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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 Klassenführungskompetenz ist 

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

Bausteinen, 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 orientierten Unter-

richts. Der erste Baustein behandelt das Didaktische Modell für inklusives Lehren 

und Lernen (DiMiLL) und dessen unterrichtlichen Nutzen, die Bausteine zwei, drei 

und vier zielen auf die Förderung adaptiver Lehrkompetenz von angehenden Lehr-

kräften, der fünfte Baustein adressiert das Thema Sprachbildung als immanenten 

Teil von Inklusion. Ziel dieses vierten Bausteins zum Thema Adaptive Klassenfüh-

rungskompetenz ist zunächst die Aneignung theoretischen Wissens zu einer an     

Inklusion orientierten Klassenführung, die neben dem traditionellen Ziel der Stö-

rungsprävention auch Spannungsverhältnisse der adaptiven Klassenführung the-

matisiert. Auf dieser Basis zielt nachfolgend die Arbeit mit einer Videovignette 

einer authentischen Unterrichtssituation auf die Reflexion möglicher Anforderun-

gen an die Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden in heterogenen Lern-

gruppen. Dieser Beitrag beschreibt anhand des Materials die asynchrone und eine 

mögliche synchrone Bearbeitungsphase und liefert den didaktischen Kommentar 

sowie den theoretischen Hintergrund 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 & Pech, 2019) auf diese Tätigkeiten vorzubereiten. Unter dem 

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

schiedenen Fachdidaktiken2 und den „Querlagen“ Grundschulpädagogik, Rehabilitati-

onswissenschaften, Sprachbildung und digitale Medienbildung teils fachbezogene und 

teils fachübergreifende Hochschulseminare entwickelt, erprobt und evaluiert, um die 

adaptive Lehrkompetenz und die jeweilige Fachkompetenz von Studierenden mit dem 

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

ein Bausteinkonzept entwickelt, das – unterteilt in die Themengebiete „Inklusive Di-

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

„Adaptive Klassenführungskompetenz“ und „Sprachbildung“ – sowohl anhand einzel-

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

beschriebenen Materialien stehen als Download zur Integration in das Lernmanagement-

system Moodle zur Verfügung. Grundlegende Prinzipien der Bausteine sowie der theo-

retische Rahmen werden ausführlich im Editorial dieses Themenhefts dargestellt. 

Ziel dieses vierten Bausteins ist die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grund-

lagen der inklusionsorientierten Klassenführung sowie die Reflexion möglicher Umset-

zungsformen in der Schulpraxis anhand einer Videovignette, die eine authentische Un-

terrichtssituation zeigt. Gefördert werden soll eine adaptive Klassenführungskompetenz, 

die einerseits dem Begriffsverständnis der psychologisch-bildungswissenschaftlich ge-

prägten Klassenführung folgt (vgl. Kounin, 1976) und andererseits verspricht, Span-

nungsverhältnisse (vgl. Helsper, 2010) zwischen Klassenführung und Partizipation der 

Schüler*innen sowie zwischen inklusionspädagogischen Normen und unterrichtspäda-

gogischen Praktiken zu reflektieren. 

Der Baustein kann in etwa 90 Minuten bearbeitet werden. 

Nachfolgend wird zunächst die Moodle-basierte, allgemeindidaktisch geprägte 

(Selbst-)Lerneinheit vorgestellt, woraufhin Möglichkeiten der synchronen, fachlichen 

Konkretisierung auf Basis der Erfahrungen in einem Physik-Seminar an der Humboldt-

Universität zu Berlin im Wintersemester 2021/22 präsentiert werden. 

2 Didaktischer Kommentar  

Analog zu den anderen im Projekt entwickelten Bausteinen (siehe die Beiträge zum „Di-

daktischen Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL)“ von Liebsch, Marsch 

& Frohn, zur „Adaptiven diagnostischen Kompetenz 2.0“ von Gloystein, Liebsch & 

Bechinie, zur „Adaptiven didaktischen Kompetenz 2.0“ von Frohn, Liebsch & Marsch 

sowie zur „Sprachbildung 2.0“ von Rödel & Mayer in diesem Heft) besteht die (Selbst-

lern-)Einheit aus einer theoretischen Einführung sowie der Überführung dieser theore-

tischen Grundlegung in ein praxisorientiertes Übungs-Setting. So werden im Einfüh-

                                                           
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 

Autor*innen. 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 

abrufbar: 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-6440
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6437
https://doi.org/10.11576/dimawe-6437
https://doi.org/10.11576/dimawe-6437
https://doi.org/10.11576/dimawe-6438
https://doi.org/10.11576/dimawe-6438
https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu


Frohn, Mayer & Liebsch 73 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 71–83 https://doi.org/10.11576/dimawe-6440 

rungstext zum Baustein Merkmale einer adaptiven Klassenführung aus sowohl psycho-

logisch-bildungswissenschaftlichen Arbeiten als auch erziehungswissenschaftlich-re-

konstruktiven Ansätzen abgeleitet, die dann in einem Folgeschritt mithilfe eines Praxis-

beispiels sowohl individuell als auch in der Gruppe überprüft bzw. reflektiert werden. 

