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Editorial 

Digitale Lehr-Lern-Bausteine 
zu inklusiver Didaktik, adaptiver  

Lehrkompetenz und Sprachbildung –  
theoretische Rahmung und praktische 

Umsetzung 

Editorial zum Themenheft 

Julia Frohn1,* & Ann-Catherine Liebsch1,* 

1 Humboldt-Universität zu Berlin 
* Kontakt: Humboldt-Universität zu Berlin, 

Professional School of Education, 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

julia.frohn@hu-berlin.de; ann-catherine.liebsch@hu-berlin.de 

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. In 

diesem Themenheft werden fünf digitale, an Inklusion orientierte Lehr-Lern-Bau-

steine vorgestellt, die als Blended-Learning-Einheit für den Einsatz in der Lern-

plattform Moodle entwickelt und für die Nutzung durch andere lehrkräftebildende 

Akteur*innen didaktisch aufbereitet wurden. Dieses Heft gibt einen Einblick in die 

Nutzungsmöglichkeiten der Bausteine, die Erfahrungen der Lehrenden sowie Er-

gebnisse der Evaluation. 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 Entwicklung adaptiver Lehrkompetenz 

von angehenden Lehrkräften, der fünfte Baustein adressiert das Thema Sprachbil-

dung als immanenten Teil von Inklusion. Im Editorial werden anhand des Kon-

strukts der adaptiven Lehrkompetenz die theoretischen Hintergründe des den    

Bausteinen zugrunde liegenden Professionalisierungsansatzes zwischen Kompe-

tenzorientierung und Strukturtheorie erläutert. Es folgen eine Darlegung der di-

daktischen Grundsätze, nach denen die Bausteine entwickelt wurden, sowie eine 

Darstellung der digitalen Einsatzmöglichkeiten unter Beachtung größtmöglicher 

Barrierefreiheit. Abschließend werden die einzelnen Bausteine inhaltlich knapp 

umrissen. 

 

Schlagwörter: Professionalisierung; Inklusion; Lehrkompetenz; adaptiver Un-

terricht; Blendend Learning; Kompetenzorientierung; Antinomien 
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1 Aktuelle Anforderungen an zukünftige Lehrkräfte und  

Gegenstand des Themenheftes 

Die Professionalisierung zukünftiger Lehrkräfte lässt sich kaum geradlinig nachzeichnen 

(Helsper, 2021) und birgt komplexe Zusammenhänge mit unterschiedlichen, insbeson-

dere pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen sowie psychologischen Bezugsdiszi-

plinen (Meseth & Proske, 2018) – nicht zuletzt, da die Lehrkräfteprofessionalisierung 

einem wechselseitigen und vielgestaltigen Verhältnis von Wissenschaft und Praxis un-

terliegt (Heinrich et al., 2013). Während die Lehrkräfteprofessionalisierung demnach 

grundsätzlich als herausfordernde Aufgabe gilt, eröffnen aktuelle Anforderungen an zu-

künftige Lehrpersonen im Umgang mit heterogenen Lerngruppen (HRK & KMK, 2015; 

KMK, 2019) noch komplexere Fragen an eine entsprechende – universitäre – Professio-

nalisierung. So stellt die Vermittlung inklusionspädagogischer Kompetenzen auch mehr 

als ein Jahrzehnt nach dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention Univer-

sitäten vor Herausforderungen, die erst jüngst systematisiert und damit bearbeitbar ge-

macht werden (Frohn & Moser, 2021; Goldfriedrich et al., 2020; Greiten et al., 2017; 

Merz-Atalik, 2017). Deutlich wird dabei einerseits ein Konsens hinsichtlich notwendiger 

Einstellungen und Haltungen von Lehrenden im Umgang mit heterogenen Lerngruppen 

(zusammenfassend siehe z.B. Kullmann & Hülshoff, 2019), andererseits ein Nebenei-

nander unterschiedlicher Bestände an Wissen und Fähigkeiten, die für das Unterrichten 

heterogener Lerngruppen als wesentlich erachtet werden (Moser, 2019). 

Zusätzlich zu dieser diffusen Gemengelage wurde mit Beginn der Covid-19-Pande-

mie die längst geforderte Digitalisierung von Unterricht und Lehrkräftebildung (KMK, 

2019) plötzlich zum Imperativ in Schulpraxis (Fickermann & Edelstein, 2020, 2021) und 

Lehrkräftebildung (Steinl & Vogelsaenger, 2020), wobei auffällt, dass die Potenziale di-

gitaler Lernumgebungen „weitgehend isoliert und kaum im Zusammenhang mit inklusi-

onsorientierten Ausbildungsanteilen verhandelt werden“ (Frohn & Moser, 2021, o.S.). 

Erst in jüngster Zeit werden, z.B. unter dem Schlagwort der „Diklusion“ (Schulz et al., 

2022), diese Versäumnisse aus inklusionspädagogischer Perspektive bearbeitet, auch 

wenn die Überschneidungen, z.B. anhand des Themas assistiver Technologien, schon 

länger den sonderpädagogischen Diskurs mitprägen (Bosse, 2019). 

Ausgehend von dieser knappen Zusammenfassung aktueller Anforderungen an zu-

künftige Lehrkräfte widmet sich dieses Themenheft der Beschreibung und Reflexion   

inklusionsorientierter, digitaler Lehr-Lern-Bausteine, die im Projekt Fachdidaktische 

Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der Humboldt-Universität zu Berlin 

– Schwerpunkt MINT-Fächer (FDQI-HU-MINT)1 entwickelt wurden, damit diese auch 

von anderen lehrkräftebildenden Akteur*innen „nachgenutzt“ werden können (für eine 

ausführliche Erläuterung der Entstehungsgeschichte dieser Bausteine im Design-based-

Research-Verfahren siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-Lern-Bausteinen 

zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn in diesem 

Heft). Zur besseren Einordnung der theoretischen und handlungspraktischen Anregun-

gen in Form der einzelnen Beiträge dieses Heftes wird nachfolgend zunächst das zu-

grunde liegende Professionalisierungskonzept theoretisch umrissen. Darauf folgt die 

knappe Darstellung der Entwicklung und Implementierung der digitalen Lehr-Lern-Bau-

steine sowie der entsprechenden medientechnischen und didaktischen Prämissen für die 

Durchführung der Lehr-Lern-Einheiten. Den Abschluss dieses Editorials bildet ein knap-

per Überblick über die Beiträge in diesem Heft.  

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

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

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

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

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

bar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu
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1.1 Adaptive Lehrkompetenz für inklusiven Unterricht? Eine theoretische  

(Neu-)Verortung des Konstrukts 

Anhand des aktuellen Diskurses um den unterrichtlichen Umgang mit heterogenen Lern-

gruppen erscheint „adaptiver Unterricht“ – bei notwendiger kritischer Hinterfragung des 

Begriffs (Simon, 2015; Wischer & Trautmann, 2012) – weiterhin als vielversprechende 

Zieldimension (Dumont, 2019; Gebauer, 2018; Martschinke, 2015; Textor et al., 2014). 

Die für einen solchen Unterricht benötigten Wissens- und Fähigkeitsbestände können 

unter dem Begriff der „adaptiven Lehrkompetenz“ subsummiert werden (Beck et al., 

2008; Brühwiler, 2014; Schmitz, 2017). Obwohl der Begriff bis zur Aptitude-Treatment-

Interaction-Forschung der 1970er-Jahre zurückverfolgt werden kann (Dumont, 2019), 

erscheint er bis heute als „fuzzy concept“: „The need for further research indicates, that 

adaptive teaching competency is, as yet, only partly understood“ (Brühwiler & Vogt, 

2020, S. 138). 

Diese Unklarheit resultiert nicht allein aus der voraussetzungsreichen Messung        

entsprechender Kompetenzen (Schmitz et al., 2020), sondern auch aus der z.T. wider-

sprüchlichen Konnotation des Konstrukts der adaptiven Lehrkompetenz in heterogenen 

Settings. Während nämlich einerseits adaptive Lehrkompetenzen die Anforderungen    

inklusiven Unterrichts zu bearbeiten versprechen, herrscht andererseits ein Passungs-

problem zwischen Definitionsvarianten des Konstrukts adaptiver Lehrkompetenz und 

inklusionspädagogischen Prämissen. Erschwert wird die Passung zusätzlich durch die 

Begriffskomponente „Kompetenz“, sodass hier eine knappe Begriffsverortung erfolgt. 

1.2 Überschneidungen adaptiver Lehrkompetenz und  

inklusionsspezifischer Anforderungen  

Für den Umgang mit Inklusion existieren zahlreiche Wissens- und Kompetenzmodelle 

(vgl. z.B. Moser, 2019). Gemein ist diesen Übersichten neben einer häufigen Fokussie-

rung von Überzeugungen und Werthaltungen oft auch eine Hervorhebung differenzierter 

Lerngelegenheiten, die u.a. auf Individualisierung bzw. individuelle Förderung abzielen 

(Textor et al., 2014; Wischer & Trautmann, 2014).2 Dieser Zielstellung entsprechend 

kann Beck et al. (2008) zufolge adaptive Lehrkompetenz als Fähigkeit einer Lehrperson 

verstanden werden, die Planung und Durchführung des „Unterrichts so auf die individu-

ellen Voraussetzungen und Möglichkeiten der Lernenden anzupassen, dass möglichst 

günstige Bedingungen für individuell verstehendes Lernen entstehen und beim Lernen 

aufrecht erhalten bleiben“ (Beck et al., 2008, S. 47). Damit kann ein „besonderes Au-

genmerk auf individuelle Entwicklungsprozesse [gelegt werden], die durch ein ausge-

wogenes Zusammenspiel von Theorie und Praxis unterstützt werden können (Baumert 

et al., 2011)“ (Fischer et al., 2014, S. 18), sodass adaptive Lehrkompetenz, wenn auch 

z.T. verengt auf adaptive Instruktion (s.u.), als „Sammelbezeichnung für den unterricht-

lichen Umgang mit interindividuellen Differenzen“ gelten kann (Hasselhorn & Gold, 

2009, S. 253). In diesem Sinne „kann die Zielsetzung der unterrichtlichen Adaption letzt-

lich in der bestmöglichen Förderung des einzelnen Lerners durch eine optimale Passung 

von Lernmöglichkeiten und Lernbedingungen gesehen werden“ (Gebauer, 2018, S. 30), 

was eine Kernvoraussetzung inklusiven Unterrichts, nämlich die individuelle Förderung, 

erfüllt. Durch die – ursprünglich von Weinert und Helmke (1997) vorgenommene – Un-

terteilung des Konstrukts in adaptive Sachkompetenz, adaptive diagnostische Kompe-

tenz, adaptive didaktische Kompetenz sowie adaptive Klassenführungskompetenz kann 

z.B. anhand der Fokussierung der diagnostischen Kompetenz in dieser Lesart große 

Nähe zum Inklusionsdiskurs hergestellt werden, indem etwa den damit verbundenen 

                                                           
2 Zur kritischen Begriffsreflexion sowie Abgrenzung zwischen den Konzepten adaptiven Unterrichts, (Bin-

nen-)Differenzierung oder individueller Förderung bzw. Entwicklung siehe z.B. Bohl et al. (2012); 

Dumont (2019). 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
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Forderungen nach einem auf didaktischer Diagnostik beruhenden formativen Assess-

ments (Prengel, 2016) Rechnung getragen wird. Gleichwohl stellt sich 

„[a]ngesichts der hohen Anforderungen adaptiven Unterrichts an die diagnostischen und 

methodischen Kompetenzen von Lehrern […] allerdings die Frage, in welchem Ausmaß 

adaptive Formen im normalen Schulalltag überhaupt realisierbar sind“ (Wischer & Traut-

mann, 2012, S. 33) 

– eine Frage, die wiederum auch für den inklusionspädagogischen Diskurs mit Blick auf 

die aktuellen Strukturen von Schule und Unterricht geltend gemacht wird (Simon, 2019). 

1.3 Passungsprobleme adaptiver Lehrkompetenz und  

inklusionspädagogischer Prämissen 

Neben der Frage nach dem Zusammenspiel von Theorie und Praxis zeigen sich trotz der 

dargelegten Überschneidungen gravierende Passungsprobleme im Hinblick auf die Er-

füllung inklusionspädagogischer Prämissen im Konstrukt der adaptiven Lehrkompetenz. 

Im Jahr 2011 definierten Hardy et al. Adaptivität „als ein Ergebnis optimalen Unterrichts 

[…], welcher zu einer überdurchschnittlichen Leistungssteigerung und einer Reduktion 

der Streuung innerhalb einer Klasse führt“ (Hardy et al., 2011, S. 823). Kritische Per-

spektiven erkennen in dieser Lesart adaptiven Unterrichts ein „defizitorientiertes Förder- 

bzw. Kompensationsmodell […] auf Basis eines normorientierten Heterogenitätsver-

ständnisses“ (Simon, 2015, S. 229) sowie die Ausblendung der „Bedürfnisse, Interessen, 

Wünsche und individuelle[n] Perspektiven der Lernenden“ (Simon, 2015, S. 229). 

Gleichermaßen werde anhand dieser Interpretation des Konstrukts „die Vorstellung der 

Steuerbarkeit schulischen Geschehens […] evident“ (Wiesemann, 2015, S. 38), was ei-

nen zusätzlichen Kritikpunkt am Konstrukt der adaptiven Lehrkompetenz für den inklu-

siven Unterricht eröffnet: So zeige sich in der Interpretation des Konstrukts häufig eine 

Fokussierung auf die Lehrkraft, die als steuernde Instanz einem instruktiven Charakter 

von Unterricht nachkomme (Wischer & Trautmann, 2012), was mit Blick auf Arbeiten 

zur Adaptivität im Unterricht umso deutlicher wird. Zahlreiche, vor allem englischspra-

chige und psychologisch ausgerichtete Arbeiten nutzen – wenn auch unter Verweis auf 

das interaktionale Geschehen im Unterricht3 – in diesem Zusammenhang das Konstrukt 

der „Adaptiven Instruktion“ (Hasselhorn & Gold, 2009) bzw. „adaptive instruction“ 

(Wang & Zollers, 1990) oder „instructional adaptations“ (Parsons et al., 2018), das dem 

konstruktivistischen Charakter inklusiven Unterrichts (vgl. Frohn & Pech, 2019; Reich, 

2014; Wocken, 2016) zuwiderläuft. Hier deuten schon die im Konstrukt selbst stecken-

den Begrifflichkeiten eine mögliche fehlende Partizipation der Lernenden an, die als 

Grundlage inklusiven Unterrichts gilt (Simon & Pech, 2019), etwa anhand von adaptiver 

Lehrkompetenz anstelle von z.B. Unterrichtskompetenz, Klassenführung anstelle von 

Klassendialog – auch wenn einzelne Arbeiten zum adaptiven Unterricht demgegenüber 

insbesondere die partizipatorische Ausrichtung des Konstrukts hervorheben (z.B. Textor 

et al., 2014) oder von Kommunikativer Kompetenz anstelle von Klassenführungskom-

petenz sprechen (Fischer et al., 2014, s.u.). 

Zu guter Letzt muss neben der starken Ausrichtung auf (kognitive) Leistungssteige-

rung eine partielle Vernachlässigung von z.B. ko-konstruktiven und gesellschaftlich-in-

haltlichen Elementen inklusiven Unterrichts im Konstrukt moniert werden, was etwa mit 

dem integrationspädagogischen Idealprinzip der Kooperation am gemeinsamen Gegen-

stand (Feuser, 2013) konfligiert und damit die Passung von adaptiver Lehrkompetenz 

und inklusivem Unterricht infrage stellt. Zusätzlich bedürfe es hier „noch einer Zieldis-

kussion, auch auf normativer Ebene […] [und] es bedarf dringend vor dem Hintergrund 

                                                           
3 “Based on a constructivist understanding of teaching and learning (Brophy, 2002; Reusser, 2006; Parsons 

et al., 2018) teachers are required not only to transmit knowledge but also to adapt their teaching to the 

diverse learning needs of their students“ (Brühwiler & Vogt, 2020, S. 121; zur sozialkonstruktivistischen 

Perspektive siehe auch Hardy et al. (2011, 2019). 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6436


Frohn & Liebsch 5 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 1–18 https://doi.org/10.11576/dimawe-6436 

einer grundlegenden Bildung […] der verstärkten Ergänzung um Ziele der Persönlich-

keitsentwicklung“ (Martschinke, 2015, S. 28). 

1.4 Definition adaptiver Lehrkompetenz für einen inklusiven Unterricht  

Die angesprochene Zieldiskussion erscheint umso notwendiger, als auch der Begriff der 

„Kompetenz“ zunächst als wenig passend im Kontext inklusionsorientierter Lehrkräfte-

professionalisierung erscheinen mag. Im auf den „PISA-Schock“ folgenden DFG-

Schwerpunktprogramm zu Kompetenzmodellen für die Erfassung individueller Lerner-

gebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen etwa definierten Klieme und 

Leutner (2006) Kompetenzen „als kontextspezifische kognitive Leistungsdispositionen, 

die sich funktional auf Situationen und Anforderungen in bestimmten Domänen bezie-

hen“ (Klieme & Leutner, 2006, S. 879), um notwendige Fähigkeiten für zukünftige Lehr-

kräfte zu beschreiben. Die für den inklusiven Unterricht als verkürzt erscheinende Defi-

nition von „Kompetenz“ wurde im Projekt FDQI-HU in Anlehnung an Weinerts (2001) 

Kompetenzbegriff durch eine motivationale, soziale, individuelle sowie ethisch-norma-

tive Dimension von Kompetenz ergänzt (Frohn, 2019; Frohn & Heinrich, 2018), sodass 

auch die im Projekt geförderte adaptive Lehrkompetenz dieser Ausrichtung folgt. Wäh-

rend dieses weite Verständnis von Kompetenz auch differenzierte, überfachliche und 

soziale Konnotationen des Begriffs impliziert, beinhaltet es zugleich – als „Verbindung 

zwischen Wissen und Können“ (Brühwiler, 2014, S. 29) – neben deklarativen und pro-

zeduralen Wissensarten das selbstregulative Wissen, das der „Reflexion über das eigene 

Wissen und der Steuerung des eigenen Denkens und Lernens“ dienen soll (Brühwiler, 

2014, S. 30). Wenngleich genau diese Dimension nur schwerlich empirisch zu fassen ist, 

spielt die Kategorie der Reflexion im Feld der quantitativen Lehr-Lern-Forschung zum 

Thema Adaptivität eine zunehmend prominente Rolle: So arbeiteten jüngst Parsons et 

al. (2018) die für pädagogische Diskurse elementare Kategorie der Reflexion („teacher 

reflection & metacognitition“) als wesentliches Element adaptiven Lehrens und Lernens 

heraus, die im Folgenden aus strukturtheoretischer Perspektive in den kompetenzorien-

tierten Konstruktfacetten adaptiver Lehrkompetenz für den inklusiven Unterricht syste-

matisiert und erörtert wird. 

1.5 Adaptive Lehrkompetenz zwischen Kompetenzorientierung und Struk-

turtheorie: ein inklusionsorientiertes Konstrukt als Verbindung  

verschiedener Professionalisierungsansätze 

Die Reflexionsfähigkeit von Lehrkräften gilt als Schlüsselkompetenz für gelungenes 

Lehrkräftehandeln im inklusionsorientierten Unterricht (vgl. Heinrich et al., 2013). Re-

flexion 

„geht im pädagogischen Zusammenhang im Wesentlichen auf Deweys Arbeiten aus den 

1930er Jahren zurück und wird in Abgrenzung zum ‚Zufallsdenken‘ (Dewey, 2002, S. 9) als 

‚kritisch überlegendes Denken‘ und als Forschungs- und Problemlösungsprozess verstanden 

(ebd., S. 56ff.)“ (Capellmann & Gloystein, 2019, S. 46). 

Innerhalb des Diskurses um die Professionalisierung zukünftiger Lehrkräfte kann Refle-

xion zudem als Kern des strukturtheoretischen Ansatzes verortet werden, demzufolge 

Lehrkräfte in alltäglichen, nicht-planbaren Unterrichtssituationen „in konstitutive Hand-

lungsdilemmata involviert [sind], die nicht aufgehoben, sondern nur reflexiv gehandhabt 

werden können“ (Helsper, 2016, S. 528; Hervorh. J.F. & A.-C.L.). 

Analog zu den oben getroffenen Überlegungen – und im Einklang mit der Forderung 

nach einer notwendigen „Meta-Reflexivität“ (Cramer et al., 2019) von (angehenden) 

Lehrkräften – sollte das Konstrukt der adaptiven Lehrkompetenz in der Lehrkräftepro-

fessionalisierung daher als Ausgleich zur starken Kompetenzorientierung auch durch die 
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im strukturtheoretischen Ansatz begründeten antinomischen Strukturen bzw. Span-

nungsverhältnisse im Lehrkräftehandeln fundiert werden (siehe auch Frohn et al., 2020). 

Demnach wird hier ein erster theoretischer Aufriss dieser Zusammenführung geleistet, 

der als Fundament für die im Projekt entwickelten Bausteine dienen soll. 

