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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 diagnostische 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 des zweiten Bausteins ist, 

dass die Teilnehmer*innen anhand von drei Übungen ihre Einstellungen, Haltun-

gen und Denkweisen in Bezug auf Diagnostik im inklusiven Kontext selbstreflexiv 

hinterfragen und diagnostische Kompetenz als eine Facette der adaptiven Lehr-

kompetenz kennenlernen. Dieser Beitrag beschreibt anhand des Materials die asyn-

chrone und eine mögliche synchrone Bearbeitungsphase und liefert den didakti-

schen 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, 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 zweite im Projekt FDQI-HU-MINT entwickelte digitale Lehr-Lern-Baustein zielt 

auf den systematischen Aufbau bzw. die Erweiterung der adaptiven diagnostischen 

Kompetenzen zukünftiger Lehrkräfte. Die Inhalte des Bausteins sind fachlich nicht ge-

bunden, sondern sensibilisieren vor allem für grundlegende, fächerübergreifende Frage-

stellungen inklusiven Lehrens und Lernens. Die fachliche Schärfung der Inhalte obliegt 

der Lehrperson. 

Der Baustein Adaptive diagnostische Kompetenz stellt in seiner digitalen Form eine 

Zusammenführung der beiden ursprünglich für die analoge Hochschullehre entwickelten 

Bausteine Heterogenitätssensibilität (Gloystein, 2020) und Adaptive diagnostische 

Kompetenz (Gloystein & Frohn, 2020) dar. Durch diese Zusammenführung besteht der 

Baustein aus drei Übungen: zwei Selbsterfahrungsübungen mit unterschiedlichen inhalt-

lichen Schwerpunkten sowie einer Kreativ-Aufgabe, die auch als Partner*innen- oder 

Gruppenarbeit bearbeitet werden kann. Die Bearbeitungszeit beträgt etwa 150 Minuten. 

Die Aufgabe, Schule und Unterricht inklusionsorientierter zu gestalten, ist – mit dem 

Anspruch an Individualisierung und Kompetenzorientierung – untrennbar mit der gleich-

berechtigten Teilhabe aller am pädagogischen Angebot verbunden. Gemessen an dieser 

Zielsetzung wird Diagnostik als elementares (Unterrichts-)Prinzip in ein neues Licht ge-

rückt und verlangt einen grundsätzlich anderen Umgang mit Verschiedenheit und Viel-

falt (Gloystein & Moser, 2019). Gefordert ist ein Denken „vom Kind“ aus, das individu-

alisierte pädagogische Einzel- und Gruppengebote für Entwicklung und Lernen 

bereitstellt. Es soll ein Verständnis für die Situation sowie das Verhalten und Handeln 

von Kindern und Jugendlichen entwickelt werden, das Barrieren beim Lernen identifi-

ziert und überwindet. Ausgangspunkt grundlegender Veränderungen und eines Perspek-

tivwechsels in der (sonder-)pädagogischen Diagnostik ist eine intensive Reflexion des-

sen, welche diagnostische Vorstellungen bislang dominieren, welche Spannungsfelder 

                                                           
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. 
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sich im Lehrkräftehandeln ergeben und wie sich eine an Inklusion orientierte Diagnostik 

auf Einstellungen, Haltung, Werte, Menschenbild und Handeln von diagnostisch tätigen 

Lehrkräften auswirkt. Dem Bewusstmachen eigener „Zuschreibungspraktiken“ (Bräu, 

2018, S. 218) sowie der Auseinandersetzung mit eigenen Einstellungen und Haltun-    

gen wird in der Literatur (vgl. Feyerer & Langner, 2014, S. 176) eine fundamentale Be-

deutung zugemessen, denn immerhin bildet sie die Grundlage für die reflexive Verknüp-

fung von Wissen, (diagnostischen) Kompetenzen und Einstellungen (vgl. Moser, 2018, 

S. 290). 

Die – oben beschriebenen – vielfältigen und komplexen Anforderungen an die Lehr-

kraft werden in der universitären Lehrkräftebildung zunehmend aufgegriffen und bear-

beitet. Als geeignete Methode stehen Formate im Mittelpunkt, die reflexive Selbsterfah-

rung und aktive Begleitung der Studierenden – durch Dozierende mit entsprechendem 

theoretischem Hintergrundwissen bzgl. wechselnder Paradigmen im (sonder-)pädagogi-

schen bzw. diagnostischen Arbeitsfeld – zum Ziel erheben, wenn es um die Erweiterung 

von Erkenntnis- und Handlungsfähigkeit und die Vorbereitung auf die Tätigkeit im Be-

rufsfeld geht (vgl. Martschinke et al., 2007, S. 9f.). Insbesondere zum didaktischen In-

duzieren von Veränderungsprozessen auf Ebene der angehenden Lehrkräfte, u.a. bedingt 

durch geänderte Rahmenbedingungen bzw. pädagogische Leitideen, haben sich flexibel 

einsetzbare Selbsterfahrungsübungen bewährt. Durch die Verknüpfung von Wissensver-

mittlung mit der intensiven Reflexion eigener pädagogisch-ethischer und professionsbe-

zogener Überzeugungen und diagnostischer Grundhaltungen bieten sie die Möglichkeit 

einer individuell-bildungsbiographischen Professionalisierung (vgl. Gloystein & Moser, 

2020, S. 170ff.). 

Zentrales Ziel dieses Bausteins ist dementsprechend der Transfer von erlebten Selbst-

erfahrungen hin zum eigenen professionellen Handeln, um somit den angehenden Lehr-

kräften perspektivisch einen reflektierten Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen zu 

ermöglichen. Denn eine angemessene Einschätzung von Schüler*innen im Sinne einer 

inklusiven Diagnostik erfordert zunächst, Einzigartigkeit kennenzulernen und wahrzu-

nehmen und so schultypische Prozesse der Homogenisierung und Kategorisierung auf-

zubrechen. Dafür sind in den Baustein zwei Übungen zur Selbsterfahrung integriert wor-

den, die durch theoretisches Hintergrundwissen zu Heterogenitätssensibilität und einer 

an Inklusion orientierten Diagnostik angereichert werden. 

2 Didaktischer Kommentar 

Der produktive Umgang mit der Heterogenität der Lernausgangslagen von Schüler*in-

nen ist zu einer Schlüsselqualifikation für Lehrkräfte und für Institutionen geworden 

(vgl. Hertel, 2014, S. 12; Widmer-Wolf & Sieber-Suter, 2014, S. 126f.). Die Vorstellung 

von einer sogenannten homogenen Lerngruppe, in der alle Schüler*innen einer Alters-

gruppe das gleiche Ausgangsniveau aufweisen, gilt als überholt (vgl. Altrichter & Hau-

ser, 2007, S. 6) und trifft ebenso wenig auf angehende Lehrkräfte zu. Diesbezüglich       

erscheint es für angehende Lehrkräfte notwendig, mittels reflexiver Lehr- bzw. Lernset-

tings Denk- und Handlungsmuster bzgl. des Umgangs mit heterogenen Lerngruppen her-

auszuarbeiten und gegebenenfalls zu hinterfragen (Häcker & Walm, 2015). 

Die Schaffung reflexiver (Lern-)Räume, verstanden als sichere (Lern-)Orte, in denen 

sich Studierende z.B. in der Rolle der diagnostizierenden Lehrkraft und des*der zu di-

agnostizierenden Schülers bzw. Schülerin wahrnehmen können, gelten als Grundvoraus-

setzung, wenn es darum geht, Zusammenhänge zwischen pädagogischem Handeln und 

den individuellen, epistemischen und institutionellen Rahmenbedingungen dieses Han-

delns zu reflektieren; insbesondere wenn der Blick auf Widersprüche, Dilemmata und 

Ambivalenzen fällt (vgl. Mecheril, 2020, S. 32). Die Auseinandersetzung mit tradierten 

oder in der Biografie verankerten Haltungen, Werten und Einstellungen erfordert eine 

vertrauensvolle, sichere Umgebung sowie Verständnis und Offenheit innerhalb der 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6438
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Gruppe (vgl. Gloystein & Frohn, 2020, S. 67). Ein solcher Lernraum soll im Rahmen 

des Bausteins zur adaptiven diagnostischen Kompetenz geschaffen werden. 

Vor dem Einsatz des Bausteins zur adaptiven diagnostischen Kompetenz wird Dozie-

renden dringend empfohlen, das in diesem Beitrag folgende Kapitel zum theoretischen 

Hintergrund zu lesen und sich die Beispielpräsentation mit Studierendenbeiträgen aus 

bereits durchgeführten Seminaren und entsprechenden Anmerkungen für Dozierende an-

zuschauen (vgl. Online-Supplement 2) sowie den Baustein selbst einmal zu durchlaufen, 

der wiederum weiterführende Literatur und damit insgesamt eine umfassende Orientie-

rungsgrundlage bietet. 

