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Stoffpläne 

für die 

Höheren Lehranstalten 

in Bayern 

Vorbemerkung: 

Das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus lhat 1951 und 
1952 vorläufige Stoffpläne .für die Höheren Lehranstalten herausgege1ben 
(E. v. 14. 1. 1952, K'.MBl. S. 20, u. E. v. 6. 9. 1952, KMIBI. S. 297). Die 
Stoffpläne für die Unter- und Mittelstufe berUJhen auf den Stundentafeln 
vom 28. 6. 1901 ~l. S. 210), die Stoffpläne für die Oberstufe au<f den 
Stundentafeln, die zusammen mit den Stoffpl'änen für die Oberstu.fe gern. 
der E. v. 6. 9. 19'52 in einem Sonderdruck erschienen sind. 

Nachdem Sturidentaieln und Staffpläne durch verschiedene Änderungs
entschließungen nicht mehr leicht zu überblicken und außerdem die 
Staffpläne für die Unter- und Mittelstufe vergriffen sind, werden mit 
Genehmi·gung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in der 
vorliegenden Zusammenstellung die Stundenbafeln und Stoffpläne für 
die Höheren Schulen Bayerns in der derzeit gültigen Fassung abge
druckt. Die endgültige Fassung der Stoffpläne steht noch aus. 

Bei den Höheren Le'hranstalten in Kurzlform genügt es, die Stunden
ta-feln und Stoffpl'äne für die Deutschen Gymnasien zu bringen . . 

Die Zusammenstellung stützt sich iauf .folgende Entschließungen und 
Bekanntmachungen des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 

Stundentafeln: 

E. v. 28. 6. 195'1 ü'ber Stundentafeln für die Höheren Lehranstalten, 
IDM.Bl. s. 210 

E. v . 28. 6. 195"1 über die Ku·rzform der Höheren L e;hranstalten, KM!Bl. S. 213 
Bek. v . 19. 11. 1!}51 über Spanisch und Russisch, KMBl. S. 370 

Stundentafel für die W.a:tlfächer der Oberstufe, ;:Vbgedruckt im Sonder
druck (Seite 4) der Storfpläne gern. E . v. 14. 1. 1952, KMBl. S . 20 

Sonderdruck der Stoffpläne für die neue. Oberstufe gern. E. v. 6. 9. 1952, 
KMBl. S. 297 

Bek. v. 10. 3. 1953 über Kunsterziehung als Wathlfach an d en Wirtschafts
abteilungen der Oberrealschulen, KMBl. S. 86 
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E. v. 3. 2. 1954, KMBl. S. 73, u. v. 9. 2. 1956, Beibl. zum KMBl. S. 5* 
(Latein auch in der 9. Klasse der Realgymnasien mit Latein als 1. Fremd-
sprache) 
E. v. 16. 9. 1954 über Stundentafeln, KlMBl. s. 302 

E. v. 28. 2. 1955 Nr. VJ:II 15 613 il'ber Stoffipläne für Englisch (Englisch 
auch in der 9. Klasse der Realgymnasien mit Englisch als 1. Fremd
sprache und in den Oberrealschulen) 
E. v. 23. 8. 1955 Nr. VIII 64 500 iilber Lehr.plan für Mathematik (Mathe
matilk auch in der 9. Klasse der Humanistischen Gymnasien) 

Bek. v. ·14. 5. 1956 über Wahlfremdsprachen, KlVI!Bl. S. 99. 

Stoffpläne: 
Bek v. 17. 9. l9-5'1 ülber Lehrplan für SO'Zialkunde, KiMBl. S. 321 

E. v. 14. 1. 195-2 über Stoffpläne, K!MJBI. S. 20 

E. v. 6. 9. 1952 ülber Stoffpläne für die neue Oberstufe, KlVI!Bl. S. 297 

E. v. 3. 2. 1954 über Reifeprüfung 1955, K!MBl. S. 73 u. E. v. 9. 2. 1956 
über Reifeprüfung 1956, Beibl. S. 5* (Lehrstoff für Latein) 

E. v. 28. 2. 1955 Nr. VIII 15 613 ülber Stoffpläne für Englisch 

E. v. 23. 8. 1955 Nr. VIII 64 500 über Lehrplan für Mathematik 

E. v. 7: 5. 1956 Nr. VIII 30 915 über Stoffpläne für 'EngUsch am Deutschen 
Gymnasium 

München, den 18. Mai 195-6. Dr. Konrad Schmittlein, S#tud.-Rat 

A. Stundentafeln 
für die Höheren Lehranstalten 

Humanistisches Gymnasiu~ 

Klassen: 

Pflichtfächer 
Religionslehre 
Deutsch 
Latein 
Griechisch 
Englisch/Französisch/Spanisch 1) 
Mathematik 
Physik 
Biologie 
Geschichte 
Erdkunde 
Kunsterziehung 
Musik 
Leibeserziehung 
Schreiben 
Sozialkunde 

Spielstunden .. 
Handarb. (nur f. Mädchen) . 

1 

2 
5 
6 

4 

2 

2 
2 
2 
2 

2 

2 
5 
6 

4 

2 

2 
2 
2 
2 

3 

2 
4 
6 

4 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

4 

2 
4 
6 
6 

4 

2 
2 
2 
1 
1 
2 

5 

2 
4 
6 
6 

4 

2 
2 
2 
1 
1 
2 

6 

2 
4 
5 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
1 

1 
2 

7 

2 
4 
5 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
1 

1 
2 

8 

·2 
4 
5 
6 
3 
3 
2 
1 
2 
1 

1 
2 

9 

2 
4 
5 
6 
3 
3 
2 
1 
3 
1 

1 

2 

1 

28 28 28 32 32 32 32 33 34 
2 2 "2 2 - 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 

Se. 

18 
38 
50 
36 
12 
32 

8 
14 
15 
14 

8 
12 
18 

2 
2 

279 
18 
8 

'l Al_s 3. Wahlpflid1tfremdsprnd1c kommt gern Bek v 19 
Russ1sd1 an den Höheren Sduulen (,JG1f"). S. · 370)· au-'- · 11. 1951 über Spanisch und "' m Sponisd1 in Frn-i;e. 

Klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8 

Wahlfächer 
Kurzschrift 
Englisch 
Französisch 
Italienisch 
Spanisch 
Russisch 
Hebräisch 
Chemie 
Kunsterziehung 
Handarb. (nur f. Mäd·ch.) 
Instrumentalmusik (Violine, 

1 

2 

1 
2 

2 

2 
2 

3 
3 
2 
3 
3 

2 
2 
2 

3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

Bra~sche, Cello, Kontl'albaß) , ein- bis zweistündige Kurse 
Chorsmgen und Orchester2) • je ein- bis 2lWeistündige Kurse 

') I-'iir den 3. Kurs reidum ,gcgdwu1enfailh 2 Stund~n u.us 
'J llci :EiigtLuni; Verpflid1tu11ir zur 'feil-na~une. . 

9 

31) 
31) 

2 
2 

Se. 

4 
9 
9 
4 
5 
9 
4 
4 

10 
10 

3 
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Realgymnasium Oberrealschule 

Klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se. Klassen: 2 3 4 5 6 7 8 9 Se. 
Pflichtfächer Pflichtfächer 

Religionslehre . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Religionslehre 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Deutsch 5 5 4 4 4 4 4 4 4 38 Deutsch 5 5 4 4 4 · 4 4 4 4 38 
1. Fremdspr.1) L E E 6 6 5 5 5 3 3 3 3 39 Englisch 6 6 4 4 3 3 3 3 3 35 
2. Fremdspr. E L F 4 5 5 . 3 3 3 3 26 Lateinisch/Französisch 4 4 4 4 3 3 3 25 
3. Fremdspr.z) F/Sp F/$p L 5 4 4 3 16 Ma1Jhematik 4 4 4 4 4 4 5 .5 5 39 
Mathematik 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 Physfk 2 2 3 3 3 3 16 
Physik 2 2 2 2 8 Biologie 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 
Biologie 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 Chemie 2 2. 3 3 2 12 
Chemie 2 2 2 6 Geschichte 2 2 2 2 2 2 3 15 
Geschichte 2 2 2 2 2 2 3 15 Erdkunde 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 
Erdkunde 2 2 2 2 2 1 1 1 1 14 Kunsterziehung 3 3 2 2 2 2 2 2 2 20 
Kunsterzielhung 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Mus~k 2 2 2 1 1 1 · l 1 1 12 
Musik. 2 2 2 1 1 . 1 1 1 1 12 Leibe~erziehun.g 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
Leibeserziehung 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Schre~ben 1 2 
Schreiben 1 1 2 Sozialkunde 1 1 2 
Sozialkunde 1 1 2 29 29 30 31 32 31 32 33 33 280 

28 28 31 31 31 31 32. 33 33 278 
Spielstunden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Wirtschaftslehre (in den Han-

Handarbeiten (nur für Mädch.) 2 2 2 2 8 delsabteilungen statt Z) 3 3 3 9 
Spielstunden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

1) Da• Realigymnasium hat als 1. Frcmdsprad1e Duoosüta:lid1 Lniein. Als _;eitere For- Handarb. (nur_ f. Mädch.) 2 2 2 2 8 
mcn des Rea~ymnasiums können nn den sta.atf. Miidd1enrcal.gy-mnas-ien und nn allen 
nid1tstaatlidien Höheren Lehronstalten Ziige mit den Frw1dspr.ad1enfolgen E F L und 
E L }' gebildet werden (E. v. 28 . . 6: 1'>51, KM:ßl. S. 210). 

') Gem. Bek. v. 19. ·11. 19S1 (KJ.tBI. S. 370) kann Frnnzösisd1 als 3. Frcm.dsprad1<: durd1 
Spnnisdl erseLzt wier.den. 

Klassen: 1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 . 
Se . 

Wahlfächer 
Kurzschrift 2 2 4 
Latein . 3 3 3 3') 12 

Klassen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Se. F'ranzösisch 3 3 3 3') 12 
Italienisch 2 2 4 

Wiahlfächer Spanisch 3 2 5 
Kur.i:schrift 2 2 4 Russisch 3 3 3!) 9 
Französisch 3 3 3') 9 Gebundenes (techn.) · Zeic:hnen 2 2 2 2 2 10 
Ctalienisch 2 2 4 Kunsterziehungl) 1 - 3 
Spanisch 3 2 5 Darstellende Geometrie 2 2 
Russisch 3 3 3') 9 Handaribeit (nur für Mädchen) 2 2 2 2 2 10 
Gebundenes (techn.) Zeichnen 2 2 2 6 InstrumentalmusEk (Violine, 
Darstellende Geometrie 2 2 4 Bratsche, Cello, Kontrnbaß) ein- •bis zweistünruge Kurse 
Handarb. (nur f. Mädch.) 2 2 2 2 2 10 Chorsingen und Orchester') je ein- Ibis zmeistündige Ku-rse 
Instrumentalmusik (Violine, 

Bratsche, Cello, Kontrabaß) ein- bis zweistündige Kurse ') Für den 4. Kurs reidien ~egclbenenfolls 2 Stun.den nus . 
Chorsingen und Orchester~) . .je eiri- bis zweistündige Kurse ') Für den 3. IGurs reid1en gc.gebcnenfn!Ls 2 Stunden nus . 

') C1•111. Bek. vorn JO. 3. 49~J IKMllt. S. 86) fiir Sd1ülcr, die Wirtsu1aflslchrc uls POidit-
') Für den J. Kurs r<:im<:n g~oli-cnenfalls 2 Stunden aus. fut.!1 gewühlt haben. 
') Bei Eig11u11;r Vcrpßid1tu11g zur Tcilnnhmc. ') Bei t;ig111111g Vcrpflidtlung wr Teilnahme. 

4 5 
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' · 
Deutsches Gymnasium 

Klassen: 3 4 5 6 7 8 9 

Pflichtfächer 
Religionslehre . 2 2 2 2 2 2 2 
Deutsch 5 5 5 5 5 5 5 
Latein . 6 6 5 4 3 3 3 
Englisch 4 4 4 3 3 3 
Matlhematik 5 4 4 3 3 3 3 
Physik. 2 2 2 2 
Biologie 2 2 2 2 2 1 1 
Chemie 2 2 2 
Geschichte 2 2 2 2 2 2 3 
Er<llkunde 2 2 2 2 2 2 1 
Kunsterziehung 3 2 2 2 2 2 2 
Musik 3 2 2 2 3 3 3 
Lei'beserziehung 2 2 2 2 2 2 2 
Sozialkunde ,- 1 1 

32 33 32 32 33 33 33 

Spielstunden 2 2 2 2 2 2 2 
Handarb. (nur für Mädchen) 2 2 

Klassen: 3 4 5 6 7 8 9 

Waihlfächer 
Kurzschrift 2 2 . 
Französisch 3 3 31) 
Italienisch 2 2 
Spanisch 3 2 
Russisch 3 3 3') 
Handarb. (nur für Mädchen) 2 2 2 2 2 
Instrumentalmusik (Violine, 

Bratsche, Cello, Kontra baß, 
Klavier, Orgel) ein- bis zweistündige Kurse 

Ohorsingen und Orchester2) je ein- bis zweistündige Kurse. 
1 ) Für den 3. Kurs reimen gf\l!ebenen4.ulls 2 Sbu11d-0n aus. 
') ;ßei tJC.ig.1wnig Verpllid1tung 1mT Tci1n.u1hmc. 