Aus kompetenzorientierter Perspektive ist das Konstrukt der adaptiven Lehrkompe-

tenz nach Weinert und Helmke (1997) bzw. Beck et al. (2008) in die vier oben genannten 

Konstruktfacetten zu unterteilen. Auf Basis des parallelen Professionalisierungsdiskur-

ses um antinomische Strukturen im inklusiven Unterricht (Blasse et al., 2019; Korff & 

Neumann, 2020; Reiss-Semmler, 2019) lassen sich diesen einzelnen Kompetenzfacetten 

nun Spannungsfelder im Lehrkräftehandeln zuordnen, deren Reflexion für eine gelun-

gene Lehrkräfteprofessionalisierung in inklusiven Settings unabdingbar erscheint. Da im 

Projekt FDQI-HU die Facette der adaptiven Sachkompetenz jeweils fachspezifisch aus-

zugestalten ist, werden nachfolgend für drei der vier genannten Facetten konstitutive 

Spannungsverhältnisse erörtert. Tiefergehende theoretische Exkurse finden sich in den 

einzelnen Beiträgen zu den betreffenden Bausteinen in diesem Heft, wobei hervorzuhe-

ben ist, dass die Spannungsverhältnisse nicht trennscharf dem einen oder anderen Kom-

petenzbereich zugeordnet werden können und sich z.T. auch gegenseitig bedingen, was 

ganz im Einklang mit der ursprünglichen Definition des Konstrukts der adaptiven Lehr-

kompetenz bzw. dessen einzelnen Facetten steht: So 

„können auch die vier Kompetenzbereiche nicht voneinander getrennt zur Anwendung kom-

men, sondern sind situationsspezifisch aufeinander abzustimmen. ‚Erst durch ihre dynami-

sche, metakognitiv gesteuerte Orchestrierung im konkreten Fall der Vorbereitung und 

Durchführung von Unterricht‘ (Klieme & Warwas, 2011, S. 384) wird eine Lehrkompetenz 

adaptiv“ (Schmitz, 2017, o.S.). 

1.5.1 Adaptive diagnostische Kompetenz 

Nach Brühwiler (2014) wissen 

„Lehrpersonen mit hoher diagnostischer Urteilsgenauigkeit […] sehr genau über den Leis-

tungsstand der einzelnen Schülerinnen und Schüler Bescheid. Diagnostische Expertise im 

umfassenderen Sinne enthält auch methodisches und prozedurales Wissen zur Einschätzung 

von Schülerleistungen sowie konzeptuelles Wissen über Urteilstendenzen und -fehler. Für 

die adaptive Lehrkompetenz sind neben formalen auch informelle Diagnoseleistungen be-

deutsam“ (Brühwiler, 2014, S. 82). 

Obschon hier die Leistungskomponente vordergründig erscheint, definiert der Autor die-

se Kompetenzfacette auch in Ableitung „aus der konstruktivistischen Sichtweise von 

Lehr-Lern-Prozessen“ (Brühwiler, 2014, S. 81), die für FDQI-HU ebenfalls eine wesent-

liche Komponente inklusiven Unterrichts darstellt. Ferner eröffnet insbesondere diese 

Kompetenzfacette zwei grundlegende Spannungsverhältnisse inklusiven Lehrens und 

Lernens: das „Förderungs-Stigmatisierungsdilemma“ (Boger & Textor, 2016) sowie das 

Spannungsverhältnis zwischen allgemeinpädagogischer und lernpsychologischer Diag-

nostik (Gloystein & Frohn, 2020). Hier gilt es, zukünftige Lehrkräfte für diese Span-

nungsverhältnisse sowie die damit einhergehenden Handlungsdilemmata zu sensibilisie-

ren, um der Gefahr vorzubeugen, „dass diese Dilemmata zu paradoxen Verknotungen 

des professionellen Handelns führen“ (Helsper, 2016, S. 528). 

1.5.2 Adaptive didaktische Kompetenz: 

„Lehrpersonen, die über ein reichhaltiges Repertoire an didaktischen Gestaltungsformen zur 

Unterstützung angeleiteten und eigenständigen Lernens verfügen, haben bessere Möglich-

keiten ihren Unterricht adaptiv zu gestalten und flexibel auf Unvorhergesehenes einzuge-

hen“ (Brühwiler, 2014, S. 85). 

Die hier angesprochene Unvorhersehbarkeit unterrichtlicher Interaktion ist grund-         

legende Annahme des strukturtheoretischen Ansatzes und birgt im Rahmen der didak-
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tischen Kompetenz unterschiedliche Spannungsverhältnisse: Zentral in dieser Kompe-

tenzfacette erscheinen das „Dilemma zwischen den Polen ‚effektiv fördern‘ vs. ‚gemein-

sam lernen‘“ (Moser Opitz, 2014, S. 55) im Sinne der Gefahr, dass eine allzu starke     

Individualisierung das kooperative Lernen verunmöglicht, sowie das oben angespro-

chene unterrichtliche „Spannungsfeld von Offenheit und Struktur“ (Textor et al., 2014, 

S. 75). Während dem instruktionsbasierten, lehrkräftezentrierten Unterricht eine größere 

Strukturiertheit zugesprochen wird, bergen offenere Unterrichtsformen – bei Vorbehal-

ten gegenüber allzu offenen Formaten (Rabenstein & Reh, 2007) – sowohl reformpäda-

gogischen als auch empirischen Arbeiten zufolge das Potenzial, stärker und nachhaltiger 

die Entwicklung allgemeiner Persönlichkeitsmerkmale zu fördern. Umso wichtiger er-

scheint es hier, beide Konzepte als notwendig für den inklusiven Unterricht zu begreifen. 

Als weitere antinomische Strukturen können im Bereich der adaptiven Didaktik zudem 

die Spanungsverhältnisse zwischen standardisierter Leistungs- und individueller Partizi-

pationserwartung sowie zwischen leistungsbezogener Differenzierung und der Anerken-

nung von Subjektivität (Korff & Neumann, 2020) ausgemacht werden, die in der inklu-

sionsorientierten Lehrkräftebildung adäquat zu reflektieren sind. 

1.5.3 Adaptive Klassenführungskompetenz 

Der Bereich der Klassenführung, die neben kognitiver Aktivierung und konstruktiver 

Unterstützung als eine von drei Basisdimensionen qualitätsvollen Unterrichts gilt, be-

trifft zuvorderst den eher lehrkräftegesteuerten, präventiven Umgang mit Störungen im 

Sinne einer effektiven Nutzung der Lernzeit (vgl. Fauth et al., 2014; Kunter & Traut-

wein, 2013). Um diese Fokussierung auf die Lehrkraft aufzubrechen und die unter-   

richtliche Interaktion stärker in den Blick zu nehmen, nutzen Fischer et al. (2014) den 

alternativen Begriff der „Kommunikative[n] Kompetenz: Neben dem Wissen über Klas-

senführung sind in inklusiven Settings v.a. Kenntnisse über Beratung, Coaching, Men-

toring sowie über Teamarbeit wesentlich“ (Fischer et al., 2014, S. 18). Hinsichtlich der 

Teilhabeordnungen inklusiven Unterrichts beschreiben Bender und Rennebach (2021) 

in diesem Zusammenhang auch eine „Differenz zwischen den Normen der sozialen Pra-

xen unterrichtlicher Inklusion und den […] inklusiven moralischen Normen als Struk-

turproblem inklusiver unterrichtlicher Interaktion“ (Bender & Rennebach, 2021, S. 237). 

In ihrer rekonstruktiven Studie arbeiten sie auf dieser Basis eine Delegation der Verant-

wortlichkeiten innerhalb des Klassengefüges heraus, da sich z.B. in Gruppenarbeitspro-

zessen die 

„moralischen Normen von Egalität, Kooperation, gegenseitiger Unterstützung und Hilfe 

[…] innerhalb der Praktiken der Gruppen so nicht einlösen lassen. Die dominante Ordnung 

der sozialen Praxis schreibt sich innerhalb der Gruppen fort. So vollziehen sich die eigentli-

chen Interaktionen – der Paare oder Gruppen – jenseits einer inklusiven moralischen Norm“ 

(Bender & Rennebach, 2021, S. 247). 

Auch im Bereich der Klassenführung ist das „Spannungsfeld von […] Individualität und 

Gemeinschaft“ (Textor et al., 2014, S. 75) zu reflektieren; vor allem aber eröffnet sich 

hier eine Autonomieantinomie nach Helsper (2021, S. 172), die die „Machtdifferenz 

zwischen Professionellen und KlientInnen“ betrifft. So muss in der Professionalisierung 

auch das dem Begriff der Klassenführung inhärente Machtgefälle – auch im Sinne der 

Gegenüberstellung von Lehrkräftezentrierung und Schüler*innenpartizipation – reflek-

tiert werden, um hier adaptive, inklusionsorientierte Ansätze herauszuarbeiten.  
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2 Zur Gestaltung der digitalen Lehr-Lern-Bausteine für eine an 

Inklusion orientierte Lehrkräftebildung 

Um sowohl den beschriebenen professionstheoretischen Anforderungen als auch dem 

Desiderat der mit fachdidaktischer Lehre verknüpfbaren Inhalte zum Thema Inklusion 

zu begegnen, wurden im Projekt FDQI-HU fünf flexibel einsetzbare Lehr-Lern-Bau-

steine entwickelt (vgl. Brodesser et al., 2020).4 Die für den Einsatz in der Lehrkräftebil-

dung konzipierten Bausteine thematisieren zentrale Aspekte eines an Inklusion orientie-

ren Unterrichts, der auf der Grundlage des Didaktischen Modells für inklusives Lehren 

und Lernen (DiMiLL) (vgl. Frohn et al., 2019) entwickelt wird. 

2.1 Digitales Lehren und Lernen 

In Folge der Covid-19-Pandemie und der flächendeckenden Umstellung auf Distanz-

lehre (d.h. synchron, in Gruppen und individuell ortsgebunden) und E-Learning (d.h. 

asynchron, allein und ortsgebunden an einem privaten Lernort) wurden diese Lehr-Lehr-

Bausteine für das Sommersemester 2020 in eine digitale Form überführt und zum Som-

mersemester 2021 noch einmal umfassend überarbeitet. 

Die Bausteine stellen Selbstlerneinheiten basierend auf dem Lernmanagementsystem 

(LMS) Moodle dar, die in ein Konzept des Blended Learning eingebettet sind. Unter 

Blendend Learning wird die Kombination von klassischen Elementen der Präsenzlehre 

(auch auf Distanz) und E-Learning-Angeboten verstanden (vgl. Arnold et al., 2018, 

S. 142f.). E-Learning beschreibt das Lernen mit „elektronisch arrangierten digitalen 

Lernmedien“ in „virtuellen Lernräumen“ (Arnold et al., 2018, S. 22). Zur Gestaltung 

interaktiver Lernangebote wurde auch die freie und lizenzoffene Software H5P genutzt, 

die als Plugin (Software-Erweiterung) u.a. für Moodle bereitgestellt wird. Mit H5P kön-

nen z.B. interaktive Videos, Quizze und kleine Spiele erstellt werden. 

Nicht nur die Pandemiebedingungen verlangten nach einer stärkeren Einbindung di-

gitaler Lernangebote in die Lehrkräftebildung; auch die Studienlage zum Thema Digi-

tale Kompetenzen legt nahe, dass sowohl Studienanfänger*innen als auch Studierende 

in höheren Fachsemestern deutliche Defizite im kompetenten Umgang mit Informations- 

und Kommunikationstechnologien aufweisen (vgl. Senkbeil et al., 2019, S. 1378). Umso 

                                                           
4 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. 

 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: 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 ggf. ein Fehler angezeigt; 

daher müssen Sie diese Verlinkungen manuell vornehmen. Die H5P-Anwendungen sind eindeutig be-

schriftet, 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“ ein-

gebettet werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an die Administrator*innen Ihrer lokalen Moodle-Platt-

form. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
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wichtiger erscheint es, dass Lehramtsstudierende im Verlauf ihrer universitären Ausbil-

dung mit digitalen Lernangeboten in Kontakt kommen, die ihnen als mögliche Beispiele 

für ihre spätere Unterrichtstätigkeit dienen können. 

Obwohl die Gestaltung von E-Learning-Angeboten im Zeitalter der Daten als zentrale 

Herausforderung gesehen wird (vgl. Kergel & Heidkamp-Kergel, 2020, S. 1), hat durch 

die bzw. trotz der Einbindung digitaler Medien bisher kaum Reorganisation von (Hoch-

schul-)Lehre stattgefunden (vgl. Arnold et al., 2018, S. 32). Stattdessen wurden die be-

stehenden Konzepte oft lediglich digitalisiert, d.h., dass z.B. Vorlesungen virtuell aufge-

nommen oder Seminartexte als PDF zur Verfügung gestellt werden. Im Projekt wurde 

demgegenüber eine Gestaltung der Lehr-Lern-Bausteine angestrebt, die „kommunika-

tive Lehr- und Lernprozesse nicht ersetzen, sondern diese in ihrer Qualität, Offenheit 

und Ergebnisorientierung unterstützen und weiterentwickeln“ (Arnold et al., 2018, S. 33) 

soll. 

Hier waren drei Strategien entscheidend: erstens Blended Learning, zweitens ein so-

genannter didaktischer Doppeldecker (vgl. Wahl, 2013, S. 64ff.) und drittens die Be-

rücksichtigung aktueller Studienergebnisse zu förderlichen Aspekten für den subjektiven 

Lernerfolg von Lehramtsstudierenden (vgl. Krammer et al., 2020): 

1) Durch die Rückkopplung der im virtuellen Lernraum Moodle erarbeiteten Inhalte an 

die Präsenzveranstaltungen wird den Studierenden die Möglichkeit zum intensiven 

Austausch eröffnet. Die Diskussion und die Weiterverarbeitung im Seminar durch u.a. 

kooperativ zu bearbeitende Aufgaben ermöglichen eine vertiefende Auseinanderset-

zung und damit intersubjektive Erkenntnisprozesse. 

2) Die Idee des didaktischen Doppeldeckers beruht auf der Annahme, dass „das Medium 

gleichzeitig die Botschaft [ist], d.h. in Kurs, Seminar oder Unterrichtsstunde geschieht 

genau das, worüber reflektiert wird“ (Wahl, 2013, S. 64). In diesem Fall wird auf die 

im DiMiLL beschriebenen Prozessmerkmale Partizipation, Kommunikation, Koope-

ration und Reflexion als inklusionspädagogische Prämissen (vgl. Frohn et al., 2019, 

S. 40–52) rekurriert. So werden beispielsweise Kommunikation und Kooperation 

durch Partner*innnen- bzw. Gruppenaufgaben gefördert. Weiterhin wird durch unter-

schiedliche mediale Zugänge zu den Inhalten Partizipation ermöglicht, indem unter-

schiedliche Lerner*innentypen angesprochen werden. Außerdem beinhalten alle Bau-

steine eine Feedback-Sektion, deren Inhalte in den Folgesitzungen aufgegriffen und 

gemeinsam reflektiert werden können; zudem stellt die Reflexion widersprüchlicher 

Anforderungen an das Lehrkräftehandeln im Sinne einer strukturtheoretischen Heran-

gehensweise eine inhaltliche Grundausrichtung der Bausteine zur Förderung adapti-

ver Lehrkompetenz dar. 

3) Eine aktuelle Studie zu lernförderlichen Aspekten von Online-Lehre, die unter Lehr-

amtsstudierenden durchgeführt wurde, brachte u.a. folgende Punkte zutage, die für 

den subjektiven Lernerfolg sowie die Lern- und Leistungsmotivation von Bedeutung 

sind und entsprechend Berücksichtigung bei der Entwicklung der Bausteine fanden: 

Bereitstellung einer „Lernplattform mit unterschiedlichen Aufgaben, Diskussionsfo-

ren“, „Audiodateien/Videos zum wiederholten Abspielen“, „Unterschiedliche, ab-

wechslungsreiche Lehr-/Lernmethoden“ und „Übersichtliche Struktur“ (Krammer et 

al., 2020, S. 344). 

An dieser Stelle soll auch deutlich werden, dass digitale Settings ähnlichen Qualitätskri-

terien wie analoge unterliegen (exemplarisch vgl. Kunter & Trautwein, 2018) und der 

(hochschul-)didaktischen Reflexion bedürfen, um den Lernerfolg der Studierenden zu 

unterstützen. 
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2.2 Barrierefreiheit in der Online-Lehre 

Spätestens seit Beginn der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Umstellung 

auf Online-Lehre spielt die Umsetzung von Barrierefreiheit im digitalen Raum eine zent-

rale Rolle bei der Gestaltung von Lehrveranstaltungen an Universitäten und Hochschu-

len. Dieser Fokus bietet neue Chancen, da durch „barrierefrei gestaltete digitale Ange-

bote – Webseiten, Lernmaterialien, Veranstaltungsaufzeichnungen usw. – […] ein 

erheblicher Beitrag zum Nachteilsausgleich und zur Inklusion von Studierenden mit Be-

hinderungen geleistet werden“ (e-teaching.org, 2022, o.S.) kann. Darüber hinaus können 

durch den achtsamen Umgang mit potenziellen Barrieren die Teilhabemöglichkeiten für 

alle Studierenden verbessert werden. Hier sind die synchrone und asynchrone Lehre 

gleichermaßen von Bedeutung. Im Kontext dieses Themenhefts soll aber das E-Learning 

im Vordergrund stehen. 

Als Orientierung für die Erstellung barrierefreier Webinhalte gelten die Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), die für ihre Erfüllung unterschiedliche Konfor-

mitätsstufen ausweisen: A (niedrigste), AA und AAA (höchste) (vgl. Arnold et al., 2018, 

S. 217f.), wobei eine Internetseite „dann als barrierefrei [gilt], wenn sie problemloses 

Lesen und Navigieren mit den derzeit zur Verfügung stehenden Hilfsmitteln ermöglicht“ 

(Arnold et al., 2018, S. 218). 

Die wichtigsten Bereiche des E-Learnings, in denen auf eine möglichst barrierearme 

Gestaltung geachtet werden sollte, sind die Lernmaterialien (vor allem Dokumente und 

grafische Elemente wie Bilder oder Videos) sowie das LMS selbst (wie etwa Moodle). 

Die z.T. umfangreichen Maßnahmen können hier nicht in Gänze dargestellt werden; es 

existieren aber zahlreiche Handreichungen zu diesen Themen, z.B. von der Technischen 

Universität Dresden (über diesen Link gelangen Sie zur Handreichung der TU Dresden). 

Das verwendete LMS Moodle ist komplex und setzt sich aus vielen einzelnen Modulen 

zusammen, sodass keine globale Aussage über die Zugänglichkeit von Moodle-Inhalten 

getroffen werden kann (vgl. moodle.org, o.J.). Daher sollte bei der Erstellung der jewei-

ligen Aktivitäten stets geprüft werden, inwiefern Barrierefreiheit gegeben ist. Die Soft-

ware H5P strebt dagegen die Konformitätsstufe AA für alle Inhalte an, wobei noch Un-

terschiede zwischen den einzelnen Elementen bestehen (vgl. h5p.org, 2022, o.S.), sodass 

auch hier eine sorgfältige Prüfung notwendig ist. 

Folgende Grundsätze, die der Verringerung der Barrieren dienen, wurden bei der Ge-

staltung der Lehr-Lern-Bausteine umgesetzt, wo immer dies mit vertretbarem Aufwand 

möglich war: unterschiedliche mediale Zugänge zu den Inhalten (z.B. Video und Text), 

Alternativtexte für bildliche Darstellungen, beschreibende Hyperlinks, Untertitelung von 

Videos, eine deutlich erkennbare Struktur sowohl des gesamten Moodle-Kurses als auch 

innerhalb der einzelnen Aktivitäten, eine durchgängige Verwendung einer serifenlosen 

Schrift und starke Kontraste (vgl. Koordinierungsstelle Studium mit Beeinträchtigung, 

2021, S. 3ff.). Außerdem wurde das sogenannte Zwei-Sinne-Prinzip berücksichtigt, nach 

dem Informationen immer mit mindestens zwei von drei Sinnen (Hören, Sehen, Tasten) 

erfasst werden können müssen. 

Grundsätzlich bleibt zu betonen, dass ein E-Learning-Angebot die Hürden für be-

stimmte Studierende herabsetzen kann (z.B. fallen Mobilitätseinschränkungen weniger 

ins Gewicht); gleichzeitig werden darüber aber auch neue geschaffen (z.B. für Studie-

rende mit Sehbeeinträchtigungen, wenn verbale Anteile in schriftliche Formate überführt 

werden). Barrieren können also nicht vollumfänglich vermieden, aber deutlich vermin-

dert werden, wenn auf eine barrierearme Gestaltung digitaler Lehr-Lern-Gelegenheiten 

geachtet wird. 
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3 Die Lehr-Lern-Bausteine von FDQI-HU 

Die Bausteine werden von den Studierenden selbstständig und eigenverantwortlich im 

Rahmen der jeweiligen Seminarveranstaltung zur Vorbereitung auf eine synchrone Sit-

zung genutzt, wobei ihnen die Lerninhalte in Form von Texten, Grafiken und Abbildun-

gen, Videos sowie interaktiven Tools (z.B. H5P-Anwendungen) in einer strukturierten 

Lernumgebung zur Verfügung gestellt werden. 

