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Geschichte 

Klasse 10, Realschule 

Zur Konzeption 
(vgl. Vorspann im· Lehrplanentwurf 
Geschichte, Klasse 8, 1980) 

Themenübersicht 

1. Die Weimarer Republik 

2. Der Nationalsozialismus 

3. Deutschland nach 1945 

„ 

Geschichte des Antisemitismus• 

Geschichte eines Landes der Dritten Welt* 

C. Zusatzthemen 

• 

Deutsche Besatzungspolitik im 2. Weltkrieg 
- ein ausgewähltes Beispiel 

Die chinesische Revolution und das moderne China• 

Israel und die arabischen Staaten* 

Unterrichtshilien zu diesen Themen sind noch in der 
Erarbeitung 





ThemenleiFre 
Fach/ Lernbereich Themenbereic 11 Thema Zeitbedarf Schulart I -stufe I Beruf Klasse I Kui:s 

- ·- 1 

Die Weimarer Republik LilHQlc,„ Lhui1't."1 Sekundarbereich I 
- Realschule 

1 

LERNZIELBEREICH LERNORGANISATION 

LITBRATÜ!l/ll!El>Illli 1 

Pür den Schiller; 1 
W.Hug u.e.: Geschichtliche •eltkunde 

(•GWK), Bd.3 der dreibl!ndigen 
Ausgebe, · · ·2.t.„fl„1• 1,U 

H.D.Schmid: Fregen an die Geschichte, 
Bd.4, (1)19761 auch Bd.3, (2)1971 

J.Im:nisch: Zeiten unc J!enschen ll (=Zlf), 
Bq.4, 1978 {deltU: Taschenhandbuch 
zur Geschichte, 1979) 

J.Hoffmann: Spiegel der Zeiten B, 
Bd.4, (6)1976 

S.Greßmenn: z~itaufnahme (•ZA), lld.3, 
Westermenn (1)1961 

Historisch e Atlanten: 
dtv- Atlas zur Weltgeschichie, Bd.2, 
- 1966 u. i;. ; 

Großer hietoriecher Weltatlas, hs~.v. 
Bayerischen Schu1buchverlag (•GHW) t l 
Teil 3: Neuzeit, (2)1962 . • 

Westermanns GroSer •t1ae ·eur Weltge-
. schichte, l.9~ ~. ;",,',:., . · .,.. . „. 
~ .~~ · · ,_.· · .... -~ .„. .;~ 
Anschl!lge. 122 .Deutsche Plakate els •· 

Dokumente der Zeit 1900-1970, 
hsg.v. F.Amold, Langewiesche-' 
Brandt (2)1972 . / 

G.Gosz : Leben Wld Werk, Ausstellungs -
. ketelog, Stuttgert 1975 (Hetje) 

Dcutcchl 11nd im l.Weltkriee und zur 
Ze i t der Weimarer Republik, Ori-
gincleufnehmen 1914-32 , Dieoter-
v:eg Schellpletten Nr. 8131, (4)1972 

Filme : Die Weimerer Republik, 
l 1918-25 (31 min., 1962) 
II 1925-30 (14 min., 1963) 
III 1930-33 (15 min., 1963) 

Literatur I Medien 

fUr den Lehrer (in der Hegel Teschenbilcher Und · •1 

Lehrerhendbi.icher1 Quellen e.lc Q i;ekenn•eichnet): 

Bremer Lendesverfaesung, 1947 (Q) ' 
M.BroeEet: 200 Jahre deutsche Polenpolitik, 

(2)1972 (Suhrkamp-tebJI 74) 
K.Dederke: Reich und Republik. Deutschlend 

.1917-33, 1969 (mit Q) 
W • .Elben (Hsg.}: .Die Weimarer Republik, (6)1975 

(Diesterweg-Quellen) 
W.:&imerich (Hsg.): Prolet arische Lebens l!lu!e, 

Bd.2, l98o, S.84-154 (Q) 
H.~.Enzensberger u.a. (Hsg.): Klassenbuch 2, 

· 1978, S.16o-233 (Q) . 
K.B~~t e in: Vom Kaiserreich ZUXl Dritten Beich, 

. 1972, bes. s.188-200 (Ulletein-tebu 2949) 
J .Flemming/C.-D.Krohn/D.Stegmann/P.-C.Witt(Hs e.): 

Die Republik von Weimar, 1979 , 2 Bde. 
( Q mit Binl e Hungen) 

ß, u. B.Hannover1 l'olitieche Jueti• 1918-33, 
1966 (mit Q1 Pischer-tabu 770) 

K.Hsrdach1 .Wirtschi.ttsgeschichte Deut.echlands 
im 20.Jh., 1976 (Kleine YBl)denhoeck-
Reihe 1411) 

F.-W.Henning: Des industrialisierte Deutschland 
1914-76, (4)1978 (UTB 337) 

H.Hildebrsndt (Hse.)1 Die deutschen Yerfasr.un- · 
gen des 19. u . 20.Jhs . (1815-1971), 
( 8 )1971 (UTB 58 1 Q) 

G. Hillmu m ( H[;g.): Di e R!itcbeT":eCu,."lC' ' Bdel, 
1971 (rororo-Kles s i ke r 277-279 1 

Infornet i onen zur politischen Bilöune 109/110: 
Die Weimerer Re publilt , 1978 (Neudruck) 

J.t.Keyncs: Die wirtschaftlichen Foleen des 
Friedensvertrage~, er,el. u. dt . (1)1920 (Q) 

E.Klöss (Hse.): Von Versailles •= Zweiten wei.t-
krie[., 1965 (Q; dtv-Dob•.r.lonto 334) 

E.Kolb ( llr·t; ·) : Von J : ri.,;~rro ic l; ~ur- Ro-;_;bl~, 
197< ( !;ö1) 49 ) 

w.Lip~ns: Die euroiäische Inte~tion, (1)197B 
(Klett-Quellen . 

B.Lucas1 Märzrevolution 1920, Bd._l, (2)1970 
M.llertiny: Integration oder Konfrontation? (ec. 

in der Rechts- u. VerfeSBUll8Spolitik der 
Weimerer Republik), 1976 

W.tl.Mick~l u:~. - (Hsg. )-;··Pollttk.;;,dG~~-;1-i:::- -
scheft, Bd.2, (7)1976, S.99-137 (mit Q) 

H.Mocuneen (Hs g.}1 GlUck auf, Kameraden!,19'1!, 
darin ders.1 Soziale Kämpfe im l!uhrberg-
bau 1889-1930 J • 

H.Neubauer (Hsg.): Deutschland und die russi-
sche Revolution, 1968, darin bes . die 
Aufsä tze von W.Tormin u. E.Me~thiaa 

P. von Oertzen: Betriebsräte in der NoveQber-
revolution, (2)1976 (mit Q) 

.D.Pet•ina: Die deutsche Wirtschai"t in der 
Zwischenkriegszeit, 1977 (Steiner-i'b 1.1., 

.D.Pehina/J • .lbel.abauser/A.Pauet1 Sozialge- -·:· . 
schichtliches Arbeitsbuch ~I (1914-45)4 
~978 (Beck'sches .llementarbuchJ Q) „' 

J.Bipper (Hsg.}1 Weltgeschichte im Aufriß Ji1, 
Dieste;no;eg (1)1976, S.212-292 (Q) 

G.A.Ritter/S.~iller: Die deutsche Bevolution 
1918-1919, 1966 (Q mit Einleitungen, Fi-
scher-tebu 879) 

H.Rönnef erth/H.Euler: Konferenzen und Verträge, 
4 A (1914-59 ), 1959 (Q) 

A.Roscnbcrc: Gcschi6hte der Wcicerer Republik, 
1961 

W.Tormin: Ges chichte der deutschen Perteien 
seit 1848, (2)1967 (Kohlhru:u:ier-Pb) 

G.Weener: Die Weimerer Republik, 1977 (Klett-
Quellcn, PoWc II) . 1 

H.f, . IVinY.ler (Hel' • ): Orcr~·ioierter Kr'li teliMmo, 
1974 , dr- rin bet. die AUfc~t z c von G.D. 
Peld!':'lr n u. Ch .S.Mricr \ 

/1 



Themenleiste 
Fach I Lemberelch Themenbereich Thema 

1 

1. Die Revolution 
Geschichte Die Weimarer Republik 1918/1919 

~) Das Ende de• Welt-
krieges und der . 

1 Monarchie 

· LERNZIELBEREICH 
1 
1 Fertigkelten I 

Richtung der Behan~l.,g 1 Kenntnl... : Verhaltenadlapoaltlonen 

Die bevorstehende -Im September 191~ war -SchluBfolge-
aili täri sche Nieder- die Niederlage d~r rungen aus 
lage und innere Mittelmächte unai.ts- einer Karte 
Schwäche führten, b~ weichlich gewordrn· ziehen 
gleitet von inneren D f d t d" ···b E · · Unruhen, im November - eswe~en ?r er~- ie -u er reign7s-
1918 zur Abdankung OHL die Reichsregie- se.anhsnd e7ne 
des Kaisers, zur rung auf! sofort, um Sti~hwortreihe 
Bildung einer SPD- Waffenstill~tand nach berichten 
geführten Regie1.'Uilg zu~chen. ~ie Me~r- -anhand von 
und zur Herausbil- heitsparteien (SPD, Fotos und Pla-
d d n~t b FVP, Zentrum) forder- k t d" z "t ung er....,, e ewe- ten, im Reich die Par a_en ie ei 
gung. 1 t i . . stimmung be-amen ar sierung ein- schreiben 

zuleiten. 
1 

• 

-In den meisten großen Informationen 
Städten kam es - ' aus- in Stru~tur
gehend vom Kiele~ Ha- raster einord-
trosenaufstsnd - ' zu nen 

! Unrulien und zur ~il-
. dung von Arbeite~- unc 

Soldatenräten. : 
-Reichskanzler M&X ·v. 

Baden erklärte die Ab-
dankung des Kaisers u. 
übergab dem SPD-Vor-
si tzenden Ebert ~as 
Amt des Reichskanz-
lers. Zugleich wurde 
di~ Republik ausge-

\· 

Begriffe 
Fachsprache 

Konstitutionel-
le Monarchie 
Kieler Matro-
senerhebung 
.W~fenstill
stand 
Arbeiter- und 
Soldatenräte 
Republik 
Rat der Volks-
beauftragten 
Nationalver-
sammlung 
Abdankung 

Zeltbedarf Schulart/ -.tufe /Beruf Kla ... /Kura 1 

Sekundarbereieh I · 10 
Itealsch'ule. 

-

UJeratur I Medien 
L: 

[IG. A. Ritter/S. Miller 
1968, jeweils Einlei-
tungen / / 
J. Flemming, Bd. 1, 
1979, s. 1 - 28 
Weltgeschichte im 
Aufriß 3/1, 1976, 
s. 216 - 236 

~ 

LERNORGANISATION 

Erglnzende Arbeltahlnwelse / 
Unterrlchtaverfahren 
.1. Kurzüberblick über den Verla~ nes 

1. Weltkrieges, militärische Lage 
Ende 1918 

2. Einstieg mit ·Karte "Ausbreitung der 
Arbeiter- und Soldatenräte 6.-10.11.1918 

3. Wie waren Waffenstillstand, Parlamen-
tarisierung und Volkserhebungen mitein-
ander verbunden? · 
(Sch-Bericht mit genauer Zeitliste) 
s. GWK 3, S. 38 f und S. 64-66; Schmid ~ 
S. 19 f; vgl. Spiegel 4, s. 2-10 (mit 
8 Quellen) 

Folgende Chronologie könnte erarbeitet 
werden: 
-{ · ~~10.'IB -i&bi.liett ._MD;·!!ax von Baden./ 

·-- - ' :wird -gebildet -· \ - ., - __ 
- 4.10.18 llt~ · w~...t.ens.tillatanda&Dg!~Ot ] . 

· 8D Vllson .1 
- 23.10.18 'Wilsons "14 Punkte" 
- 26.10.18 Entlassung Ludendorffs 
- 28.10.18 Reichskanzler wird dem Parlament 

verantwortlich 
- 29.10.-

7.11·.18 erste H11,trosenerhebung in Kiel 
- 6.11.-

10.11.18 Bilducg von Arbeiter- und Sol-
datenräten in allen größeren 
Städte·n 

- 8.11.-
11.11.18 WaffeDstillstandsverh&DdlUDgen 

in Compiegne 
- 9.11.18 Abdankung des Kaisers. Ausrufen 

der Republik 
-9/10.11~8 Ebert bildet den Bat ·der Volks-

beauftragten 
- 10.11.18 Bündnis Ebert-GroeDer 
- 15.11;1a Stiunes-Legiec-ibkommen 
- 19.12.18 Rätekongreß in Berlin . - 1Q_.., _..,Q wa.n1 ~ ... ,.. w.+-c"'-ll!lo,_6_11"1,.. __ ,„ __ 

:l. 



Themenleiste 
Fach I Lemberelch Themenbereich Thema Zeltbedarf Schulert I ~fe /Beruf Kla ... /Kura I 1 

1 

-· Geschichte Die Weimarer Bepublik .1. Die Bevolution Seltw::ldarbereich I 10 2 1918/1919 
b) Die Ursachen der Realschule . 

' 1 
Unruhen 

- LERNZIELBEREICH LERNORGANISATION '1 • 
1 "t 

RlchtUng der Behandlung Kenntnl ... 1 Fertigkelten I Begriffe Uteratur I Medien Erglnzende ArbeltshlnwelH / 
: Verhaltensdlapoaltlonen Fachsprache Unterrlchtaverfehren 

~iegaa\idis~ei:t :und J a)Politiache Ursachen -Kurzreferat L: 
~iStrauen gegan die - Furcht, daß der Kriee nach 1-2 Quel- Inflation G. 'D. lPeldmann, in: • Welche Errahrun~en hatten die Aufstän-
alten Gewalten ••tz- len anfertigen O. K. 1974, S. 150-166 <lisc.llen 1':1·1-. - 1'1"4H ~emac.llt"t .. 
ten die Unruhen in trots der in Ril:htune und Tortragen ·· (.l:>c.ll-Aurzrererate zu autoDiographi.Schen 
Gang; die Ro!.fnung auJ Wa.f'!enatillstan:l. und .. A. Hosenberg: 'Quellen) ~rieden eingele teteI .:.Informationen Geschichte der baldigen J'rieden und Schritte weiter~ehen in Stichworten Weimarer Republik, · s. Klassenbuch 2, S. 180 - 233; · 
Demokratisierung im werde (der Lude Jdor.f'1 i-zusammen.f'assen 1961 Emmerich :Bd. 2, S. 84 - 154 
politischen ~ wirt~ Nachfolger Gene~al i-Historische • Die Ursachen der Unruhen schattiichen Bereich Groener galt al B trugen zur raschen . Mann des entsch ede- Kategorien ge- s.o. u. Peiam.ann ~9?4, S. ·150 - 166 . 
Ausbreitung der Bäte- n en "Durchhalte J s ") • geneinander 
bevegung bei. abgrenzen . 

- Allgemeiner Aut )ri- -tätsverlust der Ver-
treter etablier er 1 

- Gewalt (Gene1'al ltät, 
Dynastien) - - . 

. 
b)Wirtscha.f'tliche 1 

" Ursachen . j ' 1 

. - kontinuierliche Geld- . 
entwertung seit; 
Kriegsbeginn [ . . ' 

- der Weltkrieg f~rder-
te die industri lle 
Konzentration, eson- 1 

ders in der Schwer- ' 
industrie und d1ami t 
die wachsende T.rennu:cs , 
von Eigentum und Kon-

. 
trolle i 

1 

. 
\ 

' 

i l' I 

1 

3 



Themenleiste -

Fach I Lernbereich 

Geschichte 

Richtung der Behan,dl)"g 

Io ihrem Grundansa~z 
verfolgteo die Räte 
eioe breite Demokra-
tisierung von Staat 
uod Gesellschaft. 
Die Rätebewegung 
scheiterte zum großen 
Teil an der reformi-
stischeo Mehrheits-
SPD, die eio Bünd-
ois 'mit den alten 
Gewalten suchte. 

Themenbereich Thema 
1 

1. Die Revolutioo 
Die Weimarer Republik . 1918/1919 

c) Theorie uod Praxis 
der Rätebeweguog 

1 

LERNZIELBEREICH 

Kenntnisse 
1 
1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

-Quelleo anhand 
voo Lei tfrageo 
selektiv leseo 
und zusammen-

Begriffe 
Fachsprache 

MSPD 
USPD 
KPD 

-Die Rätebeweiz;ung woll 
te - in Abhebung vom 
autoritär regierten 
Kaiserreich und den 
gesteigerten Staats-
eingriffen während d. 
Weltkrieges - eine 
Form direkter Demokra 
tie im politischen Be 
reich verwirklichen 
(auch Demokratisierun1 

. fassen 
-politische 

Gruppierungen 
anhand von 
Stichworten 
beschreiben 

Spartakus 
direktes Mandat 

der Exekutive, 1-Ziele der Räte Verstaatlichungen/ bewegung in 
Kommunali~ierun1••, einem Schau-
Mitbestimmu•~ im wirt bild darstel-

l schaftlichen ~ereich) len 
-mit Hilfe 

· historischer 
Keontnisse 
Gegeowartser-
scheinuog~n 
analysiereo 

-Der Rat der Volksbe-
auftragten setzte sieb 
mit Hilfe der ehemals 

' kaiserlichen Behörden 
und Militärs,der Ge-
werkschaften und 
schließlich der :Frei-
korps gegen die Häte-
bewegung durch. 

-Zum Scheitern del' Rätebeweguog trug 
die weitverbreitete Furcht vor einer 
Neuauflage der russischen Oktoberre-
volution bei. 

Sozialisieruog 
Gemeinwirt-
schaft 

. 