6 

Se. 

14 
35 
30 
21 
25 

8 
12 

6 
15 
13 
15 
18 
14 

2 

228 

14 
4 

Se. 

4 
9 
4 
5 
9 

10 

1. 
i 
1 
' 

, -.... ,, 
· ;· 

B. Stoffpläne !' 

für die neunjährigen Höheren Schule• 

Katholische Religionslehre 

Für alle Schulgattungen (je 2 Stunden) 

1. Klasse: 
Gnadenlehre. 
Altes Testament 1. Teil (bis zur Zeit der Könige). 

2. Klasse: 
Lehre von den ~boten. 
Altes Testament, 2. Teil. 

3. Klasse: 
Glaubenslehre. 
Neues Testament: Leben Jesu bis 21Ur Auferweckung des Lazarus. 

4. Klasse: 
Lehrn von der Gnade und den Gnadenmitteln nad1 c:te:m Großen Katho-

l:ischen Ka1techismus. 
Neues Testament: Leben Jesu (Fortsetzung) und Zeit der Apostel. 

5. Klasse: 
Lehre von den Geboten nach dem Großen Katholischen Katechismus. 
Kirchengeschichte in kurzer t.'bersicht bis zur Gegenwart. 

6. Klasse: 
Lehre vom Glauben nach .dem Großen Katholischen Katechismus. 
KLrchengeschichte: Von der UnkiTche bis zur Missionierung der germa
nischen Vö1ker. 

7. Klasse: 
Einführung in das liturgische und· sakramentale Leben der Kirche (aus
genommen die Lehre von der Ehe); Lesiung von arus.gewählten Texten 
aus Schrift und Liturg~e. 
Kirchengeschichte: Vom Frühmittelalter bis Papst Bonifaz VIII. 

8. Klasse: 
Die Lehre von Gott, Christus urud Kirche. 
Kirchengeschichte: V-0n Bonif.az VIII. bis zur Zeit der Aufklärung und 
Französischen Revolution. 

9. Klasse: 
Die katholische Sittenlehre. 
Kirchengeschichte: Die Neuzeit vom Ausbruch der Französischen Revo-
lution bis zur Gegenwart. 

7 





1 

1 
\ l 
j 1 
L 1 
, ' 
~ 1 

J , 
11 , ~ 

Pflanzen und Tiere in ihrer Abhängigkeit von der Umwelt (Wärme, 
Licht, Boden, Wasser, Luft). · 
Pflanzen und Tiere in ihrer Abhängigkeit voneinander: 
Lebewesen g!eich~r Art (Beziehungen der Geschlechter, .F1ürsorge für 
die Nachkommen, Familien-, Herden- und Staatenbildun·g); Lebewesen 
verschiedener Art (Wettbewerb um Nahrungs- und Wohnraum, Schutz
färbung und Mimikry, Symbiose urid Parasitismus). 

8 . . Klasse (1 Stunde) 
Wichtige Organsysteme im Tier- und Pflanzenreich in Auswahl, 
Ausgewä-hlte Kapitel aus der Psychologie der . Tiere. 
Fortpflanzung und Keimesentwicklung im Tier- und Pflanzenreich. 

· 9. Klasse (1 Stunde) 
Grundtatsachen der Vererbungslehre (Mendelsche Regeln, Erscheinungs
und Erbbild, Variabilität, Mo<iLftkation, Mutation). 
Chromosomentheorie der Vererbung und ihre Begründung. tPfianzen
.und Tierzüchtung. Vererbung beim Menschen. 
Notwendigkeit und Möglich!keit der Gesunderh~ltung von Kör.per und 
Geist: Körperhygiene, Erbgesundheitspflege, VoLksgesundheitspflege. 
Abstrmmungslehre; Stammes,geschichte des Menschen. 
Grundfrag;en des Lebens; ,biologisch-ph.ilosophische Grenzgebiete. 

. Geschichte 

I. Mittelstufe 

Z 1 e l des ersten Ganges durch die Geschichte: 
Umriß des Geschichtsbildes, Erfassung der Grundtatsachen und Grund-

1 begriffe. 
Gruppe A: Schulen mit Latein als erster Fremdsprache 

3. Klasse (2 Stunden) 

Jahresstoff: Altertum bis zum Abschluß der Völkerwanderung. 

A. Einführung in die Geschichte: Grundlagen unseres Wissens über die 
Vergangenheit; einfache Quellenkunde. 

B. Altertum: 
I. Fruhgeschichte, Orient und Ferner Osten 

1. Die ältesten bekannten Hochkulturen der Erde 
2. Großreiche der frühesten · Wandervölker 

II. Hellas 
1. Altgriechische Wanderungen 
2. Kreta und Mykene 
3. Die Welt Homers 
4. Griechische Kolonisation und Perserkriege 
5. Das Zeitalter des Perikles 

III. Makedonien als Weltreich 
1. König Philipp von Makedonien 
2, Das Weltreich Alexanders des Großen 
3. Die Reiche der Diadochen 
4. Die hellenistische Kultur ·~ : 

.u :. '1V.. · D.er1·Aufstieg Ron:is 
1. Die altitalischen Völkerschaften 

1. 

i·;. 

2. Rom als Stadtstaat 
3. Rom erobert Italien 
4. Gesellschaft und Kultur im römischen Italien . 

V. Das römische Weltreich 
1. Sicherung des Reiches · gegenüber Eindringlingen vom Norden 
2. Ausbreitung über die Mittelmeerländer 
3. Der innere Ausbau des Reiches und seiner Provinzen 
4. Bürgerkriege und Übergang zum Kaiserreich 
5. Die Augusteische Kultur 
6. Vom Einheitsstaat des Augustus zur Reic:hsaufgliederu·ng durch 

Diokletian · , , 
VI. Das christliche Altertum 

1. Das. Schicksal des jüdisch.en Volkes - seine Sendung 
2. Chnstus und seine Botschaft _:._ Die christliche Kirche: ihr in-

nerer und äußerer Ausbau in den Jahvhunderten der Verfolgung 
3. Das chinstliche Römerreich seit Konstantin 
4. Spätrömische Herrschaft und Kultur, bes. an Donau u. Rhein 
5. Byzanz und Westrom · 

VII. Römer und Germanen 
1. Erste Begegnungen friedlicher und kriegerischer Art zwischen 

Römern und Germanen 
2. Der römische Grenzschutz und sein Zusammenbruch durch 

HunnenstJurm und Völkerwan.deriung 
· 3. Germaruische Reiche im Mittelmeenraum (Westgoten, Ostgoten, 

Vandalen, Burgunder, Langobarden) 
4. Ende des Weströmischen Reiches - Theoder,ich der Große 

C. Ausblick auf das germanisch~christliche Mittelalter . . 

4; Klasse (2 Stunden) 
Jahresstoff: Mittelalter und Neuzeit bis zum Westfälischen Frieden. 
A. VD'r- Ullld Frühgeschichte Europas · 

1. Der Mensch im eu.ropäi.schen Raum von der Eiszeit bis zur 
Eiseooeit 

2. Vor.geschichtliche Wanderungen und Seßhaftwerden der Indo-
germanen 

3. Geschichtl'iche Wanderzüge der Germanen 
4. Reieh.sgründungen auf fremdem Boden 
5. Das Frankenreich der Merowinger und die germanischen 

Stammesreiche 

B. Frühmittelalter 
l. Religiöse und kirchliche Entwtck:lungen in den Jahrhunderten 

des 'Obergangs. 
1. Dap Christentum westlicher Prägung unter dem Primat des 

Papstes 
2. Die Ostkirche unter dem Patriarchat vcm Konstantinopel 
3. Der Islam 

II. Das Großreich der Karolinger 
1 

1. Aufstieg der Karolinger zum fränkischen Königtum 
2. Das UniversalreidJ. Karls des Großen 
3. Die Kultur der Karolingerzeit 
4. Verfall des Reiches unter den letzten Karolingern 

· ' 





C. Hoch- und Spätmittelalter 
1. Das deutsche Königtum 'unter den sächsischen und salischen 

Herrschern bis zum Ausbruch des Investiturstreites 
1. G.ründlung und BefestigJUng des deutschen Königreiches 

· 2. Erneuerung des römischen Kaisertums unter Otto dem Großen 
3. Staat und Kirche - geistlich~ Kultur 
4. Schutz und Erweiterung der Grenzen nach Osten und Norden 

- Die bayeri·sche Südlosbkolonisation 
5. Höhepunkt der Zusarnmeniarbeit zwischen weltlicher rund geist

licher Macht unter Heinl'ich II. und den ersten Saliern 
II. Das Zeitalter des Investitur.streits 

1. Zusammenstoß zwischen Papst und Kaiser im Zusammenhani,: 
mit der kirchlichen Reformbewe,gillng 

2. Verlauf und Ergebnis des Invesbiturstrelites 
3. Normannische Staatengründungen 

III. Der Kampf der· universialen Gewalten um die Varlherrschaft im 
Abendland . 

1. Das Ringen der Welfen und Staufer um die Macht 
2. Auseiniandersetzung der Staufer mit dem universalen Papsttum 
3. Rittertum, Kreuzzüge, Ostsiedlung 

IV . . verfaU der universalen Gewalten im ausgehenden Mittelalter 
1. Niedergang dier Königsmacht durch die .Anl&bildung von Terri-

torialstaaten • 
2. Verfall der päpstlichen Macht durch politische Abhängigkeit 

,von Frankreich und Kirchien.spaltung - Konzilsbewegung und 
RefornwerS'Uche 

3. Die WandJ.ungen des wirtschaftlichen und .gesellschaftlichen 
Lebens und der Aufstieg der mitte1a'lterlichen Stadt 

4. Sammlung zu nationaler Geschlossenheit bei den Nachbar
staaten im Westen, Norden und Osten 

D. Beginnende Neuzert 
I. Das neue Lebensgefühl 

!.Erfindungen und Entdeckungen 
2. Humanismus und Renaissance 

II. Die Reformation und das Weltreich K,ar1s V. 
1. Ursachen, Anlaß und Verlaiuf der Reformiationsbewegung 
2. Die Ausei:n:anderset:rung mit der weltfüchen Macht 
3. Das Ergebnis der Reformation in den von ihr erfuß.ten Ländern 

III. Die Gegenreformation und ihre poliUschen Folgen 
1. Die Tuäger der kirchlichen Restauration&bewegung 
2. Verschiärfu11>g der Gegensätze zwischen den kdnfessionellen 

Lagern in Deutsch'land und Europa 
3. Der Dre!ißi..gjährige Krieg als Religionskrieg und politischer 

Machtkampf 
4. Der Westfälische FTiede - Der Zustand des Reiches 

E. Rückblick auf die Entwicklung des Abenid'landes von der chirdstlich
germanischen Einiheit : des Frankenreiches zur politisch, konfessionell 
und kulturell bed1ingten Vielheit europäischer Stiaaten. 
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5. Klasse (2 Stunden) 

Jahresstoff: Vom Westfälischen Frieden bis zur Gegenwart. 

