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1. Einführung 

Das Schulwesen der Bundesrepublik Deutschland unterliegt multiplen Einflüssen, Störfaktoren, 

Hindernissen, Chancen und Potenzialen, die bereits seit seiner Einführung wiederkehrend 

identifiziert, analysiert und hinterfragt werden (beispielsweise nachgezeichnet von Drewek, 

2008, Leschinsky, 2008 oder auch Ditton, 2011). Waren die Gedanken um das deutsche 

Schulsystem früher primär von grundständiger Natur, da viele Dinge erstmalig entwickelt 

wurden, wurde durch die empirische Wende der Einzug der empirischen Bildungsforschung 

eingeläutet (vgl. beispielsweise Zlatkin-Troitschanskaia & Seidel, 2011). Seitdem haben sich 

die drei Disziplinen Psychologie, Erziehungswissenschaft und Soziologie auf die drei Ebenen der 

Mikro-, Meso- und Makroebene spezialisiert und erforschen auf besonders vielfältige Art und 

Weise das Schulwesen in möglichst all seinen Facetten. 

Als ein Ergebnis dieser Anstrengungen konnte der Begriff des „Bildungsverlierers“, das 

„katholische Arbeitermädchen vom Lande“ (Peisert, 1967), wieder in den Fokus gerückt 

werden. Als eines der zentralsten Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudien PISA 

(Deutsches PISA-Konsortium, 2001) und TIMMS (Baumert, Bos & Lehmann, 2001) konnte 

diagnostiziert werden, dass es in Deutschland mittlerweile andere Bildungsverlierer gäbe und 

zudem das deutsche Schulsystem so stark wie kaum ein anderes der untersuchten Länder 

soziale Benachteiligung fördere (beispielsweise aufgezeigt von Geißler, 2005 oder Quenzel & 

Hurrelmann, 2010). Auf diese Aspekte hat die Bildungspolitik und -administration versucht zu 

reagieren und einige Großvorhaben, Anstöße zum Paradigmenwechsel und Leitlinien 

hervorgebracht, anhand derer die Problematiken angegangen werden sollen (vgl. dazu 

beispielsweise Roeder, 2003; Bieber et al., 2014 oder Becker, 2007). 

Als ein kleines Teilprojekt dieses großen Kontexts ist das Humboldt-Schüler*innenkolleg zu 

verstehen, welches auf genau dieser kurzen theoretischen Herleitung fußt und daher einen 

klaren Auftrag verfolgt: die soziale Benachteiligung innerhalb des deutschen Schulsystems in 

einem kleinen Ausmaß zu verringern. Dafür wurde ein Bereich fokussiert, an dem die soziale 

Benachteiligung des deutschen Schulsystems deutlich wird (Bargel & Bargel, 2010): der 

Übergang von der Schule zur Hochschule. Das Humboldt-Schüler*innenkolleg agiert an dieser 

Schnittstelle und hat gezielte Programme entwickelt, welche den Übergang von der Schule zur 

Hochschule speziell für die Gruppen erleichtern oder sogar erst ermöglichen sollen, die sich 

ansonsten der sozialen Benachteiligung ausgesetzt sehen. Im deutschen Schulsystem konnten 

hierbei besonders die Merkmale Geschlecht, Migrationshintergrund und soziale Herkunft als 

benachteiligend identifiziert werden (Geißler, 2005 (der auch direkt auf Peisert, 1967 Bezug 

nimmt) oder auch Baumert, Stanat & Watermann, 2006). 

In diesem umfangreichen, wissenschaftlich-komplexen Umfeld haben sich die Angebote des 

Humboldt-Schüler*innenkollegs im Verlauf der bisherigen Laufzeit stetig verändert und 
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weiterentwickelt, um aus den gesammelten Erfahrungen wertvolle Erkenntnisse generieren zu 

können. Damit diese Erkenntnisse nicht nur aus einem Gefühl heraus formuliert werden, 

sondern auf der Grundlage von Fakten, wurden für viele Bereiche des Schüler*innenkollegs 

Instrumente erarbeitet, welche die Angebote des Schüler*innenkollegs systematisch und 

zusammenhängend untersuchen. Somit wurde eine Analysegrundlage geschaffen, die das 

Humboldt-Schüler*innenkolleg als Gesamtes in den Blick nimmt, ohne dabei die einzelnen 

Charakteristika der verschiedenen Angebote zu vernachlässigen.  

Die diagnostizierte soziale Ungleichheit des deutschen Bildungssystems war der Ursprung der 

Gründung des Humboldt-Schüler*innenkollegs. 

 

Das Humboldt-Schüler*innenkolleg verfolgt folgende Ziele: 

• Die Option eines (Lehramts-)Studiums in der Gruppe der Erststudierenden einer Familie 

präsent zu machen. 

• Den Übergang von der Schule zur Hochschule unterstützen und begleiten. 

 

 
Abb. 1-1: Schaubild des Humboldt-Schüler*innenkollegs 
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2. Das Evaluationskonzept 

Der Ansatz dieses Konzepts ist relativ simpel: Alle Komponenten der Arbeit des Humboldt-

Schüler*innenkollegs sollen sichtbar gemacht werden. Doch diese simple Formulierung birgt 

bereits einige Herausforderungen. So ist es bspw. von Bedeutung, dass für dieses 

Sichtbarmachen alle beteiligten Akteur*innen identifiziert und in den Blick genommen werden. 