2.1 Strukturmodell „Lernen in Veränderungsprozessen“ 

Für Veränderungslernen in der eigenen Praxis sind Erfahrungen von Diskrepanz not-

wendig. Deren Reflexion verdeutlicht, dass gegebenenfalls die eigenen Erklärungs- und 

Handlungsstrategien und auch Ziele modifiziert werden müssen (Nitsche, 2014, S. 81). 

Demzufolge hat die Vorstellung, professionelles Lernen auf systematische Reflexion zu 

gründen, auch in der Bausteinentwicklung Entsprechung gefunden. Als dienlich erwie-

sen sich dabei, in Verbindung mit dem Einsatz und der Auswertung von reflexiven 

Selbsterfahrungsübungen, die Bereitstellung einer Orientierungsgrundlage unter Beach-

tung fachwissenschaftstheoretischer Bezüge sowie die Nutzung eines strukturgebenden 

Analyse- und Reflexionsmittels zur Einschätzung individueller Veränderung bzgl. Ein-

stellungen und professioneller Kompetenzen (siehe dazu Kap. 5: Erfahrungen). 

Um die Bewusstseinsveränderung in Bezug auf Heterogenität und Diagnostik im in-

klusiven Kontext im Rahmen der Bearbeitung des Bausteins sowohl für Dozent*innen 

als auch für die Studierenden (be-)greifbar zu machen, wurde mit der Bausteinentwick-

lung auch das Strukturmodell „Lernen in Veränderungsprozessen“ (Abb. 1) entworfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Lernen in Veränderungsprozessen – von der Selbsterfahrung zum Trans-

fer (eigene Darstellung 

Es ermöglicht Studierenden (und Dozent*innen), den eigenen Veränderungsprozess auf 

dem Weg hin zu einer inklusionsorientierten, an Persönlichkeitsentfaltung, Teilhabe und 
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Partizipation ausgerichteten Pädagogik bzw. Diagnostik einzuschätzen und sichtbar zu 

machen. 

Das Strukturmodell beschreibt vier Phasen: die Phase der Selbsterfahrung, die Phase 

der Einordnung, die Phase der Abstraktion und die Phase von Reflexion und Transfer. 

Je nach Einsatzszenario ergeben sich unterschiedliche didaktische Potenziale. So bie-

tet das Strukturmodell „Lernen im Veränderungsprozess“ den Studierenden die Mög-

lichkeit und den Raum, 

● eigenes Handlungswissen zu ordnen, zu formulieren, sich von der eigenen Hand-

lung gegebenenfalls zu distanzieren und über diese zu reflektieren; 

● unausgesprochenes „Wissen-in-der-Handlung“ durch eine „Reflexion-über-die-

Handlung“ (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 331ff.) zu präzisieren; 

● komplexe professionelle Situationen und Problemlagen zu bearbeiten; 

● eigenes Wissen und ihr Handeln zur Diskussion zu stellen. 

Mit dem Strukturmodell kann es gelingen, die innerhalb der Diagnostik existierenden 

Ansätze in Hinblick auf deren zugrunde liegende Vorstellungen von Entwicklung und 

Lernen zu erfassen und mit eigenen (biografischen und schulischen) Erfahrungen, Ein-

stellungen und Wissensbeständen abzugleichen. Dabei gilt es, den Weg von einer an 

tradierten Vorstellungen orientierten Diagnostik hin zu einer systemischen, an Inklusion, 

Diversität und Partizipation orientierten Diagnostik zu definieren (siehe dazu Kap. 4: 

Theoretischer Hintergrund). 

Die Teilnahme an einer reflexiven Selbsterfahrung (wie der „Zitronen-Übung“ und 

der „Übung Zwei“ als Elemente des Bausteins) kann bei Teilnehmer*innen – neben 

einem eventuell irritierenden Aha-Erlebnis und einem kleinen oder großen Verände-

rungsschritt in Richtung eines umfangreicheren Inklusionsverständnisses sowie einer ge-

steigerten Heterogenitätssensibilität – auch unerwartete und zum Teil heftige emotionale 

Reaktionen, verbunden mit Formen von Handlungsunfähigkeit, hervorrufen. 

Inklusion heißt Veränderung. Veränderungsprozesse werden mit Phänomenen wie 

Verleumdung, Verneinung, Widerstand, Konfusion, Irritation und Chaos in Verbindung 

gebracht (vgl. Tschönhens & Bissegger, 2006, S. 74). Offene und verdeckte Reakti-   

onsmuster wie Protest und argumentative Entgegnungen oder Schweigen können umso 

heftiger ausfallen, je mehr sich Studierende an einem vermeintlich sicheren, den sich 

verändernden Gegebenheiten bislang nicht oder nur in Form defensiver Routinen begeg-

nendem Studienort im Erziehungs- und Bildungssystem wähnen (Carstensen, 2004). Die 

wichtige Rolle der Dozent*innen bei der Begleitung der Initiierung von Veränderungs-

prozessen wird hier deutlich, nämlich „in erster Linie die Kommunikation von Sinn und 

Zweck der Veränderung, die Vermittlung eines starken Veränderungsziels sowie das Be-

kenntnis zur Umsetzung (Vorbildfunktion)“ (Carstensen, 2004, S. 79) sicherzustellen. 

Wird das Modell in Seminaren eingesetzt, steht jede Phase für sich. Auch im Verlauf 

des Bausteins durchläuft jede*r Teilnehmer*in reflexiv alle vier Phasen. 

Dozierende haben die Möglichkeit, im Moodle-Kurs die eingehenden Arbeitsergeb-

nisse einzusehen und gemäß des Strukturmodells vorsichtig hinsichtlich erwartbarer 

Veränderungsprozesse einzuschätzen und einzuordnen. Im Auswertungsprozess kann 

mit den Teilnehmer*innen der Gruppe auf jede Phase einzeln sowie auf den Gesamtpro-

zess Bezug genommen werden. Abschließend schätzen Studierende mit Hilfe des vorge-

stellten Modells eigenständig ihren Stand im Veränderungsprozess hin zu einer an In-

klusion orientierten Diagnostik ein. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6438
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3 Das Material3 

3.1 Asynchroner Teil 

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

asynchrone als auch synchrone Bearbeitungsanteile. Der asynchrone Teil sieht die 

selbstständige Bearbeitung im digitalen Raum vor (Tab. 1). Für den synchronen Anteil 

verschafft sich die Lehrperson eine Übersicht über die verschiedenen Einreichungen der 

Studierenden und arbeitet diese auf. Beispiele hierfür finden sich in der beigefügten Prä-

sentation (vgl. Online-Supplement 2; siehe auch Tab. 2). 

Darüber hinaus sind die hier vorgestellten reflexiven Selbsterfahrungsübungen so-

wohl digital als auch analog durchführbar (siehe dazu Gloystein, 2020; Gloystein & 

Frohn, 2020). Der folgende Ablaufplan fasst alle Übungen dieses Bausteins zusammen. 

Tabelle 1: Die Elemente des Bausteins für die asynchrone Bearbeitung (eigene Darstel-

lung) 

Phase Inhalt Medium 

Einstieg 
Die Studierenden sehen ein einführen-

des Video. 
Video 

Erarbeitung I 

Die Studierenden bearbeiten die Auf-

gabe „Zitronen-Übung“ und laden das 

Ergebnis im Moodle-Kurs hoch.  

Moodle-Aufgabe, 

Präsentation (H5P) 

Sicherung/ 

Transfer I 

Die Studierenden werden zum Trans-

fer ihrer Erkenntnisse angeregt. 
Moodle-Buch (PDF) 

Erarbeitung II 

Die Studierenden bearbeiten die 

„Übung Zwei“ und laden das Ergebnis 

(Video) in die Datenbank. Sie reflek-

tieren das Ergebnis und laden diese 

Reflexion im Moodle-Kurs hoch. 

Moodle-Datenbank, 

Video, Moodle-Aufgabe 

                                                           
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 gegebenenfalls an die Administrator*innen Ihrer lokalen Moodle-Platt-

form. Unter dem folgenden Link können Sie nachlesen, wie eine Kurswiederherstellung bzw. das Impor-

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

derherstellung.  

 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 Kurse 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-6438
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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Phase Inhalt Medium 

Sicherung/ 

Transfer II 

Die Studierenden werden zum Trans-

fer ihrer Erkenntnisse angeregt. 
Moodle-Buch (PDF) 

Erarbeitung 

III 

Die Studierenden setzen sich kreativ 

mit den Erkenntnissen aus den voran-

gegangenen Aufgaben auseinander 

und laden das Ergebnis im Moodle-

Kurs hoch. 

Moodle-Aufgabe 

Abschluss 

Die Studierenden reflektieren anhand 

eines digitalen Feedback-Bogens 

knapp die Arbeit mit dem Baustein. 