Aus Sicht des Projekts liegt eine Besonderheit dieses Bausteins in der theoretischen 

(Neu-)Verortung der adaptiven Klassenführung, die bislang unverbundene Theoriean-

sätze miteinander zu vereinen sucht (siehe Kap. 4: Theoretischer Hintergrund). 

Das Kernstück des Bausteins bildet eine Videovignette, da sich die Arbeit mit Unter-

richtsvideos als besonders Erfolg versprechend für lehrkräftebildende Professionalisie-

rungsansätze erwiesen hat, die einen Brückenschlag zwischen dem Wissen und Können 

zukünftiger Lehrkräfte anstreben (vgl. Kramer et al., 2017). So könne „ein Training mit 

Unterrichtsvideos zu mehr Zuwachs in situationsspezifischen Fähigkeiten als auch im 

pädagogischen Wissen führen […] als ein Training ohne Unterrichtsvideos“ (Kramer et 

al., 2017, S. 59f.). Gehrmann und Schramm legen den Mehrwert von Unterrichtsvideos 

insbesondere für den Bereich der Klassenführung anhand unterschiedlicher theoretischer 

und empirischer Arbeiten nahe (2020, S. 98): 

„In jüngeren Seminar- und Trainingskonzeptionen zur Professionalisierung von Lehrkräften 

kommt der Arbeit mit Videovignetten besonderes Augenmerk zu (Seidel & Thiel 2017). 

Hierbei können Praxisbeispiele in ihrer Komplexität reduziert und Handlungsstrategien un-

ter Einbezug theoretischer Kriterien situationsbezogen identifiziert, reflektiert und ggf. adä-

quate Alternativen formuliert werden (Micro-Teaching, Havers 2015). Eine Verbesserung 

in der professionellen Wahrnehmung klassenführungsrelevanter Unterrichtsereignisse mit-

tels eines videobasierten Trainings konnten Gold, Förster und Holodynski (2013) nachwei-

sen.“ 

Zur Annäherung an diese vielversprechenden Ergebnisse bedarf es angemessener Vor-

bereitung und Kontextualisierung der Arbeit mit Unterrichtsvideos. Für den hier vorge-

stellten Baustein erhalten die Studierenden einen Beobachtungsauftrag, der die vorher 

theoretisch erarbeiteten Inhalte aus dem Moodle-Buch aufgreift und auf die konkrete 

Unterrichtssituation im Video bezieht. Anhand der angefertigten individuellen Notizen 

wird diese Einzelaufgabe nachfolgend in ein dialogisches Setting überführt, indem die 

Studierenden aufgefordert werden, sich im dafür eingerichteten Forum zu ausgewählten 

Ereignissen im Video auszutauschen. Im Sinne eines didaktischen Doppeldeckers (siehe 

das Editorial von Frohn & Liebsch in diesem Heft; vgl. auch Wahl, 2013) geht es auch 

in diesem Baustein darum, das – inklusive Settings prägende – Spannungsfeld zwischen 

individuellem und gemeinsamem Lernen (siehe z.B. Moser Opitz, 2014) bestmöglich 

auszubalancieren: Während das Video dank unterschiedlicher technischer Einstellungs-

möglichkeiten individuelles Arbeiten ermöglicht (Anpassung des Abspieltempos, Nut-

zung von Untertiteln, individuelles Vor- und Zurückspringen im Videoverlauf), soll das 

Forum Möglichkeiten des Austauschs unterstützen, indem die Studierenden gegenseitig 

auf die Einträge eingehen und Ideen und Stellungnahmen zu einzelnen Sequenzen dis-

kutieren. 

