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  H
inw

eise zum
 schuleigenen C

urriculum
 für das Fach G

eschichte in der Sek. II (A
bitur 2021) 

  D
as niedersächsische K

erncurriculum
 bildet den R

ahm
en für unseren U

nterricht. Zentrales Ziel ist der Erw
erb von gesichertem

 V
erfügungs- und 

O
rientierungsw

issen, das die Schüler zu verantw
ortlichem

 H
andeln auch über die Schule hinaus befähigen soll. D

em
entsprechend facettenreich 

gestaltet sich die U
m

setzung innerhalb der R
ahm

enbedingungen und bundesw
eit form

ulierter B
ildungsstandards 1, um

 V
erständnis der G

egenw
art 

zu bew
irken und H

andlungsalternativen für die Zukunft zu entw
ickeln. G

roßepochen, Perspektiven und D
im

ensionen der G
eschichte w

erden als 
gedankliche O

rdnungsm
uster zur O

rientierung in Zeit und R
aum

 betrachtet, historische Sachverhalte bilden die G
rundlage für die Erläuterung 

kom
plexer historischer Zusam

m
enhänge. B

ei der B
earbeitung historischer Fragestellungen w

erden fachspezifische sow
ie fachübergreifende 

A
rbeitstechniken verw

endet. Frem
de und eigene D

eutungen von G
eschichte w

erden konstruiert und m
ithilfe von verschiedenartigsten Q

uellen 
und D

arstellungen in die historischen Zusam
m

enhänge eingeordnet. 
 D

er K
om

petenzerw
erb w

ird im
 Sekundarbereich II aufbauend auf den im

 Sekundarbereich I bereits erw
orbenen K

om
petenzen fachlich 

differenziert in zunehm
ender qualitativer A

usprägung fortgesetzt. Im
 U

nterricht soll der A
ufbau von K

om
petenzen system

atisch, kum
ulativ und 

nachhaltig erfolgen; W
issen und K

önnen sind gleicherm
aßen zu berücksichtigen

2. 
 D

ie Fachkonferenz legt unter B
eachtung der R

ahm
enthem

en, K
ernm

odule und Pflichtm
odule die W

ahlm
odule für die Schulhalbjahre fest und 

ordnet die zu erw
erbenden K

om
petenzen zu. Sie benennt in A

bsprache m
it den Fachlehrerinnen und Fachlehrern die H

albjahresthem
en

3 und 
entscheidet über die Einführung der Schulbücher, geeignete M

edien (z. B
. Film

e), die den A
ufbau der K

om
petenzen fördern. 

                                                     
1 Im

 Sekundarbereich II: Einheitliche Prüfungsanforderungen in der A
biturprüfung. 

2 V
gl. dazu: K

C
 für das G

ym
nasium

, G
eschichte, S. 5. 

3 V
gl. dazu die jew

eilige M
atrix für die D

oppeljahrgänge (Q
 1.1 bis Q

 2.2) im
 A

nhang dieses schuleigenen C
urriculum

s, Stand: Juli 2019  
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K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 1: K
risen, U

m
brüche und R

evolutionen 
 K

ernm
odul: T

heorien und M
odelle zur U

m
bruchsituationen  

 
E

rw
artete K

om
petenzen 

D
ie Schülerinnen und Schüler …

 
1. 

benennen und erklären W
endepunkte und beschleunigte V

eränderungsprozess und ihre jew
eils besonderen A

usprägung als K
risen, 

U
m

bruchsituationen oder R
evolutionen. 

2. 
analysieren und beurteilen beschleunigte V

eränderungsprozesse im
 H

inblick auf B
edingungsfaktoren, V

erlauf und kurz- und langfristige 
Folgen. 

3. 
setzen sich m

it der G
leichzeitigkeit von K

ontinuität und W
andel und deren B

edeutung in der G
eschichte auseinander. 

4. 
analysieren und überprüfen unterschiedliche zeitgenössische und m

oderne D
eutungsansätze dieser Prozesse. 

T
heoriebezug 

A
 

Theorien und M
odelle zu K

risen (z. B
. Jacob B

urckhardt, R
einhart K

oselleck, R
udolf V

ierhaus). 
B

 
Theorien und M

odelle zu R
evolutionen (z. B

. A
lexis de Tocqueville, H

istorischer M
aterialism

us, H
annah 

A
rendt, C

rane B
rinton, Jam

es C
. D

avies). 
C

 
Theorien zur M

odernisierung (z. B
.9 M

ax W
eber, H

ans-U
lrich W

ehler, Shm
uel Eisenstadt, U

lrich B
eck). 

 
Für die W

ahlm
odule sind die zu unterrichtenden Inhalte am

 Ende dieses C
urriculum

s in der M
atrix m

it den 
jew

eiligen Buchstaben unter dem
 Punkt: „Theoriebezug“ hinzugefügt. 

L
eitfragen: 

- 
W

ie kom
m

t es zu U
m

bruchsituationen in der G
eschichte? 

- 
W

elche w
irtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Strukturen haben die Entw

icklung vorangetrieben? 
- 

W
ie w

urden und w
erden Entw

icklungsschübe und W
endepunkte  

- 
gedeutet? 

- 
W

elche Erklärungsm
uster und Theorien w

urden dafür entw
orfen und w

ie tragen diese zum
 V

erständnis der G
egenw

art bei? 
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T
heorien und M

odelle zu 
U

m
bruchsituationen 

  K
risen aus sozialw

issenschaftlicher 
Sicht 

- U
rsachen, Erscheinungsform

en 
und D

auer von 
V

eränderungsprozessen erläutern 
 Folgen von V

eränderungsprozessen 
sollen erläutert w

erden 

D
ie K

onstruktion frem
der und 

eigener D
eutungen von G

eschichte 
sow

ie historischer D
arstellungen 

besonders K
risen aus 

sozialw
issenschaftlicher Sicht 

B
egriffe: R

evolution, K
rise, R

eform
  

- B
egriffe benennen und erläutern 

- W
endepunkte in verschiedenen 

A
usprägungen benennen und 

erklären  

- eigene erkenntnisleitende 
Fragestellungen für die 
U

ntersuchung geschichtlichen 
W

andels entw
ickeln  

 

- eigene D
eutungen historischer 

G
rundbegriffe entw

ickeln und 
überprüfen 
- H

ypothesen über Phänom
ene der 

V
ergangenheit sachgerecht und 

differenziert beurteilen  

K
risen aus 

geschichtsw
issenschaftlicher Sicht 

B
eschreibung historischer 

Sachverhalte und Erläuterung 
kom

plexer historischer 
Zusam

m
enhänge 

G
eschichte sinnstiftend erzählen 

und reflektieren und über eine 
B

egriffsdefinition in Form
 einer 

besonderen Textsorte (zum
 B

eispiel 
Essay) 

B
eurteilung historischer 

Sachverhalte sow
ie H

ypothesen 
über Phänom

ene der V
ergangenheit 

in sachgerechter und differenzierter 
A

rt und W
eise  

K
onkretion und V

ertiefung: K
risen  

der M
oderne? 

K
ritische U

rteile der 
G

eschichtsw
issenschaft w

erden 
reflektiert 

Frem
de und eigene D

eutungen von 
G

eschichte w
erden dekonstruiert 

und unterschiedliche 
G

eschichtsbilder und Stereotype 
verglichen 

K
onstruktcharakter von G

eschichte 
w

ird reflektiert, eigene D
eutungen 

von G
eschichte w

erden entw
ickelt 

und überprüft 

R
evolution und K

rise (M
arx/Engels, 

historischer M
aterialism

us, 
A

ntagonism
us-These) 

- die V
orstellungen des hist. M

at. 
B

eschreiben und dessen K
ategorien 

zur Erschließung m
enschlichen 

- kontextualisieren die m
arxistische 

Lehre in B
ezug auf w

eitere 
Theorien 

- D
eutungsansatz von M

arx und 
Engels auf beschleunigte 
V

eränderungsprozesse überprüfen  
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D
enkens und H

andelns in der 
V

ergangenheit anw
enden   

W
as ist eine K

rise?  
 R

einhart K
oselleck, Jacob 

B
urckhardt, R

udolf V
ierhaus etc. 

- kategorialen Zugriff „K
rise“ zur 

Erschließung m
enschlichen 

D
enkens und H

andelns in der 
V

ergangenheit anw
enden   

- internationale K
risen, politische 

System
krisen, W

irtschaftskrisen, 
gesellschaftliche K

risen und 
„kulturelle K

risen“ 

- eigene und frem
de D

eutungen von 
G

eschichte hinsichtlich des B
egriffs 

„K
rise“ dekonstruieren  

- historische V
erw

endung des 
B

egriffes „K
rise“ beurteilen und auf 

die eigene G
egenw

art beziehen  

W
as ist eine R

evolution?  
W

ie lassen sich R
evolutionen 

charakterisieren? 

- A
spekte, die für R

evolutionen 
w

ichtig sind, zum
 B

eispiel im
 

G
egensatz zu R

ebellionen oder 
R

evolten. 
 

- entw
ickeln unterschiedliche 

A
nsätze zu R

evolutionstheorien 
- unterschiedliche m

oderne 
D

eutungsansätze analysieren und 
beurteilen  

W
ann w

ird W
andel „revolutionär“ 

(Tocqueville)  
- W

endepunkte und beschleunigte 
V

eränderungsprozesse und ihre 
jew

eils besondere A
usprägung an 

B
eispielen benennen und erklären  

- individuell 
- H

ypothesen über Phänom
ene der 

V
ergangenheit sachgerecht und 

differenziert beurteilen und U
rteil 

auf die G
egenw

art beziehen 
- unterschiedliche D

eutungsansätze 
analysieren und überprüfen  

D
ie frühbürgerliche R

evolution 
- 

Erläutern U
rsachen, 

Erscheinungsform
en und D

auer 
von V

eränderungsprozessen 
(m

ithilfe der erarbeiteten 
theoretischen G

rundlagen) 

- 
Entw

ickeln eigene 
erkenntnisleitende 
Fragestellungen für die 
U

ntersuchung geschichtlichen 
W

andels 

- R
eflektieren historische und 

gegenw
ärtige Prozesse des W

andels 
bzw

. deren D
eutungen durch 

V
ertreter der m

arxistischen 
Ideologie 

W
andel und M

odernisierung  
(Schum

peter und B
egriff 

- 
historische 

Sachverhalte 
und 

theoretische 
B

egriffe 
beschreiben - historische Zusam

m
enhänge und 

Positionen rekonstruieren  
- H

ypothesen über Phänom
ene der 

V
ergangenheit sachgerecht und 
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„Schöpferische Zerstörung“)  
und 

zur 
Erläuterung 

kom
plexer 

historischer Zusam
m

enhänge nutzen  
differenziert beurteilen und U

rteil 
auf die G

egenw
art beziehen 

- unterschiedliche D
eutungsansätze 

analysieren und überprüfen  
Sind R

evolutionen stets gew
altsam

? 
B

eispiel: A
m

erikanische R
evolution. 

(Theodor Schieder, A
lexis 

Tocqueville, Shm
uel Eisenstadt, 

H
annah A

rendt) 

- B
eispiel der friedlichen R

evolution 
von 1989 
- 

Ü
berprüfung 

der 
Theorien 

der 
H

istoriker und Politologen 

- Präsentation: Erstellung eines 
Schaubildes zum

 R
evolution 

V
erständnis von M

arx und Engels 
- Zusam

m
enfassungen und 

V
ergleiche erstellen 

- D
eutung des 

D
em

okratieverständnisses im
 

V
ergleich zum

 heutigen 
D

em
okratieverständnis in B

ezug auf 
M

arx und Engels 
K

ernm
odul: M

odernisierung 
Technischer Fortschritt 
G

esellschaftlicher W
andel 

- 
K

lärung der B
egriffe: traditional 

und m
odern 

- 
historische 
M

odernisierungsforschung nach 
H

ans-U
lrich W

ehler 

- V
ergleich der verschiedenen 

Theorien, zum
 B

eispiel des 
„w

estlichen Program
m

s der 
M

oderne“ und den „m
ultiple 

m
odernities“ nach Shm

uel 
Eisenstadt (B

uchner, S. 27). 

- D
eutungsversuche zum

 B
eispiel 

m
ithilfe der K

onvergenztheorie und 
B

eurteilung der Them
atik 

  K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 1: K
risen, U

m
brüche und R

evolutionen 
 W

ahlpflichtm
odul: A

m
erikanische U

nabhängigkeit – „A
m

erican R
evolution“ (W

M
 4) 

 T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion  

Beschreibung aus dem
 C

urriculum
: 

1. 
U

rsprünge des K
onflikts: G

esellschaft in den K
olonien, K

onflikt zw
ischen England und Frankreich in N

ordam
erika („French and Indian W

ar“) 
und folgen (unter anderem

 Stem
pelsteuer, „Boston Tea Party“). 

2. 
Perspektiven der K

onfliktparteien (zum
 Beispiel Stem

pelsteuer K
ongress, K

ontinentalkongress, Loyalisten und Patrioten, Reaktionen der 
britischen Regierung). 

