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Benson, Susan Porter/Stephen Brier/Roy Rosenzweig (Hg.), Presenting the Past. Essays on 
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Düsseldorf 1982. 
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York 1994, S. 597-599. 
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Audiences, Washington, DC, 1987. 

Bösch, Frank/Constantin Goschler, Der Nationalsozialismus und die deutsche Public History, 

in: Frank Bösch/Constantin Goschler (Hg.), Public History. Öffentliche Darstellungen des 

Nationalsozialismus jenseits der Geschichtswissenschaft, Frankfurt am Main 2009, S. 7-23. 

Cole, Charles C., Jr., Public History. What Difference Has It Made?, in: The Public Historian 

16 (1994) H. 4, S. 9-35. 

Davison, Graeme, Paradigms of Public History, in: John Rickard/Peter Spearritt (Hg.), 

Packaging the Past? Public Histories, Melbourne 1991, S. 4-15. 
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History, Albany, NY, 1990. 
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Grele, Ronald J., Whose Public? Whose History? What Is the Goal of a Public Historian, in: 
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Jordanova, Ludmilla, Public History, in: Ludmilla Jordanova, History in Practice, London 
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Karamanski, Theodore J. (Hg.), Ethics and Public History. An Anthology, Malabar, FL, 1990. 

Kampen, Wilhelm van/Hans Georg Kirchhoff (Hg.), Geschichte in der Öffentlichkeit. Tagung 

der Konferenz für Geschichtsdidaktik vom 5.-8. Oktober 1977 in Osnabrück, Stuttgart 1979. 

Karamanski, Theodore J., Making History Whole. Public Service, Public History, and the 

Profession, in: The Public Historian 12 (1990) H. 3, S. 91-101. 
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Kelley, Robert, Public History. Its Origins, Nature, and Prospects, in: The Public Historian 1 

(1978) H. 1, S. 16-28. 
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Melosi, Martin V./Philip V. Scarpino (Hg.), Public History and the Environment, Malabar, 

FL, 2004. 

Nolte, Paul, Öffentliche Geschichte. Die neue Nähe von Fachwissenschaft, Massenmedien 

und Publikum: Ursachen, Chancen und Grenzen, in: Michele Barricelli/Julia Hornig (Hg.), 

Aufklärung, Bildung, „Histotainment“? Zeitgeschichte in Unterricht und Gesellschaft heute, 

Frankfurt am Main 2008, S. 131-146. 

Phillips, Kendall R. (Hg.), Framing Public Memory, Tuscaloosa, AL, 2004. 

Stanton, Cathy, „What Is Public History?“ Redux, in: Public History News 27 (2007) H. 4, S. 

1, 14. 

Schörken, Rolf, Geschichte in der Alltagswelt. Wie uns Geschichte begegnet und was wir mit 

ihr machen, Stuttgart 1981. 

Stearns, Peter N., Applied History. Policy Roles and Standards for Historians, in: Daniel 

Callahan/Arthur L. Caplan/Bruce Jennings (Hg.), Applying the Humanities, New York 1985, 

S. 221-245. 

Trask, David F./Robert W. Pomeroy III (Hg.), The Craft of Public History. An Annotated 

Select Bibliography, Westport, CT, 1983. 

Yerxa, Donald A. (Hg.), Recent Themes on Historians and the Public. Historians in 

Conversation, Columbia, SC, 2009. 

2. Studium 

Bösch, Frank, Medien und Geschichte. Ein Gießener Studien- und Forschungsschwerpunkt, 

in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 60 (2009), S. 83-89. 

Hänke-Portscheller, Michaela, Berufswerkstatt Geschichte. Lernorte für die 

Erinnerungskultur, Köln 2003. 

Hill, Thomas, Projekte an der Hochschule. Das Beispiel HIP: „Historiker in der Praxis“, in: 

Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 57 (2006), S. 237-246. 

Krauss, Marita, „Public History“ – Geschichtsstudium und Praxisbezug. Ein 

Erfahrungsbericht, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 53 (2002), S. 498-509. 

Pohl, Karl Heinrich, „HIP“ – Historiker in der Praxis. Ein Studienreformprojekt an der 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, in: Demokratische Geschichte 13 (2000), S. 345-358. 

Quandt, Siegfried/Horst Schichtel (Hg.), Fachjournalismus Geschichte. Das Gießener Modell, 

Marburg 1995. 

Roeck, Bernd, „Applied History“ – „Angewandte Geschichte“. Ein 

Weiterbildungsstudiengang der Universität Zürich, in: Geschichte in Wissenschaft und 

Unterricht 60 (2009), S. 76-82. 
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Stowe, Noel J., Public History Curriculum. Illustrating Reflective Practice, in: The Public 

Historian 28 (2006) H. 1, S. 39-65. 

Treml, Manfred, Der „Museumskurs“. Ein Werkstattbericht über ein museologisches 

Propädeutikum für Geschichtsstudenten, in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 5 (2006), S. 

119-137. 