A. Von der Neuen =r Neuesten Zeit 
I. Das Zeitalter des unumschränkten Absolutismus 

1. Der AbsolU'tdsmus in Frankreich: Staait - Wirtschaft - Kultur 
2. Europa im Zeitalter Ludwigs XIV.: Frankreichs Streben naclt 

der VormachtstellUl!lg in Europa 
3. Das Reich in der Abwehr gegen die Türken 
4. Die Entwicklung in Bayern und Brandenburg-Preußen bhs 1740 
5.'0st- und Nordeuropa in der Zeit Peters des Großen ' 
6. Englands Abwehr des Absolutismus und die Entstehung dies 

•britischen Kolonialreiches 

II. Der auf.geldärte Absolutismus 
1. Österreich unter Marfa Theresia, Preußen unter Friedrich dem 

Großen: Zusammenstoß der dualisbischen Mächte; Ausbau der 
neugewonnenen Gebiete · 

2. Bayems politi'sche und kulturelle Entwicklung von 1740--1790 
3. Das Habsburgerreich unter Joseph II. 
4. Wissenschaft und Kunst im Zeitalter des Absolutismus: Au!

klärm1g und PietisffiJUS; Barock U.Illd Rokoko 

B. Neueste Zeit 
l. Die Entstehung der Vereinigten Staaten von Nordamerika 

II. Di·e Fr.aipzö&ische Revolution und Napoleon 
1. Ursachen, Verla·uf und Er.gebni\s der Revolution 
2. Napoleons Aufstieg :oum Kaisertum und zur Diktatur über 

Europa 
3. Die inner.deutsche Entwicklung bis 2'Jllm Beginn der Freiheits

kriege; nationaie Erneuerung und so2liale Reformen - KlaSSlik 
und Romantik · 

4. Sturz der napoleonischen Diktatur. 

III. Der Wiener Kongreß und das Zeitalter der Restauration 
1. Politiisch.e Reaktion - Der .Deutsche Bund 
2. Wktscha!ftlicbe EinlWUng 

IV. Das Krisenjahr 1848 
1. Die Umsturzbewegung in Frankreich und den deutschen Staaten 
2. D<).s Frankfurter Parlament und die. d~utsche Einheitsbewegung 
3. Natio11>a1e Beweg.u.ngen in Italien und im Donauraum 
4. Das ~ommunistische Manifest - Die soziale Frage 

V. Nationialismus und Imperial:ismus (1850-1890) 

1. Die parlamentarische Demokratie in England und das britische 
Weltreich. 

2. Rußlands Expansion - Reformen im Innern 
3. Napoleon füI. und: die französische 'Machtpo.liitik 
4. Der Krimkrieg und die Lage auf dem Balkan 
5. Die Einigung Italiens unter Cavour 
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6. Preußen und Deutsch'Land unter Bismarck: Die Lösung der 
deutischen Frage (1864-1871). Gesellschaft, Staat und Wirtschaft 
im neuen (zweiten) Deutschen Reich (Kulturkampf - Poli
tische Parteien - Industri.alis.ierung und Arbeiterbewegung -
Schutzrollpolitik). Der Versuch einer europäischen Ordnung 
durch Bismarck (Isolie:riung Frankreichs - Der Berliner Kon
greß - Bismarcks Bündnispolitik - Die KolonialpolitJik der 
Mächte). Bismarcks Sturz. 

VI. Höhepunkt und Zusamanen1bruch der europäischen WeHmacht
stellung (1890-19'14) 

1. Vom britischen Empire zum Commonwealth 
2. Der politische Ausbau der .amerikanischen Demokratie seit ~em 

Sezessio11JSkrieg und der AUlfstieg der USA zur ersten Wirt
schaftsmacht 

3. Das Erwachen Ostasiens: China - Japan - Ruß1and; die USA 
und der Pazi.f.ik 

4. Der „Deutsche Imperialismus": Welthandel - Seemacht--' Iso-
lien.mg ·. 

5. Europäische Krisenherde: Die deutsch-britische Konkurrenz in 
Harudel und Rüstung - Die Marokkofrage - Der Habsburger 
Vielivölkerstaat - Der Panislavismus 

VII. Der Zusammenstoß der GToßmächte im 1. Weltkrieg 
1. Anlaß und Verlauf 
2. Der Eintritt der USA als entscheidender Wendepu111kt 
3. Die Pariser Vorortsverträge • 

VIII. Die Ablösung der europäischen Hegemonie dlurch neue Weltmächte 
1. Amerilkas Kreditpol!itik in Europa und sein politischer Isolatio

nismus 
2. Die russische Revolution und der Sowjetstaat unter Lenin und 

Stalin 
3. Der Versuch -des Aufbaus einer deutschen Demokratie - Die 

Weimairer Verfassung 
4. Völkerbund - Verständigun~olittik - Wirtschia:ftl!i.che Schein

blüte 
5. Wirtschaftskrise und politische Massenbewegungen a1s Var

aussetzungen der Diktaturen in Italien, Spa~n und Deutsch-
lan.<l . 

6. Das sogenannte Dritt~ Reich unter · Adlolt Hitler und dem 
Na tionalsoz.ilalismus 

7. Der 2. Welibkrieg und sein Verlauf 
8. Die bedingungslose Kapitulation 
9. Deutschland und Europa im Spannungsfeld der beiden Welt-

mächioo USA und SowjetrußLand . 
10. UNO, atlantische Gem-einschaft und der Block der Volks

demokratien 
11. Wiederaufbau Deutschlands in politischer, wirtschaftlicher und 

geistiger Hinsicht 
C. Ausblick: Geschichte 'Uru;i Gegenwart 

6. Klasse (si'eh.e Oberstufef 
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Gruppe B: Schuien mit Englisch als erster Fremdsprache 

3. Klasse (2 Stunden) 

Jahresstoff: Altertum bis zum Ende des Weströmischen Reiches 

Stoffeinteiilung wie bei der 3. Klasse de1""-. Grupp~ A. 
4. Klasse (2 Stunden) 
Jahresstoff: Mittelalter bis zum Zeitalter der Entdeckungen 
A. Frühgeschichite Europas 

I. Voiiaussetzungen und Anfänge der .KulturenbwickLung 
1. Der Mensch von der Altsteinzeit bis zur Bronzezeit 
2. Illyro-Veneter, Kelten und Germanen 
3. Wirtschaft, Gesellschaft und Kiult bei . den Seßhaften und den 

Wandergruppen 
II. Germanische Staatenbildung 

1. Wanderzüge der Germanen urud vorübergehende ReicllS
gründungen im Mittelmeergebiet 

2. Germanische Stammesreiiche (Alemannen, Markomannen, Sach
sen und Angeln, Friesen, Thüringer, Franken, Bajuwaren) 

3. Chlodwig als Gründer des Frankenreiches - Die Merowinger 
B. Frühmittelalter 

I. Das Christentum im Westen 
1. Chr.il.stliche Mission und Verbreitung römffichen Kulturerbes 

(Benediktinerorden, Ire-Schotten) 
2. Die ch:rist1'iche Reichsidee (Anlgustinus) 
3. Anfänge der christlichen Kunst 

II. Das römisch-chT>istliche Reich von Byzanz 
1. Justinian 
2. Die Aoobreitun.g der Sl-aiven und Bulga:ren 
3. OstJkirche 1Und byzantinische Kultu:r 

III. Der Islam 
1. Araibien und seine Bewohner 
2. Mohammed, der große Prophet 
3. Arabische Eroberungen 

IV. Karl d. Große und die Einigung des Abendlandes 
1. Die K.arolin.ger: Aufstieg der Pippiniden - Bonifatius - Die 

Pippinische Schenkung - Das Foonkenreich Karls des Großen 
- Die Kaiserkrönung in Rom - Die späten Karolli.nger 

2. Die K.arolingische Kultur: Grundherrschaft ~ Lehensw~sen -
Versuch eines einheitlichen Staatsaufbaus - Geistige Kultur -
Die Herausbildung der abendländischen Nationen 

3. Ostgrenze des Reiches 
Eintritt der Slaven :i.n di-e europäische Geschichte Erster 
Abschnitt der efu:lostdeut.schen Kolonisation 

4. Wikinger und Normannen 
5. Die Angelsachsen (Alfred der Große) 

B. Hoch- und Spätmittelalter 
I. Das rämische Kaisertum deutscher Nati'on 

1. Vom ostfränkischen Teilreich zwn deutschen Köni.glreich (Adel 
und Stämme, Stammesherzogtümer) 
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2. Die Erneuerung des Reiches durch Otto d. Gr. - Das deutsche 

Kaisertum bis 1056 
3. Reich und Kirche 
4. Die geistliche Kultur 
5. Mag.deburg und Bremen als Ausstraihlungspurtlde deutscher 

KwltuT nach Osten und Norden 
6. Der Ungarnsturm - Die bayerische Kulturleistung im Südosten 

JJ. Der Investiturstreit - Die Anfänge des modernen Staates 
1. Die Cluniazensische Reformbewegung (Hirsau) 
2. Gregor VII. und Heiruich IV. · 
3. Der erste Kreuzzug 
4. Der Zusammenbruch des Ottonischen Sbaiates unid der Versuch 

eines Neuaufbaus 
5. Das Wormser Konkordat 
6. Wilhelm d. Eroberer in England und. die Nomnannen in Süd

italien und Sizilien 

III. Die AUJSeinandersetz,ung zwisch·en den bei'<l·en universalen Ge
walte!l Kaisertum U:nd Papsttum 
1. Das Zeitalter Bernhards v. Clairvaux 
2. Staufer und Welfen 
3. Die Stauferkaiser und dlas u111iversa~istische Papsttum 

IV. Die KultuT der Staruferzeit 
1. Wirtschaft und G•esellschaft: Rodung und Landesausbau 

Rittertum - Aufstieg des Bürgertums durch Handel und Frei
heiten - Freibauerntum - Ritterorden 

2. Religiöse Bewegungen (Wald€111lSer, Albigeruser) 
3. Miinnesang und Epi:k 
4. Romanische Kunst und Anfänge der Gotik 

V. Der Ausgang des Mittelalters 
1. Das Geistesleben (Albertus Magnus und Thomas v. Aquin, 

F.ranz v. Assisi, Dante, die Mystiker, Occam, Universitäten) 
2. Politische Entwicklung des Spätmittelalters: 

Niedergang der päpstlichen Macht (Bonifaz VIII. und Avignon, 
Schisma und Häresien, Reformkonziloien) 
Die Türken in Byzanz und Osteuropa 
Der Verfall des Deutschen Reiches und <l!er Au-fstieg der Ter
rjtoriiaimächte (besonders in Bayern, Franken und Schwaben) 
Nordeuropa von Knut d. Gr. bis zur KaJ.marischen Union 
Der HUTudertjährige Krieg zwischen Frankreich und England 
Die spanische Reconquhsta (Vertre!lbung der Mauren) 

3. Gesellschaft und Wirtschaft des S.pätmdtteJalters: 
Stadt, Bürgertum, FrühkapitaLlsmius 
Niedergang der Gnmd!herrschaft und des Lehenswesens 
(Bauern und. Ritter); Industrie und Seehandel (Mittelmeer, 
Flandern, En,g.land, Ostsee, Hanse) 

4. Erfindungen von weltgeschichtlicher Bedeutung (Buchdruck, 
Kompaß, Taschenuhr) 

5. Klasse (2 Stun.dien) 

Jabresst~ff: Neuzeit und Neueste Zeit bis zum Wiener Kongreß 

A. Neuzeit 
I. Grundlagen der Neuzeit 

1. Die Seewege nach Indien - Die Entdeckruing der Neuen Welt 
2. Renaissance und Humanismus in Italien, in Deutschland und 

Westeuropa (Macchiavelli, Reuchlin, CeJtes, Hutten, Aventin, 
Erasmus, Thomas Morus, Shakespeare) · 

3. Das neue Lebensgefühl .und . sein Ausdruck in der bildendeD; 
Kunst 

II. Das Weltreich Karls V. 
I. Deutschland, Burgund, Spanien; die sp;m.ischen Kolonien 
2. Frankreich und die Türken 
3. Fürsten, Ritter, Bauern in Deutsch1and 

III. Die Reformation und Gegenreformation 
· 1. Die Reformation Luthers rund i:hre Ausbreitllil1g 
2. Reformation und Habsburgische Reichspolitik 
3. Confessio Augustana, Sclunalkaldner Bund und Aug~burger 

Religions.frieden 
4. ZwingJi und Calvin - Die Reformatilon un England und 

Skandinavien 
5. Das Reformkonzil von Trient und die katholische Restaura

tion.sbeweguug in Deutschland (Gegenreformation) 
IV. Die Konfessionskriege , 

1. Philipp II. von Spani·en - Der FreliheLtskampf der Niederlande 
2. Frankreichs politisch-konfessionelle Verwicklungen (Hugenot

tenilcrdege, Hein:rich IV., Richelieu) 
3. Das Elisabethanisch·e Zeita.lter und die Anfänge der kolanialen 

Au;;.breitung Englands 
4. Der Dreißigjährige Krieg: 

Deutschtlands Entwicklung von 1555 bis 1618 
Der Doppelsinn des Krieges (Religiorlskrieg - Machtkampf der 
europäischen Großmächte) 
DeT Westfälische Friede 

5. K.urfürst Maximilian I. von Bayern 
V. Das Zeitalter des Abso1utismus 

1. Der Absolutismus in Frankreich: Der moderne Staat (RiChefüeu 
und Mazarin) - Ludwig XIV. - Merkantilismus und Kolon1al-
poJ.itik . 