3. 
U

nabhängigkeitserklärung und U
nabhängigkeitskrieg (unter anderem

 Am
erikanische Verfassung/Bill of Rights – Ideal und Realität). 
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4. 
Rezeption der G

ründungsphase (zum
 Beispiel „G

ründungsväter“, „Am
erican Revolution“, H

istoriengem
älde, Film

). 
U

m
setzung im

 schuleigenen C
urriculum

 
D

as Zeitalter der A
m

erikanischen 
R

evolution als historische Epoche 
 O

rientierung 

Es w
erden Epochen und 

D
im

ensionen der G
eschichte als 

gedankliche O
rdnungsm

uster zur 
O

rientierung in Zeit und R
aum

 
benannt 

G
eschichte w

ird sinnstiftend erzählt 
und über Periodisierungen 
kom

m
uniziert 

G
egenw

ärtige A
nsichten und 

H
ypothesen zur A

m
erikanischen 

R
evolution w

erden hinterfragt und 
beurteilt 

Phänom
ene zur Z

eit der 
A

m
erikanischen R

evolution 
 

 
 

K
oloniegründung 

A
usgangslage: B

evölkerung und 
B

esiedelung 

A
nalyse der beschleunigten 

V
eränderungsprozesse im

 H
inblick 

auf B
edingungsfaktoren, V

erlauf 
und Folgen 
D

ie „G
ründerstaaten“ 

A
nw

endung der sprachspezifischen 
A

rbeitstechniken der A
nalyse einer 

Statistik zur B
earbeitung einer 

historischen Fragestellung 
 Entw

icklung eigener erkenntnis-
leitender Fragestellungen 

A
ussagekraft und D

arstellungsw
eise 

einer G
eschichtskarte w

erden 
reflektiert 
  

D
ie U

rsprünge des K
onflikts: 

W
as w

aren die U
rsprünge des 

politischen K
onfliktes zw

ischen dem
 

M
utterland G

roßbritannien und den 
nordam

erikanischen K
olonien und 

w
elche Perspektiven prägten die 

w
echselseitige W

ahrnehm
ung? 

B
eschreiben historischer 

Sachverhalte zur Erläuterung 
kom

plexer historischer 
Zusam

m
enhänge: 

D
ie rechtliche Stellung der 

K
olonien; die G

esellschaft in den 
K

olonien, die w
irtschaftliche 

Entw
icklung, der Französisch-

Indianische K
rieg; Folgen der 

K
onflikte. 

Steuergesetze; G
ründe für die 

w
idersprüchlichen britischen 

A
nw

endung der fachspezifischen 
A

rbeitstechnik der K
artenanalyse 

(G
eschichtskarte) zur B

earbeitung 
einer historischen Fragestellung 
     R

ekonstruktion historischer 
Prozesse und Strukturen m

ithilfe 
von D

arstellungen 

A
useinandersetzung m

it der 
Perspektive von G

eschichte 
 R

eflexion von K
onstruktcharakter 

von G
eschichte und Entw

icklung 
und Ü

berprüfung eigener 
D

eutungen von G
eschichte 
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R
eaktionen; die „B

oston Tea Party“; 
die „U

nerträglichen G
esetze“ 

oder 
K

onfliktanalyse/M
ethoden Training 

(B
eispiel dazu in: W

esterm
ann, Zeit 

für G
eschichte, K

risen, U
m

brüche 
und R

evolutionen, S. 27) 
oder 
M

ethodentraining: Perspektiven 
erfassen (ebenda, S. 30 f.). 

Perspektiven der K
onfliktparteien. 

D
er 1. K

ontinentalkongress. 
B

eschreibung historischer 
Sachverhalte zur Erläuterung 
kom

plexer historischer 
Zusam

m
enhänge. 

Intellektuelle H
intergründe der 

Freiheitsbew
egung. 

D
ie am

erikanische Propaganda. 

A
nw

endung der fachspezifischen 
A

rbeitstechnik der B
ild- und 

K
artenanalyse zur B

earbeitung einer 
historischen Fragestellung 
 D

ekonstruktion unterschiedlicher 
Stereotypen 

R
eflektieren von K

onstruktcharakter 
in B

ezug auf die am
erikanische 

G
eschichte dieses Zeitraum

s (1763-
1775). 

U
nabhängigkeitserklärung und 

U
nabhängigkeitskrieg (K

rise, 
R

evolution, M
odernisierung?) 

B
eginn des K

riegs, V
erlauf und 

Ende. 
A

rbeit m
it Q

uellen, B
ildern und 

D
enkm

älern. 
 M

ethode: Struktur-Pflege-Technik, 
dient der V

isualisierung von 
W

issensbeständen, in dem
 ein 

N
etzw

erk konstruiert w
ird (B

eispiel 
in: W

esterm
ann, S. 43). 

 

Pro und contra Sklaverei. 
D

ie R
olle der Frauen in der 

am
erikanischen 

U
nabhängigkeitsbew

egung. 

K
ategorialer Zugriff zur 

Erschließung m
enschlichen 

D
enkens und H

andelns in der 
V

ergangenheit w
ird angew

endet 
 Them

a: Sklaverei 

Fachspezifische und 
fachübergreifende A

rbeitstechniken 
w

erden angew
endet (M

indm
ap) und 

zur B
earbeitung historischer 

Fragestellungen angew
endet 

 

H
istorische Sachverhalte w

erden 
beurteilt und auf dieser G

rundlage 
dieses U

rteils auf die eigene 
G

egenw
art bezogen 

 D
er K

onstruktcharakter von 
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	T
hem
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M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

Politische R
echte für Frauen? 

Fachspezifische A
rbeitstechnik der 

B
ildinterpretation w

ird geübt und 
auf die Fragestellung „W

as ist 
m

odern?“ angew
endet. 

 M
ethode: Pro-und-C

ontra-D
ebatte 

zum
 Them

a Sklavenhaltung (in: 
W

esterm
ann: S. 59). 

G
eschichte w

ird reflektiert und 
eigene D

eutungen von G
eschichte 

w
erden überprüft 

D
ie A

m
erikanischen R

evolution – 
konservativ oder M

odernisierung? 
Eine neue O

rdnung der Zeitalter? 
(H

orst D
ippel) 

H
annah A

rendt: K
eine revolutionäre 

B
ew

egung? 

W
ie „revolutionär“ w

ar diese 
R

evolution eigentlich? 
V

ergleich zur Französischen oder 
R

ussischen R
evolution. 

V
erschiedene D

eutungen von 
G

eschichte w
erden diskutiert. 

D
ie am

erikanische V
erfassung und 

B
ill of R

ights 
   W

elchen A
nspruch verfolgten die 

V
erfassungsdokum

ente der neu 
gegründeten U

SA
 und sie w

urde er 
der R

ealität gerecht? 
 

Zum
 Prinzip der A

m
erikanischen 

V
erfassung. 

Prinzip der gegenseitigen K
ontrolle 

durch die Exekutive, Legislative 
und Judikative 

B
earbeitung von Schaubildern 

bezüglich der A
m

erikanischen 
V

erfassung (zum
 B

eispiel in: 
B

uchner, S. 83, als M
ethodenseite 

sehr hilfreich aufgearbeitet). 
Entw

icklung eines Thesenpapiers 
m

it m
öglichen G

egenargum
enten, 

die sich für oder gegen einen 
schw

achen Zentralstaat einsetzen. 
A

useinandersetzung m
it der 

A
m

erikanischen V
erfassung. 

D
en Erfolg der jew

eiligen 
B

ew
ältigungsstrategien erörtern und 

ihre B
edeutung für den 

geschichtlichen W
andel beurteilen. 

B
ill of R

ights. 
Ideal und R

ealität 
U

nterschiedliche A
nsätze der 

Strategien zur B
ew

ältigung von 
K

risen anhand verschiedener 
B

eispiele erkennen und reflektieren 

Eigene erkenntnisleitende 
Fragestellungen für die 
U

ntersuchung geschichtlichen 
W

andels entw
ickeln 

D
en Erfolg der jew

eiligen 
B

ew
ältigungsstrategien erörtern und 

ihre B
edeutung für den 

geschichtlichen W
andel beurteilen 
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hem
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M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

R
ezeption der G

ründungsphase. 
 R

ezeption und D
eutungen der 

A
m

erikanischen R
evolution. 

B
eispiel: D

er 4. Juli als nationaler 
G

edenktag. 
D

enkm
äler und G

edenkorte. 
Einflüsse der A

m
erikanischen 

R
evolution auf Film

 und Literatur. 
 Zeitgenössische versus m

oderne 
D

eutungen der A
m

erikanischen 
R

evolution. 

B
eurteilung von Film

en, Sem
ester 

Ü
bergriff zu Sem

ester 4, Film
e im

 
G

eschichtsunterricht. 

-unterschiedliche Positionen von 
G

eschichtsdeutungen reflektieren  
-den gesellschaftlichen U

m
gang m

it 
G

eschichte deuten 
-sich m

it der G
eschichtlichkeit von 

M
ensch und W

elt auseinandersetzen 
-M

edien in B
ezug auf die 

W
ahrheitsfähigkeit beurteilen und 

reflektieren 
D

er Einfluss der am
erikanischen 

U
nabhängigkeit auf Europa. 

  W
orin besteht die B

edeutung und 
W

irkung der „A
m

erican R
evolution“ 

und w
ie verlief ihr R

ezeption? 

Pro und contra in den verschiedenen 
Ländern Europas, R

oyalisten, 
(K

önigstreue) versus aufgeklärte 
Europäer, die die feudalen 
Staatsstrukturen ablehnten. 

Propagandaplakate, Erstellen einer 
Tabelle, die die sehr 
unterschiedlichen politischen 
G

ruppen in B
ezug auf die 

A
m

erikanische R
evolution auflistet. 

-unterschiedliche Positionen von 
G

eschichtsdeutungen reflektieren  
-den gesellschaftlichen U

m
gang m

it 
G

eschichte deuten 
-sich m

it der G
eschichtlichkeit von 

M
ensch und W

elt 
auseinandersetzen. 
 

M
odernisierungstheorien: D

ie 
A

m
erikanische R

evolution als 
M

odernisierung? 

 
 

 

M
erkm

ale der M
odernisierung 

K
ategorie aller Zugriff zur 

Erschließung m
enschlichen 

D
enkens und H

andelns in der 
V

ergangenheit (und G
egenw

art) 
w

ird angew
endet 

Ü
ber G

eschichtsdeutungen und 
M

odernisierungstheorien w
ird sich 

ausgetauscht 

Fachw
issenschaftliche 

U
ntersuchungen w

erden beurteilt 
und angew

endet auf die Zeit der 
R

eform
ation 

D
er m

odernisierungstheoretische 
A

nsatz von H
ans-U

lrich W
ehler 

A
nw

endung eines kategorialen 
Zugriffs zur Erschließung 
m

enschlichen D
enkens und 

Ü
ber G

eschichtsdeutungen w
ird 

kom
m

uniziert dabei w
erden frem

de 
und eigene D

eutungen von 

A
uf der G

rundlage der 
W

erteordnung des G
rundgesetzes 

sow
ie eigener W

ertvorstellungen 
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D
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H
andelns in der V

ergangenheit und 
G

egenw
art. 

W
ehler: H

istorische M
oderni-

sierungsforschung bevorzugt die 
A

nalyse eines B
ündels von B

asis-
prozessen: Entw

icklung des 
K

apitalism
us, B

ildung von K
lassen 

…
 (in: B

uchner: S. 25). 

G
eschichte dekonstruiert 

w
ird zu historischen H

ypothesen 
Stellung genom

m
en 

W
idersprüchliche Fälle von 

unterschiedlichen M
odernen 

W
iderspruch der tatsächlichen 

Entw
icklung der G

esellschaften, die 
einen M

odernisierungsprozess 
durchgem

acht haben besteht in der 
Tatsache, dass die H

om
ogenisierung 

und H
egem

onie alle A
nnahm

en 
eines w

estlichen Program
m

s der 
M

oderne, w
elches eine gleiche o. ä. 

Entw
icklung voraussetzt, w

iderlegt. 

Erstellung eigener B
eispiele zu 

dieser Theorie. 
 

    K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 2: W
echselw

irkungen und A
npassungsprozesse in der G

eschichte 
 K

ernm
odul: K

onzepte und T
heorien zu W

echselw
irkungen und T

ransform
ationsprozessen 

 
E

rw
artete K

om
petenzen 

D
ie Schülerinnen und Schüler …

 
1. 

untersuchen und beschreiben Form
en der B

egegnung von G
ruppen aus unterschiedlichen K

ulturen sow
ie die A

usw
irkungen von Inklusion und 
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M
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D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

Exklusion. 
2. 

untersuchen Identitätsaufbau und -w
andel von gesellschaftlichen G

ruppen und die in ihnen zum
 A

usdruck kom
m

enden M
entalitäten und 

W
eltbilder. 

3. 
analysieren länger andauernde historische Transform

ationsprozesse im
 H

inblick auf U
rsachen, B

edingungen, V
erlauf und Folgen und beurteilen 

ihre w
echselseitigen A

usw
irkungen. 

4. 
erläutern 

und 
beurteilen 

das 
B

edingungsgefüge 
von 

G
ruppeninteressen, 

ökonom
ischen 

Entscheidungen 
und 

Strukturen 
sow

ie 
deren 

A
usw

irkungen auf M
ensch und U

m
w

elt. 
5. 

beschreiben und vergleichen unterschiedliche A
nsätze zur D

eutung historischer A
npassungs- und Transform

ationsprozesse und setzen sich m
it 

ihnen auseinander. 
6. 

reflektieren W
erturteile aus der G

eschichte der eigenen und frem
der K

ulturen und überprüfen unterschiedliche G
eschichtsbilder und 

Stereotype. 4 
 

T
heoriebezug 

A
 

Theorien und K
ontroversen zur K

ulturkontakt und K
ulturkonflikt (zum

 B
eispiel U

rs B
itterli, Jürgen 

O
sterham

m
el, Peter B

urke, Sam
uel H

untington). 
B

 
H

istorische Erklärungsm
odelle zu Transform

ationsprozessen (zum
 B

eispiel Ecole des A
nnales, W

olfgang 
M

erkel, R
aj K

ollm
orgen). 