Welch, Deborah, Teaching Public History. Strategies for Undergraduate Program 

Development, in: The Public Historian 25 (2003) H. 1, S. 71-82. 

3. Die Öffentlichkeit(en) der Geschichte 

Heil, Johannes/Rainer Erb (Hg.), Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit. Der Streit um 

Daniel J. Goldhagen, Frankfurt am Main 1998. 

Kampen, Wilhelm van/Hans Georg Kirchhoff (Hg.), Geschichte in der Öffentlichkeit. Tagung 

der Konferenz für Geschichtsdidaktik vom 5.-8. Oktober 1977 in Osnabrück, Stuttgart 1979. 

Langewiesche, Dieter, Die Geschichtsschreibung und ihr Publikum. Zum Verhältnis von 

Geschichtswissenschaft und Geschichtsmarkt, in: Dieter Hein/Klaus Hildebrand/Andreas 

Schulz (Hg.), Historie und Leben. Der Historiker als Wissenschaftler und Zeitgenosse. 

Festschrift für Lothar Gall, München 2006, S. 311-326. 

Rebscher, Susanne/Anne Martin (Hg.), Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“. Geschichte 

und Öffentlichkeit im europäischen Vergleich, Bonn 2002. 

Rohlfes, Joachim, Geschichte in der Öffentlichkeit. Eine Tagung der Konferenz für 

Geschichtsdidaktik vom 5. bis 8. Oktober 1977 in Osnabrück, in: Geschichte in Wissenschaft 

und Unterricht 29 (1978), S. 307-311. 

Schulze, Hagen, Geschichte im öffentlichen Leben der Nachkriegszeit. Die Jahrestagung der 

Ranke-Gesellschaft 1977, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 29 (1978), S. 312-

320. 

Seibt, Gustav, Die Historische Sozialwissenschaft in der Bürgerlichen Öffentlichkeit, in: Paul 

Nolte u.a. (Hg.), Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, München 2000, S. 144-149. 

Tanner, Jakob, Geschichtswissenschaft, politisches Engagement und Öffentlichkeit, in: Paul 

Nolte u.a. (Hg.), Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, München 2000, S. 150-158. 

Ullrich, Volker, Gesellschaftsgeschichte und Öffentlichkeit. Einige Bemerkungen zu einer 

schwierigen Beziehung, in: Paul Nolte u.a. (Hg.), Perspektiven der Gesellschaftsgeschichte, 

München 2000, S. 138-143. 

4. Theorien und Konzeptionen von Vergangenheitspolitik, Geschichtspolitik, 

Geschichtskultur, Erinnerungskultur, Geschichtsbewusstsein, kollektivem 

Gedächtnis etc. 

Assmann, Aleida, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen 

Gedächtnisses, München 1999. 

Assmann, Aleida, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik, München 2006. 

Assmann, Aleida, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur 

öffentlichen Inszenierung, München 2007. 
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Beer, Mathias, Verschlußsache, Raubdruck, autorisierte Fassung. Aspekte der politischen 

Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung in der Bundesrepublik Deutschland (1949–

1989), in: Christoph Cornelißen/Roman Holec/Jiří Pešek (Hg.), Diktatur – Krieg – 

Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945, 

Essen 2005, S. 369-402. 

Bouvier, Beatrix/Michael Schneider (Hg.), Geschichtspolitik und demokratische Kultur. 

Bilanz und Perspektiven, Bonn 2008. 

Brumlik, Micha/Hajo Funke/Lars Rensmann, Umkämpftes Vergessen. Walserdebatte, 

Holocaustmahnmal und neuere deutsche Geschichtspolitik, Berlin 2000. 

Carcenac-Lecomte, Constance, Auf den Spuren des kollektiven Gedächtnis. 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den „Lieux de mémoires“ und den „Deutschen 

Erinnerungsorten“, in: Jan Motte/Rainer Ohliger (Hg.), Geschichte und Gedächtnis in der 

Einwanderungsgesellschaft. Migration zwischen historischer Rekonstruktion und 

Erinnerungspolitik, Essen 2004, S. 121-130. 

Cornelißen, Christoph, Was heißt Erinnerungskultur?, in: Geschichte in Wissenschaft und 

Unterricht 54 (2003), S. 548-563. 

Demantowsky, Marko, Geschichtskultur und Erinnerungskultur – zwei Konzeptionen des 

einen Gegenstandes. Historischer Hintergrund und exemplarischer Vergleich, in: Geschichte, 

Politik und ihre Didaktik 33 (2005), S. 11-20. 

Dubiel, Helmut, Niemand ist frei von der Geschichte. Die nationalsozialistische Herrschaft in 

den Debatten des Deutschen Bundestages, München 1999. 

Eckel, Jan/Claudia Moisel (Hg.), Universalisierung des Holocaust? Erinnerungskultur und 

Geschichtspolitik in internationaler Perspektive, Göttingen 2008. 

Ecrylmaz, Aytac/Rapp, Martin, Wer spricht? Geteilte Erinnerungen in der 

Migrationsgesellschaft, in: Bernd Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2009. Band 9: 

Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, Essen 2009, S. 271-279. 

