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Alors que des innovations comme l’intelligence artificielle, la numérisation ou les objets dématérialisés 
influencent notre quotidien et que prévaut encore la croyance au progrès technique pour répondre aux défis 
que nous imposent les conséquences du changement climatique, le dossier « Technique et innovation » de 
Didactica Historica 9/2023 propose d’explorer quelques aspects de l’histoire du développement technique 
sur la longue durée et selon des perspectives historiographiques alternatives. 

Onze contributions exposent les interactions entre développements techniques, innovations, conditions, 
cadres et conséquences sociétales pour en explorer les ambiguïtés sur le long terme historique, de 
la Préhistoire au passé récent. Elles traitent des changements de discours et de représentations sur 
les innovations et leurs conséquences pour les sociétés humaines. Elles proposent autant de pistes 
thématiques pour la prise en charge dans l’histoire scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec des 
problématiques contemporaines raisonnées à l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder entmaterialisierte Objekte beeinflussen unseren 
Alltag. Auch ist der Glaube noch immer vorherrschend, dass es der technische Fortschritt ist, der uns 
befähigt, den Herausforderungen aus den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und aus alternativen Perspektiven zu erkunden. 

In elf Beiträgen werden die Interaktionen zwischen technologischen Entwicklungen, Innovationen, sozialen 
Bedingungen, Rahmungen und Konsequenzen in ihren Zwiespältigkeiten vor dem Horizont der longue 
durée von der Frühgeschichte bis in jüngste Zeiten gezeigt. Die Artikel behandeln den Wandel in Diskurs 
und Repräsentation von Innovationen und deren Konsequenzen für die Gesellschaften. Sie schlagen derart 
Themen vor, die im Geschichtsunterricht in Bezug zu zeitgenössischen Problemen gesetzt werden können. 

In un momento in cui innovazioni come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti smateria-
lizzati influenzano la nostra vita quotidiana e in cui ancora prevale la fiducia nel progresso tecnologico 
come risposta alle sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, il dossier di Didactica 
Historica 9/2023 si propone di esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo tecnologico nel lungo 
periodo e secondo prospettive storiografiche alternative.

Undici contributi trattano le interazioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni, condizioni, contesti e 
conseguenze sociali per esplorare le loro ambiguità sul lungo periodo storico, dalla preistoria al recente 
passato. Questi contributi si occupano dei cambiamenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni delle 
innovazioni e delle loro conseguenze per le società umane, e propongono inoltre altrettanti percorsi 
tematici per inserire nella storia scolastica questioni legate a problemi contemporanei alla luce della 
storia dell’Umanità.
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Éditorial / Editorial / Editoriale

Technique et innovation
Alors que des innovations comme l’intelligence 
artificielle, la numérisation ou les objets déma-
térialisés influencent notre quotidien et que pré-
vaut encore la croyance au progrès technique 
pour répondre aux défis que nous imposent les 
conséquences du changement climatique, le dos-
sier « Histoire » de Didactica Historica propose 
d’explorer quelques aspects de l’histoire du déve-
loppement technique sur la longue durée et selon 
des perspectives alternatives.
La technique désigne l’ensemble des mesures, des 
équipements et des procédés rendus possibles par 
la mise en pratique des connaissances scientifiques. 
Les développements techniques s’inscrivent dans 
des processus sociaux qui font interagir besoins 
humains, intérêts économiques, exigences poli-
tiques et projets de société. Par le biais de pro-
grès scientifiques et d’innovations techniques, ils 
deviennent déterminants pour la vie des sociétés 
et des individus. Les questions relatives à l’impor-
tance des évolutions techniques pour le change-
ment social et au poids des innovations pour le 
développement des sociétés humaines ont toujours 
fait et font encore l’objet de controverses.
Jusqu’à récemment, l’historiographie a été mar-
quée par l’eurocentrisme et l’idéologie du progrès. 
La technique et les innovations, en tant qu’ex-
pressions d’une maîtrise, voire d’une domination 
croissante de l’humain sur son environnement, y 
ont été appréhendées comme décisives et positives 
pour le bien commun. Cependant, les travaux 
d’historiens mettent de plus en plus en lumière 
les conséquences problématiques d’une telle repré-
sentation de la marche de l’histoire. De nouvelles 
perspectives historiographiques et sociétales – par 
exemple les mouvements postcoloniaux, les études 
de genre, l’histoire environnementale et l’impor-
tance des échanges – remettent en question cette 
lecture pour pointer les conséquences sociales, 
économiques et écologiques néfastes pour l’éco-
système planétaire et la vie sur Terre.
Dans son dossier « Technique et innova-
tion », Didactica Historica propose une série de 