2. Europa im Zeitalter Ludwigs XIV.: Frankreichs Streben nach 
der Vormachtstellung in Europa - Europäische Koalitionen 
und Friedensschlüsse 'bis Utrecht und Rastatt 

3. Österreichs Aufstieg zur Großmacht: Die Habsbur.gische Reich·s
idee - Doppelstel!JUng an Rhein und Donau - Bollwerk gegen 
den türkischen Angriff auf das Abendland (Prinz Eu.gen) 

4. Die Entwicklung in Bay<ern und B.rendenbrurg-Preußen bis 1740 
5. Ost- und Nordeuropa: Moskau als „drittes Rom" - Peter der 

Große - Das „Baltische Meer" - Karl XII. von Schiweden 
VI. Das erste britische WeltreiCh (Cromwell - Die glorreiche l{evo

lution - Wilhelm III. - Pitt der Altere) 
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VII. Die europäischen Mächte seit 1740 
1. Der österreichisch-preufüsche Dualismus ~Maria Theres.ia und 

Friedr·ich der Große) - Di·e Kriege in Europa und AmeI'lika -
Der bayerische Erbfolgekrieg 

2. Rußlands Vordringen nach der Türkei und die polnischen Tei
lun.gen (Katharina II.) 

3. Joseph II. 
VIII. Barock und Aufklti:l,ung 

1. Die K.unst des Barock (mit besonderer Bertiicksichtigung 
Bayerns und österreilchs) 

2. Die Aufklärung (Empinismus - Das physikalische Weltbild -
Rationalismus - Pieti-smus - Die Staatslehre) 

B. Neue.ste Zeit 
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I. Die Unabhärugigkeit der Vereinigten Staaten von; Nordamerika 
1. Greniertum IWld FreiheÜ 
2. ~'e Kolonialk!liege und ihre A'llSwlirkung , 
3. Der Unabhängigkeitskrieg 
4. Unabhängigkeitserklärung und Verfassung der USA 

II. Die Französische Revolution und Napoleon 
1. Gesellschaft und Wirtschaft am Vorabend den Revol:ution 
2. Die El'klärurug der Menschenrechte - Konstitllltiooelle Moniarchie 
3. Die eoote RepU!blik und di.e Revolutionskriege 
4. Napoleons Aufstieg zum Kaisertum 
5. Die Kontinentalspenre 

III. Deutschland im Zeitalter der Revolution und Napoleons 
1. Reichsdeputationehauptschluß und Auflösung des (ersten) 

Deutscll.en Reiches · 
2. Der bürokratische Staat Montge1as' 
3. Die Reformen -des Freiherrn vom Sltein und Haroenbergs 

_IV. Der Stu,rz der napoleonischen Diktatur 

1. Die Erhebungen in Span!i~m, österireich und No-rd:deutschland 
2. Pitt d. J. und der 'kontinentale Widerstand 
3. Die national·e Bewegung in Deutschland 
4. Rußilandfeld:rug und Ende des napoleonischen Reiches 

V. Der Wiener Ko:ngreß 
1. Die außen- und innenpolitische Ordnung Europas durch den 

Wiener Kongreß 
2. Der Wiener Kongreß als Heerschau der alten Mächte unter 

Fü'hrun.g Metternich<S 
VI. Gesellschaft, Wiaischait und Kultur in Deutschland zu Beginn des 

19. J"1hrhunderts · 
1. Umschichtung der Gesellschaft durch die Beseitigung der klein

fürstlichen Gewalten, der privilegierten Stände und durch das 
Aufstreben des Bürgertums 

2. Gewerbe und Industrie nach dem Fall der Kontinentalsperre 
Wld ·der Ziunftschranken 

3. Klassik un,d Romantik als umfassende Geistessh'ömungen und 
KU111strichtungen. 

6. Klasse (2 Stunden) 

Jahresstoff: Neueste Zeit vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart 

I. Bewegende Ideen und Kviµte im 19. Jahrhundert 
1. Staa tsideen: Liberalismus - Konservativismus - Nationalis

mus 
2. Die inidustrielle ReV'Olution in Eng1and unid auf dem Kontinen.t 
3. Mitteleuropa als industrieller Wktscha ftsraum (Friedrich Llst, 

Eisenbaihnen, Motz und der deutsche Zo1'lverein) 
4. Entstehung der sor.i'alen Frage: Der Frühsozialismus Marx 

und Engels : Das Kommunistische Manifest 
II. Der Kampf um Einheit Ull1id Freiheit von 181!>-1848 

1. Die Heilige Allianz als Hüterin der Bestimmungen des Wiener 
. Kcmgresses 
2. Die Freiheits- und Einheitsbewegung in Deutschland und den 

iilbrigen Ländern · 
3. Das Jahr 1830 und seine Auswirkungen 

III. Das Revolutionsjahr 1848 
1. Die zweite Republik in F'rankreich iµnd die rev-01JUtionären Be-

wegungen in den deutschen Staaten 
2. Das Frankfurter Parlament 
3. Die nationalen Bewegungen in Italien und im Dona·uraum 
4. Die deutschen Unionsversuche · 

IV. Umgestalturug Europas unter dem Einfluß des Nationalismus 
1. Napoleon III. µnd die franizösLsche Machtpolitik · 
2. Rußlan·ds Ausdehnungs\bestreben (Krimkrieg) und innere Reform 
3. Die Lage auf dem Balikan 
4. Die Einigung Italiens unter Cavour 
5. Die Lösung der deutschen Frage durch BisrnaTck 

V. Preußen-Deutschland ood Europa in der Zeit Bismarcks 
(1871'-1890) 
1. G~sellschaft, Staat und Wirtschaft im neuen Deutschen Reich: 

Industrie und Handel - Anhäufung des Kapitals - Arbeiter
beweg.u.ng - Soziale Gesetzgebung 

2. Die politischen Parteien - Der K,ulburk.amp! 
3. Versuch einer europäischen Ordnung (Bündnisse und Verträge) 
4. Erwerbung von Kolonien - Berliner Kongreß 
5. Bi~rcks Sturz 

VI. Die Großmächte auf imperialistischen Wegen 
1. Großbritannien und das britische . W·eltreich unter · Königin 

Viktoria 
2. Das französische Kolonialreich 
3. Der Aufstieg Amerikas seit dem Sezessionskrieg 
4. Das Erwachen Ostasiens: Chiilla - Japan - Rußland 
5. Der „Deutsche Imperialismus" u:nter Wilhelm II. 

VII. Zusammenbruch der europäischen Weltmachtstelilung durch den 
ersten Weltkrieg 
1. Ursachen des Krieges: Deutsch-britische Rivalitä t in Handel 

und Rüstung - Die Marokkofrage - Der Habsburger Viel
völkerstaat - Der Panslavismus - Elsaß-Lotlhringen 





2. Anlaß und Ver1aUf des Krieges 
3. Der ~usammenbruch der Mitte1mächte 
4. Wafifenstillstand und Friedensverträge 

VIII. Wissenschaft, Technik und Kunst in der Zeit des zweiten Deut
schen Reiches 
1. Aufschwung der Naturwissenschaften und der Medizin 
2. Zunehmende Technisierung des Lebens 
3. Moderne Strömungen in der J'lhilosophie und Kunst 

IX. Die Weimarer Republik - Versuch: einer deutschen Demokratie 
1. Kampf um die Glei'chberechtigung nach außen 
2. Schwere Belastung des StaatsauJlbaus durch Friedensverträge 

und Wirtscha'ftskrisen 
3. I111!lJere Umwandlung: Gleichberechtigung der Gesellschafts
. schichten - Wachsende Macht der Arbeiterklasse - Sachlich
keit und Nüchternheit im geistigen und l~ün.stlerischen Leben 

X. Neue Weltmächte seit dem Ende des ersten Weltkrieges 
1. Amerika a1ls erste Kapital- und Wirtschaftsmacht - Zeit des 
· politischen Isolati0'!1ismu.s 
2. Rußland unter der Herrschaft der Sowjets 
3. Japans beherrschende Rolle im Femen Osten - Die gelbe Gefahr 
4. Der Völkerbund - Verständ~giungspolitik - Wi'rtschaftliclie 

Schei111blüte 
5. Weltwirtschaftskrise und politische Massenbewegungen als Vor

aussetzungen der Diktaturen in Italien, Spanien lllnd Deutschland 
6. Das Reich unter der Herrschaft der NSD~ 

XI. Der zweite Weltkrieg und der Zusammenbruch der .europäischen 
Hegemonie 
1. Ursachen, Anlaß und Verlauf des Krieges 7" Bedingungslose 

Kapitulation der Angreifenmächite 
2. Die politische Lage der Siegerstaaten •niach dem Kriege 
3. Deutsch.Jiind und Europa im Spannungsfeld der beiden Welt-

mächte USA und Sowjetrußland · 
4. UNO, Atlantikpakt und Block der Volk.s.demokratien 

XII. Das Deutschland der Nachkriegszeit 
1. Bildung neuer demoknatischer Staatswesen 
2. Wiederaufbau der Wirtschaft 
3. Soziale Probleme und Sozial:politik 
4. Bestrebungen auf dem Gebiete der geistLgen Kultur. 

II. Oberstufe 

Ziel des zweiten Ganges durch die Geschichte: 
Gesamtbild des ,geschichtlichen Lebens und der in der Geschichte wirken
den Kräite (Einzelpersönlichkeiten, Gesellschaftsgruppen, wirtschaftliche, 
geistige und religiöse Mächte, Einrichtungen, Gedanken, Vorstellungen, 
Überzeugungen, Utopien). 
Die nachfolgende übersieht ist als Höchstforderung gedacht. Von einer 
klassenweisen AJufteilung wird hier abgesehen, da die Jahresziele zeitlich 
klar umgrenzt sind. · 

Jahresziele: 

A. Für Schulen mit Latein als erster Fremdsprache: 

6. Klasse (2 Stunden): Altertum Ibis zum Ende des Weströmischen Reiche!i 

7. Klasse (2 StU111den): Mittelalter 
8. Klasse (2 Stunden): Neuzeit bis zum Wiener Kongreß 

9. Klasse (3 Stunden): Neueste Zeit vom Wiener Kongreß bis zur 
Gegenwa'rt. 

B. Für alle Schulen mit Englisch als erster Fremdsprache; 

7.Klasse (2 Stunden): Altertum .und Mittelalter bis zum Abschluß der 
· Karolingerzeit 

8. Klasse (2 Stunden): .MitteLalter und Neuzeit bis zur FranzÖSischen 
Revolution 

9. Klasse (3 Strunden): Neue U)ld Neueste Zeit von der Französischen 
Revolution bis zur Ge&'enwart 

Stoffplan 

A. Wesen, Methode und Quellen der Geschichte. 

B. Altertum: 
I. Frü!hgeschichte: Die frühesten Kulturfo~n in ihrer räumlichen 

Verbreitun,g über die Erde (Fluß-, Insel-, Hoch:laindkulturen) 
II. Eigena•rt und Leistungen der Hochllmllturen des Eurasischen 

Raumes 
III. Hellas 

1. Die Wanderungswellen im Mittelmeerraum :bis 500 v . Chr. 
2. Das hellenische Mittelalter: Die kretisch-'Illinoische Welt. -
· Mykene - Die hrunerische Welt - Pie griechische Kolonisation 
3. Die Polis ·'bis 7Jur Auseinandersebzung mit den Persern 
4. Die klassische Kultur unter Perikles: Religiöse BiJ11dung -

Kunst und Literatur - Rhilosophie, Alllfk:lärung, die großen 
Denker · · 

5. Wirtschaft und Gesellschaft 
IV. Die makedonische Weltreichsidee und die hellenistisoche Welt

kultur 
V. Altitalien und Rom 

1. Die italische ·Völkerwelt 
2. Die Entwicklung des römischen Gemeindestaates zur RES PU

PLICA ROMANIA (Staat und Gesellschaft) 
VI. Imperium Romanum 

1. Roms Ausgreifen im östlichen Mittelmeer - Karthago 
2. Der römische Reichsgedanke 
3. Das wirtschaftliche, soziale und politisi:;he Leben im Zeitalter 

der Bürgerkriege 
4. DiK.tatur und Prinzipat 
5. Die augusteische Kultur: Virtus Romana - Vergil - Die 

stoische Staatslehre 
6. Der innere Ausbau des rötnischen Weltreiches 1his zur 'Dezen

tralisierung dmch Diokletian 
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VII. Das Ohristentum 
1. Die geistig-politische K:rise des Judentums 
2. Christus und seine Heilsbotschaft 
3. Die Auseinandersetzung mit der heHenistischen Geisteswelt 

{Lehre und Christologie) 
4. Die Kirche a:ls Heilsanstalt 

VIII. Die christliche Antike 
1. Die Kirche als Klammer des Reiches IUJlter Konstantin und 

Theodosius 
2. Die spätrömischen Provinzial'kulburen (Gallien und Germanien) 
3. By:oonz und West:rom 
4. Das Christentum außerhalb des römischen Weltreiches 

