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Grundlage von Unterrichtsentwicklung, auch im Rahmen von 
Aktionsforschung:  

Aktions-Reflexions-Kreislauf (Altrichter, Posch & Spann (2018). Lehrerinnen und Lehrer 
erforschen ihren Unterricht) 

Die in diesem Material aufgeführten didaktisch-methodischen Maßnahmen beziehen sich in diesem 
Modell auf das Quadrat „Konsequenzen: Aktionsideen und Handlungsstrategien“, kämen also hier 
erst nach einer Analyse der Ausgangssituation ins Spiel und werden dann in ihrer Wirksamkeit 
evaluiert („Informationssammlung“). – Sie können aber auch im Unterricht erst einmal „einfach so“ 
eingesetzt und ausprobiert werden. 
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Einen Ausgangspunkt für das Entwicklungsprojekt finden 
(s. auch Altrichter, Posch & Spann 2018: 56-58) 
 
 
Um ein Problem oder eine Frage aus der aktuellen Unterrichtspraxis systematisch bearbeiten zu 
können, ist es zunächst notwendig, die Situation genau zu beschreiben und zu analysieren. 
Hierbei soll Ihnen die Beantwortung der folgenden Fragen helfen. 
 
Bitte nehmen Sie sich ca. 30-45 Minuten Zeit, um diese Punkte zu bearbeiten.  
 
Welche Ausgangspunkte / herausfordernden Situationen/ Fragen fallen Ihnen spontan zu Ihrem 
Unterricht ein? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wählen Sie nun einen Ausgangspunkt daraus aus; prüfen Sie vorher, ob die folgenden Kriterien 
erfüllt sind: 

Handlungsspielraum: Stammt diese Frage eigentlich aus meinem Handlungsspielraum – kann ich 
hier etwas beeinflussen oder muss ich andere Personen hinzuziehen? 

Bedeutsamkeit: Wie wichtig ist diese Situation für mich und meine berufliche Lage, wie wichtig für 
meine Schüler:innen und für die Schule? Bin ich bereit, eine gewisse Energie in die Beschäftigung 
mit dieser Situation zu investieren? Habe ich zu dieser Situation den deutlichen Wunsch, zu 
Weiterentwicklung oder erhöhter Klarheit beizutragen? 

Bearbeitbarkeit: Schaffe ich es überhaupt zeitlich, dieses Vorhaben anzugehen oder müssen zu 
viele vorbereitende und begleitende Arbeiten gemacht werden, um die Sache in Gang zu bringen? 
Ist es wahrscheinlich, dass ich mich überfordere? Kann ich mit Unterstützung von Seiten der 
Schulleitung und/oder Kolleg:innen rechnen? 
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Verträglichkeit: Wie verträglich sind Fragestellungen/ Entwicklungsinteressen mit meiner 
sonstigen Tätigkeit? Kann ich einzelne Forschungsaktivitäten auch direkt in den Unterricht 
einbauen (z. B. Gruppengespräche)? 

 
Versuchen Sie nun, diesen Ausgangspunkt möglichst anschaulich festzuhalten. Nutzen Sie zur 

Beschreibung die vier Elemente zur Formulierung eines Ap. für Unterrichtsentwicklungsprojekt 

(Quelle: S. 57 in Altrichter, Posch & Spann; auf S. 58 finden Sie ein Beispiel). 

 

(i) 

 

 

(ii) 

 

 

(iii) 

 

 

(iv) 
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Auswertung und Fazit (s. auch Altrichter, Posch & Spann 2018: 236-266) 
 
