
Historisches Lernen führt einerseits zu Sachwissen und andererseits zu Kompetenzen, die not-

wendig sind, damit Individuen eigenständig Vergangenes aufmerksam und bewusst wahrneh-

men und im Hinblick auf gegenwärtiges und künftiges Handeln deuten können. Diese Kompe-

tenzen sind gleichzeitig Mittel und Ziel des historischen Lernens, was deren Entwicklung und

Ausdifferenzierung anspruchsvoll macht. Während das Kapitel 2 «Die Schweiz im Zeitalter der

Weltkriege» in erster Linie dem Aufbau des Sachwissens dient, werden mit den andern vier 

Kapiteln neben der Ausdifferenzierung des Sachwissens auch gezielt die Kompetenzen für das

historische Lernen geschult.

Diese Kompetenzen lassen sich in fünf Kompetenzbereichen zusammenfassen:

– Erschliessungskompetenz

– Methodenkompetenz 

– Interpretationskompetenz

– Narrative Kompetenz

– Urteilskompetenz

Obwohl die Kompetenzen für historisches Lernen zu Kompetenzbereichen gebündelt werden,

hängen sie natürlich eng zusammen, bedingen einander und unterstützen sich gegenseitig. Sie

bilden in ihrer Verknüpfung historisches Lernen ab. Die Kompetenzen sind immer auf Inhalte

bezogen, obwohl sie in der folgenden Aufzählung ohne diesen Bezug dargestellt werden. Zur

Ausbildung, Anwendung und Ausdifferenzierung der Kompetenzen sind historische Inhalte

notwendig. Der Inhalt für den Kompetenzaufbau ist im vorliegenden Lehrmittel die Schweiz

und die Zeit des Nationalsozialismus.

ERSCHLIESSUNGSKOMPETENZ

Die Erschliessungskompetenz ist grundlegend für das historische Lernen. Wer über eine aus-

differenzierte Erschliessungskompetenz verfügt, verfügt über eine Bewusstheit für Vergan-

genes (historical awareness), ist aufmerksam für Vergangenes, ist motiviert und in der Lage,

Vergangenes überhaupt zu sehen und wahrzunehmen. Historisches Lernen erfordert ein Hin-

sehen auf Vergangenes. Individuen müssen durch ein Interesse mit Vergangenem in Kontakt

kommen. Wenn das gelingt, wird der Blick frei für Geschichte. Eine ausdifferenzierte Erschlies-

sungskompetenz ermöglicht Individuen zum Beispiel die folgenden Fähigkeiten und Fertig-

keiten:
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– In der eigenen Gegenwart und Umgebung Phänomene und Sachverhalte zu erkennen, die in

die Vergangenheit weisen

– Materialien (Quellen) zu finden, die über die Vergangenheit Auskunft geben

– Elemente der Geschichtskultur zu identifizieren und zu benennen

– Hypothesen zu entwickeln, worauf aktuelle Situationen, Phänomene zurückzuführen sind

– Die Aufmerksamkeit auf Vergangenes zu richten 

– Interessantes und Probleme in der Vergangenheit zu erkennen 

– Historische Fragen zu formulieren

– Vermutungen zu äussern, die historisches Arbeiten anregen 

Zur Ausbildung der Erschliessungskompetenz dient in der Publikation «Hinschauen und

Nachfragen» das 1. Kapitel «Menschen in der Schweiz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs». Hier

werden den Leserinnen und Lesern Menschen vor Augen geführt. Das Hinschauen führt zum

Hinsehen, und bereits beim zweiten Blick können bei den Porträts interessante Aspekte oder

Probleme sichtbar werden. Gerade Geschichten von Menschen können als Einstieg in eine Ver-

gangenheit dienen. Oft bilden sie einen geeigneten Zugang für historisches Lernen. Auch der

Portfolio-Auftrag im 1. Kapitel zielt vor allem auf die Entwicklung der Erschliessungskompe-

tenz. Wer in der eigenen Gegenwart und Umgebung Menschen entdeckt, in deren Lebenslauf

sich die Geschehnisse einer Zeit spiegeln, entwickelt eine Bewusstheit für Vergangenes.