Gerade diese gegenseitige Kommentierung einzelner schriftlicher Beiträge dient im 

daran anschließenden synchronen Setting als Ausgangpunkt der tiefergehenden Bearbei-

tung. Zudem zielt der synchrone Seminarteil auf die fachliche Konkretisierung, da darin 

die Prinzipien der adaptiven Klassenführung, wie sie individuell im Moodle-Kurs er-

arbeitet werden, in der Gruppe anhand eines bestimmten fachlichen Themas diskutiert 

werden. So wird die Übertragbarkeit der Klassenführungsmerkmale mittels konkreter 

Fachinhalte in der Gruppe reflektiert, was hier exemplarisch anhand eines Seminars in 

der Physikdidaktik dargestellt wird. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6440
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3 Das Material3 

Die Bausteine sind in ein Konzept des Blended Learning eingebettet, d.h., es gibt einen 

asynchronen (siehe Tab. 1) und einen möglichen synchronen Teil (siehe Tab. 2 auf den 

beiden folgenden Seiten) der Bearbeitung. Der asynchrone Teil sieht die selbstständige 

Bearbeitung im digitalen Raum vor. 

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 

Zur theoretischen Einführung lesen die Studie-

renden einen Text zu adaptiver Klassenführung.  

Moodle-Buch 

(PDF) 

Erarbei-

tung I 

Die Studierenden reflektieren die Übertragbar-

keit der Merkmale adaptiver Klassenführung in 

die Unterrichtspraxis anhand einer Videovig-

nette. 

Video 

Notizen 

Erarbei-

tung II 

Die Studierenden tauschen sich schriftlich zu 

einzelnen Sequenzen im Video aus. 
Moodle-Forum 

Abschluss 

Die Studierenden reflektieren anhand eines digi-

talen Feedback-Bogens knapp die Arbeit mit 

dem Baustein. 

Feedback-Tool 

von Moodle 

 

Das knapp zweiminütige Einführungsvideo erläutert die wesentlichen Inhalte und Ziele 

des Bausteins. Es dient der Einführung und Orientierung. 

Um sich dem Thema Adaptive Klassenführungskompetenz zu nähern, lesen die Teil-

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

                                                           
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 und Liebsch, S. –18 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: der „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 

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 gegebenenfalls an die Administrator*innen Ihrer lokalen 

Moodle-Plattform. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6440
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gestellt wird. Diese Moodle-Aktivität bietet die Möglichkeit, Inhalte kapitelweise zu 

strukturieren. 

Den Hauptteil des Bausteins bildet die Auseinandersetzung mit einem Unterrichtsvi-

deo, das Schüler*innen der Klasse 5 einer Haupt- und Realschule beim Lernen an Stati-

onen zeigt. Inhaltlich wird in der Unterrichtsstunde das Thema „Der Mond“ behandelt, 

welches die Schüler*innen an verschiedenen Lernstationen in zumeist kooperativen 

Lernformen bearbeiten. Das Video entstammt dem Portal www.guterunterricht.de, das 

den folgenden Hinweis für die Auseinandersetzung mit dem Material aufführt: 

„Die Videos sind keine ‚Studioproduktionen‘, sondern in echten Unterrichtssituationen ent-

standen, die nicht besonders für eine Aufzeichnung inszeniert oder vorbereitet waren. Des-

halb entspricht die technische Qualität der Videos nicht den Ansprüchen, die man an pro-

fessionelle Videoproduktionen stellt. Die Videobeispiele sind keine ‚Lehrvideos‘, sondern 

präsentieren echte Unterrichtssituationen, die Zustimmung ebenso wie Kritik auslösen wer-

den. Lehrer, Seminarleiter und Referendare, die diese Unterrichtsvideos in ihrer Aus- oder 

Fortbildungsarbeit einsetzen, sollten dafür Sorge tragen, dass die Besprechung des gezeigten 

Unterrichts in einer Atmosphäre erfolgt, die von Respekt für die Referendarinnen und Lehrer 

gekennzeichnet ist, die bereit waren, sich und ihren Unterricht öffentlich zu präsentieren!“ 

(Guter Unterricht, 2021) 

In einem ersten Schritt sehen sich die Studierenden das Video mit einem Beobachtungs-

auftrag an („Notieren Sie zu jedem Merkmalsbereich adaptiver Klassenführung ein in 

Ihren Augen gelungenes oder misslungenes Beispiel aus dem Video.“). 

In einem zweiten Schritt sollen Teilnehmende in einer von zwei ausgewählten Szenen 

mögliche Spannungsfelder adaptiver Klassenführung erkennen und reflektieren: „Wäh-

len Sie eine der beiden vorgeschlagenen Szenen für die weitere Analyse aus. Beschrei-

ben Sie den Umgang der Lehrkraft mit dem in der Szene behandelten Spannungsfeld. 

Welche Alternativen gäbe es zum Lehrkräftehandeln in dieser Szene?“ Die Studierenden 

notieren Antworten auf diese Fragen im Moodle-Forum und sind anschließend dazu auf-

gefordert, vorausgegangene Beiträge ihrer Kommiliton*innen zu kommentieren. 