Die Studierenden bearbeiten die Bausteine sowohl in Einzelarbeit als auch durch ko-

operative Aufgaben. Eine Selbstlerneinheit benötigt je nach Umfang zwischen 35 und 

175 Minuten Bearbeitungszeit (dabei handelt es sich um eine – durch das Feedback der 

Studierenden weitgehend bestätigte – Schätzung, die u.a. die Lesezeit für die Texte, die 

Länge der Videos und die Bearbeitungszeit der Aufgaben einbezieht); insgesamt sollten 

zur individuellen Bearbeitung aller Bausteine zwölf Zeitstunden eingeplant werden. 

Bei der Erarbeitung des Baustein-Moodle-Kurses wurde Wert auf eine deutlich er-

kennbare Struktur, abwechslungsreiche Lehr-Lern-Methoden und vielfältige Aufgaben-

formate gelegt. Darüber hinaus beinhaltet der Kurs auch eine allgemeine Einführung und 

ein Feedback-Konzept.5 Die Einführung dient der Orientierung – sowohl im Hinblick 

auf die Struktur und Arbeit mit dem Moodle-Kurs als auch in Bezug auf das übergeord-

nete Ziel, die Studierenden in das Konstrukt der adaptiven Lehrkompetenz einzuführen 

und dieses mit dem inklusiven Fachunterricht und der Sprachbildung zu verknüpfen.6 

Die Bausteine stellen untereinander Bezüge her, wobei eine lineare Bearbeitung vor-

geschlagen wird. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, einzelne Bausteine in ein be-

stehendes Lehr-Lern-Konzept einzubinden. 

Jeder Baustein, der je einen Abschnitt im Moodle-Kurs umfasst, beginnt mit einem 

kurzen Einführungsvideo, das die Lernenden auf die Bearbeitung der Inhalte einstimmen 

soll. Darauf folgen verschiedene, von unterschiedlichen Medien gestützte Aufgaben. 

Alle Bausteine enden mit einem kurzen digitalen Feedbackbogen (s.o.). 

Der Baustein-Kurs umfasst fünf Lerneinheiten zu folgenden Themen: 

 I. Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL) 

 II. Adaptive diagnostische Kompetenz 

 III. Adaptive didaktische Kompetenz 

 IV. Adaptive Klassenführungskompetenz 

 V. Sprachbildung 

Der erste Baustein thematisiert das DiMiLL, das die inklusionspädagogische Grundlage 

für die weiteren Inhalte bildet. Die Bausteine 2, 3 und 4 behandeln Facetten der adaptiven 

Lehrkompetenz nach Beck et al. (2008). Der fünfte Baustein widmet sich der Sprachbil-

dung als immanentem Teil von Inklusion (zum Inhalt und zur Umsetzung der Bausteine 

                                                           
5 Jeder Baustein beinhaltet eine Moodle-Aktivität, die es den Teilnehmenden ermöglicht, sich selbst einzu-

schätzen sowie den Lehrenden Rückmeldung über mögliche Herausforderungen oder Besonderheiten in 

der Arbeit mit dem Baustein zu geben. Eine abschließende Evaluation am Ende des Kurses regt zum 

Nachdenken über den gesamten Lernprozess an und kann im synchronen Teil der Bearbeitung aufgegrif-

fen werden. Es wird mit einer Likert-Skala und offenen Items („Hier ist Platz für Begründungen, Kom-

mentare, Wünsche o.ä.“) gearbeitet. Eine detaillierte Ergebnisdarstellung erfolgt im Beitrag „Feedback zu 

den digitalen Lehr-Lern-Bausteinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel 

& Frohn in diesem Heft. 
6 Die Einführung kann von den Teilnehmenden in etwa 30 Minuten bearbeitet werden. Als motivierender 

Einstieg und besonderer Blickfang wird ein „Image Hotspot“ (H5P) verwendet. Mit einem „Image Hot-

spot“ können Informationen auf einem Bild platziert werden, die mit einem Klick auf ein Symbol sichtbar 

werden. Für die Bausteine wurde so ein Klassenzimmer gestaltet, das die Studierenden in den Kurs einlädt. 

Ein fünfminütiges Einführungsvideo bildet den Startpunkt in die Auseinandersetzung mit den Inhalten. 

Darüber hinaus können im „Image Hotspot“ u.a. ein Seminarplan, der Zugang zu einem digitalen Mee-

tingraum oder ein Reader platziert werden. In zwei Moodle-Büchern erhalten die Studierenden außerdem 

Informationen u.a. zur Funktionsweise der Moodle-Aktivitäten, zum Datenschutz und zur Barrierefreiheit 

sowie zum Konzept Adaptiver Unterricht. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
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siehe die Beiträge „Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (Di-

MiLL)“ von Liebsch, Marsch & Frohn, „Adaptive diagnostische Kompetenz 2.0“ von 

Gloystein, Liebsch & Bechinie, „Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ von Frohn, 

Liebsch & Marsch, „Adaptive Klassenführungskompetenz 2.0“ von Frohn, Mayer & 

Liebsch und „Sprachbildung 2.0“ von Rödel & Mayer in diesem Heft). 

Die Bausteine bieten Raum für die Anbindung an fachdidaktische Inhalte: Die Auf-

gaben können stets mit fachlichen Themen verknüpft werden, indem etwa fachspezifi-

sche (Unterrichts-)Beispiele zur Anwendung kommen (z.B. im Baustein Sprachbil-

dung). Die Umsetzung der Bausteine wird in diesem Themenheft jeweils am Beispiel 

einer MINT-Didaktik (Biologie, Mathematik und Physik) in Bezug auf den synchronen 

Lehr-Lern-Teil beschrieben, und es werden Erfahrungen in der Bausteinnutzung aus der 

individuellen Fachperspektive geteilt. 

Alle Beiträge in diesem Heft in der Rubrik „Zum Nacherfinden“ folgen dem Konzept 

der dieser Zeitschrift zugrundeliegenden Gliederung: Einleitung und Hinführung zum 

Material, didaktischer Kommentar, Material, theoretischer Hintergrund, Erfahrungen. 

Als Teil des Materials werden in allen Texten knappe Verlaufspläne vorgestellt, die u.a. 

mit Screenshots und weiterführenden Erklärungen vertieft werden. Dabei gilt je der erste 

Verlaufsplan der digitalen Selbstlerneinheit; im zweiten werden exemplarische Hand-

lungsoptionen für die mögliche synchrone Nutzung präsentiert. Die Autor*innen der ein-

zelnen Baustein-Texte waren alle an der Weiterentwicklung aller Bausteine beteiligt, 

was ein übergreifendes Verständnis der Vorgehensweise ermöglichte und zu einer inter-

disziplinären Herangehensweise (durch Vertreter*innen der Rehabilitationswissenschaf-

ten, der allgemeinen Didaktik, der digitalen Medienbildung und der Sprachbildung als 

Querschnittsdisziplinen für inklusionsorientierte Fragen sowie der Biologie-, Physik- 

und Mathematikdidaktik für die Verknüpfung mit fachdidaktischen Inhalten) beigetra-

gen hat. 

In der Sektion „Zum Nachdenken“ werden Evaluationsmaßnahmen des Projekts – mit 

Blick auf das Feedback der Studierenden, die Messung möglicher Veränderungen der 

adaptiven Lehrkompetenz sowie die Motivation der Studierenden – vorgestellt. 
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Konzepte und Materialien für Unterricht und Lehre 

Der Baustein Das Didaktische Modell für 
inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL) 

Eine digitale Lehr-Lern-Einheit  

zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings 

Ann-Catherine Liebsch1,*, Sia Marsch2 & Julia Frohn1,* 
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Professional School of Education, 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

ann-catherine.liebsch@hu-berlin.de; julia.frohn@hu-berlin.de 

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 Das Didaktische Modell für inklusives 

Lehren und Lernen (DiMiLL) ist der Teil einer Reihe von fünf digitalen, an Inklu-

sion orientierten Lehr-Lern-Bausteinen, die als Blended-Learning-Einheit entwi-

ckelt wurden. Der digitale Teil des Bausteins ist für die asynchrone Bearbeitung 

im Lernmanagementsystem Moodle vorgesehen. Alle für den Einsatz in der Lehr-

kräftebildung konzipierten Bausteine thematisieren zentrale Aspekte eines an In-

klusion orientieren Unterrichts. Baustein zwei, drei und vier zielen daher auf den 

Aufbau adaptiver Lehrkompetenz von angehenden Lehrkräften, der fünfte Bau-

stein thematisiert Sprachbildung als immanenten Teil von Inklusion. Ziel dieses 

ersten Bausteins ist es, die Nutzer*innen mit dem DiMiLL (Frohn et al., 2019b) 

vertraut zu machen, indem sie sich durch die Bearbeitung eines interaktiven Er-

klärvideos dessen Bestandteile und die dahinterstehenden Diskurse erschließen. 

Dieser Beitrag beschreibt anhand des Materials die asynchrone und eine mögliche 

synchrone Bearbeitungsphase und liefert den didaktischen Kommentar sowie den 

theoretischen Hintergrund dazu. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Inklusion; Didaktik; Lehrkompetenz; adaptiver 

Unterricht; Moodle; Interaktivität 
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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 (Online-Supplement 1). Grundlegende Prinzipien der Bausteine sowie der 

theoretische Rahmen werden ausführlich im Editorial dieses Themenhefts dargestellt. 

Der erste der hier im Themenheft beschriebenen fünf Bausteine war in der ursprüng-

lichen Version (Brodesser et al., 2020), die ausschließlich für die synchrone Präsenzlehre 

entwickelt wurde, nicht vorgesehen. Doch schon in deren Entwicklungs- und Verwen-

dungskontext zeichnete sich ab, dass die Einführung des Didaktischen Modells für in-

klusives Lehren und Lernen (DiMiLL) (Frohn et al., 2019b) von Bedeutung für den Lern- 

und Erkenntniserfolg der Studierenden ist, da das DiMiLL (vgl. Abb. 3) die theoretische 

Rahmung und inklusionspädagogische Grundlage für die Inhalte der übrigen Bausteine 

bildet. 

Der Baustein ermöglicht den Teilnehmenden im Sinne eines didaktischen Doppelde-

ckers (siehe das Editorial von Frohn & Liebsch in diesem Heft; vgl. auch Wahl, 2013) 

eine individualisierte Bearbeitung, indem die Inhalte anhand unterschiedlicher Medien 

präsentiert werden, die ihrerseits Raum für das Arbeiten im eigenen Tempo und orien-

tiert am persönlichen Vorwissensstand bieten (s.u.). 

So ist das Ziel des Bausteins, die Studierenden mit dem DiMiLL und seinen Parame-

tern sowie den damit verknüpften Diskursen vertraut zu machen. Der Baustein kann von 

den Nutzenden in circa 35 Minuten (variierend je nach individueller Lesezeit) bearbeitet 

werden. 

2 Didaktischer Kommentar 

Ein interaktives Erklärvideo zum DiMiLL bildet den Kern des Bausteins. Die Nutzung 

von Videos gehört mittlerweile wohl zum Standardrepertoire der Online-Lehre. Dabei 

kommen verschiedene Typen von Videos zum Einsatz: die Videoaufzeichnung von Vor-

lesungen und Seminaren, Video-Anleitungen und Tutorials, Animationen sowie Erklär-

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

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

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

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

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

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

der zweiten Förderphase die Fächer Biologie, Mathematik und Physik am Projekt beteiligt. 
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videos. Erklärvideos sind Filme, in denen oft komplexe Zusammenhänge erläutert wer-

den, wobei verschiedene Darstellungsformen (Bild, Ton, Schrift etc.) kombiniert werden 

(vgl. Arnold et al., 2018, S. 193). 

Um mögliche Nachteile des Mediums abzufedern, ist es geboten, ein Erklärvideo so 

zu gestalten, dass die Lernenden mit den Inhalten aktiv umgehen können. Nicht-interak-

tive Erklärvideos erzielen im Vergleich zu linearen Texten geringere Lernzuwächse und 

eine verminderte Erinnerungsleistung, da sie die Studierenden in die Rolle der passiven 

Rezipierenden versetzen, was zu einer geringen kognitiven Anstrengung führen kann 

(vgl. Arnold et al., 2018, S. 193; Merkt, 2015, S. 1f.). Darüber hinaus entsteht aufgrund 

des oft niederschwelligen Zugangs zu den Informationen (z.B. durch eine emotionali-

sierte Darstellungsweise) eine „Verstehensillusion“ (vgl. Kulgemeyer, 2018, S. 9; Wolf 

& Kulgemeyer, 2021, S. 476), d.h., Lernende nehmen fälschlicherweise an, die Inhalte 

bereits verstanden und verinnerlicht zu haben. Neben dem gezielten Aufbau von Lern-

strategien für den Umgang mit Videos seitens der Lernenden sollten die Erklärvideos 

daher interaktiv gestaltet sein. Dazu müssen das nicht-lineare Abspielen ermöglicht 

(Vor- und Zurückspulen) und die Navigation innerhalb des Videos über Kapitel verein-

facht werden (vgl. Rosner-Merker & Konrad, 2021, S. 39). Diese Eigenschaften machen 

das Erklärvideo außerdem barriereärmer. Ferner sollten Elemente eingebunden werden, 

mit denen die Studierenden kleine Aufgaben, z.B. in Form von Quiz, Lückentexten und 

Drag-and-Drop-Aufgaben, lösen, sodass eine aktivere Auseinandersetzung mit den In-

halten erfolgen kann (vgl. Bieberstein, 2019, o.S.; zur kognitiven Aktivierung siehe z.B. 

Kunter & Trautwein, 2018, S. 85ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Interaktionen, z.B. ein Lückentext, erhöhen das Maß an kognitiver Akti-

vierung (eigene Darstellung) 

Weiterhin sollten die Erklärvideos „in konstruktivistische Lernumgebungen eingeglie-

dert werden“ (Wolf & Kulgemeyer, 2021, S. 486), d.h., die Lernenden kommen über die 

Inhalte in den Austausch miteinander und mit den Lehrenden und erhalten die Möglich-

keit, die Inhalte mit entsprechenden Aufgaben weiterzuverarbeiten. 
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3 Das Material3 

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

asynchronen und einen synchronen Teil der Bearbeitung. Der asynchrone Teil sieht die 

selbstständige Bearbeitung im digitalen Raum vor (Tab. 1). Der synchrone Teil schließt 

sich als optionale Einheit an und greift die Erkenntnisse des ersten Teils auf (Tab. 2). 

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

lung) 

Phase Inhalt Medium 

Einstieg 
Die Studierenden sehen ein in den Bau-

stein einführendes Video. 
Video 

Erarbei-

tung 

Die Studierenden bearbeiten ein interakti-

ves Erklärvideo zum DiMiLL. 

Modell-Grafik (PDF) 

Video (H5P)  

Sicherung  
Die Studierenden vertiefen die Inhalte des 

Erklärvideos anhand eines Textes. 
Moodle-Buch (PDF) 

Optional: 

Transfer 

Die Studierenden bewerten die Aussage: 

„Im DiMiLL kommt das Prinzip der Dif-

ferenzierung nicht vor“. 

Moodle-Forum 

Abschluss 

Die Studierenden reflektieren anhand ei-

nes digitalen Feedback-Bogens knapp die 

Arbeit mit dem Baustein. 

Feedback-Tool von 

Moodle 

 

Zur Vorbereitung auf die Arbeit mit dem Baustein sehen die Teilnehmenden ein gut 

zweiminütiges Einführungsvideo, das die wesentlichen Inhalte und Ziele des Bausteins 

erläutert. 

Das Herzstück des Bausteins bildet ein interaktives Erklärvideo; das zugrundelie-

gende Video wurde im Rahmen von FDQI-HU-MINT mittels Legetechnik                 

                                                           
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 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/Kurswieder 

herstellung. 

 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 funktionieren. Prüfen Sie daher jedes einzelne Element vor der Weitergabe an Studierende 

auf seine Funktionsfähigkeit. Zwei Elemente sollten Sie in jedem Fall für Ihr Seminarkonzept individua-

lisieren, da diese Platzhalter enthalten: den „Image Hotspot“ „Willkommen im Kurs“ und das Moodle-

Buch „Arbeiten mit dem Moodle-Kurs“ (beide sind Teil der Einführung). 

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

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

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

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-6437
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(vgl. e-teaching.org, 2015, o.S.) produziert und fasst knapp und anschaulich die we-

sentlichen Bestandteile des DiMiLL (vgl. Abb. 3) zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Die passende Bebilderung der Inhalte soll den Studierenden den Zu-   

gang zur theoretischen Auseinandersetzung mit dem DiMiLL erleichtern 

(eigene Darstellung) 

Das H5P-Element „Interaktives Video“ ist grundsätzlich als barrierearm einzustufen 

(WCAG-Konformitätsstufe AA)4. Auch die Aufgabentypen „Fill the Blanks“ (Lücken-

text), „Multiple Choice“ und „True/false“, die als Interaktionen im Video verwendet 

werden, erfüllen diese Kriterien. Schwierigkeiten kann es laut h5p.org (Roa, 2022, o.S.) 

bei dem Typ „Mark the Words“ (Auswahlaufgabe mit Distraktoren) geben, da die Auf-

gabe u.U. nicht mittels Screenreader gelöst werden kann; gegebenenfalls muss hier von-

seiten der Lehrperson individuelle Hilfestellung angeboten werden. 

Zur Sicherung der Inhalte wird ein erklärender Text zum DiMiLL als Moodle-Buch 

zur Verfügung gestellt, da diese Aktivität die Möglichkeit bietet, Inhalte kapitelweise zu 

strukturieren. Im Buch wird mit beschreibenden Hyperlinks zum projekteigenen Glos-

sar5 gearbeitet, um den Studierenden die individuelle Vertiefung zu ermöglichen. Au-

ßerdem werden Grafiken verwendet, um das Modell schrittweise zu entwickeln. Ein um-

fangreiches Literaturverzeichnis erleichtert die Weiterarbeit mit den Inhalten im Kontext 

des Seminars und darüber hinaus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA und AAA (höchste) Stufe (vgl. Arnold et al., 2018, S. 217f.). 
5 Das Glossar zum DiMiLL finden Sie unter www.hu-berlin.de/fdqi/glossar. Es erläutert alle Elemente des 

Modells sowie andere inklusionsrelevante Begriffe. 
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(Seminarphase) aufgegriffen werden (zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studie-

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

steinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn 

in diesem Heft). 

Der Baustein kann bei Bedarf um eine fakultative Aufgabe ergänzt werden. Sie eignet 

sich zur Vertiefung und schafft Gesprächsanreize über das DiMiLL, die dann wiederum 

im synchronen Teil Verwendung finden können.6 Die Aufgabe kann über die Moodle-

Aktivität „Forum“ bereitgestellt werden. Die Aufgabenstellung lautet wie folgt: 

Das DiMiLL ist schon oft einem Fachpublikum (z.B. anderen Inklusionsfor-

scher*innen) und auch an Schule Beteiligten (z.B. Lehrkräften) vorgestellt worden. 

Obwohl es grundsätzlich als wertvolles Reflexions- und Planungsinstrument wahr-

genommen und geschätzt wird, wurde zuweilen kritisiert, dass der Aspekt der Dif-

ferenzierung, d.h. die an individuelle Begabungen und Interessen von Schüler*in-

nen angepassten Maßnahmen, im Modell nicht zum Tragen kommt. 

Bewerten1 Sie die Aussage „Im DiMiLL kommt das Prinzip der Differenzierung 

nicht vor“.  

Wenn Ihre persönliche Antwort die Stellungnahmen der übrigen Teilnehmer*innen 

lediglich reproduziert (Lesen Sie quer!), verzichten Sie bitte auf Wiederholungen 

und kommentieren Sie stattdessen einen bestehenden Beitrag, indem Sie z.B. Wi-

dersprüche äußern oder aufzeigen, einen Aspekt vertiefen oder eine bisher vage ge-

bliebene Argumentationslinie ausschärfen (mindestens 200 Wörter). 
1 Zur Aussage Stellung nehmen und dabei Fachwissen und Fachmethoden verwenden, um 

zu einer begründeten Einschätzung zu gelangen, zusätzlich die eigenen Maßstäbe begrün-

den und darlegen. 

Unserer Erfahrung nach kommen die Teilnehmenden über diese Fragestellung aktiv in 

den Austausch miteinander und setzen sich vor dem Hintergrund des eigenen fachlichen 

Standpunkts intensiv mit Inhalten des Modells auseinander. 

An diese individuelle Bearbeitung durch die Studierenden schließt sich die gemein-

same Auseinandersetzung im Seminar an. Die Nachbereitung kann in folgende Ab-

schnitte gegliedert werden: 

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

Phase Inhalt Medium & Sozialform 

Hinfüh-

rung 

Der*die Dozent*in fasst Intention und 

Ziel zur Entwicklung dieses Modells zu-

sammen. 