--~~~~~~~~~~--!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.~~~~~~~~ 

Zeitbedarf Schulart I -•tute I Beruf KlaHe/Kurs 1 

. Sekuodarbereich II 10 3 
Realschule 

Literatur I Medien 

'G:A. Ritter/S. Miller 
1968 
P. voo OertzeoL 1976 
H. Mommsen ••• 
H. Neubauer (Hrsg.) 
1968 (Aufsätze 
W. Tormio und 
E. Matthias) 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

-

• Welche Ziele hatte die Rätebewe o ? 
Warum scheiterte sie. ot. eiozeloer 
Quellen, evtl. Sch-Referat) 
s. ZA 3, S. 24 f; Schmid 4, s. 20 f und 
ZM 4, S. 39 (alle mit Quellen); GWK 3, 
s. 67 f und 71 f (auch über Münchener 
Räteregieruog); vgl. Weltgeschichte im 
Aufriß 3/1, S. 220 - 236; Politik uod 
Gesellschaft 2, S. 100 - 105; weitere 
Quelleo bei G. A. Ritter/S. Miller: Die 
dt. Revolutioo 1918 ~ 1919, 1968, uod 
G. Hillmaon: Die Rätebewegung I, 1971 

• Welche S ureo hat die Rätebewe hinter 
lassen. kritische iskussion 
z.B.: Arbeiter- uod Angestelltenkammern i1 
Bremen, Bür~erinitiativen, Bremer Landes-
verfassuog (1947) Art. -42 - 44 

Vgl. "Bremen: Von der Reichsstadt zum 
· Bundesland" 4.1 (Zusatzthema IG.. 8) 

'+ 

' 



Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

2. Aufbau und Gefährdung 
·Geschichte Die Weimarer Republik der Republik 1919-192~ 

a) Der Versailler VertraE 
1 

LERNZIELBEREICH 
1 
1 Fertigkelten I 
: Verhaltenadisposltlonen 

Kenntnlne Richtung der Behandlung 

Die Schärfe der fran -anhand von 
zösischen Interessen Karte und Quel 
durchsetzung im Ver- le Informatio-
sailler Vertrag ist nen zusammen-
nur im Kontext zweie fassen 
de~tsch-französi~c~e ~Quelle zur 
Kriege auf franzosi- -Der Vertrag erschien Dolchstoßlegen 
schem Boden zu ve:- allen pol.i tischen Ric de interpre-
stehen.· Der Versail- tungen in Deutschland tieren und be-
l~r Vertrag belastet als Gewaltfrieden, urteilen 
die ! . deutsche Re- insbes. die "Kriegs- . . 
p~blik ~c~wer un~ schuldklauS"eln(Art. 231 )-d~e wirtschaft 
~iskreditierte . sie die unbestimmte Höhe l~c~en und po-
in den Augen vieler der Reparationen und litischen Fol-
Deutscher. die Grenzziehung im gen des . Ver-

Osten weckten Empörun • t:ags disku-
-Angesichts der Macht-
• verhältnisge mußte 
t Deutschl and diesen 
f Vertrag annehmen 

(durch Reichstags-
,mehrhei t ) . 

-Die nationale Rechte 
warf schon bald den 
Unterzeichnerparteien 
(MSPD und Z) ihre Zu-
stimmung als "Verrat 
an Deutschland" vor; 
mit der Legende vom 
Dolchstoß, den die Hei~ 
mat dem siegreichen 
Heer in den Rücken ver~ 
setzt habe, versuchte 
die nationale Rechte 
(z.B.Hindenburg),einen 
Sündenbock für die hari-
<;en FriedensDe<Iingungen 
dingfest zu machen. 

tieren 

Begriffe 
Fachsprache 

Reparationen 
Dolchstoß-
legende 

Zeitbedarf Sc:hulart / ·atufe /Beruf Klasse/Kurs 1 

I • 
Sekundarbereich I 10 4 
Realschule 

Literatur I Medien 

ll. Klön (Hrsg.) 1965, 
S. 41 - 99 vollstän-
diger Vertragstext 
Vertrags-Ploetz 4 A, 
1959, s. 40 - 45 
K. Dederke 1969, 
s. 38 - 42 
J. M. Keynes 1920 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

• Welche Krie~sfolgen bestimmte der 
Versailler ertra fur Deutschland 
territoriale un andere . A 

s. Schmid , • insbes. Q 19 • ge-
kürzter Vertragstext, S. 17 zeitgen. KartE 
von 1928); G\t/K 3, S. 40-42 (mit Karte von 
1928); vgl. Michel 2, S. 112 f (mit Karte: 
Deutschland nach 1918); 
weitere Karten: Schmid 4, S. 16 (Europa 
1914/23); ZA 3, S. 28; ZM 4, S. 15 (Dt. 
Reich 1919); dto. 2, S. 132; 
Spezialkarten: Saargebiet seit 1920, Ober-
schlesien 1921, Bevölkerungsbewegungen 
1912 ff, in: GHW S. 175 c, 176 d und 194 a, 

• Wie entwickelte sich das innenlolitische 
Klima in der Fol e des Versail er Vertra ? 

is ssion 
s. Dolchstoß-Plakat der DNVP in ZA 3, S.~ 
mit Tucholsky-Gedicht "Das erdolch'te Heer'i; 
G\t/K 3, S. 72; ZM 4, S. 44 f. 

• Zu welchen Punkten kritisierte J.M. Ke e1 
1 0 den ersai gemeinsame 

u.- nt. 
s. Qu. in Michel 2, S. 119 f. 

1 

! 

5" 
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Themenleiste 
Fach I Lemberelch Themenbereich Thema 

1 

2. Aufbau und Gefährdung 
Geschichte Die Weimarer Republik der Republik 1919-1923 

b) Die Weimarer Verfassun 
1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnlase 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdlsposltionen 

Begriffe 
Fachsprache 

Der in kurzer Zeit 
ausgearbeitete Ver-
fassungsentwurf 
stellte eine 
Mischung von präsi-
dentiellem und par-
lamentarischem 
System dar, wobei 
der Reichspräsident 
in Krisen eine be-
sondere Machtfülle 
erhielt. 

1 

-Die WR ble:ibt Bundes- -Verfassungs-
staat, war aber zen- schema anhand 
tralistischer als das von Leitfragen 
Bismarc"lcreich (Schwer- interpretieren 
gewicht der.Gesetzge- -den Funktions-
bung nur beim RT). zusammenhang 

der Verfassung 
mit Hilfe von 
Stichworten 
erklären 

-neuralgische 
Punkte des Ver 

-Die Volksrechte wurden fassungstextes 
stark' erweitert: im Hinblick 
Verhältniswahlrecht auf ihre Aus-
für den RT, Wahl des wirkungen dis-
Re-ichspräsidenten, kutieren 
Volksentscheid. 

•-Der Reichspräsident 
erhielt eine außeror-
dentliche Machtfülle: 

-an einem ver-
gleichenden 
Schaubild die 
relative Moder 
nität der W 
erklären 

Notverordnungsrecht 
(Art. 48), Ernennung 
und Entlassung des 
Reichskanzlers,not-
falls auch ohne Zu-
stimmung des RT; RT-
Auflösung (Art. 25). 

Parlamentari-
sches System 
Präsidentiel-
les System 
Notverordnungs 
artikel 48 
Volksent-scheid 
Artikel 25 
(Auflösung des 
Reichstages) 

Zeltbedarf 

' 

Literatur I Medien 
L: 

Schulart I ·•tute I Beruf Klaue/Kurs 

Sekundarbereich I 10 
Realschule ' 

LERNO~GANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise / 
Unterrichtsverfahren 

1 

5 

H. Hildebrandt (Hrsg.),. 
1971, s. -69 - 115, 
vollständiger Verfas-
sungstext 

Wie stehen RT, Rreg. und Bpräs. zueinande1? 
(GA) 

Verfassungsauszug in: 

s. Schema am besten in: dto. 2, 8.148 
(fehlt nur: Einspruchsrecht des RT gegen 
NVn), oder in: GWK 3, S. 71 (•Spiegel 4, 
S. 12; Frauenwahlrecht fehlt); vor Schmidl4 
S. 21 wird gewarnt: fehlerhaft und unvoll 
.ständig. 

ZA 3, S. 26 f 
~ Michel 2, S. 109 f 

Kommentar: s. GWK 3, S. 70 f; Spiegel 4, 
S. 11 f; vgl. auch ZM 4, S. 42 - 44 

• Interpretation wichtiger Einzelpunkte 
Disk,, evtl. GA), z. B.: 
-Grundrechtskatalog (Wieweit über Pauls-

kirchenverfassung hinaus? Durchsetzbar-
keit?) 

-Notverordnungsrecht nach Art. 48 (Bei-
spiele vor/nach 1930, vgl. mit den Not-
standsgesetzen der BRD) 

-negatives Mißtrauensvotum Art. 54 (vgl. 
mit GG Art. 67) 

-Verhältniswahlrecht (Vor- u. Nachteile, 
vgl. mit 1871 und 1949; das Gewicht der 
Splitterparteien in der WR nicht über-
schätzen: nur 1928 und 1930 MandatsanteiJe 

_von mehr als 10 %, während 1878-87 und 
1890-1912 ständig mehr als 10 %!) 

-Axt. 165 (Rwirtschaftsrat funktionierte 
nicht, weil die Verbände ihn umgingen u. 
sein regionaler Unterbau auf dem Papier 
blieb) -

Eine Kritik an den Schwächen dieser Verfas-1
1 

sung sollte im Auge behalten, daß jede noch . 
so gute Verfassung in außerordentlichen Be-~ 
lastungssituationen politisch mißbraucht 1 werden kann. · _ 

en 

" 



Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

2. Aufbau und Gefährdung 

( 

Geschichte ' Die Weimarer Republik der Republik 1919-1923 
c) Die Inflation 

Richtung der Be~a~lung 

Die zunächst kriegs-
bedingte Inflation in 
Deutschland überflü-
gelte - bedingt vor 
allem durch die Repa-
rationen - die Infla-
tion in anderen am 
Weltkrieg beteiligten 
Ländern. 
Sie veränderte die 
Vermögensverteilung 
zugunsten von Unter-
nehmern, Grundbesit-
zern auf Kosten des 
Mittelstandes, dessen 
Vertrauen ±n den 
Staat schwand. 

1 

LERNZI ELBEREICH 

1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen Kenntnisse 

-Statistik in 
.....--:--'--r---~~........, ......... ___.~'--+ Schaubild um-

setzen 
-mit Hilfe von 
.Beispielen den 
Mechanismus 
der Inflation 
erklären 

-zu Ursachen/ 
Folgen Proto-
koll anfertigef 

;-Der Staat hatte Inter-
esse an der Inflation~, 
Er konnte seine Zah-
lungsunfähigkeit gegeI•-
über den Alliierten 
beweisen und die· Kriegs-
schulden loswerden I~-~~~~ 

' 

-Die Inflation 1914 - 1923 erhöhte das 
Preisniveau und die Preisstruktur zu-
ungunsten von Barmitteln und zugun-
sten von Sachwerten. 

-Folge hiervon war verstärkte Konzen-
tration von Vermögen und zu Vermögen.s 
verlusten im Kleinbürgertum. 
(1923: 7 % der steuerpflichtigen 
ca. 45 % des privaten Vermögens). 

Begriffe 
Fachsprache 

Reichsbank 
Preisniveau 
Preisstruktur 
Flucht in 
Sachwerte 
W-ährungsreform 
Inflation 

Zeitbedarf Schulart I ·etufe /Beruf ' Klasse I Kurs 1 

Literatur I Medien 
L: 
K. Hardach 1976, 
s. 23 - 31 

W. Elben 61975, 
s. 89 - 98 

K •. Dederke 1969, 
s. 67 - 69 

' 

' 
Sekundarbereich I 
Realschule 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

10 6 

• Was ist eine Inflation? (LV) 
s. Taschenhandhuch zu zum, s. 163 f und 
Schmid 4, S. 283; Schaubild zeichnen. 

• Ursachen und Erscheinun sformen der 
nf atio~ 1 1 - 1 oder ch-Refera~) 

s. ZM 4, S. -50 mit Stinnes-Qu. und 
·2 Beispielen); S~iegel 4, S. 34-36 (beide 
mit Notgeld-Foto); das Bsp. in GWK 3, 
S. 74 f~rifft nicht: Geldentwertung läßt 
sich nicht allein· an einem Devisenkurs 
messen, weil 1919-22 die RM an ausländi-
schen Devisenbörsen stark unterbewertet 
war, zusätzlich zur hausgemachten Infla-
tion. 

• Für wen brachte die Inflation Vorteile, 
fur wen Nachteile? (Disk.; Ubersichts-

-- - llen) - s. o. 

1.-~~~~~~~~~~~ ....... ~~ ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

t 



Themenleiste 
Fach I Lemberelch Themenbereich Thema 

1 

2. Aufbau und Gefährdung Geschichte Die Weimarer Republik der Republik 1919-23 
d. Ruhrkampf und Putsch-

1 versuche 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 KenntniaH 1 Fertigkelten I 
: Verhaltenadlaposltionen 

Begriffe 
Fachsprache 

Die Republik hatte 
sich in ihren Jbfangs-
jahren gegen mili-
tärische Verbände und 
Putschversuche von 
rechts und links zu 
behaupten. Der Gene-
ralstreik gegen den 
"rechten" Kapp-Putsch 
erwies sich als wirk-
sam. Reichswehr und 
Justiz standen ab-
i.ehnend oder nur be-
dingt zur Republik. 
Aus den Wirren der 
Anfangsjahre ging die 
Republik von Weimar 
zunächst stabili-
siert hervor. --

-Rechtsradikale .terror · -_ --Nach Leit-
organisationen bzw. fragen ex-
Freikorps begingen zerpieren 
zahlreiche ·Morde(u.a. und Zeit-
an Luxemburg, Lieb- leiste an-
lalecht; Erzberger, fertigen 
Ra thenau). Die <1us tiz 
behandelte die Rechts- -Quelle und 
radikalen mit Ubergros- Statistik 
ser Nachsicht zum Scha- interpre-
den der Republik. tieren. 

-Der Kapp-Putsch vom März 
1920 (ehemalige Militärs, 
Freikorps) brach durch 
einen Generalstreik von Ar-
beitern und Beamten zusam-
men. 

j -Die.ReichswehrfUhrung leh-
nte es ab, die Republik 
zu verteidigen. 

-Arbeiteraufstände im Reichs-
gebiet (1920) und in Sachsen/ 
Thtiringen (1921) wurden von 
Freikorps und Reichswehr 
niedergeschlagen. 

·-:rm Krisenjahr 1923 (Ruhrbesetzung, 
Putschversuche von rechts (Hitler-
Ludendorff), Aufstände von links) 
kam es zur Bildung einer großen 
Koalition SPD-DVP. 

Freikorps 
Kapp-Putsch 
Generalstreik 
Ruhrbesetzung 
passiver Wi-
derstand 
Separatisten 
Reichswehr 

Zeitbedarf Schulart I -stufe I Beruf KlasH/Kura 1 

: Sekunda~~ereich I 1 10 7 
; · Realschule 
1 . 

1 LERNORGANISATION 
' 

Literatur I Medien 

1 
K. 1.Dederke, 1969, 
s. 47 - 59. 65 - 81 
(Krisen 1919-23). 
115 - 122 . 
(Jµstiz und Reichsweh~) 

1 2 
E • 1 Lucas Bd. 1, 1970 

H. 1u. E. Hannover l96f 

Ergänzende ArbeitahinwelH I 
Unterrichtsverfahren 

Welchen Bedrohun en war die WR 1 20 - 2 
ausgesetzt? Sch-Berichte, TA-B ld 

s. GWK 3, S. 73 - ·77, Spiegel 4, S .• 13, 
31, 36-39 (am besten ·dokumentiert); 
ZA 3. S. 30-32; vgl. ZM 4, S. 46, 
50-52; Übersicht bei Schmid 4, s. 27 f 

Verhielten sich Justiz und Reichswehr 
unpolitisch? (Int. einzelner Quellen) 

s. Spiegel 4{ S. 32-34 (Justiz); Schmid 4, 
S. 26 (Rw); ZA 3{ S. 31 (Rw); vgl. 
J. Henning (Hsg.J, s. 68-85: Quellen 
zu Militär und Politik 1918-33,mit 
guter Einleitung). · 

! 
t ! 

~ 



Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Geschi chte Die Weimarer Republik 3. Meinungsbildung und 
Interessenvertretung 

a. Die Parteien 
1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behan~IJng Kenntnisse 1 Fertigkelten ! 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

Durch den Ubergang -Die Parteineugründungen 
zum parlamentarischen von 19i?ji9 setzten 
System bekamen die das Parteienspektrum der 
Parteien größeres Ge- Vorkriegszeit fort. 
wicht im politischen : Leben. -In der ganzen WR war 
Das traditionelle Par ca. jeder zweite Er-
teienspektrum der werbstätige ein Arbeiter, 
Kaiserzeit: Arbeiter- der Anteil der Angestell-
parteien (SPD KPD) t en und Beamten an den 
bürgerliche P~rteie~ Erwerbstät i gen s t ieg we-
( demokratisch bis g~n des zunehmenden Ge-
konservativ) konfes- wichts der Gütervertei-
sionelle und regional lung gegenüber der Pro-
Parteien blieb er- duktion (Arbeiter : An-
halten. gestellte ca. 3 : 1 ) . 

Ab 1928 hatte~ sich 
die Regierungspar- ~ 
teien zunehmend gegen · 
militante Bünde und f" 
einen latenten Anti-
parteieneffekt durch-
zusetzen. 

-Nach 1920 war eine 
"Weimarer Koalition" als 
Mehrheitskabinett (SPD, 
Z,DDP) nicht mehr mög-
lich; eine Große Koali tior 
entstand im Krisenjahr 
1923 und 1928-30. Seit 
1930 wurde der Handlungs-
spielraum der demokra-
tischen Parteien deutlich 
enger: Anwachsen von 
DNVP und KPD und bes. der 

-Plakate, 
Schaubildef 
und Statis ik 
nach Leit-
fragen in-
terpretie-
ren 

-Uber ein-
zelne Par-
teien an-
hand von 
Stichwör-
tern beric~
ten. 

-Zu Pa rteie··-
spektrum 
192Ö und 
1930 selb-
ständig 
Vergleichs 
schema 
zeichnen. 

NSDAP. 
-Die Jahre politischer und wirtschaf t -
licher Krise zeigten die geringe Ver-
ankerung demokra tischer Spielregeln 
in weiten Teilen der Bevölkerung 
(verstärkt durch häufige Straßen-
kämpfe und politische Morde). 

parlamen-
tarisches 
System 
Weimarer 
Koalition 
(SPD-DDP-Z) 
Gro ße 
Koalition 
( SPD-DDP- Z-
DVP) 
Bürgerblock 
( DDP-Z-DVP ) 

SA 

____________ _...,j.__ ______________________ _ 

Zeitbedarf Schulart/ -stufe /Beruf KlaHe/Kurs 1 

Selcundarbereich I 10 8 

Real schul e 

Literatur I Medien 

Anschläge 31977, 
s. 13 - 93 

J. Flemming (Hsg.), 
Bd. 1, S. 85 - 189 
( s. 114 ff. Quellen) 

K. Dederke 196 9, 
s. 125 - 135 

2 w. Tomin 1967, 
S. 127 - 21 8, .RT-
Statis t ik S. 286 f. 

Weitere Parteipro-
gramme in: 
Weltgeschichte im 
Aufriß 3/1, 
s. 246 - 249 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

Welche Parteien gab es 1919-33? (LV oder GAD 
s. Kurzcharateristiken in: GWK 3, s. 69 und 
76; vgl. Schmid 4, s. 23; Plakate in: 
Schmid 4, S. 22 f, erweiterbar durch: An-
schläge, passiv auch in : GWK 3, Spiegel 4, 
ZM 4 und ZA 3. 
Vor der Ubersicht in Schmid 4, S. 24 wird 
gewarnt, da Programme verschiedenen Datums 
mi t einander verglichen werden und Program-
me nur bedingt d i e Reg ierungspolitik spie-
geln. 