contributions qui traitent des interactions entre 
développements techniques, innovations, condi-
tions, cadres et conséquences sociétales pour en 
explorer les ambiguïtés sur le long terme, de la 
Préhistoire au passé récent. Elles traitent des chan-
gements de discours et de représentations sur les 
innovations et leurs conséquences pour les sociétés 
humaines. Elles proposent autant de pistes thé-
matiques pour la prise en charge dans l’histoire 
scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec 
des problématiques contemporaines raisonnées à 
l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.
Les cinq articles de la rubrique Actualité de la 
recherche en didactique de l’histoire présentent 
quelques travaux de recherche actuellement menés 
dans ce champ scientifique consacré à l’analyse de 
l’enseignement et de l’apprentissage en histoire 
scolaire. En plus des versions synthétiques publiées 
dans la revue imprimée, le lectorat intéressé pourra 
approfondir les analyses évoquées grâce à des ver-
sions longues qui développent les cadres théoriques 
et méthodologiques des résultats présentés. Ces 
contributions scientifiques sont publiées dans un 
livret en ligne : Recherches en didactique de l’histoire.
La rubrique Pratiques enseignantes repose sur les 
membres du corps enseignant qui acceptent de 
livrer, dans nos colonnes, des expériences d’ensei-
gnement basées sur des séquences originales qu’ils 
et elles ont construites. C’est grâce à leur engage-
ment que nous pouvons nourrir cette rubrique 
que nous envisageons comme un lieu d’échange 
professionnel et de mutualisation de ressources 
parfois disponibles dans des annexes en ligne. 
Nous invitons notre lectorat à nous soumettre 
des textes originaux.
La rubrique Ressources pour l’enseignement offre une 
plateforme de rencontre avec l’histoire publique et 
ses potentialités pour l’enseignement de l’histoire 
et dont la pérennité est assurée à moyen terme : 
musées, ressources pédagogiques, plateformes 
Internet, projet d’histoire orale ou d’histoire locale 
par exemple. N’hésitez pas à nous soumettre vos 
suggestions.

DOI : 10.33055/DIDACTICAHISTORICA.2023.009.01.9



Enfin, la rubrique Comptes rendus centre ses recen-
sions sur des parutions récentes dans le champ 
de la didactique de l’histoire ou dans l’actualité 
historiographique, avec pour objectif de pointer 

des apports intéressants pour l’enseignement de 
l’histoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Le comité de rédaction

Technik und Innovation

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digita-
lisierung oder entmaterialisierte Objekte beein-
flussen unseren Alltag. Auch ist der Glaube noch 
immer vorherrschend, dass es der technische 
Fortschritt ist, der uns befähigt, den Herausfor-
derungen zu begegnen, die uns die Folgen des 
Klimawandels auferlegen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica 
vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und 
aus alternativen Perspektiven zu erkunden.
Technik bezeichnet die Gesamtheit der Maßnah-
men, Ausrüstungen und Verfahren, die durch die 
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die 
Praxis ermöglicht werden. Technische Entwick-
lungen sind Teil gesellschaftlicher Prozesse, in 
denen menschliche Bedürfnisse, wirtschaftliche 
Interessen, politische Forderungen und gesell-
schaftliche Projekte zusammenwirken. Durch 
den wissenschaftlichen Fortschritt und technische 
Innovationen werden sie für das Leben von Gesell-
schaften und Einzelpersonen entscheidend. Sozi-
ale Umwälzungen, Veränderungen in kulturellen 
und politischen Diskursen werden tendenziell als 
Folgen großer technologischer Veränderungen 
und Innovationen betrachtet. Die Bedeutung 
technischer Entwicklungen für den sozialen Wan-
del und das Gewicht von Innovationen für die 
Entwicklung menschlicher Gesellschaften waren 
und sind jedoch nach wie vor Gegenstand von 
Kontroversen. 
Bis vor kurzem war die Geschichtsschreibung von 
Eurozentrismus und der Ideologie des Fortschritts 
geprägt. Historische Arbeiten beleuchten jedoch 
zunehmend die problematischen Folgen eines sol-
chen Verständnisses des Verlaufs der Geschichte. 
Neue historiografische und gesellschaftliche 

Perspektiven – z. B. postkoloniale Bewegungen, 
Gender Studies, Umweltgeschichte und die Ein-
schätzung der Bedeutung des globalen Handels 
– stellen diese Lesart infrage und weisen auf die 
negativen sozialen, wirtschaftlichen und ökologi-
schen Folgen für das globale Ökosystem und das 
Leben auf der Erde hin.
In ihrem Dossier «Technik und Innovation» stellt 
Didactica Historica eine Reihe von historiografi-
schen Beiträgen vor, die sich mit den Wechsel-
wirkungen zwischen technischen Entwicklungen, 
Innovationen und gesellschaftlichen Bedingun-
gen, Rahmenbedingungen sowie Folgen befas-
sen, um deren Ambiguitäten über einen langen 
historischen Zeitraum von der Frühgeschichte bis 
hin zur jüngsten Vergangenheit zu erforschen. Sie 
befassen sich mit den Veränderungen in Diskurs 
und Darstellungen von Innovationen und ihren 
Folgen für die menschliche Gesellschaft. Sie bie-
ten thematische Ansatzpunkte für die Behandlung 
von Themen in der schulischen Geschichte, die 
vor dem Horizont der longue durée der Mensch-
heitsgeschichte in Bezug zu zeitgenössischen Pro-
blemen gesetzt werden können.
Die fünf Artikel in der Rubrik Aktuelles aus der 
geschichtsdidaktischen Forschung sollen einen Ein-
blick in einige Forschungsarbeiten geben, die 
derzeit in diesem wissenschaftlichen Bereich der 
Analyse des Lehrens und Lernens von Geschichte 
durchgeführt werden. Ausgehend von den in der 
Zeitschrift veröffentlichten Kurzfassungen können 
Interessierte die Lektüre mithilfe von Langfassun-
gen, in welchen die theoretischen und methodo-
logischen Rahmenbedingungen der vorgestellten 
Ergebnisse ausgeführt werden, vertiefen. Diese 
erweiterten Beiträge werden in einem Online-Heft 
– Geschichtsdidaktische Forschung – veröffentlicht.



