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Zusammenfassung: Das Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion an-

gehender Lehrkräfte an der Humboldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU) entwi-

ckelt Konzepte für Hochschulseminare, um zukünftige Lehrkräfte auf die Planung, 

Durchführung und Reflexion von inklusivem (Fach-)Unterricht vorzubereiten. Der 

in diesem Beitrag beschriebene Baustein Adaptive didaktische Kompetenz ist der 

Teil einer Reihe von fünf digitalen, an Inklusion orientierten Lehr-Lern-Baustei-

nen, die als Blended-Learning-Einheit entwickelt wurden. Der digitale Teil des 

Bausteins ist für die asynchrone Bearbeitung im Lernmanagementsystem Moodle 

vorgesehen. Alle für den Einsatz in der Lehrkräftebildung konzipierten Bausteine 

thematisieren zentrale Aspekte eines an Inklusion orientieren Unterrichts. Der erste 

Baustein behandelt das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (Di-

MiLL), die Bausteine zwei, drei und vier zielen auf den Aufbau adaptiver Lehr-

kompetenz von angehenden Lehrkräften, der fünfte Baustein adressiert das Thema 

Sprachbildung als immanenten Teil von Inklusion. Ziel dieses dritten Bausteins 

zum Thema Adaptive didaktische Kompetenz ist, das theoretische Wissen zum Di-

MiLL in Planungsperspektiven für das Unterrichten heterogener Lerngruppen zu 

überführen. Auf Basis eines Moodle-Buchs sowie mithilfe einer H5P-Drag-and-

Drop-Aufgabe entwickeln die Studierenden ein sogenanntes Anforderungs- bzw. 

Reflexionsraster, das eine an Inklusion orientierte Unterrichtsplanung ermöglicht, 

die im fachspezifischen Setting näher erörtert wird. Dieser Beitrag beschreibt an-

hand des Materials die asynchrone und eine mögliche synchrone Bearbeitungs-

phase und liefert den didaktischen Kommentar sowie den theoretischen Hinter-

grund dazu. 
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1 Einleitung und Hinführung zum Material 

Die Planung, Durchführung und Reflexion von (Fach-)Unterricht sind anspruchsvolle 

Tätigkeiten, deren Komplexität in inklusiven Lerngruppen noch einmal erhöht wird. Das 

Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU)1 hat sich daher das Ziel gesetzt, zukünftige Lehr-

kräfte im Rahmen der universitären Lehrkräftebildung auf Basis eines „weiten“ Inklusi-

onsverständnisses (Simon, 2019) auf diese Tätigkeiten vorzubereiten. Unter dem Dach 

der Professional School of Education (PSE) haben Wissenschaftler*innen aus verschie-

denen Fachdidaktiken2 und den „Querlagen“ Grundschulpädagogik, Rehabilitationswis-

senschaften, Sprachbildung und digitale Medienbildung teils fachbezogene und teils 

fachübergreifende Hochschulseminare entwickelt, erprobt und evaluiert, um die adap-

tive Lehrkompetenz und die jeweilige Fachkompetenz von Studierenden mit dem Fokus 

auf inklusive Lehr-Lern-Prozesse zu steigern. Für die Seminargestaltung wurde ein Bau-

steinkonzept entwickelt, das – unterteilt in die Themengebiete „Inklusive Didaktik“, 

„Adaptive diagnostische Kompetenz“, „Adaptive didaktische Kompetenz“, „Adaptive 

Klassenführungskompetenz“ und „Sprachbildung“ – sowohl anhand einzelner Bausteine 

als auch in der ganzen Reihe zur Anwendung kommen kann. Die hier beschriebenen 

Materialien stehen als Download zur Integration in das Lernmanagementsystem Moodle 

zur Verfügung. Grundlegende Prinzipien der Bausteine sowie der theoretische Rahmen 

werden ausführlich im Editorial dieses Themenhefts dargestellt. 

Der dritte im Projekt FDQI-HU-MINT entwickelte digitale Lehr-Lern-Baustein zielt 

auf die Förderung der adaptiven didaktischen Kompetenz angehender Lehrkräfte. Auf-

grund der zunehmenden Nutzung des Konstrukts der adaptiven Lehrkompetenz in theo-

retischen und empirischen Forschungsbeiträgen zu inklusiven Unterrichtssettings (z.B. 

Brühwiler & Vogt, 2020; Fischer et al., 2014; Hardy et al., 2019; Parsons et al., 2018; 

Stebler & Reusser, 2017) liegt dem Baustein die Annahme zugrunde, dass eine adaptive 

Didaktik auch die maßgeblichen Kriterien einer inklusionsorientierten Didaktik erfüllt. 

Entsprechend der für FDQI-HU definierten Begriffsnutzung adaptiver Lehrkompe-

tenz liegt das Ziel des Bausteins sowohl im Aufbau und in der Erweiterung adaptiver 

didaktischer Kompetenz im Sinne psychologisch-empirisch messbarer Fähigkeiten und 

Wissensbestände (siehe auch Brühwiler, 2014; vgl. Schmitz et al., 2020) als auch in der 

Selbstreflexion sowie Reflexion z.T. widersprüchlicher bzw. antinomischer Anforderun-

gen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen (z.B. Reiss-Semmler, 2019), wobei für 

Fragen der Didaktik vor allem das Spannungsverhältnis zwischen Individualisierung und 

Vergemeinschaftung relevant erscheint. Dem klassischen didaktischen Dreiecksverhält-

nis zwischen Lehrenden, Lernenden und Lerninhalt folgend (expl. siehe Reusser, 2014), 

zielt der Baustein zudem auf die Erschließung und Reflexion einer adaptiven Didaktik 

als einer Didaktik, die sowohl alle Schüler*innen als Adressat*innen des Fachunterrichts 

annimmt als auch deutlich an den Erfordernissen dieses Faches orientiert ist. 