Die Erschliessungskompetenz wird auch in Kapitel 3 «Geschichte kontrovers» gefördert. Hier

wird die Rolle der Geschichtswissenschaft erläutert und aufgezeigt, dass das Hinschauen für

Historikerinnen und Historiker eine zentrale Bedeutung hat. Es werden hier auch die Gründe

aufgezählt, die zur Beschäftigung mit Geschichte führen können, und die Materialien (Quellen)

erwähnt, mit denen Vergangenes überliefert wird. Die im Kapitel 3 dargestellten Sachverhalte

haben im Übrigen einem Grossteil der Schweizer Bevölkerung das Thema Schweiz und die Zeit

des Nationalsozialismus erschlossen. Dass die Schweiz auf die Anklagebank kam, hat ein brei-

tes Interesse an diesem Teil der Schweizer Geschichte bewirkt.

METHODENKOMPETENZ

Wer Vergangenes sucht, findet Überreste sowie mündliche und schriftliche Überlieferungen.

Ein genaues Hinsehen rückt Quellen und Darstellungen ins Blickfeld. Wer sich in diesem Da-

tenberg zurechtfinden will, braucht Methodenkompetenz. Historisches Lernen setzt einen

kompetenten Umgang mit den Materialien und Medien voraus, die Vergangenheit spiegeln. Die

Materialien und Medien unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, und jede Gattung verlangt 

eine spezifische Herangehensweise, eine charakteristische Art und Weise des Fragens, damit

die darin verschlossene Vergangenheit zu Geschichte wird. Die Entschlüsselung der Quellen

und Darstellungen erfordert eine fachspezifische Belesenheit (historical literacy), die in vieler-

lei Hinsicht auf Methodenwissen basiert. Dies ist gewissermassen die Grammatik des histori-

schen Lernens. Eine ausdifferenzierte Methodenkompetenz ermöglicht Individuen zum Bei-

spiel die folgenden Fähigkeiten und Fertigkeiten:
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– Sich in Umgebungen zurechtzufinden, die Daten über die Vergangenheit aufbewahren: 

Bibliotheken, Archive, Museen, Sammlungen, Internet

– Selber und gezielt Daten über die Vergangenheit zu finden

– Verschiedene Gattungen und Textsorten auseinander zu halten

– Quelle und Darstellung zu unterscheiden

– Die Autorin, den Autor einer Quelle (Text, Bild usw.) oder einer Darstellung zu identifizieren

und zu charakterisieren (Augenzeuge, Teilnehmerin, Zeitzeuge, Historikerin, Journalist usw.)

– Zu Quellen und Darstellungen Zwischentitel zu formulieren 

– In eigenen Worten und Sätzen eine Quelle oder eine Darstellung zusammenzufassen

– Bilder nach materiellen und thematischen Aspekten zu charakterisieren

– In Bildern verschiedene Phänomene, Sachverhalte und Personen zu identifizieren und zu

beschreiben

– Geschichtskarten und historische Karten zu unterscheiden

– Phänomene und Sachverhalte zu benennen, die in Geschichtskarten und historischen Kar-

ten dargestellt sind

– Statistiken zu lesen und dazu Fragen zu formulieren

– In Tabellen und Zahlen Veränderungen in der Zeit zu identifizieren

– Verschiedene Typen von Karikaturen zu unterscheiden

– Symbolbedeutungen in Karikaturen zu erkennen

– Gegenstände aus der Vergangenheit und ihren Zweck zu erkennen

– Funktionsweise von Gegenständen aus der Vergangenheit zu beschreiben

– Verschiedene Typen von Filmen zu unterscheiden und ihre Merkmale zu kennen

– In einer Zeitleiste Phänomene, Sachverhalte und Personen zu identifizieren 

– Unterschiedliche Modelle von Periodisierungen zu kennen

– Die Verlässlichkeit von Informationen im Internet einzuschätzen

– Realitätsvorbehalte zu formulieren und Kriterien zur Überprüfung der Authentizität an-

zuwenden

– Verlässlichkeitsprüfung durchzuführen und Verlässlichkeitsstufen zu bestimmen

– Zwischen Faktizität und Fiktionalität zu unterscheiden

– Geschichtskulturelle Verarbeitungsformen zu unterscheiden (wissenschaftlich, didaktisch,

imaginativ, simulativ, rhetorisch, diskursiv, kontrafaktisch)