Die Rubrik Praxisberichte lebt von der Bereit-
schaft von Lehrpersonen, in unseren Kolumnen 
über ihre Unterrichtserfahrungen zu berich-
ten, die auf originellen, von ihnen entwickel-
ten Unterrichtssequenzen beruhen. Dank ihres 
Engagements können wir diese Rubrik mit 
Inhalten füllen – eine Rubrik, die wir als Ort 
des fachlichen Austauschs und der gemeinsamen 
Nutzung von Ressourcen, die manchmal auch in 
Online-Anhängen verfügbar sind, begreifen. Wir 
laden unsere Leserschaft dazu ein, uns Original-
texte zu schicken.
Die Rubrik Materialien für den Unterricht bie-
tet eine Plattform für die Begegnung mit der 

Geschichtskultur/Public History und ihrem 
Potenzial für den Geschichtsunterricht, sofern 
deren Fortbestand mittelfristig gesichert ist: 
Museen, pädagogische Ressourcen, Internet-
plattformen, Projekte zur Oral History oder zur 
Lokalgeschichte zum Beispiel. Zögern Sie nicht, 
uns Ihre Vorschläge zu unterbreiten.
Die Rubrik Buchbesprechungen schließlich kon-
zentriert sich auf Neuerscheinungen im Bereich 
der Geschichtsdidaktik und auf aktuelle Beiträge 
der Historiografie, die für das Unterrichten von 
Geschichte interessant sind.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Das Redaktionskomitee

Tecnologia e innovazione 

Nella società attuale innovazioni come l’intelli-
genza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti 
smaterializzati influenzano la nostra vita quo-
tidiana, e domina la fiducia nel progresso tec-
nologico come risposta alle sfide poste dalle 
conseguenze del cambiamento climatico. Il dos-
sier “Storia” di Didactica Historica si propone di 
esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo 
tecnologico, osservandolo nel lungo periodo e da 
prospettive alternative.
La tecnologia rappresenta l’insieme di tutte le 
misure, le attrezzature e i processi resi possibili 
dall’applicazione delle conoscenze scientifiche. Lo 
sviluppo della tecnologia fa parte di processi sociali 
caratterizzati dalle interazioni tra esigenze umane, 
interessi economici, iniziative politiche e progetti 
sociali. Il progresso scientifico e le innovazioni 
tecnologiche sono diventati determinanti per la 
vita delle società e degli individui. Le questioni 
relative al ruolo dello sviluppo della tecnologia 
nel cambiamento sociale e all’importanza delle 
innovazioni per lo sviluppo delle società umane 
sono sempre state, e sono tuttora, controverse.
Fino a poco tempo fa, la storiografia è stata 
caratterizzata dall’eurocentrismo e dall’ideologia 
del progresso. La tecnologia e le sue innovazioni, 
in quanto espressione del crescente controllo, e 

anzi del dominio dell’uomo sull’ambiente, sono 
state viste come decisive e positive per il bene 
comune. Tuttavia, la ricerca storica mette sempre 
più in evidenza le conseguenze problematiche di 
una simile interpretazione del corso della storia. 
Nuove prospettive storiografiche e sociali, come 
ad esempio i movimenti postcoloniali, gli studi di 
genere, la storia dell’ambiente e l’importanza degli 
scambi, mettono in discussione questa lettura e 
sottolineano le conseguenze sociali, economiche 
ed ecologiche negative per l’ecosistema globale e 
per la vita sulla Terra.
Nel suo dossier “Tecnica e innovazione”, Didactica 
Historica propone una serie di contributi che 
affrontano le interazioni tra sviluppo della tec-
nologia, innovazioni, condizioni, contesti e con-
seguenze sociali per esplorarne le ambiguità sul 
lungo periodo, dalla preistoria al recente passato. 
Questi contributi presentano i cambiamenti nelle 
narrazioni e nelle rappresentazioni delle inno-
vazioni e delle loro conseguenze per le società 
umane, e propongono altrettanti percorsi tema-
tici per inserire nella storia scolastica le questioni 
legate a problemi contemporanei spiegandole alla 
luce della storia dell’Umanità.
I cinque articoli della sezione “Ricerche attuali in 
didattica della storia” presentano alcuni dei lavori 



di ricerca attualmente in corso in questo settore 
scientifico dedicato all’analisi dell’insegnamento e 
dell’apprendimento della storia scolastica. Oltre alle 
versioni sintetiche pubblicate nella rivista cartacea, 
i lettori interessati possono approfondire le analisi 
nelle versioni più lunghe, che sviluppano il qua-
dro teorico e metodologico dei risultati presentati. 
Questi contributi scientifici sono pubblicati in un 
opuscolo online: “Ricerche in didattica della storia”.
La sezione “Pratiche didattiche” si basa su con-
tributi di insegnanti che accettano di condividere 
nelle nostre pagine le loro esperienze didattiche 
basate su moduli didattici originali da loro con-
cepiti. È grazie al loro impegno che possiamo 
alimentare questa sezione, che consideriamo un 
luogo di scambio professionale e di condivisione 