Zum Abschluss ermöglicht die Moodle-Aktivität „Feedback“ die Selbstevaluation der 

Studierenden (zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studierende zu allen Baustei-

nen siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-Lern-Bausteinen zur Lehrkräfte-

professionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn in diesem Heft). 

Der synchrone Teil des Bausteins lässt sich in folgende Phasen gliedern und wird im 

Abschnitt Erfahrungen näher beschrieben. 

Tabelle 2: Eine mögliche synchrone Nachbereitung des Bausteins (eigene Darstellung) 

Phase Inhalt Sozialform 

Begrüßung/ 

Einstieg 

Raum für offene Fragen aus dem asyn-

chronen Teil. 
Plenum 

Hinführung 

Ausgewählte Kommentare der Studie-

renden aus dem Moodle-Forum zu den 

Merkmalsbereichen werden im Plenum 

aufgegriffen und diskutiert.  

Geleitetes Seminar- 

gespräch 

Erarbeitung  

Die Studierenden sammeln Beispiele 

für die Umsetzung der Merkmalsberei-

che im Kontext des Experimentierens.  

Gruppenarbeit 

  

https://doi.org/10.11576/dimawe-6440
http://www.guterunterricht.de/
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Phase Inhalt Sozialform 

Sicherung 
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wer-

den gesichert. 

Geleitetes Seminarge-

spräch 

Diskussion  

Das Experimentieren wird im Rahmen 

der beiden Spannungsfelder betrachtet, 

und mögliche balancierende Ansätze 

werden diskutiert. 

Moderiertes Seminar-

gespräch 

4 Theoretischer Hintergrund 

Das Konstrukt der Klassenführung bzw. des Classroom-Managements wird seit mehr als 

fünfzig Jahren in erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Arbeiten thematisiert. 

Während ursprünglich ein auf Reaktion ausgerichtetes Begriffsverständnis den – zu-

nächst behavioristisch geprägten – Diskurs kennzeichnete, gewann der präventive Um-

gang mit potenziellen Störungen in den 1970er-Jahren durch die Arbeiten des Psycholo-

gen Jacob S. Kounin (1976) zunehmend an Relevanz (zusammenfassend siehe Liebsch 

& Patzer, 2020). Um entsprechende proaktive Strategien zu systematisieren, definierte 

Kounin fünf Merkmale effektiver Klassenführung: 

Tabelle 3: Merkmalsbereiche der Klassenführung nach Kounin (1976), zitiert nach 

Kunter & Trautwein (2013, S. 80) 

 Merkmal Erläuterung 

1. Disziplin • Bei Störungen in klarer und fairer Weise reagieren 

2. 

Allgegenwärtig-

keit und Überlap-

pung 

• Den Blick für die Klasse behalten und dies den Schü-

ler*innen auch vermitteln 

• „Augen auch im Hinterkopf haben“: sich um mehrere 

Bereiche gleichzeitig kümmern können 

3. 

Schwung und 

Reibungslosig-

keit 

• Den Unterricht ohne Unterbrechung steuern 

• Thematische Sprünge und Ablenkungen vermeiden 

4. Gruppenfokus 

• Alle Schüler*innen in der Klasse gleichzeitig mobilisie-

ren 

• Alle Klassenmitglieder erhalten Aufmerksamkeit  

5. 

Abwechslung 

und intellektuelle 

Herausforderung 

• Lernaktivitäten anregend gestalten, um Überdruss zu 

vermeiden 

• Bedeutsamkeit von Inhalten vermitteln 

• Kognitive Herausforderungen wählen 

 

Diese Merkmale wurden – mit Rückgriff auf Marzano et al. (2005) – zusammenfassend 

von Kunter und Trautwein (2013, S. 82) u.a. um die Prinzipien „Etablieren von Regeln 

und Routinen“, „Eine konstruktive Schüler-Lehrerbeziehung“ und „Die eigene Geistes-

haltung“ ergänzt und zeugen – z.B. mit Blick auf die Fokussierung der inklusionspäda-

gogisch relevanten pädagogischen Beziehungen, die etwa durch einen wertschätzenden, 

zugewandten Umgang miteinander gekennzeichnet sind – von einer zunehmenden Schü-

ler*innenorientierung. Gleichwohl können diese Dimensionen gelungener Klassenfüh-

rung auch im Hinblick auf das ihnen inhärente Machtgefälle hinterfragt werden: 
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„Obwohl [nämlich] der Ansatz auf Störungsreduzierung durch Antizipation und nicht auf 

Disziplinierung ausgerichtet ist, zeugen diese Verhaltensdimensionen doch von einer Sicht 

auf Unterricht, die stark auf die Lehrperson ausgerichtet ist und ihr die alleinige Verantwor-

tung für Lehr-Lern-Prozesse überträgt (vgl. Ophardt & Thiel, 2008, S. 268)“ (Liebsch & 

Patzer, 2020, S. 90). 