– Mit Historizität von Sprache umzugehen und zu erkennen, dass sich die Bedeutungen von

Begriffen im Verlauf der Zeit verändert haben

Verschiedene Passagen in der Publikation «Hinschauen und Nachfragen» dienen der Ausdiffe-

renzierung der Methodenkompetenz. Mit dem Portfolio-Auftrag in Kapitel 2 lernen die Leserin-

nen und Leser einen kompetenten Umgang mit Fotografien aus der Vergangenheit. Im Folgen-

den nehmen verschiedene Aufgaben Bezug auf das in diesem Zusammenhang eingeführte

Muster, und der hier präsentierte Umgang mit Fotografien kann selbstverständlich an allen

weiteren Fotografien der Publikation ausdifferenziert werden. Der Umgang mit Textquellen

wird im Kapitel 4, Seite 91, Aufgabe 2 eingeführt. Was bei der Fotografie galt, gilt auch für die

Textquellen: Aufgaben nehmen Bezug auf das Muster, und das Muster kann bei allen weiteren

Textquellen eingeübt werden. Auch der Umgang mit Tabellen (Kapitel 4, Seite 89, Aufgabe 2)

wird eingeführt, und eine Reihe von weiteren Materialien (Karikaturen, Karten) laden zur Aus-

differenzierung der Methodenkompetenz ein.
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INTERPRETATIONSKOMPETENZ

Wer kompetent mit Überresten sowie mündlichen und schriftlichen Überlieferungen umgehen

kann, wer also über eine ausdifferenzierte Methodenkompetenz verfügt, hat gute Vorausset-

zungen geschaffen, um den Materialien und Medien Sinn zu entnehmen. Diese Sinnentnahme

erfordert einen analytischen, kritischen Umgang mit den Quellen und Darstellungen. Sie müs-

sen aufgeteilt und in einzelne Elemente dekonstruiert werden. Eine ausdifferenzierte Interpre-

tationskompetenz ermöglicht Individuen zum Beispiel die folgenden Fähigkeiten und Fertig-

keiten:

– Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu unterscheiden 

– Aus Quellen und Darstellungen verschiedene Phänomene, Sachverhalte und Personen zu

identifizieren und die zeitliche Ordnung zu erkennen 

– Quellen oder Darstellungen sowie Phänomene, Sachverhalte und Personen zeitlich einzu-

ordnen

– Schlüsselbegriffe einer Quelle oder einer Darstellung zu identifizieren 

– Zentrale Fragestellungen einer Quelle oder einer Darstellung zu identifizieren

– Sich in Menschen aus der Vergangenheit hineinzuversetzen

– Mit Menschen aus der Vergangenheit Mitgefühl zu empfinden

– Vermutungen zum Zweck von Quellen oder Darstellungen zu formulieren

– Die Perspektive in historischen Erzählungen und Erklärungen zu identifizieren

– Fiktive Erzählungen und Erklärungen zu erkennen

– Intertextualität erkennen und verschiedene Formen zu unterscheiden

– In Erzählungen und Erklärungen Ursache und Wirkung zu erkennen

– In Erzählungen und Erklärungen Sinnbildungsmuster zu erkennen

– In Erzählungen und Erklärungen Faktualitätsgrade anzugeben

– Unterschiedliche Erzählungen und Erklärungen zu derselben Person, zu demselben Phäno-

men oder Sachverhalt zu vergleichen und die Unterschiede zu benennen

– Zu Bildern Gefühle zu formulieren

– Symbole in Karikaturen vergangenen Phänomenen und Personen zuzuordnen

– Den Wert von Gegenständen aus der Vergangenheit zu erschliessen

– Die Aussagen von Statistiken zu verbalisieren und zu verzeitlichen

– Mächtige von Machtlosen, Reiche von Armen, Gebildete von Ungebildeten zu unterscheiden