Feedbacktool von Moodle 

 

Das knapp dreiminütige Einführungsvideo erläutert die wesentlichen Inhalte und Ziele 

des Bausteins. Es dient der Einführung und Orientierung. 

Der erste Teil des Bausteins beinhaltet die sogenannte „Zitronen-Übung“, die das 

Thema Heterogenitätssensibilität adressiert und den Teilnehmer*innen als Moodle-Ak-

tivität Aufgabe zur Verfügung steht. 

Eine Moodle-Aufgabe ermöglicht den Kursteilnehmer*innen die Einreichung von Lö-

sungen, die bei Bedarf von den Dozierenden bewertet und mit Feedback versehen wer-

den können. In diesem Fall werden die Studierenden mithilfe einer sogenannten „Course 

Presentation“ durch die Aufgabe geführt. Dieser H5P‑Inhaltstyp vereint verschiedene 

Möglichkeiten, Inhalte darzustellen, und ermöglicht eine schrittweise Anleitung. 

Die Studierenden legen zunächst für sich ein Netz Zitronen oder eine selbstgewählte 

Alternative (z.B. andere Zitrusfrüchte oder Nüsse) sowie Materialien für Notizen bereit. 

Die Präsentation führt die Studierenden nun durch einige Fragen, die sie schriftlich be-

antworten sollen. Beginnend mit der Frage nach allgemeinen Eigenschaften und Merk-

malen von Zitronen befassen sie sich im Anschluss intensiv mit einer einzelnen Zitrone 

und verfassen für diese einzigartige Zitrone eine persönliche Geschichte in Wort, Schrift 

und/oder Bild, um sie durch ihre einzigartigen Eigenschaften unter allen anderen Zitro-

nen zu identifizieren. Hierbei sollen jedoch explizit nicht die allgemeinen Merkmale aus 

dem ersten Schritt genutzt werden. Das Ergebnis wird hochgeladen. 

In der synchronen Sitzung obliegt Dozierenden dann die Aufgabe, die anonymisierten 

Arbeitsergebnisse der Studierenden aufzubereiten (ein Beispiel, wie das geschehen kann, 

findet sich in der Präsentation; vgl. Online-Supplement 2, Folien 5–13)4. 

Anschließend werden alle Zitronen gemischt, und die zuvor gewählte Zitrone soll 

wieder herausgesucht werden. Ob und wie dies möglich war, wird ebenfalls als Notiz 

festgehalten. Die folgenden Fragen unterstützen den Transferprozess, indem die Studie-

renden nach der Thematik und dem Unterrichtsbezug sowie abschließend nach gängigen 

Diversitätskategorien in der Schule gefragt werden. 

Die Aufgabe ist mit einem Studierendenordner verknüpft, in den die Einreichungen 

automatisch hochgeladen werden. Dort müssen die Teilnehmer*innen der Freigabe zu-

stimmen, damit ihre Kommiliton*innen die Datei oder den Text ansehen können. Der 

Studierendenordner bietet damit die Möglichkeit, Arbeitsergebnisse ohne Umwege mit 

der gesamten Lerngruppe zu teilen. Durch dieses Vorgehen ist es möglich, die Vielfalt 

in der eigenen Gruppe sichtbar zu machen und später in die Auswertung (Beispiele siehe 

                                                           
4 Die Abgaben sollten wertungsfrei dargestellt und beschrieben und die unterschiedlichen Darstellungen 

und Schwerpunkte hervorgehoben werden. Manche Arbeitsergebnisse werden sich nur sehr allgemein mit 

den Eigenschaften einer Zitrone befassen (gelb, sauer, gesund) und dementsprechend wenig Emotionen 

in Bezug auf die Einzigartigkeit der eigenen Zitrone aufweisen. Andere Arbeitsergebnisse werden sehr 

detailliert auf die individuelle Zitrone eingehen (Flecken, Farbschattierungen, Form) und zeigen, dass die 

entsprechenden Studierenden bereits genauer hinschauen und in Kontakt treten, wenn es um Verschieden-

heit geht. 
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Online-Supplement 2, Folien 5–13) einzubeziehen. Im Anschluss an die Aufgabe erfolgt 

der Transfer mithilfe des Moodle-Buchs Inklusionspädagogische Grundlegung für 

adaptive Lehrkompetenz. Diese Moodle-Aktivität bietet die Möglichkeit, Inhalte kapi-

telweise zu strukturieren und so einen knappen Überblick über die theoretischen Hinter-

gründe zu geben. 

Den zweiten Teil des Bausteins bildet die „Übung Zwei“; dieser wenig aussagekräf-

tige Titel ist bewusst gewählt, um den Studierenden eine möglichst unvoreingenommene 

Herangehensweise zu ermöglichen. Die Übung zielt zunächst darauf ab, dass die Studie-

renden die Auswirkungen einer intransparenten Diagnostik im Machtgefüge von Urtei-

lenden und Beurteilten erleben (Gerhartz-Reiter & Reisenauer, 2019). Hierfür müssen 

sie sich der Aufgabe unvorbereitet und unter Zeitdruck, ohne transparente Kommunika-

tion der Bewertungsstandards und ohne Berücksichtigung ihrer eigenen Ausgangslage 

stellen. 

Zur Umsetzung wird die Moodle-Aktivität Datenbank verwendet, da diese im Gegen-

satz zu einer Aufgabe das Hochladen sehr großer Dateien ermöglicht. Für die Übung gibt 

es eine Videoanleitung: Die Studierenden bekommen zunächst eine Minute Zeit, um sich 

eine komplexe Figur (die sogenannte Rey-Figur) einzuprägen. Anschließend verschwin-

det die Abbildung und ein zweiminütiger Timer zählt herunter. Während dieser Zeit 

zeichnen die Studierenden die Figur aus ihrer Erinnerung nach. Dieser Prozess soll ge-

filmt und das Video anschließend in die Datenbank hochgeladen werden; die Einträge 

können dann nur von den Kursverantwortlichen eingesehen werden. 

In einem zweiten Schritt reflektieren die Studierenden ihre Eindrücke und Erfahrun-

gen anhand von Leitfragen: Was glauben Sie, mit welchem diagnostischen Ziel diese 

Übung durchgeführt wurde? Wie sind Sie mit der Lösung der Aufgabe zurechtgekom-

men? Wie haben Sie sich in der Situation gefühlt? Wo hätten Sie sich im Diagnostikpro-

zess Aufklärung gewünscht? Wofür steht diese Übung? 

Sie verschriftlichen ihre Erkenntnisse im Rahmen einer Moodle-Aufgabe und laden 

diese hoch. Auch die Auswertung dieser Übung erfolgt in Textform über das Moodle-

Buch Diagnostik im inklusivem Kontext. In diesem werden exemplarische Antworten auf 

die zuvor selbstständig beantworteten Leitfragen dargelegt und diese abschließend in 

den wissenschaftlichen Diskurs eingebunden. 

Der dritte und letzte Teil des Bausteins beinhaltet eine kreative Auseinandersetzung 

mit den Themen Heterogenität und Diagnostik im inklusiven Kontext unter dem Titel 

„Diagnostik und Ich“. Die Aufgabenstellung lautet: „Stellen Sie die Einsichten und Er-

kenntnisse, die Sie während der Bearbeitung des Bausteins gewonnen haben, sowie Ihre 

persönlichen Einstellungen und Haltungen zum Thema Umgang mit Heterogenität und 

Diagnostik im inklusiven Kontext in einem kreativen Produkt dar.“ Die Aufgabe kann 

auch kooperativ mit einem*einer Partner*in oder in der Gruppe bearbeitet werden; da-

rauf wird bereits am Ende des ersten Bausteins hingewiesen, sodass sich die Studieren-

den rechtzeitig zu einer Arbeitsgruppe zusammenschließen können. „Diagnostik und 

Ich“ wird ebenfalls über die Aktivität Aufgabe realisiert und mit einem Studierendenord-

ner verknüpft, sodass die Ergebnisse für eine gemeinsame Auswertung im synchronen 

Teil genutzt werden können. Studierende sollten dazu ermuntert werden, ihren Upload 

auch den anderen Studierenden zur Verfügung zu stellen, da sich hier zumeist eine Viel-

zahl individueller Schwerpunkte zeigt und somit das Thema Vielfalt zum Ende des Bau-

steins durch die Arbeitsergebnisse der Studierenden selbst gerahmt werden kann. 

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 Dozent*innen 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 
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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). 

Die im Baustein verwendeten H5P-Inhaltstypen und Moodle-Aktivitäten sind grund-

sätzlich als barrierearm einzustufen (WCAG‑Konformitätsstufe AA)5. Dennoch kann 

insbesondere die „Übung Zwei“ eine Herausforderung für diejenigen darstellen, die ent-

weder nicht über die technischen Möglichkeiten verfügen oder aufgrund anderer Ein-

schränkungen nicht in der Lage sind, Videos mit dem Smartphone zu erstellen. Hier 

muss die Lehrperson gegebenenfalls individuelle Hilfestellung leisten oder die Aufga-

benstellung abändern. 