Vergleich des Parteienspektrums 1919/ 1924/ 
~ · 
(GA\.!. Disk.) nach Schaubildern in: ZM 4, 
S. 41; Schmid 4, s. 25 (sehr übersichtlich) 
Spie~el 4, S. 49 (zeitliche Verteilung bes. 
klar); vgl. Dederke, s. 273 und ZA 3, S.45 
oder nach Statistiken in: GWK 3. S. 70 und 
83, Spiegel 4, s. 31 und 47; evtl. Schau-
bild nach Statistik zeichnen. 
(Bei Zeitmangel:) Vergleich der Reichs-

r äsidentenwahlen 1 2 und 1 2 (GA u.Disk~) 
s. Schmid S. 32 Statistik mit zwei Kur 
biographien), Schaubilder in: ZA 3, S. 35 . 
45, dto. 2, S. 150 und 192, Elben, S. 114 

1 
l 

9 



Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Geschi'chte Die Weimarer Republik 3. Meinungsbildung und 
Interessenvertretung 

' b. Die Verbände-
1 1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkelten / 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

Nach dem Weltkrieg 
bzw. durch ihn gewan-
nen Interessenverbän-
de zunehmenden Ein-
fluß auf die staat-
liche Exekutive. 
Die Gewerkschaften 
versuchten · durch das 
Prinzip der Wirt-
schaftsdemokratie 
mehr Einfluß auf das 
wirtschaftliche Ge-
schehen zu erhalten. 

--

-Der Aufschwung der in-
dustriellen Verbände 
und der Gewerkschaften 
setzte sich aus dem 
Kaiserreich fort. 

-Organigrammi Tarifvertrag 
der Großver- kollektives 
bände zeich- Arbeitsrecht 
nen. Wirtschafts-

-Fachausdrüc demokratie 
in eigenen 
Worten er-
läutern. 

-Quelle/Sta-
tistik aus-
werten. 

-Über die Un 
terschiede 
Verband/Par 
tei disku-

-Den drei gewerkschaft-
lichen Großverbänden 
(ADGB - Allgemeiner 
Deutscher Gewerkschafts 

tieren. 1 ADGB 
bun·d, christliche Ge- ......_ _____ _ 
werkschafien, Hirsch-
Duuckersche Gewerk:ver-
eine) stand seit 1981 
ein industrieller 
Großverbänd gegenüber. 

-Wichtige Erfolge der Gewerkschaften 
waren das Betriebsrätegesetz und das 
Gesetz über die Arbeitslosenver-
sicherung und ein langsames Ansteiger 
der Reallöhne bis 1928. 

-Der RdJ nahm auf DVP und Zentrum 
Einfluß; die Schwerindustriellen 
neigten zunehmend nach rechts und 
unterstützen Ende der 1920er DNVP 
und NSDAP, auch in deren Wunsch nach 
Rückkehr zu einer autoritären Re-
gierungsform. 

-Die Arbeitslosigkeit während der 
Weltwirtschaftskrise schwächte die 
gewerkschaftliche Abwehrkraft gegen 

Christliche 
Gewerkschaften 
Hirsch-
Duuckersche 
Gewerkvereine 
RdJ - Reichs-
verband der 
Industrie 

Zeltbedarf Schulart I -stufe I Beruf Klasse I Kur• 1 

· Sekundarbereich I 10 9 
Realschule 

Literatur I Medien 

K.Dederke, S. 91 - 97 

D.Petzina, S. 86 - 91 
J.Flemming (Hsg. ), Bd.l 
S • 1 79 - 188, und 
Bd. 2, S. 221 - 237, 
:.1.Martin, S. 55 - 130 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise/ 
Unterrichtsverfahren 

Was ist ein Interessenverband? (Sch suchen 
Definition, Diskussion) 
s. z. B. ZN 4, S. 264 

Was tat die ZAG? (gemeins. Int.) 
s. Quelle in: ZA 3. s. 39. oder: Statistik 
über Zahl der Tarifverträge in: D.Petzina, 
s. 88 

Wen vertraten die großen Verbände? Was er-
reichten sie? Wie waren sie olitische orier-
tiert? Sc -Referat oder LV 
s. Spiegel 4, . s. 28 f~ ZM 4, S. 66j vgl. 
Schmid 4, s. 33; und Lit. 
(Statistik über Bruttoreallöhne bei Petzina 
Abelshauser-Faust, S. 98). 

! 1 den Nat1gpalsozialismus . 1 • 1 

10 



'\ 

Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Ges·chichte Die Weimarer Republik 4. Wirtschaft und Staat 

1 

. 
LERNZIELBEREICH 

1 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdlsposltionen 

Nach 1918 setzt~ lieh 
in der Wirtschaft der 
Konzentrationsprozeß 
weiter fort und war 
begleitet von einem 
wirtschaftlichen Auf-
schwung, instesondere 
durch die Entwicklung 
der Großkonzerne (Ra-
tionalisierungen). 

-Indnstrieprodukt1ap und 
Außenhandel erreichten 
1927 wieder den Vor-
kriegsstand. 

-Der schon im 19.Jahr-
hundert beginnende 
Konzentrationsprozeß 
setzte sich insbesondere 
in der Inflation und in 
der Stabilisierungsphase 
seit 1924 fort; er be-

Der Staat veränderte l traf vor allem die 
diese hochkapitalisti Schwer-,Elektro- und 
sehe Wirtschaftsstruk Chemieindustrie, aber 
tur nicht, griff aber auch Banken und Waren-
mehr als bisher korri häuser. E wurde vom 
gierend in den Ver- ,, Staat kaum eingeschränkt 
teilungsprozeß ein. -Der Staat griff indirekt 

(durch Steuerpolitik) 
und auch direkt ' (Woh-
nungsbaufinanzierung, 
Preiskontrolle bei 
Kohle) in die Wirt-
schaft ein. 

-Viele Versorgungsbe-
triebewurden Eigen-
tum der Gemeinden 
(Verkehr, Strom, 
Gas , Wasser). 

--·~------------------...... --------------~ 

-Schaubild 
interpre-
tieren oder 
Statistik 
grafisch 
umsetzen. 

-Fachaus-
drücke mit 
eigenen Wor 
ten erläu-
tern. 

-Anhand einet> 
Stichwort-
reihe zu-
sammenhän-
gend berich 
ten. 

-Schaubild 
Staat:Wirt-
schaft 
zeichnen 

Begriffe 
Fachsprache 

Konzern 
Kartell 
Konzen-
tration 
Rationali-
sierung 
öffentliche 
Hand 
Kommunali-
sierung 

{ 

Zeitbedarf Schulart/ -stufe /Beruf Klasse I Kurs 1 

- Sekundarbereich I 10 10 

Realschule 

-------------------------------------------------------------------------. 

Literatur/ Medien 

\ 

J.Flemming (Hsg.), 
Bd. 2, S. 298-307 

K.Dederke, S.82-91 

D.Petzina, S.41-96 

D.Petzina/W.Abels-
hauser/ A.Faust 
( Statistiken) 

K.Hardach~ S.39-50 

1 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

Wie zeigte sich der wirtschaftliche 
Aufschwung 1924 - 1928? (Sch-Bericht 
oder gemeins. Int. von Schaubildern) 
in ZM 4, S. 56-61 (mit Schaubildern); 
Spiegel 4, S. 25-27 (mit Statistiken) 

Welche Vor- und Nachteile brachten 
Konzentration und Rationalisierung? 
(Diskussion4 
s. Spiegel, S. 26; ZA 3, S. 38 

In welchen Bereichen griff der Staat 
mehr ein als in der Vorkriegszeit? 
(LV und Diskussion) 
s. GWK ), S. 80; u. 2Lit. 
(Kr. zu GWK 3, S. 78: "Scheinblüte" der 
Wirtschaft läßt sich so allgemein nicht 
halten). 

' 11 



Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 . 
creschichte Die Weimarer Republik 5. Die Außenpolitik 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 

1 Fertigkeiten I 
1 Richtung der Behandlung 1 Kenntnlsae : Verhaltenadispoaltionen 

Begriffe 
Fachsprache 

Angesichts der Vor-
gaben des Versailler 
Vertrages versuchte 
die deutsche Außen-
politik insbesondere 
unter Stresemann, 
die Kriegsfolgen zu 
mildern bzw. hoffte, 
sie rückgängig zu · 
machen. 

-Der Völkerbund sollte -Karte mit j Völkerbund 
der Sicherung des Frie- Quelle in B - Reparationen 
dens und der inter- ziehung set 
nationalen Zusa~~enar- zen. Rapallo7Ver-
beit di.enen, war aber . -Übersichts- trag 
durch die Koppelung schema für Locarno-Ver-
mi t dem Versailler Ver- Verträge trag 
trag für die Erhaltung zeichnen 
des 1919/20 geschaf- -Quelle Stresemann 
fenen politischen Systems (Locarno-
verantwortlich.So wur- Vertrag) 
.den ihm von deutscher nach Leit-
seite teilweise starke fragen in-
Ablehnung entgegenge- terpretiere1 
bracht. -Information~n 

Das Meinungsspektrum 
in Deutschland war 
extrem breit und 
reichte vom Wunsch 
auf vollständige Re-
vision des Versaille? 
Vertrages bis zu 1 -Die Zahlung von R4pa;-
visionären Ideen üben :atione~ 1920 - 3 
einen wir,Uchaftlich-' 

aus Quellen 
entnehmen 
und Schema 

politischen Zusammen..l 
schluß Europas. i bzw. die Ver-

handlungen über deren 
Höhe und Dauer über-
schattete die gesamte 
Außenpolitik der WR und 
engten ihren Handlungs-
s p ie lra um ein. 

-Durch die Verträge von 
Rapallo 1922 und Locarno 
1925 überwand Deutsch-

zusammen-
stellen. 

land seine außenpolitische Isolierung;! 
Stresemann versuchte,seit 1923 Ver-
trauen -im Wester: zu gewinnen, ver-
zichtete aber bewußt auf eine Garan-
tie der deutschen Ostgrenze zu Polen. 

Zeitbedarf Schulart I -atufe I Beruf Klaaae/Kura 1 

' . Sekundarbereich I 10 11 
1 

Realschule 

Literatur/ Medien 

'K.Dederke 1969, 
s. 159 - 173 

K.Epstein 1972, 
s. 188-200 (über 
Stresemann) 

M.Broszat 1972, 
S. 201 - 233 (Die WR 
und Polen) 

Korrespondenz Strese-
mann - ehern. Kronprinz 
in: PoWe II, S. 10 f, 
u. in: Mickel 2, 
s. 127 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeltahinweiae I 
Unterrichtsverfahren 

In welcher Beziehun stand Deutschland vor 
9 zum Vblkerbun ? G 

s. Schmid 4, S. 13 f Q 19); GWK 3, S. 119f 
u. Karten über Völkerbundsmitglieder 1920 -
1939 in: dtv 2, s. 136, u. in: Gr. Wester-
mann, s. 152 I 

Welche Abmachun en re elten die deutschen 
Reparationen? LV oder Sch-Beric t 
s. Schlriid 4, s. 28: Ubersicht 1920 - 34, 
vgl. GWK 3, S. 78 

Ubersichtsschema zeichnen für die Verträ e 
Deutsclilands und Frankreichs ~2 - G 
s. GWK 3, S. 122 - 127,u. Sc id 4, S. 41; 
vgl. ZM 4, S. 54-56, Spiegel 4, s. 40 - 42; 
ZA 3, S. 35 

Welche Auswirkungen hatte· der Locarno-Ver-
tra 1 2 fUr Deutschland und flir Frank-
reich? gerne ns. Int. 
s. Quelle in: Schmid 4, s. 29, u. GWK 3, 
s. 124 - 127 

__ ___J ___ _ ~__l___J _ __j_ ___ 11, -



Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Geschichte ' Die Weimarer Republik 6. Die Wirtschaftskrise 
1929 rr 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlu)g 1 Kenntnisse 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

Der Mechanismus der 
Weltwirtschaf'tskrise 
f'ührte in Deutsch-
land wie in den an-
deren europäischen 
Industrieländern zur 
wirtschaftlichen De-
pression. Er ver-
stärkte in den 1930e 
Jahren einen anti-
parlamentarischen 
Trend, bewirkte aber 
nur in Deutschland 
auf'grund besonderer 
historischer Voraus-
setzungen den Über-
gang zum f'aschisti-
schen System. 1 
Die Großindustrie 
war mehrheitlich 
nicht mehr am be-
stehenden System in-
teressiert und be-
gUnstigte autoritäre 
reaktionäre Lösun-
gen 'der Staatskrise .. 

-Der Kurssturz an der 
New Yorker Börse 1929 
war Anlaß f'ür eine tie-
fe Wirtschaf'tskrise 
aller entwickelten ka-
pitalistischen Industrie 

-Wirtschaft- "Schwarzer 
liehe und Freitag" 
politische Spekulation 
Krisenf'ak- Uberproduk-
toren auf- tion 
zählen. Konkurs 

-Schaubild Schutzzoll länder. 
-Auf Deutschland schlug nach Leit- Investitionen 
die Wirtschaftskrise be- fragen in- Preisverfall 
sonders stark durch:seit terpretier • 
1929 nahmen Konlrurse -Den Wirkun -
Entlassungen und Kur~- mechanismu~ 
arbeit zu, die Löhne einzelner 
sanken, die Investitione Krisenfak-
gingen zurUck. toren er-klären. 

-Die Unternehmer, insbe-
sondere der Montanin-
dustrie, machten 1930 -

-Al1'ernative 
Entwick-
lungsmög-
lichkeiten 
mit aktuel 
lern Bezug 
überlegen. 

33 zunehmend ihren Einfluß bei den 
Parteien vom Zentrum bis NSDAP gel-
tend, um nicht nur eine aktive Kon-
junkturpolitik, sondern auch eine 
autoritäre Staatsform und Aufrüstung 
durchzusetzen. 

Zeitbedarf Schulart/ -stufe /Beruf KlaHe/Kurs 1 

1, 

Selcundarbereich I 10 12 
Realschule 1 

Literatur/ Medien 

K.Dederke 1969, 
s. 190 - 205 

K .Hardach 1976, 
s. 50 - 64 

D .Petzina 1977, 
s. 96 - 107 

F.-W. Hennin~ 41978, 
S . 90 - 1 40 t mit 
vielen Grafiken) 

Weitere Statistiken 
bei: 
D„Petzing/W .Abelshau-
ser/A. Faust 1978 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise / 
Unterrichtsverfahren 

Wie hängen politische Ereignisse und wirt-
schaf'tliche Vorgänge 1929 - 31 zeitlich 
zusammen? (GA) 
Sch stellen genaue Zeitleiste zusammen nach 
GWK 3, S. 131 - 134 (USA) und S. 80 - 85 
(Deutschland) 

Wle kam der New Yorker Börsenkrach zustande 
und warum hatte er so roße Auswirkun en 
auf die deutsche Wirtschaft? gemeins. nt. 
einzelner Schaubilder) -
s. ZM 4, S. 65 (Börsenkurse in den USA 
1920 - 36); Schmid 4, s. 29 (Internationale~ 
Geldkreislauf' 1924 - 32); GWK 3, S. 84 (Ar-
beitslosigkeit in Deutschland 1924 - 38); 
dto 2, s. 184 (Konkurse 1927 - 36). 
Welche wirtschaftlichen und politischen 
Faktoren tru en in Deutschland 1 ff' zur 
Krise bei? G und Diskussion 
Sch stellen Schema her nach Informationen 
aus GWK 3 (s.o.), ZM 4, S. 61,"65 - 70, u. 
ZA 3, S. 40 f. 

1 

1 

1 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich 

Geschichte 

Für den Schüler (Sch) 
W. Hug u. a.: 
Gesohichtliche We~t
kunde Bd. 3, 1976 
(Bug) 
H. D. Schmid: 
Fragen an die Ge-
schichte Bd. 4, 1978 
(Schmid) 
dtv.-Atlas zur Welt-
geschichte Bd. 2, 
1966 
Großer historischer 
Wel·tatlas, hrsg. v. 
Bayrischen Schulbuch-
verlag Teil 3, Neu-
zeit, 1962 --

Themenbereich 
1 

Der Nationalsozialismus 

LERNZI ELBEREIC H 

Für den Lehrer (L) 
a)Quellen - Materialien 

W. Conze 'Der National-
sozialismus' Teil I~· II 
Klett· (42421, 42431 J 
(Conze) 
E. Deuerlein (Hrsg.) 
Der Aufstieg der NSDAP 
in Augenzeugenberichten, 
dtv 1040 (Deuerlein) 
H. Grosche 
Der Nationalsozialismus 
und der Zweite Weltkrieg 
Bilder aus der Weltge-
schichte, Heft 15 
Diesterweg (7715) 
(Grosche) 
B. Hey/J. Radkau 
Nationalsozialismus und 
li'ascliismus, Politische 
Weltkunde II, Stuttgart 
1976 (Klett) (Hey/Radkau) 
W. Höfer - Die Entfesse-
lung des Zweiten Welt-
krieges, Frankfurt/a.M./ 
Hamburg, Fischer Tb 
(Höfer II) 
W. Höfer - Der National-
sozialismus. Dokumente 
1933 - 1945,Fischer 
Tb 6048 (Höfer I) 
H. J... Jacobson 
Der Zweite Weltkrieg 
Grundzüge der Politik 
und Strategie in Doku-
menten, Fischer Tb 
645/646 

1 

Zeltbedarf Schulart/ -stufe /Beruf Klasse I Kurs 2 ' 
L 1J. ral-u.„ / heclitl) Sekundarbereich I 

Realschule 
10 

Sei.te 1 

LERNORGANl~AT~QN 

E. Krautkrämer \ 
Internationale Politik , 
im 20. Jahrhundert Bd. 1 
1919 - 1939. (DiesterwegJ 
5181) (Krautkrämer) · 
A. Krink :., 

Literatur I Medien 

w. Wulf 
Weltgeschichte 
1919 - 1939 Geschicht-
liche Qeullenhefte, 
Heft 11a, b 
Diesterweg 7351, 7352 
(Wulf) Die NS-Diktatur, SchrifJ 

ten und Materialien zur 1 
Ge~einschaftskunde, . _J b)Didaktische Entwürfe 
(Diesterweg 7553) (Krin~) Der deutsche Wider-
R. Kühnl \ stand 1933 - 1945 1 

Der dt. Faschismus in 1 hrsg. v.d. Bundeszen-
Quellen und Dokumenten trale für pol. Bildung. 
Köln 1979 (Kühnl I) Information zur pol. 
G. v. Norden (Hrsg.) 
Dokumente und Berichte 
aus dem Dritten Reich1 
Frankfurt a.M. 1977 ' 
(Hirschgraben) (No111den) \ 
W. Ruge/W. Schumann(Hrsgl) 
Dokumente zur deutschen 
Geschichte 33 - 36 

36 - 39 
39 - 42 
42 - 45 , 

Berlin (DDR) 1977 ~f 

Bildung,Heft 160 1 
Bonn 1974 (Informatioen) 
H. Kistler 
Der Nationalsozialismus 
hrsg. v.d. Bundeszen-
trale für pol. Bildung. 
Informationen zur pol. 
Bildung 1Heft 123; 126, 
127 (Kistler) 
Der Nationalsozialismus 
als didaktisches Problem 
Beiträge zur Behandlung 

K. Thieme (Hrsg.) 
Judenfeindschaft 
Darstellungen und 
Fi sehe!' 529 

des NS-Systems und des 
1 dt. Widerstandes im 

An l en Unterricht. Schriften-
a ys }reihe d. Bundeszentrale 

H. Pross 
Die Zerstörung der deut-
schen PolitikLDokumepte 1· 
1871 - 1933 Fischer 264 . 

für pol. Bildung 156, 
Bonn 1980 (Nationalso-
zialismus) (als Einstieg 
in die Widerstandspro-
blematik mit Unterrichts-
beispielen u. Material-
hinweisen zu empfehlen) 

c)Sekundärliteratur •) 
H. Brandt - Elemente und Ursprünge 
totalitärer Herrschaft, Bd. 1: 
Antisemitismus. Ullstein Tb 3181 
Bartsch/Schebesch/Scheppelmann 
Der Krieg im Osten 1941 - 1945, Köln 
(Pahl-Rugenstein) 1981 (Bartsch) 
K. D. Bracher - Die Deutsche Diktatur 
Köln 1969 
ders. - Die Auflösung de2 Weimarer 
Republik, Villingen 1964 
ders. - Die nationalsozialistische 
Machtergreifung I. Stufen der Macht-
ergreifung, Ullstein Tb 2992 
M. Broszat - Der Staat Hitlers 
dtv. Weltgeschichte,-Bd. 9 
M. Clemenz - Gesellschaftliche Ursprün 
ge des Faschismus, edition suhrkamp 5~ 
A. Dallin - Deutsche Herrschaft in 
Rußland 1941 - 1945, eine Studie über 
Besatzungspolitik, Düsseldorf 1958 ! 
Eickhoff/Pagels/Reschl 
Der unvergessene Krieg. Hitler-Deutsch 
land gegen die Sowjetunion 1941 - 1945 
VGS, Köln 1981 (Biekhoff) 
Focke/Reimer - · Alltag unterm Hakenkreu / rororo aktuell, 1979 Nr. 4625 
H. Grebing - Der Nationalsozialismus. 
Ursprung und Wesen, Reihe: Geschichte 
und otaat 10. München 
G.W.F. Hallgarten/J. Radkau 
Deutsche Industrie und Politik von 
Bismarck bis in die Gegenwart, 
rororo 7450 

•) Hier nur leicht zugängliche Literatur 
(Taschenbücher, Schulverlagsausgaben) • . 