Ausgehend von dieser Beobachtung sowie der Bezeichnung von Klassenführung als     

einem „mehrdimensionalen Geflecht“ (Haag & Brosig, 2012, S. 171f.) werden im Fol-

genden anhand von gegenwärtig formulierten Anforderungen an einen inklusiven,    

schüler*innenzentrierten Unterricht die traditionellen Merkmalsbereiche adaptiver Klas-

senführungskompetenz um mögliche Spannungsverhältnisse im inklusiven Unterricht 

erweitert. 

4.1 Klassen-„Führung“ – Spannungsfelder im Umgang mit heterogenen 

Schulklassen  

In Auseinandersetzung mit einer an Inklusion orientierten, adaptiven Klassenführung, in 

der – unter Berücksichtigung der oben genannten Merkmalsbereiche – individuelles      

didaktisches Handeln auf spezielle Situationen und Adressat*innen abgestimmt wird, 

„wird deutlich, dass Klassenführungskompetenz eng mit der didaktischen Kompetenz 

[…] verknüpft ist (vgl. Brühwiler, 2014, S. 86)“ (Liebsch & Patzer, 2020, S. 91; Her-

vorh. i.O.; siehe den Beitrag zum Baustein „Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ von 

Frohn, Liebsch & Marsch in diesem Heft). Orientiert an den Prozessmerkmalen des Di-

daktischen Modells inklusiven Lehrens und Lernens (DiMiLL) erfolgt demnach eine in-

klusionsorientierte Klassenführung auch durch die Umsetzung der unterrichtlichen Pro-

zessmerkmale der Partizipation, Kommunikation, Kooperation und Reflexion. Jedoch 

erfolgt die Berücksichtigung dieser Prozessmerkmale zwangsläufig im Rahmen unter-

richtlicher Spannungsfelder, die eine situationsspezifische, reflexive Handhabung sei-

tens der Lehrkraft erfordern, was eine weitere Facette der adaptiven Klassenführungs-

kompetenz ausmacht. 

4.1.1 Spannungsfeld 1: Lehrkräftezentrierung vs. Schüler*innenpartizipation  

Wird – wie im Projekt FDQI-HU – Partizipation u.a. als „gestaltende Teilhabe aller Ler-

nenden in Schule und Unterricht ohne Ausschluss“ (Simon & Pech, 2019, S. 40) defi-

niert, muss die Nutzung des Begriffs Klassenführung hinterfragt werden: Während näm-

lich eine Führung eine klare Hierarchie und damit die Kommunikationsrichtung von der 

Lehrkraft zu den Schüler*innen vorgibt (vgl. auch Autonomieantinomie nach Helsper, 

2021, S. 172), impliziert z.B. die gemeinsame Gestaltung von Unterricht eine „Beteili-

gung aller an Entscheidungen – auch in Bezug auf die Inhalte und die Anlage von Un-

terricht“ (Helsper, 2021, S. 41), was eine deutliche Diskrepanz zwischen der im Begriff 

angelegten Lehrkräftezentrierung und einer breiten Schüler*innenpartizipation eröffnet. 

Zur begrifflichen Weiterentwicklung bezeichnen z.B. Fischer et al. (2014) die ursprüng-

lich von Helmke und Weinert (1997) so benannte „Klassenführungskompetenz“ als 

„Kommunikative Kompetenz“: „Neben dem Wissen über Klassenführung sind in inklu-

siven Settings v.a. Kenntnisse über Beratung, Coaching, Mentoring sowie über Teamar-

beit wesentlich“ (Fischer et al., 2014, S. 18), was eine deutliche Öffnung bis hin zur 

Ablehnung des Führungs-Begriffs impliziert. 