C
 

G
eschichtsw

issenschaftliche K
onzepte zur Erklärung von B

edingungen, Form
en und Folgen von M

igration (zum
 

B
eispiel K

laus J. B
ade, Jochen O

ltm
er). 

 
Für die W

ahlm
odule sind die zu unterrichtenden Inhalte am

 Ende dieses C
urriculum

s in der M
atrix m

it den 
jew

eiligen Buchstaben unter dem
 Punkt: „Theoriebezug“ hinzugefügt. 

T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion  

K
onzepte und Theorien zu 

Transform
ationsprozessen 

  

-untersuchen und beschreiben, w
ie 

sich die Form
en der B

egegnung 
zw

ischen K
ulturen darstellen  

 

-A
nw

endung fachübergreifender 
A

rbeitstechniken zur B
earbeitung 

geschichtstheoretischer Texte und 
zur B

egriffsklärung 

- A
useinandersetzung m

it der 
Perspektivität von G

eschichte in 
B

ezug auf die Frage nach der Ü
ber- 

legenheit einer K
ultur 

                                                
4 Entnom

m
en aus: K

erncurriculum
 für das G

ym
nasium

 …
 G

eschichte, N
iedersachsen, S. 34. 
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W
ie K

ulturen einander begegnen 
– G

rundform
en des 

K
ulturkontakts (K

M
 1) 

B
itterli, Form

en des K
ulturkontakts 

B
itterli, O

sterham
m

el, B
urke, 

H
untington. 

V
ergleich von Theorien und 

K
ontroversen zur K

ulturkontakt 
und K

ulturkonflikt 
A

usw
ertung von Schaubildern 

(B
eispiel in B

uchner: S. 155 f.). 

 

Identität, K
ultur, K

onflikt (K
M

 
2) 
-A

nnäherung an die Them
atik 

durch Infragestellung der eigenen 
Identität 

-Zurückgreifen auf V
orw

issen und 
eigene Erfahrungen  

-Entw
icklung erkenntnisleitender 

Fragestellungen zum
 Them

a 
„Identität und K

onflikt“ 
  

- R
eflektieren des 

Identitätsausfbaus von Individuen 
und G

ruppen 
 

K
ultur als K

onfliktursache und 
Entw

icklungshem
m

nis 
- 

H
untington, K

am
pf der 

K
ulturen 

-B
eschreibung eines 

D
eutungsansatzes historischer 

A
npassungsprozesse 

-erläutern von B
edingungsgefügen 

und Erscheinungsform
en von 

K
onflikten im

 A
nschluss an 

H
untington 

-D
ekonstruieren eigener und 

frem
der D

eutungen von 
G

eschichte, indem
 eigene und 

frem
de V

orstellungen verglichen 
w

erden. 

-W
erturteile aus der G

eschichte der 
eigenen und frem

den K
ulturen 

reflektieren. 
-K

onstruktcharakter von 
G

eschichte reflektieren. 

H
untington: K

ulturen zählen 
-einen kategorialen Zugriff zur 
Erschließung m

enschlichen 
H

andelns in der V
ergangenheit 

anw
enden 

-einen historischen Zusam
m

enhang 
m

ithilfe eines D
arstellungstextes 

rekonstruieren 

-einen historischen Sachverhalt 
beurteilen 
- eine H

ypothese über ein 
Phänom

en der V
ergangenheit 

sachgerecht und differenziert 
beurteilen 

Zählen K
ulturen? 

-R
estall, Ü

berlegenheit 
-A

nalyse eines länger andauernden 
historischen 
Transform

ationsprozesses im
 

H
inblick auf seine U

rsachen und 
B

edingungen 

-überprüfen unterschiedlicher 
G

eschichtsbilder 
-sich m

it unterschiedlichen 
D

eutungsansätzen für einen 
historischen A

npassungsprozess 
auseinandersetzen 

Identität/Identität als Schicksal 
-unterschiedliche D

eutungsansätze 
historischer A

npassungsprozesse 
-frem

de und eigene D
eutungen von 

G
eschichte dekonstruieren 

-sich m
it der spezifischen R

olle von 
K

ultur und Identität für die 
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beschreiben und vergleichen 
Entstehung und den V

erlauf von 
K

onflikten auseinandersetzen 
M

ögliche M
ethode: Führen eines 

Streitgesprächs 
-kategoriale Zugriffe zur 
Erschließung m

enschlichen 
D

enkens und H
andelns in der 

V
ergangenheit anw

enden 

-die fachübergreifende M
ethode 

des Streitgesprächs sachgerecht auf 
eine geschichtstheoretische 
Fragestellung anw

enden 
-über G

eschichtsdeutungen 
kom

m
unizieren 

G
eschichte sinnstiftend erzählen 

-sich m
it der Perspektivität von 

G
eschichte auseinandersetzen 

-unterschiedliche Positionen 
reflektieren und G

eschichte 
sinnstiftend erzählen 
-zu historischen H

ypothesen 
Stellung nehm

en 
A

usw
andern, Fliehen, 

V
erschleppen – B

edingungen, 
Form

en und Folgen von 
M

igration (K
M

 3) 
A

nnäherung 

 
-eigene erkenntnisleitende 
Fragestellungen entw

ickeln 
 

D
efinition von M

igration (O
ltm

er, 
H

örder, Liebig, B
ade) 

-Form
en von M

igration beschreiben 
und dabei einen kategorialen 
Zugriff zur B

eschreibung 
m

enschlichen H
andelns anw

enden 

 
-die B

edeutung unterschiedlicher 
Faktoren für das historische 
Phänom

en der M
igration 

reflektieren 
M

igration in der N
euen W

elt 
-historische M

igrationsvorgänge 
analysieren 

-historische Zusam
m

enhänge, 
Prozesse und Strukturen m

ithilfe 
einer K

artendarstellung 
rekonstruieren 

 

K
ategorien/D

im
ensionen von 

M
igration 

-unterschiedliche D
eutungsansätze 

des Phänom
ens M

igration 
beschreiben und vergleichen 
 Erläuterung des B

egriffes 
„M

igrationspolitik“ 

-G
eschichte sinnstiftend erzählen 

und über G
eschichtsdeutungen 

kom
m

unizieren 

-sich m
it unterschiedlichen 

D
eutungsansätzen des Phänom

ens 
M

igration auseinandersetzen 

Folgen von M
igration 

-O
ltm

er 
-am

 B
eispiel M

igration einen länger 
andauernden historischen 

-historische Zusam
m

en hänge 
m

ithilfe von Q
uellen und 

-zu historischen Sachverhalten und 
H

ypothesen Stellung nehm
en 



15	
Große	Schule	W

olfenbüttel	
Schuleigenes	Curriculum

	Geschichte	S.	II:	Kom
petenzen	KC	II/Str	Abitur	2021	

	T
hem

en und Inhalte 
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eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

-M
anning 

- B
ade 

Transform
ationsprozess im

 
H

inblick auf seinen V
erlauf und 

seine Folgen analysieren 

D
arstellungen rekonstruieren 

H
istorischer W

andel als 
T

ransform
ationsprozess von 

langer D
auer (K

M
 4) 

-B
raudel, Lange D

auer 
-R

ückbezug D
elacroix 

- W
olfgang M

erkel 
- R

aj K
ollm

orgen 

-unterschiedliche D
eutungsansätze 

historischer A
npassungsprozesse 

beschreiben und vergleichen 
 B

egriff der G
lobalisierung (O

ster 
ham

m
el). 

-über G
eschichtsdeutungen 

kom
m

unizieren 
 V

ergleich der 
m

odernisierungstheoretischen 
A

nsätze von W
ehler und B

raudel 

-sich m
it unterschiedlichen 

D
eutungsansätzen historischer 

A
npassungsprozesse 

auseinandersetzen 
-H

ypothesen über Phänom
ene der 

V
ergangenheit sachgerecht und 

differenziert beurteilen 
W

ie viel W
anderung steckt in der 

„V
ölkerw

anderung“? 
M

obilität und M
igration in der 

G
eschichte des A

ltertum
s 

Q
uellenarbeit 

-zu historischen Sachverhalten und 
H

ypothesen Stellung nehm
en 

Fortsetzung 
 

 
-sich m

it unterschiedlichen 
D

eutungsansätzen historischer 
A

npassungsprozesse 
auseinandersetzen 
-H

ypothesen über Phänom
ene der 

V
ergangenheit sachgerecht und 

differenziert beurteilen 
  K

om
petenzerw

erb – R
ahm

enthem
a 2: W

echselw
irkungen und A

npassungsprozesse in der G
eschichte  

 W
ahlpflichtm

odul: D
ie „V

ölkerw
anderung“ (W

M
 3) 

 Beschreibung aus dem
 C

urriculum
: 

1. 
U

rsachen und Verlauf (K
rise des Röm

ischen Reichs im
 3. Jahrhundert; H

unnenzug und Zerstörung des O
stgotenreichs um

 375; Reichsteilung 
395; W

anderung, Ansiedlung und Rechtsstatus der G
oten im

 Röm
ischen Reich; Ende des W

eström
ischen Reichs und Entstehung von 

germ
anischen Reichen). 
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2. 
D

as O
stgotenreich in Italien (Theoderich als röm

ischer H
eerm

eister; Eroberung Italiens und Errichtung des O
stgotenreichs; 

H
errschaftsverständnis Theoderichs; soziale und rechtliche Beziehungen zw

ischen G
oten und Röm

ern). 
3. 

D
as M

erow
ingerreich unter C

hlodw
ig (Errichtung des Frankenreichs 486; Bedeutung des C

hristentum
s für die Beziehung von Franken und 

G
allorom

anen; H
errschaftsverständnis C

hlodw
igs; Staatsorganisation des M

erow
ingerreiches; Ausblick auf die Zeit der K

arolinger). 
4. 

Rezeption der „Völkerw
anderung“ (zum

 Beispiel in Sage, Bild und Film
). 

U
m

setzung im
 schuleigenen C

urriculum
 

 T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion  

O
rientierung 

U
rsachen und V

erlauf der 
V

ölkerw
anderung 

 K
ontakte und w

echselseitige 
B

eeinflussung zw
ischen R

öm
ern 

und G
erm

anen 
  

U
m

gang m
it verschiedenartigen 

Q
uellen aus archäologischen 

Funden etc. 
 U

m
gang m

it K
arten (B

uchner, S. 
170). 
 Internetrecherche zur 
„V

ölkerw
anderung“ 

- U
ntersuchung und B

eschreibung 
von Form

en der B
egegnung von 

G
ruppen aus unterschiedlichen 

K
ulturen sow

ie die A
usw

irkungen 
von Inklusion und Exklusion. 
 

B
ildung neuer germ

anischer 
G

ruppen 
R

öm
er und G

erm
anen: eine lange 

B
eziehung (B

arbaren und 
G

erm
anen) 

- schriftliche Q
uellen interpretieren 

- U
ntersuchen Identitätsaufbau und -

w
andel von gesellschaftlichen 

G
ruppen und die in ihnen zum

 
A

usdruck kom
m

enden M
entalitäten 

und W
eltbilder 

U
rsachen, B

edingungen und 
V

erlauf der „V
ölkerw

anderung“ 
R

öm
ern und G

erm
anen als 

N
achbarn 

 W
andel durch K

ontakt: R
om

 
verändert die G

erm
anen (A

uflösung 
traditioneller Stam

m
esstrukturen in 

- B
ildinterpretationen 

- Statistiken interpretieren 
 - 

 
 

- B
eurteilung und W

ertung der 
Entw

icklung innerhalb dieses 
K

ulturkontaktes 
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	Geschichte	S.	II:	Kom
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

den germ
anischen O

berschichten, 
Etablierung ehrgeiziger neuer 
Führungspersönlichkeiten) 

D
ie R

olle von G
erm

anen und 
R

öm
ern bei der U

m
gestaltung und 

A
uflösung des R

öm
ischen R

eichs 
 G

erm
anenangriffe und R

eichskrise 
 Stabilisierung und „B

arbarisierung“ 
des R

öm
ischen R

eiches 

- W
andel durch K

onflikt: G
erm

anen 
bedrohen das R

öm
ische R

eich 
  G

erm
anen ziehen plündernd bis 

Spanien, Italien und G
riechenland 

- H
unneneinfall und germ

anische 
„V

ölkerw
anderung“: die W

estgoten 
finden A

ufnahm
e im

 R
öm

ischen 
R

eich, besiegen den röm
ischen 

K
aiser bei A

drianopel 
- A

ufteilung des R
öm

ischen R
eiches 

in ein W
est- und ein O

streich 
- D

ie R
öm

er ziehen sich aus 
B

ritannien zurück, Land w
ird von 

germ
anischen Stäm

m
en 

eingenom
m

en 
- W

estgoten erobern die Stadt R
om

 
(410) 