Zunächst wurde der Baustein für universitäre Lehr-Lern-Settings in Präsenz entwi-

ckelt (vgl. Eckert & Liebsch, 2020), folgt aber auch in der vorliegenden digitalen (Selbst-

lern-)Form den ursprünglich anvisierten Weg- und Zieldimensionen (vgl. Eckert & 

Liebsch, 2020, S. 77f.): In enger Verzahnung mit adaptiver diagnostischer sowie adap-

tiver Klassenführungskompetenz soll die Entwicklung adaptiver didaktischer Kompe-

                                                           
1 Das diesem Artikel zugrunde liegende Vorhaben wird und wurde im Rahmen der gemeinsamen „Quali-

tätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den 

Autorinnen. In der ersten Förderphase (2016–2019) lautete das Förderkennzeichen FKZ 01JA1620, in der 

zweiten (2019–2023) FKZ 01JA1920. Die Internetpräsenz des Projektes ist unter folgendem Link abruf-

bar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu 
2 In der ersten Förderphase waren die Fächer Englisch, Geschichte, Latein, Informatik und Arbeitslehre, in 

der zweiten Förderphase die Fächer Biologie, Mathematik und Physik am Projekt beteiligt. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
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tenz unter Studierenden dazu beitragen, dass sie zukünftig Schüler*innen einen indivi-

duellen „Aufbau von Handlungs-, Wissens- und Denkstrukturen“ (Beck et al., 2008, 

S. 44) sowie die Förderung unterschiedlicher Kompetenzdimensionen im Sinne eines 

weiten Kompetenzverständnisses (Frohn & Heinrich, 2018) ermöglichen. 

Die Bearbeitung des Bausteins durch die Studierenden nimmt etwa 130 Minuten in 

Anspruch; eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Bausteininhalten bezogen auf die 

konkrete fachliche Ausgestaltung kann nachfolgend innerhalb eines synchronen Lehr-

Lern-Settings erfolgen und wird – neben einem knappen Verlaufsplan in Kapitel 3: Das 

Material – in Kapitel 5: Erfahrungen, anhand des Fachs Biologie beispielhaft illustriert. 

Der E-Learning-Bestandteil des Bausteins kann jedoch auch für sich allein eingesetzt 

werden, um Grundlagenwissen für zukünftiges didaktisches Handeln zu schaffen. 

2 Didaktischer Kommentar  

Im Zentrum des Lehr-Lern-Bausteins steht die Gestaltung eines Anforderungs- bzw. Re-

flexionsrasters, das auf dem Didaktischen Modell für inklusives Lehren und Lernen (Di-

MiLL) basiert (siehe den Beitrag zum Baustein „Das Didaktische Modell für inklusives 

Lehren und Lernen (DiMiLL)“ von Liebsch, Marsch & Frohn in diesem Heft). Während 

das DiMiLL als Heuristik entwickelt wurde, um die komplexen Anforderungen an das 

Lehren und Lernen in heterogenen Lerngruppen abzubilden und zueinander in Bezie-

hung zu setzen (vgl. Frohn et al., 2019, S. 8), dient dessen Operationalisierung mittels 

entsprechender Raster der systematischen Verbindung der Modellinhalte für konkrete 

Ansätze in der Planung, Umsetzung und Gestaltung von (Fach-)Unterricht. Die vier Pro-

zessmerkmale des DiMiLL (Partizipation, Kommunikation, Kooperation und Reflexion) 

werden in einem Anforderungsraster mit den vier unterrichtlichen Strukturelementen 

(Ausgangslage, Themen und Inhalte, Erfolgskontrolle und Methoden und Medien) ver-

schränkt, um anhand dieser Verbindungen Teilfragen einer an Inklusion orientierten Di-

daktik systematisch offenzulegen und damit innerhalb einer klaren Struktur bearbeitbar 

zu machen (zur exemplarischen Nutzung eines Anforderungsrasters im inklusionsorien-

tierten Deutschunterricht siehe Frohn & Maar, 2021, S. 62). So werden die z.T. sehr 

komplexen Zusammenhänge des DiMiLL auf einzelne Fragen und Zusammenhänge be-

schränkt, die in ihrer Summe zur Durchdringung des Modells und zu dessen Umsetzung 

in der (Unterrichts-)Praxis beitragen sollen. 

Zusammengefasst soll durch die Überführung der Inhalte des DiMiLL, die die Stu-

dierenden im ersten Baustein kennenlernen, das Gelernte einerseits gefestigt werden; 

andererseits wird damit ein Transfer von deskriptivem Wissen in ein Planungs- (und 

perspektivisch ein Handlungs-)Wissen angestrebt. Dafür werden mögliche didaktische 

Fragestellungen genutzt, die für die Planung und Durchführung von Unterricht in hete-

rogenen Lerngruppen wesentlich erscheinen und sich aus der Verschränkung der o.g. 

Prozessmerkmale und Strukturelemente ergeben. Ein Beispiel für derlei Fragen lautet 

etwa: „[Wie] Können Lernende an der Bestimmung ihrer Ausgangslage beteiligt wer-

den?“ Diese vorformulierten Fragen ordnen die Studierenden in diesem Baustein pas-

senden Knotenpunkten im Raster zu (hier z.B.: „Partizipation“ und „Ausgangslage“). In 

der Vergangenheit wurden in Veranstaltungen von FDQI-HU auch leere Raster genutzt, 

um Studierende selbst entsprechende Fragen – z.B. für geplante Unterrichtsreihen – ent-

wickeln zu lassen, doch verlangt die Form des Selbststudiums Möglichkeiten des auto-

matisierten Feedbacks, die für ein derart offenes Format kaum zu leisten sind. In der 

Bearbeitung des Rasters werden daher anhand konkreter Zuordnungen automatische 

Antworten generiert, die ausweisen, ob die von den Studierenden vorgenommenen Zu-

ordnungen passend erscheinen. Die Automatisierung des Feedbacks hat den Vorteil, dass 

die Studierenden eine unmittelbare Rückmeldung zu den einzelnen Arbeitsschritten er-

halten, was zur Förderung der Motivation und des Kompetenzerlebens beitragen kann 

(Vollmeyer & Rheinberg, 2005). Zwar versperren die geschlossenen Antwortformate 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
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z.T. die weiterführende Reflexion der Inhalte, da diese Art der Vereindeutigung der ei-

gentlichen Komplexität nicht gerecht werden kann, doch sollen eine Vielfalt möglicher 