Im Rahmen dieses Spannungsfeldes ist auch die Balancierung zwischen unterrichtli-

cher Offenheit und lernförderlicher Struktur für individuelles Lernen relevant, wie 

Textor et al. (2014) anhand einer Interviewstudie herausarbeiten: „Aus der Perspektive 

der Lehrkräfte ist Individualisierung mit einem speziellen Balanceakt verbunden: Der 

Balance zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit, Offenheit und Struktur“ (Textor et al., 

2014, S. 80). Dafür sei Brüning (2015, S. 12) zufolge insbesondere „ein hohes Maß an 

Klassenführungskompetenz notwendig […]. Denn differenzierender oder gar individua-

lisierender Unterricht lässt sich nur dann realisieren, wenn innerhalb der Klassen der 
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Lernprozess weitgehend störungsfrei erfolgen kann.“ Demnach ist in inklusiven Settings 

dem Spannungsverhältnis zwischen Lehrkräftezentrierung (s.o.) bzw. Dominanz der 

Lehrkraft (vgl. Kunter & Trautwein, 2013, S. 83) und Schüler*innenpartizipation pro-

duktiv zu begegnen, sodass einerseits eine lernförderliche Strukturierung, andererseits 

eine Flexibilisierung des Unterrichts möglich ist. Umgesetzt werden kann dies etwa, in-

dem kommunikative, kooperative Arbeitsformen im Rahmen klarer Abläufe und Erwar-

tungen geschaffen werden. 

4.1.2 Spannungsfeld 2: inklusionspädagogische Normen vs. tradierte  

unterrichtliche Praktiken 

Gleichwohl schaffen diese offenen und kooperativen Arbeitsformen ein weiteres Span-

nungsverhältnis, das die Balance zwischen moralischen Normen einerseits und den Nor-

men tradierter sozialer Praxen andererseits erfordert. Erst jüngst zeigten z.B. Bender und 

Rennebach (2021) durch objektiv-hermeneutische Fallrekonstruktionen zu Teilhabeord-

nungen inklusiven Unterrichts, dass 

„die Differenz zwischen inklusionspädagogischen Normen und unterrichtspädagogischen 

Praktiken nicht aufgelöst werden [kann]. Das daraus entstehende Strukturproblem unter-

richtlicher Inklusion wird an immer kleinere Interaktionseinheiten delegiert“ (Bender & 

Rennebach, 2021, S. 231). 

So komme es im inklusiven Unterricht einerseits zu einer Übertragung dieser unauflös-

baren Spannung auf die Schüler*innen, sodass etwa ihnen selbst „die Verantwortung für 

das Misslingen ihres Lernprozesses“ (Bender & Rennebach, 2021, S. 239) sowie die 

Schuld für das „Scheitern der Teilhabe“ (Bender & Rennebach, 2021, S. 240) zugewie-

sen wird. Andererseits könne die – inklusionspädagogisch fundierte – Idee kooperativen 

bzw. ko-konstruktiven Arbeitens in Verbindung mit einem allzu offenen Lehr-Lern-Ar-

rangement eine „geschmeidige peer-kulturelle Interaktion“ (Bender & Rennebach, 2021, 

S. 245) eher verhindern als fördern, da die Normen der sozialen Praxis4 auch in der Über-

tragung der Verantwortung aus dem Klassenverband auf die Kleingruppe fortbe- und 

den moralischen Normen der Inklusion entgegenstehen. 

Eine adaptive Klassenführung sollte daher auch darauf ausgerichtet sein, das benannte 

Strukturproblem (detailliert siehe Bender & Dietrich, 2019) zu reflektieren, um einem 

Scheitern der inklusionsorientierten Didaktik an ihren eigenen pädagogischen Normen 

bzw. deren Widerspruch zu sozialen Praxen entgegenzuarbeiten. In diesem Sinne er-

scheint durchaus eine Klassenführung vonnöten, die die Strukturprobleme inklusiven 

Unterrichts nicht an kleinere Organisationseinheiten – namentlich an die Schüler*innen 

– delegiert, sondern vielmehr lerngruppenspezifisch erörtert, wie Formen der Verge-

meinschaftung (inhaltlich wie sozial) zu schaffen sind, die einen gemeinsamen und in-

dividuellen Kompetenzzuwachs unterstützen und sozialnormativen Exklusionsdynami-

ken vorbeugen. 

Zusammenfassend beinhaltet das mehrdimensionale Geflecht (s.o.) der adaptiven 

Klassenführungskompetenz für den inklusionsorientierten Unterricht die in Abbildung 1 

auf der folgenden Seite dunkelgrau gekennzeichneten Merkmalsbereiche in den hellgrau 

gekennzeichneten Spannungsfeldern. 