- K
artenarbeit 

- schriftliche Q
uellen interpretieren 

und vergleichen  
  

- B
eurteilung und D

eutung der 
Folgen 
- Erkennen des K

onstruktcharakters 
von G

eschichte 
 - Erläuterung und B

eurteilung des 
B

edingungsgefüges von 
G

ruppeninteressen, ökonom
ischen 

Entscheidungen und Strukturen 
sow

ie deren A
usw

irkungen auf 
M

ensch und U
m

w
elt 

D
ie E

ntstehung von germ
anischen 

R
eichen und ihre E

ntw
icklung: 

C
hancen und H

erausforderungen 
    

- 418 G
ründung eines R

eiches der 
W

estgoten in Südfrankreich 
- R

öm
er und G

erm
anen besiegen die 

H
unnen (451) 

- Plünderung R
om

s (durch die 
V

andalen) 
- Ende des W

estreiches (476) durch 

- schriftliche Q
uellen erläutern 

- Sekundärtexte analysieren 
- U

m
gang m

it D
arstellungen 

- Statistiken analysieren 
-Politische Plakate beurteilen 
-A

nalyse von M
aterialien aus dem

 
Internet; historische Spielfilm

e 

- A
nalyse länger andauernder 

historischer 
Transform

ationsprozesse im
 

H
inblick auf U

rsachen, 
B

edingungen, V
erlauf und Folgen 

und B
eurteilung ihrer 

w
echselseitigen A

usw
irkungen 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

          - 3 A
rten der M

igration von 
germ

anischen G
ruppen ins R

öm
ische 

R
eich 

A
bsetzung des letzten 

w
eström

ischen K
aisers: 

K
ontinuitäten und D

iskontinuitäten 
 - ab 486 G

ründung des 
Frankenreiches in B

elgien und 
N

ordfrankreich (durch C
hlodw

ig) 
- 493 G

ründung des R
eiches der 

O
stgoten in Italien 

- H
errschaftsverständnis 

Theoderichs, soziale und rechtliche 
B

eziehungen zw
ischen G

oten und 
R

öm
ern 

 -gew
altsam

e Einw
anderung bei 

B
esetzung von G

ebieten ohne 
A

bm
achungen m

it der röm
ischen 

Seite 
- unkontrolliertes Eindringen ins 
R

eich, danach A
bschluss von 

V
erträgen m

it dem
 K

aiser nach 
V

orbild der W
estgoten 

- Sonderfall der Franken 

analysieren 
- M

ünzen und M
edaillons 

analysieren (H
inw

eise zur M
ethode 

in: B
uchner, S. 184 f.). 

- A
rbeit m

it K
arten (H

inw
eise zur 

M
ethode in B

uchner: S. 218 f.). 

- B
eschreiben und V

ergleichen 
unterschiedlicher A

nsätze zur 
D

eutung historischer A
npassungs- 

und Transform
ationsprozesse und 

A
useinandersetzung dam

it. 
-Fällen reflektierender W

erturteile 
aus der G

eschichte der eigenen und 
frem

der K
ulturen und Ü

berprü- 
fung unterschiedlicher 
G

eschichtsbilder und Stereotype 

D
ie D

arstellung und D
eutung der 

„V
ölkerw

anderung“ von der 
A

ntike bis zur G
egenw

art 

R
ezeption der V

ölkerw
anderung: 

D
ie N

achw
elt beschäftigt sich m

it 
der V

ölkerw
anderungszeit 

- „V
ölkerw

anderung“ und 
„B

arbareneinfälle“ – B
egriffe 

prägen die W
ahrnehm

ung 

- A
nalyse von B

uchcovern 
- A

nalyse von D
enkm

älern (B
eispiel 

H
erm

annsdenkm
al) 

- R
ezeption der „V

ölkerw
anderung“ 

in Sage, B
ild und Film

. 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

 - D
ie V

ölkerw
anderung in der 

bildenden K
unst 

 - W
ie aktuell ist die 

„V
ölkerw

anderung“: M
igration 

heute und M
igration in der 

V
ergangenheit 

  - A
nalyse von G

em
älden 

    Erkennen der Tatsache, dass 
D

eutung der G
eschichte stets m

it 
aktuellen Erfahrungen und 
Ereignissen der jew

eiligen 
Lebenszeit bei der Interpretation 
und dem

 V
erständnis historischer 

Ereignisse verknüpft ist 
D

ie „V
ölkerw

anderung“ – U
rsache 

für den U
ntergang des R

öm
ischen 

R
eiches? 

 

K
ontroverse D

ebatte über die 
verschiedenen A

uslegungen der 
R

olle, die die „V
ölkerw

anderung“ 
für den U

ntergang des R
öm

ischen 
R

eiches gespielt hat 

V
ergleich von Textquellen 

 

U
rsachen und Folgen der 

V
ölkerw

anderung 
 D

ie „V
ölkerw

anderung“ und die 
Entstehung Europas 

Schubfaktoren versus Zugfaktoren 
  Entw

ickeln einer Stellungnahm
e 

dazu, inw
iew

eit die Ereignisse und 
Entw

icklungen der 
V

ölkerw
anderungszeit einen 

A
uflösung- oder einen 

V
erw

andlungsprozess darstellten 

Erstellung eines Schaubildes 
(B

eispiel in B
uchner: S. 232) 

-Fällen reflektierender W
erturteile 

aus der G
eschichte der eigenen und 

frem
der K

ulturen und Ü
berprü- 

fung unterschiedlicher 
G

eschichtsbilder und Stereotype 
 -A

nalyse länger andauernder 
historischer 
Transform

ationsprozesse im
 

H
inblick auf U

rsachen, 
B

edingungen, V
erlauf und Folgen 

und B
eurteilung ihrer 

w
echselseitigen A

usw
irkungen. 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

Erläutern und B
eurteilen des 

B
edingungsgefüges von 

G
ruppeninteressen, ökonom

ischen 
Entscheidungen und Strukturen 
sow

ie deren A
usw

irkungen auf 
M

ensch und U
m

w
elt 

   K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 3: W
urzeln unserer Identität 

 K
ernm

odul: D
ie Frage nach der deutschen Identität  

 
E

rw
artete K

om
petenzen 

D
ie Schülerinnen und Schüler …

 
1. 

analysieren die G
rundlagen einer deutschen Identität und deren m

entalitätsgeschichtliche und ideologische V
oraussetzungen und setzen sich 

dam
it auseinander. 

2. 
erläutern A

usprägungen und V
eränderungsprozesse im

 kollektiven Selbstverständnis der M
enschen in D

eutschland. 
3. 

setzen sich m
it Erscheinungsform

en nationalen D
enkens und Selbstverständnisses sow

ie deren A
usw

irkungen bis in die G
egenw

art auseinander. 
 

T
heoriebezug 

A
 

N
ation – B

egriff und M
ythos (zum

 B
eispiel H

erfried M
ünkler, B

enedict A
nderson). 

B
 

D
eutungen des deutschen Selbstverständnisses im

 19. und 20. Jahrhundert (zum
 B

eispiel H
einrich A

ugust 
W

inkler). 
C

 
D

eutscher Sonderw
eg (zum

 B
eispiel H

elm
uth Plessner, K

arl D
ietrich B

racher, H
ans-U

lrich W
ehler) und 

transnationale G
eschichtsschreibung, auf zum

 B
eispiel Sebastian C

onrad, Jürgen O
sterham

m
el). 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

 
Für die W

ahlm
odule sind die zu unterrichtenden Inhalte am

 Ende dieses C
urriculum

s m
it den jew

eiligen 
Buchstaben unter dem

 Punkt: „Theoriebezug“ hinzugefügt. 
T

hem
en und Inhalte 

Sachw
issen 

M
ethoden 

D
eutung und R

eflexion  
 T

hem
en und Inhalte 

Sachw
issen 

M
ethoden 

D
eutung und R

eflexion  
D

ie Frage nach der deutschen 
Identität (Teil I)  

-historische Sachverhalte 
beschreiben 
-G

roßepochen einordnen und 
benennen 

- die G
rundlagen einer deutschen 

Identität und deren 
m

entalitätsgeschichtliche und 
ideologische V

oraussetzungen 
analysieren und sich dam

it 
auseinandersetzen 
-Fachspezifische A

rbeitstechniken: 
-A

nfertigung eines C
lusters 

-Interpretation von Sekundärtexten 
-D

ekonstruktion von G
eschichte 

-K
om

m
unizieren über 

G
eschichtsdeutungen  

-G
eschichte als Q

uelle für 
Identifikation und Identität in einer 
G

esellschaft reflektieren 
-unterschiedliche Positionen von 
Identität reflektieren  

N
ation – B

egriff und M
ythos (Teil 

II) 
-lexikalische A

rtikel w
iedergeben 

-historische Sachverhalte 
beschreiben zur Erläuterung 
kom

plexer historischer 
Zusam

m
enhänge 

- die G
rundlagen einer deutschen 

Identität und deren 
m

entalitätsgeschichtliche und 
ideologische V

oraussetzungen 
analysieren und sich dam

it 
auseinandersetzen 
-B

ildquellenanalyse (z. B
. 

G
em

älde) 
-A

nalyse einer zeitgenössischen 
Schriftquelle 
-D

ekonstruktion von G
eschichte 

 

-Phänom
ene der V

ergangenheit 
sachgerecht und differenziert 
beurteilen 
-aufgrund eigener 
W

ertvorstellungen zu historischen 
Sachverhalten Stellung nehm

en 
-durch R

echerchieren von 
bestim

m
ten Sachverhalten im

 
Internet überprüfen, ob 
Sachverhalte, V

erm
utungen oder 

H
ypothesen sachlich richtig sind 

D
eutungen des deutschen 

-Perspektiven und D
im

ensionen der 
-K

arikaturanalyse 
-sich m

it Erscheinungsform
en 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

Selbstverständnisses im
 19. U

nd 
20. Jahrhundert (Teil III) 

G
eschichte als gedankliche 

O
rdnungsm

uster zur O
rientierung 

in R
aum

 und Zeit benennen 

-V
erfassen eines Leserbriefes an 

eine Tageszeitung 
-Erläuterung von Sachverhalten auf 
der G

rundlage von M
aterial und 

K
enntnissen 

deutschen D
enkens und deren 

A
usw

irkungen bis in die 
G

egenw
art auseinandersetzen 

    K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 3: W
urzeln unserer Identität 

 W
ahlpflichtm

odul: D
as deutsch-polnische V

erständnis im
 19. und 20. Jahrhundert (W

M
 1) 

 T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion  

Beschreibung aus dem
 C

urriculum
: 

1. 
U

rsprünge Polens (K
önigreich, Verfassung 1791, Teilungen 1772-1795). 

2. 
D

ie H
erausbildung der N

ationalstaaten D
eutschland und Polen (D

eutschland: unter anderem
 Reis Einigungskriege bis 1870/71 – Polen: von 

nationalen Aufständen zur Politik der „organischen Arbeit“; die 2. Polnische Republik 1918). 
3. 

K
onfliktfeld N

ationalstaat (unter anderem
 G

erm
anisierung [zum

 Beispiel Schulpolitik], nationale Stereotype, G
renzziehung nach dem

 Ersten 
W

eltkrieg). 
4. 

N
ationalsozialism

us: D
eutsche und polnische Erfahrungen (unter anderen N

S-Rassen Ideologie, Vernichtungskrieg, H
eim

atarm
ee, W

arschauer 
Aufstände). 

5. 
D

as deutsch-polnische Verhältnis nach dem
 Zw

eiten W
eltkrieg (unter anderem

 G
örlitzer Abkom

m
en, H

irtenbrief der polnischen Bischöfe 1965, 
W

arschauer Vertrag 1970/72, Partnerschaftsvertrag und 1091). 
U

m
setzung im

 schuleigenen C
urriculum

 
 D

eutschland und Polen: 
V

erständnis im
 19. und 20. 

Jahrhundert 
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hem

en und Inhalte 
Sachw
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M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

W
ie entstanden die polnische und 

die deutsche Frage? 
 

 
 

- Ü
berblick über die Entstehung 

der polnischen und der deut-
schen Frage  

 

- Zeitalter des N
ationalism

us u. die 
nationale Frage 

- drei polnische Teilungen  
- polnische N

ationalbew
egung und 

N
apoleon  

- N
apoleon, die D

eutschen und das 
Ende des Reiches 

- G
eburtsstunde des deutschen N

a-
tionalism

us  
 

- A
rbeit m

it einer Zeitleiste (zw
ei-

spaltige Zeitleiste zur deutschen 
und polnischen G

eschichte von 
1772 bis 1815) 

- B
ildquellenarbeit (A

llegorie zur 
ersten polnische Teilung 1772; 
G

em
älde G

eorg Friedrich 
K

ersting, A
uf V

orposten)  
- A

rbeit m
it Schaubildern (w

ech-
selnde Zugehörigkeiten von pol-
nischen Städten und gebieten von 
1773–1991)  

- Textquellenarbeit (Jan H
enryk 

D
abrow

ski 1797 zum
 V

erhältnis 
von Polen und N

apoleon; Pro-
klam

ation des preußischen K
ö-

nigs zum
 W

iderstand gegen N
a-

poleon, 1813; H
istoriker Thom

as 
N

ipperdey zur B
edeutung N

apo-
leons für die D

eutschen im
 19. 