Präsentationsgestützter 

Dozent*innenvortrag 

Erarbei-

tung 

Sukzessive werden die einzelnen Ele-

mente des Modells thematisiert. Hierfür 

wird im Modell das jeweilige Element 

markiert und besprochen. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Abschluss 

Die Studierenden werden aufgefordert, den 

Baustein zur adaptiven didaktischen Kom-

petenz (siehe den Beitrag zum Baustein 

„Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ von 

Frohn, Liebsch & Marsch in diesem Heft) 

zur kommenden Sitzung zu bearbeiten. 

 

                                                           
6 Das Schlagwort Differenzierung öffnet ein weites Diskursfeld (z.B. Bohl et al., 2012; Lindner & Schwab, 

2020; Pozas & Schneider, 2019). Die Ausschärfung des Begriffs sowie die Verbindung mit weiteren ver-

wandten Begriffen wie z.B. individueller Förderung (z.B. Dumont, 2019; Fischer, 2014) und Personali-

sierung (z.B. Schaumburg, 2020; Stebler et al., 2018) obliegen den Dozierenden. Die Bausteine sind offen 

für unterschiedliche Auslegungen. 
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3 Theoretischer Hintergrund 

Im Kontext eines an Inklusion orientierten Fachunterrichts erhebt das DiMiLL den An-

spruch, die relevanten Einflussgrößen zu ordnen, in einen überschaubaren Rahmen zu 

bringen und damit operationalisierbar, d.h. für die Modellierung und Analyse von Un-

terricht nutzbar, zu machen (vgl. Frohn et al., 2019a, S. 8f.; Jank & Meyer, 2021, S. 35f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (FDQI-HU) 

(eigene Darstellung) 

Das Modell verbindet tradierte allgemeindidaktische Modelle und Bildungstheorien mit 

inklusiven Ansprüchen (vgl. Frohn et al., 2019a, S. 10): Das theoretische Fundament bil-

den zum einen Klafkis kritisch-konstruktive Didaktik unter dem Motto „Bildung für alle“ 

(vgl. Klafki, 2007, S. 21) und zum anderen die tradierten Parameter der Unterrichtspla-

nung und -durchführung, angelehnt an das Hamburger Modell von Schulz (1981). Schulz 

setzt neben seiner Forderung nach „Kompetenz“, „Autonomie“ und „Solidarität“ (1981, 

S. 101) auf einen Unterricht, der von Lehrkräften und Lernenden gemeinsam geplant wird 

(vgl. Schulz, 1981, S. 9ff.). Inklusion meint im Sinne von FDQI-HU „die gleichberech-

tigte Partizipation […] aller Schülerinnen und Schüler an Schule und Unterricht im Sinne 

einer umfassenden Barrierefreiheit“ (Frohn & Moser, 2018, S. 64); das DiMiLL ist also 

vor dem Hintergrund eines weiten Inklusionsbegriffs zu lesen, der über die Berücksichti-

gung von Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf hinausgeht. 

Die Darstellung der Bestandteile des DiMiLL in Tabelle 3 auf der folgenden Seite 

dient der Übersicht (zur ausführlichen Erläuterung siehe Frohn et al., 2019b). 
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Tabelle 3: Die Bestandteile des Didaktischen Modells für inklusives Lehren und Ler-

nen (vgl. Frohn, 2019b)7 

Bestandteile  

(von außen nach innen) 
Erläuterung 

Grundlagen inklusiven Lehrens und Lernens 

Ethische Grundlagen inklu-

siven Lehrens und Lernens 

Sicherung von Kinder- und Menschenrechten, Bil-

dungsgerechtigkeit, Teilhabe, Antidiskriminierung und 

Anerkennung 

Selbst- und Weltverhältnis 

schulbezogen Handelnder 

Bildung als Veränderung des Verhältnisses von Ich und 

Welt im Sinne humanistischer Bildungstradition 

Prozessmerkmale inklusiven Lehrens und Lernens 

Partizipation 
gestaltende Teilhabe für alle Lernenden ohne Aus-

schluss; demokratische Mitbestimmung 

Kooperation 
Zusammenarbeit aller an Schule und Unterricht Betei-

ligter; ko-konstruktive Lernsituationen; Team-Teaching 

Kommunikation 
Unterricht als dialogische Kommunikationssituation; 

Fokus auf Sprachbildung  

Reflexion 

kritische (Selbst-)Beobachtung, v.a. der Lehrkräfte;  

stetige Evaluation und Reflexion von Haltungen und 

Handlungen 

Bedingungen inklusiven Lehrens und Lernens 

Gesamtgesellschaftliche 

Bedingungen 

„Bildungsfragen sind Gesellschaftsfragen“ (Klafki, 

2007, S. 49): kritische Reflexion gesellschaftlicher 

Entwicklungen; unterschiedliche Funktionen von Bil-

dung: Bildungsstandards vs. inklusive Ansprüche 

Fachdidaktische  

Bedingungen 
Fächerspezifik 

Schulorganisatorische  

Bedingungen 

bezogen auf die konkrete Einzelschule mit deren Per-

sonal, Ausstattung, Curricula etc. 

Strukturelemente inklusiven Lehrens und Lernens 

Themen und Inhalte 

Wechselspiel zwischen Interessen der Lernenden und 

Fachvorgaben; (Binnen-)Differenzierung als Grund-

prämisse; Arbeit am „gemeinsamen“ Gegenstand 

Ausgangslage 

Bestimmung der Lern- und Entwicklungsvorausset-

zungen als Schlüsselkompetenz von Lehrkräften im in-

klusiven Unterricht 

Methoden und Medien 

passgenaue Wege zur Vermittlung der Inhalte sowie 

zur Bestimmung der Ausgangslage oder der Erfolgs-

kontrolle 

Erfolgskontrolle 
eher lernprozessbegleitend; Selbstkontrolle; positive 

Fehler- und Feedbackkultur 

Individuelle Kompetenz-

entwicklung 

grundsätzliches Ziel eines inklusiven Unterrichts; För-

derung nicht ausschließlich kognitiver Dimensionen 

von Kompetenz 

                                                           
7 Die tabellarische Übersicht wurde bereits in ähnlicher Form in Liebsch (2021, S. 90) veröffentlicht. 
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Bei der Arbeit mit dem DiMiLL sollte allerdings bedacht werden,  

„dass mit der Reduktion von Komplexität immer auch Auslassung und Zuspitzung einher-

geht und dass das Aufstellen bestimmter Kategorien gleichzeitig andere ausschließt. Ferner 

wohnt der Modellierung grundsätzlich ein gewisses Instrumentalisierungspotenzial inne: 

Wer gesellschaftliche Strukturen in ein Modell übersetzt und damit spezifische Sichtweisen 

und Handlungsmöglichkeiten mit konstituiert, schließt andere Perspektiven aus und gewinnt 

durch die Formulierung von Kategorien auch an Macht über eben diese Strukturen“ (Frohn 

et al., 2019a, S. 9). 

Daher sollten Nutzer*innen des DiMiLL auch grundsätzlich die Funktionen und Eigen-

schaften von Modellen reflektieren (dazu siehe Frohn et al., 2019a, S. 8f.; Jank & Meyer, 

2021, S. 35f.). 

Das DiMiLL versteht sich als Planungs- und Reflexionsmodell und weniger als Zu-

sammenstellung befolgbarer Handlungsempfehlungen. Umso wichtiger ist die Operati-

onalisierung des Modells, die die Anwendungsmöglichkeiten aufzeigt (vgl. Schmitz & 

Frohn, 2021). Hier haben sich sowohl Anforderungsraster (vgl. Frohn et al., 2019a, 

S. 12f.) als auch Didaktische Dreiecke (vgl. Frohn & Moser, 2018, S. 68) bewährt, um 

aus dem Modell konkrete Hinweise für die Unterrichtsgestaltung abzuleiten (siehe den 

Beitrag zum Baustein „Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ von Frohn, Liebsch & 

Marsch in diesem Heft).  

4 Erfahrungen 

4.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

Die Rückmeldungen, die wir über das Moodle-Feedback-Tool zum Baustein zum Di-

MiLL erhielten, waren überwiegend positiv (zur Darstellung der Rückmeldungen durch 

Studierende zu allen Bausteinen siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-

Lern-Bausteinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel 

& Frohn in diesem Heft). 

Das Erklärvideo mit seinen interaktiven Elementen stieß auf breite Zustimmung: 

Gerade das Erklär-Video mit den Fragestellungen zwischendurch empfand ich als sehr an-

genehm! Als die erste Frage aufkam, war ich zunächst überfordert und besorgt, ich könne 

nicht alle Fragen beantworten. Dadurch habe ich jedoch genau zugehört und somit die 

Grundlagen für die weitere Bearbeitung der Bausteine gut verinnerlicht. 

Die Kombination aus einleitendem Video mit zwischengeschalteten Fragen und anschlie-

ßendem Text mit der Möglichkeit (Links), relevante Begriffe und Inhalte umfänglich zu ver-

tiefen, hat die verschiedenen Ebenen des Modells anschaulich entschlüsselt. Vielen Dank! 

Ich bin sehr froh, dass ich hier endlich mal wieder von pädagogisch geschulten ,,Menschen" 

etwas beigebracht bekomme; sicherlich ist dieser Baustein zum Selbstbearbeiten, aber die 

Herangehensweise ist gut durchdacht. 

Kritische Stimmen bezogen sich vor allem auf technische Probleme, die in der Überar-

beitung z.T. behoben werden konnten bzw. mit den Geräten der Studierenden zusam-

menhingen: 

Über den Safari-Browser gab es Komplikationen beim Auswählen der Antworten in den MC-

Fragen des Lernvideos. Mit Google-Chrome hat dann alles wunderbar funktioniert. 

Die Erzählerin hat zwar eine sehr angenehme Stimme, spricht aber ein bisschen zu schnell. 

[…] Außerdem wäre es schön, wenn man vorspulen könnte.8 

Die Bearbeitungszeit von 35 Minuten erwies sich als realistische Einschätzung; die meis-

ten Studierenden gaben an, dass sie alles in diesem Zeitrahmen bearbeiten konnten.  

                                                           
8 Aufgrund solcher Rückmeldungen wurde das nicht-lineare Abspielen ermöglicht. Außerdem wurde ein 

Hinweis auf die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu variieren, eingefügt.  
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4.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil 

Der hier vorgestellte Baustein zum DiMiLL wurde u.a. im Sommersemester 2021 im 

Rahmen des Moduls „Adaptive Lehrkompetenz im inklusiven Biologieunterricht“ im 

Masterstudiengang für Lehramtsstudierende der Biologie eingesetzt. Nachfolgend wer-

den allgemeine Hinweise zur Durchführung im Präsens, konkrete Erfahrungsberichte im 

Präteritum aufgeführt. 

Im synchronen Teil wird zu Beginn zusammengefasst, dass das Modell einerseits ent-

wickelt wurde, um wichtige Fragen zu Inklusion in der Schule abzubilden, und anderer-

seits, um für Lehrkräfte eine Grundlage zu schaffen, inklusiven Unterricht zu planen, 

durchzuführen und zu reflektieren (Hinführung). 

Im präsentationsgestützten Seminargespräch erhalten die Studierenden zu Beginn der 

Erarbeitungsphase zunächst die Gelegenheit, Fragen zu stellen, die sich aus der Bear-

beitung des Bausteins, insbesondere in Bezug auf das DiMiLL, ergeben haben. 

Die Frage, ob sie in der Darstellung des Modells bereits erkennen können, inwiefern 

sich dieses Modell zur Planung inklusiven Unterrichts eigne, wurde von allen Studieren-

den verneint. An dieser Stelle kann eine Brücke zu einem in der Biologie sehr prominen-

ten Thema geschlagen werden: dem Umgang mit Modellen. Die Studierenden kennen 

mehrere Kompetenzmodelle (u.a. zur Modell-, Experimentier- und Diagrammkompe-

tenz), die dem DiMiLL in ihrer visuellen Darstellung ähneln. Sie wissen daher auch, dass 

aus jedem dieser Modelle ein Kompetenzraster entwickelt worden ist, das der prakti-

schen Anwendung für die Förderung, Erarbeitung und Evaluation von Kompetenzen 

dient. Hier kann exemplarisch ein Anforderungsraster zum DiMiLL (siehe den Beitrag 

zum Baustein „Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ von Frohn, Liebsch & Marsch in 

diesem Heft) gezeigt werden. Damit kennen die Studierenden sowohl die Intention zur 

Entwicklung dieses Modells, die im Erklärvideo des Bausteins verdeutlicht wurde, als 

auch das Ziel, eine konkrete Hilfestellung zur Planung inklusiven Biologieunterrichts 

anzubieten. 

Im weiteren Verlauf werden im Plenum die Bestandteile des Modells besprochen. Es 

erfolgt eine sukzessive Erarbeitung des Modells von „außen“ (gesamtgesellschaftliche, 

fachdidaktische und schulorganisatorische Bedingungen) nach „innen“ (konkrete Unter-

richtsplanung im Rahmen der fach- und somit biologiedidaktischen Bedingungen sowie 

der Prozessmerkmale und Strukturelemente von inklusivem Unterricht). Interessant ist 

hier, dass die Studierenden über die im Baustein angesprochenen Erklärungen zu jedem 

Element weitere Bereiche und Beispiele finden können. So wurde beispielsweise das 

eigene Selbstverhältnis als angehende Lehrkräfte intensiv reflektiert, und es wurden Fra-

gen nach den eigenen Einstellungen zu Inklusion im Allgemeinen sowie inklusivem Un-

terricht im Besonderen aufgeworfen. Ferner wurde gefragt, inwiefern diese privaten Ein-

stellungen das Handeln in der inklusiven Schule beeinflussen würden oder dürften. Es 

wurde zudem diskutiert, welche Akteur*innen die schulbezogen Handelnden umfassen 

und welchen Einfluss die unterschiedlichen Professionen auf Schüler*innen und das Ge-

lingen von inklusiver Beschulung haben können. 

Mit Blick auf das „Innere“ des Modells werden die Strukturelemente und Prozess-

merkmale als wichtige Parameter inklusiven Unterrichts dargestellt. Hier wird deren Be-

deutung jedoch nur kurz umrissen, da sich die Studierenden mit diesen Elementen des 

DiMiLL im Baustein zur adaptiven didaktischen Kompetenz zunächst im Selbststudium 

befassen (siehe den Beitrag zum Baustein „Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ in die-

sem Heft). 

Der synchrone Teil endet mit der Auseinandersetzung über die Individuelle Kompe-

tenzentwicklung im Zentrum des DiMiLL unter Rückgriff auf die eingangs gestellte 

Frage zur Funktion, zur Anwendung sowie zu Grenzen von Modellen. Was verstehen 

die Studierenden unter diesem Begriff vor dem Hintergrund dieses Modells und ihres 

Modellwissens aus dem Fach Biologie? Was bedeutet es, allen Lernenden eine indivi-

duelle Entwicklung ihrer Kompetenzen zuzugestehen und ermöglichen zu wollen – auch 
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hinsichtlich nicht-fachbezogener Kompetenzen, etwa mit Blick auf die soziale, motiva-

tionale oder ethisch-normative Dimension von Kompetenz (vgl. Frohn & Heinrich, 

2019)? 

Aus dieser letzten Diskussion heraus werden die Inhalte des Bausteins zur adaptiven 

didaktischen Kompetenz angekündigt. Die Studierenden können nun der Frage nachge-

hen, wie mit Hilfe von Anforderungsrastern als praxisorientierter Operationalisierungs-

form des DiMiLL Biologieunterricht geplant und reflektiert werden kann, der eine indi-

viduelle Kompetenzentwicklung für alle Lernenden ermöglichen soll (Abschluss). 
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Adaptive diagnostische Kompetenz 2.0 
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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. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Inklusion; Diagnostik; Lehrkompetenz; adapti-

ver Unterricht; Heterogenität; Bewusstseinsbildung; Selbsterfahrung; Moodle 
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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 
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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. 
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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. 
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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). 

  

https://doi.org/10.11576/dimawe-6438
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436


Gloystein, Liebsch & Bechinie 43 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 32–55 https://doi.org/10.11576/dimawe-6438 

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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Konzepte und Materialien für Unterricht und Lehre 

Der Baustein 
Adaptive didaktische Kompetenz 2.0 

Eine digitale Lehr-Lern-Einheit  

zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings 

Julia Frohn1,*, Ann-Catherine Liebsch1,* & Sia Marsch2 

1 Humboldt-Universität zu Berlin 
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Professional School of Education, 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

julia.frohn@hu-berlin.de; ann-catherine.liebsch@hu-berlin.de 

Zusammenfassung: Das Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion an-

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

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

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

in diesem Beitrag beschriebene Baustein Adaptive didaktische Kompetenz ist der 

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

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

Bausteins ist für die asynchrone Bearbeitung im Lernmanagementsystem Moodle 

vorgesehen. Alle für den Einsatz in der Lehrkräftebildung konzipierten Bausteine 

thematisieren zentrale Aspekte eines an Inklusion orientieren Unterrichts. Der erste 

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

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

kompetenz von angehenden Lehrkräften, der fünfte Baustein adressiert das Thema 

Sprachbildung als immanenten Teil von Inklusion. Ziel dieses dritten Bausteins 

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

MiLL in Planungsperspektiven für das Unterrichten heterogener Lerngruppen zu 

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

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

Reflexionsraster, das eine an Inklusion orientierte Unterrichtsplanung ermöglicht, 

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

hand des Materials die asynchrone und eine mögliche synchrone Bearbeitungs-

phase und liefert den didaktischen Kommentar sowie den theoretischen Hinter-

grund dazu. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Inklusion; Didaktik; Lehrkompetenz; adaptiver 

Unterricht; didaktische Kompetenz; Moodle; interaktives Lernsystem 
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1 Einleitung und Hinführung zum Material 

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

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

Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der Hum-

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

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

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

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

denen Fachdidaktiken2 und den „Querlagen“ Grundschulpädagogik, Rehabilitationswis-

senschaften, Sprachbildung und digitale Medienbildung teils fachbezogene und teils 

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

tive Lehrkompetenz und die jeweilige Fachkompetenz von Studierenden mit dem Fokus 

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

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

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

Klassenführungskompetenz“ und „Sprachbildung“ – sowohl anhand einzelner Bausteine 

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

Materialien stehen als Download zur Integration in das Lernmanagementsystem Moodle 

zur Verfügung. Grundlegende Prinzipien der Bausteine sowie der theoretische Rahmen 

werden ausführlich im Editorial dieses Themenhefts dargestellt. 

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

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

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

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

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

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

Didaktik auch die maßgeblichen Kriterien einer inklusionsorientierten Didaktik erfüllt. 

Entsprechend der für FDQI-HU definierten Begriffsnutzung adaptiver Lehrkompe-

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

didaktischer Kompetenz im Sinne psychologisch-empirisch messbarer Fähigkeiten und 

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

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

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

Fragen der Didaktik vor allem das Spannungsverhältnis zwischen Individualisierung und 

Vergemeinschaftung relevant erscheint. Dem klassischen didaktischen Dreiecksverhält-

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

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

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

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

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

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

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

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

tiver Klassenführungskompetenz soll die Entwicklung adaptiver didaktischer Kompe-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

weiten Kompetenzverständnisses (Frohn & Heinrich, 2018) ermöglichen. 

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

Anspruch; eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Bausteininhalten bezogen auf die 

konkrete fachliche Ausgestaltung kann nachfolgend innerhalb eines synchronen Lehr-

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

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

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

werden, um Grundlagenwissen für zukünftiges didaktisches Handeln zu schaffen. 

2 Didaktischer Kommentar  

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

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

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

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

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

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

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

entsprechender Raster der systematischen Verbindung der Modellinhalte für konkrete 

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

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

werden in einem Anforderungsraster mit den vier unterrichtlichen Strukturelementen 

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

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

daktik systematisch offenzulegen und damit innerhalb einer klaren Struktur bearbeitbar 

zu machen (zur exemplarischen Nutzung eines Anforderungsrasters im inklusionsorien-

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

komplexen Zusammenhänge des DiMiLL auf einzelne Fragen und Zusammenhänge be-

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

in der (Unterrichts-)Praxis beitragen sollen. 

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

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

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

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

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

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

Prozessmerkmale und Strukturelemente ergeben. Ein Beispiel für derlei Fragen lautet 

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

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

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

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

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

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

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

Bearbeitung des Rasters werden daher anhand konkreter Zuordnungen automatische 

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

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

die Studierenden eine unmittelbare Rückmeldung zu den einzelnen Arbeitsschritten er-

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

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

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

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

Zuordnungswege sowie eine gemeinsame Reflexion im Plenum einer allzu vereinfa-

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

tur der Baustein-Verortung zwischen Kompetenzorientierung (Vereindeutigung) und 

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

als Professionalisierungsprinzip aufgegriffen werden, indem in der gemeinsamen Be-

arbeitung einerseits klare Handlungsoptionen für die im Raster aufgeworfenen Fragen 

generiert, andererseits widerstreitende Anforderungen sowie mögliche Wege ihrer Ba-

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

zuheben, dass die im Raster aufgeworfenen Fragestellungen lediglich exemplarisch für 

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

sierung im synchronen Teil verdeutlicht werden kann. 