3.2 Synchroner Teil 

An diese individuelle Bearbeitung durch die Studierenden schließt sich die gemeinsame 

Auseinandersetzung im Seminar an. Der synchrone Teil kann in folgende Abschnitte 

gegliedert werden: 

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

Phase Inhalt Medium & Sozialform 

Einstieg 

Die Studierenden teilen ihre allgemei-

nen Erfahrungen aus der Bearbeitung 

des Bausteins. 

Seminargespräch 

Auswertung I 

Die Lehrperson zeigt die Vielfalt der 

Ergebnisse der „Zitronen-Übung“ und 

regt zur Reflexion und zum Transfer 

an. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Erarbeitung 

Die Studierenden berichten von ihren 

individuellen Erfahrungen und ihren 

Vermutungen bzgl. des Ziels der 

„Übung Zwei“. 

Seminargespräch 

Auswertung II 

Die Lehrperson gibt Input, um den 

Transfer von der Selbsterfahrung hin 

zum Perspektivwechsel zu unterstüt-

zen. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Reflexion 

Die Studierenden reflektieren ihre Er-

fahrungen und offenen Fragen, u.a. in 

Bezug auf das Strukturmodell „Lernen 

in Veränderungsprozessen“, die Wis-

sensfolie „Paradigmen in der Diagnos-

tik“ und die durchlaufenen Übungen. 

Seminargespräch 

 

Im Rahmen der Auswertung I werden zunächst die unterschiedlichen Ergebnisse aus 

der „Zitronen-Übung“ präsentiert, ohne dass diese bewertet oder kommentiert werden. 

                                                           
5 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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Die Dozierenden begleiten so den Prozess der Studierenden von der Selbsterfahrung hin 

zur individuellen Reflexion und zum Transfer in die Praxis. Das Modell „Lernen in Ver-

änderungsprozessen“ dient als Grundlage für das Schema „Von der Selbsterfahrung zum 

Transfer“ (Abb. 2; siehe auch vgl. Online-Supplement 2, Folie 17), das im Rahmen der 

Auswertung als Visualisierung unterstützend eingesetzt werden kann.  

Dreht sich in der Einordnungsphase die Diskussion um eine Verallgemeinerung ver-

sus Individualität, werden in der Transferphase konkrete Aspekte und Dimensionen von 

Homogenität und Heterogenität in Unterricht und Schule thematisiert. Als Diskussions- 

und Reflexionsanregungen gelten Themen wie: 

● Entwicklung und Konstruktion von Kategorien wie Leistung, Behinderung, 

● Zuschreibungspraktiken und Attribuierungen 

und vertiefend 

● professionelle Einstellungen und Haltung gegenüber Heterogenität (innerhalb ver-

meintlich homogener Gruppen) und Diskrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Lernen in Veränderungsprozessen – Von der Selbsterfahrung zum Trans-

fer, Schärfung für die „Zitronen-Übung“ (eigene Darstellung) 

In der zweiten Auswertungsphase sollten die individuellen Eindrücke, die die Studie-

renden im Rahmen der zweiten Übung gesammelt haben, noch einmal thematisiert     

werden (siehe auch Online-Supplement 2, Folien 20–25). So kann gemeinsam überlegt 

werden, wie mit den z.T. widersprüchlichen Emotionen im Rahmen diagnostischer Situ-

ationen im inklusiven Unterricht adäquat umgegangen werden kann. Auch hier kann ein 

aus dem Modell „Lernen in Veränderungsprozessen“ abgeleitetes Schema (Abb. 3 auf 

der folgenden Seite; siehe auch Online-Supplement 2, Folie 27) zurückgegriffen werden, 

um den Studierenden eine Selbsteinschätzung ihres individuellen Reflexionsgrades zu 

ermöglichen. 

Eine prüfende Reflexion eigener und tradierter berufsbezogener Einstellungen, Wert-

haltungen, Überzeugungen, Handlungsorientierungen und -praxen eröffnet die Diskus-

sion darüber, wie eine an Inklusion orientierte adaptive Diagnostik konzeptioniert sein 

sollte (beispielhaft siehe Online-Supplement 2, Folien 29 und 31). 
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Abbildung 3: Lernen in Veränderungsprozessen – Von der Selbsterfahrung zum Trans-

fer, Schärfung für diagnostische „Übung Zwei“ sowie Antinomien des 

Lehrer*innenhandelns (eigene Darstellung) 

In der Gesamtauswertung gilt es unter Anwendung des Strukturmodells „Lernen in Ver-

änderungsprozessen“, der Reflexionsfolie „Paradigmenwandel in der Diagnostik“ (vgl. 

Online-Supplement 2, Folie 33) und – bei Bedarf – der Ergebnisse aus der dritten Auf-

gabe „Diagnostik und Ich“, den eigenen Standort auf dem Weg hin zu einer an Inklusion 

orientierten Diagnostik zu bestimmen. 

4 Theoretischer Hintergrund 

Der didaktischen Konzeption des Bausteins zur adaptiven diagnostischen Kompetenz 

liegen bildungstheoretische Ansätze, Positionen der Professions- und Heterogenitätsfor-

schung, aber auch entwicklungs- und fachdidaktische Konzepte zugrunde. Zur Unter-

stützung von Studierenden in der Lehrkräftebildung bei der Entwicklung professioneller 

Lehrkompetenzen haben sich verschiedene Ansätze etabliert, die im Sinne einer inklusi-

onsorientierten Pädagogik bei der Konzeption des Bausteins berücksichtigt wurden. 

Insbesondere der strukturtheoretische (Helsper, 1996; Oevermann, 1996), der kompe-

tenzorientierte (Baumert & Kunter, 2006) und der berufsbiografische Ansatz (Terhart, 

2011) bieten wichtige Einsichten und ergänzen sich im langfristigen und systematischen 

Kompetenzaufbau (vgl. Fichten & Meyer, 2014, S. 24; siehe auch das Editorial von 

Frohn & Liebsch in diesem Heft). Diese stehen in Ermangelung eines umfassenden und 

überprüfbaren Rahmenmodells, welches unterschiedliche Aspekte diagnostischer Kom-

petenz integriert (vgl. Herppich et al., 2017, S. 91; Praetorius & Südkamp, 2017, S. 15), 

weitgehend unverbunden nebeneinander. Insgesamt stehen das Verstehen, die Modellie-

rung und das Umsetzen einer an Inklusion, Diversität und Partizipation orientierten Di-

agnostik noch in den Anfängen und kommen einem Paradigmenwechsel in der Diagnos-

tik gleich (Gloystein & Frohn, 2020). 
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4.1 Paradigmenwechsel6 in der Diagnostik 

Jegliches diagnostische Handeln erfolgt – so kann mithilfe der im Folgenden knapp skiz-

zierten Paradigmen erläutert werden – vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Vor-

stellung vom Menschen. Entsprechend basieren diagnostische Prozesse auf einem Men-

schenbild, welches als Orientierungsgrundlage die diagnostischen und pädagogischen 

Begegnungen leitet und führt. Die Einstellung bzw. Haltung einer Lehrkraft entscheidet 

unter Anwendung einer Bezugstheorie, wie der*die andere wahrgenommen und wie mit 

ihm*ihr in der konkreten Begegnung diagnostisch umgegangen wird. Dementsprechend 

wird der Klärung des Menschenbildes und der Haltung in der pädagogischen Diagnostik 

eine fundamentale Bedeutung beigemessen (vgl. Lanwer 2006, S. 20). 

Der historisch entwickelte Prozess der Diagnostik weist nach Eggert (1997, 2007), 

Feuser (1995), Jantzen (1987; 1990) und Lanwer (2006) auf mehrere Umbrüche bzw. 

bis heute miteinander konkurrierende Paradigmen hin. Aufgezeigt werden Paradigmen 

von der Segregation zur Inklusion, von der Konstanz- zur Veränderungsannahme sowie 

von der Klassifikation zur individuellen Beschreibung. 

Die pädagogische Diagnostik war über Jahrzehnte vor allem von medizinischem   

„Defizit- und Defekt-Denken“ – verbunden mit einer Platzierungs- und Feststellungs-

diagnostik – geprägt. Es herrschte die Vorstellung einer negativen Normabweichung  

einhergehend mit angenommenen Entwicklungsgrenzen vor (Konstanzannahme). Dem 

medizinischen Modell entsprechend wird eine diagnostizierte Behinderung als individu-

elles, stabiles Persönlichkeitsmerkmal dieser Person manifestiert. 