Jh., 1983)  
- K

artenarbeit (Polnische Teilun-
gen, N

euordnung des H
eiligen 

R
öm

ischen R
eiches deutscher 

N
ation unter N

apoleon 1813) 
- D

arstellungstexte analysieren 
(H

istoriker N
orm

an D
avies 2000 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zur Frage inw

iefern sich die polni-
schen und deutschen N

ationalis-
ten im

 Jahr 1815 in einer ähnli-
chen oder verschiedenen Situati-
on befanden  

- zu den Folgen der Teilungen für 
Polen und für die G

eschichts-
schreibung 

- zu den langfristigen Folgen für 
die territoriale Entw

icklung Po-
lens von 1773 bis 1950  
 

- zur H
altung des preußischen K

ö-
nigs in B

ezug auf die nationale 
Frage� 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

zu den Folgen der polnischen 
Teilungen) 

W
ie löst der W

iener K
ongress die 

nationale Frage? 
 

 
 

- Ü
berblick zu den A

ntw
orten des 

W
iener K

ongresses 1814/15 auf 
die polnische und die deutsche 
Frage und die dam

it verbunde-
nen langfristigen Problem

e  

- N
euordnung Europas und die 

H
eilige A

llianz  
- polnische Frage auf dem

 K
on-

gress  
- N

euordnung D
eutschlands: der 

D
eutsche B

und  
- Ideen, Ziele und Träger des deut-

schen N
ationalism

us  

- Textquellenarbeit (D
eutsche 

B
undesakte vom

 8. Juni 1815; 
Freiherr vom

 Stein über den 
D

eutschen B
und; W

ilhelm
 von 

H
um

boldt über den D
eutschen 

B
und) 

- K
artenarbeit (D

er D
eutsche B

und 
– M

itteleuropa nach dem
 W

iener 
K

ongress 1815) 
- D

arstellungstexte analysieren 
(H

ans H
enning H

ahn über die Si-
tuation der polnischen und deut-
schen N

ation nach dem
 W

iener 
K

ongress, 1995)  
- A

rbeit m
it K

arikaturen („Zeit-
geist“ und „A

nti-Zeitgeist“ K
ari-

katur von J. M
. V

oltz, 1819; 
anonym

e französische K
arikatur 

zum
 V

erhalten der K
ongressteil-

nehm
er) 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zu den A

ufgaben, Zielen und Er-
gebnissen des W

iener K
ongres-

ses 
- zur Frage, ob der D

eutsche B
und 

1815 eine sinnvolle oder fehler-
hafte Lösung für die N

euordnung 
D

eutschlands darstellte� 

N
ation ohne Staat – 

Teilungsherrschaft über Polen 
 

 
 

- Entw
icklung in den polnischen 

Teilungs-gebieten nach 1815  
- Zeitalter der A

ufstände gegen die 
Teilungs-m

ächte  
- Polenbegeisterung in Europa  

- B
ildquellenarbeit (A

llegorie Po-
lens, A

usschnitt aus einer Post-
karte von 1910; Finis Poloniae, 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zur polnische N

ationalbew
egung 

und ihre Ideologie  
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hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

- unterschiedliche V
erhält-nisse in 

den Teilungs-gebieten  
- W

erden der m
odernen polni-

schen N
ation  

G
em

älde von D
ietrich M

onten, 
1832) 

- A
rbeit m

it K
arikaturen (K

arika-
tur von A

ndrzej M
leczko) 

- D
arstellungstexte analysieren 

(H
istoriker N

orm
an D

avies zu 
den V

eränderungen im
 polni-

schen N
ationalbew

usst-sein, 
2000; A

usschnitt einer w
issen-

schaftlichen D
arstellung der G

e-
schichte Polens) 

- Textquellenarbeit (M
anifest des 

polnischen Sejm
 1830; D

enk-
schrift von G

eneral von R
oeder 

am
 5. M

ai 1831; Zeitungsartikel: 
K

ocher- und Jagstboten aus K
ün-

selsau, 1832; R
ede Zar N

ikolaus 
I. vor polnischen D

eputierten, 
1835)  

- zu den jew
eiligen K

onfliktpositi-
onen R

usslands und Polens  

1815–1848: „W
as ist des 

D
eutschen V

aterland?“ 
 

 
 

- politische Ziele, A
ktionen und 

G
egner der national-liberalen 

B
ew

egung im
 V

orm
ärz (1815–

1848) sow
ie V

erlauf, Problem
e 

und Ergebnis der R
evolution von 

1848/49  

- Liberalism
us – w

elche A
rt von 

„Freiheit“?  
- nationalliberale B

ew
egung bis 

1848  
- R

evolution 1848  
- Problem

e und Entscheidungen in 
der Paulskirche 

- Sieg der G
egenrevolution  

- B
ildquellenarbeit (H

am
bacher 

Fest, B
riefm

arke von 2007; kolo-
rierte Lithografie von Leopold 
Schlesinger, 1849)  

- A
rbeit m

it Strukturbildern 
(Schem

a der Paulskirchen-
verfassung vom

 28. M
ärz 1849) 

- K
artenarbeit (B

evölkerung nach 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zu den U

rsachen, Form
en und 

Folgen der nationalliberalen B
e-

w
egung im

 V
orm

ärz (1815–
1848) 

zum
 V

erfassungsentw
urf von 

1849
� 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

Sprachen im
 M

itteleuropa, 19. Jh.) 
- Textquellenarbeit (R

ede Johann 
G

eorg A
ugust W

irths auf dem
 

H
am

bacher Fest, 1832; R
eden 

der A
bgeordneten W

ilhelm
 Jor-

dan und A
rnold R

uge 1848 zur 
Stellung Posens im

 D
eutschen 

B
und; privater B

rief Friedrich 
W

ilhelm
s IV

. vom
 13. D

ezem
ber 

1848 an den G
esandten B

unsen 
über die K

aiserkrone) 
- A

nalyse w
issenschaftlicher D

ar-
stellungstexte (H

istoriker H
ans-

U
lrich W

ehler 2001 zur Situation 
der deutschen N

ationalbew
egung 

vor 1848) 
1871 – R

eichsgründung von oben? 
 

 
 

- B
ildung eines kleindeutschen 

N
ationalstaats 

- 
N

ationalbew
egung nach 1849  

- 
deutscher D

ualism
us  

- 
V

erfassungskonflikt in Preußen  
- 

„Einigungskriege“  
- 

R
eichsgründung 1871  

- 
Textquellenarbeit (Eisen und 
B

lut-R
ede B

ism
arcks vom

 30. 
Septem

ber 1862; Zeitungs-
artikel aus der N

euen Preußi-
schen Zeitung zu K

aiser und 
V

erfassung; der polnische A
b-

geordnete A
lfred von Zoltow

ski 
in einer R

ede vor dem
 D

eutschen 
Reichstag, 1. A

pril 1871 zur 
R

eichsgrün-dung und Polen; 
O

tto von B
ism

arcks Erw
ide-

rung, 1.4.1871)  

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zur „R
eichsgründung von oben“  

- 
zum

 V
erfassungsentw

urf von 
1871  

- 
zum

 dem
okratischen C

harakter 
der beiden politischen V

erfas-
sungs-ordnungen von 1848 und 
1871
� 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
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	Stand:	Juli	2019	

- 
K

arikaturenanalyse („D
er eiser-

ne Junggesell“ 1870)� 
- 

A
usw

ertung von Schaubildern 
(V

erfassung des D
eutschen 

R
eiches vom

 16. A
pril 1871)  

- 
B

ildquellenarbeit (Porträtfotos 
B

ism
arck und W

ilhelm
 I.  

- 
K

artenarbeit (V
om

 D
eutschen 

B
und zum

 R
eich – G

ebietsge-
w

inne Preußens ab 1864 und 
B

eitritte zum
 D

eutschen Zoll-
verein bis 1871)  

D
er Erste W

eltkrieg: D
ie 

G
ründung der R

epublik Polen 
 

 
 

- 
W

eg zur Staatsgründung Polens 
im

 V
erlauf des Ersten W

elt-
krieg  

- 
G

erm
anisierung und R

ussifizie-
rung  

- 
nichtpolnische N

ationalbew
e-

gung – K
onkurrenten?  

 
- 

neue H
andlungsspielräum

e vor 
1914 und Erster W

eltkrieg  
 

- 
Textquellenarbeit (H

istoriker 
W

olfgang W
ipperm

ann zur Po-
lenpolitik im

 K
aiserreich, 1992; 

M
itarbeiter Jozef Pilsudskis, W

. 
Jodka-N

arkiew
icz, 1909 in ei-

nen A
rtikel zur nationalen Fra-

ge; R
om

an D
m

ow
ski, G

egen-
spieler von J. Pilsudski, 1908 
zur nationalen polnischen Strate-
gie; Jozef Pilsudski am

 6. A
u-

gust 1914 in einem
 M

anifest) 
- 

B
ildquellenarbeit (G

em
älde von 

Juliusz K
ossak, 1909; Foto des 

D
enkm

als Józef Piłsudskis vor 
dem

 R
egierungssitz des polni-

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zur Polenpolitik im
 K

aiser-
reich
� 

- 
zum

 V
erhältnis der polnischen 

zu anderen N
ationalbew

egun-
gen O

steuropas� 
- 

zu den Zielen und das Selbst-
verständnis Pilsudskis zu B

e-
ginn des Ersten W

eltkriegs� 
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

schen Präsidenten, W
arschau 

2015; Foto Polen im
 österreich-

ungarischen H
eer) 

- 
D

arstellungstexte analysieren 
(H

istoriker Jürgen H
eyde zur 

nichtpolnischen N
ationsw

er-
dungen, 2006; H

istoriker  
N

. D
avies zum

 A
nteil des K

ai-
serreichs an Polens U

nabhän-
gigkeit 1918, 2006) 

D
er K

am
pf um

 die G
renzen nach 

dem
 Ersten W

eltkrieg 
 

 
 

- 
K

onflikte zw
ischen D

eutschen 
und Polen nach 1918 um

 stritti-
ge G

ebiete und G
renzen  

- 
Erbe des Ersten W

eltkrieges  
- 

Entscheidungen des V
ersailler 

V
ertrages  

- 
G

renzkäm
pfe und V

olksab-
stim

m
ungen  

- 
Polen und nationale M

inderhei-
ten  

- 
Textquellenarbeit („Program

m
 

für den W
eltfrieden“, A

nspra-
che des U

S-Präsidenten 
W

oodrow
 W

ilson  
8. Januar 1918; G

rundsätze für 
die Friedensverhandlungen“, 
B

otschaft des U
S-Präsidenten 

an den K
ongress, 11. Februar 

1918; Flugblatt des O
stm

arken-
vereins, der seit 1894 die „Stär-
kung des D

eutschtum
s“ in Po-

sen und W
estpreußen betrieb, 

1919; „D
er slaw

ische G
edan-

ke“, aus der W
arschauer Zei-

tung „D
ie R

epublik Polen“, 23. 
M

ai 1922; D
enkschrift des C

hef 
der deutschen H

eeresleitung 
G

eneral von Seeckt, 11.9.1922) 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zu den deutsch-polnischen B
e-

ziehungen nach 1918 
- 

zum
 K

am
pf um

 die G
renzen 

nach dem
 Ersten W

eltkrieg und 
die A

usw
irkungen auf das 

deutsch-polnische V
erhältnis  

- 
zur Frage, ob das G

renzzie-
hungs-problem

 besser hätte ge-
löst w

erden können
� 
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hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

- 
D

arstellungstexte analysieren 
(H

istoriker H
einrich A

ugust 
W

inkler zum
 deutsch-polni-

schen V
erhältnis, 2003; A

uszug 
aus H

orst B
ieneks Rom

an „D
ie 

erste Polka“, 1975  
- 

K
artenarbeit (G

renzen und B
e-

völkerung, G
eschichtskarte zu 

den G
renzen der neuen N

atio-
nalstaaten nach 1919 und zur 
B

evölkerungsstruktur und den 
Sprachen; A

bstim
m

ung in 
O

berschlesien 20. M
ärz 1921  

- 
B

ildquellenarbeit (D
rehscheibe 

für Schüler – „W
ir verloren:“ 

Franz Lindner, um
 1935; Fort 

m
it dir Preuße!, Plakat eines 

Schützenverbandes, 1930; Pro-
paganda im

 G
renzkam

pf Plaka-
te zur V

olksabstim
m

ung in 
O

ber-schlesien am
 21. M

ärz 
1921) 

1939–1945: B
esetzung – 

V
ernichtung – W

iderstand 
 

 
 

- 
deutsche H

errschaft in Polen 
w

ährend des Zw
eiten W

elt-
kriegs  

- 
Ü

berfall der W
ehrm

acht auf 
Polen  

- 
H

olocaust in Polen  
- 

W
iderstand im

 U
ntergrund  

- 
Textquellenarbeit (Franz R

öder, 
Leiter eines Einsatzkom

m
andos 

der SiPo (Sicherheitspolizei) 
und des SD

 (Sicherheitsdienst)  
in B

rom
berg, an das  

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zum
 V

ernichtungskrieg in Po-
len 

- 
zur R

olle Polens in der  
N

S-Eroberungspolitik  
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

SD
-H

auptam
t in B

erlin,  
20. O

ktober 1939; H
einrich 

H
im

m
ler, D

enkschrift, M
ai 

1940; Instruktion des polni-
schen W

iderstands von 1941)  
- 

B
ildquellenarbeit (Foto W

ar-
schauer G

hetto 1943) 
- 

D
arstellungstexte analysieren 

(W
eltkrieg und G

edenkkultur, 
Interview

 m
it D

ieter B
ingen 

(D
irektor des D

eutschen Polen-
Instituts), 2009;  

- 
A

rbeit m
it K

arikaturen („H
itler-

Stalin-Pakt“ K
arikatur von D

a-
vid Low

 in der britischen Zei-
tung Evening Standard vom

 20. 
Septem

ber 1939) 
- 

K
artenarbeit (K

arte zu den 
deutschen V

ernichtungs- und 
K

onzentrationslagern in Polen)  

- 
zum

 G
eschichtsbew

usstsein in 
B

ezug auf H
olocaust und  

N
S-Polenpolitik  

- 
zum

 N
S-M

enschbild von H
ein-

rich H
im

m
ler  

„O
der-N

eiße-Linie“ – eine 
Friedensgrenze? 