C. Mittelalter: 
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I. A}teuropa 

1. Geographische Grundlagen der _geschichtlichen Entwicklung 
2. Die Albvö1ker und die Indoeuropäer .~bes. Kelten und Ger

manen): WirtschJaft, GeseUschaft, Kult '- Die Frühstufen der 
europäischen Kultur von der Steinzeit ·bis zur Eisenzeit 

II. Begegnung mit dem Römerrreich 
1. Frühwanderungen und erste Stammesbtldung 
2. Fried'Hche Durchdringung des Römerreiches . dsurch die Ger

manen 
3. Herrenmäßige Niederlassungen der Germanen aiuf römischem 

Reichsboden 
4. Erster Yersuch·einer römisch-germanischen Durchdringung durch 

Theoderich 
5. Die volksmäßigen Niederlassungen auf römisch-germanischem 

Boden - Chlodwig und die fränkische Reich.sbildung 
III. Das antike und das christliche Erbe 

1. Absteriben des antiken Lebens im frühen Mittelalter 
2. Rom und die mittelalterliche Reichsidee 
3. Wirtschaft und Gesellschaft 
4. Geistesleben und Kunst 
5. Die Kirche als Vermittlerin des antiken Erbes und die kirch

liche Mission: Augustinisches Wernbi1d - Enzyklopädisten -
Abenid.ländisches Mönchstum 

IV. Das byzantinische Kaisertum als Erbr: der ·römischen Weltreichs
ideologie 
1. Justinian ·und seine Nachfo1ger 
2. Slaven und Bulgaren als Völker und Nrachibarn des Oströmi

schen Reiches 
3. Eigenart UJnd Fernwi-rlrung byzantinischer Kultur 
4. Kirchliche Lfurung von Rom und orthodoxe Mission 

V. Der Islam ' · · 

1. Mohammeds Leben und Lehre 
2. Kalifat und ara:bische Eroberung 
3. Vedust der Einheit des Mittelmeerraumes 
4. Die Weltkultur d~s Is1arm 

.\ 

1: ·:/ 

VI. Karl der Große und die Einheit des Abendlandes 
1. Politische und kirchliche Organisation des Merowingerreiches 

- Da·s fränkische Großreich K.arls. und die Wiedergeburt der 
römischen Reichsidee aus germanisch-chdstlichem Geist 

2. Karolingisches Geistesleben 
3. Die Erben des Reiches (814-918) unid die Bildung der abend-. 

1ändischen Nationen 
4. Staat, Gesellschaft u:nd Kultur : Lehenswesen u:nd Feudalismus 

- Grunidherrschaft und Immunität - Grafschaft und missi -
Der gei.stliche Charakter der Kultur 

5. Der Eintritt der Slaven. in die abendländische Politik und· das 
Voräringen der Bayern in den südöstlichen Alpenraum 

6. Die Nordgermanen am Atlantik und Dnjepr 
7. Das angelsächsische Reich 

VII. Der Aufstieg des deutschen Königtums und die Erneuerung des 
Römi·schien Reiches 
l. Stammesherzogtum und Adel 
2. Das Staatskirchentum der Ottonen und Salier · 
3. Die südostdeutsche Kolonisatioru und der A'UJSgri;ff über d1e Elrbe 
4. Kirche und Kiultur: Das ein!heitliche Weltbild des Mittelalters 

VIII. Zeitalter des Investiturstreites 
l. Reformbewegung . 
2. Llbertas Ecclesiae - Sacerdotium neben und gegen Impenum 
3. Der Heilige Krieg · 
4. Das neue dualistische Weltbild und die Geburt des modernen 

Staatsgedankens · . 
5. Deutschland, England und Frankreich im Investiturstreit 
6. Konkordate 

. IX. Der Endkampf der universalen Gewalten 
l. Das Zeitalter Bernhards v. Cl,airvaux: Staufer und Welfen -

Kreuzziugszeit - Byzanz 
2. Die Kultur der Sbaluferzeit . 

.Wirtschaft und Gesellschaft: Grundherren und Bauern -:-- R1t-
· tertum - Die mittelalterliche Stadt - Neue Orden . 
Wissenschaft und Erziehung: Universitäten - Scholastik 
Neue religiöse Bewegungen 
Literatur und Kunst: Romanik - Gotik 

3. Der Triumph des Papsttums über die Staufer und die anglo
normannische Feudalmacht (1152-:1268) 

4. Ostkolonisation - Osteuropa - Balkan . . 
5. Die späteI'en Kreuzzüge .und das lateinische -Ka1serre1ch 

(Venedig) . . . 
6 Der Staat der Staufe1• und die .&usb1ldunig der weltlichen und 

· geistlichen Landesstaaten (z.B. Bayern) · 
X. Ausgang des Mittelalters 

1. Geistige Grundlagen: Hochscholastik und Bettelorden - Dante 
- Mystik~ Nominalismus . 

2. Der Niedergang der päpstlichen Macht - Schisma und Reform-
k~il~ . 

3. Osteuropa und der neue Ansturm des Halbmonds - Untergang 
des Byzantinischen Reiches · 
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4. Das deutsche Königtum: Hausmachtpolitik - Der deutsche 

Te~ritorialstaat - Reichsstände und Landstände (Bayern) -
Reichsreform - Osten - Burgiun<l - Schweiz 

5. Frankreich und England im Hundertjährigen Krieg (Jeanne 
d'Arc) 

6. Die Reconquista .in Spanien 
7. Gesellschaft und WiT1J.schaft im späten Mittel<alter: Stadtbürger

tum und Frühkapitalismus - Das Erude des Feudalismus -
Mittelmeer- iund Ostseehandel - Flandern - die deutsche 
Hanse ~ England - Klllltur des Bürgertums 

8. Das Erbe des Mittelalters 

D. Neuzeit: 
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I. Grundlagen der Neuzeit 

1. Humanismus und Renaissance: ihr entscheidender Ansatz in 
Italien (ita'lienischer Stadtstaat rund staatspolitischer · Indivi
dualismus) - Die Entdeckung des Individuums und die Elnt
deckung der Welt 

2. Die besonderen Formen des Humanismus in Italien, Deutsch
land und Westeuropa 

3. Die Kunst der Renaissance 

II. Die Reformation 

1. Spätmittelalterliche Vori.liussetzungen 
2. Luthers geistige und religiöse Entwicklung bis zum, Kirchen

bann · 

· 3. Die Ausbreitung der Reformation 
, 4. Die Ausbildung der lutherischen Landeskirchen 

5. Zwirugli und Calvin - AusstrahJJun:gen des calcvinismus 

III. Das habsbupgische Weltreich Karls V. und seine Auseinander
setzung mit den religiösen und politischen Mächten der Zeit 

1. Kämpfe um die Erhaltung des Reiches: Kolonien - Frankreich 
- Türken · 

2. Die sozialen Spannungen im Reich: Reichsfürsten - Ritter - · 
· Baruern 

3. Wechselwinkungen zwischen Fortgang der Reform.ati'()ln und 
hia:b;lburgischer Reichspolitik bis z,ucrn Pai.ssauer Vertrag und 
Augsburger Rel~gionsfrieden 

IV. Die Gegenreformation 

1. Das Konzil von Trient 
2. Die Gründung des Jesuitenol'dens 
3. Europäische Mächte im Dienste der kirchlichen Restaurations:.. 

hewegung · 

4. Das Ende des kaiserlichen und kirchli.chen Univ.ersalismus 
V. Die Konfessionskriege 

1. Das Spanien Philipps II. - Die Niederiliande - Die Hugenotten
kriege in Frankreich 

2. Das Elisabethan:ische Eruglän:d und die Anfänge der kolonialen 
· Ausbreiturug · 

1 

1 
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3. Deutschland vom Augsburge11 Religionsfrieden bis zum Dreißig
jährigen Krieg 

4. Der Dreißigj äihrige Krieg als Religionskrieg und als Konflikt 
der europäischen Mächte - Der Westfälische Friede und seine 
europäische Bedeutung 

VI. Das Zeitalter des Absolutismus 
1. Der abso1ute Staat 
2. Der Absolutismus in Frankreich (Heinrich IV. ;-- Richelieu -

Mazarin - Ludwig XIV.) - Merkantilismus und Kolonial
politik 

3. Europa im Zeitalter Ludwigs XIV. und der Aufstieg Österreichs 
ziur Großmacht 
Französische Sicherheit~ - Europäische Koalitionen und Frie
densschllüsse 
Die habsburgische Reichsidee, Habsburgs Aufgaben an Rhein 
und Donau - Der ·letzte Ansturm der ·Türken - Prinz Eu.gen 

4. Die innere Entwicklung Bayerns und Brandenburg-Preußens 
· bis 1740 

5. Der .Aibsolutimnus Peters des Großen - Die ·europäische Wen
dung Rußlands 

6. Die schwedische Großmachtpolitik Karls XII. 
7.Die Kultur des Barock mit besonderer Berücksichtigung 

Bayerns und Österreichs 
VII. Das englische Empire 

1. Cromwell und die Stuarts 
2 . .Wilhelm III. und das europäische Gleichgewicht 
3. Das erste britische Weltreich (Pitt d. Ältere, East-In.dian-Com

pany, die neuenglische!'\ Kolonien) 
VIII. Neue Mächtegruppierung in Europa seit 1740 

1. Der österreichisch-preußische Dualismus (ivLaria Theresia und 
Friedrich der Große - Die Kriege in Europa und Amerika) 

2. Das :russisdle V<0rdringen nach der Türkei und die polnischen 
Tei'lungen · · 

3. Der Josephin.ismus in Staat und Kultur (der patriarchalis.che 
Wohlfahrtsstaat) 

IX. Die Aufklä1ung 
1. Empirismus und moderne Naturwissensch(lft 
2. Der Rationalismus und die Entwicklung der modernen Matlhe-. 

matik 
3. Leibniz und die deutsche Aufklärung 
4. oer Staatsbegriff der Aufklärung 
5. Philosophie des moral , sense, Jansenismus und Pietismus 

E. Neueste Zeit: 

I. Die Gründlung der Vereinigt.an Staaten von Nordamerika , 
1. Das amerikanische Selbstbewußtsein und sein Freiheitsbegriff 
2. Der Unabhängigkeitskrieg . 
3. Unabhängigkeitserklärung und amerikanische Verfassung -

Grundlagen der amertkanischen Demokmtie 
4. Wirkungen auf das Staatsdenken in England und Frankreich 

(Menschenrechte) 
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Strukturkrise der Weltwirtscha·ft : Rationatisierung - Plan
wirtschaft - Autonome Wirtschaftskörper - Arbeiterbewe
gung; 
totalitäre Bewegungen - Massenbeeinflussun.g - Massenwahn; 
Aufstand der Völker China.s, Indiens und der arabischen Welt 

7. Die plebiszitären Diktatu·ren und der Revisionismus 
, Faschismus und Nationalsozialismus 
8. Das nationalsozialistische Reich: 

Herrschaft der Propaganda und der• Polizei,gewialt - Über
raschungserfolge in der Außenpolitik 

9. Der zweite Weltkrieg un.dl ·seine Folgen: 
Kriegspläne und Kriegsverlauf . 
Zusammenbruch und Kapitulation der Angreiferstaaten - Te

. heran - Jalta - Potsdam 
10. Versuch einer neuen W>eltordnung: 

Die Vereinten Nationen 
Wiederaufbau einer demokriatischeq Staatsordnung in Deutsch-
land . 
Der amerikanisch-sowjetische Weltduafümus 
MarshaHplan - Atlantikcharta und atlantische Gemeinschaft 
- Blo~ der Volksdemokratien - Koreakrieg 

Sozialkunde 

I. 
Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in: der Bun

desrepublik Deutschland hat bei ihrer . Tagung in Unkel am 15. 6. 1950 
folgende BeschJiüisse über die Durchführung der politischen Bildung an 
den Schulen gefaßt: 
1. Die politi-sche Bildung erstrebt auf der Gmn:dlage sachlichen Wi.ssens 

die Weckung des Willens rum politischen Denken ll!Ild Handeln. In 
der Jugend soll das Bewußtsein erwachsen, daß das politische Verhal
ten einen Teil der gei•stigen und sittlichen Gesamthaltung des Menschen 
darstellt. 

2. In diesem Sinn ist politische Bildung ein Unterrichtsprinzip für alle 
Fächer und für alle ~chularten. Je-des Fach und jede Schulart ha:ben 
darum nach ihrer Eigenart und Möglichkeit zur 'POiitischen Bildung 
beizutragen. Eine •besondere Verantwortung trägt der Geschichtsunter
richt, der geschichtliches DenJken und Werten mit Verständnis für die 
Gegenwa:rt venbinden muß. 