~~ 



Themenleiste 
1 

Fach I Lernbereich Themenbereich Zeitbedarf · Schulart I -stufe I Beruf Klasse/ Kurs 2 
1 

Geschichte Der Nationalsozialismus LiJeraJ ur Lhtc1.ie'1 SekUndarbereich I 10 

LERNZIELBEREICH 
1 
1 

1 

Realschule 

Seite 2 

LERNORGANISATION 

E. Nolte - Der Nationalsozia-
lismus. Ullstein Tb 2756 
(Nolte) - Die faschistischen 
Bewegungen, dtv. Weltgeschichte 
Bd. 4 

Filme L > 1 -·---: --------!fts. Sekundärliteratur 

Literatur/ Medien 

Wochenschauen 
K. Hildebrand - Deutsche 
Außenpolitik 1933 - 19451 Kalkül oder Dogma? 
Stuttgart 1973 
H. Höhne - Der Orden unter 
dem Totenkopf, 
Die Geschichte der SS, 
Fischer Tb 1052/53 
E. Kogon - Der SS-Staat, 
Miinchen 1974, Heyne-
Sachbuch 7027 
H. Krausnik/H. Wilhelm 
Die Truppe des Weltanschau-
ungskrieges. Einsatzgruppen 
der Sicherheitspolizei und 
des SD 1938 - 1942, 
Stuttgart 1980 
R. Kühnl - Texte zur 
Faschismusdiskussion :f, 
Positionen 'und Kontroversen, 
rororo 1824 - ders.: Fa-
schismustheorien. Texte zur-
Faschismusdisk:us~ion II, 
rororo 4354 

!R. Kühnl - Formen bürger-
licher Herrschaft1 rororo 1342 
George L. Mosse 
Der nationalsozialistische 
Alltag, Köln 1978 
B. Naumann - Auschwitz 
Berichte·über die Straf-
sache gegen Mulka u. a. 1 Fischer Tb 885 

H. Rothfels - Die deutsche 
Opposition gegen Hitler1 Fischer Tb 198 
W. Sauer - Die nationalsoziali-
stische Machtergreifung III. 
Die Mobilmachung- der Gewalt, 
Ullstein Tb 2994 
G. Schulz - Die nationalsozia- · 
listische Machtergreifung II. 
Die Anfänge des totalitären 
Maßnahmestaates, Ullstein 
Tb 2993 
A. Speer 
Erinnerungen, 
Ullstein Tb 3026/27 
Ch. Streit - Keine Kameraden. 
Die Wehrmacht und die sowjeti-
schen Kriegsgefangenen 
1941 - 1945, Stuttgart 1978 
G. Weisenborn - Der lautlose 
A~fstand 1 rororo 507/508 

FTZ 135 General K. v. Schlüter (91') 
(nicht in Brhv.) 

FT 558 Hitler an der Macht Januar 
bis Juli 33 (12') 

PT 564 Goebbels spricht (1933, 1943) 
(5') 

FST 175 Erste nationalsozialistische 
Weihnachtsfeier der Reichsbahn-
direktion Berlin 1933 (20') 

FT 127 Unsere Jungen Napola (20') 
FST 273 Reichsparteitag der NSDAP 

1. - 3.9.1933 ( ) 
FST 272 Goebbels-Rede v. 29.3.35 ( ) 
FT 2093 Hitler spricht (20') 
FTZ 123 Der Röhmputsch (75') 

(nicht in Brhv.) 
FST 21 Der 9. November (16') 
FT 2240 Der Führer schenkt den Juden 

FT 
FST 
FT 
FT 
FST 

eine Stadt (22') 
559 Hitlers Weg in den Krieg (15') 

26 Mein Kampf (120') 
588 Hitlers Uberfall auf Europa (17') 
751 Requiem .für 500.000 (30') 
13 Hier fliegen keine Schmetter-

linge (15') 
FST 34 Nacht und Nebel (32') 
FST 170 63 Tage Warschauer Aufstand (32') 
FT 589 Dem Ende entgegen (23') 
FT 892 Verschleppt - Vertrieben - Ge-

. flohen (30') 
LG 38 Bremen 1945 (45') 
LG 38 Bremerhaven bei Kriegsende (50') 
FT 519 Deutschland nach der Kapitulation 

(15') 

FST 265 Ufa-Tonwoche 451/1939 (20') 
FST 267 Februar 1943 (19') 
FST 263 Februar 1945 (11') 
Vertiefend: 
FST 304-306 Ursachen des National-

sozialismus 
304: 

305: 

306: 

Spielfilme 

Massenverführung durch 
Propaganda (22') 
Verwandlung und Krise 
des ·zei ta1 ters (20') 
Zerstörung der Republik 
(17') 

FT 572 Affaire Blum · 
FT 765 Zwischen Nacht und Morgen (34' 
FST 300 Die Brücke (105') 
FT 2307 Wagen nach Wien (79') 
FST 12 16. Oktober 1938 (13') 

anlagen z.T. aufgezeichn t) 
Fernsehserien (in Schulen mit Video- 1 
"Der unvergessene Krieg", 15 Folgen 
a. 45' „ 
"Holocaust", 5 ·Folgen a 90' · 

1 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 
1. Das Aufkommen des 

Geschichte Der Nationalsozialismus Nationalsozialismus 
in der Endphase der 
Weimarer Republik 

. 1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkelten I 
: Verhaltensdispositionen 

- Konkurse und Massenarbeitslosigkeit 
(1932: ca. 6 M~llionen) brachten 
vielen Menschen soziale und seelisch 

Die wirtschaftlich-
soziale Notsituation 
weiter Teile der Be-
völkerung begünstigte 
die Radikalisierung 
des politischen Le- ·-
ben s in Deutschland. 
Da die parlamentari-
schen Kräfte in die-
ser Krise davor zu-
rückschreckten, die 
politische Verant-
wortung zu übernehme~, 
füllten antidemokra- -
tisch-autoritäre 
Kräfte das entstande-
ne Machtvakuum aus. 

Not. 1 
1 

~ufgrund ihrer•Notsituation strömten 
viele Menschen' radikalen Parteien zu 
Die Arbeiter biieben weitgehend ihre 
traditionellen:Parteien treu, wäh-
rend die bürgerlich-liberalen Parteitn 
(DDP/DVP) ihre 1 Anhänger und Wähler 
verloren. 1 

1 
Die letzte pariamentarisch gestützte 
Regierung unter Reichskanzler Her-
mann Müller (SPD) stürzte, weil die 
sie tragenden Parteien sich nicht 
über eine Erhöhung der Beiträge für 
die .Arbeitslosbnversicherung einigen 
konnten. ' 

- Der Nachfolger. Hermann Brüning (Zen-
trum) hatte ke~ne Mehrheit im Reichs 
tag und stützte sich auf das Ver-
trauen des Reichspräsidenten Hinden-
burg. Er regier t e - unter weitgehen-
der ~usschaltubg des Parlaments -
mit Hilfe von Notverordnung gemäß 
Art. 48 der We~marer Reichsverfas-
sung. 1 

1 

Begriffe 
Fachsprache 

Konkurs 
Massenarbei ts-
losigkeit 
Radikalismus 

Präsidial-
kabinett 
Art.48 der 
Weimarer 
Reichsverfas-
sung 

- Diese Notverorpnungspraxis schwächte Notverordnun g 
das Vertrauen der Bevölkerun ~ in die 
parlamentarische Demokratie und be-
günstigte das .i::.ufkommen restaurativ-
antidemokratischer Kr äfte in Deutsch 
land. : 

Zeltbedarf Schulart/ -etufe I Beruf KIHse/Kure 2 

Literatur I Medien 

siehe Vo r spann 

tin-1-:iciiw.lll'J] 

* 

Sekundarbereich I 10 1 

Realschule 

Seite 1 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

!IU.nnJ.hi.f.rt I fe„/~°l/ii(e11 /lirhal~"IJ«lstJ. 
1 

- Trotz außenpol1tischer Erfolge (Re-
duktion und AU:ss·etzung der Kriegs-
schulden) entzpg Reichspräsident 
v. Hindenburg ,1 der immer mehr unter 
dem Einfluß vo~ ostelbischen Groß-
grundbesi tzern1 und Reichswehrgene-
rälen geriet, der Regierung Brüning 
sein Vertrauen! und entließ sie. 

1 

- Die f olgenden 1"Prä sidialkabinette" 
vor Papen, S<hleicher, Hitler se~z
ten die Notverprdnungspraxis fort 
und s chalteten1 den Reichstag, in dem 
sie über keine1 Mehrheit verf ügten, 
weitgehend aus1• 

1 

···----------'------------------'-------L----------''------------------
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Themenleiste 

r 

Fach /Lernbereich 

Geschichte 

Richtung der Behandlung 
' ) 

Die nationalsoziali-
stische Ideologie 
sah die gewaltsame 
Unterdrückung und 
Vernichtung rassi-
scher Minderheiten 
und deT innen- und 
außenpolitischen 
Gegner vor. Sie 
schreckte auch vor 
den brutalsten Tech-
niken der Herrschafts 
ausübung nicht zurück 

Themenbereich Thema 
1 

Der Nationalsozialismus 2. Nationalsozialisti-
sehe Ideologie und 
Praxis 

1 

LERNZIELBEREICH 
l 
1 Fertigkeiten I Kenntnisse 
: Verhaltensdisposlth>nen 

- Der Nationalso~ialismus griff Vor-
urteile und Ideologien aus der deut-
schen Geschichte des 19. und begin-
nenden 20. Jah~hunderts auf (Natio-
nalismus, Antisemitismus, Sozialdar-
winismus, Militarismus) und ver-
knüpfte sie zu1 einem scheinbar 
schlüssigen Wettbild. 

- Der Aufstieg H~tlers und der NSDAP 
wurde zunächst 1 durch parteiinterne 
Auseinanderset~ungen und die wirt-
schaftliche und politische Stabili-
tät der Weimarer Republik gehemmt. 

1 

- Erst die wirtseha'.ftliche und soziale 
Krise des Landes (seit 1930) und die 
damit verbundere ' Verunsicherung wei-
ter _Teile der evölkerung (insbeson-
dere des Mitte standes) brachten den 
Nationalsozialisten immer mehr An-
hänger und Wähier. 

1 
- Gemäß ihrer Ideologie scheute die 

nationalsozialistische "Sturmabtei-
lung" (SA) vorlkeinerlei brutalen 
Mitteln zurückt1 obgleich sich Hitler 
immer wieder a f das "Legalitäts-
prinzip" berie • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Begriffe 
Fachsprache 

Nationalsozia-
lismus 
Nationalismus 
Antikommunis-
mus 
Antisemitismus 
Militarismus 
Sozialdarwinis-
mus 
NSDAP (= Natio-
nal ssozialisti-
sche Deutsche 
Arbeiterpartei) 

SA ( = Sturmab-
teilung) 

Legalitäts-
prinzip 

Zeitbedarf Schulart/ -stufe/ Beruf Klasse I Kurs 

Literatur I Medien 

J' ..U. lt,_ VO-rs f~ 

Sekunaarbereich I 
Realschule 

' 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

10 
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2 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Geschichte Der Nationalsozialismus 3. Die Machtübernahme 
der Nationalsozia-
listen .. 

LERNZIELBEREICH 
1 

1 Fertigkeiten / 
: Verhaltensdlapoaltionen 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 

Die Weimarer Republik•-
scheiterte, weil ihre 
führenden politischen 
Kräfte restaurativ-
autoritäre Staatsvor-
stellungen verfolgte 
und in der politisch-
sozialen Krise weite 
Teile der Bevölkerung·-
nicht bereit waren, 
sieb mit der jungen 
parlamentarischen 
Demokratie zu identi-

Nach der Ausschaltung des Reichstags 
verlagerte sie~ die Macht immer mehr 
auf den Reichs~räsidenten und die 
ihn umgebende~ Kräfte( Reichswehr, 
Großindustrie,1 ostelbischer Groß-
grundbesitz} diie die parlamentarische 
Demokratie abliehnten. 

1 
Die "Präsidial1regierungen" v. Papen 
und Schleicher regierten ohne parla-
mentarische Legitimation und streb-
ten antidemokratische Lösungen der 
Staatskrise an: ... 

fizieren. 

-

- Die demokratiS:Chen Parteien und die 
Arbeiterbewegtli!Jg lähmten sich selbst 
durch Zerstri~tenheit und gegensei-
tige Feindschaift. 

1 I_ Im Staatsapparat, in der Gerichts-! barkeit und in' der Reichswehr wurden 
die antiparlamentarisch-restaurati-
ven Traditione~ weiter gepflegt. 
Dadurch wurde pie Demokratie sehr 
geschwächt un~ ausgehöhlt. 

1 
- Auch die Präsipialregierung Hitler 

hatte bei ihre~ Machtübernahme am 
30.01.1933 kei~e parlamentarische 
Mehrheit und setzte die Notverord-
nungspraxis_ i~Ter VorgängeK !ort. 

' 

Begriffe 
Fachsprache 

Zeitbedarf Schulart I -stufe I Beruf Klasse/Kurs 

-

Literatur I Medien 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Geschichte Der Nationalsozialismus 4. Der Aufbau des natio-
- nalsozialistischen 

Herrschaftssystems 
' 1 

LERNZIELBEREICH 
1 

• 1 Fertigkeiten I 
Richtung der Behandl~'1 1 Kenntnisse : Verhaltensdispositionen 

1 Das Bestreben des - Sofort nach deµ' Machtübernahme lie-
Nationalsozialismus ßen die NatioQalsozialisten politi-
ging dahin, alle Be- sehe Gegner verhaften und schränkten 
reiche des öffentli- die Grundrech~e weiter ein. 
chen und des privaten 1 -
Lebens unter Kontroll - Der Reichstagdbrand bot den Anlaß 
zu bringen. Diese zur Notverordn'ung vom 28.02.1933, 
Gleichschaltung führ- die praktisch :alle Grundrechte außer 
te zwangsläufig zu Kraft setzte, rind zum Verbot der 
Inhumanität und Bar- KPD. 
barei. 1 

1 
- Trotz dieser ~aßnahmen und massiven 

Propagandaeinsatzes erhielt die 
NSDAP bei den ffieichstagswahlen am 
05.03.1933 niclb.t die absolute Mehr-
heit und war fiuf eine Koalition mit 
der DNVP angewiesen. 

• 1 

Begriffe 
Fachsprache 

Reich'stags-
brand 

- Mit dem "Ermäcpt;igungsgesetz" 
•. sich Hitler dl.ie legalistische 

lage für die tptale Übernahme 

schuf IErmächtigungs-
Grund- gesetz 
der 

Macht. 1 

1 
- Innerhalb kurzier Zeit wurden alle 

Parteien - außler der NSDAP - verbo-
ten bzw. lösteln sich selbst auf, 
die Länder und1 das gesamte öff ent-
liche Leben "e;?-eichgeschal tet", die 
Gewerkschaften, aufgelöst. 

1 - Gegen diese Maßnahmen regte sich nur 

Gleichschal-
tung 

politischer 
Widerstand 

KZ (= Konzen-
trationslager ) 

geringer Wider~tand. Er wurde schnel 
unterdrückt, d~e Widerstandskämpfer 
wurden in Konz~ntrationslager (KZ) 
eingeliefert. IDie SA erhielt die 
Funktion einer1 Hilfspolizei, die 
eingerichtete ~S (Schutzstaffel) 

neutss (= Schutz-
war staffel) 

für "Sondermaßpahmen" bestimmt. 
1>'1dt1r ver br11111""' 

!-.~~~~~~~~~...1..~~~~~~~--~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~---
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 , 
Geschichte Der Nationalsozialismus 5. Festigung und Ausbau 

der nationalsoziali-
' stischen Herrschaft 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 
1 Fertigkeiten / 
: Verhaltensdispositionen Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse Begriffe 

Fachsprache 

D_urch s~stematische 
Ausschaltung aller 
politischen Gegner, -
eine Neustrukturie-
rung des gesamten 
öffentlichen Lebens 
und eine perfekte 
Propagandamaschinerie 
konnten die National-
sozialisten ihre 
Herrschaft ausbauen 
un~ festigen, wobei 
ihnen eine scheinbare 
Gesundung der Wirt-
schaft zu Hilfe kam. 

--

-·- 1 

- Hitler benutz1!e den "Röhmputsch" 
als Gelegenhe~t, viele politische 
und innerpart~iliche Gegner zu be-
seitigen und ~leichzeitig die ReichE 
wehr Ainter s~ch zu bringen. 