di risorse talvolta disponibili in appendici online. 
Invitiamo i nostri lettori a presentare testi originali.
La sezione “Risorse didattiche” offre una piatta-
forma di incontro con la storia pubblica e il suo 
potenziale per l’insegnamento della storia, la cui 
sostenibilità è garantita nel medio termine: musei, 
risorse didattiche, piattaforme internet, progetti 
di storia orale o di storia locale, per esempio. Non 
esitate a presentare i vostri suggerimenti!
Infine, la sezione “Recensioni” si concentra su 
pubblicazioni recenti nel campo della didattica 
della storia o della storiografia, con l’obiettivo di 
segnalare contributi interessanti all’insegnamento 
della storia.
Vi auguriamo una buona lettura!

Il Comitato editoriale
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Helen Kaufmann, Pädagogische Hochschule Luzern und St. Gallen

Lebensgeschichten erzählen – ein Geschichtsprojekt 
für die Sekundarstufe I

Zeitzeug*innen begegnet man in unterschied-
lichsten Kontexten: in Dokumentarfilmen, 
Museen, öffentlichen Vorträgen – und im 
Geschichtsunterricht. Trotz der berechtig-
ten Kritik1 am Einsatz von Zeitzeug*innen in 
Geschichtswissenschaft, Geschichtskultur und 
Unterricht sehe ich darin grosses didaktisches 
Potenzial. Im folgenden Artikel wird die Lernein-
heit «Lebensgeschichten erzählen» aus dem deutsch-
sprachigen Angebot LEBENSGESCHICHTEN 
– Zeitzeugnisse von Genoziden der Bildungs-
plattform «IWitness» vorgestellt, welche mit 
videografierten Zeitzeug*innen-Interviews aus 
dem Visual History Archive arbeitet und sich an 
Schüler*innen der Sekundarstufe I richtet.2 In 
der projektartig angelegten Lerneinheit produ-
zieren die Jugendlichen ausgehend von einem 
ungeschnittenen biografischen Zeitzeug*innen- 
Interview einen eigenen dokumentarischen 
Kurzfilm. Nebst narrativen Kompetenzen soll in 
der beschriebenen Lerneinheit ein respektvoller 
und dennoch (quellen-)kritischer Umgang mit 
 Zeitzeug*innen-Interviews und geschichtskultu-
rellen Produkten gefördert werden.

Das Visual History Archive  
und die Plattform «IWitness»

Rund 55 000 videografierte biografische Zeit-
zeug*innen-Interviews aus 65 Ländern und in 
über 40 Sprachen umfasst das Visual History 
Archive der USC Shoah Foundation, welches am 
Institute for Visual History and Education der 

1  Bertram Christiane, Zeitzeugen im Geschichtsunterricht: Chance oder 
Risiko für historisches Lernen?: Eine randomisierte Interventionsstudie, 
Schwalbach/Ts, Wochenschau, 2017.
2  Für die Lehrveranstaltung zu «IWitness» und dem VHA auf 
Hochschulstufe siehe den Artikel mit Florian Rohner in der Rubrik 
«Erfahrungsberichte».

Abstract
This article presents one of the digital teaching 
and learning resources on the website «LEBENS-
GESCHICHTEN – witnesses of genocides» 
and its trial with secondary school students. In 
a history project, students analysed video-tes-
timonies of witnesses of the Shoah and other 
national-socialist crimes and produced their own 
short video-documentaries. The resources on 
«LEBENSGESCHICHTEN» are currently being 
developed by the University of Teacher Education 
Lucerne and partners from Switzerland, Germany 
and Austria and are part of the USC Shoah Foun-
dations Website «IWitness». They are freely acces-
sible for teachers and students: https://iwitness.
usc.edu/sites/lebensgeschichten. 

Keywords
Eyewitnesses, Testimonies, Projects in history 
classes, Digital and historical competences, 
National-socialism, Shoah
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University of Southern California (USC) ange-
siedelt ist. Nebst Überlebenden des Holocaust 
kommen auch Verfolgte, im Widerstand Tätige 
oder Beobachter*innen von Genoziden der Roten 
Khmer in Kambodscha, an den Tutsi in Ruanda, 
an den Armenier*innen, in Guatemala, dem 
Nanjing-Massaker sowie der ethnisch motivier-
ten Massengewalt an den Rohingya in Myanmar 
oder an den Kurd*innen im Norden Syriens zu 
Wort. Die Bestände des Archivs werden laufend 
erweitert, indexiert und transkribiert.3 Als erste 
Schweizer Hochschule erhielt die Pädagogische 
Hochschule Luzern 2019 den vollen Zugang zu 
den Beständen des Archivs. Seit Januar 2020 ent-
wickeln Mitarbeitende der PH Luzern gemeinsam 
mit Partner*innen aus Deutschland (Europa-Uni-
versität Flensburg) und Österreich (erinnern.at 
– Institut für Holocaust Education) aus diesen 
Beständen ein deutschsprachiges Lernangebot auf 
der Bildungsplattform «IWitness»4. Dieses wird 
seither laufend in der Hochschullehre angewandt 
und weiterentwickelt – auch an Partnerinstituti-
onen wie der Pädagogischen Hochschule Zürich 
und St. Gallen. 