 
Abb. 2-1: Beteiligte Akteur*innen des Humboldt-Schüler*innenkollegs 

Das Schaubild zeigt, dass das Kolleg aus vielen verschiedenen Akteur*innen besteht, die in 

drei grobe Gruppen aufgeteilt werden können: Schule, Hochschule und Sonstige. Auf der Seite 

der Schule finden sich vor allem die Schüler*innen, für die das Angebot der Begleitung der 

fünften Prüfungskomponente im Abitur und der Zukunftscampus Neue Lehrkräfte für Berlin 

gedacht ist. Allerdings sind an dieser Stelle auch die Eltern zu erwähnen, da sie im Bereich des 

Elterncafés als primäre Rezipienten auftreten. Somit werden auch die Eltern im Rahmen der 

Evaluation befragt. 

Allerdings nimmt das Konzept gegenwärtig nur in Ansätzen Lehrer*innen in den Blick, um deren 

Anforderungen, Hoffnungen und Erwartungen an das Schüler*innenkolleg systematisch zu 

erheben und zu erforschen. Die zweite große Gruppe stellt die Hochschule dar, was in diesem 

Fall das Projekt selbst meint. Dabei ist die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen in 

einer besonderen Rolle, da sie die Evaluation konzipiert und durchgeführt haben, womit von 

einer internen Evaluation gesprochen werden kann. Die studentischen Mitarbeiter*innen sind 

in den jeweiligen Arbeitsbereichen von zentraler Bedeutung, da sie direkt mit den 

Schüler*innen oder den Eltern arbeiten und somit die konzeptionierten Inhalte vermitteln 

sollen. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wurde noch keine Methode gefunden, die sich 

sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren lässt und zudem valide und aussagekräftige Ergebnisse 

liefern würde.  

HSK
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Legende 

WiMis: Wissenschaftliche 
Mitarbeiter*innen;  

SMA: studentische 
Mitarbeiter*innen;  

SuS: Schüler*innen;  

LuL: Lehrer*innen 
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Als dritte Gruppe wurden Sonstige angegeben, da sich das Projekt in einem dynamischen 

Umfeld befindet und es durchaus möglich ist, dass im Laufe der Projektlaufzeit weitere Akteure 

mit in den Blick genommen werden müssen. 

 

2.1 Evaluation zum Arbeitsbereich Betreuung der 5. PK im Abitur 

In Anlehnung an das beschriebene Evaluationskonzept muss die Teilevaluation der Betreuung 

der fünften Prüfungskomponente in diesem inhaltlichen und logischen Kontext gesehen 

werden. Um die Wirkung der Maßnahmen, fokussiert auf die Schüler*innen, messen und 

annähernd interpretieren zu können, wurde ein Design mit drei Messzeitpunkten gewählt.  

• pre-test: vor Beginn der Betreuung (nach dem Workshop zum Auftakt) 

• post-test: kurz vor der Prüfung (am Ende des Schuljahres) 

• follow-up-test: ein Jahr nach dem Abitur 

Das Design hat sich in weiten Teilen bewährt, jedoch konnte durch die follow-up-Befragung 

lediglich ein sehr kleiner Teil der Schüler*innen erreicht werden, sodass diese wichtigen Daten 

nur vereinzelt vorhanden sind. In den kommenden Jahrgängen wurde deshalb verstärkt auf 

stärkere Kommunikation (u.a. durch einen reaktivierten Auftritt im sozialen Netzwerk 

Facebook) mit den Schüler*innen gesetzt, um auch nach der Teilnahme an den Angeboten des 

Kollegs mit den Schüler*innen in Kontakt bleiben zu können. Zudem wurden alle Fragebögen 

in die Software „LimeSurvey“ übertragen, sodass eine Beantwortung der Fragen jetzt auch 

online möglich ist. 

 

2.2 Evaluation zum Arbeitsbereich Elterncafé 

Auf der Ebene der Schule werden in diesem Konzept auch die Eltern mit in den 

Untersuchungsfokus gerückt. 

Als Instrument wurde ein papierbasierter Fragebogen eingesetzt, der eine hohe 

Beteiligungsquote ermöglicht und anderseits auch eine Umsetzung, bei der Nachfragen zum 

Fragebogen schneller möglich sind. Die Messung wird einmalig durchgeführt, wobei der 

Zeitpunkt individuell auf den jeweiligen Durchgang angepasst werden muss. Ziel ist es, den 

Fragebogen jeweils am Ende der Veranstaltungsreihe, ergo unmittelbar nach der dritten 

Veranstaltung, einzusetzen.  

Bei dieser Befragung geht es weniger um die Ermittlung der Ausprägung von psychologischen 

Konstrukten, sondern vielmehr um die strukturierte Aufnahme eines Meinungsbildes. Dadurch 

sollen die angebotenen Leistungen reflektiert werden können, um auf die Rückmeldungen 

reagieren zu können. 
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3. Ergebnisse 

Alle Berechnungen und Abbildungen wurden mit dem Programm SPSS 24 von IBM durchgeführt 

beziehungsweise erzeugt. Fehlende Werte, die in Abweichung von der gesamten Stichprobe 

auftauchen, entstanden durch Auslassungen bei Ausfüllen des Fragebogens, nur einer 

Teilnahme bei einzelnen Befragungen (entweder nur pre-test oder ab post-test) oder missings, 

wenn Eintragungen nicht eindeutig waren und deshalb nicht gewertet werden konnten. 

Eine letzte Vorbemerkung betrifft die dargestellten Abbildungen und Tabellen. Diese sind 

allesamt selbst hergestellt beziehungsweise durch das Programm SPSS 24 erstellt worden und 

bedürfen daher keiner weiteren Quellenangabe. Als Datenbasis dient die dargestellte Befragung 

aus den bisherigen Befragungen (seit 2015). 