– Geschichtskulturelle Sinndeutungen zu identifizieren

– Unterschiedliche Theorien, Ideen, Werte zur Erklärung der Vergangenheit zu unterscheiden

und zu vergleichen

– Bei der Interpretation Theorien anzuwenden 

Zur Ausbildung der Interpretationskompetenz dient in der Publikation «Hinschauen und

Nachfragen» das 4. Kapitel «Die Schweiz und das Deutsche Reich 1933 –1945». Hier werden

den Leserinnen und Lesern sowohl Darstellungen als auch Quellen präsentiert, die aus The-

menfeldern stammen, zu denen kontroverse Meinungen geäussert werden. Bei ausgewählten

umstrittenen Fragen und Problemen der Schweiz zwischen 1933 und 1945 können die Lese-

rinnen und Leser den Darstellungen und Quellen selber Sinn entnehmen. Gerade kontroverse

Themen laden ein, nach dem Zweck der Darstellungen und nach der Faktentreue zu fragen.
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NARRATIVE KOMPETENZ

Während die Interpretationskompetenz den Individuen erlaubt, aus vorhandenen Materialien

mit analytischem Denken Sinn zu entnehmen, so ermöglicht es die Narrative Kompetenz den

Individuen, mit synthetischem Denken neue Materialien zu entwickeln und Sinn zu schaffen.

Individuen mit ausdifferenzierter Narrativer Kompetenz entwickeln eine historische Darstel-

lung, sie machen aus Vergangenheit Geschichte. Diese Geschichte kann als Grundlage für eige-

ne Urteile dienen oder aber andern Individuen Sachwissen vermitteln. Eine ausdifferenzierte

Narrative Kompetenz ermöglicht Individuen zum Beispiel die folgenden Fähigkeiten und Fer-

tigkeiten:

– Phänomene, Sachverhalte und Personen zeitlich zu ordnen, zueinander in Beziehung zu

setzen oder vergleichen und dazu eine Geschichte zu erzählen, eine Erklärung abzugeben

– Veränderungen oder Kontinuitäten von Phänomenen und Sachverhalten im Verlauf der Zeit

zu erkennen und zu erklären

– Den Bezug von vergangenen Phänomenen zur Gegenwart herzustellen

– Den Bezug von vergangenen Phänomenen zur eigenen Person herzustellen

– Zu einer erzählten Geschichte eine alternative Geschichte zu erzählen

– Sich zu historischen Erzählungen Bilder vorzustellen

– Eigene Erzählungen diskursiv anzureichern

– In Erzählungen Sinnbildungsmuster anzuwenden

– Aus Vergangenheit Geschichte zu machen und diese für sich und andere darzustellen

Zur Ausbildung der Narrativen Kompetenz dienen in der Publikation «Hinschauen und Nach-

fragen» die Portfolio-Aufträge. Sie regen die Lernenden an, zu Phänomenen, Sachverhalten

und Personen aus der Vergangenheit selber Daten zu generieren. Durch die selber geleitete

projektartige Arbeit entsteht der Bezug von Vergangenheit zur Gegenwart und zur eigenen Per-

son. Das Selber-Schreiben ist ein Prozess des Ordnens, des Verknüpfens, des In-Beziehung-

Setzens. Da der kognitive Anspruch bei der narrativen Kompetenz hoch ist, finden sich bei den

Portfolio-Aufträgen ausführliche und detaillierte Hinweise zum Vorgehen sowie jeweils ein so

genannter «anderer Portfolio-Auftrag», der sich gezielt an Lernende richtet, deren Narrative

Kompetenz noch nicht ausgeprägt entwickelt ist. 

URTEILSKOMPETENZ

Beim historischen Lernen richten Individuen erstens ihre Aufmerksamkeit auf Vergangenes.

