufklärung. Tübingen 1995, S. 176-186. 
 
Einleitung zu: Hendrik Birus (Hg.): Germanistik und Komparatistik. DFG-Symposion 
1993. Stuttgart/Weimar 1995, S. 11-14. 
 
Utopie. In: Fischer Lexikon: Literatur, Bd. 3. Hg. v. Ulfert Ricklefs. Frankfurt/Main 
1996, S. 1931-1951. 
 
Jenseits der Nationalphilologien: Interdisziplinarität in der Literaturwissenschaft. In: 
Lutz Danneberg/ Friedrich Vollhardt i. Z. mit Hartmut Böhme/ Jörg Schönert (Hg.): 
Wie international ist die Literaturwissenschaft? Methoden- und Theoriediskussion in 
den Literaturwissenschaften: kulturelle Besonderheiten und interkultureller 
Austausch am Beispiel des Interpretationsproblems (1950-1990). Stuttgart/Weimar 
1996, S. 87-98. 
 
Poetik der Beobachtung. Karl Philipp Moritz' ‘Anton Reiser‘ zwischen Autobiographie 
und Bildungsroman. In: Etudes Germaniques, 51. Jg., Nr. 3, Paris 1996, S. 471-480. 
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Gattungsgeschichte. In: Klaus Weimar (Hrsg., mit Harald Fricke, Klaus Grubmüller und 
Jan-Dirk Müller), Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 1. Berlin/New 
York 1997, S. 655-658. 
 
"Wilhelm Meisters theatralische Sendung". In Bernd Witte (u.a.) (Hg.): Goethe-
Handbuch, Bd. 3. Stuttgart/Weimar 1997, S. 101-113. 
 
"Skizzen zu einer Schilderung Winckelmanns". In: Bernd Witte (u.a.) (Hg.): Goethe-
Handbuch, Bd. 3. Stuttgart/Weimar 1997, S. 612-619. 
 
Individualität - Biographie - Roman (Nachwort). In: Jürgen Fohrmann (Hg.): 
Lebensläufe um 1800. Tübingen 1998, S. 257-261. 
 
Art. "Winckelmann, Johann Joachim". In: Bernd Witte (u.a.) (Hg.): Goethe-Handbuch 
Bd. 4. Stuttgart/Weimar 1998, S. 1157-1160. 
 
Die Gegenstände der Literaturwissenschaft und ihre Einbindung in die 
Kulturwissenschaften. In: Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, Bd. XLII, 
Stuttgart 1998, S. 503-507. Außerdem in: Akademie-Journal. Magazin der Union der 
deutschen Akademien der Wissenschaften. 1/2000, S. 23-25. Auch in: Europäische 
Sozialgeschichte. Festschrift für Wolfgang Schieder. Hg. v. Christof Dipper; Lutz 
Klinkhammer und Alexander Nütznadel. Berlin 2000 (=Historische Forschungen Bd. 8), 
S. 543-546. 
 
Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaften. In: Henk de Berg/ Matthias Prangel 
(Hg.): Interpretation 2000: Positionen und Kontroversen. Festschrift zum 65. 
Geburtstag von Horst Steinmetz. Heidelberg 1999, S. 183-199. Auch in: Zur 
Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in Europa. 150 Jahre Erste 
Germanistenversammlung in Frankfurt am Main (1846-1996). Hg. v. Frank Fürbeth; 
Pierre Krügel; Emst E. Metzner und Olaf Müller. Tübingen 1999, S. 809-8821. 
 
Deutsche Zeitgeschichte als Literatur. Zur Typologie historischen Erzählens in der 
Gegenwart. In: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften: Berichte und 
Abhandlungen. Berlin 1999, S. 119- 139. Außerdem in: Deutschlandforschung. Bd. 8. 
Hg. v. Han-Soon Yim. Seoul 1999, S. 61-87. Auch in: Signaturen der 
Gegenwartsliteratur. Festschrift für Walter Hinderer zum 65. Geburtstag. Hg. v. 
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