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

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

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

schiedlicher medialer Repräsentationsmodi (zu den medialen Repräsentationsformen 

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

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

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

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

zu inklusionspädagogischen oder fachdidaktischen Fragen, erscheint es ratsam, vorab 

zusätzliche Informationen bereitzustellen; zudem können besondere Interessenlagen der 

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

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

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

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

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

die Fragen des Rasters bestmöglich daran auszurichten. 

3 Das Material3 

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

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

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

wie folgt: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lung. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lung) 

Phase Inhalt Medium 

Einstieg 
Die Studierenden sehen ein einführendes 

Video. 
Video 

Hinfüh-

rung 

Die Studierenden lesen zur Einführung 

einen Text.  
Moodle-Buch (PDF) 

Erarbei-

tung 

Die Studierenden bearbeiten eine interak-

tive Präsentation. 
Präsentation (H5P) 

Reflexion 

Die Studierenden reflektieren anhand ei-

nes digitalen Feedback-Bogens knapp die 

Arbeit mit dem Baustein. 

Feedback-Tool von 

Moodle 

 

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

dient der Einführung und Orientierung. 

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

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

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

turieren. 

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

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

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

Arbeit mit dem Anforderungsraster heranzuführen. 

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

die sich aus der Verschränkung von Prozessmerkmalen und Strukturelementen ergeben, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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

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

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

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

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

Plattform. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
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Abbildung 1: Die Teilnehmenden füllen das Anforderungsraster schrittweise aus, in-

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

stellung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

stellung). 

Nach der ausführlicheren Behandlung einer sich aus der Verschränkung ergebenden 

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

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

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

vollständige Datei zur Verfügung gestellt: 
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Tabelle 2: Eine Variante der Zuordnungen im Raster, die im Baustein bereitgestellt 

wird (eigenen Darstellung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

von der Lehrperson individuelle Hilfestellung geleistet werden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn 

in diesem Heft).  

Der synchrone Teil kann in folgende Abschnitte gegliedert werden: 

  

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

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

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

Phase Inhalt Medium & Sozialform 

Einstieg 

Die Studierenden teilen ihre Erfahrun-

gen aus der Bearbeitung des Bau-

steins. 

Seminargespräch 

Hinführung 

Der*die Dozent*in erfragt die Bedeu-

tungen der Strukturelemente und Pro-

zessmerkmale, gibt Impulse und stellt 

die Aufgaben für die folgende Übung 

vor. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Erarbeitung I 

Die Studierenden durchlaufen die 

Übungen der zu analysierenden Unter-

richtsstunde auf der Grundlage der 

theoretischen Impulse und mithilfe der 

schriftlich fixierten Aufgaben. 

Gallery Walk, Video  

Auswertung I 
Die Studierenden präsentieren ihre Er-

gebnisse. 

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Erarbeitung II 

Die Ergebnisse (identifizierte Barrie-

ren) werden um Elemente der Unter-

richtsplanung (Maßnahmen zum Ab-

bau der Barrieren) erweitert.  

Präsentationsgestütztes 

Seminargespräch 

Reflexion 

Die Studierenden reflektieren ihre Er-

fahrungen und offenen Fragen mit 

Blick auf identifizierte Spannungsver-

hältnisse. 

Seminargespräch 

4 Theoretischer Hintergrund 

Adaptive didaktische Kompetenz kann als Teil adaptiver Lehrkompetenz begriffen wer-

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

sis einer inklusionsorientierten Pädagogik gerecht werden soll. Entsprechend facetten-

reich kann das Konstrukt adaptiver didaktischer Kompetenz theoretisch fundiert werden. 

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

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

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

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

Professionswissen, das den Kern des kompetenzorientierten Ansatzes im COACTIV-

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

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

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

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

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

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

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

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

Studierenden unterschiedliche Dimensionen von „Kompetenz“ herausgearbeitet werden, 

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

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

vgl. Frohn & Heinrich, 2018) adressiert. 

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

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

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

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

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

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

Ausgestaltung inklusiven Unterrichts bildet die Sicherung einer Balance zwischen Indi-

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

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

wenngleich entsprechende didaktische Herangehensweisen hier besondere Hürden ber-

gen: So sei zwar der 

„Anspruch der Gemeinsamkeit und des wechselseitigen gegenstandsbezogenen Austauschs 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kooperation und Themen und Inhalte.  

Zusammengefasst zielt die Bearbeitung des Bausteins auf einen Kompetenzzuwachs 

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

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

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

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

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

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

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

erfahrungsgesättigten deklarativen und prozeduralem Wissen (Kompetenzen im engeren 

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

den. Zum anderen spielt das 

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

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

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

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

wodurch auch Spannungsverhältnisse im Umgang mit heterogenen Lerngruppen – etwa 

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

5 Erfahrungen  

5.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schiedenen Seminaren problematisiert, dass aufgrund der unterschiedlichen Deutungs-

weisen der Prozessmerkmale und Strukturelemente mehr Möglichkeiten in der Zuord-

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

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

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

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

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

auch fruchtbare Anknüpfungsmöglichkeiten für die gemeinsame Arbeit im Seminar 

ergab. 

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

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

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

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

Dubiel & Frohn in diesem Heft). 

5.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil 

Die im Folgenden beschriebene Lerneinheit zur didaktischen Kompetenz umfasste eine 

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

terstudiengang „Adaptive Lehrkompetenz im inklusiven Biologieunterricht“ im Win- 

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

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

Unterrichtsentwurf mithilfe des hier vorgestellten Anforderungsrasters im Fach Biologie 

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

abgebildet über die Inhalte der Bausteine, thematisiert und durch biologiedidaktische 

und inklusionspädagogische Elemente ergänzt bzw. miteinander verschränkt. Unabhän-

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

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

weise zur Durchführung werden im Präsens, konkrete Erfahrungsberichte im Präteritum 

aufgeführt). 

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

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

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

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

angepasst. 

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

wendung des Anforderungsrasters an einem konkreten Unterrichtsbeispiel zu üben, aber 

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

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

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

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

terogenen Lerngruppen bieten. 

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

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

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

terschiedliche Zugänge oder Fragen zu den verschiedenen Schwerpunkten möglich sind. 

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

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

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

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

punkt zu setzen. Dies soll nun geübt werden. 

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

ters (Strukturelemente und Prozessmerkmale) seitens der Studierenden aufgenommen 

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

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

Sicht beispielsweise hinter den Begriffen Partizipation oder Kommunikation verbirgt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

einzelnen Phasen der Unterrichtsstunde werden nun unter diesem Schwerpunkt hinsicht-

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

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

der Unterrichtsstunde von der Dozentin – unter Aussparung einzelner Arbeitsaufträge – 

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

Gallery Walk teilnehmen konnten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Frage, wie eine Perspektivübernahme als Rollenwechsel bestmöglich gestaltet werden 

kann, gemeinsam mit den Studierenden erörtert werden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arbeit im Rahmen einer weiteren Seminarsitzung thematisiert wurde. 

In der zweiten Erarbeitungsphase sollen die Studierenden unter der Fragestellung 

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

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

rung von Barrieren suchen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Im Verlauf dieser Sitzung bringen die Studierenden die im Baustein erworbenen 

Kenntnisse in einer konkreten Unterrichtsstunde zur Anwendung, identifizieren Barrie-

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

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

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

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

schiedene Schwerpunkte gesetzt werden, eine sukzessive Sensibilisierung für unter-

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

Handlungsrepertoire. 

Für die abschließende Reflexion wird die strukturtheoretisch begründete Frage nach 

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

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

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

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

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

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

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

situationen zu schaffen, andererseits Elemente und Phasen des Unterrichtsgeschehens 

für wenige Lernende zu individualisieren. Diese Spannungsverhältnisse zu thematisieren 

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

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

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

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

lebt. 

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

len Raum, einmal in Präsenz. In einer früheren Durchführung wurde auf eine Rollenver-
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teilung verzichtet und im Sinne eines weiten Inklusionsverständnisses die Aufgabe er-

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

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

fanden sich Studierende in mehreren Gruppen zusammen und bearbeiteten die Stunde 

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

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

nenden in die Reflexion des eigenen Unterrichts. 
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Konzepte und Materialien für Unterricht und Lehre 

Der Baustein  
Adaptive Klassenführungskompetenz 2.0 

Eine digitale Lehr-Lern-Einheit  

zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings 

Julia Frohn1,*, Stephen Mayer1 & Ann-Catherine Liebsch1,* 

1 Humboldt-Universität zu Berlin 
* Kontakt: Humboldt-Universität zu Berlin, 

Professional School of Education, 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

julia.frohn@hu-berlin.de; ann-catherine.liebsch@hu-berlin.de 

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. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Inklusion; Klassenführung; Lehrkompetenz; 

adaptiver Unterricht; Moodle; interaktives Lernsystem 
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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. 
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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. 
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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 
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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-

https://doi.org/10.11576/dimawe-6440
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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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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 Sprachbildung ist der Teil einer Reihe 

von fünf digitalen, an Inklusion orientierten Lehr-Lern-Bausteinen, die als Blen-

ded-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 stellt die 

inklusionspädagogische Grundlage aller Bausteine, das Didaktische Modell für in-

klusives Lehren und Lernen (DiMiLL), vor, die Bausteine zwei, drei und vier zielen 

auf die Entwicklung adaptiver Lehrkompetenz von angehenden Lehrkräften ab, der 

fünfte Baustein Sprachbildung basiert auf der Annahme, dass ein inklusiver Fach-

unterricht immer auch ein sprachsensibler Fachunterricht sein sollte. Sprachbil-

dung, verstanden als zielgruppenübergreifendes Konzept, zielt auf die sprachliche 

Handlungsfähigkeit und individuelle Sprachkompetenz aller Lernenden sowie auf 

die Reduzierung von Bildungsungleichheit. Dieser Beitrag beschreibt anhand des 

Materials die asynchrone und eine mögliche synchrone Bearbeitungsphase und lie-

fert den didaktischen Kommentar sowie den theoretischen Hintergrund dazu. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Inklusion; Sprachbildung; Sprachsensibilität; 

Moodle 
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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 Baustein Sprachbildung, der im Fokus dieses Beitrags steht, ist der fünfte und 

damit der zuletzt einzusetzende Teil der Reihe; er kann aber auch unabhängig von den 

anderen Bausteinen genutzt werden. Er ist zugleich in Hinblick auf die Selbstlernzeit der 

Studierenden mit ca. 175 Minuten der umfangreichste. Der Baustein wird in seinen 

Grundzügen bereits seit 2018 im Kontext von FDQI-HU in verschiedenen fachdidakti-

schen Seminaren eingesetzt, evaluiert und auf dieser Grundlage fortlaufend überarbeitet 

(Rödel, 2019b, 2020). Er soll im Folgenden in einer digitalisierten und inhaltlich erwei-

terten Variante für die Blended-Learning-Lehre vorgestellt werden, die in dieser Form 

erstmals im Jahr 2021 erprobt wurde. In dieser Variante ist zusätzlich zur Selbstlernzeit 

der Studierenden mindestens eine synchrone Sitzung einzuplanen. Die Ziele des Bau-

steins sind: 

● eine Sensibilisierung der angehenden Lehrkräfte für die sprachlichen Anforderun-

gen im Fachunterricht; 

● die theoretische Einführung in Aspekte der Sprachbildung (u.a. konzeptionelle 

Mündlichkeit/Schriftlichkeit, Bildungssprache); 

● die Beschäftigung mit Scaffolding als einer Methode des sprachsensiblen Fachun-

terrichts; 

● die Auseinandersetzung mit sprachbildenden Aspekten des Fachunterrichts sowie 

die Reflexion der Möglichkeiten und Herausforderungen, im Fachunterricht 

sprachbildend zu arbeiten; 

● die Reflexion der Rolle von Sprachbildung im inklusiven Fachunterricht. 

                                                           
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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2 Didaktischer Kommentar 

2.1 Vorbereitung der Lehrperson 

Wenngleich sprachliche Aspekte des Fachunterrichts inzwischen in den meisten Fachdi-

daktiken Berücksichtigung finden (vgl. Ahrenholz, 2010; Becker-Mrotzek et al., 2013; 

Lütke et al., 2017), stellt die Implementierung sprachbildender Aspekte in die fachdi-

daktische Lehre je nach Stand des wissenschaftlichen Diskurses in der jeweiligen fach-

didaktischen Forschung für Dozierende der Fachdidaktiken potenziell noch eine große 

Herausforderung dar. So konnte im Rahmen der Begleitforschung von FDQI-HU aufge-

zeigt werden, dass Dozierende mitunter Sprachbildungsbezüge zum eigenen Fach nicht 

deutlich benennen können, Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache nicht klar von-

einander trennen oder gar gleichsetzen und Unsicherheiten hinsichtlich der Implemen-

tierung sprachbildender Aspekte in ihre fachdidaktischen Lehrveranstaltungen zeigen 

(vgl. Rödel, 2020). Vor dem Einsatz des Sprachbildungsbausteins empfiehlt es sich des-

halb – insbesondere dann, wenn die Lehrperson kein oder wenig Vorwissen im Bereich 

Sprachbildung hat –, den Baustein als Lehrperson einmal selbst zu durchlaufen. In Lehr-

teams kann dies auch in Form eines Micro-Teaching, idealerweise unter Anleitung einer 

Person mit besonderer Expertise im Bereich Sprachbildung, geschehen, was sich im 

Team von FDQI-HU als hilfreich erwiesen hat (vgl. Rödel, 2019a, S. 14). Insbesondere 

die Sensibilisierungsübung (s.u.) kann so der Selbstreflexion dienen und diese wiederum 

der besseren Einschätzung der Studierendenerfahrungen und -antworten im Rahmen der 

Übung. Durch die selbstständige Bearbeitung der insgesamt sechs Aufgaben kann das 

eigene Wissen überprüft werden, und mögliche Wissenslücken können geschlossen wer-

den. Der Baustein bietet an verschiedenen Stellen Literaturlisten zu den unterschiedli-

chen Themen an. 

2.2 Didaktischer Doppeldecker: Lernzieltransparenz 

Das Prinzip des didaktischen Doppeldeckers (siehe das Editorial von Frohn & Liebsch 

in diesem Heft; vgl. auch Wahl, 2013) sieht vor, dass in den FDQI-HU-Bausteinen nach 

Möglichkeit „methodisch dieselben Standards bedient [werden], die im Inhalt vermittelt 

werden“ (Frohn & Brodesser, 2019, S. 435). Ein Beispiel für die Berücksichtigung die-

ses Prinzips im Sprachbildungsbaustein ist die transparente Nennung der Lernziele des 

Bausteins zu Beginn. Die Nennung von Lernzielen schließt inhaltlich an den Sprachbil-

dungsdiskurs insofern an, als in diesem die Bedeutung einer möglichst transparenten 

Formulierung aller – also auch sprachlicher – Lernziele im Sinne der Verhinderung eines 

so genannten Geheimen Curriculums (vgl. Becker-Mrotzek et al., 2013) hervorgehoben 

wird. Da von einem solchen geheimen Curriculum, das sprachliches Lernen im Fachun-

terricht nicht unterstützt und insofern als von den Lernenden selbst zu leisten voraussetzt, 

ein Bildungsungleichheit reproduzierender Effekt zu erwarten ist, wird hier auch der in-

klusionsorientierte Charakter von Sprachbildung deutlich (vgl. hierzu Rödel & Simon, 

2019). 

2.3 Sensibilisierung als Grundstein einer Auseinandersetzung mit  

sprachlichen Herausforderungen des Fachunterrichts 

Der Baustein beginnt mit einer Sensibilisierungsübung nach dem Prinzip Seitenwechsel 

(vgl. ausführlich Tajmel, 2017, sowie Tajmel & Hägi-Mead, 2017, S. 28ff.). Sie zielt 

darauf, dass die angehenden Lehrkräfte die Perspektive von Schüler*innen mit einer an-

deren Erstsprache als der Unterrichtssprache einnehmen. Dabei zeigen Ergebnisse einer 

Studie Tajmels (2017), dass über die Erfahrung in der Sensibilisierungsübung Schwie-

rigkeiten erlebt werden können, „welche jenen von Schüler_innen, die Deutsch als 

Zweitsprache erwerben, ähnlich sind“, und sich die Übungsteilnehmenden „selbst als 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
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Andere“ und „in einer machtärmeren Position [erfahren]“ (Tajmel, 2017, S. 291; Her-

vorh. i.O.). Auf der Basis dieser Problemerfahrung können etwaige Gefühle der Studie-

renden im Rahmen der Sensibilisierungsübung, wie Scham oder gar Angst, thematisiert 

werden (vgl. Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Aussagen von Übungsteilnehmenden (nach Tajmel & Hägi-Mead, 2017, 

S. 31; eigene Darstellung) 

Dabei ist zu beachten, dass „das Konzept Sprachbildung im Rahmen von FDQI-HU ziel-

gruppenübergreifend verstanden wird, d.h. nicht nur die (in sich ebenfalls heterogene) 

Gruppe von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in den Blick nimmt“ 

(Rödel, 2020, S. 100). Dennoch „erscheint diese Übung als zielführend in Hinblick auf 

eine Sensibilisierung angehender Lehrkräfte für die Heterogenitätsdimension Sprache“ 

(Rödel, 2020, S. 100), da sie auf diese Weise mit „normgeprägte[n] Erwartungshaltun-

gen“ (Tajmel, 2017, S.  279) von Lehrkräften konfrontiert werden und diese reflektieren 

können. Mitunter ist die Sensibilisierungsübung Studierenden schon aus anderen Lehr-

veranstaltungen zur Sprachbildung bekannt. Auch dann ist ihr Einsatz in der fachdidak-

tischen Lehre jedoch zu empfehlen, da die Übung so gegebenenfalls noch stärker auf das 

eigene Fach bezogen werden kann. Die Studierenden erfahren auf diese Weise, dass sie 

sich mit einem gezeigten Phänomen (oder einem Rechenweg o.ä.) als Expert*innen ihres 

Faches eigentlich sehr gut auskennen, aber dennoch aufgrund der weniger vertrauten 

Sprache gegebenenfalls an Grenzen geraten und Probleme bei der Lösung der Aufgabe 

haben. Zudem können Aspekte der Scham und der Macht (erlaubte Sprache, nicht er-

laubte Sprache) direkt auf das Thema Inklusion und damit auf die anderen FDQI-HU-

Bausteine bezogen werden. Wichtig erscheint dabei, dass die Selbsterfahrung der Stu-

dierenden in der Präsenzsitzung an passenden Stellen aufgegriffen und thematisiert wird, 

wie den nun gegebenenfalls selbst erfahrenen Gefühlen der Scham o.ä. in einem inklu-

siven Fachunterricht adäquat begegnet werden könnte. 

3 Das Material3 

Der Baustein Sprachbildung ist für die Blended-Learning-Lehre konzipiert und sieht so-

mit einen asynchronen und einen synchronen Teil der Bearbeitung vor. Der asynchrone 

                                                           
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-

derherstel lung. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
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Teil soll von den Studierenden selbstständig im digitalen Moodle-Raum bearbeitet wer-

den, wofür ca. 175 Minuten veranschlagt werden. Damit ist er deutlich umfangreicher 

als die erste, für 90 Minuten konzipierte Bausteinversion und berücksichtigt so ein Er-

gebnis der qualitativen Evaluation aus dem Jahr 2018, dass für die Inhalte des Bausteins 

mehr Zeit benötigt werde (vgl. Rödel, 2020). Der synchrone Teil ist individuell von der 

jeweiligen Fachdidaktik zu gestalten; ein Beispiel aus der Physikdidaktik wird an späte-

rer Stelle beschrieben. Im Folgenden wird nun zunächst der asynchrone Teil vorgestellt, 

der hier als fachübergreifender Vorschlag erfolgt. 

3.1 Vorstellung des asynchronen Teils 

In der folgenden Tabelle werden die Elemente für die asynchrone Bearbeitung des Bau-

steins nach Phase, Inhalt und Medium vorgestellt. 

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

lung) 

Phase Inhalt Medium 

Einstieg 
Einführungsvideo zu Ablauf und Zie-

len 
Video 

Hinführung 

Sensibilisierungsübung „Seitenwech-

sel“ mit anschließender Auswertung in 

Form eines Erläuterungstextes zum 

Hintergrund der Übung auf der Basis 

von Tajmel (2017) und Tajmel & 

Hägi-Mead (2017) 

– Interaktive H5P-Prä-

sentation mit integrier-

ten, fachspezifischen 

Videos (gegebenenfalls 

durch für die Fachdi-

daktik geeignete Videos 

zu ersetzen)  

– Moodle-Buch  

Erarbeitung I 

Input und Aufgabe zum Thema Kon-

zeptionelle Mündlichkeit/Schriftlich-

keit auf der Basis von u.a. Koch &    

Oesterreicher (1985), Gültekin-Kara-

koç et al. (2016), Ahrenholz (2017), 

Quehl & Trapp (2013) und Kniffka & 

Siebert-Ott (2009)  

Interaktive H5P-Präsenta-

tion mit einem Beispiel 

aus einer unterrichtlichen 

Interaktion, einer Auf-

gabe (Drag-and-Drop) 

und einem theoretischen 

Input 

Erarbeitung II 

Theoretischer Input zu Grundlagen des 

sprachsensiblen Fachunterrichts und 

Scaffolding 

Videopräsentation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-6442
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
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Phase Inhalt Medium 

Erarbeitung 

III 

Sichtung von fachspezifischem, 

sprachsensibel aufbereitetem Lehr-

Lern-Material und Reflexionsfragen  

Materialien als PDF 

Transfer und 

Sicherung 

Theoretischer Input zum Verhältnis 

von Inklusion und Sprachbildung mit 

anschließender Reflexion im Forum 

– Lesetext (barrierefrei 

überarbeitetes PDF zum 

Download des Textes 

Rödel & Lütke (2019)) 

– Lesetext und Grafik 

zum Schlagwort Inklu-

sive Sprachbildung 

nach Rödel & Simon 

(2018) 

– Reflexionsfragen  

Abschluss 

Die Studierenden reflektieren anhand 

eines digitalen Feedback-Bogens 

knapp die Arbeit mit dem Baustein. 