1 
- Staat und Par~ei wurden nach dem 

"Führerprinzip" organisiert, wobei 
Kompetenzen unterer Institutionen 
häufig miteinander konkurrieren und 
kollidieren sdllten. 

1 

- Die Großindus~rie blieb von der Um-
gestaltung de~ öffentlichen Lebens 
verschont, di~ kapitalistische Wirt-
schaftsordnung im Prinzip unange-
tastet. Die frühzeitige Umstellung 
auf Kriegsproduktion führte, ver-
bunden mit einem ~ufschwung der 
Weltwirtschaf~, zu einer scheinbarer 
Gesundung der 1Wirtschaft und zur 
Beseitigung d~r ~rbeitslosigkeit. 

- Die von Goebb~ls gelenkte Propagan-
damaschinerie 1kontrollierte alle 
Medien und ha~te die Aufgabe, die 
nationalsozialistische Ideologie 
zu verbreiten 1und später auf den 
Krieg vorzube1eiten. 

1 

- Alle diese Maßnahmen des NS griffen, 
tief in das P~ivatleben der Menschen 
ein und besti$nten auch weitgehend 
seinen J.11 tag , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Röhmputsch 

Führerprinzip 

Mefo-Wechsel 

Propaganda 

1 

Zeitbedarf Schulart I -1tufe I Beruf Kla1ae/Kur1 
f 

I 

' 

Literatur/ Medien 

/,)~.{, ~.JfCJflt•~ 

Sekundarbereich I 
Realschule 

1 

LERNORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise/ 
Unterrichtsverfahren 

10 

2 

5 

1 
1 -

:JO 



' 

Themenleiste 
Fach I Lernbereich 

' . Geschichte 

Richtung der Beha~d,ng 

Die Vernichtung der 
Sta.aten im "Osten" 
(CSR .• Polen, UdSSR 
war Konsequenz der 
Lebensraumideologie 
der Nationalsozia-
listen ( und als 
Schritt zur Welt-
herrschaft geplant). 

In Teilbereichen 
deckten sich diese 
Ziele mit verbrei-
teten Vorstellungen 
in Kreisen des Mili 
tärs und der In-
dustrie. 

Hinweis: 
Dieser eher sy~te
matische -Uk kann 
dann entfallen, 
wenn wesentliche 
Aspekte dieses UA 
im weiteren Ver-
lauf (10.2.9) • 
wieder aufgenommen 1 werden. 1 

Themenbereich Thema 
1 

Der Nationalsozialismus 6. Grundlagen der 
nationalsozialisti-
sehen Außenpolitik 

1 

1 

LERNZIELBEREICH 
-1 

1 Fertigkeiten I Kenntnisse 
: Verhaltensdispositionen 

- Voraussetzun~ einer deutschen Vor-
herrschaft i~ Europa war für die 
Nationalsozi!3jlisten ein durch Er-
oberungen zu gewinnender Lebensraum 
im Osten Eurapas, der durch seine 
Größe und weeien seiner ökonomischen 
Ressourcen dar "arischen Rasse" 
eine neue Mac'htgrundlage bieten sol•-
te. Dieses "Re ich" sollte Grundlage 
~~~r=~~a~~i~~~~~ Ausgreifen zur Weh-

- Die militäri~che Eroberung der 
UdSSR, die V~rnichtung eines Groß-
teils ihrer Bevölkerung, die rück-
sichtslose w~rtschaftliche Ausbeu-
tung ihres w~rtschaftlichen Po-
tentials war 'von Anfang an in der 
nationalsozicllistischen Außenpoli-
tik angelegt~ · 

1 - In der Gegne~schaft zur UdSSR und 
ihrer Bevölk~rung mischten sich 
ideologisch Antisemitismus, die ebem-
falls rassisbisch begründete Gering 
schätzun/? dei:t Ostvölker ("Unter-
menschen ) urld ein radikaler Anti-
kommunismus. ' 

1 

Begriffe 
Fachsprache 

Lebensraum 
arische Rasse 
Großgerman:1:--
sches Reich 

- In dem Haupt~iel der Expansion nach 
Osten entspr~chen die Nationalsozia 
listen den I~teressen der Großin-
dustrie nach1wirtschaftlicher Be-
herrschung dieses Raumes, zudem 
versprach di~ geplante RUstungspoli 
tik Zweigen der Großindustrie Ge-
winne (Rüsturlgskonjunktur). 

- Aufrilstungsp9litik und die EinfilhrJg 
der allgemei~en Wehrpflicht ent-
sprachen auc~ den Interessen der Mi i-
tärs in ihreP Hoffnung nach Wieder-
erlan~g alter Machtpositionen in '"-~~~~~~--' 
Staat und Gesellschaft. 
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Anmerkung: Selbstverständlich hat die Viel-
zahl der hier und bei den folgenden Unter-
richtseinheiten angegebenen Quellen nur 
Hinweischarakter. Es ist natürlich hier ge-
zielt auszuwählen. · 

Zu den ideologischen Grundlagen der NS-
Außenpoli tik: 

Sch: Hug, S. 114 f, S. 155, S. 158 (siehe 
auch unter UE Nr. l~.2.8; 10.2.9) 
Schmid, S. 68, Q 58 

s. 62 f, ; 36, 37, 40 

L: Conze1S. 39, Nr. 46,49,66, 69-71,76, 
77 
Kr~nk,S. 5 ff, Nr. 1-7, S. 124, Nr.14E 
Hofer,(I)1S. 32, Nr. 16,20,91,92 
Ki.!hnl (I))S. 113 f, Nr. 62.3,4 

S. 296, Nr. 188, 189 
S. 324 ff, Nr. 220, 221 

Grundsatzpositionen der Großindustrie 
Sch: Hug, S. 116 ff 
L: Kühnl (1), S. 72, Nr. 4la, S.116,Nr.63, s. 206, Nr. lllb,c 

S. 285, Nr. 181 
S. 306, Nr. 196; S.317· ff,Nr. 215-218 
S. 327, Nr. 222 

Zum Verhältnis NSDAP - Militär 
L: Kühnl (l)7S. 207 ff, Nr. 112, 112a 

S. 289, Nr. 184 
S. 305, Nr. 195 , 

' 

:Z.1 



Themenleiste 
Fach / Lemberelch Themenbereich Thema 

1 

ßeschichte Der Nationalsozialismus 7.Die Außenpolitik des 
nationalsozialistischen 
Deutschland bis zum 
Ausbruch des 2. welt-

1 
krieges 

LERNZIELBEREICH 
• 

1 Fertigkelten I 
: Verhalt„nsdlsposltionen Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 

Die Außenpolitik des • ~~-~~ 
nationalsozialisti-
schen Deutschland ver 
lief in mehreren Pha-
sm. . 
Bis zum offenen Uber-
gang zur Expansions-
politik konnte der 
Nationalsozialismus 
seine weit umspannen-
den Eroberungsabsich-
ten zum Teil ver-
schleiern. 

Bei ihren außenpoli-
tischen Anfangserfol-
gen kamen der poli-
tischen Führung die 
europäische Mächte- ~ 
konstell~on und die '. -Die öffentlich erhobenen Forderungen 
eigene R1sikobereit- 1 in Deutschland nach der "Revision von 
schaft zugute. Versailles" gaben eine weit verbreitett 

Stimmung wieder: · 
-Bis ca. 1938 koI\nte das NS-Regime bei 
seinen außenpolitischen Erfolgen (Wehr 
hoheit, Saarabstimmung, Rheinlandbe-
setzung, Olyrnpi~che Spiele, "Anschluß" 
Österreichs) mi~ breiter Zustimmung 
in Deutschland ~echnen 

-Von Anfang an verfolgten die National-
sozialisten ein~ Aufrüstungspolitik 
(Einführung der 1Wehrpflicht, Aufbau 
der Luftwaffe),qei der sie zum Teil 
Verständnis qei 1anderen Mächten (Flot-
tenabkommen mit1Großbritannien ) fanden 

Begriffe 
Fachsprache 

Flottenab-
kommen 
Wehrpflicht 

'"Anschluß" 
Österreichs 
Großdeutsch-
land 
Sudetenland 

Konkordat mit 
·dem Vatikan 
- 1933 

Nichtangriffs 
pakt mit 
Polen - 1934 

1 
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1. Zur Machtkonstellation in Europa 
Sch: Schmid, ·s. 62, T. 9, 10, 

· S. 69, T. 16 

7 

Erarbeitung der Konstellation der 
Mächte als Zusammenfassung am Ende 
dieses Unterrichtsabschnittes denk-
bar. 

2. Die Anfänge der nationalsozialistischen 
Außenpolitik 
Sch: Hug, S. 137 
L: Conze, Nr. 43 

Hofer (!), Nr. 103 
3, Zur Aufrüstung Deutschlands 

Sch: Hug, S. 138, S. 116 f 
Schmid, S. 61, Q ·39 

L: Conze, Nr. 40 
Krink, Nr. 134, 140, 141 
Hofer (I), Nr. 105 
Kühnl (!), Nr. 182 

4. "Revision von Versailles" 
Sch: Hug, S. 139 - 142 
t: Conze, Nr. 44, 45 

5, Offene Expansion und Appeasement-Politi~, 
Zerschlainlll~ der . Tschechei 
Sch: H\li;, S. 147 - 154 

Schmid, S. 63, Q 41; S. 64 - 67; 
1 s. 67 - 69 

L: Conze, Nr. 47 

1 Nr. 50 - 63 
Groschet S. 34 - 41; S; 41 - 46 
Hofer ( ), Nr. 110 1 Nr. 114, 115, Nr. 11"6, Nr. 118 - 1 
122 . 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich 

Geschichte 

Richtung der Behandlung 
\i 
' 

Themenbereich Thema 
1 

Der Nationalsozialismus 
7.Die Außenpolitik des 

nationalsozialisti-
sehen Deutschland bis 
zum Ausbruch des 

1 2. Weltkrieges 

LERNZIELBEREICH 
1 
1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen Kenntnisse 

1 
- Die zögernde Haltung Frankreichs 

war Grund f~ den außenpolitischen 
Erfolg Deutschlands bei der Rhein-
landbe_setzun~ 

- Durch den Spaliischen Bürgerkrieg 
und durch it~lienische Eroberungs-
politik (Abb~ssinien) gewann das 
nationalsozi~listische Deutschland 
weitere poliuische Handlungsfrei-
heit (Achse Berlin - Rom) 

1 

- Seit 1938 gidg Hitler zur offenen 
Expansionspol1itik in Mitteleuropa 
über. Durch Druck und Erpressung 
wurde in Mit~eleuropa die Basis für 
zukünftige w~itere Eroberungen ge-
wonnen ("An schluß" ös terre ichs; 
März 1938; Sudetenland, September 
1938; Zerschlagung der. CSR, März 
1939) 

1 

- Bis 1938 vers'uchte Großbritannien, 
durch Konzes5ionen (Appeasement} 
Deutschland z~ einem Partner im -In-
tere~se eine~ europäischen Gleich-
gewichts gegep die UdSSR zu gewinner,. 

1 
- Seit 1937 plante die NS-Führung 

konkrete Sch~itte zur Lösung poli-
tischer Konfllikte durch Krieg 
(Hoßbach - Pr'otokoll) 

1 

Begriffe 
Fachsprache 

"Achse 
Berlin - Rom" 

Appeasement-
Poli tik 
München 
Münchener Ab-
kommen 
Hoßbach-Proto-' 
koll 
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Themenleiste 
Fach I Lemberelch Themenbereich 

G~schichte Der Nationalsozialismus 

LERNZIELBEREICH 
1 

1 

1 

Thema 

Der Verlauf des 
2. Weltkrieges im 
tlberblick 

1 Fertigkelten I 
: Verhaltensdlsposltionen 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnlsae Begriffe 
Fachsprache 

Nachdem Deutschland 
mit dem Angriff auf 
Polen den 2. Welt-
krieg ausgelöst hatte·· 
und es und andere 
europäische Staaten 
in Blitzkriegen be-
siegt hatte, über-
fiel es die bis dahin 
seit 1939 verbündete 
UdSSR im Ja)lre 1941. 
Eine ideologisch be-
gründete Ausplün-
derungs- und Aus-
rottungspoli tik kenn-
zeichnete den Krieg 
gegen die Sowjet-
union. 
Durch den-tfbergang 
zum Abnutzungskrieg 
wurde die Niederlage · 
Deutschlands unaus-
weichlich, wobei wäh-
rend des ganzen Krie-
ges gegen Deutschland 
die UdSSR die Haupt-
last trug. 

1 
- Der Hitler-St~lin-Pakt war voraus- Hitler-Stalin-

setzung fUr dtn deutschen tlberfäll Pakt 
auf Polen. De~tschland vermied ei- "Blitzkrieg" 
nen Zwei-Fron enkrieg, die UdSSR 
gewann Zei~ f r die später erwar- 4. Teilung 
tete Auseinan~ersetzung mit Deutsch- Polens 
land, 1 Atlanti~r.hA,.._~D 

- Um Englands Einfluß in Kontinental- - -··-· ~~ 
europa auszus~halten, überfiel NS-
Deutschland LCinder im Westen und 
Norden Europai zur Vorbereitung der 
Auseinandersetzung mit der UdSSR 
(Frankreich ._Norwegen •• __.__) ___ ----t--

- Mit dem zu di~sem Zeitpunkt(Juli 41) 
überraschende~ tlbefall sollten die 
Ziele der Lebensraumfolitik verwirk-
licht werden {s. UE Grundlagen). 
Dazu gehörte 11nter anderem: Ausbeu-
tung der wirtschaftlichen Reserven 
dea Raumes, Versklavung der verblie-
beDeD Bevölketung, Ausrottung aller 
Juden und Kolllljiunisten. 

- Die wirtschaftliche Ausbeutung der 
UdSSR wurde von Reichsregierung, 
Wehrmacht und 1Großindustrie gemein-
sam vorbereit4t und durchgefUhrt. 

- Trotz anfänglicher Erfolge der Wehr-
macht (tlberra3chungsmoment) war mit 
der Niederlage der Wehrmacht vor 
Moskau das Blf tzkriegskonzept gegen 
die UdSSR gesqheitert. 

- Durch die Bildung Anti-Hitler-Koali-
tion (USA - Großbritannien - UdSSR) 
war die deuts4he Niederlage vorge-
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1. Der Angriff auf Polen. Der Hitler-
Stalin-Pakt 

8 

~ 

(J..J. lu., VQy-s rc:i.1v1 

Sch: Hug, S. 152 - 156 
Schmid S. 67 - 69 

L: Kilhnl ( 1 ) , Nr. 1 90 
V. 1 Zum Hitler-§ te.l!.ii-Pakt (evtl. 

R~ferat): Hofer (2), s. 93-118 
Grosche, S. 46 - 49, .s. 50- 66 
Krink, Nr. 147 

i-· 

2. "Blitzkriege" 1~40/41 
Sch: Hug, S. 15 f 
L: Kilhnl, Nr. 191 

Orosche, S. 50 
Bartsch, s. 71 , - 78, s. 81 r. 

3. Der Verlauf des Krieges vom Angriff aur 
die Sowjetunion bis zum Kriegsende 
a) Ziele (z.T. schon im U-Abschriitt 

10.2.6 1)) 
Sch: Hug, S. 157 ff 

Schmid, s.71, Q 61, sonst Wieder-
holung aus UA 10.2.6 

L: KUhnl(l), -wr. 192, ~19-222, V:Nr. ~25 
Nr.237,_ 2,38-240 (auqh fUr UA ' 10.2.!J) 
·Nr. 24ö, 250 
Conze, Nr. 69- 73. 76 - 77 
Krink, Nr. 142-146, 148, 149 
Eic.khoff u.a., s. 41 ff, s. 48 
Bartsch u.a.~ s. 83 

1) Eine Trennung von Kriegszielen und 
Kriegsverbrechen; wie sil! in dieser UE 
in der Vorgehensweise vorgenommen wird, 
ist problematisch. Die Ziele der NS-Pol~
tik selbst haben verbrecherischen 

.Charakter 

~,,. 



Themenleiste 
Fach I Lemberelch 

Geschichte 

Richtung der Behandl'1g 

. ' 

Themenbereich Thema 
1 

Der National:ozialismus Der Verlauf des 
2. Weltkrieges im 
Uberblick 

1 

---; 

LERNZIELBEREICH 
1 
1 Fertigkelten / Kenntnls•e : Verhaltensdisposltionen 
1 

A"Die UdSSR konrlte ihre industrielle 
Produktion au~recht erhalten und war 

mit den Lieferungen der westlicher 
Alliierten - der Wehrmacht an moder-
nem Kriegsger~t Uberlegen. 

1 
- Die deutschen1Kriegsverbrechen (s. 

UE 10.2.9) fUhrten in der UdSSR zur 
Verstärkung des Widerstandes (Parti-
sanen) der Bevölkerung. 

1 

- Der Untergang: der 6. Armee bei Sta-
lingrad - ver~rsacht durch sinnlose 
Durchhaltetak~ik - wurde Symbol der 
sich abzeichn~nden deutschen Nieder-
lage. 1 

1 
- Der Abnutzungskrieg fUhrte aufgrund 

der Uberlegenheit der Alliierten 
(ökonomisch, technisch-wissenschaft-' 
liehe Bevölkerungszahl) zur mili-
tärischen Nie~erlage Deutschlands. 

- Während die Westmächte den LuftkrieE 
ausweiteten (ferrorangriffe auf Zi-
vilbevölkerunk) trug die UdSSR wei-
ter die Hauptfast des Krieges gegen 
Deutschland. 1 

- Seit 1944 ver~agerte sich die Front 
auf deutsches' Reichsgebiet. Die 
deutsche Zivi~bevölkerung erlitt 
verstärkt Ver~uste durch den Luft-
krieg der All~ierten, Flucht und ve~ 
spätete Evaku~erung im "Osten" und 
durch Kriegsverbrechen der Roten · 
Armee 1 

1 

Begriffe 
Fachsprache 

Stalingrad 
Alliierte 
Totaler Kriee 
Zusammenbrucl: 
bedingungs-
lose 
Kapitulation 

Zeltbedarf Schulart I -stufe I Beruf Klaaae/Kura 2 

Sekundarstufe I 10 8 
Realschule 

1 Seite 2 

Literatur I Medien 

(J. v;...ft'"'"' 

-t '"'""· t f. ... „CJ 

LERN ORGANISATION 

Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

Verlauf/Bilanz 
Sch: Hug, s. 167 - 17\ 

Schmid, S. 71 f, S. 147 f 
L: Orosche, S. 70 - 77 (Stalingrad), 

S. 68 f (Krieg im Pazifik) 
dtv-Atlas: s. 216 f (Krieg im 
Pazifik) 
Eickhoff, u.a. insgesamt, falls 
militärische Fragen detaillierter 
abgehandelt ~erden (z. B. Moskau, 
sealingrad, KurskT 
s. 76 - 82 (Wirtschaft der UdSSR) 
Bartsch, u.a., ab S. 93, S. 125 
(Partisanenkrieg) 
s. 193 ff (Wirtschaftliche Ausbeu-
tung der UdSSR, siehe auch UA 
10.2.9) 
Hofer I Nr. 146, 151 

Hey/Radkau, Nr. 70 
Norden, Nr. 31 

l(J.r..,,.J..,,-J.i, l'"er"'q Ir~/{~/ v;rltolttbJtZlr~· 
" 

1 
- Fehlende Rese~ven (Volksturm) und 

Rohstoffmangel fUhrten 1945 zum mili ~ 
tärischen Zusammenbruch und zur be- r 
dingungslosen:Kapitufation. 

- Hilter und an4ere NS-Führer entzogen 
sich der Vera~twortung durch Selbst-
mord und Fluc~t. 

1 1 

I 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

l 

Geschichte Der Nationalsozialismus 'Die Verbrechen des 
NS-Regimes 

1 -

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkelten I 
: Verhaltensdispositionen 

Opfer der in der 
Ni-Ideologie begründe-
ten Kriegsverbrechen 
waren die als minder 
wertig eingestuften 
Völker, und alle als 
ideolgische und po-
litische Gegner ange 
sehene Parteien, Ge-
meinschaften und 
Gruppen. 

Werkzeuge im Dienste 
des NS-Terrors war · 
vor allem die ss und 
ihre Gliederungen. 

1 
- Der Kampf gegen die Juden mit dem 

Endziel ihre~ völligen physischen 
Vernichtung ~egann zunächst durch 
eine etappen eise Verschärfung ih-
rer · Lebensbe ingungen in Deutschlanc 
(Boykottmaßnl\hmen, Entfernung aus 
dem öffentliahen Leben: Nürnberger 
Oesetze,"Reiclhslcristallnacht") 

1 
- Diese Maßnah~en fUhrten zu mensch-

lichen Tragödien bei den jüdischen 
Mitbürgern (~~swanderungen, Selbst-
mor<E). 1 

1 - Mit Beginn d~s 2. Weltkrieges, be-
sonders nach ~em Angriff gegen die 

In Konzentrations-
lagern un"'O. Vernich-
tungslagern wurden 
Millionen von Menschep . 
gequält und umgebrac~.-

. UdSSR, begann die NS-FUhrung ihr 
PPogramm der ~ndgültigen Vernich-
tung der Juden in Europa zu ver-
verwirkliohen (uEndlösung"). 

Die SS entwic:kel te sich aus einer 
kleinen Glie~erung der NS-Partner 
in dem größtep Teil ihrer Gliederun 
gen zu einem ~ahlenmäßig großen 
Apparat des Tierrors und der Ver-

Neben der SS waren 
auch Teile der Wehr-
macht und des Staats 
apparates an den Ver-
brechen beteiligt. 

V:-

brechen. 1 
1 

Im Typ des SSLMassenmörders misch-
ten sich bürokratische Beflissen-
heit und blin~er Gehorsam mit völli 
ger Perversion moralischer Wertvor-
stellungen. E~ gab hier vielfach 
auch Erscheinµngsformen des Sadis-
mus. 1 

1 - Obwohl die NSrVerbrechen nicht bei 
der Bevölkerupg unbemerkt bleiben 
konntenlDeportation des Nachbarn) 
wurden Zweife~ vielfach verdrängt. 

Begriffe 
Fachsprache 

Nürnberger 
Gesetze 
"Reichs- , 
lcristallnacht' 
Konzentratiorn 
lag er 
SS-Einsatz-
gruppen 
Gestapo 
Holocaust 
Auschwitz 
Vernichtungs-
lager 
Arbeitslager 

" 
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Eine rationale Bewältigung der NS-Ver-
brechen allein ist nicht m~glich. 

2 

9 

Ohne das Einbringen eigener moralischer 
Betroffenheit wUrde der Unterricht unter 
Umständen die Dimension der nationalsozia-
listischen Verbrechen nicht in genUgendem 
Maße verdeutlichen. 
Das Berühren.. philosophischer/religiöser 
Fragen - auch bei nur vorläufigen Ant-
worten - ist bei der Bearbeitung dieses 
Themas· mit eingeschlossen. 

/"J,U'iw... ~J„Of.M "1 
Das Leiden der betroffenen Völker/Gruppen 
sollte auch deshalb verdeutlich werden, 
um bis in unsere Zeit reichende direkte 
Folgen der NS-Verbrechen besser zu ver-
stehen. 

1. Judenverfolgung/Judenvernichtung 
a) ~~~!~~~!~!~~~~ (Wiederholung) 

Sch: Schmid, S. 61; S. 59, Q 28 
Hug, S. 114 

L: Hofer I. Nr. 15 - 17, Nr. 157 
Krink, Nr. 150-153, 157, 158 
KUhnl I, Nr. 238 - 241, 2 

b) Die Verfolgung der deutschen Juden 
~~~-~~-~~;~§~~~§!~--------------