Zuordnungswege sowie eine gemeinsame Reflexion im Plenum einer allzu vereinfa-

chenden Darstellung entgegenstehen. Gemeinsam soll im Seminar die rahmende Struk-

tur der Baustein-Verortung zwischen Kompetenzorientierung (Vereindeutigung) und 

Strukturtheorie (als mögliche „Ambivalenzen der Interaktion“; Helsper, 2021, S. 168) 

als Professionalisierungsprinzip aufgegriffen werden, indem in der gemeinsamen Be-

arbeitung einerseits klare Handlungsoptionen für die im Raster aufgeworfenen Fragen 

generiert, andererseits widerstreitende Anforderungen sowie mögliche Wege ihrer Ba-

lancierung erörtert werden. Wichtig ist, in der (Nach-)Bearbeitung des Bausteins hervor-

zuheben, dass die im Raster aufgeworfenen Fragestellungen lediglich exemplarisch für 

zahlreiche andere mögliche Fragen stehen, was besonders durch die fachliche Konkreti-

sierung im synchronen Teil verdeutlicht werden kann. 

Im Sinne eines Didaktischen Doppeldeckers (siehe das Editorial von Frohn & Liebsch 

in diesem Heft; vgl. auch Wahl, 2013) sind die digitalen Lehr-Lern-Einheiten inklusi-

onsorientiert gestaltet. Dies betrifft sowohl die Darstellung der Inhalte anhand unter-

schiedlicher medialer Repräsentationsmodi (zu den medialen Repräsentationsformen 

s.u.) als auch die flexibel angelegten Bearbeitungsformen im Hinblick auf das eigene 

Tempo, die Möglichkeit der Partner*innenarbeit oder das eigene Hintergrundwissen. 

Dazu gilt es im Sinne einer adaptiven Didaktik, den Baustein bestmöglich an die Aus-

gangslage der Studierenden anzupassen – besteht in der Lerngruppe etwa kein Wissen 

zu inklusionspädagogischen oder fachdidaktischen Fragen, erscheint es ratsam, vorab 

zusätzliche Informationen bereitzustellen; zudem können besondere Interessenlagen der 

Teilnehmenden die fachliche Fokussierung mitbestimmen (vgl. Eckert & Liebsch, 2020, 

S. 82f.). Diese Ausgangslagenbestimmung ist auch auf Ebene des Faches zu unterneh-

men: Ergibt sich z.B. „aus der Perspektive des Faches ein spezifischer Fokus (z.B. auf 

Medien, Themen und Inhalte etc.)“ (Eckert & Liebsch, 2020, S. 82), kann dieser – ins-

besondere im synchronen Teil – gemeinsam mit den Studierenden adressiert werden, um 

die Fragen des Rasters bestmöglich daran auszurichten. 

3 Das Material3 

Die Bausteine sind insgesamt in ein Konzept des Blended Learning eingebettet, sodass neben 

den hier im Zentrum stehenden (asynchronen) digitalen Lehr-Lern-Einheiten auch ein syn-

chroner Bearbeitungsteil vorgesehen ist. Für den asynchronen Teil gestaltet sich der Ablauf 

wie folgt: 

                                                           
3 Das Material steht als Download zur Verfügung (Online-Supplement 1). Bei der Datei handelt es sich um 

komprimierte Moodle-Backup-Dateien (Dateiformat MBZ), die zur Sicherung und Wiederherstellung von 

Moodle-Kursen gedacht sind. Die Datei enthält den gesamten Kurs, d.h. alle fünf Bausteine, die Einfüh-

rung und das Feedback-Tool inklusive aller Texte, H5P-Anwendungen, Videos, Aufgaben und Bilder. 

Eine Auflistung aller Bausteine finden Sie im Editorial von Frohn & Liebsch in diesem Heft. 

 Zum Einpflegen der MBZ-Datei in einen bestehenden Moodle-Kurs müssen Sie über die entsprechenden 

Rechte verfügen; wenden Sie sich ggf. an die Administrator*innen Ihrer lokalen Moodle-Plattform. Unter 

dem folgenden Link können Sie nachlesen, wie eine Kurswiederherstellung bzw. das Importieren der 

Kurs-Datei in einen bestehenden Kurs funktioniert: https://docs.moodle.org/401/de/Kurswiederherstel 

lung. 

 Aufgrund der CC-BY-SA-Lizenz können Sie den importierten Kurs für Ihren Kontext adaptieren, d.h. 

einzelne Elemente löschen, Ergänzungen vornehmen oder nur Teile weiterverwenden. Bitte beachten Sie, 

dass bestimmte Funktionen in Ihrer Moodle-Version gegebenenfalls nicht oder nur eingeschränkt funkti-

onieren. Prüfen Sie daher jedes einzelne Element vor der Weitergabe an Studierende auf seine Funktions-

fähigkeit. Zwei Elemente sollten Sie in jedem Fall für Ihr Seminarkonzept individualisieren, da diese 

Platzhalter enthalten: den „Image Hotspot“ „Willkommen im Kurs“ und das Moodle-Buch Arbeiten mit 

dem Moodle-Kurs (beide sind Teil der Einführung). 

 Für die Erstellung des Kurses wurde die Moodle-Version 4.1 verwendet. In dieser Version wird bei der 

Kurswiederherstellung zwar der H5P-Inhaltsspeicher übertragen, nicht aber die korrekte Verlinkung der 

einzelnen Anwendungen. Im Kurs selbst finden Sie nur Platzhalter, und es wird gegebenenfalls ein Fehler 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://docs.moodle.org/401/de/Kurswiederherstellung
https://docs.moodle.org/401/de/Kurswiederherstellung
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Tabelle 1: Die Elemente des Bausteins für die asynchrone Bearbeitung (eigene Darstel-

lung) 

Phase Inhalt Medium 

Einstieg 
Die Studierenden sehen ein einführendes 

Video. 
Video 

Hinfüh-

rung 

Die Studierenden lesen zur Einführung 

einen Text.  
Moodle-Buch (PDF) 

Erarbei-

tung 

Die Studierenden bearbeiten eine interak-

tive Präsentation. 
Präsentation (H5P) 

Reflexion 

Die Studierenden reflektieren anhand ei-

nes digitalen Feedback-Bogens knapp die 

Arbeit mit dem Baustein. 