Dazu ist die Erschliessungskompetenz notwendig. Die Individuen nehmen zweitens das Ver-

gangene wahr. Dazu ist einmal die Methodenkompetenz erforderlich, und dann je nach Mate-

rial- und Medienbasis, die Interpretationskompetenz und/oder die Narrative Kompetenz. Mit

der historischen Darstellung wird aus der Vergangenheit Geschichte. Die Individuen deuten

drittens die Geschichte. Diese Deutung kann mit unterschiedlichen Zielen erfolgen. Individuen

suchen zum Beispiel Unterhaltung oder Orientierung für die Bewältigung ihrer Gegenwart und

die Gestaltung der Zukunft. Wer aus der Vergangenheit lernt, kommt zu Entscheidungen, baut

Werte auf, fällt Urteile (Historical Issues-Analysis and Decision-Making). Eine ausdifferenzier-

te Urteilskompetenz ermöglicht Individuen zum Beispiel die folgenden Fähigkeiten und Fertig-

keiten:
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– Chancen, Probleme und Dilemmata zu erkennen, denen Menschen in der Vergangenheit be-

gegneten

– Interessen und Werte zu analysieren, die bei den beteiligten Menschen für die Bewältigung

der Situation in der Vergangenheit eine Rolle gespielt haben

– Ursachen für vergangene Handlungen und Phänomenen zu eruieren

– Wirkungen von vergangenen Handlungen und Phänomenen zu eruieren

– Verschiedene Wege und Lösungen vorzuschlagen, die für die Bewältigung von typischen 

Situationen und Fällen möglich sind und die Vorschläge zu beurteilen

– Den Einfluss von vergangenen oder gegenwärtigen Phänomenen für die Zukunft abzu-

schätzen und die Vermutung zu begründen

Zur Ausbildung der Urteilskompetenz dient in der Publikation «Hinschauen und Nachfragen»

das Kapitel 5. Die Fragen zu Anerkennung und Wiedergutmachung von vergangenem Unrecht

macht Probleme und Dilemmas sichtbar. Die vielen unterschiedlichen Fallbeispiele laden ein,

über die Ursachen und Wirkungen vergangener Handlungen nachzudenken und Position zu

beziehen. An dieser Frage der Anerkennung und Wiedergutmachung wird deutlich sichtbar,

dass Vergangenes nicht einfach vergeht, sondern gelegentlich zur Geschichte wird, die die

Gegenwart von uns allen beeinflussen kann. Dieser Beeinflussung sind wir nicht schicksalshaft

ausgeliefert. Wir können zwar die Vergangenheit nicht mehr verändern, aber unser gegenwär-

tiges Leben und damit unseren Bezug zur Geschichte selber gestalten.

LITERATUR

Crabtree, C.; Nash, G. B.: National Standards for World History. National Center for History

in Schools. Los Angeles: UCLA, 1994. S. 18 f. Siehe auch: http://nchs.ucla.edu/ (28.8.2005)

Hasberg, W.; Körber, A.: Geschichtsbewusstsein dynamisch. In: Andreas Körber (Hrsg.):

Geschichte – Leben – Lernen. Bodo von Borries zum 60. Geburtstag. Schwalbach/Ts.: 

Wochenschau Verlag (Forum Historisches Lernen), 2003. S. 189.

Klieme, E.; u.a.: Expertise: Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung. 

Zitiert nach http://www.bmbf.de/pub/zur_entwicklung_nationaler_bildungsstandards.pdf, 

S. 19 (12.8.2005)

Mayer, U.; Pandel, H.: Kategorien der Geschichtsdidaktik und Praxis der Unterrichts-

analyse. Stuttgart: Klett, 1976.

Pandel, H.: Geschichtsunterricht nach PISA. Kompetenzen, Bildungsstandards und Kern-

curricula. Schwalbach/Ts.: Wochenschauverlag, 2005

6 / 6 Hinschauen und Nachfragen Kompetenzen von Lernenden Didaktische Hinweise 3.3

©
 L

e
h

rm
it

te
lv

e
rl

a
g

 d
e

s 
K

a
n

to
n

s 
Z

ü
ri

ch
 2

0
0

6