 

3.1 Ergebnisse im Bereich Schüler*innen (Betreuung der 5. PK im 

Abitur) 

Im bisherigen Verlauf der Betreuung nahmen 215 Schüler*innen an den Befragungen zur 

Betreuung der 5.PK teil. Folgende Verteilungen ergeben sich für diese Gruppe dabei. 

Zu den Teilnehmenden 

Tab. 3-1: Verteilung der Geschlechter 

Kategorie Häufigkeit Anteil in % 
weiblich 227 65,2 
männlich 83 23,9 
fehlend 38 10,9 
Gesamt 348 100,0 

 

Tab. 3-2: Verteilung des Migrationshintergrundes 

Kategorie Häufigkeit Anteil in % 
kein Migrationshintergrund 46 13,2 
Migrationshintergrund 195 56,0 
fehlend 107 30,7 
Gesamt 348 100,0 

 

Tab. 3-3: Verteilung des sozioökonomischen Hintergrunds (dichotom) 

Kategorie Häufigkeit Anteil in % 
akademischer Hintergrund 73 21,0 
nicht-akademischer Hintergrund 151 43,4 
fehlend 124 35,6 
Gesamt 348 100,0 
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Auffällig ist, dass die Verteilungen hinsichtlich dieser drei Kategorien sehr unterschiedlich sind. 

Bei den Konstrukten Migrationshintergrund sowie sozioökonomischer Hintergrund überrascht 

dies aufgrund der Schüler*innenschaft der Partnerschulen nicht wirklich, bezüglich des 

Geschlechts jedoch war diese Verteilung nicht einkalkuliert und findet auch keine oberflächliche 

Erklärung. In diesem Bereich wurden jedoch keine weiteren Aspekte erhoben, welche dieses 

Faktum statistisch erklären könnten.  

Die fehlenden Werte erklären sich dadurch, dass manche Teilnehmer*innen an der ersten 

Befragung nicht teilgenommen oder manche Angaben ausgelassen haben. Bei der zweiten und 

dritten Befragung werden die persönlichen Daten nicht erhoben. 

Zu den Erwartungen 

An das Humboldt-Schüler*innenkolleg werden folgende Erwartungen gerichtet: 

 

Tab. 3-4: Auswertung des offenen Codierens der Schüler*innen-Antworten zu den 

Erwartungen  

Kategorie Auszählung Ankerbeispiel 
Hilfe 5. PK allgemein 158 „dass Sie mir bei der 5. PK helfen“ 

Individuelle Hilfe und Beratung  57 „Dass sie sich ausgiebig mit 

unseren Problemen beschäftigen 

und uns dementsprechend die 

nötigen Hilfestellungen geben 

können“ 

Struktur und Zeit 38 „Dass ich gut strukturiert arbeiten 

kann und auch damit Erfolge 

haben kann“ 

Note/Ergebnis 27 „Dass Sie mir helfen, damit ich 

meine Prüfung mit einer guten 

Note abschließen kann“ 

Präsentation 26 „Hilfe bei der Ausarbeitung des 

Vortrags“ 

Universität/wissenschaftliches 

Arbeiten 

23 „Ich will wissenschaftliches 

Arbeiten lernen“ 
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Zur Teilnahme 

Es zeigt sich, dass die Teilnehmenden, die auch bis zum Ende der Betreuung dabei waren, 

zumeist öfter als viermal am Seminarkurs teilgenommen haben. 

 

Tab. 3-5: Verteilung der Teilnahmehäufigkeiten am Seminarkurs 

Antwortmöglichkeiten Anzahl Anteil 

gar nicht 3 2,2 

einmal 13 9,4 

zweimal 15 10,9 

dreimal 26 18,8 

viermal 18 13,0 

öfter als viermal 63 45,7 

Gesamt 138 100,0 

 

Zu den Aspekten der Betreuung 

Zusätzlich wurde bei den Teilnehmenden erfragt, wie sie die Seminare sowie die Einzeltermine 

an sich empfunden haben. Die offenen Antworten wurden durch Offenes Codieren wie folgt 

ausgewertet 

 

Tab. 3-6: Auswertung des offenen Codierens der Schüler*innen-Antworten zu den 

positiven Aspekten der Betreuung 

Kategorie Auszählung Ankerbeispiel 
Exposé 53 „Besonders hilfreich waren die Tipps 

bezüglich des Exposés, denn diese 

verhalfen uns zu einer guten Struktur 

und einem korrekten Aufbau. Wie ein 

Exposé in richtiger Form verfasst 

wird, war mir vorher nicht bekannt 

(z.B. Absätze, Schriftart etc.)“ 

Gliederung 25 „Erläuterung von AFB1, AFB2, AFB3 

war sehr hilfreich“ 
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Power-Point-Präsentation 18 „Seminar zur Erstellung einer 

Präsentation“ 

Argumentationsstruktur 15 „Besonders hilfreich für mich, war die 

Argumentationsstruktur, also die 

Hilfe meine Analyse in der 

Präsentation richtig zu 

argumentieren“ 

Recherche 15 „Gute Quellen heraussuchen“ 

Sonstiges 11 „Ich fand alle Aspekte aus den 

Kursen wichtig, weil mich alle 

Aspekte ein Stück näher an mein Ziel 

geführt haben“ 

Themen- und Thesenfindung 11 „die Möglichkeit von meinen Ideen zu 

berichten und eine sofortige 

Rückmeldung zu erlangen“ 

Einzeltermine 6 „Die Einzeltermine haben mir echt 

viel geholfen. Danke dafür“ 

Interview 2 „zur Führung eines Interviews“ 

Probepräsentation 2 „Probepräsentation“ 

 

 