Feedback-Tool von 

Moodle 

 

Das Einführungsvideo erläutert die wesentlichen Inhalte und Ziele des Bausteins. Es 

dient der Einführung und Orientierung. 

Um sich dem Thema Adaptive didaktische Kompetenz zu nähern, lesen die Teilneh-

menden zunächst einen Informationstext, der ihnen als Moodle-Buch zur Verfügung ge-

stellt wird. Diese Moodle-Aktivität bietet die Möglichkeit, Inhalte kapitelweise zu struk-

turieren. 

Den Hauptteil des Bausteins bildet eine sogenannte „Course Presentation“ – dieser 

H5P-Inhaltstyp vereint verschiedene Möglichkeiten, Inhalte darzustellen. In diesem Fall 

werden Texte, Videos und interaktive Elemente verwendet, um die Studierenden an die 

Arbeit mit dem Anforderungsraster heranzuführen. 

Mittels einer Drag-and-Drop-Aufgabe sollen die Studierenden vorformulierte Fragen, 

die sich aus der Verschränkung von Prozessmerkmalen und Strukturelementen ergeben, 

den passenden Feldern im Raster zuordnen. Dafür werden jeweils zwei Fragen per Teil-

aufgabe aufgeworfen, die anschließend von den Studierenden an einer passenden inhalt-

lichen Schnittstelle auf einem Feld im Raster platziert werden. Es folgt eine automati-

sierte Rückmeldung (etwa: „Sie haben eine sinnvolle Zuordnung vorgenommen“; wenn 

es jedoch gar nicht passt, wird ein neuer Versuch angeraten) (vgl. Abb. 1 auf der folgen-

den Seite). Sobald beide Fragen als „sinnvoll zugeordnet“ markiert sind, folgen auf der 

nächsten Seite weiterführende Informationen zu einer der beiden Fragen anhand ver-

schiedener medialer Angebote (vgl. Abb. 2 auf der folgenden Seite). Welche der beiden 

Fragen hier näher erörtert bzw. beantwortet wird, können die Studierenden nicht selbst 

bestimmen; dies hängt von den im System hinterlegten Inhalten ab. 

 

  

                                                           
angezeigt; daher müssen Sie diese Verlinkungen manuell vornehmen. Die H5P-Anwendungen sind ein-

deutig beschriftet, sodass eine Zuordnung leicht möglich ist. Hier können Sie nachlesen, wie Sie H5P 

einbetten: https://docs.moodle.org/401/de/H5P#H5P-Aktivit.C3.A4t_im_Kurs_anlegen. Bitte beachten 

Sie, dass Ihr Text-Editor anders strukturiert sein kann; z.B. können H5P-Elemente auch über „Medien 

einfügen“ eingebettet werden. Wenden Sie sich ggf. an die Administrator*innen Ihrer lokalen Moodle-

Plattform. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
https://docs.moodle.org/401/de/H5P%23H5P-Aktivit.C3.A4t_im_Kurs_anlegen
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Abbildung 1: Die Teilnehmenden füllen das Anforderungsraster schrittweise aus, in-

dem sie vorgegebene Fragen per Drag-and-Drop zuordnen (eigene Dar-

stellung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Die Studierenden erhalten ein multimediales Angebot, das ihnen die 

Möglichkeiten für die Arbeit mit dem DiMiLL näherbringt (eigene Dar-

stellung). 

Nach der ausführlicheren Behandlung einer sich aus der Verschränkung ergebenden 

Frage wird wieder das Raster (nun schon ergänzt um die zuvor gestellten Fragen) einge-

blendet, und ein neues Fragepaar wird präsentiert. Nach und nach wird das Anforde-

rungsraster vollständig ausgefüllt; am Ende der Übung wird es den Studierenden als 

vollständige Datei zur Verfügung gestellt: 

  

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439


Frohn, Liebsch & Marsch 62 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 56–70 https://doi.org/10.11576/dimawe-6439 

Tabelle 2: Eine Variante der Zuordnungen im Raster, die im Baustein bereitgestellt 

wird (eigenen Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowohl der Inhaltstyp „Course Presentation“ als auch „Drag-and-Drop“ erfüllen grund-

sätzlich die Kriterien für die WCAG-Konformitätsstufe AA4 (vgl. h5p.org, 2022, o.S.). 

Allerdings wird auf externe Videos zurückgegriffen (YouTube), bei denen der Untertitel 

gegebenenfalls manuell aktiviert werden muss. Die Drag-and-Drop-Aufgabe ist bisher 

nicht mit sichtbaren Beschriftungen für die Ablageflächen („dropzones“) und bewegli-

chen Objekte („draggables“) ausgestattet, sodass die Barrierefreiheit zumindest einge-

schränkt ist, da eine Bearbeitung mittels Screenreader so erschwert wird; u.U. muss hier 

von der Lehrperson individuelle Hilfestellung geleistet werden. 

Zum Abschluss ermöglicht die Moodle-Aktivität „Feedback“ zum einen die Selbst-

evaluation der Studierenden („Ich konnte die Inhalte und Kernaussagen des Bausteins 

nachvollziehen.“; „Durch die Arbeit an diesem Baustein habe ich mich persönlich und/ 

oder fachlich weiterentwickelt.“) und gibt den Dozierenden zum anderen Rückmeldung 

darüber, wie die Studierenden die Arbeit mit dem Baustein wahrgenommen haben („Die 

Aufgabenstellung des Bausteins habe ich verstanden, und ich wusste, was ich zu tun 

habe.“; Multiple-Choice-Frage zum Zeitbedarf). Es wird mit einer Likert-Skala und of-

fenen Items („Hier ist Platz für Begründungen, Kommentare, Wünsche o.ä.“) gearbeitet. 

Die Ergebnisse aus dem Feedback-Tool können im synchronen Teil der Bearbeitung 

(Seminarphase) aufgegriffen werden (zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studie-

rende zu allen Bausteinen siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-Lern-Bau-

steinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn 

in diesem Heft).  