Hingegen betont man mit der Bestimmung des Phänomens Behinderung als soziale 

Konstruktion bei gebotener Förder- und Fürsorgeorientierung die individuelle Veränder-

barkeit menschlicher Entwicklung (Veränderungsannahme). Der diagnostischen Auf-

gabe, Defizite aufzudecken und Menschen gegebenenfalls aufgrund eines Merkmals  

auszusondern (durch Sitzenbleiben, Sonderschulüberweisung, Bildung von Leistungs-

gruppen etc.), um möglichst homogene Lerngruppen zusammensetzen zu können, wird 

ein systemtheoretisches Paradigma entgegengestellt, wobei die systemische Sichtweise 

sowohl die individuellen als auch die gesellschaftlichen Bedingungen berücksichtigt und 

den Beziehungsaspekt in den Fokus rückt (u.a. Sander, 1990). Behinderung wird als eine 

Art Systemfolge betrachtet. Im Kontext aktueller entwicklungspsychologischer Theo-

rien entsprechen Systemmodelle (u.a. Porter, 2002), die eine Variabilität der individuel-

len Entwicklung voraussetzen, auch den Leitgedanken einer an Inklusion orientierten 

Pädagogik bzw. Diagnostik. 

Im pädagogischen Feld orientiert sich die diagnostische Praxis jedoch weiterhin – statt 

von einem dynamischen Begabungsbegriff (vgl. Barth, Gloystein & Plate, 2017, S. 232) 

auszugehen – an einem fiktiven Normalfall, der es erlaubt, Bildungsbiografien von Schü-

ler*innen durch Selektion, u.U. auch begleitet von Stereotypisierungen und Diskriminie-

rungen, zu steuern. In der konsequenten Anwendung von Selektionsmechanismen kom-

men in der Regel diagnostische Verfahren zum Einsatz, die sich bei der Erhebung von 

Lern- und Leistungsständen an Normwerten und statistischen Mittelwerten orientieren. 

In einem zunehmend inklusionsorientierten Bildungswesen wird aktuell verstärkt eine 

Diskussion darüber geführt, dass Veränderungen grundsätzlicher Leitideen in der Päda-

gogik auch einen Paradigmenwechsel in der Diagnostik bewirken, denen es mit Verän-

derungen beruflicher Identitäten und Anforderungen sowie in den Einstellungen und 

Haltungen, Wissen und Fertigkeiten zu begegnen und die es schon in der universitären 

Ausbildung zu entwickeln gilt. 

                                                           
6 Der Wissenschaftsphilosoph Kuhn prägte den Begriff bereits 1962. Seine Kernthese lautet: Wissenschaft-

licher Fortschritt findet oft in Form von Revolutionen – sog. Paradigmenwechseln – statt. Kuhn versteht 

unter einem Paradigma u.a. den Wandel grundlegender Rahmenbedingungen für einzelne wissenschaftli-

che Theorien, z.B. Ansichten, Haltung, Arbeitsweisen etc. Nach seiner Vorstellung löst ein Denkstil den 

anderen ab, und es kommt in Abständen, u.a. ausgelöst durch Krisen, zu neuen Sichtweisen (vgl. Kuhn, 

1976, S. 57). 
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Während neue Denkmodelle, wie der Ansatz einer an Inklusion orientierten Pädagogik 

und Diagnostik, entwickelt und umgesetzt werden, haben die alten weiterhin Bestand 

(vgl. Reichenbach, 2006, S. 18). Überholte theoretische Vorstellungen werden nicht 

konsequent durch eine folgende ersetzt, wirken mit ihrem Selbstverständnis bis in die 

diagnostische Tätigkeit hinein und erfordern von jeder (angehenden) Lehrkraft eine kri-

tische Reflexion dessen, worin das alte Paradigma bestand und was das neue Paradigma 

ausmacht. 

Daher besteht die Intention des Strukturmodells „Lernen in Veränderungsprozessen“ 

in der Visualisierung von epochal bedingten Veränderungen der Sichtweisen im Bereich 

der Pädagogik und Entwicklungspsychologie, welche sich im Rahmen der Arbeit mit 

dem Baustein Adaptive diagnostische Kompetenz konkret auf die Denkvorstellungen und 

Handlungspraxis der (sonder-)pädagogischen Diagnostik übertragen lassen. 

So bleibt z.B. bei der Selbsterfahrungsaufgabe „Übung Zwei“ als Praxisbeispiel gän-

giger Rückmeldungspraxen (vgl. Online-Supplement 2, Folien 18–25) die Diversität der 

Studierendengruppe – eine weitere Prämisse an Inklusion orientierter Lehrer*innenbil-

dung – unbeachtet. Vorhandener Diversität angemessen zu begegnen, geht einher mit 

einer adäquaten Passung des diagnostischen Angebots. Für die Durchführung wurde be-

wusst auf jegliche Differenzierung verzichtet, was Studierende im Nachhinein jedoch 

nicht – wie erwartet – als Konzeptionsfehler beanstanden. Erst in der Reflexions- und 

Transferphase mit dem Strukturmodell „Lernen in Veränderungsprozessen“ wird ihnen 

in der Auseinandersetzung mit den Qualitätsmerkmalen für eine an Inklusion orientier-

ten Diagnostik die mangelnde Wertschätzung und Akzeptanz von Heterogenität in der 

Aufgabenkonstruktion bewusst. 

Der Blick in Richtung „Paradigmen in der Diagnostik“ (vgl. Online-Supplement 2, 

Folie 33) bietet die Möglichkeit, eine Einordnung der wahrgenommenen diagnostischen 

Routinen und Praxen – z.B. Orientierung an der homogenen Gruppe, am „Normalfall“ 

und damit an Norm und Abweichung – theoriegeleitet vorzunehmen und selbstkritisch 

zu bearbeiten. 

4.2 Einstellungen, Überzeugungen und Haltungen von Lehrkräften 

Ziel dieses Bausteins ist der Aufbau bzw. die Erweiterung inklusionsspezifischer (diag-

nostischer) Haltungen und Einstellungen. Hierzu gehört die antizipierte persönliche Be-

reitschaft und Befähigung zu einer Diagnostik und Unterrichtsgestaltung, welche Kinder 

und Jugendliche als Personen in ihrer Vielfalt wahrnimmt und anerkennt, ihre jeweils 

spezifischen Lernausgangslagen berücksichtigt und ein entsprechend passendes, päda-

gogisches Angebot bereithält. 

Haltung, verstanden als handlungsrelevante Einstellungskonstellation (Feyerer & 

Langner, 2014), welche häufig auf die Aneignung von Werten und Normen zurückzu-

führen ist (vgl. Berendes, 2014, S. 237), sowie teacher beliefs im Sinne von handlungs-

leitenden Lehr-Lern-Überzeugungen (Heinrich et al., 2013; Kuhl et al., 2013) sind neben 

fachlichem und pädagogischem Wissen (u.a. über Diagnostik und Klassenführung) ein-

flussreiche Faktoren für professionelles pädagogisches Handeln von Lehrkräften. 

Der Begriff der Haltung wird von unterschiedlichen Forschungsrichtungen genutzt. 

Nach Lindmeier und Junge (2017) lassen sich Bezüge sowohl zum strukturtheoretischen 

Ansatz (Haltung als Bereitschaft, sich mit pädagogischen Problemen reflexiv auseinan-

derzusetzen) als auch zum berufsbiographischen Ansatz (Haltung als Teil der Studien- 

und Berufsmotivation) herstellen. Die sogenannte „inklusive Haltung“ (Arndt & Wern-

ing, 2016, S. 110) beinhaltet das Prinzip des Nichtaussonderns, Wertschätzung sowie ein 

weites Verständnis von Inklusion (Budde & Hummrich, 2015, S. 35). 

Das Konstrukt der pädagogischen Haltung lässt sich in eine personen- und eine situa-

tionsbezogene Bezugsdimension ausdifferenzieren (vgl. Berendes, 2014, S. 235). Eine 

„situative Einengung der Haltung“ (Berendes, 2014, S. 237), welche einzelnen Normen 

und Werten eines Arbeitsumfeldes besonderen Vorrang einräumt, kann jedoch die       
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notwendige personenbezogene Haltungsänderung in Richtung Inklusionsorientierung 

erschweren oder behindern. So wird zwar den Gütekriterien der Objektivität und Mess-

genauigkeit in der psychologisch-sonderpädagogischen Diagnostik ebenso wie der Ori-

entierung an Leistungsnorm und Defiziten in der fachdidaktischen Diagnostik eine 

grundlegende Bedeutung zugesprochen; grundsätzliche Werte wie z.B. Gerechtigkeit, 

Gleichheit, Anerkennung von Vielfalt und Partizipation sind davon aber nicht tangiert.  