Didaktische Überlegungen  
zur Lerneinheit «Lebensgeschichten 
erzählen»5

Wie der Titel impliziert, arbeitet die Lernein-
heit mit dem biografischen Zugang, der «jenseits 
von Institutionen, Strukturen oder Gesetzen den 
Blick auf Menschen, deren Handlungen und 
Entscheidungen richtet».6 Anders als dies im 
19. und teilweise bis weit ins 20. Jahrhundert in 
Geschichtswissenschaft und -vermittlung üblich 

3  USC Shoah Foundation, «Visual History Archive», http://
vhaonline.usc.edu, konsultiert am 16.05.2022.
4  Pädagogische Hochschule Luzern et al., «LEBENSGESCHICH-
TEN», in: USC Shoah Foundation, IWitness, https://iwitness.usc.
edu/sites/lebensgeschichten, konsultiert am 16.05.2022.
5  Kaufmann Helen, «Lebensgeschichten erzählen – Activity», in: 
USC Shoah Foundation, IWitness, https://iwitness.usc.edu/acti-
vities/5310, konsultiert am 16.05.2022.
6  Göpner Franziska, «Biografische Zugänge in der historisch-
politischen Bildung an Gedenkstätten», Geschichte Bewusst Sein, 
03.05.2018, https://geschichte-bewusst-sein.de/biografische-zugaenge- 
in-der-historisch-politischen-bildung-an-gedenkstaetten, konsultiert 
am 03.05.2022.

war, stehen in dieser Lerneinheit nicht die Biogra-
fien berühmter Persönlichkeiten im Vordergrund. 
Anstelle dieser Personalisierung von Geschichte 
wird hier das Prinzip der Personifizierung umge-
setzt, in welchem die «kleinen», «gewöhnlichen» 
Menschen und ihre Lebensgeschichten ins Zen-
trum rücken.7 Wie Gerhard Schneider betont, 
wird durch dieses Vermittlungsprinzip die Bevöl-
kerungsmehrheit zu mehr als einer «blosse[n] 
Verfügungsmasse grosser Persönlichkeiten», da die 
«scheinbar Namen- und Sprachlosen Sprache und 
Gesicht» erhalten.8

Bei der Personifizierung sollten – im Sinne der 
Multiperspektivität und Exemplarität – die aus-
gewählten Menschen und ihre Lebensgeschich-
ten stellvertretend für gesellschaftliche Gruppen 
stehen.9 In der Lerneinheit «Lebensgeschichten 
erzählen» wird zwar lediglich mit drei Interviews 
gearbeitet, dennoch wurde auf eine möglichst hohe 
Diversität geachtet. So stehen die Zeitzeug*innen 
exemplarisch für drei Gruppen von Verfolgten 
(Jüdinnen und Juden, Helfer*innen, Widerstands-
kämpfer*innen) und unterscheiden sich bezüglich 
Gender, Alter, sozioökonomischer Stellung der 
Familie, Erfahrungen während des Kriegs oder der 
Gestaltung des Weiterlebens nach dem Krieg. Die 
Fokussierung auf die gesamte Lebensgeschichte 
von Verfolgten, also auch die Lebensphasen vor 
und nach der NS-Zeit, verhindert, dass diese auf 
ihre «Opferrolle» reduziert werden.10

Biografische Zugänge stellen eine erfahrungsge-
schichtliche Herangehensweise dar und sind von 
der subjektiven Sicht, den nachträglichen Deu-
tungen, der psychischen und physischen Verfas-
sung der Zeitzeug*innen zum Interviewzeitpunkt, 
der Interviewsituation sowie weiteren Faktoren 

7  Gautschi Peter, «Vom Nutzen des Biografischen für das his-
torische Lernen», in: Bildungs- und Kulturdepartement des 
Kantons Luzern (BKD) (Hrsg.), Menschen mit Zivilcourage - 
Mut, Widerstand und verantwortliches Handeln in Geschichte und 
Gegenwart, Luzern, 2015, S. 172. Gautschi bezieht sich insbesondere 
auf Klaus Bergmanns 1972 erschienenes Buch «Personalisierung im 
Geschichtsunterricht - Erziehung zur Demokratie».
8  Schneider Gerhard, «Personalisierung/Personifizierung», in: 
Barricelli Michele, Lücke Martin (Hrsg.), Handbuch Praxis des 
Geschichtsunterrichts, Schwalbach/Ts, Wochenschau, 2017, Bd. 1, 
S. 307.
9   Gautschi Peter, «Vom Nutzen …», S. 172.
10  International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) 
(Hrsg.), Recommendations for Teaching and Learning about the 
Holocaust, 2019.
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geprägt. Um mithilfe von Zeitzeug*innen-Ar-
beit und dem biografischen Ansatz zu einem 
kritischen und reflektierten Geschichtsbewusst-
sein der Schüler*innen beizutragen, müssen die 
Erzählungen und allenfalls weitere biografische 
Quellen in einen grösseren historischen Kontext 
eingebettet und quellenkritisch betrachtet wer-
den.11 Ausserdem müssen die Jugendlichen auf 
den Konstruktionscharakter von Geschichte und 
auf Funktionsweisen von Erinnerung hingewie-
sen werden, da ihnen eine kritische Distanz bei 
Erzählungen von Menschen, die «wirklich dabei 
waren», schwerfällt.12