Der synchrone Teil kann in folgende Abschnitte gegliedert werden: 

  

                                                           
4 Als Orientierung für die Erstellung barrierefreier Webinhalte gelten die Web Content Accessibility Guide-

lines (WCAG 2.1), die für ihre Erfüllung unterschiedliche Konformitätsstufen ausweisen: A (niedrigste), 

AA und AAA (höchste) (vgl. Arnold et al. 2018, S. 217f.). 
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Tabelle 3: Eine mögliche synchrone Nachbereitung des Bausteins (eigene Darstellung) 

Phase Inhalt Medium & Sozialform 

Einstieg 

Die Studierenden teilen ihre Erfahrun-

gen aus der Bearbeitung des Bau-

steins. 

Seminargespräch 

Hinführung 

Der*die Dozent*in erfragt die Bedeu-

tungen der Strukturelemente und Pro-

zessmerkmale, gibt Impulse und stellt 

die Aufgaben für die folgende Übung 

vor. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Erarbeitung I 

Die Studierenden durchlaufen die 

Übungen der zu analysierenden Unter-

richtsstunde auf der Grundlage der 

theoretischen Impulse und mithilfe der 

schriftlich fixierten Aufgaben. 

Gallery Walk, Video  

Auswertung I 
Die Studierenden präsentieren ihre Er-

gebnisse. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Erarbeitung II 

Die Ergebnisse (identifizierte Barrie-

ren) werden um Elemente der Unter-

richtsplanung (Maßnahmen zum Ab-

bau der Barrieren) erweitert.  

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Reflexion 

Die Studierenden reflektieren ihre Er-

fahrungen und offenen Fragen mit 

Blick auf identifizierte Spannungsver-

hältnisse. 

Seminargespräch 

4 Theoretischer Hintergrund 

Adaptive didaktische Kompetenz kann als Teil adaptiver Lehrkompetenz begriffen wer-

den, die sowohl kompetenzorientierten als auch strukturtheoretischen Prämissen auf Ba-

sis einer inklusionsorientierten Pädagogik gerecht werden soll. Entsprechend facetten-

reich kann das Konstrukt adaptiver didaktischer Kompetenz theoretisch fundiert werden. 

Im Hinblick auf die Definition von „Kompetenz“ geht eine Lehr-Lern-Einheit zur 

Steigerung adaptiver Lehrkompetenzen davon aus, dass eine Kompetenz – wie im Kom-

petenzmodell von COACTIV formuliert – „prinzipiell erlern- und vermittelbar“ (Bau-

mert & Kunter, 2011, S. 31) ist. Das als Teil professioneller Kompetenz ausgewiesene 

Professionswissen, das den Kern des kompetenzorientierten Ansatzes im COACTIV-

Modell ausmacht, wird dort durch die Aspekte „Überzeugungen/Werthaltungen/Ziele“, 

„Motivationale Orientierungen“ und „Selbstregulation“ ergänzt, die jedoch nicht begriff-

lich geschärft werden. Im hier vorgestellten Baustein sind diese Aspekte im Sinne einer 

inklusiven Didaktik, die als Fachdidaktik dem Professionswissen zuzuordnen wäre, z.B. 

durch die Rahmenelemente des DiMiLL zu konkretisieren – im Hinblick auf Überzeu-

gungen, Werthaltungen und Ziele z.B. durch Informationen zu „ethischen Grundlagen 

inklusiven Lehrens und Lernens“ (Moser, 2019) oder zum „Selbst- und Weltverhältnis 

schulbezogen Handelnder“ (Frohn & Pech, 2019). Zudem können im Gespräch mit den 

Studierenden unterschiedliche Dimensionen von „Kompetenz“ herausgearbeitet werden, 

die über eine – in Kompetenzmodellen oft auf kognitive Aspekte bzw. „theoretisch-for-

males Wissen“ (Baumert & Kunter, 2011, S. 35) – verengte Begriffsnutzung hinausgeht 
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und z.B. auch die soziale und ethische Dimension des Kompetenzbegriffs (Frohn, 2019; 

vgl. Frohn & Heinrich, 2018) adressiert. 

Zusätzlich soll der Baustein dazu beitragen, aus strukturtheoretischer Sicht Reflexio-

nen zum Umgang mit unterschiedlichen, z.T. widersprüchlichen, Anforderungen anzu-

stoßen, um (zukünftige) Lehrkräfte für diese Spannungsverhältnisse im Unterricht mit 

heterogenen Lerngruppen zu sensibilisieren und zu vermitteln, dass diese Spannungs-

verhältnisse nicht einseitig aufgelöst werden können, sondern bestmöglich in individu-

ellen Unterrichtssituationen zu balancieren sind. „Ein zentrales Spannungsfeld in der 

Ausgestaltung inklusiven Unterrichts bildet die Sicherung einer Balance zwischen Indi-

vidualisierung und Gemeinsamkeit, beispielsweise durch kooperative Lehr- und Lern-

formen“ (Schmitz et al., 2020, S. 11; siehe auch Kullmann et al., 2014; Scheidt, 2017), 

wenngleich entsprechende didaktische Herangehensweisen hier besondere Hürden ber-

gen: So sei zwar der 

„Anspruch der Gemeinsamkeit und des wechselseitigen gegenstandsbezogenen Austauschs 

[…] gerade auch aus fachdidaktischer Perspektive besonders sinnvoll und notwendig […], 

allerdings in der Praxis oftmals nicht gegeben. Die Ergebnisse aktueller Unterrichtsfor-

schung scheinen eher darauf hinzuweisen, dass im offenen Unterricht, konkret im Wochen-

planunterricht an Grundschulen, die Auseinandersetzung mit der Sache zusehends in den 

Hintergrund tritt“ (Musenberg, 2016, S. 26). 

Daher ist der Baustein auch darauf ausgerichtet, dieses Spannungsverhältnis zu themati-

sieren, konkret in der Verschränkung der DiMiLL-Inhalte Partizipation und Themen und 

Inhalte (wobei die Partizipation individueller Schüler*innen thematisiert wird) sowie 

Kooperation und Themen und Inhalte.  