Faulenbach, Bernd/Franz-Josef Jelich (Hg.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in 

Europa nach 1989, Essen 2006. 

Fehr, Michael, Überlegungen zu einem „Migrationsmuseum“ in der Bundesrepublik, in: 

Bernd Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2009. Band 9: Erinnerungskulturen und 

Geschichtspolitik, Essen 2009, S. 265-270. 

Frei, Norbert, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-

Vergangenheit, München 1996. 

Georgi, Viola B., Geschichte(n) in Bewegung. Zur Aneignung, Verhandlung und 

Konstruktion von Geschichtsbildern in der deutschen Migrationsgesellschaft, in: Bernd 

Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2009. Band 9: Erinnerungskulturen und 

Geschichtspolitik, Essen 2009, S. 247-255. 

Glotz, Peter, Geschichte in der politischen Auseinandersetzung, in: Klaus Füßmann/Heinrich 

Theodor Grütter/Jörn Rüsen (Hg.), Historische Faszination. Geschichtskultur heute, Köln 

1994, S. 159-163. 

Greven, Michael T./Oliver von Wrochem (Hg.), Der Krieg in der Nachkriegszeit. Der Zweite 

Weltkrieg in Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik, Opladen 2000. 



 6 

Grütter, Heinrich Theodor, Warum fasziniert die Vergangenheit? Perspektiven einer neuen 

Geschichtskultur, in: Klaus Füßmann/Heinrich Theodor Grütter/Jörn Rüsen (Hg.), Historische 

Faszination. Geschichtskultur heute, Köln 1994, S. 45-57. 

Hasberg, Wolfgang, Erinnerungskultur – Geschichtskultur, Kulturelles Gedächtnis – 

Geschichtsbewusstsein. 10 Aphorismen zu begrifflichen Problemfeldern, in: Zeitschrift für 

Geschichtsdidaktik 3 (2004), S. 198-207. 

Hasberg, Wolfgang, Erinnerungs- oder Geschichtskultur. Überlegungen zu zwei (un-

)vereinbaren Konzeptionen zum Umgang mit Gedächtnis und Geschichte, in: Olaf Hartung 

(Hg.), Museum und Geschichtskultur. Ästhetik – Politik – Wissenschaft, Bielefeld 2006, S. 

32-59.  

Heinrich, Horst-Alfred, Fragen zu geschichtspolitischen Effekten von Museen. Oder: Stiften 

historische Museen nationale Identität?, in: Bernd Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 

2009. Band 9: Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, Essen 2009, S. 341-348. 

Heinrich, Horst-Alfred/Michael Kohlstruck (Hg.), Geschichtspolitik und 

sozialwissenschaftliche Theorie, Stuttgart 2008. 

Knapp, Udo, Historisches Eingedenken und politische Praxis – Überlegungen zu einem neuen 

Verhältnis von Geschichte und Politik, in: Klaus Füßmann/Heinrich Theodor Grütter/Jörn 

Rüsen (Hg.), Historische Faszination. Geschichtskultur heute, Köln 1994, S. 165-169. 

Kolland, Dorothea, In die Geschichte einblenden: Geschichte, divers erzählt, in: Bernd 

Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2009. Band 9: Erinnerungskulturen und 

Geschichtspolitik, Essen 2009, S. 227-245. 

Korte, Jan/Gerd Wiegel (Hg.), Sichtbare Zeichen. Die neue deutsche Geschichtspolitik. Von 

der Tätergeschichte zur Opfererinnerung, Köln 2009. 

Kühberger, Christoph/Clemens Sedmak (Hg.), Europäische Geschichtskultur – Europäische 

Geschichtspolitik. Vom Erfinden, Entdecken, Erarbeiten der Bedeutung von Erinnerung und 

Geschichte für das Verständnis und Selbstverständnis Europas, Innsbruck 2009. 

Lebow, Richard Ned/Wulf Kansteiner/Claudio Fogu (Hg.), The Politics of Memory in 

Postwar Europe, Durham, NC, 2006. 

Leggewie, Claus, Schlachtfeld Europa. Transnationale Erinnerung und europäische Identität, 

in: Bernd Wagner (Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2009. Band 9: Erinnerungskulturen und 

Geschichtspolitik, Essen 2009, S. 163-176. 

März, Peter/Hans-Joachim Veen (Hg.), Woran erinnern? - der Kommunismus in der 

deutschen Erinnerungskultur, Köln 2006. 

Mazé, Camille, Von Nationalmuseen zu Museen europäischer Kulturen, in: Bernd Wagner 

(Hg.), Jahrbuch für Kulturpolitik 2009. Band 9: Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, 

Essen 2009, S. 177-184. 

Meyer, Erik, Problematische Popularität? Erinnerungskultur, Medienwandel und 

Aufmerksamkeitsökonomie, in: Barbara Korte/Sylvia Paletschek (Hg.), History Goes Pop. 

Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres, Bielefeld 2009, S. 267-
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Olick, Jeffrey K. (Hg.), States of Memory. Continuities, Conflicts, and Transformations in 
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