Tab. 3-7: Auswertung des offenen Codierens der Schüler*innen-Antworten zu den 

fehlenden Aspekten der Betreuung 

Kategorie Auszählung Ankerbeispiel 
Es hat nichts gefehlt 39 „Für mich hat alles gestimmt! Mir ist 

kein fehlender Aspekt aufgefallen.“ 

Präsentation 17 „Gemeinsames gestalten und 

arbeiten direkt an der Präsentation“ 

Sonstige 13 „Workshop zur Themenfindung“ 

Fachliche Betreuung 5 „eine Fachkraft, die sich mit meinem 

Thema oder Fach auskennt und mich 

demnach besser beraten kann.“ 

Materialien 3 „Musterbeispiele“ 
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Zur Selbsteinschätzung der Schüler*innen 

Neben den Aussagen zu den Angeboten der Betreuung der 5.PK wurden die Schüler*innen 

auch hinsichtlich ihrer Selbsteinschätzung in den Bereichen akademisches Selbstkonzept, 

metakognitive Lernstrategien und Zeitmanagement befragt. Bei den eingesetzten Skalen 

handelt es sich um getestete Kurzskalen. Dabei sind die Referenzwerte der Skalen sowie die 

jeweiligen Werte im Mittel über alle drei Messzeitpunkte der gesamten Jahrgänge aufgeführt. 

                                                           
1 Bei allen Items dieser Skala steht als prompt: „Wenn ich eine etwas schwierigere Aufgabe löse…“ 

Item/Skala M/SD 0 M/SD 1 α 0 α 1 

Ich lerne Dinge schnell. (as1) 
 

2,87/  
.81 

3,06/ 
.54 

 - 

Ich weiß die Antwort auf eine Frage meistens 
früher als die anderen. (as2) 
 

2,39/  
.81 

2,68/  
.64 

 - 

Für gute Noten brauche ich mich nicht 
anzustrengen. (as3) 
 

2,10/  
.89 

2,32/  
.68 

 - 

Es fällt mir leicht, schwierige Aufgaben zu lösen. 
(as4) 
 

2,32/  
.85 

2,55/  
.64 

 - 

Skala akademisches Selbstkonzept 
 

2,42/  
.65 

2,66/ 
.47 

.78 .75 

…bemerke ich, welche Informationen mir noch 
zur Lösung fehlen. (ml1) 
 

2,84/  
.80 

3,00/  
.60 

 - 

…mache ich mir klar, welche Sachen 
(Informationen, Angaben) ich für die Lösung 
brauche. (ml2) 

3,05/  
.75 

3,11/  
.54 

 - 

…versuche ich mir klar zu machen, wie die 
wichtigen Informationen der Aufgaben 
zueinander passen. (ml3) 

2,88/  
.77 

2,98/  
.58 

 - 

…fällt es mir auf, wenn mir noch Informationen 
zur Lösung fehlen. (ml4) 
 
 
 

2,83/  
.82 

3,07/  
.62 

 - 

Skala metakognitive Lernergebnisse1 
 

n.v. 3,04/ 
.43 

.71 .71 
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Legende:  

M=Mittelwert (arithmetisches Mittel); SD=Standardabweichung; 0= Referenzwert; 

1=Daten der Untersuchung, α: Cronbachs Alpha; as=akademisches Selbstkonzept; 

ml=metakognitive Lernergebnisse; z=Zeitmanagement; n.v.=nicht vorhanden. 

 

Zu möglichen Zusammenhängen von statistischen Ausprägungen 

Die Angebote des Humboldt-Schüler*innenkollegs haben primär Schüler*innen im Blick, die 

aus verschiedenen Gründen im statistischen Mittel seltener den Weg an die Hochschule ihrem 

Abitur folgen lassen. Allerdings sind die Angebote in ihrer Bewerbung nicht so ausgelegt, dass 

es Ausschlusskriterien gibt, die eine*r Schüler*in die Teilnahme am Programm verweigern. Im 

Falle der Betreuung der fünften Prüfungskomponente im Abitur ist die Schüler*innenschaft 

dahingehend eingeschränkt, dass es ausgewählte Partnerschulen gibt, an denen die 

Schüler*innen angesprochen und entsprechend angeworben werden. Bei diesen Schulen 

handelt es sich um Partnerschulen der Humboldt-Universität zu Berlin (mit einer Ausnahme), 

bei denen die Schüler*innenschaft allerdings traditionell bereits eher der angestrebten Klientel 

des Kollegs entspricht. Allerdings ist dies nur größtenteils der Fall, wodurch es eben auch 

Schüler*innen gibt, die über einen akademischen Hintergrund verfügen. Daher interessiert die 

Frage, ob der akademische Hintergrund eine Auswirkung auf die Entscheidung zur Teilnahme 

am Programm hat. 

  

Beim Lernen halte ich mich an einen bestimmten 
Zeitplan. (z1) 
 

2,80/  
1,15 

2,76/ 
1,15 

 - 

Ich lege bestimmte Zeiten fest, zu denen ich dann 
lerne. (z2) 
 

2,90/  
1,25 

2,92/  
1,20 

 - 

Ich lege die Stunden, die ich täglich mit Lernen 
verbringe, durch einen Zeitplan fest. (z3) 

2,18/  
1,13 

2,10/ 
1,11 

 - 

Ich lege für jede Lernphase eine bestimmte 
Zeitdauer fest. (z4) 
 

2,55/  
1,14 

2,45/  
1,22 

 - 

Skala Zeitmanagement 
 

n.v. 2,55/ 
.97 

.83 .84 
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Tab. 3-8: Ergebnis der Varianzanalyse zum Zusammenhang von sozialem 

Hintergrund (dichotom) und der Entscheidung zur Teilnahme am Humboldt-

Schüler*innenkolleg 

Fester Faktor df F p η2 

ISEI_dich 1 .456 .500 -.003 

Legende: ISEI_dich=soziale Herkunft dichotomisiert (akademischer vs. nicht-

akademischer Hintergrund; df: Freiheitsgrade; F=F-Wert; p=Wahrscheinlichkeit; 

η2=partielles Eta-Quadrat. 