4.3 Reflexion und Reflexionskompetenz 

Die Fähigkeit zur Reflexion wird als integraler Bestandteil von Lehrkräfteprofessionali-

tät betrachtet (von Aufschnaiter et al., 2019; Berndt, Häcker & Leonhard 2017; Combe 

& Kolbe, 2004; Helsper, 2001; Korthagen et al., 2002). Ausschlaggebend ist dabei im-

mer, welche Konzepte von Unterricht und welche Intention und Vorstellungen von Ziel, 

Ablauf oder Qualität den Bezugsrahmen der Reflexionen bilden. 

In der Lehrkräftebildung wird Reflexion als relevantes Prozessmerkmal für den inklu-

sionsorientierten Unterricht postuliert (Capellmann & Gloystein, 2019; Heinrich et al., 

2013). Obwohl in der Fachwelt die Annahme weit verbreitet ist, dass der Lehrer*innen-

beruf durch Unsicherheit gekennzeichnet sei und Reflexion ein Mittel zur Einflussnahme 

auf ebendiese darstelle (vgl. Häcker & Walm, 2015, S. 81), ist bzgl. einer Begriffsver-

wendung, Zielsetzung und Konzeptualisierung keine Einstimmigkeit auszumachen (vgl. 

von Aufschnaiter et al., 2019; Berndt & Häcker, 2017, S. 241). Reflexion betrifft sowohl 

den generellen Anspruch der Erziehungs- und Bildungswissenschaften, sich kritisch und 

reflektiert im Sinne stetiger Weiterentwicklung selbst zu beobachten (Ziemen, 2018), als 

auch die Reflexion von Lehr-Lernprozessen seitens der Schüler*innen in heterogenen 

Lerngruppen (Capellmann & Gloystein, 2019). Mehrdimensionale Ansätze, wie die Re-

flexive Didaktik (vgl. Ziemen, 2018) und das Didaktische Modell für inklusives Lehren 

und Lernen (DiMiLL; Frohn et al., 2019), heben explizit die besondere Bedeutung refle-

xiver Prozesse hervor, die die wahrgenommen Prozesse (die Schüler*innen, den Lern-

gegenstand, die institutionellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen betreffend) 

mit der eigenen Rolle und den eigenen Antinomien des Lehrer*innenhandelns in den 

distanzierten Blick nehmen sowie heterogenitätsbezogene Dimensionen und fachbezo-

gene Bildungsstandards zusammenführen. 

Damit tritt das Dilemma, befördert durch die Verlagerung von Problemstellungen der 

Schulsystemebene hin zur Unterrichtsebene, offen zutage. Lehrkräfte fühlen sich – be-

wusst oder unbewusst – mit den gestellten Anforderungen im Umgang mit Heterogenität 

und dem sich ergebenen Spannungsfeld in den Antinomien von fachlichem bzw. ganz-

heitlichem Fördern und Begleiten versus Auslesen (Wischer, 2009), Kategorisierung 

versus Dekategorisierung (Blasse et al., 2019) oder individueller versus normierter Leis-

tungsbeurteilung (Winter, 2015) überfordert und in ihrer pädagogischen Arbeit behin-

dert, zumal in der konsequenten Anwendung von Selektionsmechanismen vorwiegend 

diagnostische Verfahren ihren Einsatz finden, die sich bei der Erhebung von Lern- und 

Leistungsständen nach wie vor an Normwerten und statistischen Mittelwerten orientie-

ren, sodass die Person mit ihren personen-, fach- und umweltbezogenen Besonderheiten 

dabei aus dem Blick gerät (Gloystein, 2014) und sie den diagnostischen Prozess als Be-

urteilte und nicht im inklusiven partizipativ ausgerichteten Sinn als Expertin ihrer selbst 

bzw. Experten seiner selbst erleben lässt. 
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4.4 Diagnostische Kompetenz 

Zur vorrangigen Aufgabe von Lehrkräften gehört es, die Belange, Interessen und      

Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen zu erkennen, zu erklären und zu verstehen. 

Dimensionen von Heterogenität erweisen sich als Einflussfaktor für ein nachhaltiges 

Lernen und Lehren, entscheiden sie doch über Lernkompetenz, Lerninteressen und Mo-

tivation und damit über das (fachliche) Lernverhalten sowie die Lernzielplanung und       

-bestimmung.  

Um die differenten Lernausganglagen zu erfassen, benötigen Lehrkräfte diagnostische 

Kompetenzen, wobei die zuvor beschriebene Haltung bzw. das Menschenbild die Ori-

entierungsgrundlage für das diagnostische Handeln und die diagnostische Perspektive 

darstellt (vgl. Lanwer, 2006, S. 22). Dabei werden Diagnostik und diagnostische Kom-

petenz im schulischen Alltag vor allem mit sonderpädagogischer Diagnostik in Verbin-

dung gebracht, die trotz Wandel in Richtung ressourcenorientierter Lernprozessdiagnos-

tik oder Förderdiagnostik ihren normativen Charakter nicht verloren hat (vgl. Langner 

& Jugel, 2019, S. 134). 

Oft mangelt es Lehrkräften in der fachdidaktischen Diagnostik an professionellem 

Diagnose-, Erklärungs- und Handlungswissen sowie Methoden und Werkzeugen, wenn 

es darum geht, verschiedene Ausgangslagen zu bestimmen. Diese gelten als Vorausset-

zung, um „individuelle Lernfortschritte und subjektiv sinnvolle Teilhabe“ (Riegert & 

Musenberg, 2015, S. 24) eines inklusiven Fachunterrichts anhand fachbezogener Bil-

dungsangebote überhaupt für alle Schüler*innen möglich zu machen. 

FDQI-HU stellt deshalb einen Ansatz vor, in dessen Mittelpunkt mit dem Struktur-

merkmal Ausgangslage nicht nur die individuelle Kompetenzentwicklung, sondern auch 

die Wechselwirkungen zwischen den Faktoren des Umfeldes (Bronfenbrenner, 1981) 

stehen. Dabei erfährt der oft nur auf kognitive Leistungsfähigkeit beschränkte Kompe-

tenzbegriff – in Abgrenzung zu einer verkürzten Gleichsetzung von Bildungsstandards 

mit Kompetenzen – eine Erweiterung und umfasst im Sinne einer ganzheitlichen indi-

viduellen Kompetenzentwicklung (Frohn, 2019, S. 75ff.; Gloystein & Frohn, 2020, 

S. 65f.) sowohl die persönliche – auch motivationale und soziale – als auch die fachliche 

Entfaltung. 

Eine Erhebung, Beschreibung und Deutung von Ausgangslagen bedarf neben der 

fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen auch einer entwicklungstheoretischen 

Fundierung (vgl. Prengel, 2017, S. 21). Ein breit gefasstes prozessorientiertes Assess-

mentverfahren soll dabei Informationen für Unterricht und Lernen liefern und die Arbeit 

der Lehrkräfte unterstützen (vgl. Dlugosch, 2014, S. 123; Feyerer & Langner, 2014, 

S. 105; Prengel, 2016, S. 54). Dafür benötigen Lehrkräfte gleich ein ganzes Bündel von 

diagnostischen Kompetenzen, die es schon im Laufe des Studiums im Sinne einer adap-

tiven Lehrkompetenz anzubahnen bzw. zu erwerben gilt. Eine so verstandene Professi-

onalisierung erweist sich als zukunftsweisend und nachhaltig, wenn sie an der Haltung 

und dem Rollenbild zukünftiger Lehrkräfte ansetzt. 

5 Erfahrungen  

Der Baustein zur adaptiven diagnostischen Kompetenz fand in dieser Form seit dem 

Wintersemester 2020/21 seinen digitalen Einsatz im Forschungs- und Entwicklungspro-

jekt FDQI-HU-MINT. Beteiligt waren drei Seminargruppen mit Studierenden des Lehr-

amts Biologie, Mathematik und Physik. Darüber hinaus wird der Baustein im regulären 

Lehrbetrieb des Instituts für Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu 

Berlin (HU) eingesetzt. 
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5.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

Das Feedback der Studierenden zum asynchronen Teil des Bausteins fiel größtenteils 

positiv aus. So gaben 70 von 97 Studierenden an, dass sie sich persönlich und/oder fach-

lich weiterentwickelt haben (seminarübergreifende Evaluationsergebnisse aus der Bio-

logie, Mathematik und Physik, Wintersemester 2021/2022). Erreicht wurde dies laut 

Feedback durch den erwünschten Perspektivwechsel und die teilweise damit einherge-

hende Verunsicherung in Bezug auf vorhandene Strukturen und Antinomien pädagogi-

schen Handelns. Studierende, die angaben, dass sie sich durch die Arbeit an diesem Bau-

stein nicht persönlich und/oder fachlich weiterentwickelt haben, begründeten dies mit 

bereits umfangreich vorhandenem Vorwissen oder einem Nicht-Verstehen von einer      

oder mehreren Aufgabenstellung(en) (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). 