Diese didaktischen Überlegungen führten zu 
folgenden Lernzielen der Lerneinheit «Lebensge-
schichten erzählen»:
Am Ende dieser Lerneinheit…
… kannst du beschreiben, wie sich historische 
Ereignisse (z. B. der Zweite Weltkrieg) auf das 
Leben einzelner Menschen auswirkten. (Verbin-
dung der Makro- und Mikroebene von Geschichte, 
Kontextualisierung der Lebensgeschichten)
… kannst du die Lebensgeschichte einer Zeit-
zeugin oder eines Zeitzeugen in einem Kurzfilm 
verständlich darstellen. Der Film enthält Inter-
viewausschnitte, Bilder und Texte mit Hinter-
grundinformationen. (Narrative Kompetenz, 
Methodenkompetenz im Umgang mit biografischen 
Quellen)
… kannst du über deine Arbeit und dein 
Produkt nachdenken und Unterschiede zum 
Zeitzeug*innen-Interview oder zu anderen 
Darstellungen derselben Lebensgeschichte auf-
zeigen. (Konstruktionscharakter von Geschichte/
Erinnerung und geschichtskulturellen Produkten 
reflektieren)

Erfahrungen bei der Erprobung

Im Frühling 2021 erprobte ich in Zusammenar-
beit mit den Klassenlehrpersonen die Lerneinheit 

11  Gautschi Peter, «Vom Nutzen …», S. 172–173.
12  Vgl. dazu u. a. Bertram Christiane, Zeitzeugen …, S. 28.

«Lebensgeschichte erzählen» an zwei 9. Klassen der 
integrierten Sekundarschule (ISS) im Kanton 
Luzern im Rahmen des fest im Stundenplan inte-
grierten selbstorganisierten Lernens (SOL). Die 
Jugendlichen verfügten bereits über thematisches 
Vorwissen zum Thema Nationalsozialismus und 
Zweiter Weltkrieg.
In dem von mir geleiteten Projekt-Kick-off erhiel-
ten die Schüler*innen die Aufgabe, sich gegenseitig 
ihre eigenen Lebensgeschichten zu erzählen und 
diskutierten anschliessend über Spezifika des bio-
grafischen Erzählens in einer Interviewsituation.
Die restliche Zeit des Projekt-Kick-offs diente 
der Erläuterung des Arbeitsauftrags, der Grup-
penbildung und Projektorganisation.13 Folgende 
Hilfsmittel standen zur Verfügung:

– eine Tabelle, in welche die Schüler*innen bei der 
ersten Visionierung des Interviews die aus ihrer 
eigenen Sicht und aus Sicht der Zeitzeug*innen 
wichtigsten Ereignisse der Lebensgeschichten 
eintrugen;
– ein Zeitstrahl mit makrogeschichtlichen Ereig-
nissen, welchen die Jugendlichen die Erinnerun-
gen der Zeitzeug*innen gegenüberstellten (vgl. 
Lernziel 1);
– Texte zum historischen Kontext aus dem 
Schulbuch;
– eine technische Anleitung für das Schneideprogramm. 

Während der Projektarbeit im SOL, die 8 Lek-
tionen umfasste, wurden die Schüler*innen von 
ihrer Klassenlehrperson begleitet. 
Die von mir geleitete Doppellektion zum Pro-
jektabschluss begann mit einer Diskussion, in wel-
cher die Schüler*innen ihre Eindrücke, Gedanken 
und Gefühle bei der Auseinandersetzung mit den 
Zeitzeug*innen-Interviews einbringen konnten. 
Anschliessend analysierten die Jugendlichen die 
geschnittenen Kurzfilme ihrer Mitschüler*in-
nen und verfassten mithilfe von Leitfragen 
Peerfeedbacks.

13  Sauer Michael (Hrsg.), Spurensucher: Ein Praxisbuch für histo-
rische Projektarbeit, Hamburg, Edition Körber-Stiftung, 2014.
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Abbildung 1. Tabelle zur Strukturierung der Notizen zum Zeitzeug*innen-Interview, Beispiel einer Schüler*innen-Arbeit.
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Kommentierte Auszüge aus den 
Reflexionen der Schüler*innen

Zum Abschluss des Projekts schrieben die Schü-
ler*innen in ihrer Gruppe eine Reflexion über den 
Projektprozess und das Schlussprodukt.
Um die Jugendlichen zu kritischen Überlegun-
gen über geschichtskulturelle Manifestationen 
anzuregen (vgl. Lernziel 3), verglichen sie ihren 
eigenen Film mit demjenigen einer anderen 
Gruppe, welche denselben Zeitzeugen bzw. die-
selbe Zeitzeugin gewählt hatte. Anschliessend 
stellten sie Vermutungen über die Gründe für 
die Unterschiede an – mit dem Ziel, dass sie sich 
der Rolle, die die Filmemacher*innen einneh-
men, bewusst werden. Dies gelang den meisten 
Gruppen: 

«Es kommt immer drauf an wer den Film [das 
originale videografierte Interview] schaut, 
denn jeder empfindet andere Sachen als wich-
tig und deshalb haben die Videos auch andere 
Inhalte.» 

«Es gibt unterschiede [sic!] da jeder eine andere 
Vorstellung vom Endprodukt hat. Es finden alle 
etwas anderes interessant.»