Feedback-Tool von 

Moodle 

 

Der synchrone Teil kann von den Dozierenden unterschiedlich gestaltet werden; der 

Baustein sieht hier keinen festgelegten Verlauf vor. Im Folgenden werden die Phasen 

des asynchronen Teils detailliert vorgestellt und dabei auch Vorschläge gemacht, was in 

einer Präsenzsitzung aufgegriffen werden kann. 

3.2 Sensibilisierungsübung 

Der Aufbau dieser Übung orientiert sich am Vorschlag Tajmels (2017, S. 284f.). In einer 

H5P-Präsentation werden die Studierenden zunächst gebeten, Stift und Papier oder ein 

Textverarbeitungsprogramm bereitzuhalten. Anschließend erscheint der folgende Ar-

beitsauftrag: „Sie sehen gleich ein Video. Beschreiben Sie (schriftlich und ohne Hilfs-

mittel), was Sie beobachten – in Ihrer zweitbesten Sprache!“ Es wird ein fachlich         

passendes Video angezeigt – im Rahmen von FDQI-HU-MINT4 sind dies drei unter-

schiedliche Videos mit Physik-, Mathematik- und Biologieausrichtung, aus denen die 

Studierenden je nach Studienfach eines auswählen können.5 Diese Videos können auch 

außerhalb von FDQI-HU verwendet werden oder durch fachlich passendere Videos er-

setzt werden. Nach den Videos folgt ein Hinweis zum weiteren Vorgehen: „Wir stellen 

Ihnen nun gleich ein paar Fragen. Reichen Sie Ihre Antworten bitte am Ende dieser 

Übung als Abgabe ein. Damit schließen Sie die Aufgabe ab. Klicken Sie dafür unten auf 

‚Einreichung hinzufügen‘: Dort können Sie Ihre Antworten entweder direkt eingeben 

oder später eine Datei hochladen.“ Die Reflexionsfragen, die teilweise wortgleich von 

Tajmel (2017, S. 285) übernommen wurden, lauten: 

1. Hatten Sie Probleme bei der Bearbeitung der Aufgabe? Wenn ja, welche? 

2. Welche Hilfsmittel hätten Ihnen geholfen? 

                                                           
4 Diese Projekt-Abkürzung mit dem Zusatz MINT steht für die zweite Projektlaufzeit (seit 2019), in der die 

Fachdidaktiken Mathematik, Biologie und Physik im Projekt vertreten sind. 
5 Konkret ausgewählt wurden: für die Physikdidaktik ein Video mit einem Teelicht unter Wasser; für die 

Biologiedidaktik ein Experiment zum Aufbau einer Biomembran; für die Mathematikdidaktik das Zeich-

nen eines Balkendiagramms. 
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3. Schätzen Sie: Wie viel Prozent Ihrer Aufmerksamkeit haben Sie bei der Bearbei-

tung der Aufgabe auf das Phänomen/die Erstellung des Diagramms und wie viel 

Prozent auf die Sprache gelegt?6 

4. Wie haben Sie sich während der Bearbeitung der Aufgabe gefühlt? 

5. Was denken Sie – warum haben wir diese Übung durchgeführt? 

6. Freiwillig: Wenn Sie möchten, reichen Sie auch den von Ihnen verfassten Text 

zum Video ein. Bitte überarbeiten Sie ihn dafür nicht mehr, damit ein authenti-

scher Eindruck entstehen kann. 

In einem knappen Moodle-Buch wird die Übung anschließend für die Studierenden kon-

textualisiert und erläutert. Unter Verweis auf Tajmel (2017) sowie Tajmel und Hägi-

Mead (2017) werden die Ziele der Übung sowie Erfahrungen anderer Übungsteilneh-

mender aus der oben genannten Studie Tajmels transparent gemacht. Hier werden Be-

züge zum Oberthema Inklusion bereits deutlich, indem darauf hingewiesen wird, dass 

Tajmel und Hägi-Mead „Nicht-Diskriminierung“ und „Chancengleichheit“ (Tajmel & 

Hägi-Mead, 2017, S. 31) als Ziele eines sprachsensiblen Fachunterrichts benennen. Für 

die Auswertung der Sensibilisierungsübung sollte auch in der Präsenzsitzung Zeit ein-

geplant werden, damit die auf Seiten der Studierenden entstandenen Gefühle gemeinsam 

reflektiert und auf ihr zukünftiges Arbeiten als Lehrkraft bezogen werden können. Dabei 

kann u.a. thematisiert werden, wie viele Studierende ihre im Rahmen der Übung entstan-

denen Texte eingereicht haben, und es können Gründe für eine Nichteinreichung erfragt 

werden. Zudem sollte die Lehrperson darauf achten, inwiefern die Studierenden die 

wahrgenommenen sprachlichen Herausforderungen auch über die reine Wortebene 

(„Mir haben die passenden Begriffe gefehlt.“) hinaus reflektieren7 und ob bereits Bezüge 

zum Thema Inklusion hergestellt werden. 

3.3 Input und Aufgabe zum Thema konzeptionelle Mündlichkeit/ 

Schriftlichkeit 

Der Input und die Aufgabe zum Thema konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit wur-

den für die hier vorgestellte Version des Lehr-Lern-Bausteins „Sprachbildung“ als H5P-

Präsentation gänzlich neu konzipiert und erprobt. Auf der Basis der Studierendenerfah-

rungen im Rahmen der Sensibilisierungsübung wird hier thematisiert, dass im Fachunter-

richt spezifische Sprachkompetenzen benötigt werden, die sich vom Sprachhandeln im 

Alltag unterscheiden, und der Erwerb dieser Sprachkompetenzen für alle Schüler*innen 

(also nicht nur solche mit Deutsch als Zweitsprache) eine Herausforderung darstellt. Den 

Studierenden wird in einer H5P-Präsentation ein Beispiel aus Gibbons (2002, zitiert nach 

Quehl & Trapp, 2013, S. 17f., in deutscher Übersetzung) präsentiert, das vier knappe 

Texte aus einer Unterrichtseinheit zum Thema Magnetismus beinhaltet: 

„[1] Ein Kind sagt beim Experiment in der Kleingruppe und zeigt dabei auf die Stecknadeln: 

‚Guck, der bewegt sie. Die da sind nicht hängen geblieben.‘ 

[2] Dasselbe Kind berichtet der Lehrerin: ‚Wir haben herausgefunden, die Stecknadeln blei-

ben an dem Magneten hängen.‘ 

[3] Das Kind schreibt in einer Versuchsbeschreibung: ‚Unser Experiment zeigt, dass Mag-

nete einige Metalle anziehen.‘ 

[4] Aus einem Kinderlexikon: ‚Magnetische Anziehung tritt nur zwischen eisenhaltigen Me-

tallen auf.‘“ 

                                                           
6 Diese Frage muss gegebenenfalls angepasst werden, sollte ein eigenes Video gewählt werden. 
7 Die Lernenden benötigen zur Beschreibung spezifische sprachliche Mittel auf Wort-, Satz- und Textebene. 

Im Rahmen der Übung könnte mit den Studierenden thematisiert werden, welches Textsortenwissen Ler-

nende benötigen, um eine Beschreibung sprachlich realisieren zu können, und welche fachspezifischen 

Unterschiede zwischen bestimmten Textsorten existieren. 
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Es folgt ein Arbeitsauftrag: „Sie sehen, dass sich die Sätze deutlich voneinander unter-

scheiden. Doch worin genau und aus welchen Gründen bestehen die Unterschiede? Wir 

wollen uns diesen Fragen mithilfe einer Übung nähern. Ordnen Sie die beschreibenden 

Aussagen den passenden Sätzen zu (Drag-and-Drop).“ Die beschreibenden Aussagen 

zielen auf die Ermittlung der Ursachen für die sprachlichen Unterschiede in den vier 

Beispielen, die u.a. unter Rückgriff auf das Begriffspaar konzeptionelle Mündlichkeit/ 

Schriftlichkeit (u.a. Koch & Oesterreicher, 1985) erklärt werden können. So müssen z.B. 

die folgenden Aussagen den vier Texten per Drag-and-Drop zugeordnet werden: 

● Die Äußerung bezieht sich nicht direkt auf die Situation des Experiments. Deshalb 

können Verallgemeinerungen formuliert werden. 

● Es gibt keine gemeinsame Situation. Deshalb muss das Kind die Objekte explizit 

benennen. 

Diese Übung kann den Studierenden bereits dabei helfen zu erkennen, dass sprachliche 

Aspekte des Fachunterrichts weit mehr als die Begriffsebene betreffen. Anschließend 

wird das Beispiel unter Rückgriff auf Quehl und Trapp (vgl. 2013, S. 17f.) ausführlich 

erläutert, bevor das Begriffspaar Konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit auf der Ba-

sis eines FDQI-HU-Glossartextes (Rödel, 2018) noch einmal theoretisch betrachtet wird. 

Am Ende der H5P-Folien wird den Studierenden eine ausführliche Literaturliste zum 

Thema präsentiert.  

3.4 Video-Präsentation zu „Grundlagen des sprachsensiblen  

Fachunterrichts und Scaffolding“ 

Es folgt eine zehnminütige Videopräsentation mit dem folgenden Aufbau: 

● Grundlagen: 

o Was ist Sprachbildung? 

o Was ist Bildungssprache? 

● Warum ein sprachsensibler Fachunterricht? 

● Eine Methode des sprachsensiblen Fachunterrichts: Scaffolding 

Nach einer Definition von Sprachbildung des Mercator-Instituts (vgl. Becker-Mrotzek 

& Roth, 2017, S. 17) und kurzer Erläuterung wird noch einmal das oben erwähnte Un-

terrichtsbeispiel zum Thema Magnetismus, diesmal im englischen Original (Gibbons, 

2002, 2015), aufgegriffen. Die unterschiedlichen Sprachverwendungen werden zusam-

menfassend erläutert, und es wird zum Thema Scaffolding übergeleitet (s. Abb. 2 auf der 

folgenden Seite). 

Vor dieser thematischen Vertiefung werden jedoch zunächst der Begriff Bildungs-

sprache im Kontext fachlichen Lernens erläutert (Ahrenholz, 2017; Schmölzer-Eibinger, 

2013) sowie das so genannte Geheime Curriculum (Becker-Mrotzek et al., 2013) und 

dessen Bedeutung im Rahmen eines inklusiven Unterrichts. Die Phasen des Macroscaf-

foldings und das Microscaffolding (vgl. Kniffka, 2010) werden anschließend überblicks-

artig vorgestellt und erläutert, bevor dann zur Sichtung sprachsensibel aufbereiteten Ma-

terials übergeleitet wird. Je nach Stand des Vorwissens zum Thema Sprachbildung bzw. 

sprachsensibler Fachunterricht sollte dieser theoretische Input noch erweitert werden, 

insbesondere zum Thema Scaffolding. An der Humboldt-Universität zu Berlin, an der 

die in diesem Themenheft vorgestellten Lehr-Lern-Bausteine konzipiert wurden, bele-

gen alle Lehramtsstudierenden sowohl im Bachelor als auch im Master Sprachbildungs-

veranstaltungen (vgl. Rödel et al., 2020), sodass hier meist von einem gewissen Vorwis-

sen ausgegangen und der theoretische Input entsprechend knappgehalten werden konnte. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der Video-Präsentation zu Grundlagen des sprachsensib-

len Fachunterrichts, Folie 4 (eigene Darstellung) 

3.5 Fachspezifische Materialsichtung 

An die theoretische Einführung in u.a. das Konzept Scaffolding schließt sich eine fach-

spezifische Materialsichtung an. Hier empfiehlt es sich, Material auszuwählen, das von 

Expert*innen bereits sprachsensibel aufbereitet wurde. Im Rahmen von FDQI-HU-

MINT wurden für die vertretenen Fachdidaktiken Biologie, Mathematik und Physik fol-

gende Materialien ausgewählt, die auch in anderen Kontexten übernommen werden kön-

nen: 

● Biologie: Michels, M. (2015). Sprachsensible Aufgabenkonzeption für das Fach 

Biologie zum Ablauf der menschlichen Verdauung: Eine Aufgabe mit gestuften 

Lernhilfen. Dieses Material wurde im Rahmen des Projekts ProDaZ der Universi-

tät Duisburg-Essen entwickelt. 

● Mathematik: Andreas, T. & Bohlmann, N. (2017). Beispiel für eine sprachbil-

dende Aufgabe in der Mathematik der Grundschule: Berechnung der Müllkosten. 

Auch dieses Material wurde im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts, 

Sprachen – Bilden – Chancen (vgl. Jostes et al., 2017), entwickelt. 

● Physik: QUA-LiS NRW (o.J.). Radioaktivität in Natur, Technik und Medizin. Di-

agramme schriftlich beschreiben. Dieses Material wird auf der Internetseite des 

Landesinstituts aus Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und ist nach eige-

nen Angaben angelehnt an Dorner & Schmölzer-Eibinger (2012). 

Im Anschluss an die Sichtung des Materials werden die Studierenden gebeten, folgende 

Fragen zu beantworten und ihre Antworten per Moodle-Abgabe einzureichen: 

● Welche Vorkenntnisse benötigen Lernende fachlich und sprachlich, um mit dem 

Material arbeiten zu können? 

● Welche sprachlichen Prozesse werden unterstützt/angeregt? 

● Erkennen Sie Elemente des Scaffoldings wieder und, wenn ja, welche? 

● Wie wird im sprachbildenden Material/im Unterrichtsentwurf fachliches und 

sprachliches Lernen miteinander verknüpft? 
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● Haben Sie eigene Fragen an das Material? 

● Wie könnte das sprachbildende Material weiter ergänzt werden? 

● Was wäre gegebenenfalls für einen (im engeren Sinne) inklusiven Unterricht noch 

wünschenswert? 

Für die Präsenzsitzung sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, um die Ergebnisse der 

Materialsichtung und die Studierendenantworten im Plenum besprechen zu können. 

Falls kein sprachsensibel überarbeitetes Material zur Verfügung steht, sollte eine an-

dere Form der Auseinandersetzung mit sprachlichen Anforderungen von Lehr-Lern-Ma-

terialien gefunden werden. So könnte beispielsweise eine Bedarfsanalyse im Sinne des 

Scaffolding-Konzeptes (vgl. Kniffka, 2010; Quehl & Trapp, 2013) durchgeführt werden, 

wofür jedoch deutlich mehr Zeit und eine gute Anleitung der Studierenden benötigt wür-

den. 

3.6 Textarbeit zum „Verhältnis Inklusion und Sprachbildung“ mit  

Reflexionsfragen 

Die letzte Phase des Bausteins „Sprachbildung“ besteht in einer Textlektüre zum Ver-

hältnis von Inklusion und Sprachbildung. Die Studierenden bekommen zunächst einen 

Leseauftrag (Rödel & Lütke, 2019) und anschließend einen ergänzenden Kurztext zum 

Sprachbildungsverständnis im Projekt FDQI-HU. Auf dieser Basis sollen sie dann einen 

Forumsbeitrag mit Antworten auf folgende Reflexionsfragen verfassen: 

● Wie hängen Inklusion und Sprachbildung zusammen? 

● Welche Prozessmerkmale und Strukturelemente des Didaktischen Modells für in-

klusives Lehren und Lernen8 berührt die Sprachbildung? 

● Auf welche Weise kann die sprachsensible Gestaltung des Fachunterrichts zur In-

klusion beitragen? 

● Welche Fragen und Ideen haben Sie zur Umsetzung von inklusiver Sprachbildung 

in Ihrem eigenen Unterricht? 

In der Präsenzsitzung sollten die Studierendenantworten aufgegriffen und noch einmal 

auf die Problemerfahrung im Rahmen der Sensibilisierungsübung bezogen werden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

steinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn 

in diesem Heft).  

Im Folgenden wird nun ein Beispiel für eine Umsetzung des synchronen Teils aus der 

Physikdidaktik vorgestellt. 

                                                           
8 Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL) wurde im Projekt FDQI-HU entwi-

ckelt und stellt ein Werkzeug für die Sensibilisierung für inklusiven Unterricht und seine Planung dar 

(Frohn et al., 2019). Zur Einführung das DiMiLL siehe den Beitrag zum Baustein „Das Didaktische Mo-

dell für inklusives Lehren und Lernen“ von Liebsch, Marsch & Frohn in diesem Heft. 
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3.7 Vorstellung des synchronen Teils (Beispiel aus der Physikdidaktik) 

Die Umsetzung des synchronen Teils des Bausteins soll individuell gestaltet und an den 

entsprechenden Bedarfen der jeweiligen Fachdidaktik bzw. der Studierendengruppe ori-

entiert geplant werden. Entsprechend wird im Folgenden nur ein Beispiel für eine Um-

setzung vorgestellt; es sind jedoch ausdrücklich unterschiedliche Realisierungen mög-

lich und erwünscht. 

Der hier vorgestellte Baustein Sprachbildung wurde u.a. in den Wintersemestern 

2020/21 und 2021/22 im Rahmen des Moduls „Spezielle Themen des Physikunterrichts“ 

im Masterstudiengang für Lehramtsstudierende der Physik durchgeführt. Die nun fol-

gende Darstellung des synchronen Seminarteils basiert auf dieser Umsetzung. Der syn-

chrone Teil des Bausteins wurde im Rahmen dieses Moduls in folgende Phasen geglie-

dert: 

Tabelle 2: Eine mögliche synchrone Nachbereitung des Bausteins (Beispiel Physikdi-

daktik). 

Phase Inhalt Sozialform 

Begrüßung/ 

Einstieg 

Raum für offene Fragen aus dem 

asynchronen Teil 
Plenum 

Sensibilisierungs-

übung 

Die Erfahrungen der Studierenden 

aus der Übung werden besprochen 

und deren Implikationen für sprach-

sensiblen Unterricht herausgearbeitet. 

Moderiertes Seminar-

gespräch 

Sprachbildung und 

Inklusion I 

Die Studierenden begründen die Ver-

knüpfung ausgewählter Prozessmerk-

male und Strukturelemente des Di-

MiLL mit der Sprachbildung.  

Gruppenarbeit 

Sprachbildung und 

Inklusion II 

Offene Fragen der Studierenden zur 

Umsetzung inklusiver Sprachbildung 

im eigenen Unterricht aus dem Fo-

rum werden aufgegriffen und disku-

tiert. 

Moderiertes Seminar-

gespräch 

Materialsichtung 

Die Studierenden sichten das aus dem 

asynchronen Teil bekannte Material 

unter einem neuen Arbeitsauftrag er-

neut. 

Gruppenarbeit und 

moderiertes Seminar-

gespräch 

Fazit  

Die besprochenen fachspezifischen 

sprachlichen Herausforderungen und 

passende sprachsensible Methoden 

werden systematisch zusammenge-

fasst. 

Geleitetes Seminarge-

spräch 

 

Die synchrone Sitzung des Bausteins begann mit einer kurzen Fragerunde, in der offene 

(Verständnis-)Fragen aus dem asynchronen Teil geklärt werden konnten. Nach einer 

kurzen Murmelphase, in der die Studierenden ihre Erfahrungen aus der Sensibilisie-

rungsübung untereinander teilten, wurden diese Erfahrungen im Plenum aufgegriffen 

und besprochen. Hierbei konnte thematisiert werden, ob das Lösen der Aufgabe auch in 

der Erstsprache Schwierigkeiten bereitete und wie viele der Studierenden ihren ent-  

standenen Text als Abgabe eingereicht hatten. Zuletzt konnte über Aspekte von Scham, 
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Othering und Machtstellungen, die in der Übung erfahren werden konnten, zum Ab-

schnitt Sprachbildung und Inklusion übergeleitet werden. 