5.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil 

Die hier vorgestellten Erfahrungen spiegeln insgesamt Seminardurchführungen in der 

Mathematikdidaktik der Grundschule sowie in der Rehabilitationspädagogik (offen für 

Studierende aller Lehrämter) wider. Eine exemplarisch zusammengestellte Präsentation 

für mögliche Ergebnisse, auftretende Fragestellungen und Stolpersteine in der Durch-

führung und Auswertung soll es Interessierten erleichtern, sich im Baustein zurechtzu-

finden und die eigenen Seminarsitzungen vorzubereiten (vgl. Online-Supplement 2). Als 

Interpretationshilfe werden projektinterne Evaluationsberichte und im Rahmen der Se-

minararbeit von Dozent*innen erstellte Seminarprotokolle und -mitschriften sowie vor-

liegende Arbeitsergebnisse und Erfahrungsberichte von Studierenden herangezogen. Im 

genannten Durchführungszeitraum wurden in ausgewählten Seminaren regelmäßig digi-

tale und analoge Auswertungssitzungen durchgeführt. Dabei hat es sich bewährt, die ge-

meinsamen Analysen, Diskussionen und Besprechungen der jeweiligen Bausteinergeb-

nisse an den Arbeitsprodukten und Erfahrungen der Studierenden zu entfalten. 

5.2.1 Allgemeine Anmerkungen zum Einsatz von reflexiven  

Selbsterfahrungsübungen im Bereich „Lernen in Veränderungsprozessen“ 

Die im Baustein Adaptive diagnostische Kompetenz enthaltenen Selbsterfahrungsübun-

gen schaffen in der Professionsentwicklung von angehenden Lehrkräften einen Rahmen 

und einen Raum, um die eigenen Annahmen, Denkmuster, Differenzkonstruktionen und 

Problembeschreibungen wahrnehmen und anschauen zu können. Die Verknüpfung von 

Wissensvermittlung und einer angeleiteten strukturierten und intensiven Reflexion eige-

ner pädagogisch-ethischer und professionsbezogener Überzeugungen erweist sich dabei 

als zielführend. Systemkenntnisse (z.B. hinsichtlich diagnostischer Abläufe und Arbeits-

felder in der Praxis) unterstützen diesen Prozess. Darauf weisen auch Erfahrungsberichte 

aus der ersten FDQI-HU-Projektphase (Gloystein & Moser, 2020) hin. 

Die vorgenommenen Perspektivwechsel und die Sensibilisierung für Vielfalt bieten 

ausreichend Impulse und Unterstützung, inklusionsrelevante diagnostische Aspekte und 

Leitideen aufzugreifen und zu entwickeln und sie bspw. im Kontrast zur oft angewende-

ten Differenzierung nach Leistung, die zumeist auf den subjektiven Eindrücken der Lehr-

kraft basiert, im Fachunterricht darzustellen. Ein solches Vorgehen kann Studierende 

darin unterstützen, die persönliche Erfahrungssicht in der Gruppe zu thematisieren sowie 

einen Abgleich bzgl. der Übertragbarkeit und Wirkungsweisen auf komplexe – mit Wi-

dersprüchen behaftete – Systeme vorzunehmen. Nicht das passive Aushalten von Wider-

sprüchen und Ambivalenzen im Lehrkräfteberuf, sondern ein (diagnostisches) Denken 

und Handeln in Möglichkeiten und Alternativen geraten dadurch in den Fokus. 
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5.2.2 „Zitronen-Übung“: Einordnung, Reflexion und Transfer –   

Auswertungsanregungen und -hinweise für Dozent*innen 

Im Rahmen einer Präsentation von Ergebnissen aus der „Zitronen-Übung“ werden die 

erstellten (biografischen) Geschichten, Märchen, Gedichte, Comics, Lieder, Bilder etc. 

im Plenum vorgestellt, jedoch nicht bewertet und kommentiert. 

In der Phase der Einordnung – spätestens in der Gesamtauswertung mit dem Struktur-

modell „Lernen in Veränderungsprozessen“ – wird einigen Studierenden bewusst, dass 

sie die eingangs formulierte Aufgabenstellung unterschiedlich interpretiert und umge-

setzt haben. Andere Studierende haben die Aufgabenstellung übersprungen und sind so-

fort zu einer schriftlichen Einordnung und Reflexion der Selbsterfahrungsübung überge-

gangen. Deutlich zeigt sich, dass viele „Zitronengeschichten“ dem eigenen biografischen 

Erfahrungshintergrund von Studierenden entstammen oder aus der Sicht ihres Faches 

und explizit Zitronenversuche oder auch -gedichte und -rezepte beschreiben, ohne weiter 

auf die Einzigartigkeit ihrer Zitrone einzugehen (vgl. Online-Supplement 2, Folie 8). 

Erfahrungsgemäß sind einige wenige Beiträge pädagogisch professionell dem Arbeits-

auftrag – Beobachten und beschreiben Sie Individualität – zuzuordnen (vgl. Online-

Supplement 2, Folien 10–13). Die aufgezeigte Interpretations- und Ergebnisvielfalt, die 

eine (diagnostische) Aufgabe in ihrer Bearbeitung bewirken kann, nehmen viele Studie-

rende erst im weiteren Verlauf der Baustein-Arbeit wahr. 

Die Mehrheit der Studierenden hat – auch rückblickend betrachtetet – die Durchfüh-

rung der Selbsterfahrungsübung als emotional entspannt und unproblematisch wahrge-

nommen und demzufolge in der Handlung auf der Basis unausgesprochenen Wissens-

in-der-Handlung (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 331) agiert. Als Kennzeichen hierfür 

wird ein routiniert aufgrund von unausgesprochenem Wissen ablaufendes Handeln ge-

nannt (ebd.). Routinewissen ist durch die Automatisierung von Handlungswissen ge-

prägt. Eine routinierte Expertise wird bei (angehenden) Lehrkräften als effizient wahr-

genommen und geschätzt, was jedoch zu Lasten – einer im Sinne der adaptiven Expertise 

– Flexibilität von Handlungen führen kann. 

Die in der Auswertung der „Zitronen-Übung“ von der Gruppe wahrgenommene Viel-

falt in der Unterschiedlichkeit der Arbeitsergebnisse findet sich in der Übertragungs-

phase zügig in dem Bild einer „Schule der Vielfalt“ wieder, welche auch bei Studieren-

den zunehmend in Verbindung mit Individualität und der diagnostischen Bestimmung 

von Ausgangslagen gebracht wird. Ein kritisches Problembewusstsein hinsichtlich Ka-

tegorien, der Ab- und Eingrenzung bestimmter Personengruppen u.a. aufgrund defizitä-

rer Zuschreibungen, Diskriminierung und Stereotypen zeigte sich zu diesem Zeitpunkt 

oftmals – bis auf Ausnahmen – als eher gering ausgeprägt. Hier obliegt es den Do-

zent*innen, einen richtungsweisenden Impuls zu setzen. Bewährt hat sich die Visuali-

sierung der gruppenspezifischen Arbeits- und Diskussionsergebnisse. In Form eines 

Schaubildes lässt sich überblicksartig das Spannungsfeld, in dem sich die geleisteten 

Beiträge verordnen lassen, darstellen und in der Gruppe erörtern und gegebenenfalls er-

weitern (vgl. Online-Supplement 2, Folie 15). Die Studierenden werden abschließend 

aufgefordert, ihr eigen erstelltes Arbeitsergebnis unter folgender Fragstellung einzuord-

nen: „Betrachten Sie rückwirkend ihr Ergebnis. Hat ihr Beitrag einen der hier aufgeführ-

ten Aspekte getroffen? Falls ja, welchen?“ 

Das Modell „Lernen in Veränderungsprozessen“ (siehe Abb. 1) bietet im Einsatz auf 

der Meta-Ebene eine weitere Struktur-, Orientierungs- und Reflexionsmöglichkeit. Hin-

terfragt werden Differenz- und Normalitäts(re)konstruktionen in Bildungsprozessen. 

Eine zielführende Auseinandersetzung mit relevanten Aspekten einer an Inklusion, He-

terogenität und Partizipation orientierten Pädagogik kann z.B. mit der an dieser Stelle 

von einer Studentin aufgeworfenen Erkenntnis beginnen. Ihr Fazit lautet: „Alle indivi-

duell; alle wertvoll! Eine Forderung, welche die Abkehr von dem normierten Blick im-

pliziert und damit ein ,Aus-der-Norm-Fallen‘ unmöglich macht – mit Konsequenzen für 

mein Lehrkräftehandeln“. 
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5.2.3 „Übung Zwei“: Einordnung, Reflexion und Transfer –  

Auswertungsanregungen und -hinweise für Dozent*innen 

In der Auswertungsphase nehmen die Studierenden zunächst weitgehend emotional ge-

lassen und interessiert die strukturiert aufbereitete Präsentation der Arbeitsergebnisse 

(vgl. Online-Supplement 2, Folien 21–25) zur Kenntnis. Einige Studierende denken, dass 

die*der Dozent*in sich mit der Durchführung eines Tests einen Überblick über den Leis-

tungsstand der Gruppe verschaffen wolle. Auch wird die Vermutung geäußert, dass es 

sich um eine typische schulische Leistungssituation gehandelt haben müsse. Die über-

wiegende Mehrheit der Studierenden scheint sich sicher, dass der Fokus der Selbsterfah-

rung auf einer bewertenden Beobachtung und Überprüfung von relevanten diagnosti-

schen Merkmalen wie Merkfähigkeit, Beobachtungsgabe, Frustrationstoleranz etc. liegt. 