 
 

 

- K
onflikte um

 die G
renzziehung, 

um
 die V

ertreibungen und um
 

die gegensätzlichen R
echtsauf-

fassungen nach dem
 Zw

eiten 
W

eltkrieg 

- Entscheidungen der Siegerm
äch-

te 1945  
- G

renzkonflikt aus Sicht der D
D

R
 

und B
R

D
  

- K
alter K

rieg und neue O
stpolitik  

- Textquellenarbeit (R
egierungser-

klärung O
tto G

rotew
ohls vom

 
12. O

ktober 1949; Erklärung des 
B

undes-tages durch Paul Löbe, 
13. Juni 1950; V

ertrag zw
ischen 

Polen und der B
undesrepublik,  

7. D
ezem

ber 1970; Fernseh-

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zu den politischen und rechtli-

chen Positionen zur „O
der-

N
eiße-Linie“ in der N

achkriegs-
zeit  

- zur Frage nach A
nerkennung der 

O
der-N

eiße-G
renze als Staats-
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

ansprache von B
undeskanzler 

W
illy B

randt, W
arschau 7. D

e-
zem

ber 1970; Entschließung des 
B

undes der V
ertriebenen zu den 

O
stverträgen, 11. M

ärz 1972; 
R

ede von G
eneral Jaruzelski zum

 
7. M

ai 1985  
- K

artenarbeit (Flüchtlinge und 
V

ertriebene in O
stm

itteleuropa 
bis 1960) 

- B
ildquellenarbeit (D

reigeteilt?, 
W

estdeutsches Plakat, Pom
m

er-
sche Landsm

annschaft, erste 
H

älfte 1960er-Jahre; Freund-
schaftsvertrag, Plakat aus der 
D

D
R

 1950) 

grenze  
- zur Position der deutschen V

er-
triebenen und der Jaruselskis  
zur G

renzziehung  

Sind V
ersöhnung und Freundschaft 

m
öglich? 

 

 
 

 

- 
das politische und gesellschaft-
liche V

erhältnis von D
eutschen 

und Polen nach dem
 Zw

eiten 
W

eltkrieg  

- 
K

rieg und V
ertreibung als B

e-
lastung nach 1945  

- 
Last der V

ergangenheit und die 
Schuld  

- 
B

edeutung einer G
este – 

B
randts K

niefall  
- 

zw
ei deutsche Staaten und die 

Solidarnosć  

- 
B

ildquellenanalyse (Teilnehm
er 

eines Schlesier-treffens in 
M

ünchen protestieren gegen die 
O

stverträge, Foto vom
 11. Juli 

1971; G
egendem

onstranten bei 
einer V

eranstaltung von V
er-

triebenen, Foto vom
 14. M

ai 
1966; K

onrad A
denauer bei der 

A
ufnahm

e in den D
eutschen 

O
rden, Foto vom

 10. M
ärz 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zum
 K

niefall W
illi B

randts in 
W

arschau 
- 

zur O
stpolitik W

illi B
randts 

- 
zum

 deutsch-polnischen V
er-

hältnis von 1945 bis 1989  
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

1958; 1410 und 1945, Polni-
sches Plakat, 1960; K

niefall 
B

randts vor dem
 G

hetto-
D

enkm
al in W

arschau, Foto, 
1970)   

- 
Textquellenarbeit (Journalist 
Peter M

erseburger zur G
este 

W
illi B

rands am
 G

hetto-
D

enkm
al am

 7. D
ezem

ber 
1970; R

ede Erich H
oneckers 

zur Lage in Polen am
 5. D

e-
zem

ber 1980; Solidarität m
it 

der Solidarnosc, Entschließung 
des D

eutschen B
undestages, 18. 

D
ezem

ber 1981; R
ede Lech 

W
alesa vor der Friedrich-Ebert-

Stiftung in B
onn, 7. Septem

ber 
1989) 

1990 – B
eginnt ein neues, 

partnerschaftliches K
apitel? 

 
 

 

- 
U

rsachen, V
erlauf und Folgen 

der politischen U
m

brüche 
1989/90 in Polen und D

eutsch-
land  

- 
Epochenjahr 1989/90  

- 
friedliche R

evolution in Polen  
- 

von den M
ontagsdem

onstratio-
nen zur V

ereinigung  
- 

neue deutsch-polnische B
ezie-

hungen  

- 
B

ildquellenarbeit (B
efreundete 

Staaten?, B
rüder Jarosław

 und 
Lech K

aczyński m
it A

ngela 
M

erkel auf einem
 Titelbild des 

M
agazins D

er Spiegel, 18. Juni 
2007)  

- 
D

arstellungstext (D
eutsch-

polnische B
eziehungen, Polito-

loge K
ai-O

laf Lang zur R
olle 

Polens in der internationalen 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zur Frage, inw
iefern die politi-

sche Entw
icklung Polens die 

friedliche R
evolution in der 

D
D

R
 beförderte  

- 
zur Frage, ob es nach dem

 Ende 
des K

alten K
rieges zu einem

 
konfliktfreien und partner-
schaftlichen V

erhältnis zw
i-
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
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	Stand:	Juli	2019	

Politik seit 1990, 2011)  
- 

A
rbeit m

it K
arikaturen („A

uf 
ein N

eues“, B
undeskanzler 

H
elm

ut K
ohl und der polnische 

M
inisterpräsident Tadeusz M

a-
zow

iecki, W
. H

anel, 1990); A
us 

G
renzen sollen B

rücken w
er-

den, A
nsprache des B

undesprä-
sidenten Richard von W

eizsäcker 
am

 2. M
ai 1990 in W

arschau) 

schen Polen und D
eutschland 

gekom
m

en ist  

H
eim

at und Frem
de – 

M
igrationsprozesse in E

uropa 
 

 
 

A
rbeitsm

igration der sogenannten 
„R

uhrpolen“ 
 

 
 

- U
rsachen für die Zuw

anderung 
der sogenannten „R

uhrpolen“ 
und deren Lebens- und A

rbeits-
um

stände  

- B
edingungsfaktoren der Zuw

an-
derung  

- Zuw
anderer  

- Leben in „K
olonien“  

- A
rbeit im

 B
ergbau  

- B
ildquellenarbeit („G

rüße aus 
H

abinghorst“, Postkarte einer 
K

olonie, 1923)  
- Textquellenarbeit (W

erbung für 
die A

nw
erbung von A

rbeits-
kräften, 1908; B

ericht einer pol-
nischen Lokalchronik aus 
B

ottrop, 1911)  
- Statistiken ausw

erten (A
rbeits-

m
igranten nach H

erkunftspro-
vinzen) 

- K
artenarbeit (A

rbeitsm
igrations-

ström
e in das R

uhrgebiet  
2. H

älfte 19. Jahrhundert)  

Sach- und W
erturteile form

ulieren: 
- zu den B

edingungsfaktoren der 
m

assenhaften A
rbeitsm

igration 
und der Frage, inw

iefern bezogen 
auf heutige M

igrationen ähnliche 
Faktoren vorliegen 

- Perspektivenw
echsel einnehm

en:  
- als A

rbeitsm
igrant im

 R
uhrgebiet 

einen B
rief an die Eltern schrei-

ben 

Integration der „R
uhrpolen“ durch 
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	T
hem

en und Inhalte 
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issen 
M
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D

eutung und R
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	Stand:	Juli	2019	

„G
erm

anisierung“? 
- Ü

berblick über die „G
erm

anisie-
rungspolitik“ und deren K

onse-
quenzen für die „R

uhrpolen“  

- „G
erm

anisierungs-politik“ des 
preußischen Staates  

- Folgen der „G
erm

anisierung“ für 
die „R

uhrpolen“  
- G

elungene Integration?  

- B
ildquellenarbeit (A

bbildungen 
aus „D

er w
ahre Jacob“, 

1906/1912)  
- Textquellenarbeit (V

erfügung 
des K

ultusm
inisters für den 

Sprachgebrauch in den preußi-
schen V

olksschulen, die auch 
von polnischen und litauischen 
Schülerinnen und Schülern be-
sucht w

erden, 1873; D
enkschrift 

über „D
ie Polen im

 rheinisch-
w

estfä-lischen Steinkohlebezirk“, 
1901; B

ericht über die K
indheit 

eines polnischen M
ädchens,  

1903; R
edeausschnitt des V

orsit-
zenden Franziszek M

ankow
ski 

von der G
ründungsversam

m
lung 

der G
ew

erkschaft der polnisch-
sprachigen B

ergarbeiter (ZZP), 
1902; Zehn G

ebote für Polen, 
A

rtikel aus der polnischen Zei-
tung „W

iarus Polski“, 1913) 
- D

arstellungstexte analysieren 
(H

istoriker C
hristoph N

onne zur 
Integration der Ruhrpolen, 2011) 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zur „G

erm
anisierungspolitik“  

gegen die Staatsangehörigen  
nichtdeutscher Sprache  

- zu den R
eaktionen der Zuw

ande-
rer auf die Politik der versuchten 
„Eindeutschung“  

- zur A
ngem

essenheit des B
egrif-

fes „Integration“ für den von den 
Schülerinnen und Schülern un-
tersuchten M

igrationsprozess  

„G
astarbeiter“ in der 

B
undesrepublik D

eutschland 
 

 
 

- A
rbeitsm

igration nach D
eutsch-

- Zuw
anderung als Teil der deut-

- B
ildquellenarbeit (V

or der A
u-

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
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	T
hem

en und Inhalte 
Sachw
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M
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D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

land  
schen Identität  

- B
edingungsfaktoren der Zuw

an-
derung  

ßenstelle der B
undesanstalt für 

A
rbeit in Istanbul, Foto 1972; 

B
undesarbeitsm

inister A
nton 

Storch und der italienische A
u-

ßenm
inister G

aetano M
artino un-

terzeichnen am
 20. D

ezem
ber 

1955 in R
om

 das erste A
nw

er-
beabkom

m
en; R

egistrierung und 
ärztliche Ü

berprüfung bei der 
A

nw
erbekom

m
ission in Istanbul  

- Textquellenarbeit (Einsatz aus-
ländischer A

rbeitskräfte, B
un-

deskanzler A
denauer in einem

 
B

rief an A
rbeitsm

inister A
nton 

Storch, 14. N
ovem

ber 1955; B
e-

richt eines italieni-schen Ein-
w

anderers nach D
eutschland auf 

das Jahr 1961; G
ründe für die 

A
usw

anderung in den 1960er-
Jahren, B

ericht über eine A
us-

w
anderung aus der Türkei nach 

D
eutschland, 2008; Leitfaden für 

türkische „G
astarbeiter“ in 

D
eutschland 1963)  

- A
nalyse von Statistiken (W

ande-
rungen zw

ischen den A
nw

erbe-
ländern und N

ieder-sachsen 1960 
bis 1990) 

- zur Frage, ob m
an die B

undes-
republik als Einw

anderungsland 
bezeichnen kann 

- zu den staatlichen M
otiven für 

die A
nw

erbeabkom
m

en, als auch 
die persönlichen G

ründe für eine 
A

usw
anderung nach D

eutschland  

G
astarbeiter w

erden zu Einw
ande-

rern 
-  

-  
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	T
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M
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D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

- Lebensbedingungen der M
igran-

ten verändern sich 
- „G

astarbeiter“ – A
rbeitsm

igrati-
on auf Zeit?  