- Sch: Hug, S ;' 113 
Schmid, S. 39, Q 27; S.58, Q 30J31 

L: 68H~~ tI,NNt.9~8 - 81 
~~{~~.r~r~r15~~lttB2,164-168 
Grosche, S. 21 - 27 . 
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Begriffe 
Fachsprache 

) 

- Politische G~gner wurden von der 
Gesta~o ohne 1rechtliche Grundlage 
in KZ s versqhleppt. Ein großer 
Teil Uberstaqd die Tortouren des 
KZ- All tags (1Hunger, Mißhandlungen, 
Folter) nich11. 

1 
- An der verbrecherischen Verfolgung 

wirklicher oder vermeintlicher Geg-
ne~ beteiligien sich neben der Ge-
stapo auch d e Apparate der Polizei 
und der Just z (Urunenschliche Be-
handlung aucq in den Zuchthäusern). 

1 . 
- Gemäß der den Ostvöl~ern zugedachte 

Rolle als Reservoir billiger Zwangs 
arbeitskräfte wurden viele Angehöri 

Kommissarbe-
fehl 
Zwangsarbeit 

ge der russischen und polnischen 
Zivilbevölkerung während der deut-
schen Besatzt\ngszeit zu Zwangsarbeiten 
nach Deutsch~and verschleppt. Ar-
beitsbedingu:qgen und Ernährung ware 
so bemessen, 1daß der größte Teil vo 
ihnen umkommen mußte. 

1 
- Der RUstungs~ndustrie, die z. T. in 

engem geschä!tlichenlbntakt mit der 
SS stand, dienten diese Zwangsarbei 
~o~ (wie auctl KZ-Insassen) als billl~e 
Arbeitskräfte 

Literatur I Medien 
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Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrichtsverfahren 

c) ~!~-:~~~!~~~~" 
Sch: Hug, s. 160-162 
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Schmid, S. 58 f, B 26, 27, K l; 
s. 60, Q 32, 33 

L: Hofer I, Nr. 169 - 177 
Conze II, Nr. 83 - 87 
Hey/Radkau, Nr. 40 c, 41, 43 a, b 
Norden, Nr. 42 
Krink, Nr. 161 - 163 
Grosche, S. 94 - 97 
KUhnl I, Nr. 255,~56,258-267 a, b, 
269, 273 
Bartsch, s. 212 ff 
Eickhoff, S. 163 f 
D. Rubinowiez, Die Verfolgung einer 
jüdischen Familie in Polen, in: 
Nationalsozialismus, a. a. O. 

2. Der Apparat .lies Terrors 
Sch: Hug, S. 147 (Karte), s. 169, 111-11 

Schmid, S. 59, K 1 . 
L: Conze II, Nr. 19 - 23 

Hey/Radkau, S. 43 ff, 61; Nr. 44, 
51, 52 
Krink, Nr. 75 - 81, 107 - 115 
Norden, Nr. 10, 11 
Kilhnl, Nr. 271, 271 a 

Kogon, S•. ?9 - 74 

I .___ ____________ __, 
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Fachsprache 

1 
- Der als FUhrtlngsschioht der unter-

worfenen Völ~er anerkannte Personen 
kreis wurde ~öglichst rasch ermor-
det (Kommiss~rbefehl). Hierbei be-
teilig.te sicq auch d:l:e Wehrmacht. 

1 
- Bei der Behandlung der russischen 

Kriegsgefangenen durch die deutsche 
Wehrmacht waPen Unterbringung und 
Ernährung absichtlich so bemessen, 
daß der größtle Teil der russischen 
Kriegsgefang~nen (ca. 3,3 Mio.) 
schon nach w;nigen Monaten umkam. 

1 - Im Stil der lµ'iegsfUhrung im Osten 
fUhlte sich ein Teil der Wehrmacht 
nicht an die 1gUltigen Normen des 
Kriegsrechtes gebunden (Ermordung 
vieler unbeteiligter Zivilisten bei 
der Partisan~nverfolgung). 

~Beim RUckzug;im Osten führte die 
Taktik der v;rbrannten Erde ·zu wei-
teren Verlus~en unter der Zivil-
bevölkerung. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 1 ~ 
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3. Die Verbrechen gegen "ostvölker" 
Sch: Hug, S. 156, 159 f, 162 
L: Bartsch, S. 79 f, 86 - 90, 98 f, 

116 f, 127 - 131, 136, 160 ff, 
190 - 195, 218 ff 
(auch Zwangsarbeit und Kriegsver-
brechen der Wehrmacht) 
Zum gleichen Komplex: 
Eickhoff, s. 41 - 45, 49 f, 69 f, 
100 ff, 118 ff, 135, 137. 139 ff, 
l~ 
KUhnl I, Nr. 238 - 241 , 243, 249, 
253, 254, 268 
Literaturhinweis: J. Förster, 
Zur Rolle der Wehrmacht im Krieg 
gegen die Sowjetunion in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 45/SO 
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Der Widerstand gegenJ - Versuche von ~eiten der Arbeiterbe-
das NS-Regime setzte wegun~ (SPD, J?'D), Widerstand "von 
schon seit 1933 ein; unten zu org~nisieren, scheiterten 
vor allem in der Ar- an der Wirksa~keit des NS-Polizei-
beiterbewegung und staates. 1 
1n Teilen der Kirche • 1 

Exil 
*J:Ueauer 
Weiße Rose 
Bekennende 
Kirche 

1, U-Hinweise zum Gesamtproblem: 
L: D. Penkert, Der deutsche Arbeiter-

widerstand in: Nationalsozialismus, 
s. 77 ff 
A. Krink, Nationalsozialismus und 
Widerstand als erfahrbare Geschichti 
ebenda, S. 103 ff 

Der NS-Polizeistaat 
erschwerte einen 
wirksamen Widerstand 
von "unten". 

Als die NS-Verbrecher 
immer größer wurden, 
die Politik immer 
abenteuerlicher wurdE 
und die sichere mili-
tärische Niederlage 1• erkannt wurde, lei~ . 
steten auch Angehöri4 
ge des Adels, der 
Machteliten (Hohe 
Bürokratie, Di~loma
tie, Wehrmacht) 
Widerstand. 
Am 20. Juli 1944 fan 
den sich die ver-
schiedensten Wider-

1 standsströme zusammei 

Diese Aktion hatte 
die historisch größtE 
Chance, das NS-RegimE 
von innen zu stürzen. 

- Widerstand von unten konnte nur noch 
in Versuchen geistiger Gegenwehrg!-
leistet werden. (Flugblätter, Bil-
dung kleiner fnformeller Gruppen) 
Oft blieb nur~die innere Verweigerun~ 
("Flüsterwitz 1 ) • 

1 
- Die Organisation im Exil (westliche 

Demokratien, Sowjetunion) blieb der 
Arbeiterbewegung als Wirkungsmöglich 
keit (geistiger Neubeginn fUr die 
Zeit nach dem 1 NS~Regime, . Infor
mationen aus ~eutschland, geistiger 
Widerstand in Deutschland). 

O. Verf., Die "Edelweißpiraten" 
- Jugendopposition in Deutschland, 
ebenda, S. 145 ff 
O. Verf., Die Behandlung des Wider-
standes gegen das NS-Regime, ebenda, 
s. 167 ff . 

Informationen zur politischen Bildung, 
· 160, 12/1974: Der deutsche Widerstand 

2, Der Arbeiterwiderstand 
Sch: Schmid, S. 73, T 18 
L: D. Penkert, a. a. O. 

Die Edelweißpiraten ••• , a. a. 0. 
Norden, Nr. 44, 45 
Hey/Radkau, Nr. 79 
Kühnl I, Nr. 243 d, 274, 277-279, 
285, 294 

- In beiden Kirphen setzte neben offi-
zieller Anpas~ung (Konkordat, Reichs 
bischoff) frUb öffentlth religiös 
begründeter geistiger Widerstand 
ein (Bischoff1v. Gaten gegen Eutha-
nasie, bekennende Kirche) 

' 1 3. Kirchlicher Widerstand 
• - ~ie student~sbhe Widerstandsgruppe sch: Hug, s. 164 

Weiße Rose rersuchte,ebenfalls Schmid s . . 73 Q 67 68 
geistigen Wid.erstand zu motilisieren ' . ' • 

1 
L: Norden, Nr. 35 

- Ähnliche Formim des Widerstandes Hof er I, Nr. l8o, 181 
existierten in Teilen der Arbeiter- Conze II, Nr. 113, 91, 98-101 
Jugend (Edelweißpiraten). Ktihnl I, Nr. 304-311 

1 ~'- . 4. Individueller Widerstand,Widerstands-
- Im Kreisauer l\reis fanden sich wäh- gruppen ("Weiße R se" "Kr i ") 

rend des Krie~es Persönlichkeiten ° . • e sau 
- z. T. aus traditionellen Macht- Sch: Hug, s. 164 f 
eliten stal!Dllepd - auf der Grundlage Schmid, s. 73,Q 66, Q 71; s. 74,Q731 
e nes c 1 
Versuch eines geistigen Neubeginns 
zusammen. ,:Z!J 
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1 
1 Fertigkelten I 
: Verhaltensdlapoaltionen Kenntnisse 88grlffe 

Fachaprache 
1 - Die •Rote Kapelle" ging neben der 

geistigen Aus~1nandersetzung zur 
Spionage für die UdSSR Uber. 

1 
- Das Militär kbrmte wegen seines tra 

ditioriellen Slelbstverständnisses 
schwer zum Witlerstand finden (per-
sönlicher Ei<t,auf Hitler, Selbstver 
ständnis als 1 staatstragend und 
antirevolutiqnär"). 

1 
- Aufgrund der 1Struktur des NS-Regime: 

hat der milioärische Widerstand 
die größten Brfolgsaussichten. 

1 
- Am 20. Juli ~944 fanden sich die 

verschiedensten Widerstandsbewegun-
gen aus Bürg rlichen, Kirche, Tei-
len der Arbe terbewegung, Militär, 
und Staatsap~arat) zu aktivem Han-
deln und dem 1Ziel eines politisch-
moralischen Neubeginnes zusammen. 

1 
- Der Widerstand scheiterte neben 

mangelnder K~ordination auch am 
perfekt organisierten UnterdrUckungl-
sys tem des N*-Machtstaates. 

- Die meisten ~er am 20. Juli Betei~ 
ligten werde~ vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt und hingerich- •· 
tet. 1 

1 
- Am 20. Juli bot sich fUr Deutsch-

land die Chance, sich aus eigener 
Kraft vom Na~ionalsozialismus zu 
befreien. Se~n Belingen hätte wei-
tere Million~n von Kriegstoten ver-

Rote Kapelle 
20. Juli 
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Ergänzende Arbeitshinweise I 
Unterrlchtaverfahren 

L: Norden, Nr. 48 49 
Hofer I, Nr. l~l - 1984 
Grosche, S. 78 - 8o 
Conze II, Nr. 116 
KUhnl, I, Nr. 302, 302 a, 312 

5. Militärischer Widerstand "2(). Juli" 
Sch: Hug, s. 164 ff 

Schmid, S. 73, Q 69,70,72; S.74, 
T 19 

L: Hey/Radkau, 82 a - c 
Hofer I,Nr. ·178, 179, 185 - 188, 
191 a, b, i92 a - c, 193 
Grosche, S. 81 - 84, 84 - 93 
Krink, Nr. 166 
Conze II, Nr. 114 

10 

KUhnl I, Nr. 295 - 297, 299 - 301, 
303 

6. Emigration/Widerstand vonaißen 

L: Conze II, Nr. 112 
Eickhoff, s. 130 f {Nationalkommite1 
Freies Deutschland) 
KUhnl I, Nr. 276, 281-283, 286-289, 
290-293. 313 

hindert. 
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Richtung der Behandlung Kenntnlsae 
1 Fertigkelten I Begriffe Literatur I Medien Ergänzende Arbeitshinweise I 
: Verhaltensdispositionen Fachsprache Unterrichtsverfahren 

' \ , 1 

In den von Deutschlan1 - Widerstand wu~ aktiv unter Partisanen I Sch: Hug, S. 163 f besetzten Ländern ent schwachen Bed ungen und geringen Resistance standen Widerstands- Chancen in dep KZ's selbst gelei- L: Kilhnl, Nr. 262 a bewegungen in unter- stet. 1 Lidice Bartsch, S. 216 - 227 schiedlichen Formen, 1 Eickhoff, s. 154 ff, 163 - Der jüdische Aufstand im Warschauer Oradour S.tik Vvr.Jf'Q„„ Ghetto fUgte öer SS empfindliche 
Verluste zu und bezeugte den Willen 
zum Widerstantl in aussichtsloser 
Situation. 1 

1 
1 -- Widerstandsbe~egungen entstanden in 

allen von Deu schland besetzten Län-
dern, die ent~prechend ihrer Aus-
gangsbedingungen unterschiedliche 
Formen annahmen (wirksame Partisanen , 
bewegungen inlder UdSSR (s;o,), in - Jugoslawien und in Frankreich 

1 - Resistance L). -' ' 1 

- - Aktionen der ~iderstandsbewegungen 
wurden mit brµtalen Terrormaßnahmen 
gegen die jweilige Zivilbevölkerung 
beantwortet. 1 

1 
1 
1 1 ' 1 ' 1 
1 r - r . 
1 
1 ; .. 

' 1 
1 
1 
1 
1 1 1 
1 
1 . 

I 1 
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Geschichte Deutschland nach 1945 L;i~rafur/ltertitn Sekundarstufe I 
. 

Realschule 
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LERNZIELBEREICH LERNORGANISATION 

Literatur/ Medien 

Dfe - ~ngeführte Literatur umfaßt nue eine geringe Auswahl der umfangreichen ~iteratur. Literaturhinweise zu den einzelnen Themenoere±cn~ü 
können den_ Heften "Informationen zur politischen Bildung" entnommen werden. 