 

Die aufgestellte Frage kann in dieser Stichprobe durch die aufgeführten Ergebnisse deutlich 

verneint werden. Demnach hat die soziale Herkunft keinerlei Auswirkungen darauf, ob sich 

Schüler*innen für oder gegen die Teilnahme am Angebot des Kollegs entscheiden. Hierbei kann 

auch die bereits erwähnte, ungleiche Verteilung der beiden Gruppen (akademischer vs. nicht-

akademischer Hintergrund) eine Rolle spielen.  

 

Eine Hoffnung, die sich mit der Durchführung des Programms einstellt, ist, dass die 

Schüler*innen, welche das Programm durchlaufen haben, hinterher über ein höheres 

akademisches Selbstkonzept verfügen. 

 

Tab. 3-9: Deskriptive Statistiken zur Ausprägung des akademischen Selbstkonzepts 

Akademisches Selbstkonzept M SD N 

pre-test 2,62 .475 238 

post-test 2,78 .575 139 

Legende:  

M=Mittelwert (arithmetisches Mittel); SD=Standardabweichung; N=Fallzahl 

 

Die Auswertung zeigt, dass ein Mittelwertsunterschied vorhanden ist und dieser auch in die 

angestrebte Richtung zeigt. Die statistische Auswertung mittels Mittelwertsvergleichs zeigt, 

dass dieser Unterschied statistisch hoch signifikant ausfällt, weshalb die oben aufgestellte 

Hoffnung bestätigt werden kann. 

 

Mit Blick auf die follow-up-Daten können zwei wichtige Aspekte berichtet werden. Der 

angenommene Unterschied, dass Schüler*innen, die ein Studium angetreten haben, über ein 

höheres akademisches Selbstkonzept verfügen als zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung für ein 
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Studium (post-test), kann für die bisher vorliegenden Daten bestätigt werden, wobei auch 

dieser Unterschied statistisch hoch signifikant ausgeprägt ist. 

Eine weitere Annahme war, dass Schüler*innen, die ein Studium aufgenommen haben, über 

ein höheres Zeitmanagement verfügen als diejenigen, die kein Studium aufgenommen haben. 

Der Blick auf die deskriptiven Daten zeigt deutlich, dass diese Annahme für die vorliegende 

Stichprobe zutrifft. 

 

Tab. 3-10: Deskriptive Statistiken der Ausprägung des Zeitmanagements nach zwei 

Gruppen (follow-up-test) 

Zeitmanagement M SD N 

Studium aufgenommen 2,58 .842 15 

Studium nicht aufgenommen 2,14 .593 11 

 

Geglückte Übergänge und Beratungsbedarfe  

Ca. 60% der follow-up-befragten Schüler*innen haben ein Studium angetreten, die anderen 

40% absolvierten Praktika, Auslandsaufenthalte sowie Freiwilligendienste. Über 60% der 

Befragten gaben an, dass sie gerne zukünftig weiter durch die PSE bzw. das Humboldt-

Schüler*innenkolleg unterstützt werden möchten. Besonders großen Bedarf sehen die 

Teilnehmenden in den Bereichen Studienwahlberatung und einer generellen Unterstützung im 

Studienverlauf. 

 

3.2 Ergebnisse aus der Fortbildung für Lehrkräfte 

Im Oktober 2017 konnte das Humboldt-Schüler*innenkolleg erstmalig eine Veranstaltung für 

Lehrkräfte durchführen. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Partnerschule@HU“ des 

Humboldt-Partnerschulkollegs konnte die Lehrkräftefortbildung zur Betreuung der 5. PK im 

Abitur durchgeführt werden. An dieser nahmen 18 Lehrkräfte und zwei Lehramtsstudierende 

teil. Entgegen der anderen Formate des Kollegs wurde am Ende dieser Veranstaltung lediglich 

eine Veranstaltungsevaluation mittels Punkten auf einer Zielscheibe ermittelt. Diese war in 

verschiedene Bereiche unterteilt und gab Auskunft über die Bewertung der einzelnen Aspekte: 

näher zur Mitte bedeutete eine hohe Zufriedenheit oder Zustimmung, die weiter nach außen 

führenden Kreise schwächten diese Zustimmung entsprechend ab. Die abgefragten Bereiche 

waren unter anderem Inhalt, Praxisbezug und Verständlichkeit. Da es bei dieser Form der 

Evaluation nicht um eine eindeutige Quantifizierung der Antworten geht, sondern primär um 

ein Stimmungsbild, kann auch nur über eben dieses berichtet werden. 
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Insgesamt fiel das Stimmungsbild sehr positiv aus. Besonders erfreulich war die besonders 

hohe Zufriedenheit im Bereich Praxisbezug, da dieser auch im Fokus während der Planung der 

Veranstaltung stand. Nennenswerte Ausreißer hinsichtlich einer negativen Bewertung der 

Veranstaltung waren nicht zu beobachten. 

Aufgrund des positiven ersten Eindrucks wurde die Veranstaltung im Oktober 2018 erneut 

angeboten und mit sieben Lehrkräften durchgeführt. Hierbei bestätigte sich das positive Bild 

des ersten Durchgangs und führte dazu, dass die Veranstaltung im Mai 2019 erstmalig als 

Fortbildung für alle Lehrkräfte des Landes Berlin angeboten wurde. Inhaltlich wird die 

Veranstaltung noch einmal erweitert, vor allem die Aspekte der Problemfrage sowie der 

Bewertung sind dabei von zusätzlichem Interesse. Die zwei weiteren Durchführungen waren 

schnell ausgebucht, wurden von ca. 25 Personen besucht und grundlegend positiv evaluiert. 