 
Sie haben nun die Erprobung Ihrer Methode oder/und Ihres Materials durchgeführt und 
währenddessen und danach die Lernergebnisse und Schüler:innenmeinungen sowie Ihre eigenen 
Beobachtungen in der einen oder anderen Weise dokumentiert. Vielleicht haben Sie auch im 
Nachhinein das Geschehen noch einmal durchdacht und sich einige Gedanken dazu in Ihrem 
Tagebuch oder anderswo notiert. 
Der letzte Schritt ist es nun, sich diese „Daten“ oder „Indikatoren“ anzuschauen und zu beurteilen, 
inwiefern Sie die von Ihnen anvisierten Ziele erreicht haben. Diese hatten Sie zu Beginn der 
Unterrichtsentwicklung festgelegt, z. B. spezifisches Wissen, ausgewählte sprachliche oder andere 
Fähigkeiten, Einstellungen der Schüler:innen zum Lernen, einem bestimmten Lerngegenstand oder 
hins. des eigenen Selbstbildes. Sie sollten versuchen, die intendierten Ziele für die Auswertung 
hinzuzunehmen. 
Hierbei sollen Ihnen die Leitfragen sowie beiden Tabellen helfen. Die Tabellen beziehen sich auf das 
Verfassen von Texten zum gesamten Entwicklungsprojekt, die Gliederung kennen Sie sicherlich von 
wissenschaftlichen Studien. Ziel der Aktionsforschung ist es, dass Lehrer:innen ihre Erkenntnisse 
einem größeren Publikum zugänglich machen, das kann aber auch mündlich innerhalb eines 
kollegialen Workshops sein. Daher teile ich das Material für mögliche Präsentationen hier mit Ihnen. 
 
Dieser letzte Schritt ist für Ihr Projekt zentral. Bitte nehmen Sie sich eine halbe bis eine Stunde 
Zeit, oder wenn notwendig auch mehr, um diese Fragen zu beantworten.  
 
 

Was war mein Weg? 
• Was war die Frage, die mein Erkenntnisinteresse am besten ausdrückt? 
• Was waren meine Ziele bei dieser Unterrichtsreihe/ -maßnahme? 
• Welche Art von Daten habe ich gesammelt? 

• Welche dieser Daten können mir zur Erreichung von welchem (Teil-)Ziel etwas sagen? 
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Was habe ich herausgefunden?  
• Was sagen die Daten über die Zielerreichung aus (erst nur objektiv beschreibend & 
dann interpretierend, gern mit Zitaten oder Bildern etc.)? 
• Wie vertrauenswürdig sind diese Ergebnisse (d. h. wie subjektiv sind diese Daten, 
habe ich vielleicht auch „blinde Flecken“, habe ich etwas nicht erfasst, gibt es soziale 
Erwünschtheit in den Schüler:innenrückmeldungen…)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was bedeutet das für mein Wissen über meinen Unterricht und mein 
zukünftiges Lehren? 
• Wie kann ich meine ursprüngliche erkenntnisleitende(n) Frage(n) 
beantworten? 
• Was habe ich konkret Neues gelernt? 

• Welche Vermutungen haben sich bestätigt, welche Überraschungen gab es? 
• Welche Konsequenzen ziehe ich für mein praktisches Handeln? 
• Welche neuen Fragen sind für mich entstanden? 
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Die folgende Tabelle zeigt, wie die Entwicklung des Unterrichts und die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse in einer größeren Gemeinschaft geteilt werden können. Darin finden Sie die oben 
aufgeführten Fragen unter „Ergebnisse“, „Diskussion“ und Schluss eingebettet. 

 

  

(Altrichter, Posch & Spann 2018: 265) 
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In dieser Übersicht finden Sie einige Fragen, deren sorgfältige Beantwortung eine gute Qualität der 
Darstellung sicherstellen soll. 
 

 

 
Platz für Ihre Notizen, Fragen etc. 
 
 
 

  

(Altrichter, Posch & Spann 2018: 266) 



    

9 
 

Dr. Constanze Saunders, HU Berlin 
Projekt „Lernende Schule und forschende Lehrkräftebildung“ 

Tagebuch schreiben 

Adressat/Adressatin: Nur Sie – es sei denn, Sie möchten das anders. 

Funktion: Das Tagebuchschreiben soll Ihnen dabei helfen, begleitend zu Ihrem Unterrichts-

entwicklungsprojekt Ihre Beobachtungen und weitere Gedanken dazu festzuhalten – es kann auch 

dazu führen, dass Ihnen beim Schreiben neue Gedanken kommen und Sie das Projekt dann anders 

gestalten möchten.  