Schüler (S) : 
Hug·, W.: 
Geschichtliche Weltkunde, 
Bd. 3, Diesterweg 
Frankfurt 

Schmid, H. D.: 
Fragen an die Geschichte, 
Bd. 2, München 1966 

Bundeszentrale für poli-
tische Bildung 
5300 Bonn, Berliner 
Freiheit 7: 
Die Entstehung der Bundes-
republik Deutschland, · 
Nr. 157 (m4) · 
Die Bundesrepublik 
Deutschland 1949 - 1955, 
Nr. 168 (1976) 
Die Bundesrepublik 
Deutschland 1955 - 1966, 
Nr. 176 (1978) 

1 
Berlin, Nr. 181 (1979) 

1 Die Bundesrepublik 
i Deutschland 1966 - 1974, 
·Nr. 191 (1981) 

Bundesrepublik - DDR, 
Nr. 192 (1982) 
Neubeginn und Wi ederauf-
bau 1945 - 1949 

Lehrer (L): 
Cornelsen, D.: 
Handbuch DDR-Wirtschaft, 
Rowohlt, Reinbek, 1977 

Cornides, W.: 
Die Weltmächte und Deutsch-
land, Wunderlich, Tübingen, 
1957 
Eorowsky, P.: 
Deutpchland 1970 - 1976, 
Edition Zeitgeschehen, 1980 
Deuerlein, E.: 
Deutschland 1963 - 1970, 
Edition Zeitgeschehen, 1972 

Erbe, G.: 
Politik, · Wirtschaft und 
Gesellschaft in der DDR, 
Westdeutscher Verlag 1979 
Grosser, l.: 
Deutschlandbilanz, 
Hanser Verlag 1974 
(München) 

Hartmann, A. : 
BRD - DDR, 
Pahl-Rugenstein, Köln, 1971 

Huster, E.: 
Determinanten der westdeut-
schen Restauration, 
Suhrkamp Frankfurt, 1972 

Lilge, H.: 
Deutschland 1945 - 1963, 
Edition Zeitgesc~ehen, 1967 

1 
Löwenthal, R.: 1 Vom kalten Krieg zur Ost-
politik, Seewald~ Stuttgart, 
1974 

Ludz, P.: 
DDR-Handbuch, Wissenschaft 
llDd Politik, Köln, 1979 
Ms.rienfeld, W. : 
Konferenzen über ~eutschland, 
HEnnover, 1963 

Murawski, K. : 
Der andere Teil 
Olzog, München, 

Noack, P.: 

utschlands, 
67 

Die Deutsche Nach~riegszeit, 
Olzo g , München, 1~73 

Rühle, J.: 
13. August 1961, ~issenschaft 
und Politik, Köln •i 1981 
Schmidt, U.: 
Der erzwungene Kap,italismus, 
Wagenbach, Berlin, 1971 

Schwar z, H. : 
Vom Rei ch zu r Bundesrepubl ik , 
Luchterhand, Berlin, 1966 

Thomas, R.: 
Modell DDR, Hanser, 
München, 1973 
Vogelsang, T.: 
Das geteilte Deutschland, 
dtv, München, 1966 . 
Weber, H.: 
DDR-Grundriß der Geschichte 
1945 - 1976, Edition Zeit-
geschehen, 1976 
Weber, H.: 
Kleine Geschichte der DDR, 
Wissenschaft und Politik, 
Köln, 1980 

Medien: 
Die umseitig aufgeführten AV-Medien zum Thema 
"Deutsc:tliand nach 1945" sind ausschließlich 
Medien, . die im Verleih der Landesbildstelle 
zur Verfiigung stehen. Es wird deshalb darauf 
hingewiesen, daß vor dem Einsatz im Unterricht 
eine Sichtung notwendig erscheint. 
Weitere Medienhinweise können den Heften 
"Informationen zur politischen Bildung" ent-
nommen werden. · 
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Titel 

Deutachland nach dar ~apitulation 1945 
Deutaohland 1947-1949 
rlUchtlin9anot an der zonan9rena• 
J.r. Kennedy aprioht, 26.6.63 in W.atberlin 
Verachleppt - vertrieben - 9afloben, Europ&iachaa 
Flßcntlin9aaohickaal 
LUftbrOcke Berlin 
Die Entnaaif 1aierwlq - Dia „volution auf dem Papier 
Veratsbnt - aUr9er TOD So~wandorf erinnern aich an 1945 
Der Wiederaufbau der deutachen Virtacbaft 1945-1946 
Dia Situation in Dautaohland 1t45/•6 
Die ht•t.bw9 der beiden. deutachen Staaten 
Alltao nach dem ltriaa. Dortlmmd 1947 
SOnderurlaub (Spielf ilJll) 
Deutachlanda Oaten - Polena Weaten 
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1945 
leitqeacbicht• II- Deutaohland 1947-49 
Dar Sobuttber9 
Dem Ende ent9eqen 
Der Kreml und die Teilun9 Deut•ohlanda 
Moakau und Bonn 1956-1967 
Deut•ohland nach dem llriage I 
Deutachland nach dar. Kriege II, III 
S Parlamantari•ohe Räte erinnern aiah 
Dellokrat111aher •wbeqinn 
Preia der Freiheit (Spielfila) 
Der veraahenku Si991 Saohaen und Thl1r1n9en 
Der deutaoba •aobbar 
Die Praaia der aerliar99elun9 
l:in Ta9 111 Julia Berlin nach der Kapitulation 
a.rliD 1945 - 1t7o 
-.. l\lkafe, .„ ... waa4t7 War• die DDR die „uer Mate 
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Geschichte Deutschland nach 1945 Die Alliierten und 

Deutschland 

1 

LERNZl~LBEREICH 
1 

Rlc;:htung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

- Während des Krieges hat die Anti-Hit-
ler-Koalition über die Behandlung ei-
nes besiegten Deutschlands beraten 
(Casablanca,Teheran,Jalta;Vernich-

Die Pläne. und Verein-
barungen der Alliier-
ten zielten auf die 
politische und wirt-
schaftliche Kontrolle 
des besiegten Deutsch-•-
lands ab.Dabei blieb 
die Frage der staatli-•-
chen Organisation of-
fen. 

tungs- und Teilungspläne). 
Gemeinsames Ziel war die bedingungs-
lose Kapitulation Deutschlands. 
Einigkeit bestand über die Grundprin-
zipien der Verwaltung Nachkriegs-
deutschlands;ungelöste Fragen sollten 
in Nachkriegskonferenzen behandelt 
werden(z.B. Gebietsabtretungen,Repa-
rationen). 

- Nach der Kapitulation(S.5.45) über-
nahmen die Siegermächte die oberste 
Regierungsgewalt in Deutschland(Vier-
mächteerklärung,Kontrollrat). 

- Deutschland wurde in Tier Besatzungs-
zonen eingeteilt.Berlin erhielt ein 

·sonderstatut. 
- In der Potsdamer Konferenz(17.7.-2.8. 

45) wurden die Grundsätze für die Be-
handlung Deutschlands festgelegt: Be-
stätigung der Zoneneinteilung und der 
Abtrennung und 'Unterstellung der Ost-
gebiete unter polnische bzw. sowjeti-
sche Verwaltung,Entmilitarisierung; 

. Entnazifizierung,Reparationen und De-
montagen,Ausweisung der Deutschen, 
Kontrolle der Industrie bei Erhaltung 
der wirtschaftlichen Einheit,Dezen-
tralisierung der Wirtschaft und Auf-
lösung der Kartelle. 

Begriffe 
Fachsprache 

bedingungslose 
Kapitulation 
Alliierter 
Kontrollrat 
Potsdamer Kon-
ferenz 
Oder-Neiße-Li-
nie 
Entmili tari-
sierung 
Entnazifizie-
rung 
Reparationen 
Demontage 
Kartell 
Monopol 
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Themenleiste -

Fach J Lernbereich Themenbereich Thema 
1 

Geschichte Deutschland nach 1945 Die Alliierten und 
Deutschland 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 ,K,ntn~sse 1 Fertigkeiten J 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

In den Nürnberger Pro-
zessen wurden die mili 
t~rischen, politischen 
und wirtschaftlichen 
Führungskräfte als 
KriegsTerbrecher Tor 
alliierte Gerichte ge-
stellt. 

Die deutsche BeTölke-
rung litt nach Krie gs-
ende allgemein Not. 

- Die militärischen,politischen und 
wirtschaftlichen Führungskräfte des 
Hitlerstaates wurden in Nürnberg in 
mehreren Prozessen angeklagt. 

- Die Entnazifizierung als Bestrafung 
und die Entlassung Ton "Nazis" aus 
dem Staatsapparat. 
Das Problem der Bes t rafung aller 
KriegsTerbrecher wurde nicht gelöst 
(Prozesse Tor deutschen Gerichten bis 
in die Gegenwart). 

- Der total e Kri eg hat in Deutschland 
Not und Elend hervorgerufen.Fast jede 
Familie war durc h Tod,Verschleppung, 
Gefangenschaft,Vertreibung oder ma-
t eriellen Verlust betroffen. 

- Wohnungsnot in den Städten,große Tei-
le der Industrie sowie Verkehrs- und 
Versorgungseinrichtungen waren zer-
stört oder beschädigt. 

- Die Ernährungslage der BeTölkerung 
und die wirtschaftlic he Situation wa-
ren katastrophal (Unterernährung,Koh-
lenmangel,Währungsver.fall, "Schwarzer 
Markt"). 

- Verschärft wurde die Notsituation 
durch den Zustrom Ton Flüchtlingen, 
Vertriebenen und Ausgewiesenen. 

- Hilfslieferungen milderten die größte 
l~ot in den Westzonen ( Care). 

jEntnazifizie-
rung 
Nürnberger Pro-
zesse , 
KollektiTschuld 
Antifaschismus 
"Umerziehung" 
"unbewältigte 
Vergangenheit" 

Flüchtling 
!Vertreibung 
Ausweisung 
Tauschwirt-
schaft 
"Zigarettenwäh-
rung" 
"Schwarzer 
Markt" 
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Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 
1 

Geschichte Deutschland nach 1945 Deutsc.hland unter der 
Verwaltung der Sieger-
mächte 

l 

LERNZIELBEREICH 
T 
1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 

- Weltpolitische Gegensätze und Spannun-Infolge des sich Ter-
schärfenden Ost-West-
Gegensatzes lief die 
Politik der westlichen•-
Siegermächte auf eine 
wirtschaftliche und 
später politische Zu-
sammenfassung ihrer Be 
satzungszonen hinaus. 
Die UdSSR reagierte 
darauf mit der Blocka-•-
de Berlins und später 
mit dem Aufbau eines 

gen zwischen den Westmächten und der 
UdSSR spalteten die Welt in zwei Lager 
Der Aufbau neuer politischer und wirt-' 
schaftlicher Strukturen erfolgte unter 
dem Aufsichts- und unbeschränktem Ein-
griffsrecht der jeweiligen Militärre-
gierung in den Zonen unterschiedlich 
(Gemeinden,Länder,Verwaltung,Justiz, 
Zulassung politischer Parteien u.a.). 
In der SBZ kam es 1946 durch sowjeti-
schen Einfluß zur Zwangsvereinigung 
von KPD und SPu zur SED. 

von ihr abhängigen 
deutschen Staates. 

-

- In der SBZ entstand durch wirtschaft-
liche Maßnahmen(Bodenreform,übernahme 
wichtiger Industriebetriebe und die 
Überführung der Bodenschätze und Berg-
werke in "Volkseigentum") und durch 
Maßnahmen im Bereich der Verwaltung 
(Bildung,Justiz) eine sich von den 
Westzonen unterscheidende Ordnung. 

- Nach Einstellung der Reparationsliefe 
rungen aus den Westzonen(1946),hatte 
die SBZ/DDR die Reparationslasten al-
lein an die UdS3R zu leisten. 

-- Zur Eindämmung des Kommunismus und 
zur Ankurbelung der eigenen Wirtschaft 
betrieben die USA den wirtschaftlichen 
Wiederaufbau Westeuropas einschließ-
lich der Westzonen. 

- Nach den gescheiterten Außenminister-
konferenzen Ton Moskau und London 
(1947) wurde die Bildung eines west-
deutschen Staates beschlossen(Sechs-
mächtekonferenz in London,Westintegra 
tion,Huhrstatut). 

- Auszub der UdSBR aus dem Alliierten 
Kontrollr~t und Proteste gegen einen 
deutschen Weststaat. 

Begriffe 
Fachsprache 

christlich-de-
mokra tisch 
liberal 
kommunistisch 
sozialistisch 
sozialdemokra-
tisch 
Planwirtschaft 
Wirtschaftsrat 
Sowjetische Be-
satzungszone -
SBZ 
Truman-Doktrin 
Marshall-Plan 
Ruhrstatut 
Bi-Zone 
Tri-Zone 
Sozialistische 
Einheitspartei . 
Deutschlands 
(SED) 
sozialdemokra-
tische Partei 
Deutschlands 
(SPD) 
Christlich De-
mokratische 
Union( CDU) 
Kommunistische 
Partei Deutsch-
lands (KPD) 
Christlich-So-
ziale Union 
(CSU) 

.Freie Demokra-
tische Partei 
(FDP) 
BHE 
DP 

"-~~~~--~~~~~~ ...... ~~ .• ~~~~~~--~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~--
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

' 
Geschichte Deutschland nach 1945 Deutschland unter der 

Verwaltung der Sieger-
mächte 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richfung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

) 

1, 

- Den Interessen der Westmächte ent-
s prach die Einführung der sozialen 
Marktwirtschaft in den Westzonen .und 
der Verzicht auf Sozialisierungspro-
gramme. 

- Mit den Währungsreformen in den West-
zonen,der SBZ und Berlin wurde die 
wirtschaftspoliti.sche Teilung Tollzo-
gen. 

- Di ese Maßnahmen und die Aktivierung 
der Torhandenen Ressourcen führte in 
den Westzonen zu einem schnellen Wirt 
schaftsaufsc nv.r.mg • .::>achwertbesi tzer 
wurden dabei begüns tigt. · 

- Die wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
in den V/estzonen ur.d Westberlin wur-
den von der UdSSR mit der Blockade 
Berlins beantwortet. 

- Im Rahmen des "Kalten Krieges" began-
nen die Vorbereitun~en der Staats-
gründungen in den Westz.onen und da-
nach in der SBZ. 

soziale .Markt-
wirtschaft 
Währungsreform 
"Kalter Krieg" 
Berliner Blok-
kade 
"Eiserner Vor-
hang" 
Luftbrücke 
"Wirtschafts-
wunder" 
Frankfurter 
Dokumente 
Kominform 
Volkskongreß-
bewegung 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

Geschichte Deutschland nach 1945 Zwei deutsche Btaaten 
entstehen 

1 

LERNZIELBEREICH . 
1 

1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen Richtung der Be~andlung 1 Kenntnisse 

Bei der Schaffung des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland 
nahmen die Westalliierten Einfluß auf 
die Arbeit des Parlamentarischen Rates 
Das GG trat am 24.5.1949 in Kraft. 

In der Bundesrepublik•-
Deutschland übernahm 
nach der Verabschie-
dung des Grundgeset-
zes und freien Wahlen 
eine Koalition aus 
bürgerlichen Parteien 
die Regierung. 

- Nach den ersten Bundestagswahlen(Au-
gust 1949)wurde Konrad Adenauer(CDU) 
zum Bundeskanzler gewäb.lt(September 
1949);er bildete eine Koalitionsregie-
rung(CDU ,CSU ,FDP,DP).Die SPD unter 
Kurt Schumacher ging in die Opposi-
tion. Bundespräsident wurde Theodor 
Heuß(FDP). 

- Die Westalliierten behielten sich in 
einem Besatzungsstatut weitgehenden 
Einfluß auf die Politik der Bundesre-

Mit der Deutschen De-•-
mokratischen Republik 
entstand ein-ZWeiter 
deutscher Staat unter 
der Führung der SED. 

gierung Tor. 
In der SBZ wurden alle politischen 
und gesellschaftlichen Kräfte(Dem~kra 
tischer Block,Massenorganisationen,Na 
tionale Front)unter der Vorherrschaft 
der SED und der Einflußnahme der UdSSF 
zusammengefaßt. 

- Eine Volkskongreßbewegung wählte den 
Deutschen Volksrat,der einen Verfas-
st;.ngsentwurf erarbeitete. 

- Der nach einer Einheitsliste gewählte 
Dritte Volkskongreß bestätigte die 
Verfassung für diP. DDR.Am 7.10.1949 
konstituierte sich die ProTisorische 
Volkskammer als erstes Parlament der 
D~R .Otto Grotewohl(BED)bildete die 
erste Regierung .Erster Präsident der 
DDR wurde Wilhelm Pieck(SED). . 

- Beide Verfassungen bekundeten den Wil 
len zur Wiedervereinigung Deutschland! 
und sahen eine parlamentarische Demo-
kratie Tor,die in der DDR jedoch 
nicht Terwirklicht wurde. 

Begriffe 
Fachsprache 

Besatzungssta-
tut 
Vorbehalts-
rechte 
Parlament.ari-
scher. Rat 
Grundgesetz 
Präambel 

Bundesrat 
Bundestag 
Bundespräsi-
dent 
Bundeskanzler 
Nationale 
Front 
Volkskammer 
:\)eutscher Volk~ 
rat 
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Themenleiste - - - - -

Fach I Lernbereich 

Geschichte 

Richtung der Behandlung 

" In der Außenpolitik 
der Regierung Adenau-
er waren 1ie Westinte-
gration und die Erlan-
gung der Souveränität 
de .::- Bundesrepublik 
Deutschland wichtig-
stes Zi P. l. 

Themenbereich Thema 
1 

Die Eingliederung der 
Deutschland nach 1945 Bundesrepubli k Deutsch-

land in da$ · westliche 
Bündnissystem 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 
1 Fertigkeiten I Kenntnisse 
: Verhaltensdispositionen 

- Die Politik der Regierung Adenauer 
zielte darauf ab,durch Eingliederung 
in das westliche Bündnissystem die 
Souveränität der Bundesrepublik zu 
erlangen(Petersberger Abkommen,OEEC, 
Europarat,Montanunion). 

- Die allein auf Westintegration ausge-
richtete Politik machte eine Wieder-
vereinigung Deutschlan1s unteD den 
damaligen politischen Verhältnissen 
unmöglich. 

- Infolge des "Kalten Krieges" in Euro-
pa und des Korea-Krieges wurde eine 
Wiederbewaf fnung der Bundesrepublik 
Deutschland diskutiert.Die Regierung 
Adenauer und die Westalliierten wie-
sen ~iedervereinigungsan~ebote der 
UdSSR und der DDR zurück(Angebote der 
DDR 1950/51;Stalin-Note 1952). . 

- Trotz starker innenpolitischer Wider-
stände wurde die Wiederbewaffnung be-
schlossen und die Westintegration 
durch den Beitritt zur WEU und NATO 
abge schlossen. 

- Die Westintegration der Bundesrepu-
blik Deutschland und die Ablehnung 
der Wiedervereiaigungsangebote des 
Ostens bewirkten eine Umorientierung 
der Außenpolitik der UdSSR: Zwei-
staaten-Theorie, Beitritt der DDR 
zum Warschauer Pakt. 