- aus „G
astarbeitern“ w

erden Ein-
w

anderer  
- H

erausforderungen bei der In-
tegration  

- B
ildquellenarbeit (W

erbeanzeige 
aus der M

öbelindustrie, 1970er-
Jahre; Sozialverbände suchen 
nach H

elfern für die K
inder der 

„G
astarbeiter“ in Schulen und 

sozialen Einrichtungen, Plakat, 
B

onn 1970; türkische G
ast-

arbeiter in ihrer U
nterkunft in 

Frankfurt a. M
., Foto 1969; türki-

sche Schulklasse, Januar 1969)  
- Textquellenarbeit (B

ericht des 
„H

andelsblatts“ von einer Poli-
zeiaktion, bei der die U

nterkünfte 
von „G

astarbeitern“ überprüft 
w

urden, 16. Februar 1967; B
erli-

ner Schulsenatorin H
anna- R

ena-
te Laurien (C

D
U

) spricht im
 

SPIEG
EL über ausländische 

Schüler in der B
undesrepublik, 

1982; Sem
ra Pelek, 1976 in B

öb-
lingen bei Stuttgart als Tochter 
türkischer Eltern geboren, erin-
nert sich 2011 an ihre G

rund-
schulzeit; in der W

ochenzeit-
schrift D

IE ZEIT spricht A
yhan 

Ü
stün, der m

it 13 aus der Türkei 
nach D

eutsch-land gekom
m

en 
ist, über Integration früher und 
heute, 2016; Zw

ischen den K
ul-

turen, D
ie drei in D

eutschland 

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- zu den Lebenssituationen, in der 

sich die A
rbeitsm

igranten durch 
das sogenannte „R

otationsprin-
zip“ befanden 

- zu den Einflussfaktoren unter 
denen aus „G

astarbeitern“ Ein-
w

anderer w
urden 
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	T
hem

en und Inhalte 
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M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

aufgew
achsenen Schw

estern O
ja, 

Ebu und Zerm
in berichten; Stö-

rung des B
etriebsfriedens?, D

ie 
W

ochenzeitschrift D
ER

 
SPIEG

EL über den M
issm

ut der 
einheim

ischen A
rbeiter gegen-

über den „G
astarbeitern“,  

7. O
ktober 1964) 

D
as A

ufnahm
eland D

eutschland 
verändert sich 

 
 

 

- 
Ü

berblick über die M
aßnah-

m
en, m

it denen von staatlicher 
Seite darauf reagiert w

urde, 
dass viele der ehem

aligen 
„G

astarbeiter“ nun dauerhaft in 
D

eutsch-land blieben und ihre 
Fam

ilien nachholten 

- 
veränderte Sozialstruktur der 
Zuw

anderer zw
ischen „Integra-

tionspolitik“ und „B
egren-

zungspolitik“  
- 

neue Integrationspolitik ab 
1990 

- 
B

ildquellenarbeit (B
riefm

arke 
„Integration ausländischer A

r-
beitnehm

erfam
ilien“, B

undes-
post 1981)  

- 
Textquellenarbeit (Evangeli-
sche K

irche zur Situation aus-
ländischer A

rbeitnehm
er, 1970; 

D
enk-schrift für einen „Integra-

tions-plan“ für die B
R

D
, Sep-

tem
ber 1979; Erfahrungsbericht 

aus einer kleinen G
em

einde in 
W

estsizilien, w
as A

rbeits-
m

igranten nach ihrer R
ückkehr 

in die H
eim

at erw
artet, 1981; 

„H
eidelberger M

anifest“, 1981; 
R

ückblick des B
undes-

präsidenten Joachim
 G

auck an-
gesichts der aktuellen Flücht-
lingsbew

egung auf die A
r-

beitsm
igration der „G

astarbei-

Sach- und W
erturteile form

ulieren:  
- 

zu den staatlichen M
aßnahm

en, 
m

it denen seit M
itte der 1970er-

Jahre auf die Zuw
anderung rea-

giert w
urde 

- 
zur N

otw
endigkeit, eine „deut-

sche Leitkultur“ zu form
ulieren 
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D
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ter“, 2016) 
- 

D
arstellungstexte analysieren 

(Zusam
m

enfassung der B
un-

deszentrale für politische B
il-

dung zur D
iskussion zum

 B
e-

griff der „deutschen Leitkul-
tur“) 

- 
A

rbeit m
it K

arikaturen (K
ritik 

an dem
 geplanten „G

esetz zur 
Förderung der R

ückkehr-
bereitschaft von A

usländern“: 
Jupp W

olter: „H
abt ihr denn 

kein H
eim

w
eh?“, 1982  

 
 

 
 

    K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 4: G
eschichts- und E

rinnerungskultur 
 K

ernm
odul: G

eschichts- und E
rinnerungskultur 

 
E

rw
artete K

om
petenzen 

D
ie Schülerinnen und Schüler …

 
1. 

analysieren G
eschichtsdarstellungen im

 H
inblick auf die darin enthaltenen D

eutungen sow
ie ihren historischen Erkenntnisw

ert und bew
erten 

die B
edeutung der darin enthaltenen K

onstruktionen für G
eschichtsverständnis und ihre Identität. 

2. 
reflektieren den (gesellschaftlichen) U

m
gang m

it G
eschichte, die dam

it verbundenen spezifischen Form
en der Erinnerung, deren m

ediale 
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hem
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M
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D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

U
m

setzung und bew
erten die Intention solcher R

ekonstruktionsprozesse. 
3. 

setzen sich m
it der G

eschichtlichkeit von M
ensch und W

elt sow
ie der W

ahrheitsfähigkeit von G
eschichte auseinander und beurteilen die 

(D
eutungs-) O

ffenheit historischer Prozesse. 
 T

hem
en und Inhalte 

Sachw
issen 

M
ethoden 

D
eutung und R

eflexion  
G

eschichte um
gibt uns: 

Theorien zu G
eschichtsbew

usstsein 
und G

eschichtskultur (u. a. J. 
A

ssm
ann)  

-theoretische M
odelle der 

Fachw
issenschaft zum

 Them
a 

G
eschichtsbew

usstsein und 
G

eschichtskultur analysieren 
-G

eschichtsbew
usstsein und 

G
eschichtskultur an einem

 
konkreten Fallbeispiel überprüfen 
-ein K

onzept für eine öffentliche 
G

edenkfeier entw
ickeln (Z. B

. 27. 
Januar, internationaler H

olocaust-
G

edenktag) 
-Funktion des öffentlichen 
G

edenkens im
 D

eutschland des 21. 
Jahrhunderts am

 B
eispiel der 

eigenen H
eim

atstadt 

-Fachspezifische A
rbeitstechniken: 

-Interpretation von Sekundärtexten 
-D

ekonstruktion von G
eschichte 

-K
om

m
unizieren über 

G
eschichtsdeutungen  

-die B
edeutung der K

onstruktionen 
für das G

eschichtsbew
usstsein und 

die Identität bew
erten 

-A
nalyse von Schaubildern z. B

. 
zur G

eschichtskultur 

-unterschiedliche Positionen von 
G

eschichtsdeutungen reflektieren  

BEISPIELE 
Theorien zu G

eschichtsbew
usstsein 

und G
eschichtskultur  

(u. a. J. A
ssm

ann) 

 
 

 

A
usprägung und R

olle des 
G

eschichtsbew
usstseins für das 

Leben und H
andeln des M

enschen 

– B
egriffe und theoretische A

nsät-
ze des U

m
gangs m

it G
eschichte  

– B
egriffe: G

eschichtskultur; Erin-
nerungskultur; G

eschichtspolitik 
– kollektives, kom

m
unikatives und 

– führen eines G
eschichtsproto-

kolls 
– B

ildquellenarbeit: B
anknoten der 

D
D

R
 (Porträt Thom

as M
ünzer, 

Erntearbeit LPG
); B

riefm
arken 

Sach- und W
erturteile 

form
ulieren:  

– in B
ezug auf die Frage nach einer 

„historischen W
ahrheit“ 

– in B
ezug auf die Frage, inw

ie-
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kulturelles G
edächtnis 

der D
D

R
 sow

ie der B
R

D
 (ver-

gleichende M
otivanalyse) 

– D
arstellungstexte analysieren (zu 

den M
ethoden der historischen 

Forschung; zu den B
egriffen: G

e-
schichtsbew

usst-sein, G
e-

schichtskultur, Erinnerungs-
kultur; zum

 „G
edächtnis“ der 

G
esellschaft (A

ssm
ann); der 

V
erschränkung von Erinnerungs-

kulturen; der Identitätsarbeit 
durch Erinnerungsorte; V

ergleich 
von kom

m
unikativem

 und kultu-
rellem

 G
edächtnis) 

w
eit A

ssm
anns K

onzept des kul-
turellen G

edächtnisses ohne W
ei-

teres auf m
oderne G

esellschaften 
zu übertragen ist 

Form
en und Funktionen 

historischer Erinnerung 
-verschiedene Form

en und 
Funktionen historischer Erinnerung 
als G

egenstand historischer K
ritik 

-D
ekonstruktion nationaler 

G
edenk- und Feiertage 

-kulturelles G
edächtnis 

-kom
m

unikatives G
edächtnis 

(A
ssm

ann) 
-individuelles G

edächtnis 
 

-Leitm
otive historischer 

Erinnerungsform
en herausarbeiten 

-Funktionen historischer 
Erinnerung diskutieren 

-m
it der G

eschichtlichkeit von 
M

ensch und W
elt sow

ie der 
W

ahrheitsfähigkeit von G
eschichte 

auseinandersetzen und diese 
reflektieren 
-die (D

eutungs-)O
ffenheit 

historischer Prozesse beurteilen 

Funktion von und U
m

gang m
it 

historischer Erinnerung 
 

 
 

Funktionen kollektiver Erinnerung 
und Erinnerungspolitik und 
B

eispiel aus der deutschen 

– Identitätsstiftung durch Erinne-
rung  

– kritische und negative Erinne-

– B
ildquellenarbeit: „Lassalle-

G
edenken“ – proletarischer 

H
aussegen); gesellschaftspoliti-

Sach- und W
erturteile 

form
ulieren:  

– in B
ezug auf das G

eschichtsbild 
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G
eschichte 

rung  
– Subkulturen der Erinnerung 
– staatliche und gesellschaftliche 

B
edingungen des G

eschichtsun-
terrichts 

– Funktionen von privatem
 und 

öffentlichem
 Erinnern 

sche B
ildungsziele in den U

SA
 

– Textquellenarbeit: B
estim

m
un-

gen zum
 G

eschichtsunterricht 
(im

 19. Jahrhundert, im
 N

ational-
sozialism

us, in der D
D

R
, heute) 

– D
arstellungstexte analysieren: 

zur B
edeutung der Erinnerung an 

den H
olocaust 

vom
 N

ationalsozialism
us und 

vom
 H

olocaust  
– zum

 U
m

gang m
it dem

 H
olo-

caust-M
ahnm

al 
– zur K

ritik an Erinnerungsritualen 

Funktion von und U
m

gang m
it 

historischer Erinnerung 
 W

as heißt Erinnerungskultur? 

V
om

 „Erinnerungskam
pf“ zur 

„Erinnerungskultur“ – D
er U

m
gang 

m
it der N

S-V
ergangenheit in 

D
eutschland 

-ausgew
ählte G

edenk- und 
Feiertage in ihren historischen 
K

ontext einordnen 
-V

on der 
„V

ergangenheitsbew
ältigung“ zur 

„Erinnerungskultur“ 
-ausgew

ählte M
aterialien auf die 

darin enthaltenen D
eutungen von 

G
eschichte analysieren 

-U
m

gang m
it der Erinnerung an 

den H
olocaust (B

eispiel: Plakat aus 
Israel) 

-beschreiben der Funktion des 
Erinnerns sow

ie des V
ergessens 

-fachw
issenschaftliche B

eiträge zur 
Funktion historischer Erinnerung 
analysieren 
-den B

egriff „Erinnerungskultur“ 
erläutern 
-A

nalyse von Plakaten 

- K
ultur- und Ideengeschichte 

reflektieren und deuten 

BEISPIELE 
Form

en der Erinnerung 
 

 
 

Intentionen von 
D

arstellungsform
en historischer 

Erinnerung 

– G
eschichtskultur und G

eschichts-
w

issenschaft 
– Präsentationsform

en von G
e-

– B
ildquellenarbeit: G

eschichte im
 

Ö
ffentlichen R

aum
 (Straßen-

schilder); Titel der Zeitschrift 

Sach- und W
erturteile 

form
ulieren:  

– zu K
riterien m

oderner K
onzepte 
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M

ethoden 
D

eutung und R
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	Stand:	Juli	2019	

schichte  
– G

eschichte im
 Ö

ffentlichen 
R

aum
 

– Erinnerungs-anlässe 
– Institutionen der G

eschichtsver-
m

ittlung 
– M

edien der G
eschichtsver-

m
ittlung 

– gespielte G
eschichte 

„D
am

als“; H
erm

annsdenkm
al, 

Entw
urf für das D

enkm
al für 

Freiheit und Einheit D
eutsch-

lands 
– D

arstellungstexte analysieren: 
(„Erinnerungsort“ V

olksw
agen; 

M
useum

skonzepte; zur Errich-
tung eines D

enkm
als für Freiheit 

und Einheit D
eutschlands) 

historischer M
useen 

Perspektivenw
echsel einnehm

en:  
– Sichtw

eise eines französischen 
Journalisten auf das H

erm
anns-

denkm
al 

Politische M
ythen als Form

 des 
sinnstiftenden U

m
gangs m

it der 
Erinnerung 

-W
ahlplakat im

 
R

eichspräsidentenw
ahlkam

pf 1925 
-D

D
R

-G
renztruppen (Plakat) 

-politische Plakate ausw
erten 

K
onstruktion und D

ekonstruktion 
von M

ythen 

 
 

 
 

   K
om

petenzerw
erb – R

ahm
enthem

a 4: G
eschichts- und E

rinnerungskultur 
 W

ahlpflichtm
odul: B

egegnung m
it G

eschichte im
 Film

 (W
ahlm

odul 6). G
ültig für das A

bitur 2021 
 Beschreibung aus dem

 C
urriculum

: 
1. 

Film
form

ate (zum
 Beispiel Film

 D
okum

ent, D
okum

entarfilm
, M

ischform
en [zum

 Beispiel H
istotainm

ent], Spielfilm
). 

2. 
Analyse und D

ekonstruktion der Inhalte und Intentionen von Film
sequenzen (zum

 Beispiel Entm
ythisierung). 