Angemerkt wurde der Wunsch nach noch deutlicherem Praxisbezug. 

 

3.3 Ergebnisse im Bereich Eltern (Elterncafé) 

Im Zentrum der Evaluation der Eltern stehen die drei Bereiche Inhalte der Veranstaltungen, 

Verständlichkeit und Interaktion sowie die Nachhaltigkeit des Elterncafés. Unterschieden 

werden die Berichtsbereiche nach der Langversion (reguläre Version mit Schüler*innen und 

Eltern im Rahmen von vier Veranstaltungen verteilt über mehrere Wochen an verschiedenen 

Standorten) sowie der Kompaktversion (mehrstündiger Workshop mit Schüler*innen in der 

Schule an einem Tag (i. d. R. Pflichtveranstaltungen der Schule). Der Bereich der Nachhaltigkeit 

wird im Rahmen der Kompaktversion nicht erhoben. 

3.3.1 Langversion 

Zum Inhalt der Veranstaltungen 

Im Schnitt bewerten ca. 85% der Befragten das Konzept des Elterncafés als gute Möglichkeit, 

sich über das Lehramtsstudium sowie den Beruf einer Lehrkraft zu informieren.  

Untenstehende Tabelle zeigt zudem, dass die Inhalte größtenteils als „neu für mich“ bewertet 

wurden. 

 

Tab. 3-11: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte waren neu für mich.“ (Langversion) 

Antwortmöglichkeiten Anzahl Anteil 

trifft nicht zu 8 4,7 

trifft teilweise zu 52 30,6 

trifft überwiegend zu 61 35,9 
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trifft voll zu 46 27,1 

fehlend 3 1,8 

Gesamt 170 100,0 

 

Zur Verständlichkeit und zur Interaktion 

Der zweite Bereich nimmt den Charakter der Veranstaltungen mehr in den Blick. Erklärtes 

Anliegen des Elterncafés ist es, die Informationen über das Studium und den Lehrer*innenberuf 

so zu vermitteln, dass sie alle, die sich dafür interessieren, aufnehmen und verstehen können. 

Dabei wird besonders Wert auf die Sprache gelegt, die sich etwas vom universitären 

Sprachduktus lösen soll, um Außenstehenden trotzdem Einblicke ermöglichen zu können. Wenn 

dieses Vorhaben jedoch scheitert, regt das Elterncafé stets zum Austausch und zur Nachfrage 

an. Demnach ist die Interaktion ein ebenso wichtiger Bestandteil der Veranstaltungsreihe, 

weshalb die Bewertung dieser Aspekte wichtige Erkenntnisse für den Arbeitsbereich liefern. 

 

Bei einer Bewertungsmöglichkeit zwischen 1 (trifft nicht zu) und 4 (trifft voll und ganz zu) 

bewerteten die Teilnehmer die Aussage („Die Atmosphäre war angenehm“) im arithmetischen 

Mittel mit 3,50, was eine sehr positive Bewertung der Atmosphäre darstellt und offensichtlich 

auf ein Wohlfühlen während der Veranstaltungen hindeutet.  

Bezüglich der sprachlichen Angemessenheit der Referierenden gaben ca. 75% der Befragten 

an, dass sie in diesem Punkt voll zufrieden sind. 

 

Aufgrund der Ausrichtung des Elterncafés scheint es ebenfalls interessant zu sein zu 

überprüfen, ob eine angenehme Atmosphäre dazu führt, dass die Teilnehmer die Möglichkeit 

zum Austausch sehen. Statistisch ausgedrückt handelt es sich dabei um eine Regression. In 

den bisherigen Jahrgängen hat sich diesbezüglich noch keine eindeutige Tendenz gezeigt. In 

einem Jahr konnte eine signifikante Regression nachgewiesen werden, im anderen Jahr noch 

nicht. Betrachtet man alle Jahrgänge zusammen, erhält man ein signifikantes Ergebnis, sodass 

die Hypothese durchaus weiterverfolgt werden kann. 

Eine zweite Vermutung betrifft den Zusammenhang der positiven Atmosphäre und der 

sprachlichen Angemessenheit der Vortragenden, welcher mittels einer Korrelation überprüft 

werden kann. Die Berechnung zeigt einen signifikanten mittelstarken Korrelationswert, sodass 

auch dieses Ergebnis bestätigt werden kann. 
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Zur Nachhaltigkeit 

Der Begriff der Nachhaltigkeit wird gerne genutzt, um auf die langfristigen Wirkungen einzelner 

Maßnahmen einzugehen. In diesem Kontext wird der Begriff Nachhaltigkeit jedoch etwas 

anders benutzt. Da es sich um ein drittmittelfinanziertes Projekt handelt, muss die Frage 

gestellt werden, ob die hier durchgeführten Veranstaltungen auch dauerhaft durchgeführt 

werden sollten. Neben den Erfahrungen und Erkenntnissen der durchführenden Personen sind 

die Teilnehmenden am ehesten in der Lage, diese Frage zu beantworten. Vor allem das Format 

unterscheidet sich von anderen Informationsveranstaltungen, wodurch sich die Frage nach der 

Gesamtbewertung im Besonderen stellt. Insgesamt wird das Format zu 96% weiterempfohlen. 