Hier wurde zuerst die Frage „Welche Prozessmerkmale und Strukturelemente des Di-

daktischen Modells für inklusives Lehren und Lernen berührt die Sprachbildung?“ aus 

dem asynchronen Teil des Bausteins aufgegriffen. Fast alle Studierenden antworteten im 

asynchronen Teil hierauf, dass alle Prozessmerkmale und Strukturelemente von Sprach-

bildung berührt werden, begründeten ihre Aussage jedoch nicht. Diese Begründungen 

für ein oder zwei (abhängig von der Seminargröße) Prozessmerkmal(e) und Strukturele-

ment(e) sollten dann jeweils von Kleingruppen formuliert und anschließend im Plenum 

vorgestellt werden. In der Phase „Sprachbildung und Inklusion II“ wurden vom Dozie-

renden ausgewählte Fragen der Studierenden zur Umsetzung inklusiver Sprachbildung 

im eigenen Unterricht aus dem Forum des asynchronen Teils aufgegriffen, die auch zu 

Themenkomplexen zusammengefasst werden können, und im Plenum mögliche Ant-

worten diskutiert. 

Es folgte die Materialsichtung, die den Großteil der synchronen Sitzung einnehmen 

sollte, da diese besonders geeignet ist, die bereits besprochenen Aspekte der Sprachbil-

dung fachlich zu schärfen. Im Physikseminar sollten sich die Studierenden mit den Dia-

grammen des angebotenen Materials auseinandersetzen und diese in Gruppen sprach-

sensibel ergänzen oder umgestalten, da das Material nur den Vergleich von Diagrammen 

unterstützt, nicht jedoch das grundsätzliche Verständnis dieser. Mögliche Ansätze sind 

hier z.B. Hilfekarten zu Fachbegriffen in den Diagrammen oder ein Wechsel der Reprä-

sentationsform. Dazu erhielten sie unterstützende Informationen zu Repräsentationsfor-

men und deren Unterschieden (vgl. Leisen, 2015). Die Ergebnisse wurden dann im Ple-

num präsentiert und anschließend weitere für den Physikunterricht relevante Aspekte der 

Sprachbildung wie Kollokationen, Argumentieren als Sprachhandlung, Passivkonstruk-

tionen, Versuchsprotokolle als fachspezifische Textsorte, Fachbegriffe etc. besprochen 

und diskutiert, wie diese in einem sprachsensiblen Unterricht und speziell bei der Arbeit 

mit Diagrammen adäquat in den Blick genommen werden können. 

Im Fazit wurden die für einen sprachsensiblen Physikunterricht zu beachtenden Her-

ausforderungen und mögliche Methoden, diesen zu begegnen, besprochen und systema-

tisch zusammengefasst, um den Studierenden erste Anhaltspunkte für ihre spätere 

Lehrtätigkeit zu geben. 

4 Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Hintergrund zum Lehr-Lern-Baustein Sprachbildung wurde an anderer 

Stelle bereits ausführlich beschrieben (Rödel, 2019b, 2020; Rödel & Lütke, 2019), so-

dass im Folgenden nur knapp auf das dem Baustein zugrunde liegende Sprachbildungs-

verständnis eingegangen wird. Wie oben bereits erwähnt wurde, wird Sprachbildung im 

Rahmen von FDQI-HU als zielgruppenübergreifendes Konzept verstanden, was dem ak-

tuellen Diskurs um Sprachlichkeit des Fachunterrichts entspricht, in dem „nicht mehr 

nur an DaZ-Lerner*innen mit Sprachförderbedarf gedacht wird, sondern ebenso an ein-

sprachig aufwachsende Schüler*innen mit deutscher Erstsprache (Becker-Mrotzek und 

Roth 2017, S. 7)“ (Lütke & Rödel, im Erscheinen). Damit werden Ergebnisse von Un-

tersuchungen zu Deutschleistungen berücksichtigt, in denen „regelmäßig auch Schü-

ler*innen mit deutscher Erstsprache aus bildungsbenachteiligten Familien identifiziert 

[werden], die von sprachbezogener Unterstützung über den Deutschunterricht hinaus 

profitieren können (Reiss et al. 2019; Stanat et al. 2016)“ (Lütke & Rödel, im Erschei-

nen). Dennoch zeigt sich, dass 

„Schüler*innen mit Zuwanderungshintergrund von sogenannten ‚bildungsbezogenen Risi-

kolagen‘ (insbesondere von einem niedrigen Bildungsstand der Eltern) fünfmal häufiger be-

troffen [sind] als die Gruppe ohne Zuwanderungshintergrund (Bildungsbericht 2020, S. 40). 
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Fachintegrierte Sprachbildung wird vor diesem Hintergrund als eine Möglichkeit angesehen, 

Bildungsdisparitäten zu verringern (Kempert et al. 2016).“ (Lütke & Rödel, im Erscheinen)  

Hier wird deutlich, dass Sprachbildung, die auf eine Reduzierung von Bildungsungleich-

heit zielt, als immanenter Bestandteil von Inklusion verstanden werden kann. Ein inklu-

siver Fachunterricht sollte daher immer auch ein sprachsensibler Fachunterricht sein, 

damit die sprachliche Handlungsfähigkeit und individuelle Sprachkompetenz aller Ler-

nenden auch hier unterstützt und gefördert wird. Damit ist „nicht nur das zunehmende 

Verfügen über die für einen Menschen im Alltag relevanten unterschiedlichen Sprachen 

[gemeint; L.R.], sondern ebenso der graduelle Ausbau informeller und formellerer Re-

gister, z.B. mithilfe von Scaffolding-Maßnahmen“ (Rödel & Lütke, 2019, S. 82). 

5 Erfahrungen 

5.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

Das Feedback der Studierenden zum asynchronen Teil des Bausteins fiel überwiegend 

positiv aus (zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studierende zu allen Bausteinen 

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

fessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn in diesem Heft). Vor allem 

die Sensibilisierungsübung hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei ihnen („Das Er-

leben eigener Einschränkungen sprachlichen Handelns war sehr eindrücklich. Danke 

dafür.“). Die Studierenden bewerteten die Aufgaben und die dahinter liegenden Kon-

zepte zum größten Teil als verständlich sowie methodisch gut aufbereitet („Mir gefällt 

das Aufgabenformat, in dem man von Folie zu Folie weitergeleitet wird (wie z.B. bei der 

Aufgabe zur konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit). Das unterteilt die Inhalte in 

‚leicht verdauliche‘ Abschnitte und ist viel angenehmer als ein langer Text.“). 

Einige Studierende gaben an, die Notwendigkeit sprachsensiblen Unterrichts nach-

vollziehen zu können, aber noch Bedenken bezüglich der Umsetzung bzw. Machbarkeit 

im späteren Lehrberuf zu haben. Andere merkten wiederum an, dass sie aufgrund von 

Vorerfahrungen im Sprachbildungsbereich bereits mit manchen der im Baustein bespro-

chenen Konzepte vertraut waren. Für eine Adaption des Bausteins für die eigene Lehre 

sollten demnach unbedingt die Vorkenntnisse der Studierenden zu Sprachbildung erho-

ben und berücksichtigt werden. 

5.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil  

Im Gegensatz zum asynchronen Teil liegt zum synchronen Teil kein explizit erhobenes 

Studierendenfeedback vor; nach Erfahrungen des umsetzenden Dozierenden wurde je-

doch auch der synchrone Teil von den Studierenden insgesamt positiv bewertet. Durch 

die generelle fachliche Ausschärfung wurden zudem die Konzepte der Sprachbildung 

insbesondere am besprochenen Material greifbarer und konkreter, wodurch die bereits 

angesprochenen Bedenken einiger Studierender in Bezug auf die Machbarkeit sprach-

sensiblen Unterrichts reduziert werden konnten. 

Die Besprechung der Sensibilisierungsübung brachte den Studierenden indes erfah-

rungsgemäß keinen großen Wissenszuwachs gegenüber der asynchronen Bearbeitung 

und könnte demnach gegebenenfalls direkt mit der Materialsichtung verbunden werden. 

Die Begründung zur Verknüpfung ausgewählter Prozessmerkmale und Strukturele-

mente des DiMiLL mit der Sprachbildung gelang gut, da die Studierenden sich hierbei 

noch einmal mit ihren Antworten aus dem asynchronen Teil befassen mussten (zur Auf-

gabe „Zum Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung“). Das erneute Aufgreifen die-

ser Verknüpfung erwies sich besonders für Studierende sinnvoll, die die asynchrone  

Aufgabe nicht oder nur teilweise bearbeitet hatten. In dieser Phase der synchronen Be-

arbeitung des Sprachbildungsbausteins beschäftigte die Studierenden des Physiksemi-

nars u.a. die Frage, wie sie eine fachliche Kompetenzentwicklung trotz unterschiedlicher 
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Sprachstände gewährleisten können. Manche Studierende äußerten die Sorge, dass es 

sprachliche Hürden geben könnte, die im Rahmen des Fachunterrichts nicht zu überwin-

den sind. Hier erscheint es wichtig, den Studierenden zu vermitteln, dass in einem 

sprachsensiblen Fachunterricht Aufgaben und Materialien so gestaltet werden, dass das 

sprachliche Lernen das fachliche Lernen unterstützt, also der Verknüpfung von sprach-

lichem und fachlichem Lernen Rechnung getragen wird, eine darüber hinausgehende 

gegebenenfalls notwendige individuelle Sprachförderung aber an anderer Stelle erfolgt. 

Die Materialsichtung sollte unserer Erfahrung nach den größten Teil der Sitzung ein-

nehmen, da diese einen Großteil der im Baustein besprochenen Konzepte vereint und an 

einem konkreten fachlichen Inhalt explizit aufzeigen kann. Damit dies gelingt, empfiehlt 

es sich unseren Erfahrungen nach, möglichst direkt am Material zu arbeiten und die Stu-

dierenden durch einen entsprechenden, auf das Material bezogenen Arbeitsauftrag zu 

unterstützen. Schließlich erwies sich ebendiese Materialsichtung aus fachdidaktischer 

Sicht dann auch als besonders ergiebig, da die Studierenden für besondere sprachliche 

Herausforderungen des eigenen Faches sensibilisiert wurden und eine Methode kennen-

lernten, um diesen zu begegnen. 
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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. 

Entstanden ist so eine Reihe von fünf digitalen Lehr-Lern-Bausteinen, die als Blen-

ded-Learning-Einheit entwickelt wurde und zentrale Aspekte eines an Inklusion 

orientieren Unterrichts thematisiert. 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 Lehr-

kompetenz von angehenden Lehrkräften, der fünfte Baustein adressiert das Thema 

Sprachbildung als immanenten Teil von Inklusion. Das Projekt wurde kontinuier-

lich evaluiert, und die Seminarteilnehmenden wurden zu ihren Erfahrungen bei und 

nach der Bearbeitung der Seminarbausteine befragt. Der vorliegende Beitrag do-

kumentiert das Feedback der Seminarteilnehmenden. Er soll Lehrkräften, die die 

in diesem Heft vorgestellten Bausteine nutzen möchten, auf mögliche Herausfor-

derungen und Implikationen aufmerksam machen und dient als additives und un-

terstützendes Material zu den beschriebenen Lehr-Lern-Bausteinen. 

 

Schlagwörter: Feedback; Evaluation; Lehrkompetenz; adaptiver Unterricht; 

Lehrerbildung; Design-Based-Research 
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1 Einleitung 

Dieser Beitrag ist Teil eines Themenhefts, das digitale Lehr-Lern-Bausteine zum Einsatz 

in der universitären Lehrkräftebildung vorstellt, die im Forschungs- und Entwicklungs-

projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU)1 konzipiert und umgesetzt wurden. In der ersten 

Förderphase (2016–2019) waren Vertreter*innen der Fachdidaktiken Englisch, Latein, 

Geschichte, Informatik und Arbeitslehre sowie der Querschnittsdisziplinen Rehabilita-

tionswissenschaften, Sprachbildung und der allgemeinen- und Grundschuldidaktik an 

der Bausteinentwicklung beteiligt. Die zweite Förderphase (FDQI-HU MINT, 2019–

2023) legt den Entwicklungsschwerpunkt auf die MINT-Fächer Mathematik, Biologie 

und Physik. Zudem fließen Impulse aus der digitalen Medienbildung als weiteres Quer-

schnittsthema in die Projektentwicklung ein. 

Im Sinne des übergeordneten Projektziels, zukünftige Lehrkräfte durch Steigerung  

ihrer adaptiven Lehrkompetenz auf das Unterrichten in heterogenen Lerngruppen vorzu-

bereiten, wurden universitäre Interventionen in Form von Seminaren im multiprofes-  

sionellen Team entwickelt, die sowohl überfachliche Schwerpunkte setzen als auch  

Konkretisierungsmöglichkeiten für Fachspezifika bieten. Während zunächst ganze Se-

minare konzipiert, umgesetzt und evaluiert wurden, entstand daraufhin im Sinne best-

möglicher Flexibilisierung bei gleichzeitiger Strukturgleichheit ein Bausteinprinzip (zur 

umfassenden Darstellung der analog ausgerichteten Bausteine siehe Brodesser, Frohn et 

al., 2020), das dank der Beteiligung der Querschnittsdisziplin „Digitale Medienbildung“ 

sowie als Folge der pandemiebedingten Distanzlehre in ein digitales bzw. hybrides For-

mat überführt wurde. 

Den Rahmen des Entwicklungs- und Forschungsprojekts bildet der Design-Based-Re-

search-Ansatz (DBR; vgl. z.B. Reinmann, 2018; Reinmann & Sesink, 2014), der ein ex-

ploratives, zyklusartiges Vorgehen im Sinne der Entwicklung, Durchführung, Evalua-

tion und des Re-Designs einer Lehr-Lern-Maßnahme impliziert (vgl. Reinmann, 2005, 

S. 61; siehe auch Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Design-Based-Research-Zyklus nach Fraefel (2014) 

Die Besonderheiten dieses Forschungsrahmens liegen aus Projektsicht in der Verschrän-

kung von praktischen Prämissen und Notwendigkeiten („Requirements“) mit den aus 

der Evaluation gewonnenen Implikationen für mögliche theoretische Entwicklungen 

(„Implications for Theory“). In diesem Sinne greift FDQI-HU Herausforderungen der 

Bildungspraxis „als Ausgangspunkt für die Exploration neuer und innovativer Möglich-

keiten, Unterricht zu gestalten und Praxis zu verändern“ (Raatz, 2016, S. 37), auf, wobei 

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

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

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

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

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

bar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu 
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„Unterricht“ im Rahmen von FDQI-HU auf den Hochschulkontext und damit die uni-

versitäre Lehre bezogen ist (zur detaillierten Vorgehensweise im DBR-Rahmen siehe 

Frohn & Brodesser, 2019). Parallel dazu verfolgt das Projekt das Ziel, „theoretische Er-

kenntnisse zu gewinnen“ (Reinmann, 2018, S. 101), sodass – dem DBR-Ansatz folgend 

– die im Projekt anvisierten Konstrukte auch auf Theorieebene kontinuierlich weiterent-

wickelt werden. Während also aus Projektperspektive der bildungspraktische Nutzen der 

Bausteine in der Förderung adaptiver Lehrkompetenzen zukünftiger Lehrkräfte durch 

universitäre Lehr-Lern-Inhalte liegt, werden im Rahmen von FDQI-HU zudem inklusi-

onsorientierte Theorien entwickelt, die z.B. das Desiderat einer (fach-)didaktischen Mo-

dellierung inklusionsorientierter Anforderungen an Schule und Unterricht bearbeiten 

(vgl. z.B. Frohn et al., 2019) sowie das – eher kompetenzorientiert geprägte – Konstrukt 

der adaptiven Lehrkompetenz um strukturtheoretische Prämissen erweitern (siehe das 

Editorial von Frohn & Liebsch in diesem Heft). 

Die Basis für diese praktisch wie theoretisch orientierten Entwicklungen bildet die 

Evaluation der Seminare, die eine wesentliche Rolle im Gesamtprojekt einnimmt. In 

FDQI-HU beinhaltet sie sowohl summative Elemente im Sinne einer Bilanzierung und 

Wirkungsmessung als auch formative Elemente als kontinuierliche Rückmeldungen in 

Form von Feedback, die zur Verbesserung der Bausteine genutzt werden und demzu-

folge eine Optimierungsfunktion besitzen können (vgl. Döring & Bortz, 2016, S. 990). 

Der bilanzierende Fokus der summativen Evaluation liegt auf der Replikation, Wei-

terentwicklung und Anwendung eigenständiger Erhebungsinstrumente zur evidenzba-

sierten Wirkungsmessung des Kompetenzzuwachses der Studierenden über den Projekt-

zeitraum hinweg. Das Ziel dieser quantitativ ausgerichteten Untersuchung bestand unter 

anderem in der Erfassung des Kompetenzzuwachses der Studierenden in den Konstrukt-

facetten der adaptiven Lehrkompetenz. Dabei wurden die theoretische Herleitung, die 

Zielstellung sowie das methodische Vorgehen der Evaluation in Bezug auf den Umgang 

mit heterogenen Lerngruppen und das Konstrukt der adaptiven Lehrkompetenz kontinu-

ierlich im Sinne des DBR-Ansatzes anhand neuer projektinterner Erkenntnisse weiter-

entwickelt (siehe den Beitrag „Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz“ von 

Schmitz in diesem Heft, sowie Brodesser et al., 2019; Schmitz et al., 2019; Schmitz, 

Brodesser & et al., 2020; Schmitz, Simon & et al., 2020). 

Im Sinne der formativen Evaluation fand ein wöchentlicher Austausch unter den an 

der Entwicklung und Umsetzung beteiligten Wissenschaftler*innen statt, um die jüngs-

ten Erfahrungen in der Seminargestaltung zu erörtern und dabei Ähnlichkeiten und Un-

terschiede zwischen den beteiligten Disziplinen herauszustellen. Außerdem wurden die 

Bausteine im Rahmen der Bielefelder „Materialwerkstatt“ zum Zwecke der Weiterent-

wicklung und mit dem Ergebnis zahlreicher Entwicklungsimpulse in vier Einzelsitzun-

gen mit externen Wissenschaftler*innen diskutiert.2 Zusätzlich zur kontinuierlichen Re-

flexion seitens wissenschaftlicher und hochschulpraktischer Akteur*innen wurden die 

Studierenden im Verlauf der Maßnahme kontinuierlich gebeten, Rückmeldungen bzw. 

Feedback zu den bearbeiteten Themenbereichen zu geben. Diese umfassten die Bau-

steine Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL), Adaptive 

diagnostische Kompetenz, Adaptive didaktische Kompetenz, Adaptive Klassenführungs-

kompetenz und Sprachbildung3 (zum Inhalt und zur Umsetzung der Bausteine siehe die 

Beiträge „Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL)“ von 

Liebsch, Marsch & Frohn, „Adaptive diagnostische Kompetenz 2.0“ von Gloystein, 

Liebsch & Bechinie, „Adaptive didaktische Kompetenz 2.0“ von Frohn, Liebsch & 

                                                           
2 Hierfür möchten wir den Verantwortlichen des Formats „Materialwerkstatt“ herzlich danken. 
3 Da das Feedback an die Seminarsitzungen gekoppelt war, änderte sich in Folge die Methode der Erhebung. 

Während in den ersten Feedbackdurchgängen beispielsweise nach jeder Seminarsitzung analoge „Tickets 

to go“ eingesetzt wurden, auf denen Studierende Fragen und Anregungen an die Dozierenden richten 

konnten, wurden später digitale Rückmeldeformate genutzt. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6443
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
https://doi.org/10.11576/dimawe-6445
https://doi.org/10.11576/dimawe-6445
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
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Marsch, „Adaptive Klassenführungskompetenz 2.0“ von Frohn, Mayer & Liebsch und 

„Sprachbildung 2.0“ von Rödel & Mayer in diesem Heft).  

Im jüngsten Projektzeitraum wurden die Studierenden im Verlauf der Maßnahme zu 

jeder Themeneinheit aufgefordert, ein separates Feedback zu den zuvor bearbeiteten 

Baustein sowie ein Gesamtfeedback zur Seminarreihe als Ganzes abzugeben. Die Ergeb-

nisse des Feedbacks konnten durch die Dozierenden der Seminarbausteine eingesehen 

werden und so prozesshaft zur Weiterentwicklung der Bausteine genutzt werden. 

Ziel dieses Beitrags ist die Darstellung und Diskussion dieser Studierendenfeedbacks. 

Dafür erfolgt zunächst die Beschreibung des methodischen Vorgehens sowie der Stich-

probe; anschließend werden die Ergebnisse der Befragung im Detail beschrieben. Der 

Beitrag endet mit der Diskussion der Ergebnisse sowie einer Beschreibung der auf Basis 

des Feedbacks vorgenommenen Änderungen an den Lehr-Lern-Einheiten und Transfer-

möglichkeiten für die Übertragung der Inhalte auf weitere Unterrichtsfächer. 

Wichtig ist hervorzuheben, dass sich das hier vorgestellte Feedback auf die Vorgän-

gerversion der in diesem Themenheft präsentierten Bausteine bezieht. Gleichwohl er-

scheint eine Analyse des Studierendenfeedbacks trotz der erfolgten Überarbeitung        

dahingehend zielführend, dass diese Zusammenfassung möglichen Nachnutzer*innen 

helfen kann, prozessbedingte Herausforderungen im Vorfeld zu erkennen und adäquat 

zu handhaben. 