Inhalte: Der Fokus liegt nicht nur auf den „harten Fakten“ (Was habe ich gesehen/ gehört/ 

erfahren?), sondern auch auf Ihren eigenen Perspektiven (Wie sehe ich das?) und Emotionen (Wie 

habe ich mich dabei gefühlt?). Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Gefühle sind dabei wichtige 

Hinweise auf Entwicklungen oder Herausforderungen, denen man in schwierigen Prozessen 

besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. 

Form: Es bietet sich eine „Kladde“ oder ein digitales Dokument an. Alternativ könnten Sie, wenn Sie 

Ihre Gedanken teilen möchten, einer vertrauten Kollegin/ einem vertrauten Kollegen einen Bericht 

schicken, mit ihr/ ihm frei über die Punkte sprechen oder als „Monolog“ einen Audioaufnahme für 

sich selbst oder Andere erstellen. Eine Visualisierung (Mindmap o. ä.) könnte sich auch anbieten – 

hier sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist allein, dass sie über das Geschehen 

nachdenken und Ihre Gedanken für später festhalten.  

Zeitpunkte/ Häufigkeit: Versuchen Sie regelmäßig (nicht viel) zu schreiben, damit eine Routine 

daraus entstehen kann – vor allem nach Treffen, Gesprächen, Beobachtungen oder Erprobungen 

wäre ein Eintrag sinnvoll und wichtig. 

Formulierungen zum Ausprobieren 

• Ich habe beobachtet/ wahrgenommen, dass/ wie etc. … 
• Ich habe (mich) (dabei) … gefühlt, … 
• Auf mich hat das gewirkt, als ob … 
• Als besonders positiv habe ich heute wahrgenommen, dass/ wie etc. … 
• Ich fand es auffällig, dass/ wie etc. … 
• Mir ist dabei eingefallen, …  
• Als Herausforderung habe ich wahrgenommen, dass/ wie etc. … 
• Ich frage mich…  

Zum Weiterlesen:  

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. 

Kapitel 2. Das Tagebuch: Begleiter des Forschungsprozesses. S. 25-44. 

 

  



    

10 
 

Dr. Constanze Saunders, HU Berlin 
Projekt „Lernende Schule und forschende Lehrkräftebildung“ 

 
Informationen zu „Professionellen Lerngemeinschaften“ (PLGs) in Schulen 
 
 
Zusammenfassung 
 
PLGs sind eine Rahmung des gemeinsamen Lernens im Kollegium einer Schule. Es zählen der 
Gemeinschaftsgedanke, die gegenseitige Unterstützung und der Austausch. PLGs tragen zur 
Qualitätssicherung im Unterricht und zur Professionalisierung von Lehrer:innen bei und leisten 
damit auch einen Beitrag zur Kompetenz-, Schul- und Personalentwicklung der Schule insgesamt. 
 
Voraussetzung für ein gutes Funktionieren einer PLG sind gegenseitiges Vertrauen, Akzeptanz und 
Offenheit hinsichtlich des bestehenden Unterrichts und seiner Betrachtung und ggf. Veränderung. 
PLGs sind schließlich auch Wertegemeinschaften: 
 
„Das gilt selbst dann, wenn nicht alle Werte geteilt werden, sondern nur einige Schlüsselwerte. Als 
Schlüsselwerte professioneller Lerngemeinschaften gelten vor allem eine Kultur der Hilfe und 
Fehlertoleranz. Das bedeutet, dass Fehler nicht als zu tabuierendes Missgeschick verstanden 
werden – in der professionellen Lerngemeinschaft sind Fehler eine Chance zum Lernen.“ (Buhren, 
2018) 
 
Sinnvoll und hilfreich bei den PLGs wäre die Unterstützung durch bzw. der Einbezug der Schulleitung. 
 
 
Mögliche Ausgangspunkte 

Ein Startpunkt für die PLGs könnte z. B. die Frage sein "Was fällt mir an meinem Unterricht gerade 
auf, was beschäftigt mich?". Die Mitglieder erzählen oder schauen sich mittels eines 
Beobachtungsbogens wie dem „SIOP“ ganz konkrete, kleinere Punkte im eigenen Unterricht an (s. 
Arbeitsimpulse als Handout für das 1. Treffen, Seite 2). 