Zusammengefasst zielt die Bearbeitung des Bausteins auf einen Kompetenzzuwachs 

der Studierenden, der gleichermaßen „eine konzeptionelle und eine performative Per-

spektive von organisierten Lehr-Lern-Prozessen“ betrifft (Eckert & Liebsch, 2020, 

S. 79) und damit sowohl auf die Planungs- als auch auf die Handlungskompetenz abzielt. 

So werden zum einen Impulse zu konkret planbaren Bereichen von Unterricht einge-

führt, etwa hinsichtlich der Barrierefreiheit gemäß dem „Universal Design for Learning“ 

(UDL; vgl. CAST, 2018; hier enthält der Baustein ein Erklärvideo und einen Film zum 

Einsatz von UDL in einer US-amerikanischen Grundschule). So soll dem „spezifischen, 

erfahrungsgesättigten deklarativen und prozeduralem Wissen (Kompetenzen im engeren 

Sinne: Wissen und Können)“ (Baumert & Kunter, 2011, S. 33) Rechnung getragen wer-

den. Zum anderen spielt das 

„Prozessmerkmal Reflexion […] in Bezug auf didaktische Kompetenz eine entscheidende 

Rolle, da hiermit ein kritisches und prüfendes Nachdenken über unterrichtliche Prozesse und 

die ständige Selbstbeobachtung und -evaluation von Lehrkräften gemeint ist (vgl. Capell-

mann & Gloystein, 2019, S. 46)“ (Eckert & Liebsch, 2020, S. 79), 

wodurch auch Spannungsverhältnisse im Umgang mit heterogenen Lerngruppen – etwa 

zwischen Individualisierung und Gemeinsamkeit – in den Blick zu nehmen sind. 

5 Erfahrungen  

5.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

Dank des Feedback-Tools haben wir umfassende Rückmeldungen durch die Studieren-

den erhalten. Sowohl die Methodik als auch die inhaltliche Ausgestaltung wurden als 

überwiegend positiv bewertet. Für die Arbeit mit dem Raster wurde die unmittelbare 

Feedback-Funktion als hilfreich hervorgehoben („sehr abwechslungsreiche Lernkon-

trolle“), wenngleich hier auch technische Schwierigkeiten thematisiert wurden („Es hat 

technisch nicht gut funktioniert, die Aussagen auf die Kästchen zu ziehen & richtige Ant-

worten wurden als falsch angezeigt.“). Auf inhaltlicher Ebene wurde das Ziel des An-
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forderungsrasters als Operationalisierungsform für das DiMiLL bestätigt („Die Erklä-

rungen und Videos und insbesondere das Anforderungsraster sind eine große Hilfe, um 

das theoretische Modell auf die Praxis beziehen zu können.“), wobei der Praxisbezug 

auch durch die verlinkten Videos als hilfreich erachtet wurde („Besonders gelungen fand 

ich die praktischen Beispiele im Schulalltag. Ich bin manchmal frustriert, all diesen wun-

derbaren theoretischen Input zu bekommen und dann nicht zu wissen, wie das nun im 

Schulalltag Verwendung finden kann.“). In der ersten Durchführungsrunde wurde in ver-

schiedenen Seminaren problematisiert, dass aufgrund der unterschiedlichen Deutungs-

weisen der Prozessmerkmale und Strukturelemente mehr Möglichkeiten in der Zuord-

nung bestanden, als von uns ursprünglich auf Basis einer binären Antwort („richtig“ bzw. 

„falsch“) vorgegeben („Ich habe ein wenig Probleme damit gehabt, das Raster auszu-

füllen, da ich oft dachte, dass einige Felder woanders auch passen würden, was dann 

aber nicht so war.“). Daher haben wir im weiteren Entwicklungsprozess das Rückmel-

dungsformat flexibilisiert („Sie haben eine sinnvolle Zuordnung vorgenommen.“), was 

auch fruchtbare Anknüpfungsmöglichkeiten für die gemeinsame Arbeit im Seminar 

ergab. 

Insgesamt waren die Rückmeldungen, die wir über das Moodle-Feedback-Tool zum 

Baustein zum DiMiLL erhielten, überwiegend positiv (zur Darstellung der Rückmeldun-

gen durch Studierende zu allen Bausteinen siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen 

Lehr-Lern-Bausteinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von 

Dubiel & Frohn in diesem Heft). 

5.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil 

Die im Folgenden beschriebene Lerneinheit zur didaktischen Kompetenz umfasste eine 

Seminarsitzung von eineinhalb Stunden und war Teil eines Seminars (2 SWS) im Mas-

terstudiengang „Adaptive Lehrkompetenz im inklusiven Biologieunterricht“ im Win- 

tersemester 2021/2022. Die Lehramtsstudierenden schließen das Seminar mit einer 

schriftlichen Abschlussprüfung (1 SWS) ab, für die sie einen heterogenitätssensiblen 

Unterrichtsentwurf mithilfe des hier vorgestellten Anforderungsrasters im Fach Biologie 

entwickeln. Im Rahmen des Seminars werden die Facetten adaptiver Lehrkompetenz, 

abgebildet über die Inhalte der Bausteine, thematisiert und durch biologiedidaktische 

und inklusionspädagogische Elemente ergänzt bzw. miteinander verschränkt. Unabhän-

gig davon, in welchem Rahmen dieser Baustein genutzt wird, lässt sich auch ohne die 

genannten zusätzlichen Inhalte wie folgt mit dem Baustein arbeiten (allgemeine Hin-

weise zur Durchführung werden im Präsens, konkrete Erfahrungsberichte im Präteritum 

aufgeführt). 

Im Fach Biologie wurden zu Beginn der Seminare jeweils Daten zu den Erwartungen 

der Studierenden hinsichtlich des Lehrangebotes erhoben. Es zeigte sich, dass der Bedarf 

an Wissen und konkreten Handlungsansätzen für das Unterrichten in heterogenen Klas-

sen sehr hoch war und explizit gefordert wurde. So wurde das Lehrangebot entsprechend 

angepasst. 