Für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen gilt es demnach, die bekannten Merk-

malsbereiche der Klassenführung unter den widersprüchlichen Anforderungen der je-

weiligen Spannungsfelder auszubalancieren, sodass z.B. „Regeln und Routinen“ zwar 

von der Lehrkraft im Unterricht (mit) umgesetzt, jedoch – im Sinne einer starken Schü-

                                                           
4 Mögliche Normen des Sozialen können dabei „historisch institutionalisierte und kulturell verankerte Pra-

xen und den diesbezüglichen Prozess der sozialen Positionierungen“ (Bender & Rennebach, 2021, S. 236) 

meinen, also im unterrichtlichen Fall die Fortschreibung traditioneller sozialer Unterrichtsformen, die 

auch exkludierende Merkmale tragen. 
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ler*innenpartizipation – gemeinsam in der Klasse erarbeitet und angewandt werden. Zu-

dem sind „Regeln und Routinen“ in diesem Begriffsverständnis nicht nur auf eine größt-

mögliche Störungsfreiheit, sondern eben auch auf die umfassende Teilhabe der Lernen-

den auszurichten. Diese Definition der adaptiven Klassenführungskompetenz soll der 

Baustein zunächst durch den asynchronen Teil theoretisch anbahnen, um die einzelnen 

Merkmalsbereiche sowie die entsprechenden Spannungsfelder dann im synchronen Teil 

konkret auf mögliche Situationen im Fachunterricht zu beziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Anforderungen an eine adaptive Klassenführung für den inklusionsorien-

tierten Unterricht (eigene Darstellung) 

5 Erfahrungen 

Der hier vorgestellte Baustein zu adaptiver Klassenführung wurde u.a. in den Winterse-

mestern 2020/21 und 2021/22 im Rahmen des Moduls „Spezielle Themen des Physik-

unterrichts“ im Masterstudiengang für Lehramtsstudierende der Physik durchgeführt. 

Die Darstellung des synchronen Seminarteils basiert auf diesen Erfahrungen. 

5.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

In der asynchronen Bearbeitung stand in einer Vorgängerversion des Bausteins ein an-

deres Unterrichtsvideo im Mittelpunkt, für das ebenfalls Beobachtungsaufträge mit dem 

Fokus auf Fragen nach einer gelungenen bzw. misslungenen Klassenführung bearbeitet 

wurden. Hier zeigte sich allerdings, dass die Studierenden aufgrund eines sehr viel um-

fassenderen Anmeldevorgangs große Probleme in der Zugänglichkeit erkannten, wes-

halb im Sinne einer Reduzierung von Barrieren ein anderes Video gewählt wurde (s.o.). 

Grundsätzlich schätzten die Studierenden die Arbeit mit dem Unterrichtsvideo als ge-

winnbringend ein (z.B. „Ich fand es gut, dass wir ein Video gesehen haben, das war mal 

wieder eine andere Methode und sehr spannend.“); zudem erschien die gegenseitige 

Bezugnahme hinsichtlich der individuellen Schwerpunkte im Video als positiv ein („Ich 
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fand es schön, dass sich an dem Video so viele Facetten finden ließen und dass man sich 

im Forum austauschen konnte, wo man merkte, dass jeder andere Schwerpunkte hatte“; 

zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studierende zu allen Bausteinen siehe den 

Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-Lern-Bausteinen zur Lehrkräfteprofessionali-

sierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn in diesem Heft). 

5.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil 

Es hat sich gezeigt, dass das Experimentieren einen guten Anknüpfungspunkt für die 

allgemeindidaktischen Aspekte der adaptiven Klassenführung an die fachdidaktischen 

Überlegungen der Physik darstellt. Deshalb behandelt der synchrone Teil des Bausteins 

hauptsächlich das Experimentieren im Physikunterricht. 

Nach einer kurzen Fragerunde, in der offene (Verständnis-)Fragen aus dem asynchro-

nen Teil geklärt werden können, startet die synchrone Sitzung mit der Hinführung, in der 

ausgewählte Kommentare der Studierenden aus dem Moodle-Forum besprochen wer-

den. In beiden Fällen sind dafür Kommentare der Studierenden oder Anmerkungen der 

Lehrenden zum Stationenlernen im Allgemeinen oder zur Station 6 „Raketen-Versuch“ 

im Besonderen unseren Erfahrungen nach gut geeignet. 

In der Erarbeitungsphase sollen die Studierenden in Kleingruppen festhalten, welche 

Bezüge bzw. Anknüpfungspunkte die verschiedenen Merkmalsbereiche adaptiver Klas-

senführung zum Experimentieren im Physikunterricht in heterogenen Lerngruppen auf-

weisen („Welche Möglichkeiten zur Umsetzung der Merkmalsbereiche der adaptiven 

Klassenführung sind für das Experimentieren im Physikunterricht geeignet?“), und     

sich darauf vorbereiten, die Ergebnisse im Plenum zu präsentieren (Sicherung). Dabei 

werden erfahrungsgemäß vor allem die Bereiche Allgegenwärtigkeit (relevant bei Expe-

rimenten, die in Gruppenarbeit durchgeführt werden), Regeln und Routinen (Bereitstel-

lung der Experimentiermaterialien, (Arbeits-)Sicherheit) sowie Reibungslosigkeit (Über-

gange zwischen den Phasen des Experiments sowie Barrieren, die während des 

Experiments auftauchen können) thematisiert.  