Bei dem „SIOP“ handelt es sich um ein Beobachtungs- und Entwicklungsinstrument (http://hu-
berlin.de/siop-deutsch mit dem Fokus "Auf welche einzelnen Punkte kann ich im sprachsensiblen 
Unterricht achten?" Nach einem ersten Versuch könnten auch andere Punkte, die im Unterricht 
auffallen, gemeinschaftlich besprochen und pädagogische/didaktisch-methodische 
Handlungsmöglichkeiten – auch durch Hinzuziehen von Fachzeitschriften oder Fachliteratur – 
gesucht werden. 
 
Zum Weiterlesen 

Buhren, Claus (2018): „Professionelle Lerngemeinschaften. Teamarbeit in ihrer produktivsten 
Form.“ Deutsches Schulportal. URL (11.3.2024) : https://deutsches-
schulportal.de/expertenstimmen/professionelle-lerngemeinschaften-teamarbeit-in-ihrer-
produktivsten-form/  

Onlineportal für die Schulaufsicht (o. J.). Professionelle Lerngemeinschaften. URL (11.3.24):  
https://www.schulaufsicht.de/qualitaetsentwicklung/professionelle-lerngemeinschaft  
 
 

http://hu-berlin.de/siop-deutsch
http://hu-berlin.de/siop-deutsch
https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/professionelle-lerngemeinschaften-teamarbeit-in-ihrer-produktivsten-form/
https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/professionelle-lerngemeinschaften-teamarbeit-in-ihrer-produktivsten-form/
https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/professionelle-lerngemeinschaften-teamarbeit-in-ihrer-produktivsten-form/
https://www.schulaufsicht.de/qualitaetsentwicklung/professionelle-lerngemeinschaft
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Arbeitsimpulse für die Arbeit in einer PLG zu sprachsensiblem Unterricht (Handout für das erste 
Treffen) 
 
Schritt 1:  
Stellen Sie sich einander vor und erzählen Sie, warum Sie sich für das Treffen entschieden haben 
und was Sie sich davon erhoffen (je 5-10 Minuten). Sammeln Sie die Ideen an der Tafel o. ä. 
 
Schritt 2: 
Schauen Sie sich den Beobachtungsbogen (http://hu-berlin.de/siop-deutsch ) gemeinsam an und 
überlegen Sie, welche der Kategorien oder einzelnen Lehrhandlungen Sie in Ihrem Unterricht bereits 
berücksichtigen. Überlegen Sie dann, welche Sie gern mehr berücksichtigen möchten – eine 
Eingrenzung auf max. drei ist zunächst zu empfehlen.  
 
Schritt 3:  
Besprechen Sie mit einem/einer Kollegen/in, welche dieser drei Lehrhandlungen Sie zuerst 
bearbeiten möchten, und wie Sie das genau machen wollen. Überlegen Sie gemeinsam, wie Sie die 
Wirkungen dieser Lehrhandlung feststellen könnten (Beobachtung, Feedback von den 
Schüler_innen, kollegiale Hospitation, Analyse der entstandenen Texte der Schüler:innen…). 
 
 
Schritt 4 (nach dem 1. Treffen): 
Führen Sie Ihr Vorhaben ein- oder mehrmals durch (zum Vergleich) und notieren Sie sich die 
Wirkungen/ das Ergebnis. 
 
 
Schritt 5 (2. Treffen):  
Stellen Sie die Lehrhandlung und das Ergebnis im nächsten PLG-Treffen vor. Was hat Sie verwundert, 
bestätigt, was fragen Sie sich nun? Besprechen Sie die Ergebnisse in der Gruppe. 
 
 
Schritt 6 (2. Treffen oder danach, zyklisch): 
 erneuter Versuch mit anderer Lehrhandlung 
 oder Schritt 2 
 oder freies Überlegen: "Was fällt mir auf an meinem Unterricht, was beschäftigt mich? Was 

möchte ich daran ändern?“ („Wie passt das nicht zu meinen Vorstellungen von gutem 
Unterricht?“) 
 

 dann wieder zu Schritt 3 etc. 
 

 

Ihre Notizen 

 

http://hu-berlin.de/siop-deutsch