Fast alle Studierenden waren (unbewusst) in die Rolle einer Schülerin bzw. eines 

Schülers und damit einer*eines Beurteilten geschlüpft. Aufgrund der mangelnden Trans-

parenz in der Aufgabenstellung hatten sie sich eigenständig ein diagnostisches Überprü-

fungsziel gesucht; sie reagierten damit genauso, wie es Kinder und Jugendliche in für sie 

unübersichtlichen, wenig transparenten Testsituationen häufig tun. Sie interpretieren die 

gestellte Aufgabe für sich, geben sich ein eigenes Ziel und begeben sich dadurch evtl. in 

eine nicht intendierte Richtung. Andere lassen sich, wie die Studierenden, dabei von Ne-

bensächlichkeiten, wie dem Gefühl, beobachtet zu werden, oder Grübeleien ablenken, 

was zu Lasten von Aufmerksamkeit und Konzentration geht und sogar vermeintlich ob-

jektive Erfolgskontrollen z.B. in der Mathematik in ein anderes Licht rückt. 

Die Rolle der*des Beurteilenden wurde in dieser traditionellen diagnostischen Selbst-

erfahrung – nach Einschätzung der Beurteilten – durch die*den Dozent*in eingenom-

men. Noch in der Auswertungssituation saßen Studierende, gemäß ihren Aussagen, in 

der Schüler*innenrolle fest. Häufig stehen auch zu diesem Zeitpunkt noch die eigene 

Reaktion oder das eigene Fähigkeitsbild im Vordergrund. Erste Aussagen zu einer erst-

malig wahrgenommenen Komplexität diagnostischer Prozesse, zu Formen und Metho-

den werden getroffen. Die hier vorgestellte diagnostische Praxis an sich wird jedoch 

nicht in Frage gestellt. 

Zusammenfassend zeigt sich in der Auswertung der Selbstwahrnehmungsübung, dass 

diese in der Durchführung bei Studierenden zu Irritationen und Handlungsproblemen bis 

zur Verweigerung führt, welche eine „Reflexion-in-der-Handlung“ (Altrichter et al., 

2018, S. 333) erfordert. Mit dem Erleben einer Diskrepanz – insbesondere in der Frage 

der Rollenidentität und der wahrgenommenen Unzufriedenheit mit dem Verlauf der di-

agnostischen Situation – waren die angehenden Lehrkräfte auf etwas Unerwartetes ge-

stoßen, was schon in der Handlung selbst reflektiert und erforscht werden musste, was 

sich zum Teil in den eingereichten Arbeits- und Diskussionsergebnissen widerspiegelt. 

Aus der eigenen Reflexion heraus wird die Wissensbasis, die sie im Handeln nutzen, 

zumindest teilweise bewusst gemacht. 

Die Klärung der Fragestellung, welchen diagnostischen Vorstellungen und Konzepti-

onen die einzelnen Parameter der Sammlung zuzuordnen sind, kann anschließend mit 

Hilfe der Wissensfolie „Paradigmen in der Diagnostik“ (vgl. Online-Supplement 2, Folie 

33) vorgenommen werden. Darüber hinaus lassen sich in einem Brainstorming Abgren-

zungen und Leitideen zu einer an Inklusion orientierten Diagnostik formulieren. 

Wieder kann das Strukturmodell „Lernen in Veränderungsprozessen“ Studierende da-

rin unterstützen, das eigene Handlungswissen zu ordnen, ausdrücklich und verbal zu for-

mulieren und sich dabei mit den eigenen Lern- und Wissensständen im Wandel diagnos-

tischen Paradigmen in Sicht einer „Reflexion-über-die-Handlung“ auseinanderzusetzen 

(vgl. Online-Supplement 2, Folie 27). 

In der Phase der Gesamtreflexion findet nach Bedarf das Strukturmodell erneut als 

Einordnungs- und Reflexionsunterstützung seinen Einsatz. Es bietet sich an dieser Stelle 
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an, um die absolvierten Selbsterfahrungshandlungen insgesamt und im Vergleich zu re-

flektieren und die (eigenen) nächsten Schritte auf dem Weg zu einer an Inklusion orien-

tierten Diagnostik zu bestimmen. 

Thematisiert werden kann an dieser Stelle der in sich schlüssige und zusammenhän-

gende Aufbau der beiden Selbsterfahrungsübungen. Öffnet die erste Übung den Blick 

für Einzigartigkeit und Individualität und lässt das Kind wieder in seiner Persönlichkeit 

sowie als Person hinter der Klassifizierung hervortreten, ebnet die zweite Übung den 

Weg hin zu einer personalisierten, an Kompetenzen und Partizipation orientierten Diag-

nostik. Als subjektorientierte Diagnostik verstanden, benötigt diese eine fachliche Aus-

richtung, die es – in Abgrenzung von einer tradierten, auf Feststellung von Normabwei-

chungen, Defiziten und Schwächen orientierten (sonder-)pädagogischen Diagnostik – 

noch zu bestimmen gilt. 

Darüber hinaus ermöglicht das Strukturmodell in der Transferphase im Abgleich mit 

der Folie diagnostische Paradigmenwechsel (vgl. Online-Supplement 2, Folie 33) eine 

individuelle und gruppenbezogene Standortbestimmung. Spätestens im Abschlussge-

spräch kristallisiert sich heraus, inwieweit das eigene diagnostische Denken und Handeln 

von segregierenden, integrativen oder inklusiven Kulturen und Praktiken, resultierend 

aus der Schulzeit, Praktikumszeiten o.ä., geprägt ist. Vor diesem Hintergrund erscheinen 

emotionale Reaktionen der Abwehr und des Widerspruchs gegenüber Veränderungen in 

der Diagnostik in einem anderen Licht. An der Gruppenreaktion ist eine nach wie vor 

bestehende Vielfalt hinsichtlich diagnostischer Vorstellungen abzulesen, welche maß-

geblich über die Bereitschaft der fachlichen Professionalisierung in Richtung Inklusion 

bestimmen sowie die Anstrengungen und „Entwicklungsaufgaben“, die es auf dem Weg 

hin zu einer verstehenden und subjektorientierten Diagnostik zu absolvieren gilt, ver-

deutlichen. 

6 Gesamtreflexion und Transfer  

Erkenntnisse, auf der „Zitronen-Übung“, der diagnostischen Selbsterfahrung in „Übung 

Zwei“ sowie auf Vorwissen u.a. aus der vorzubereitenden Literatur (Moodle-Bücher) 

beruhend, stellen Orientierungspunkte für erste Überlegungen hinsichtlich der Notwen-

digkeit einer Umorientierung in der Diagnostik dar, um als Lehrkraft menschenrechts-

basiert wahrnehmen, beurteilen und handeln zu können. Zielführend werden mit den 

Studierenden die durch den Wechsel in Richtung Inklusion erforderlichen Veränderun-

gen in der Sichtweise bzw. den Denkvorstellungen und Begriffsbildungen erörtert. An 

dieser Stelle können auch die Ergebnisse aus der dritten Aufgabe des Bausteins („Diag-

nostik und Ich“) einbezogen werden.  

Insgesamt bieten die in diesem Baustein aufeinander aufbauenden Reflexionsschlei-

fen immer wieder die Möglichkeit des Innehaltens, Vor- und Zurückgehens, dialogi-

schen Nachdenkens sowie einer Arbeit an Widersprüchen. Dies ermöglicht ein oder 

mehrere Aha-Erlebnis(se) und stetiges oder sprunghaftes Lernen auf dem Weg zu einer 

an Inklusion, Diversität und Partizipation orientierten Diagnostik. So ist das Ziel des 

Bausteins, das Spannungsfeld zwischen Anerkennung von Vielfalt als Stärke auf der ei-

nen und zunehmender Standardisierung von Schulleistung im Rahmen des Selektions-

auftrags auf der anderen Seite gemeinsam mit zukünftigen Lehrkräften dahingehend zu 

reflektieren, dass Prozesse der Individualisierung und Personalisierung für die Schaffung 

differenzierter und angemessener Lernangelegenheiten grundlegend für eine potenzial-

orientierte, lernwirksame Unterrichtsgestaltung sind. 
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