Vor dem Hintergrund der Befragung erwies sich als sinnvoll und zielführend, die An-

wendung des Anforderungsrasters an einem konkreten Unterrichtsbeispiel zu üben, aber 

auch die Erfahrungen, Einstellungen und Vorbehalte der Studierenden hinsichtlich schu-

lischer Inklusion einzubinden. In der Auseinandersetzung mit dem DiMiLL und dessen 

Anwendung treten Antinomien und Unsicherheiten zutage, die ihrerseits Anlass für Dis-

kussionen, vor allem aber eine Reflexion unterrichtlichen Planens und Handelns in he-

terogenen Lerngruppen bieten. 

Als Einstieg werden die Studierenden aufgefordert, ihre Erfahrungen und Fragen aus 

der Bearbeitung des Bausteins im Plenum zu teilen. Die Studierenden haben in der Drag-

and-Drop-Aufgabe mit mehreren Zuordnungsoptionen die Erfahrung gemacht, dass un-

terschiedliche Zugänge oder Fragen zu den verschiedenen Schwerpunkten möglich sind. 

Als „Schwerpunkt“ wird im Folgenden die Verschränkung eines Prozessmerkmals (z.B. 
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Partizipation) mit einem Strukturelement (z.B. Methoden und Medien) verstanden. In 

der vorangegangenen Seminarsitzung war das DiMiLL als Mittel zur konkreten Unter-

richtsplanung und -reflexion eingeführt und empfohlen worden, für die jeweilige Unter-

richtseinheit – wie in der fachdidaktischen Planung ebenfalls üblich – nur einen Schwer-

punkt zu setzen. Dies soll nun geübt werden. 

Für die Hinführung wird im Plenum erfragt, wie die Elemente des Anforderungsras-

ters (Strukturelemente und Prozessmerkmale) seitens der Studierenden aufgenommen 

wurden, um einen gemeinsamen Wissensstand für die folgende Erarbeitungsphase si-

cherzustellen. Es geht hier also darum, ob verstanden worden ist, was sich aus inklusiver 

Sicht beispielsweise hinter den Begriffen Partizipation oder Kommunikation verbirgt. 

In der ersten Erarbeitungs- und Auswertungsphase wird eine realistische Ausgangs-

situation geschaffen: Da Lehrkräfte zahlreiche Quellen auch jenseits „klassischer“ Un-

terrichtsmaterialien nutzen, wurde für die Übung Material für eine Biologiestunde von 

der Website Lindau Nobel Laureate Meetings Educational entnommen.5 Die Studieren-

den sind angehalten, diese Biologiestunde zum Thema Herdenimmunisierung als Schü-

ler*in einer Lerngruppe, die sie bereits zu Semesterbeginn kennengelernt haben,6 oder 

als Lehrkraft zu durchlaufen. Dafür werden Rollen in Form von Textvignetten verteilt. 

Aufgabe ist es, aus der jeweiligen Perspektive potenzielle Barrieren zu identifizieren. 

Dabei wird der Schwerpunkt Partizipation – Methoden & Medien fokussiert. Die Stu-

dierenden entwickeln dazu Fragen wie: „Welche Barrieren ergeben sich aus der gewähl-

ten Methode oder dem Medium selbst?“; „Können die Schüler*innen zwischen verschie-

denen Methoden (Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen) und Medien wählen?“. Die 

einzelnen Phasen der Unterrichtsstunde werden nun unter diesem Schwerpunkt hinsicht-

lich der verwendeten Methoden (z.B. „Gallery Walk“) und Medien (z.B. ein Video) 

durchlaufen, und Erfahrungen werden notiert. Im Voraus waren die einzelnen Phasen 

der Unterrichtsstunde von der Dozentin – unter Aussparung einzelner Arbeitsaufträge – 

vorbereitet worden, sodass die Studierenden die Stunde vor Ort absolvieren und z.B. am 

Gallery Walk teilnehmen konnten. 

In der Auswertung im Plenum stellen sich dann die Studierenden in den Rollen als 

Lernende (z.B. „Ich bin Lisa. Mir fällt es schwer, mich über längere Zeit zu konzentrie-

ren.“ usw.) oder als Lehrende vor und teilen mit, an welchem Punkt der Stunde sie auf 

welche Barrieren gestoßen sind. Dies gelang nicht allen Studierenden. Während einige 

Studierende viele Barrieren zu erkennen und zu benennen wussten, fiel es anderen 

schwerer, sich in die jeweilige Rolle hineinzuversetzen. Hier ist mit Unterstützung der 

Lehrenden zu reflektieren, dass es – im Hinblick auf die fiktiven Schüler*innen – nicht 

allen Menschen gelingt, ihre Stärken und Schwächen zu benennen; zudem kann die 

Frage, wie eine Perspektivübernahme als Rollenwechsel bestmöglich gestaltet werden 

kann, gemeinsam mit den Studierenden erörtert werden. 

Die identifizierten Barrieren werden am Whiteboard gesammelt. Hier kann auffallen, 

dass die Studierenden, die aus Sicht der Lernenden die Stunde durchlaufen, weitaus mehr 

Barrieren identifizieren als jene in der Rolle der Lehrkräfte. Die Studierenden können 

                                                           
5 Die Website wird u.a. vom BMBF gefördert und auch von der Arbeitsgruppe der Biologiedidaktik der 

Humboldt-Universität zu Berlin empfohlen. Sie bietet für den Unterricht in mehreren Fächern konzipierte 

Lerneinheiten, die fachlich, fachdidaktisch und methodisch aufgearbeitet worden sind, und stellt den Nut-

zer*innen Materialien und methodisch-didaktische Kommentare in hervorragender Qualität, zudem in 