3.3.2 Kompaktversion 

Auch innerhalb der Kompaktversion muss noch einmal differenziert werden. Zu Beginn wurde 

diese in zwei Veranstaltungen als Vortrag mit Diskussionsanteilen, danach jedoch in einer 

offeneren Form mit kooperativen und freien Lernformen durchgeführt. Daher folgen hier die 

Unterteilungen nach Kompaktversion 1 (Vortragsform) und Kompaktversion 2 (Offene Form). 

In Zukunft wird nur noch die offene Form durchgeführt werden. 

Zum Inhalt der Veranstaltungen (Kompaktversion 1) 

Die teilnehmenden Schüler*innen halten das Konzept der Veranstaltung zu ca. 90% für eine 

gute bis sehr gute Möglichkeit, sich über das (Lehramts-)Studium in Berlin zu informieren.  

 

Tab. 3-12: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte waren neu für mich.“ (Kompaktver. 1) 

Antwortmöglichkeiten Anzahl Anteil 

trifft nicht zu 12 11,4 

trifft teilweise zu 44 41,9 

trifft überwiegend zu 29 27,6 

trifft voll zu 14 13,3 

fehlend 6 5,8 

Gesamt 105 100,0 

 

Dass die Inhalte neu für sie waren, bewerten deutlich weniger Schüler*innen als in der 

Langversion. 
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Zur Verständlichkeit und zur Interaktion (Kompaktversion 1) 

Die Aussage („Die Atmosphäre war angenehm“) wird bei einer Bewertungsskala von 1 bis 4 im 

arithmetischen Mittel mit 3,17 bewertet, was ebenfalls eine sehr positive Bewertung der 

Atmosphäre darstellt, wenngleich sie etwas unter dem Wert der Langversion liegt. Ähnlich 

verhält es sich bezüglich der sprachlichen Angemessenheit der Referierenden, mit welcher ca. 

70% der Teilnehmenden voll zufrieden sind. 

Da es sich um eine Pflichtveranstaltung der Schule handelt, erscheint der Aspekt der erfüllten 

Erwartungen seitens der Schüler*innen ebenfalls interessant. Dazu lassen sich folgende Werte 

berichten: 

Tab. 3-13: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte des Workshops entsprachen meinen 

Erwartungen.“ (Kompaktversion 1) 

Antwortmöglichkeiten Anzahl Anteil 

trifft nicht zu 2 1,9 

trifft teilweise zu 13 12,4 

trifft überwiegend zu 47 44,8 

trifft voll zu 38 36,2 

fehlend 5 4,8 

Gesamt 105 100,0 

 

Hier zeigt sich ein deutliches Übergewicht zur Seite der erfüllten Erwartungen, was besonders 

für eine Pflichtveranstaltung sehr erfreulich ist. 

 

Zum Inhalt der Veranstaltungen (Kompaktversion 2) 

Das Konzept der offenen Form der Veranstaltung hingegen halten ca. 80% der Schüler*innen 

für eine gute bis sehr gute Möglichkeit, sich über das (Lehramts-)Studium in Berlin zu 

informieren. Entsprechende Kommentare in den dafür vorgesehenen Feldern zeigten, dass 

viele der Teilnehmenden solche verpflichtenden Veranstaltungen unabhängig vom Thema für 

unnötig hielten. Die bisherigen Daten stützen sich jedoch lediglich auf eine Schule, sodass es 

hier unbedingt weiterer Daten bedarf, um dieses Ergebnis zu verifizieren.  
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Tab. 3-14: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte waren neu für mich.“ (Kompaktver. 2) 

Antwortmöglichkeiten Anzahl Anteil 

trifft nicht zu 12 22,6 

trifft teilweise zu 23 42,6 

trifft überwiegend zu 11 20,4 

trifft voll zu 7 13,0 

fehlend 1 1,9 

Gesamt 54 100,0 

 

Dass die Inhalte neu für sie waren, bewerten, ähnlich zur Kompaktversion 1, deutlich weniger 

Schüler*innen als in der Langversion. Auch hier sollte die bisher geringe Auswahl an besuchten 

Schulen sowie die fehlende Freiwilligkeit zur Teilnahme am Angebot berücksichtigt werden.  

Zur Verständlichkeit und zur Interaktion (Kompaktversion 2) 

Die Aussage („Die Atmosphäre war angenehm“) wird bei einer Bewertungsskala von 1 bis 4 im 

arithmetischen Mittel mit 3,43 bewertet, was ebenfalls eine sehr positive Bewertung der 

Atmosphäre darstellt, die sich ähnlich zum Wert der Langversion verhält und dadurch ebenfalls 

positiver ausfällt als bei der Kompaktversion 1 in Vortragsform. Bezüglich der sprachlichen 

Angemessenheit der Referierenden waren ca. 67% der Teilnehmenden voll zufrieden, was sich 

in ähnlichen Bereichen im Vergleich zur Langversion sowie zur Kompaktversion 1 bewegt. 

Auch in der Kompaktversion 2 soll der Aspekt der Erwartungen berichtet werden: 

 

Tab. 3-15: Ergebnisse zum Item: „Die Inhalte des Workshops entsprachen meinen 

Erwartungen.“ (Kompaktversion 2) 

Antwortmöglichkeiten Anzahl Anteil 

trifft nicht zu 3 5,6 

trifft teilweise zu 10 18,5 

trifft überwiegend zu 23 42,6 

trifft voll zu 11 20,4 

fehlend 7 13,0 

Gesamt 54 100,0 
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Hier zeigt sich ein, im Vergleich zur Kompaktversion 1, ähnlich starkes Übergewicht zur Seite 

der erfüllten Erwartungen, was besonders für eine Pflichtveranstaltung sehr erfreulich ist. 

Durch die offene Form der Kompaktversion 2 wurde als Strukturierungs- und Sicherungshilfe 

ein Laufzettel entwickelt, auf dem die Teilnehmenden Stationen finden und dazugehörige 

Erkenntnisse und Ergebnisse eintragen können. 