3. Politische Bildung erfordert Kenntnis der wichtigsten Tatsachen, Tur
men und zusammenhänge des gesellscha·ftHchen, sta.atHchen und ülber
staatlichen Leberu;. Es wird empfohlen, zur Vermittlung dieses Stoff
wissens und zur Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen, soweit dies 
nicht in andePen Unterrichtsfächern möglich ist, Unterr.icht in besonide
ren Fachstunden zu erteilen. 

4. Die engste Verbindung zwischen GelehTtem und Gelebtem gilt gerade 
für diesen Unterricht und bestimmt seine Methode. Ihr dienen u . a. 
die Er.fahrungen <les Zusammenlebens in der Schule, insbesondere die 
Schülermitverwaltung, die freie Diskussioni, der Einblick in Betriebe 
und Verwaltungen, ·in die Tätigkeit der Gerichte und Parlamente durch 
Besuche und Vorträge. 
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5. Es steht zu hoffen, daß solche politische Bildung zu einer_ Haltung 
führt die zu lebendi-gem Gemeinsinn und entscheidungsfreudiger Mit
vera~twortung an der Gestaltung .des öffentlichen Lebens im Volk und 
zwischen den Völtkern den Weg weist. 

II. 
In Durchführung vorstehender Beschlüsse wird an den Höheren ~ehr

anstalten in Bayern ab Schuljahr 1951"52 das soziaLkundliche Unterrichts
prinzip in allen Klassen durchgeführt; gemäß ME. vom 28. 6. 1~51 
Nr. VIII 41 885 über Stundentafeln für die Höher~n -i:ehranstalten wird 
Sozialkunde als Fach •in der 8. und 9. Klasse mit Je emer Wochenstunde 
behandelt. · 

In der Anlage wird der vom Ausschuß für Sozialk~nde ii:i Kempfen
hausen am Starnlberger See ausgearbeitete „Lehrplan tür Sozialkunde an 
den Höheren Lehranstalten" veröffentlicht. Er gibt d!.e R;ichtlinien für die 
Durchführung des Sozialkundeunterrichtes als ..selbstand11ges F1ach und als 
Unterrichtsprinzip und wird zunächst auf zwei Jahre zur Erprobung 
gestellt. 

Die Direktorate werden arugewiesen, nach Ablauf der zwei Jahre 
ü!ber die Erfahrungen im Sozialkiin;deunterricht nach dem vorliegenden 
Lehrplan zu berichten. 

Lehrplan für Sozialkunde an den Höheren Lehranstalten 

I. E i n 1 e i t u n g 

Sozialkunde ' im allgemeinen ist die Gesamtheit der schulischen Be
muhungen, den jungen Menschen zur Einsicht in seine soziale Lage zu 
führen und ihn auf sein sipäteres Leben in der Gesellschaft vorzuber~lten. 
Als Hochziel schwebt diesem Bemühen die Verwirklichung der sozi~l~n 
Ideale vor die sich in der abendländischen Entwicklung herausgebildet 
haben Fri~de urudi Toleranz, Gerechtigkeit und Liebe. 

· z~ diesem Bemühen gehören zunächst alle Maßnahmen, . die die 
Schule si~voll in den Lebenszusammenhang der G~eUschaf~ einba~en. 
Die Schule ist ein eigener Lebenskreis nur, insofern sie durch ~re soz~ale 
Funktion Schiüler und Lehrer zu einer Gruppe zusammenscJ:ill~ßt, 1'.'icht 
aber eine Kleinausgabe der Gesellschaft. Sie muß alle Mogll?1keiten, 
für das zusammenleben zu erziehen, ausnützen, soll aber_ n~ch~ den 
Gedanken der Lelbensgemeinischaft dahin übersteigern, daß sie. m ihre~ 
Raume alle Bildungsmächte selbst verkörpert, sondern soll ·sie nur m 
einer dem Jugendalter gemäßen Form sic;h auswh~en lassen. ~ebens
nähe ·bedeutet hier, die Schule in das gesellscha:ftllch·e Leben einbauen 
und <lessen Bedürfnissen gerecht werden. 

Aus der sozialkundlichen Forderung ergeben_ sich für ~e Schule ~u
nächst drei Aufgaben: 1. die Sorge dafür, daß die„s~ruJ.e ihre Funktion 
im Gesellschaftsgefüge erfüllt, 2. das rechte Verhaltms V'On Lehrer u~ 
Schüler, das den Typus des „sozLalen Lehrers" voraussetzt, ~nd 3. dii; 
Anpassung der Unterrichtsmethoden ar: das Ge~elJ.;;chaftsgef:üge, wobei 
man von Sozialkunde als einem metoodischen Pnnz1p sprechen ka1_l'Il· _Es 
läßt skh am einfachsten dahin erk1'ären, daß die Art der Schuliarbe1t sich 
in zunehmendem Maße in sinnvollen Fragen- und Aufgabenstellungen 
denen annähern muß, die die Gese1lschatt selbst gefunden hat. · 
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?f „ Erster Gang durch die Geschichte: 
, ,. , ; ·· ,,„ Altertum 

>. ~, ·'J ) :Voi:-geschkhte 
' ·, f; rn~; fy.il'hen menschlichen Lebensformen. Die ersten großen Erfin
,,. :~a <hing~p,:t ·. 

_:· ':.~· n; DieCK:liltur~n des Vorderen Orients 
. „-· .;·, '~ ;E_i.pi;, ·,d~J.' großen Stromkulturen. Israel in seiner religiösen Be

. ..., ··· -/deµ~ung. 
• - - J",/ ... ;.;- f"'!.e. ~ 

· '· III: , Die. 9ri~en 
-·,,;.' • Rj,E}i~riechischen Götter- und Heldensagen (Homer). Wanderungen 

„, 1 ·.~~:~n~4Kolonisa.tion. Ku~turelle ~i.nheit: Delphi .und Olympia, Poli
,':~,1 . tuiw~ Aiufsphtterung m Gememdestaaten: der spartanische Krie-

• •_:1 i~·gersta·q~j die athenische Den:iokratie. J?~r Freiheit&kamp~ gegen d_as 
- · Gro.l}}'~ch der Perser. P.enkles. Politische Selbstvem1chtung im 

· ~ Pelop~nnesischen Knieg, Alexander d. Gr. und sein Weltreich. Das 
) Weltreich der !hellenistischen Zivilisation und Wissenschaft (Alex

'. :,4 ~~d_rJ.f J.Jn°d _ Pergamon). 
· IV,"'Die Römer 

!y i :. ·;:i. 

.o,· ~!t G~lliE}r, . Etrus.ker, Italiker, Griechen in Italien. 
·•, · 2,:. Die.römische Republiik. 

"··; Der altrömische Bauernstaat. Patrizier und Plebejer. 
,_ "'~ Ro111 ~robert Italien. Hannibal und Scipio. 
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. ·:, •, Die, Gracchen und 1'hre sozialen Reformen. 
, , "'Ma'l'ius (Heeresform). Sulla (Senatsherrschaft). 
~'"fCaesar (Imperium). 

, 3, ' P~s ~·Römische Weltreich. 
,.,, . Das •Friedensreiclr des Augustus. Rom als Weltstadt. Diokletian 

, .. „;-.. (Reichsteilung). 
4.~ Das Christentum und der römische Staat. 

· .,, -<i~' Ent~fiehung und Aufstieg des Christentums. 
$r;Ka\~rkult und Christenverfolgung. Konstantin d. Gr. Justlnian. 

- 5, ~.RQ.n1er und Germanen 
· ~ Römische Kultur auf ga-llischem und germanischem Boden 
";. j;, , (f'~ter und Beispiele der engeren Heimat). 
·:~:'~Der Limes. Das !Ende des weströmischoen Reiche:s 

J;i:./-Völkerwanderung: Gotenreiche in Italien (Th~oderich) und 
· .,, A, . Sp~nien. 

6. ·, I..andnahme der Alemannen und Bayern. 
'~ l~ 
• <- ;!_. Mittelalter 

1. nas·Frankenreich 
C)llo.dwig (Fränkische Landnahme). 

. · Bonifatius und andere Glaubensboten (Die christl. Mission in 
< Mitt~l"'!. und Westeuropa). 

-. 1 1\:arLq~r Große. 
. Tassno· III. 
Da.s L~~~nswesen. 

II. ·nie WeW außerhalb des Frankenreiches 
Mo'hamined und der Vorstoß des Islams. 

. V{ikingerfahTten lllnd .normannische Staatengründungen. 
· Brzan-z,1-~iew und die Christianisierung Osteuropas. 
tD1e Slawen. 

JuI. Die Gründung des Deutschen Reiches 
· Die Stammeshenzogtümer und ihre Einigung durch Heinrich I. 

i 
(' 

Otbo d. Gr. als deutscher König und römischer Kaiser, (Aachen, 
Lechlfeld, Rom, Magdeburg). 
Bayerische Südosbkolon·isa ti on. 

IV. Kirche und Staat im Hochmittelalter 
KlosterJ.eben (Fulda und Beispiele der engeren Heimat) . 
Cluny, Gottesfrieden, Landfrieden. Die Romanik. 
Heinnich IV. und Gregor VII. (Investiturstreit) .-
Der 1. Kreuzzug. Ritterlioches Laben (Burgen, Turniere, Minn.esaqg) . 
Ritterorden. Barbarossa. Heinrich der Löwe . 
Die Mongolengeiahr. 
Das Ende der Hohenstaufen. 

V. Herren, Bürger, Bauern, Mönche 
Grun<llherr und Bauer (Rodung, Kolonisation). 
Die mibtelalterliche Stadt als Stätte der Freiheit. 
Die Gotik . 
Bauern, Bürger, Mönche. 
Deutschordensritter im Osten (Hermann v. Salza). 
Deutsche und Slawen. 
Die 'Hanse . 

VI. Neue Kräfte 
Der Landesstaat und die Leistung bedeutender Herrscher.familien 
bei seinem Ausbau. 
Anfäng.e der Nationalstaaten. 
Reformbestrebungen in Reich und Kirche. Franz v. Assisi -
Konzilien. 

Neuzeit 

I. Auf dem Wege in die Neuzeit 
Erfinder und Forscher (Gutenberg, Beha<im) 
Entdecker und Eroberer (Columbus, Vasco da Gama; Cortez, Pizarro) 
Unternehmer (Fugger) 
Humanismus und Renaissance (Itali.enische und deutsche Gelehrte 
und Künstler) 

II. Das Zeitalter der Glaubenskämpfe 
Martin Luther. Calvin. Konzil von Trient. Ignatius v. Loyola, 
Karl V. und seine Gegner. Philipp II. Die Erhebung der Nieder
lande. Die englische Staatskirche. Die Hugenotten in Frankreich . 
Soziale Unruhen (Bauernkrieg). 
Der 3Gjahrige Krieg: Das böhmische Vorspiel. 

MaximiLian I. von Bayern. Wallenstein. Gustav Adolf. Richelieu. 
Der Westfälische Friede. Die Auswirtkungen des Krieges. · 

III. Das Zeitalter des Absolutismus: Die 5 Großmächte im Kampf um 
Vorherrschaft und Gleichgewicht 
Ludwig XIV. und der absolute Staat 
Cromwell und der Sieg des Parlaments - Kolonien · in Übersee 
Österreich als Großmacht (Prinz Eugen und die Türkenkriege) 
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•·. ·;~.,i.-'•,_a< ~ l)~r. .. ~Ue!J.Ische Erbfolgekrieg als Kampf um das europäische Gleich-
.„ '".;;,'; ':'./-:.":lt g~;wi_,~~ , r-. 

~-;:"bi,°"• ,„ · ""·, ~f;P,~~r;,q:)yr, .und Rußlands Weg nach dem Westen · 
~> ··„,. '; _ ; _'D,er;brandenlburgisch-preußische Staat · 
~· - • ·, . , Friedricll ,µ. IGr„ Maria Theresia 

t:.. Die ;.T~ilung.en Polens 
';; ~,Ültµ·f:' µ~~ Gesell~cl:aft im Barock (heimatgeschichtliche Beispiele) 

, ';.~ 4~lklß_t'U,ng und Pietismus, Rdkoko. 
l IV, ·Die bürgerlichen Revolutionen 
• _ -.l • · ''~ -~'„•• 

! . :. ::. :pi~ . .}l~f~iP.igten /Staa-ten •von Ameri1ka: 
; _ , ,,,{_Lu,sI.9.sung vom Mutterland, Washington, Verfassung und Men
, "'1,~schenr.echte 

- •Die IFranzosis.ch-e Revolution· 
; .·; Sch:\vuT dm iBall'haus, Stur~ auf die Bastille Kampf um Freiheit 

·: :und ,JGl!!ichheit, Mirabeau, Danton, Robespi~rre 
Die IDijda·tur Napoleon•s üiber Europa: 

! ' Au,sterlitz,. Ko:.itinen~alsperre, Tilsit, das Ende des a-lten Deutschen 
'-.·: .,· f!.~1chesi., die Sakularm~twn, der 1bayerische 'Staat unter Montgelas 

- Na~~Q~f!le -und konservative !Bewegungen. 
. , _\; ~~!l}Pf · _geg~n Napoleon: Trafalgar, IJ.Y.IoSkau, .Leipzig, Waterloo. 
. ··· 'f.z',hr. ~ v. Stem. 