Anspruchsvoller war die Frage, die auf den Trans-
fer der erworbenen quellenkritischen Kompeten-
zen auf den Alltag abzielte: Wenn ihr in Zukunft 
einen Dokumentarfilm mit Zeitzeugen seht: Wor-
auf werdet ihr achten? Nennt einige Beispiele. Eine 
dem Alter entsprechend differenzierte Antwort, 
die viele Erkenntnisse aus den Diskussionen in 
der Klasse widerspiegelt, lautete:

«Wir werden in Zukunft darauf achten, wie 
genau die Person die Situation erlebt hat und 
wie sie sich jetzt danach fühlt. Man muss auch 
mehr darauf achten, was in der Kindheit passiert 
ist und wie ihr Leben abgelaufen ist. Man muss 
auch beachten, dass die Leute alt sind und sich 
nicht immer so gut erinnern und dann vielleicht 
anfangen zu stottern. Man muss es auch nicht 
zu ernst nehmen, wenn sie dabei lachen, denn 
sie wollen einfach nicht zu emotional werden, 

Abbildung 2. Zeitstrahl zur Visualisierung der makro- und mikrogeschichtlichen Ebene, Beispiel einer Schüler*innen-Arbeit.
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denn sonst ist es zu schlimm für sie und sie setzen 
sich zu extrem in die schlimmen und brutalen 
Zeiten zurück.»

Der letzte Gedanke bezieht sich dabei auf einen 
Aspekt, den wir im Klassengespräch diskutiert 
hatten. Den Schüler*innen war aufgefallen, dass 
die Zeitzeug*innen während ihrer Erzählungen 
manchmal unbeteiligt oder beinahe belustigt 
gewirkt hatten. Ich erklärte daraufhin, dass dies 
auch ein Schutzmechanismus vor Retraumatisie-
rung sein kann. Die Aussage der Jugendlichen 
(«Man muss es auch nicht zu ernst nehmen […]»), 
ist daher meines Erachtens nicht abschätzig zu 
verstehen, sondern als Versuch, das für sie zu 
Beginn irritierende Verhalten der Zeitzeug*innen 
einzuordnen.
Auch Aspekte wie Subjektivität oder nonverbale Kom-
munikation wurden in einigen Reflexionen erwähnt:

«Wir sind uns mehr bewusst darüber, dass nur die 
Sicht einer Person dargestellt wird und dass vielleicht 
wiederum ein anderer Mensch, der in der gleichen 
Situation war, die Sache ganz anders erlebt hat.»

«Wir würden auf die Körpersprache achten. Wie 
sich die Person verhaltet und was sie erzählt.»

«Die Art und weise [sic!] wie das [sic!] die 
Zeitzeugen antworten, ob ihnen dabei wohl ist 
oder nicht.»

Eine Gruppe unterschied zwischen Dokumentar-
filmen über den Zweiten Weltkrieg, zu welchem 
die Mitglieder ja jetzt schon Vorwissen hätten, 
sowie Filmen zu anderen Themen:

«Ich denke da ändert sich nichts denn man weiss 
ja jetzt ein bisschen mehr über den 2. Weltkrieg 
und kann zu diesem Thema einigermassen neu-
tral beurteilen. Wenn es jedoch um irgendwas 
anderes geht, hat man nur die Meinung, die der 
Dokumentarfilm hat. So kann man gar nicht 
richtig bewerten, ob die Aussagen der Zeitzeugen 
stimmen oder ob es mehr persönliche Meinungen 
sind, die die Erzählungen beeinflussen.»

Dieser Gedanke ist für Schüler*innen der Sekun-
darstufe I erfreulich differenziert und eigenständig. 

Leider konnte ich die Reflexionen nicht nochmals 
in der Klasse zu diskutieren. Sonst hätte ich die 
Schüler*innen dazu ermutigt, auch bei Dokumen-
tarfilmen zu ihnen unbekannten Themen weitere 
Quellen hinzuziehen, um die fachliche Triftigkeit 
zu überprüfen.

Fazit

Wie erwartet, erwies sich die komplexe Auf-
gabenstellung für Schüler*innen der Sekun-
darstufe I als herausfordernd. Dennoch gelang 
es den meisten Gruppen, die ungeschnittenen 
Interviews zu analysieren, die Makro- und 
Mikroebene zu verbinden und eigene filmische 
Narrationen zu entwickeln. Die Integration des 
historischen Kontexts in ihre Kurzfilme und 
der korrekte Umgang mit weiteren verwendeten 
Quellen fiel den Schüler*innen jedoch häufig 
schwer.
Die Klassenlehrpersonen gaben an, dass sie wieder 
mit «IWitness» arbeiten würden und schätzten die 
Lerneinheit insgesamt als gewinnbringend ein:

«Die Aufgabenstellung ist didaktisch sehr gelun-
gen. Neben den praktischen Fähigkeiten zur 
Erstellung des Films werden auch viele weitere 
Kompetenzen erarbeitet. Die motivierende Auf-
gabe einen Film zu erstellen und Regisseur*in zu 
spielen führt dazu, dass die SuS [Schülerinnen 
und Schüler] bei den Interviews genau hinhö-
ren und die Informationen in den geschichtlichen 
Kontext einzuordnen versuchen. Die emotionale 
Betroffenheit durch den “Kontakt” mit Zeit-
zeugen führte bei allen zu einem respektvollen 
Umgang mit dem Thema.»