Für gut 70% der Teilnehmenden war der Laufzettel sinnvoll und konnte ihnen helfen, die 

verschiedenen Angebote zu überblicken und zu dokumentieren. Immerhin 40% der 

Teilnehmenden gaben an, dass sie die Erkenntnisse des Tages, die sie auf dem Laufzettel 

festgehalten haben, auch bei der zukünftigen Studienentscheidung nutzen möchten. 

 

  



   
 

Seite 21 von 22 
 

PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)  
der Humboldt-Universität zu Berlin 
 

Literaturverzeichnis 

Bargel, H. & Bargel, T. (2010): Ungleichheiten und Benachteiligungen im Hochschulstudium 

aufgrund der sozialen Herkunft der Studierenden. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. 

Baumert, J., Bos, W. & Lehmann, R. (Hrsg.) (2001): TIMSS/II. Dritte Internationale 

Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie – Mathematische und 

naturwissenschaftliche Bildung am Ende der  Schullaufbahn. Bd. 1: Mathematische und 

naturwissenschaftliche  Grundbildung am Ende der Pflichtschulzeit. Opladen: Leske + 

Budrich. 

Baumert, J., Stanat, P. & Watermann, R. (Hrsg.) (2006): Herkunftsbedingte Disparitäten im 

Bildungswesen. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000. Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften. 

Becker, R. (2007): Lassen sich aus den Ergebnissen von PISA Reformperspektiven für die 

Bildungssysteme ableiten? Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 29: 1, 

13-31. 

Bieber, T., Martens, N., Windzio, K. & Dennis, M. (2014): Boundary-less education policy? 

Empirical evidence for PISA as a world-wide model for national education reforms. 

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 17:4, 141-166. 

Deutsches PISA-Konsortium (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und 

Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske+Budrich. 

Ditton, H. (2011): Entwicklungslinien der Bildungsforschung. Vom deutschen Bildungsrat zu 

aktuellen Themen. In: H. Reinders, H. Ditton, C. Gräsel & B. Gniewosz (Hrsg.): 

Empirische Bildungsforschung. Strukturen und Methoden. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 29-44. 

Drewek, P. (2008): Entwicklungsformen der Schulforschung in Deutschland und in den 

Vereinigten Staaten vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die  Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg. In: W. Helsper & J. Boehme (Hrsg.): Handbuch der 2., 

durchgesehene und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

35-68. 

Geißler, R. (2005): Die Metamorphose der Arbeitertochter zum Migrantensohn.  Zum Wandel 

der Chancenstruktur im Bildungssystem nach Schicht, Geschlecht, Ethnie und deren 

Verknüpfungen. In: P. A. Berger & H. Kahlert (Hrsg.): Institutionalisierte 

Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert. Weinheim und München: 

Juventa, 71-100. 

Leschinsky, A. (2008): Die Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung der Schulforschung seit 

den 1970er Jahren. In: W. Helsper & J. Boehme (Hrsg.): Handbuch der Schulforschung. 



   
 

Seite 22 von 22 
 

PROFESSIONAL SCHOOL OF EDUCATION (PSE)  
der Humboldt-Universität zu Berlin 
 

2., durchgesehene und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 69-90. 

Peisert, H. (1967): Soziale Lage und Bildungschancen in Deutschland. München: R. Piper & Co. 

Verlag. 

Quenzel, G. & Hurrelmann, K. (Hrsg.) (2010): Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten. 

Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Roeder, P.M. (2003): TIMSS und PISA - Chancen eines neuen Anfangs in Bildungspolitik, -

planung, -verwaltung und Unterricht. Endlich ein Schock mit Folgen? Zeitschrift für 

Pädagogik, 49: 2, 180-197. 

Zlatkin-Troitschanskaia, O. & Seidel, J. (2011): Kompetenz und ihre Erfassung - das neue 

„Theorie-Empirie-Problem“ der empirischen Bildungsforschung? In: O. Zlatkin-

Troitschanskaia (Hrsg.): Stationen empirischer Bildungsforschung. Traditionslinien und 

Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 218-233. 


	Zusammenstellung der Evaluationsergebnisse
	der Angebote des Humboldt-Schüler*innenkollegs
	Stand: Dezember 2019

	1. Einführung
	2. Das Evaluationskonzept
	2.1 Evaluation zum Arbeitsbereich Betreuung der 5. PK im Abitur
	2.2 Evaluation zum Arbeitsbereich Elterncafé

	3. Ergebnisse
	3.1 Ergebnisse im Bereich Schüler*innen (Betreuung der 5. PK im Abitur)
	Zu den Teilnehmenden
	Zu den Erwartungen
	Zur Teilnahme
	Zu den Aspekten der Betreuung
	Zur Selbsteinschätzung der Schüler*innen
	Zu möglichen Zusammenhängen von statistischen Ausprägungen
	Geglückte Übergänge und Beratungsbedarfe

	3.2 Ergebnisse aus der Fortbildung für Lehrkräfte
	3.3 Ergebnisse im Bereich Eltern (Elterncafé)
	3.3.1 Langversion
	Zum Inhalt der Veranstaltungen
	Zur Verständlichkeit und zur Interaktion
	Zur Nachhaltigkeit
	3.3.2 Kompaktversion
	Zum Inhalt der Veranstaltungen (Kompaktversion 1)
	Zur Verständlichkeit und zur Interaktion (Kompaktversion 1)
	Zum Inhalt der Veranstaltungen (Kompaktversion 2)
	Zur Verständlichkeit und zur Interaktion (Kompaktversion 2)


	Literaturverzeichnis