Begriffe 
Fachsprache 

Westintegration 
Europarat 
Montanunion 
WEU 
NATO 
Pariser . Ver-
träge 
Korea Krieg 
Warschauer Pakt 
Stalin-Note 
Zwei-Staaten-
Theorie 
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Themenleiste - - - - -

Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 
1 

Geschichte Deutschland nach 1945 "Wirtschaftswunder" und 
beginnende Krisen 

1 

LERNZIELBEREICH 
T 
1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse Begriffe 
Fachsprache 

Dem schnellen wirt-
schaftlichen Auf-
schwµng der 50er Jah-
::- e folgten Period.en 
der Stagnation und 
des stärkeren Wachs-
tW!s. 

-

- Unter den Bedingungen der sozialen 
Marktwirtschaft(L.Erhard,konjunktur-
steuernde Maßnahlnen,soziale Absiche-
rungen) kam es zu einem Wirtschafts-
wachstum in der Bundesrepublik 
Deutschland(Marshallplankredite,Zu-
gang zum Weltmarkt,wirtschaftliche 
Integration,EN'..i). 

- Zu einer schnellen P~oduktionssteige
rung trugen die große Arbeitsleistung 
der Bevölkerung,das große Angebot von 
Arbeitskräften(Vertriebene), die mo-
dernen Produktionsanlagen und ein Ex-
portboom bei(Korea-Krieg,Wirtschafts-
wunder). 

- Wohnungsbau und ~irtschaft wurden 
durch steuerliche Vergünstigungen ge-
fördert und bewirkten eine ungleiche 
Vermögens- und Eickommensverteilung. 

- Das Wjrtschaftswacbtwn führte zu ei-
nem bisher nicht gekannte~ hohen Le-
bensstandard breit-er Bevölkerungs-
schichten. 

- SPD und DGB trat·en für Kontrolle der 
Wirtschaft · und Beteiligung der A...~bei t-
nehmer am "Wirtschaftswunder" ein 
(Ji.itbestimmungsfrage). 

- Der wi.rtschaftliche-Rückschlag des 
_Jahre s 1966 führte zu~ Sturz der Re-
gierung Erhard und zur Bildung der 
Großen Koalition(CDU/CSU/SPD). 

- Die Lrkenntnis der Reformbedürftig-
keit von Wi::'tschaft und Gesellschaf~ 
in weiten •reiler. der Bevölkerung(Neue 
Linke)war eine der Ursachen für die 
Entstehun~ der soz.-lib.Koalition. 

- A11 f Dauer - konnten wirtschaftliche 
Krü;en auf[~rw1d welt_;)o litischer und 
weltwirtschaftlicher Einflüsse nicht 
abGe~endet werd~n (Ulkrisen). 

'--· ---'·--

Investitionen 
VermögBnsver-
teilung 
"Wirtsqhafts-
wunder" 
sozialer Woh-
nungsbau 
Betriebsver.fas-
sungsgesetz 
Montan-Mitbe-
stimmung 
Europäische 
Wirtschaftsge-
meinschaft 
APO 
Neue Linke 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich Themenbereich Thema 

1 

::>·~sch ichte Deutschland nach 1945 Die Eingliederung der 
DDR in das östliche 
Bündnissystem 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Richtung der Behandlung 1 Kenntnisse 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

In der DDR entWicke:J..7 
te sich nach sowjet~ 
schem Vorbild ein 
Staat naG h clen Prin-
zipien des "demokr;;.-
tischen Zentralisrr.us ~·· 
Die Anlehnunb der nDR 
an die uassa wurde 
durch dPn "Kalten 
Krieg" verstärkt. 

- Die bürgerlich-demokratische Verfas-
sung der DDR von 1949 wurde in der 
Praxis nach und nach ausgehöhlt. 

- Die DDR,unter der Führuns der SED(G~
neralsekretär W.Ulbricht), übernahm 
das stalinistische System d.er Sowjet-
union. 

- Der Aufbau von Partei,Staat und Ver-
waltung erfolgte nach dem Prinzip des 
"demokratischen Zentralismus•.zentrum 
der politischen Willensbildung ist 
die SED, die absolutes Kontroll- und 
Weisungsrecht besitzt (Diktatur des 
l'roletariats).Die ~ED errichtete z.T. 
mit repressiven Mitteln ihre Vorherr-
schaft in allen gesellschaftlichen 
Bereichen(z.B.Wirtschaft,Kultur,Mas-
senorganisationen,Jugend). 

- Der "Kalte Krieg" sowie die Ablehnung 
der Wiedervereinigungsini tia'l;.i ven der 
UdSSR- und DDR-Führung (vergleiche 
Sowjetnote von 1952) durch den Westen 
beschleunigten die Eingliederung der 
DDR in den Ostblock (Anerkennung der 
Oder-Neiße-Linie 1950,Aufnahme in den 
Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 

·1950,souveränität 1954,Mitglied des 
Warschauer Paktes 1956). 

- Im Rahmen des "Kalten Krieges"begann 
die SBZ/DDR eine militärische Polizei 
aufzubauen(Bereitschaftspolizei 1948, 
Volkspolizei in Kasernen 1952). 

- Mit dem Beitritt zum Warschauer Pakt 
(1956)verpflichtete sich die DDR zum 
Aufbau einer Armee(NVA), die in das 
östliche Militärsystem integriert 
wurde. 

"Ära· Ulbricht" 
"demokratischer 
Zentralismus" 
Warschauer Pakt 
Nationale Volks 
armee 
Rat für Gegen-
seitige Wirt-
schaftshilfe 
(RGW)/COMECO:K 
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Themenleiste 
Fach I Lernbereich 

1 

Geschichte 

Richtung der Behandlung 

Die staatliche Konso-
lidierung der ~DR wur-
de durch Reparationen 
an die UdSSR u!rl eine 
massenhaft.e Fl.~chtbe
wegung in den Westen 
verlangsamt. 

Themenbereich Thema 

tie wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Ent-

Deutschland nach 1945 wicklung der DDR: Von den 
Problemen des Anfangs bis 
zur Konsolidierung 
1 

LERNZIELBEREICH 
1 

Kenntnisse 1 Fertigkeiten I 
: Verhaltensdispositionen 

Begriffe 
Fachsprache 

- Die weiterzuleistenden Reparationen Aufbau des So-
an die Uds.SR und cie ·fehlende Kapiotal zialismus 
hilfe aus dem Ausland behinderten den Arbeiter- und 
Wiederaufbau der 'llirtschaft in der Bauernmacht 
DDR (Vergleich zur BR Deutschland). Tag der deut-

- Verschärft wurde Qie ~~rtschaftliche sehen Einheit 
Mangelsituation du.=h fehlende Roh- Kollektivie-
stoffe und die vorTangige Entwicklung rung 
der Schwerindustrie auf Kosten der Neuer Kurs 
Konsumgüterindustr:i:.e. 

- Die Umgestaltung der Gesellschaftsord 
nung nach marxistisch-leninistischen 
Grundsätzen( "A11 fbau dRs Sozialismus", 
"Arbeiter- und Bauernmacht") wurde 
durch eine neue Eigentumsordnung in 
der Landwirtschaft eingeleitet und 
durch Maßnahmen ii Bereich von Indu-
strie ,Handwerk un.i! Banken fortgei'i.ihrt 
(VEB, HO). 

- Nach Stalins Tod(5.3.1953) verkündete die SBD den 
"Neuen Kurs",der e.ine Verbesserung der Lebensbedin-
gungen für die Bevelkerung zur Folge hatte. 

- Am 17.6,1953 erhobe-:i sich die Arbeiter in Ostberlin 
und anderen Städter. der DDR,ur;; gegen die erh;)hten A:r-
bei tsnorrn.en zu prote-stieren.Sowj„tische Truppen scblu 
gen den Aufstand n.ie.d.er.Verhaftungen und Säuberungs-
aktionen lösten ei~e Fluchtbewegung in den Westen aus 

- Nach einer Phase der Konsolidierung (z.B. Erlangung 
·der Souveränität) f:ih!'ten wirtschaftliche und poli ti-
sche Schwierigkei ten(z„B.Kollektivi~rung der Landwirt 
schaft)1960 zu einsr neuen Massenf~ucht,die durch den 
Mau 2rbau und die Abrieselung der Grem~e seit dem 
13.8.1961 gestoppt wur:ie.Diese Maßnahme zv1ang die Be-
völkerung,sich mit c1.em Hegime zu arrangieren. 

- Viaterielle Anreize bewirkten einen Anstieg der Pro-
duktion und des Sozi.al}TOduktes. · 

- Die Abgn:mzune;spoli :;ik der DDH wurde Bestandteil und 
Vornussetzung zahln, icher vertraglicher Regelungen 
zwischen beiden deutschen Staaten und fübrte zur Er-
richtung von "Stänr:'üe;en Vertretungen". 
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Begriffe 
Fachsprache 

Im Rahmen der welt7 ) 
weiten Entspannungs-
politik wurde eine 
neue Ostpolitik der 
Bundesrepublik 
Deutschland möglich. 
Bei der faktischen 
Anerkennung der deut-
schen Teilung führte 
sie zu vermehrten Kon-
takten mit dem "Osten" 
auf Terschiedenen Ebe-
nen. 

- Die Entspannungspolitik der Großmäch-
te fiihrte Mitte der 60er Jahre in 
Bonn zur Änderung der Ost-und Deutsch 
landpolitik(Anerkennung der DDR). 

- Mit der sozial-liberalen Regierung 
unter W.Brandt(SPD) kam eß,gegen den 
starken Widerstand der CDU/CSU und 
anderer gesellschaftlicher Gruppen, 
zu einer neuen Ostpolitik.Sie führte 
zu Verträgen mit der UdSSR(1970) und 
Polen(1970,Anerkennung der polnischen 
Westgrenze) unter dem Vorbehalt eines 
künftigen Friedensvertrages, dem . 
Viermächte-Abkommen über Berlin(1971) 
und dem Verkehrsvertrag und Grund-
lagenvertrag (1972) zwischen beiden 
deutschen Staaten. 

- Bei unterschiedlichen ökonomischen, 
sozialen und politischen Strukturen 
bleiben grundsä tzliche Probleme zwi-
schen der DDR und. der Bundesrepublik 
Deutschland bestehen. Die Abkommen 
sichern und verstärken aber die Bin-
dungen der Bundesrepublik Deutschland 
mit Westberlin und mildern die Folgen 
der Teilung Deutschlands. 

' 

frfedliche 
Koexistenz 
Entspannungs-
politik 
Ostpolitik 
Moskauer Ver-
trag 
Warschauer 
Vertrag 
Viermächte-Ab-
kommen 
Grundlagenver-
trag 
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.Sitlu t/o,,spoivtH 

V: Um die unterschiedliche gesellschaftspo-
litische Situation in beiden deutschen 
Staaten kennen zu lernen,wird empfohlen, 
je nach Schülerinteresse.,z.B. Schulsystem, 
Wahlrecht,Gesundheitswesen oder Menschen-
rechte in beiden Staaten,vergleichend ex-
emplarisch zu behandeln. 
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g der Behandlung 

1 5()er Jahren 
;e sich der Ost-
: egensa tz zu und 
::fahr weltweiter 
kte wurde ein 
'ichen inter-
1aler Politik. 

;.' '-; \. E :nde der 60er 
.: 1 ' ;·C kam es aus un-

··:·c iedlichen Mo-
, . • 1 ~. 1 l ;rn einer An-
.. , :-~) . ng...zwischen 1 

r·i-n 11, 

(F. Jt.!o f 
A und der UdSSR' 
annung). 1 

r 

I 
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Entwicklung nach 1945 Realschule 

1 

Seite 1 

LERNZIELBEREICH LERNORGANISATION 
-1 

Kenntni88e 1 Fertigkeiten I Begriffe Literatur I Medien Ergänzende Arbeitshinweise I 
: Verhaltensdlsposltlonen Fachsprache Unterrichtsverfahren 
1 

- Kurz nach dem1 Ende des 2. Weltkrie- Ost-West-
ges zerbrach pie Anti-Hitler-Koalit• ion Gegensatz 
Die USA/UdSSRj wurden zu FUhrungs- Kalter -
mächten im je~eiligen Lager. Krieg 

1 Containment - Der Ost-West-Gegensatz entwickelte 
Roll-back siehe . 

, 
sich schri ttwieise aus der Absicherur ~ I 

des jeweiligen Machtbereiches zum Volksdemo- Vor.sr"' „„ 
Kalten Krieg.' kratie 1 

- Die amerikani~che Containmentpoliti~ Supermacht ' 
und die Roll- ack-Politik von Außen NATO 
minister Dullps führte zu einer Ver EG \ 

schärfung der1 internationalen Lage Warschauer und zu einer Abgrenzung der Blöcke. • 
1 Pakt 

- Der beidersei~ige Besitz der Atom- RGW ' bombe verhinderte, daß sich aus Kri Abschreckun 
sen heiße Kon~likte entwickelten. . : . Wettrüsten 

1 - In den Ostblopkßtaaten wurden bis Status quo 
1949 durch der ruck der UdSSR 
komm.Re~ime errichtet (Volksdemo-
kratien • 1 

1 
- Im Ergebnis fUhrten die zunehmenden 

Spannungen zw~schen den Supermäch-
ten zur Bilduhg von wirtschaftliche~ 
und militärisphen Vertragssystemen . 
in Ost und We~t (NATO, SEATO, EG, -
Warschauer Pa t, RGW). 

1 
- Durch gegense~tiges Mißtrauen, \ 

Nichtzulassen1 gegenseitiger Rüstungs-
kontrollmaßnahmen kam es trotz geger.-
seitigen Wett~üstens zu einer Poli-
tik des Statu~-quo. 

' 1 
1 
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- Die Ergebnisse in der CSSR, Ungarn, 
Berlin, Kuba zeigten, daß sich in 
Spannungsfäll~n die beiden Super-
mächte ihre E}nflußphären respek-
tierten. 1 -

Begriffe 
Fachsprache 

Ostpolitik 

Entspannungs-
politik 

1 1 Vietnamkrieg 
- Die vielfältiien außenpolitischen 

Verpflichtungen der USA, ihre Ver-
wicklung im Vietnamkrieg, die zu 
inneren Konflikten in den USA führ-
te, die Unmöflichkeit,die anti-
kap1talistisc en Befreiungsbewegun-
gen in der Dr tten Welt einzudämmen 
einerseits un die wirtschaftlichen 
Schwierigkeit~n der UdSSR anderer-
seits, führte~ seit dem Ende der 
60er Jahre zur Annäherung der bei-
den Supermächte. 

- i 

- Erst in den 70er Jahren kam es zur 
Rüstungsbegrenzung und zu vertrauens 
bildenden Maß*ahmen. 

- Die west-östliche Entspannungspoli-
tik ermöglichte die Annäherung der 
beiden deutsc~en Staaten 
(Verweis: UE Geschichte Klasse 10, 
Deutschland nach 1945). 

1 

- Be1derseitige 1Enttäuschung der Super 
mächte über die Ergebnisse der Ent-
spannungsooli tik führten in der Mitt~ 
der 70er Jahr~ zu einem Stocken des 
Entspannungsp~ozesses. 

Das wettrüste~ beider Machtblöcke - • 
ging seitdem Terstärkt weiter. 

1 
1 
1 
1 
1 
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Richtung der Behandlung 

Bei der GrUndung der 
UNO bestand die Ab-
sicht, eine inter-
nationale Organi-
sation zur Sicherung 
des Weltfriedens zu 
schaffen, wobei die 
Großmächte die Verant-
wortung tragen soll-
ten. 

Themenbereich Thema 
1 

Aspekte der internationalen Gründung und Ent-
Entwicklung nach 1945 wicklung der UN 

1 

LERNZIELBEREICH 
1 

1 Fertigkeiten I Kenntnisse 
: Verhaltensdispositionen 
1 

- Durch den US-~räsidenten Roosevelt 
wurde zur kol~ektiven Friedenswahrun1 
der Anstoß zu~ GrUndung der UNO 
gegeben, um die Kriegsallianz in ei-
ne Weltorganisation Ubergehen zu 
lassen. 1 

1 

- Die UNO wurde:am 25. 4. gegründet. 
In ihrer Orgaqisationsform versuchte 
sie ein Prinz~p der Gleichberechti-
gung zwischen1allen Staaten und 
der realen Vonherrschaft der Groß-
mächte miteinander zu verbinden. 

1 
- Im Inhalt der 1Charta der UNO wurden 

die Prinzipiery der Menschenrechte 
aufgegriffen. 1 

1 • 
- ·Bei Krisen ze1gte sich, daß die UNO 

bei Uneinigke~t der Gre~mächte po-
litisch wirkungslos war (Nahostkrieg 
Ungarn, Vietnam, Kongokrise). 

1 
- Anfangs benutzten die USA ihren Ein-

fluß in der uNO als politisches In-
strument gegeq die UdSSR, bei der 
.Aufnahme viel~r Staaten der "Dritten 
Welt" verkehr~e sich die Waffe in 
ihr Gegenteil~ 

1 
- Im humanen Beneich waren die UNO-

Organisationetl effizient (UNESCO, 
UNICEF). 1 

Begriffe 
Fachsprache 

UNO 
Vollversamm-
lung 
Sicherheits-
rat 
Vetorecht 
UNESCO 
UNICEF 
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Grundfertigkeiten und Verhaltenspositionen, die geübt werden müssen 

Orientierung in Zeit und Raum durch 
- Veranschaulichung von Zeitabständen (Zeitstrahl, Fries) 
- sachgerechte Benutzung von Karten 

Umgang mit facheigenen Informationsträgern (sammeln, ordnen, bewe.rten) durch Arbeit mit 
- schriftlichen Quell~n 
- bildlichen Quellen 
- gegenständlichen Quellen 
- Statistiken, graphischen Darstellungen 
- Texten (Lehrbuch, Lexikon, Sekundärliteratur) 

Stichworte während eines Vortrages fertigen 
Einüben Urid Anwenden. facheigener Begriffe 
Einübung in geschichtliches Problemlösen 

- nach Ursachen und Anlässen fragen 
- Abläufe skizzieren 
- nach Fortwirkungen suchen 
- durch Anwenden hist. Probleme erschließende Fragen (Macht und Herrschaft, Ideologien, 

pol.-ges. Bedingungen, Rechtsvorstellungen, Veränderungsbedingungen) 
Diskussionen zu historischen Problemen (Diskussionstechniken, eigene Standpunkte formulieren) 
Erarbeiten eines Sachv.erhaltes, Problems 

- in selbständiger Einzelarbeit 
- mit dem Partner 
- in der Gruppe 

Darstellen von hist. Sachverhalten (mündlich, schriftlich) 
- anhand von Leitfragen 
- durch Zusammenfassen eines Textes, einer Information, einer Diskussion (Stichworte Protokolle) 
- Referate über ein historisches Thema ' 
- Anfertigen von Graphiken (bes. in Sozial- und Verfassungsgeschichte) 

sachgemäßes An~egen und Führen eines Unterrichtshefters 
Ausführen schriftlicher Arbeiten 

- in einer überschaubar~n und gegliederten äußeren Form 
- in einem gut lesbaren Schriftbild 
- möglichst fehlerfrei (Rechtschreibung) 