3. 
Rekonstruktion (zum

 Beispiel Verfassen einer Film
kritik oder G

estalten eines Storyboards). 
U

m
setzung im

 schuleigenen C
urriculum
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en und Inhalte 
Sachw
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M

ethoden 
D

eutung und R
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T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion  

Form
ate von G

eschichte 
Zum

 B
eispiel 

→
 Spielfilm

e, 
→

 Fernsehspiele, 
→

 D
okum

entarfilm
e, 

→
 C

om
puterspiele, 

→
 G

eschichtsportale im
 

Internet, 
→

 W
ebquests 

→
 M

ischform
en (z. B

. 
H

istotainm
ent) 

 

-Fachspezifische A
rbeitstechniken: 

-Interpretation von Sekundärtexten 
-D

ekonstruktion von G
eschichte 

-K
om

m
unizieren über 

G
eschichtsdeutungen  

-die B
edeutung der K

onstruktionen 
für das G

eschichtsbew
usstsein und 

die Identität bew
erten 

-U
m

gang m
it M

ythen und deren 
B

edeutung für G
eschichte bew

erten 

-unterschiedliche Positionen von 
G

eschichtsdeutungen reflektieren  
-den gesellschaftlichen U

m
gang 

m
it G

eschichte deuten 
-sich m

it der G
eschichtlichkeit von 

M
ensch und W

elt 
auseinandersetzen 
-M

edien in B
ezug auf die 

W
ahrheitsfähigkeit beurteilen und 

reflektieren 

A
nalyse und D

ekonstruktion der 
Inhalte und Intention  

→
 historischer 

Film
e/Film

sequenzen 
→

 G
eschichtsportale (Ent-

m
ythisierung) 

→
 A

nalyse und 
D

ekonstruktion der Inhalte 
und Intentionen von 
Film

sequenzen (zum
 

B
eispiel Entm

ythisierung). 

-K
om

m
unizieren über 

G
eschichtsdeutungen in Film

en und 
Film

sequenzen, 
-M

ultiperspektivität 
-bew

erten von K
onstruktionen für 

das G
eschichtsbew

usstsein 
 

-m
it der G

eschichtlichkeit von 
M

ensch und W
elt sow

ie der 
W

ahrheitsfähigkeit von G
eschichte 

auseinandersetzen und diese 
reflektieren 
-die (D

eutungs-)O
ffenheit 

historischer Prozesse beurteilen 

R
ekonstruktion 

→
 Planung einer A

usstellung 
→

 zum
 B

eispiel V
erfassen 

einer Film
kritik oder 

G
estalten eines Storyboards 

→
 V

erfassen von Essays 
→

 V
erfassen eines 

Storyboards, 
→

 Schreiben von Leserbriefen 
an eine Tageszeitung 

→
 V

erfassen einer Film
kritik, 

→
 G

estaltung einer H
om

epage, 
→

 Entw
ickeln einer Spielidee, 

Ü
ber Funktion von und U

m
gang 

m
it historischer Erinnerung 

reflektieren 
-verschiedenen Form

en der 
historischen Erinnerung deuten 
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→
 Erstellen eines W

ebquests 
BEISPIELE 

W
ahlm

odul: B
egegnung m

it 
G

eschichte im
 Film

 und in den 
N

euen M
edien 

– Form
ate von G

eschichte  
(z. B

. Spielfilm
e, Fernsehspiele, 

D
okum

entarfilm
e, C

om
puter-

spiele, G
eschichtsportale im

 In-
ternet, W

ebquests) 
 

A
nalyse und D

ekonstruktion der 
Inhalte und Intention historischer 
Film

e/ Film
sequenzen, 

G
eschichtsportale 

(Entm
ythisierung) 

 
 

 

G
eschichte im

 Film
 und in 

elektronischen M
edien 

 
 

 

W
ert und G

renzen der V
erbreitung 

von G
eschichte durch Film

e und 
digitale M

edien 

– G
eschichtsdarstellung im

 Film
 

und kollektive Erinnerung  
– Film

gattungen 
– G

eschichte in C
om

puterspielen 
– G

eschichte im
 Internet 

– B
ilddarstellungen analysieren: 

W
ebsite der ZD

F-M
ediathek; 

C
over einer C

D
 m

it historischen 
Inhalten; C

over C
om

puterspiel  
– Internetrecherche zu einem

 selbst 
gew

ählten historischen Them
a 

– D
arstellungstexte analysieren: 

G
eschichte als exotischer R

eiz?;  
N

S-Elite als Fernsehstars?, G
e-

schichtsklitterung oder histori-
sche G

enauigkeit?; fesselnde G
e-

Sach- und W
erturteile 

form
ulieren:  

– zum
 W

ert und den G
renzen his-

torischer D
arstellung in Film

 und 
elektronischen M

edien  
– zu einer Fernsehdokum

entation 
zur G

eschichte des N
ationalsozi-

alism
us 

– zu eigenen Erfahrungen m
it his-

torischen Spielfilm
en  
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schichte im
 C

om
puterspiel?; zum

 
U

m
gang m

it historischen C
om

-
puterspielen 

Perspektivenw
echsel einnehm

en:  
– Entw

icklung eines historischen 
C

om
puterspiels 

R
ekonstruktion (z. B

. V
erfassen 

einer Film
kritik, G

estaltung einer 
H

om
epage, Entw

ickeln einer 
Spielidee, Erstellen eines 
W

ebquests) 
G

eschichte im
 Film

: eine 
R

ezension verfassen 
V

erfassen einer Film
kritik oder 

G
estalten eines Storyboards 

G
eschichte im

 Film
: Teil-

fiktionales Erzählen, 
G

eschichtsdokum
entationen, 

G
eschichtsspielfilm

e, D
oku-D

ram
a, 

O
riginalfilm

e, vom
 O

riginalfilm
 

zum
 Film

 D
okum

ent, vom
 

O
riginalfilm

 zum
 

G
eschichtsspielfilm

 und zur 
G

eschichtsdokum
entation, 

G
eschichtsspielfilm

e – ein eigenes 
Film

genre, aktuelle Problem
e im

 
„historischen G

ew
and“ 

    G
eschichtsspielfilm

e und 
A

uthentizität 
 G

renzen der A
uthentizität 

 U
m

gang m
it 

A
uthentizitätsversprechen 

 W
ozu G

eschichtsspielfilm
e? 

 

B
eispiele: 

D
as Leben der A

nderen 
Thirteen D

ays, 
       „H

exenjagd“: vordergründig geht 
es um

 H
exenprozesse der Frühen 

N
euzeit, gem

eint ist eine K
ritik an 

der zeitgenössischen 
K

om
m

unistenverfolgung in den 
U

SA
 à

 A
nalyse von 

G
eschichtespielfilm

en (M
ethode: in 

B
uchner: S. 494 f.) 
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M
öglicher Exkurs: R

eform
ation in 

Film
 und Fernsehen 

D
arstellung M

artin Luthers in 
verschiedenen Film

en durch den 
V

erlauf der Zeit 
H

inw
eise zum

 V
erfassen einer 

Film
kritik 

        M
öglicher Sem

esterübergriff 

– D
arstellungstexte analysieren: 

Film
kritik zu „Sophie Scholl – 

die letzten Tage von M
arc R

ot-
hem

und“ 
– Film

analyse: „Sophie Scholl – 
die letzten Tage von M

arc R
ot-

hem
und“ 

– V
erfassen einer eigenen Film

kri-
tik anhand eines selbst ausge-
w

ählten Film
s 

– Film
kritik Film

en aus einem
 der 

vorangegangenen Sem
ester 

 

Sach- und W
erturteile 

form
ulieren:  

– zur Film
kritik zu „Sophie Scholl 

– die letzten Tage von M
arc R

ot-
hem

und“ 
 – im

 R
ahm

en der A
nalyse zu ei-

nem
 selbst gew

ählten Film
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

        



47	
Große	Schule	W

olfenbüttel	
Schuleigenes	Curriculum

	Geschichte	S.	II:	Kom
petenzen	KC	II/Str	Abitur	2021	

	T
hem

en und Inhalte 
Sachw

issen 
M

ethoden 
D

eutung und R
eflexion 

	Stand:	Juli	2019	

M
atrix für das A

bitur 2021 
M

atrix zur inhaltlich-
them

atischen 
U

nterrichtsgestaltung 

Q
1.1 

„K
risen, U

m
brüche und 

R
evolutionen“ 

Q
 1.2 

„W
echselw

irkungen u. 
A

npassungs-prozesse in der 
G

eschichte“ 

Q
 2.1 

„W
urzeln unserer Identität“ 

Q
 2.2 

„G
eschichts- und 

Erinnerungskultur“ 

W
A

H
LM

O
D

U
L 

W
M

 
(gesetzt) 

4 

W
M

 
 5 

W
M

 
(gesetzt) 

3 

W
M

 
 10 

W
M

 
(gesetzt) 

1 

W
M

 
 7 

W
M

 
(gesetzt) 

6 
TH

E
M

A
 des M

oduls 
    

 
A

m
erikanische 

U
nabhängigkeit – 

„A
m

erican 
R

evolution“ 

 
Franzö- 
sische 
R

evo- 
lution 

 
Völker- 

w
an- 

de- 
rung 

Flucht, 
Vertrei- 
bung  

und U
m

- 
siedlung 

im
 U

m
feld 

des Zw
eiten 

W
eltkriegs 

 
D

as deutsch- 
polnische Ver- 
hältnis im

 19. 
und 20. 

Jahrhundert 

 
N

ational- 
sozialism

us 
und 

deutsches 
Selbstver- 
ständnis 

 
B

egegnung m
it 

G
eschichte im

 Film
  

Freiheit und H
errschaft 

x 
x 

x 
 

x 
x 

 

Individuum
 und G

esellschaft 
x 

x 
 

x 
 

x 
 

W
eltdeutung und R

eligion 
 

 
 

 
 

 
 

K
ontinuität und W

andel 
x 

x 
x 

 
x 

 
 

W
irtschaft und U

m
w

elt 
 

 
 

 
 

 
 

Transkulturalität 
 

 
 

 
 

 
 

G
ew

alt und G
ew

altfreiheit 
 

x 
x 

x 
x 

 
 

G
eschlechtergeschichte 

x 
 

 
x 

 
 

 

K
ultur- und Ideengeschichte 

x 
 

 
 

x 
x 

 

P
olitikgeschichte 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

 

S
ozialgeschichte 

x 
x 

x 
x 

 
x 

 

U
m

w
eltgeschichte 

 
 

 
 

x 
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W
irtschaftsgeschichte 

 
 

 
 

 
 

 

M
atrix zur inhaltlich-

them
atischen 

U
nterrichtsgestaltung 

Q
1.1 

„K
risen, U

m
brüche und 

R
evolutionen“ 

Q
 1.2 

„W
echselw

irkungen u. 
A

npassungs-prozesse in der 
G

eschichte“ 

Q
 2.1 

„W
urzeln unserer Identität“ 

Q
 2.2 

„G
eschichts- und 

Erinnerungskultur“ 

W
A

H
LM

O
D

U
L 

W
M

 
(gesetzt) 

4 

W
M

 
 5 

W
M

 
(gesetzt) 

3 

W
M

 
 10 

W
M

 
(gesetzt) 

1 

W
M

 
 7 

W
M

 
(gesetzt) 

6 
TH

E
M

A
 des M

oduls 
    

 
A

m
erikanische 

U
nabhängigkeit – 

„A
m

erican 
R

evolution“ 

 
Französi-

sche R
evo-

lution 

 
Völker- 

w
an- 

de- 
rung 

Flucht, 
Vertrei- 
bung  

und U
m

- 
siedlung 

im
 U

m
feld 

des Zw
eiten 

W
eltkriegs 

 
D

as deutsch- 
polnische Ver- 
hältnis im

 19. 
und 20. 

Jahrhundert 

 
N

ational- 
sozialism

us 
und 

deutsches 
Selbstver- 
ständnis 

 
B

egegnung m
it 

G
eschichte im

 Film
  

national 
 

 
 

x 
x 

x 
 

europäisch 
 

x 
x 

x 
x 

x 
 

global 
x 

 
 

 
 

 
 

A
ntike 

 
 

x 
 

 
 

 

M
ittelalter 

 
 

x 
 

 
 

 

N
euzeit 

x 
x 

 
 

x 
 

 

P
FLIC

H
T: N

S-TH
EM

A
 

B
ER

Ü
C

K
SIC

H
TIG

T? 
 

 
 

 
 

x 
 

Theoriebezug: 
B	+	C	

A	+	B	
A	+	C	

C	
A	+	C	

B	+	C	
	

	H
inw

eise:	
1. 

Einige	der	M
odule	enthalten	keine	Kreuzchen	durch	die	vier	Sem

ester	hindurch	(W
eltdeutung	und	Religion,	W

irtschaft	und	U
m
w
elt,	

Transkulturalität	und	W
irtschaftsgeschichte),	entstanden	ist	diese	Situation	aufgrund	der	für	diesen	Punkt	sehr	eingeschränkt	zur	Verfügung	

stehenden	W
ahlm

odule.	Es	liegt	in	der	jew
eiligen	Verantw

ortung	der	Kolleginnen	und	Kollegen,	diese	Aspekte	zusätzlich	zu	berücksichtigen.	
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2. 
Die	Erläuterung	für	die	Buchstaben	im

	Feld:	„Theoriebezug“	finden	sich	in	den	Rahm
enrichtlinien	bzw

.	im
	schulinternen	Curriculum

	für	das	Fach	
G
eschichte.	

	    