Im letzten Satz geht das Feedback auf das 
bereits erwähnte Prinzip der Personifizierung 
ein und deckt sich mit meiner Einschätzung. 
Die Beschäftigung mit den exemplarischen 
Lebensgeschichten sollte den vom NS-Regime 
Verfolgten aber nicht nur ein Gesicht geben, 
sondern auch zu einem kritischen Umgang mit 
der Quellengattung «videografiertes Zeitzeu-
gen-Interview» sowie dem geschichtskulturel-
len Produkt «Dokumentarfilm» beitragen. Die 
Schüler*innen-Reflexionen zeigen, dass dies 
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vielen Gruppen zumindest in Ansätzen gelang. 
Zentral dafür sind meines Erachtens geleitete 
Diskussionen im Plenum, in welchen die Lehr-
person entsprechende Denkimpulse geben kann. 
Die Erprobung der Lerneinheit verdeutlicht, dass 

auch digitale Angebote für selbständiges, entde-
ckend-forschendes Lernen den Austausch in der 
Peergroup und mit der Lehrperson nicht erset-
zen, sondern diesen im Idealfall gewinnbringend 
ergänzen können.
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Zusammenfassung
Dieser Artikel präsentiert eines der digitalen Ler-
nangebote der Webseite «LEBENSGESCHICH-
TEN – Zeugnisse von Genoziden» sowie dessen 
Erprobung mit Schüler*innen der Sekundar-
stufe I. In einem Geschichtsprojekt analysierten 
die Jugendlichen videografierte Interviews von 
Zeitzeug*innen der Shoah und anderer natio-
nalsozialistischer Verbrechen und kreierten ihre 
eigenen kurzen Dokumentarfilme. Die Lernres-
sourcen auf «LEBENSGESCHICHTEN» wer-
den zur Zeit von der Pädagogischen Hochschule 
Luzern in Zusammenarbeit mit Partnern aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich entwickelt 
und stehen Lehrpersonen und Schüler*innen gra-
tis zur Verfügung: https://iwitness.usc.edu/sites/
lebensgeschichten.
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Alors que des innovations comme l’intelligence artificielle, la numérisation ou les objets dématérialisés 
influencent notre quotidien et que prévaut encore la croyance au progrès technique pour répondre aux défis 
que nous imposent les conséquences du changement climatique, le dossier « Technique et innovation » de 
Didactica Historica 9/2023 propose d’explorer quelques aspects de l’histoire du développement technique 
sur la longue durée et selon des perspectives historiographiques alternatives. 

Onze contributions exposent les interactions entre développements techniques, innovations, conditions, 
cadres et conséquences sociétales pour en explorer les ambiguïtés sur le long terme historique, de 
la Préhistoire au passé récent. Elles traitent des changements de discours et de représentations sur 
les innovations et leurs conséquences pour les sociétés humaines. Elles proposent autant de pistes 
thématiques pour la prise en charge dans l’histoire scolaire d’enjeux qui entrent en résonance avec des 
problématiques contemporaines raisonnées à l’aune de la longue durée de l’histoire humaine.

Innovationen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder entmaterialisierte Objekte beeinflussen unseren 
Alltag. Auch ist der Glaube noch immer vorherrschend, dass es der technische Fortschritt ist, der uns 
befähigt, den Herausforderungen aus den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Demgegenüber schlägt 
das Dossier «Geschichte» der Didactica Historica vor, einige Aspekte der Geschichte der technischen 
Entwicklung über einen längeren Zeitraum und aus alternativen Perspektiven zu erkunden. 

In elf Beiträgen werden die Interaktionen zwischen technologischen Entwicklungen, Innovationen, sozialen 
Bedingungen, Rahmungen und Konsequenzen in ihren Zwiespältigkeiten vor dem Horizont der longue 
durée von der Frühgeschichte bis in jüngste Zeiten gezeigt. Die Artikel behandeln den Wandel in Diskurs 
und Repräsentation von Innovationen und deren Konsequenzen für die Gesellschaften. Sie schlagen derart 
Themen vor, die im Geschichtsunterricht in Bezug zu zeitgenössischen Problemen gesetzt werden können. 

In un momento in cui innovazioni come l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e gli oggetti smateria-
lizzati influenzano la nostra vita quotidiana e in cui ancora prevale la fiducia nel progresso tecnologico 
come risposta alle sfide poste dalle conseguenze del cambiamento climatico, il dossier di Didactica 
Historica 9/2023 si propone di esplorare alcuni aspetti della storia dello sviluppo tecnologico nel lungo 
periodo e secondo prospettive storiografiche alternative.

Undici contributi trattano le interazioni tra sviluppo tecnologico, innovazioni, condizioni, contesti e 
conseguenze sociali per esplorare le loro ambiguità sul lungo periodo storico, dalla preistoria al recente 
passato. Questi contributi si occupano dei cambiamenti nelle narrazioni e nelle rappresentazioni delle 
innovazioni e delle loro conseguenze per le società umane, e propongono inoltre altrettanti percorsi 
tematici per inserire nella storia scolastica questioni legate a problemi contemporanei alla luce della 
storia dell’Umanità.
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