,„ ~ "~ .. '..~-~~%~;„ 
1;''.Di~ 'Re~tauration 

Neueste Zeit 

" . 

~ , .. /." -

,1: Di.e ~A~:ll~nige der nationalen und liberalen Bew.egung, Metternich. 
, Der .·~1ener~ Kongreß. Unterdrückung der Einheits- und !Freiheits
' bewegungen. Die Romantik. 
,,~;cLudwii · I. :Von Bayern. 

,· J~l_ir~v~Aution in Frankreich. 
· l!d?as ;ti:Pf.~enjabr 1848 

', Män?revQ1ution in Wien, Berlin und München. Die Paulskirch-e. 
III. II!-d:';f~~ri~Jle _Jtevolution und soziale Wandlungen 

' - -DiE:l _Anfäpg~ des Maschiner:rzeitalters in <England und Deutschland. 
'Per _K!i'{>Jtahsmus. Die soziale Frage. Marx, das Kommunistische 

, M';lnilfe~t, „ 
· IV. Die'i :p.atfonale Einigung Italiens und Deutschlands und ihre Aus

, :,' WfrJui:~gen in Europa 
· l'f~pp~~9~ Irr. 
Cavour -und G:arfüald!. 
:B_i~a_r~~ Weg zur Reich~gni.indung . . Bayern und die deutsche Frage. 
S_ozialls,iengesetz und Sozialgesetz-e. Bismarcks Bündnispolitik Bjs-
tp(lrck:s ,Sturz. · 
Uie : öster1:"eichisch-ungarische Doppelmonarchie. 
NabonaJeund panslawistische Bewegungen in Ostmitteleuropa 

y. D~r' Iiµperialismus der Großmächte . 

GFOßindustr1e und 'Großkapital. Der Kampf um Räume, Rohstoffe 
und ·AJbsat!2lmärk!te 
Das brut111~e Empire: Kap, Kairo, Kalkutta 
Il:!.!!}land.~ ~xpansi?nsstreben: Ba1kan Fern.er Osten. 
Frankreichs kolomale Expansion. 1 

Die, US"'.\}micl Japan als neue Großmächte. 
V(e~tpohhsche Bestrebungen des Willhelminischen Deutschland. 
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VI,. Der Erste Weltkrieg 
Deutschlands Isolierung. 

. . 
···" 

Der Kriieg: Tannen'berg -- Marne - Verdun. . '. 
1917: :Kriegseintritt der USA, obolschewistisch-e Revoluti·on. 
Die 'Pariser Verträ.g·e und ihre FoJ.gen. 

VII. Zwischen den beiden Weltkriegen 
Die iEntste:hung der Sowjetunion. 
Neue Staaten in Ostmitteleuropa . 
Der Völkerbund. 
Die Weimarer Republik: Verfassung, Partei·en, Krisenjahr 1923. ' 

Str.esemanns AußenpolitiJc, Weltwirts·chaftskrise, die Feinde der 
parlamentarischen Demokratie, die Entscheidung des Jahres 1932. 

Hitlers Diktatur: Mach•tergreilfunig, Reichsta0gsbrand, Gleichschal
tung di-e NSDAiP a-lsStaat im Staat, Pol:izeistaat (Gestapo), Juden
ver:f~lgung, Kirchenkampf, Aufrüstung, Vertrag51brüche, s-taatlich 
gelenkte Wirtschaft, politische und geistige Uniformierung und 
Unfreiheit. 

Österreich, Achse Berilin-Rom, Münchner Abkommen . 
VIII. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen 

Pra.g, Danzig. 
B1itzlkri.eg" Bruch mit Sowjetrußland, 1 Kriegseintritt der US•A, 

" Totaler Krieg. 
WiderstandSbewegungen in Deutschland (20. Juli 1944} und iri den 
· besetzten Ländern. 
Totaler Zusammenbruch Deutschlands. 
Das Potsdamer Abkommen, das dreigeteilte Deutschland. 
Die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. 
Das 'Ende des KoloniaHsmus. 
Die UN. 
Die Spaltung der Welt. . 
Wiederbeigründung der Demdkratie in Westdeutschland:. Das Grund-

ges·etz, d:ie Parteien, wirtschaftlicher und sozialer Aufba,u. 
Die Organiisation der freien Welt. 

zweiter Gang durch die Geschichte 

Altertum und Frühmittelalter 

Einführung: Be.griff. und Methoden der Geschichte ula Wissenschaft. 
Bedeuiung der Quellen. 

1. Die Anfänge der europäiscl1en Geschichte 

Einzelthemen: , 
a) Der Weg des Mensclien aus der VorgescWchte in die Geschichte 

(Seßhaftwerdung, Gruppenbildung, Stufen der Kultur) 
b) Der Vordere Orient in vorgriechischer Zeit: , 

RelLgiion und Wissens·chaft; Herrschaftsformen, Recht und Verwal-
~~ 1 

Indogermanische und semitische Wanderungen. 
c) Die eigenständige Bedeutung Kretas 
d) Das 1'ri.i'he Griechentum: 

Der griechische Raum, wandernde Stämme, Hochkulturen (Mykenae), · 
Entstehung der Adelsgesellschaft, Homer. -
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Rm~-~-1 
Be in ·e .r k u n gen zu r <S toff aus w a h 1 : • ' ......:.• ••• t 

.„ Es „wer.den' ~mpfohloen 
' ~u ,<af~4usblicke aut die Universalgesc:Pichte 
·zu 1b) .-Unterrichtseinheiten; z. B. Monotheismus und Theokratie 

:..-, '.'. ~ . .-i,d~ .Jsrael. 

· .. ':..' ' ; \, • zu · d>'tParstellunig des agonalen Prinzips in der griechischen Kultur :~"'!.i. · '!,: .. , ;,.... r. .~ 'IJnd die Eigenart der religiäsoen Vorstellungen an Homer. ~ ~. ~ , . 1 f"'f: '~fr~~;y~·t~ ... 
. • , . f ··~ ' · ; ~· ·~ '"• , · \ 2„ Die l'«dl.lf -,,. 
~·/ · ;_,, E:i ~~:Ei;(the m e n: 
.. •... . , · .. '\ •\ll., , 1 1
r,..,... . A .. a) • Entste'hung der Po1is: Die :Entwicklung nichta•grarischer Siedlungen 

1 ' ·, , : , .„ , inl"Mf ttelmeerraum zu .bürgerlichen Gemeinwesen; 1 

... .' '> ' die entscheidende Mitwirkung des Adels am Aufbau der Polis uqd 
• ·, seinfl ;Initiative zur Kolonisation. 

b) <Das :klassische Griechentum: · . 
: .~ Der '. ~lturelle und politische Höhepunkt Athens nach den Perser~ ~ „ :, :!' ,kriegen;f .. 

~'..:;-';\· ~ •.. :;; c).'1nie1.Ghip. dlegung abendländischer Rhilosophie durch Vorso.krabiker, 
(. i , . . r . ·: ~~0~11tE:~1 Platon, Aristoteles, Demokrit. 

,_· • . 1 ~ein~i;kungen zur Stoffauswahl: 

I~ . · ··1-rAls "unvergängUche Leistungen des Griechentums sind hervorzuheben: 
·:;'. ·'-, , IDie ''Kolonisabion, die geistige Durchdringung der Welt, die Ge-

;', · "'.,schichtsschreibung, der kultureBe Höhepuntkt unter Perilkles. : '' . „· ' .tcJt, • 
3. Die B~~$.dung der hellenistischen Weltkultur f',,1!~ •· .„' . 

1 E-in~e~ .themen: \. 

Gottk;önigtum und Territorialstaat, Hellenisierung und Orientalisierung. 
Kennzeichnung der hellenistischen Weltkultur. 

B ... ~~.ir.·r:k:u ngen rz:u r S to U au sw a hl: 

_, .Afn: ~el!U!n!11mus !kann man die „modernen" Züge dieser Epoche (Spe
zial\sie~un.g der Woissen&chaift, Bürokratie usw.) herausarbeiten u11d 
die weiterführenden Kräite darstellen: Koine und Christentum. 

~~· $t 
4, ·„ Di!i~ii!'!!S ·P,pbllca Romana" 

Ei ri.~e~l}h e men: 

a) Dle"·Etrusk.er. Die römische Republik als Stadtstaat. Der italienische 
Jl'llächenstaat. Ausweitung zum Mittelmeerstaat. 

.·) E~l}fl~ d~s Griechenbums. ' <-

_,,_ b) "!Aq·sdehnung zum Weltreich. Das Jahrhundert der Revolutionen: die 
. '.•. •f!w.$rWlitische unct soziale Frage; dfo röm. Bürgerrechtspolitik; die 
' · '_We$!be_r~iter der Monarchie. 

'~,,...,~ff;~! 

·,; iB fl ~ ~,t~ u Il' g e n z u r S t o ftf a u s w a h 1 : 

• iD{e~~ge der römischen Geschichte zeigen besonders deutlich den .,~.-f ,' '. -:; Zusammenhang ~ischen geographischen Vorausset>zungen und ge
~~ • '.!' ·' ·, schd~tliCA'em AJblaulf. tBauer, Krieger, Adel, Staats- und Rechtsdenken. 
• .t • Frel'he.itJlnd Zucht in ihrer B·edeutung für den Aufbau der politischen 

,:" Gellle\nschaft. Römisches Wesen in seiner .Auseinandersetzung mit ger 
•' ' ' gr1echisch~ij. ·.: Weltkultur. - Ergebnis: Die aristokratisch-oligarchische 
~ ~ ,9~~s&icltt ,?er römischen Poils erobert die Welt. 
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(Die a1s Wahlthemen bezeichneten Themen [W] können im Umriß 
hier angedeutet werden.) 
- Hier ist an Beispielen, wie etwa der Europäischen Montanunion, 
des Kampfes um das Mitbestimmungsrecht, des Totalitarismus, eine 
Einsicht in die im steten Wandel sich •befindlichen Sclüchtungen. 
Überlagerungen, Überschneidungen der sozialen Bereiche und vor 
allem der Absicht einer jeden Epoche, sie zu einem Ganzen zu for
men, zu vel11Uitteln. 

3. D e r e i n z e 1 n e u n d d i e G e s e 11 s c h a f t. 
a) Das Grunderlebnis der Gesellschaft in der Familie. 
b) Die Gesellschaft als Spanmungsverhältnis zwischen dem einzelnen 

und ·den anderen. (Die Besinn:ung a'Uf das gesellschaftliche Urphä
nomen der sozialen Verschränkungen, Wechselwirkungen und 
Spannungsverhältnisse zwischen dem einzelnen und den anderen, 
dem Ich und dem Du soll zu sozialethischen Fragestellungen hin
führen). 

Die Stof!verteilung auf die Klassen 8 und 9. ist in folgender Weise 
gedacht: 

Klasse 8 = I, 1, 2, 3, 4, 5. 
Klasse 9 = I, 6, 7, 8, 9, 10; II, 1, 2, 3. 
Die mit W 1bezeichneten Themen: I, 4e, I, 7d, e; I, 8, g, h, I, 9, ( 10 

sind als Wahltllemen für den Kursunterricht gedacht. Auf sie soll wenig
stens im Zusammenhang von II, 2 hi.rugewiesen werden. 

III. Sozialkunde als Unterrichtsprinzip 

A. Das sozialkundliche Prinzip im Geschichtsunterricht 

Die Anwendung des sozialkundlichen Prinzips ist ein Erfo~dernis der 
Zeit, die ein neues und erweitertes Geschichtsbild gebracht hat, in dessen 
Mittelpunkt immer stärker die Gesellschaft gerückt ist. Freilich ist da
bei die Gefahr einer Soziologisie'rung der Geschichte •1.md des Geschichts
unterrichts deutlich zu sehen und zu vermeiden. Wie kein anderes Fach 
der Höheren Schule ist aber jedenfalls die Geschichte von dieser Erwei
terung berührt. Während jedoch in der Soziologie Zeit und Raum nur 
eine untergeordnete Rolle spielen, bleiben diese beiden Faktoren für die 
Geschichte we~entlich, die es mit Entwicklungen zu tun hat. Doch braucht 
der Historiker wie der Geschichtslehrer auch das Verstäntlnis der Gegen
wart und ihre Kenntni's, wie sie die Soziologie/Soziialkunde bietet, um 
die Vergangenheit zu ver.stehen. Aus diesen grundsätzlichen Ergänzun
gen e1·geben sich folgende sachliche und methodische Anregungen und 
1''orderungen: 

1. Auf allen Stufen des Geschithtsunterrichts wird die Gesamtheit d es 
gesch.ichtlichen Lebens deutlich gemacht und werden alle wesent
lichen Bereiche vergangenen LebefllS als Geigenstände geschichtlicher 
Betrachtung und Unterweisung einJbezogen. Als allgemeinstes Prin
zip der Zusammenschau bietet sich Sozi a I g es chic h t e an, und 
zwar als Gesamt g es chic h t e (Max Weber „Soziologie als 
Kanon und Kriterium der Geschichte"). 