Englisch und Deutsch, zur Verfügung. 
6 Auf Wunsch der Studierenden vergangener Semester im o.g. Modul wurde für die Modulabschlussprü-

fung eine reale Lerngruppe zur Entwicklung des Unterrichtentwurfs gestellt. Die Studierenden hielten dies 

für realitätsnäher, als eine Stunde für eine fiktive heterogene Klasse vorzubereiten. Für die Lerngruppe 

standen Schüler*innen einer 9. Klasse an einer unserer Partnerschulen Modell. Geplant war, dass die Stu-

dierenden in dieser Klasse hospitieren, was sich wegen der Auflagen in der Pandemie nicht realisieren 

ließ. So wurde die Klasse über eine Textvignette abgebildet. Die Studierenden lernten die Schüler*innen 

bereits zu Beginn des Semesters kennen. Zudem wurde vereinzelt in den Seminaren auf diese Gruppe oder 

einzelne Schüler*innen zurückgegriffen. 
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hieraus schließen, dass Lernende stärker in die Reflexion von Lernprozessen eingebun-

den werden müssen, da die Perspektive von Lehrkräften nicht ausreicht, um den Großteil 

möglicher Barrieren zu identifizieren. Es empfiehlt sich, die Studierenden an dieser 

Stelle dafür zu sensibilisieren, dass unser aller Wahrnehmung als Grundlage einer Re-

flexion immer auch eine subjektive Wahrnehmung ist, die im Lehrberuf allein schon 

deshalb eine Einschränkung erfahren muss, weil die Lehrperson für viele Lernende zu-

ständig ist. Andere Perspektiven miteinzubeziehen, um Situationen und Menschen neut-

raler bzw. objektiver beurteilen zu können, ist daher unabdingbar. An dieser Stelle wurde 

im Seminar auch darauf hingewiesen, dass neben der Lernenden-Perspektive auch die 

Berücksichtigung der Perspektive weiterer an Schule beteiligter Personen, darunter Kol-

leg*innen aller Professionen, eine wichtige Gelingensbedingung für inklusives Unter-

richten darstellt. Ein Hinweis genügte hier deshalb, weil die multiprofessionelle Team-

arbeit im Rahmen einer weiteren Seminarsitzung thematisiert wurde. 

In der zweiten Erarbeitungsphase sollen die Studierenden unter der Fragestellung 

„Wie können die identifizierten Barrieren für alle Schüler*innen umgangen werden, um 

Teilhabe zu sichern?“ nun als Lehrkräfte nach Lösungen zum Abbau bzw. zur Verringe-

rung von Barrieren suchen. 

Hier wird angeregt, die bereits im Vorfeld dieser Sitzung eingeführten Sammlungen 

von Maßnahmen im Rahmen des UDL (Meyer et al., 2014; Wember & Melle, 2018) und 

der Binnendifferenzierung (Letzel et al., 2020) einzubeziehen. Beispielsweise wird im 

Video aus dem Unterrichtsmaterial aus Sicht einiger Lernender zu schnell gesprochen. 

Das ermöglicht nun eine gemeinsame Analyse und den Austausch über den generellen 

Einsatz von Videos im (Biologie-)Unterricht. Auch ohne explizite Einbeziehung dieser 

Maßnahmen fanden die Studierenden schnell sinnvolle Lösungen. Dabei berichteten sie, 

dass gerade die Fokussierung auf einen Bereich unterrichtlichen Handelns (Schwer-

punkt) die Analyse und das Entwickeln von Lösungen sehr erleichterte. 

Im Verlauf dieser Sitzung bringen die Studierenden die im Baustein erworbenen 

Kenntnisse in einer konkreten Unterrichtsstunde zur Anwendung, identifizieren Barrie-

ren und generieren Lösungen. Sie erörtern, dass das Planen von heterogenitätssensiblem 

Unterricht eng mit der Reflexion über Unterricht einhergeht, an dem die Lernenden so 

oft wie möglich beteiligt werden sollten, wenn ein vollständiges Bild entstehen soll. Die 

Schwerpunktsetzung ermöglicht zudem, wenn für weitere Stunden immer wieder ver-

schiedene Schwerpunkte gesetzt werden, eine sukzessive Sensibilisierung für unter-

schiedliche Bedarfe der Lernenden und vergrößert auch das eigene Maßnahmen- und 

Handlungsrepertoire. 

Für die abschließende Reflexion wird die strukturtheoretisch begründete Frage nach 

der Balancierung individueller und gemeinsamer Lehr-Lern-Situationen aufgegriffen. 

Einige Studierende thematisierten, dass manche der Maßnahmen, die zum Abbau von 

Barrieren für wenige Lernende führten, z.B. ein zu schnell gesprochenes Video zweimal 

schauen zu lassen, andere Lernende ggf. unterfordern oder ermüden könnte. Daraus 

ergab sich – wie so oft im Rahmen dieses Seminars – die Möglichkeit, mit den Studie-

renden über Unsicherheiten und Antinomien ins Gespräch zu kommen, wie z.B. über 

den Widerspruch, einerseits allen Lernenden gerecht zu werden und gemeinsame Lern-

situationen zu schaffen, andererseits Elemente und Phasen des Unterrichtsgeschehens 

für wenige Lernende zu individualisieren. Diese Spannungsverhältnisse zu thematisieren 

und gemeinsam mit den Studierenden, unter Einbindung allgemeindidaktischer, metho-

discher, aber auch inklusionspädagogischer Aspekte, verschiedene Lösungen für ein und 

dasselbe Problem zu erarbeiten, wurde von den Studierenden trotz der Tatsache, dass 

Widersprüche im Lehrkräftehandeln bestehen bleiben, als fruchtbar und entlastend er-

lebt. 

Die Übung wurde bereits dreimal wie beschrieben durchgeführt, zweimal im virtuel-

len Raum, einmal in Präsenz. In einer früheren Durchführung wurde auf eine Rollenver-

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439


Frohn, Liebsch & Marsch 68 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 56–70 https://doi.org/10.11576/dimawe-6439 

teilung verzichtet und im Sinne eines weiten Inklusionsverständnisses die Aufgabe er-

teilt, eine bereits vorhandene Unterrichtsstunde im Fach Biologie aus Sicht der Lehrkraft 

zu analysieren und mögliche Barrieren bzw. Lösungen für deren Abbau zu finden. Hier 

fanden sich Studierende in mehreren Gruppen zusammen und bearbeiteten die Stunde 

unter einem selbst gewählten Schwerpunkt. Die Ergebnisse waren im Wesentlichen die 

gleichen, doch es ergab sich keine Diskussion über die notwendige Einbindung von Ler-

nenden in die Reflexion des eigenen Unterrichts. 
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