Die abschließende Diskussion widmet sich den beiden unterrichtlichen Spannungsfel-

dern (siehe Kapitel 4: Theoretischer Hintergrund). Auch hier soll das Experiment im 

Physikunterricht im Fokus stehen. Für das Spannungsfeld Lehrkräftezentrierung vs. 

Schüler*innenpartizipation kann hier die Praxis der Rollenverteilung zur Diskussion ge-

stellt werden, bei der in Gruppenexperimenten den Schüler*innen verschiedene Rollen 

wie Protokoll, Zeitnahme, Auf- und Abbau des Experiments etc. zur Auswahl gegeben 

oder zugeteilt werden. Hier ist z.B. zu diskutieren, welche Vor- oder Nachteile es haben 

kann, wenn die Lehrkraft einzelnen Schüler*innen diese Rollen zuteilt – im Gegensatz 

zu frei wählbaren Rollen. So ist danach zu fragen, welcher Kompetenzen es bedarf, eine 

entsprechende Rollenwahl vorzunehmen, und welche Auswirkungen eigene und fremde 

Zuteilungen haben können, etwa hinsichtlich der Motivation oder des Kompetenzerle-

bens. Mit Blick auf das Arbeiten an Stationen können hier Fragen gestellt werden, die 

die Offenheit bzw. Strukturiertheit der Stationenarbeit betreffen: Können die Kinder 

selbst die Reihenfolge wählen (und welche positiven oder negativen Auswirkungen kann 

das haben)? Haben einzelne Schüler*innen größere Freiheiten in der Arbeit an Stationen 

als andere und warum? Wann können klare Strukturen hinderlich, wann unterstützend 

wirken? Können gegebenenfalls Schüler*innen selbst Stationen mitgestalten und, wenn 

ja, welche Vorgaben sollten – falls überhaupt – dazu gemacht werden? Wichtig ist, auch 

Möglichkeiten der inhaltlichen Partizipation durch die Schüler*innen zur Diskussion zu 

stellen bzw. zu erörtern, inwieweit sich eine organisationale Partizipation (etwa im Hin-

blick auf Rollen, Reihenfolgen oder Gruppenzusammensetzungen) von einer Partizipa-

tion an den Lerngegenständen unterscheidet und wo welche Vor- bzw. Nachteile liegen. 

Im Spannungsfeld Inklusionspädagogische Normen vs. unterrichtliche Praktiken 

kann darüber diskutiert werden, wie Experimente barrierefrei(er) gestaltet werden kön-
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nen. Werden z.B. Barrieren für eine bestimmte Heterogenitätsdimension verringert (et-

wa: auditive Anleitungen, um Kinder mit einer Sehbehinderung zu unterstützen), kann 

damit für eine andere Heterogenitätsdimension eine neue Barriere geschaffen werden 

(etwa Überreizung für Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung). Auch ein Gedan-

kenexperiment kann Barrieren in Motorik und Sehen minimieren, jedoch gleichzeitig 

Barrieren bezüglich der Kognition erhöhen. Darüber hinaus kann es auch vorkommen, 

dass eine Reduktion der Barrieren nicht möglich ist, ohne den relevanten Fachinhalt zu 

verändern (z.B. Resonanz mit zwei Stimmgabeln für gehörlose Schüler*innen). Hier 

sollte demnach darauf eingegangen werden, dass eine unreflektierte Anwendung bzw. 

Umsetzung inklusionspädagogischer Prinzipien nicht immer zielführend sein muss und 

auch bezüglich der Passung auf den Lerngegenstand und die Lerngruppe hinterfragt wer-

den muss (siehe auch Riegert & Musenberg, 2016), um allen Lernenden bestmöglich 

gerecht zu werden. 

Insgesamt wurde der Baustein zur adaptiven Klassenführungskompetenz von den Stu-

dierenden als positiv bewertet. Die Anschlussstelle des Experimentierens als fachliche 

Ausschärfung der Physikdidaktik hat sich als äußerst fruchtbar und gewinnbringend für 

Diskussionen und gemeinsame Reflexionen erwiesen und die Studierenden motiviert, 

sich mit den Spannungsfeldern des Physikunterrichts in heterogenen Lerngruppen aus-

einanderzusetzen. 
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