2. De:r geschichtliche Ablauf ist nicht nur das Ergebnis großer persön
licher Einzelentscheidungen, sondern auch im besonderen sozialer 
Prozesse, Strukturveränderungen der Gesellschaft. Gegenüber dem 
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alten Geschichtsunterricht JTJ1Uß deshalb. neben die Darstellung des 
Wirkens des geschichtlichen „Helden", des Akteurs, die Würdigung 
der Gesellschaft, ihrer Schichten, Gruppen, Stände, Klassen t·reten. 
Das gilt 'besonders für den Geschichtsunterricht der Oberstufe. Ohne 
Sozialgeschichte ist wirtschaftliche Geschichte schwer verstehbar und 
politische Geschichte überhaupt unmöglich; das gilt in abgeschwäch
tem Maße auch für Recht, Verfassung, Kunst, ja auch für die äuße
ren Formen der Religion. 

3. Der Geschichtsunterricht auf der Mittelstufe wird weiterhin vor 
allem die Kenntnis großer Meoochen und Taten zu vermitteln haben, 
doch muß auch er schon bewußt machen, daß der „Held" Exponent 
der Gesellschaft ist und von ihr oder einer Schicht (Gruppe) getragen 
wird. 

4. Die rein statische Geschichtsbetrachtung (Politik, Staat) tritt zurück; 
sie sieht nur eine einzige Integrationsform der Gesellschaft, den 
Staat, führt darum zu einseitiger Ausdeutung der geschichtlichen 
Kräfte und Antriebe und verzeichnet so zum mindesten die 
Geschichts bild er. 

5. An die Stelle rein beschreföender Darstellung des Z.uständlich-Stati-· 
sehen tritt die d y ni am i: s c h e Betrachtungsweise, d:i.e vor allem den 
Wand e 1 als Wesensmerkmal geschichtlicher Entwicklung sieht und 
die nach Umständen verschieden wirkenden Kräfte im jeweiligen 
Vorgang darstellt. 

6. stofflich muß gegenüber früher eine Er w e i t er u n g eintreten, da 
neben die politische Geschichte gleichwertig auch die anderen Be
reiche treten müssen. (Sozial-, Wirtschafts-, Verfassungs-, Geistes-, 
Kunstgeschichte usw.) Wenn aber die politische Geschichte (bes . 
Schlachten, Kriege usw.) auf das nötige Maß beschränkt wird, bleibt 
genug Raum für die unerläßliche Erweiterung, ohne daß die Schüler 
wesentlich mehr als früher ·belastet sind. Die Aufgabe ist nicht die 
Stx>ffauswahl sondern die Z u s am m e n f a s s u n g des Stoffes 
unter allge~inen sozialen Gesichtspunkten im Geschichtsunterricht 
der Oberstufe. Die bedeutsamen Einzelergebnisse werden damit in 
den ·entscheidenden größeren Zusammenhang gerückt. Genauso wie 
das Leben ist auch die Geschichte komplex; darum niCht verein
fachende Stoffauswahl, die zu politischen Trugschlüssen führt, son
dern n e u e S t o f f s i c 1h t , die ein Rahmen für die G e !? a m t h e i t 
a 11 e r L e b e n s b e r e i c h e ist. 

7. Ein Erfordernis der gesamtgeschichtlichen Betrachtungsweise auf der 
. Oberstufe ist es, das Wirken geschichtlicher Kräfte und Gruppen im 

L e :b e n der Gegenwart aufzuzeigen. Das deutsche Schicksal 
wird erst verständlich aus einer Kennt;nis unserer mittelalterlichen 
Geschi:chte (Deutschland als Land der Rodung). Auf diesem Wege 
trägt der Geschichtsunterricht der Oberstufe mehr als !bisher dazu 
bei, ein richtiges Verständnis und die nötige Reife für ein politisch 
und menschlich einsichtsvolles Handeln in der modernen Gesellschaft 
anzubahnen. 

8. iKo>Jlektivpersonen gföt es nicht, sondern -nur soziale Handfüungen von 
Eirnzelpersonen. Diesen Tatbest:and1 darf kein Geschichtsunterricht 
verwischen; doch muß auch die Abhängigkeit des Individuums von 
seiner Umgebung deutlich werden. So erfüllt gerade der Geschichts-
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unterricht in seiner grundlegenden Zusammensch·au den bildnerisch-
erziehlichen Vollzug all dessen, was man den dritten, so z i a 1 e n 
Humanismus nennt. 

9. Methodisch gesehen macht der Geschichtsunterricht auf ·der Mittel
stufe weiterhin mit den Tatsachen der Geschichte -bekannt, die zu 
lernen sind. Der Oqerstufenunterricht muß für die notwendige uni
versale Gesamtschau, die auch dais Zusamm.enleben der Völlcer ein
bezieht, ·frei ·gemacht werden von einer nochmaligen Wiederholun~ der 
Tatsachenreihen. Nicht Wissen in erster Linie, SOThdern g es c h 1 c h t-
1 ·ich es Verständnis ·ist das Ziel, das einmal in politisch reües 
Handeln umgesetzt wird. Neben dem Vortr.ag des Lehrers empfiehlt 
sich darum auch hier das arbeitsunterrichtliche Verfahren, d. h. ent
sprechend der Oberstufe Mitwirkung der Schüler in Diskussionsform 
nach sachlicher Vorbereitung und Einzelvortrag des vorbereiteten 
Schülers. Ebenso wird es gut sein, das TatsacheThgerippe am Beginn 
der Stunde kurz zu gel;>en. 

10. Stoffplan, Geschichtsbuch und Leseihefte tragen der Forderung der 
Gesamtschau unter sozialgeschichtlicher Blickrichtung Rechnung. Das 
Geschichtsbuch der Oberstufe ist nicht nur Lern'buch, sondern An
leitung zu selbständigem Studium, ja kleinstes Handbuch. Lese- und 
Quellenhefte bieten Unterlagen .für die Behandlung wesentlicher 
Einzelfragen im Unterricht. So kann ne!ben der Gesamtschau auch die 
notwenidige Berücksichtigung der bedeutsamen Einzeltatsache stehen, 
die dem Unterricht Leben, Anschau1ichkeit und Wirkung verleiht. 
Davon wesentlich verschieden ist der Wissenschaftsbetrieb der Hoch-

, schulen, der Methoden geschichtlicher Forschung und Deutung ver
mitteln und Probleme aufzeigen will. 

B. Sozialkunde als Prinzip im Erdkundeunterricht 

Ansätze zu sozialkundlicher Ausweitung des Erdkiundeunterrichts 
bieten sich sowohl ·bei den länderkundlichen Betrachtu·ngen der Untcr
und Mittelstufe wie bei den kultw·geographischen der Oberstufe. Das 
sozialkundliche Prinzip wird angewendet, indem an geeigneten Stellen 
von der Behandlung der Beziehungen zwischen Mensch und Landschaft 
(Anthropogeogr.aphie) zur Betrachtung menschlicher Sozialrelationen 
tilbergangen wird. Besonders geei,gnete Ansatzpunkte sind: 

l. Die Besprechung der Bevölkerungsverteilung und -entwicklung führt 
über den Rahmen des Erdkundlichen hinaus zur Aufzeigung des 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gefüges der Gesellschaft. 

2. Die geographische Betrachtung ·der Verschiedenheit der Menschen
gruppen kann zur Erarbeitung sozialkundlicher Grundbegriffe, wie 
Volk, Nation, Gesellschaft, Gemeinschaft, Gruppenlbildung, Koope
Tation, Toleranz, ausgeweitet werden. 

3. Die Besprech·ung wirtsch.afts- und verkehrsgeographischer Tat..: 
bestände und Fragen kann ergänzt werden durch Hinweise auf die 
Auswirkungen von WiTtschaft und Ve1,kehr, auf die Formen des Zu
sammenlebens und die Beziehungen der Menschen untereinander. 

4. Die geographische Betrachtung des Siedlungswesens ·kann durch Auf
zeichnung und Erklärung der den geographischen Formen und Vor
gängen zugrunde liegenden gesellschaftlichen Strukturen und Pro
zesse vertieft werden. 
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5. Die . ..:Jarstellung der räumlichen Verbreitung und geographischen 
Bedingtheit der politischen Organisationisformen in der politischen 
Geographie kann zur umfassenden sozialkundlichen Betrachtung der 
politischen Gebilde und Vorgänge hinführen. 

·c. Da.s sozialkundliche Prinzip im Spra.chenunterricht 

Muttersprachlicher und fremdsprachlicher Unterricht bieten zur 
Durchfülmung des soziaJkundlichen Prinzips insofern Gelegenlheit, als die 
Sprache in der Mitteilungsfunktion eine besondere Sozialikomponente 
hnt. Während die neueren Sprachen dieser Kpmponente, z.B. in den 
Anwendungsformen der direkten Methode, schon viel Raum geben, sollte 
die Unterweisung in der Muttersprache das unmittelbare Sprechen und 

·das Gespräch noch stärker in den Unterricht einQau~n. In dieser Hin
sicht tritt das sozialkundliche Prinzip zunächst als methodisches Prin-
zip auf. - · 

Die überlieferte Sprache ist unter anderem auch Niederschlag gesell
schaftlicher Vorgänge, der einerseits im Sprachbestand, andererseits in 
den Sprachiwerken vorliegt. Das verstehende Eindringen in den Sprach
bestand wird mehr dem muttersprachlichen Unterricht möglich sein, wäh
rend die Fremdspr.ache!1J, insbewndere die alten Sprachen, ihr Augen
mer'k vornehmlich den Slpra.chwerken widmen. 

Insoferne hier die sozialkundliche Betrachtungsweise mehr in der 
Auswahl der zu behandelnden Gegenstände wi~ksam wird, kann man 
von einem s t o f f l i c h e n A u s w a h l p r i n z i p 6prechen. 

Die eigentlich sozialkunidliche Wendung besteht in diese'rn Falle dar
in daß die facheigene Betrachtungsweise im entscheidenden Ansatzpunkt 
v~rübergehend verlassen wird und der Gegenstanc;l in s o z i o 1 o g i -
scher Beleuchtung erscheint. 

D. Sozialkunde als Prin~ip im Deutschunterricht 

Das methodische Prinzip wirkt sich am stärksten in dee Führung 
des Unterrichts aus. Der Lehrer wi·rd jede Gelegenheit wahrnehmen, 
die Klasse unter eich ins G es prä c h zu bringen. 'Übungen im 
Führen von D i s k u s s i o n sollen ·bereits auf der Mittelstufe beginnen. 
Sie wollen die Schüler gewöhnen, Rede und Antwort zu stehen, sich 
klar auszudrücken, andere Meinlingen aufmerksam an.zuhören, in ihrer 
Beweisführung z.u würdigen und die eigenen Ansichten daran zu messen 
und geg·ebenenfalls zu !berichtigen. 

Das stoffliche Auswahlprinzip tritt besonders in der Sprachkunde, 
im Aufsatzunterricht, in der Besprechung von Dichtwerken und in der 
literaturkundlichen Betrachtung hervor. Die soziologische Betrachtungs
weise wirkt sich in der S p r a c h kund e besonders fruchtbar in der 
Erklärung des Bedeutungswandels und in der Darstellung der sozi,al
gebundenen Sprachschichten regionaler, bel'Uflicher und standesmäßi.ger 
Prägung au·s. Ziel dieser Betrachtungsweise ist der Auflbau des sozialen 
Hintergrundes sprachlicher Erscheinungen. · 

Im Au 1. s a t zu n t er r ich t aller Stu.fen ist S{)zialkundliche , 
Themenstellung in sämtlichen Aµfsatzarten notwendig. Die Formen des 
Aufsatzes müssen weitgehend den in der Gesellschaft gegebenen Dar
stellungsfonnen angepaßt und dem Interessenikrei·s der verschiedenen 
Altersstufen ,gemäß sein. Neben der immer bewußteren persönlichen 
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