2 Methode 

Die Stichprobe umfasst insgesamt 107 Lehramtsstudierende der Humboldt-Universität 

zu Berlin sowie der Goethe-Universität Frankfurt. Beteiligt waren vier Seminargruppen 

mit Studierenden der Humboldt-Universität des Grundschullehramts sowie des Lehr-

amts für weiterführende Schulen der Fächer Biologie, Mathematik und Physik. Ebenso 

war eine Gruppe von Studierenden der Goethe-Universität des Studiengangs „Lehramt 

an Förderschulen (L5)“ beteiligt. 

Die Teilnehmenden bearbeiteten die Bausteine über die E-Learning-Plattform Moodle 

der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach Bearbeitung des jeweiligen Bausteins wurden 

die Teilnehmenden um ein – ebenfalls Moodle-basiertes – Feedback zu den Materialien 

gebeten. Zusätzlich wurde nach Bearbeitung aller Bausteine ein Gesamtfeedback einge-

holt. 

Fragen zu den jeweiligen Bausteinen bezogen sich auf individuelle Einschätzungen 

des Inhalts, der Aufgabenstellung, der eigenen fachlichen (Weiter-)Entwicklung sowie 

der zeitlichen Passung der Bausteine (siehe auch Brodesser & Welskop, 2019; Brodes-

ser, Welskop et al., 2020; Rödel, 2021). Nach Bearbeitung aller Bausteine wurden die 

Teilnehmenden zudem gebeten, Aussagen zu folgenden Themen zu treffen: persönliche 

Lieblingsbausteine, herausfordernde Bausteine sowie Inhalte, mit denen sich die Teil-

nehmenden – ausgelöst durch das Seminar – vermehrt befassen möchten. Diese Fragen 

besaßen ein offenes Antwortformat. Die Teilnahme an den Befragungen erfolgte frei-

willig. 

Die Erhebungen der Hintergrundinformationen der Teilnehmenden fanden zu Beginn 

des Wintersemesters 2021/22 im Oktober 2021 statt. Sie wurden parallel zu den Erhe-

bungen des Moodle-Feedbacks im Zuge der summativen Evaluation über die Online-

Befragungssoftware LimeSurvey durchgeführt. Inhalte der Befragungen waren die    

Hintergrundmerkmale der Teilnehmenden, Skalen der Konstrukte Sprachbildung und 

Inklusion sowie die Kompetenzen der Teilnehmenden im Bereich der adaptiven Lehr-

kompetenz. Innerhalb des vorliegenden Beitrags werden ausschließlich die Hintergrund-

merkmale der Teilnehmenden auf beschreibender Ebene aufgegriffen, um den Lesenden 

einen Eindruck von der Stichprobe zu vermitteln. Ergebnisse der summativen Evalua-

tion, insbesondere der inferenzstatistischen Untersuchung der adaptiven Lehrkompetenz 
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der Teilnehmenden dieser Kohorte, werden vorliegend nicht behandelt. Die hier berich-

teten Informationen zu bzw. von den Teilnehmenden speisen sich einerseits aus den Da-

ten der LimeSurvey-Umfrage und andererseits aus den Feedbackantworten aus der 

Moodle-Befragung, wobei die Personengruppe identisch ist, jedoch nicht einem Daten-

satz entspringt. Fehlende Werte kommen durch krankheitsbedingte Abwesenheit, Frei-

willigkeit der Umfrage bzw. durch den Wechsel des Formates von Präsenz- zu Online-

befragung zustande. Aufgrund der Individualität der Antworten und ihres qualitativen 

Charakters durch die offene Fragestellung wurden Antworten weder ausgeschlossen 

noch konnten fehlende Antworten ersetzt werden. 

2.1 Stichprobenbeschreibung 

Die Erhebungen via LimeSurvey erfolgten in einem Prä- und Post-Design zu Beginn und 

zum Ende des Wintersemesters 2021/22 mit Teilnehmenden- und Vergleichsgruppe. Die 

Ergebnisse beruhen auf Selbstaussagen der Seminarteilnehmenden zu Beginn des Se-

mesters (N = 107). Prozentuale Angaben wurden gerundet; daher kann die prozentuale 

Gesamtsumme knapp über 100 Prozent bzw. unter 100 Prozent liegen, wenn fehlende 

Werte enthalten sind. 

80 Prozent der Teilnehmenden waren weiblich, 19 Prozent männlich, 1 Prozent di-

vers. Zum Zeitpunkt der Prä-Testerhebung waren sie im Durchschnitt 28 Jahre alt 

(Spannweite 21–49 Jahre). 

Die Teilnehmenden studierten im Grundschulmaster (44 %), im Master der integrier-

ten Sekundarstufe (17 %), im Master des Gymnasiallehramts (30 %) und im Master der 

Berufsschule (2 %). 8 Prozent gaben an, noch im Bachelor zu studieren. Als Erstfach 

benannten die Teilnehmenden am häufigsten die Fächer Deutsch (30 x), Mathematik 

(13 x), Sachunterricht (9 x) und Sonderpädagogik (9 x). Die häufigsten Nennungen für 

das Zweitfach waren Mathematik (30 x), Deutsch (15 x), Physik (13 x) und Biologie 

(12 x). 

Auf die Frage nach ihren schulischen Lehrerfahrungen gaben die Teilnehmenden an, 

gar keine schulische Lehrerfahrung (25 %), Erfahrung bis zu einigen Wochen (27 %) 

bzw. bis zu einigen Monaten (23 %) bis hin zu einigen Jahren (22 %) zu besitzen. Auch 

außerschulische Erfahrung – z. B. im Rahmen von Nachhilfe – hatten einige der Teil-

nehmenden gesammelt. Sie gaben an, keine Erfahrung (25 %), Erfahrung von bis zu ei-

nigen Wochen (16 %), von bis zu einigen Monaten (14 %) bzw. von bis zu einigen Jah-

ren (44 %) zu haben. 

Auf die Frage zum eigenen theoretischen Inklusionswissens vor Bearbeitung der Bau-

steine antworteten die Teilnehmenden, kein Wissen (8 %), eher wenig (49 %), eher viel 

(37 %) bzw. sehr viel (6 %) theoretisches Wissen besessen zu haben. Bezüglich theore-

tischen Wissens zum Thema Sprachbildung gaben 6 Prozent an, kein Wissen zu besitzen, 

71 Prozent eher wenig und 23 Prozent eher viel. 

In Bezug auf die Erstsprachen verteilten sich die Kenntnisse auf 89 Prozent der Teil-

nehmenden mit ausschließlich Deutsch die Erstsprache, 7 Prozent Deutsch und eine an-

dere Sprache als Erstsprache. 5 Prozent der Teilnehmenden sprachen ausschließlich eine 

andere Sprache als Deutsch (als Erstsprache). 

Darüber hinaus wurde erhoben, inwieweit die Themen „Deutsch als Zweitsprache“ 

und „Sprachbildung“ bislang in Lehrveranstaltungen behandelt worden waren. Dazu ga-

ben die Teilnehmenden an, gar nicht (17 %), etwas/in wenigen Lehrveranstaltungen 

(76 %) bzw. ausführlich/in vielen Lehrveranstaltungen (8 %) mit diesem Thema in Kon-

takt gekommen zu sein. Auf die Frage, ob sie noch weitere Seminare zum Thema Inklu-

sion besucht haben, antworteten 54 Prozent der Teilnehmenden mit „Ja“ und 46 Prozent 

mit „Nein“. 
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3 Ergebnisse 

Die Ergebnisse beruhen auf dem Feedback der Teilnehmenden nach Bearbeitung der 

Bausteine des Projektes FDQI-HU-MINT via Moodle. 

3.1 Feedback nach der jeweiligen Bearbeitung des Bausteins DiMiLL,  

Adaptive diagnostische Kompetenz, Adaptive didaktische Kompetenz, 

Adaptive Klassenführungskompetenz sowie Sprachbildung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesefreundlichkeit werden die Bausteine in der 

Ergebnisbeschreibung mit DiMiLL, Diagnostik, Didaktik, Klassenführung und Sprach-

bildung abgekürzt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Nachvollziehbarkeit der Bausteine 

Die Inhalte und Kernaussagen aller Bausteine waren aus Sicht der Teilnehmenden nach-

vollziehbar. Für die Bausteine DiMiLL (94 % zustimmende Bewertungen) sowie Klas-

senführung (92 % zustimmende Bewertungen) traf dies in besonderem Maße zu. Der 

Baustein Sprachbildung wurde mit 52 Prozent besonders häufig auf der höchsten Stufe 

bewertet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Verständlichkeit der Aufgabenstellung 
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Die Aufgabenstellungen der Bausteine wurden aus Sicht der überwiegenden Mehrheit 

der Teilnehmenden verstanden und konnten selbstständig bearbeitet werden. Dies trifft 

insbesondere für die Bausteine Didaktik (94 %) und Sprachbildung (88 %) zu. Dem ge-

genüber stehen 18 Prozent der Teilnehmenden, die sich während der Bearbeitung des 

Bausteins Klassenführung nicht ausreichend sicher waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Persönliche und/oder fachliche Weiterentwicklung 

Auf die Frage nach einer persönlichen und/oder fachlichen Weiterentwicklung verteilen 

sich die Meinungen der Teilnehmenden überwiegend auf neutrale bis zustimmende Be-

urteilungen. Ein Gros der Teilnehmenden gab an, sich persönlich und/oder fachlich wei-

terentwickelt zu haben.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Bearbeitungszeit der Bausteine 

Die zeitlichen Angaben für die Bearbeitung der Bausteine wurden überwiegend als zu-

treffend eingeschätzt. Für den Baustein DiMiLL könnte angedacht werden, etwas mehr 

                                                           
4 Die Gesamtaussage stimmt positiv; in nachfolgenden Evaluationen wäre es ratsam, die Erfassung der ei-

genen Weiterentwicklung in einem zweischrittigen Verfahren zu ermitteln und getrennt voneinander nach 

fachlicher und persönlicher Entwicklung zu fragen. 
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Zeit einzuplanen, für den Baustein Sprachbildung hingegen etwas weniger. Für den Bau-

stein Diagnostik ergab sich eine vergleichsweise größere Streuung der Bearbeitungszeit. 

3.2 Feedback nach Bearbeitung der Bausteine 

Nach Bearbeitung aller Bausteine wurden die Teilnehmenden gebeten, nochmals ein Ge-

samtfeedback zur Bausteinreihe zu geben. Es war möglich, mehrere Bausteine als Ant-

wort auf die Fragen zu benennen. 

3.3 Begründungen für die Lieblingsbausteine der Teilnehmenden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Lieblingsbausteine 

Die Bausteine Sprachbildung, Klassenführung und Diagnostik wurden von den meisten 

Teilnehmenden als Lieblingsbausteine benannt. Individuelle Begründungen für die Wahl 

der entsprechenden Bausteine werden nachfolgend zusammengefasst. 

Die Wahl des Bausteins DiMiLL als Lieblingsbaustein wurde begründet mit der 

Chance, den eigenen Unterricht auf Basis des DiMiLL als strukturierender Heuristik 

grundlegend zu reflektieren. 

Der Baustein Diagnostik war verbunden mit positiven Erfahrungen mit der „Zitronen-

Übung“, die auf einen bewussten und reflektierten Umgang mit Vorurteilen bzw. ste-

reotypischen Zuschreibungen zielt. Diese Übung wurde in vielfacher Weise durch die 

Lehramtsstudierenden kommentiert. Der Baustein vermittelte zudem die Erfahrung, dass 

diagnostische Situationen – vor allem in einem Setting, das die Diagnose nicht angemes-

sen kontextualisiert – Druck und Unbehagen bei Schüler*innen auslösen können, und 

zeigte so neue Zugänge zu dem Thema Diagnostik auf. Der Baustein brachte den Stu-

dierenden das Erfordernis näher, zukünftig aufmerksam(er) mit Stärken und Schwächen 

von Schüler*innen umzugehen und einen differenzierteren Unterricht zu gestalten. 

Der Baustein Didaktik fand in gesamtheitlichen Beurteilungen aller Bausteine posi-

tive Erwähnung. Studierende bewerteten die Möglichkeit der aktiven Teilnahme inner-

halb der Bausteine als positiv. 

Teilnehmende, die Klassenführung als Lieblingsbaustein wählten, begründeten ihre 

Entscheidung mit der Videoauswahl sowie mit den damit erfolgten Best-Practice-Bei-

spielen zur gelungenen Umsetzung einer inklusionsorientierten Klassenführung. Zudem 

wurde innerhalb des Bausteins Klassenführung beispielhaft gezeigt, wie auf unterschied-

liche Arten von Störungen eingegangen werden kann – als nützliche Hinweise für den 
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eigenen zukünftigen Unterricht. Die Studierenden honorierten die Bereitschaft der Lehr-

kraft des Beispielvideos, sich in ihrem Unterricht filmen zu lassen und dieses Material 

zur Verfügung zu stellen. 

Teilnehmende, die den Baustein Sprachbildung als Lieblingsbaustein angaben, be-

gründeten ihre Entscheidung damit, dazu bislang wenig Input innerhalb ihres Studiums 

erhalten zu haben bei gleichzeitiger Hervorhebung der Relevanz des Themas. Neuer In-

put, das Aufzeigen von Sprachbarrieren, ein neuer Blick auf Sprachbewusstsein im Un-

terricht und die Möglichkeit des Perspektivwechsels waren Gründe für die Wahl des 

Bausteins Sprachbildung als Lieblingsbaustein. Offen bleiben Fragen zur Ausgestaltung 

eines sprachbildenden Fachunterrichts. 

3.4 Begründungen für Schwierigkeiten, die einzelne Bausteine bereiteten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Herausfordernde Bausteine 

Im Kontrast zu den Lieblingsbausteinen wurden Teilnehmende gefragt, welche Bau-

steine ihnen Schwierigkeiten bereiteten. Auch hier waren Mehrfachantworten möglich. 

Unter den häufigsten Nennungen waren die Bausteine Diagnostik sowie Klassenfüh-

rung. Die Begründungen der Entscheidungen werden im Folgenden zusammengefasst: 

Teilnehmende, die den Baustein DiMiLL benannten, begründeten ihre Entscheidung 

mit der individuell erlebten fehlenden Konkretheit des Gegenstands. 

Die Wahl des Bausteins Diagnostik erklärten die Teilnehmenden mit der Wiederho-

lung des Stoffes im universitären Kontext. Die Aufgabenstellung, sich selbst bei der Be-

arbeitung der Aufgabe zu filmen und diese Aufnahme hochzuladen, löste bei einigen 

Teilnehmenden ein Gefühl der „Übergriffigkeit“ aus. Zudem wurde die „Zitronen-

Übung“ insofern problematisiert, als dass z.T. die fehlende Umsetzbarkeit der Übungen 

in die Praxis thematisiert wurde. 

Teilnehmende, die Schwierigkeiten mit dem Baustein Didaktik äußerten, begründeten 

ihre Aussage mit einem Selbsttest, bei dem Textausschnitte in ein Raster sortiert werden 

sollen. Das Raster insgesamt wurde zwar als hilfreich, die Umsetzung der Aufgabe je-

doch als zu aufwändig und schwierig beschrieben. 

Schwierigkeiten mit dem Baustein Klassenführung traten durch die im Vorfeld not-

wendige Freigabe von Videos durch eine externe Plattform und die für den Zugriff not-
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wendige Anmeldung auf. Dieser in der aktuellen Bausteinversion veränderte Anmel-

deprozess wurde als langwierig und damit nicht ausreichend planbar in der Bearbeitung 

des Bausteins beschrieben. 

Teilnehmende, die den Baustein Sprachbildung als schwierig empfanden, erklärten 

ihre Entscheidung mit der inhaltlichen Komplexität. 

3.5 Was hat die Teilnehmenden beim Bearbeiten der Bausteine besonders 

beschäftigt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 8: Persönliches thematisches Interesse 

Ein weiterer Impuls an die Teilnehmenden lautete: „Beim Bearbeiten der Bausteine und 

im Anschluss hat mich besonders beschäftigt“. Als Antwort auf diesen Denkanstoß kam 

der Facettenreichtum von Inklusion zur Sprache. Auch die Umsetzung von Sprachbil-

dung im Kontext eines breit aufgestellten Migrationshintergrundes bzw. der Mehrspra-

chigkeit der Schüler*innenschaft wurde als Antwort genannt. Zudem kam die Frage auf, 

wie Diagnostik umsetzbar sei, ohne Prüfungsangst zu befördern. Ein weiterer Aspekt 

bezog sich auf die Überlegungen, wie sich defizitorientierter Unterricht auf die Lehr-

Lernatmosphäre innerhalb der Klasse auswirke oder wie inklusive Konzepte mit der ak-

tuellen Ausstattung der Schulen umgesetzt werden könnten. Weiterhin wurde ange-

merkt, dass die Bausteine zusätzlich zu allen anderen Aufgaben des Unterrichtsalltages 

umgesetzt werden müssten, und es wurde gefragt, wie die Theorien der Bausteine in die 

Praxis transferiert werden könnten. Es wurde auch überlegt, ob inklusiver Unterricht 

möglich oder eine Traumvorstellung sei. 

Die Mehrheit der Teilnehmenden, die auf diese Frage antworteten, würden sich ver-

mehrt mit den Themen Sprachbildung, Klassenführung und Didaktik beschäftigen. Zu 

dieser Frage wurde keine Begründung erbeten; wie auch zu den anderen Fragen nach 

Bearbeitung der Bausteinreihe waren Mehrfachantworten möglich. 
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4 Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Teilnehmenden des Seminars den Lehramts-Master mit 

einer Ausgewogenheit zwischen der Lehrberechtigung für die Grund- und Oberschule 

gut repräsentieren. Überwiegend sind die Fächer Mathematik und Deutsch in Kombina-

tion mit Sachunterricht, Physik und Biologie vertreten, was der Ausrichtung des Gesamt-

projekts geschuldet ist. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass die Themen Inklusion und Sprachbildung inner-

halb des Studiums zwar behandelt werden, jedoch fühlt sich in Bezug auf das eigene 

inklusionstheoretische Wissen nur ca. die Hälfte der Teilnehmenden sicher. Bei Selbst-

einschätzungen zum Wissen im Bereich Sprachbildung geben die Teilnehmenden sogar 

an, sich tendenziell eher nicht sicher zu fühlen. Diese Ergebnisse legen den Schluss nahe, 

dass das Projekt insgesamt dazu beiträgt, eine Lücke innerhalb der Lehrkräftebildung zu 

füllen. 

Die Beurteilung der einzelnen Bausteine5 durch die Teilnehmenden lässt sich wie 

folgt zusammenfassen: Inhaltlich werden die Bausteine als nachvollziehbar eingeschätzt. 

Negative und neutrale Beurteilungen zu der Frage nach der Nachvollziehbarkeit der  

Bausteine fallen gering aus. Die Aufgabenstellungen der jeweiligen Bausteine werden 

überwiegend als verständlich eingestuft. Lediglich für den Baustein Adaptive Klassen-

führungskompetenz sollten weitere Hilfestellungen bzw. Änderungen der Auftragsfor-

mulierungen angedacht werden. Die Frage, ob die Teilnehmenden eine persönliche bzw. 

fachliche Weiterentwicklung durch die Bearbeitung der Bausteine erfahren haben, wird 

größtenteils bejaht. Insbesondere die Bausteine Adaptive didaktische Kompetenz (80 %) 

und Adaptive Klassenführungskompetenz (76 %) werden in diesem Zusammenhang po-

sitiv hervorgehoben. Die von den Dozierenden vorgenommenen Zeiteinschätzungen zur 

Bearbeitung der einzelnen Bausteine sind überwiegend zutreffend. Die vergleichsweise 

große Streuung der zeitlichen Einschätzung des Bausteins Adaptive diagnostische Kom-

petenz lässt darauf schließen, dass die Teilnehmenden auf das experimentelle Design des 

Bausteins im Vorfeld noch mehr vorbereitet werden könnten. Das Feedback zeigt, dass 

die Bausteine in der evaluierten Form in der Lehre eingesetzt werden können, obschon 

es punktuelle Optimierungsmöglichkeiten gibt. 

Aufgrund des im Design-Based Research angelegten Grundgedankens der fortlaufen-

den Weiterentwicklung von Lehr-Lern-Maßnahmen wurden bereits Änderungen der 

Bausteine, resultierend aus dem Feedback der Teilnehmenden, vorgenommen. Diese Än-

derungen können als bereits umgesetzte Implikationen verstanden werden und sind im 

folgenden Abschnitt zusammengefasst. 

5 Implikationen und Transfermöglichkeiten 

Die auf Basis des Feedbacks vorgenommenen Änderungen – im Sinne des DBR-Ent-

wicklungszyklus՚ – werden nachfolgend vorgestellt: 

Der Einführungsbaustein zum DiMiLL wurde in seiner ursprünglichen Form beibe-

halten, da hier keine konkreten Veränderungsimpulse seitens der Studierenden angeregt 

wurden. 

Der Baustein Adaptive diagnostische Kompetenz enthält zwei Übungen; die erste 

(„Zitrone“; siehe auch http://ikkompetenz.thueringen.de/zitronenubung/) entstammt 

dem Themenfeld des interkulturellen Lernens zur Förderung eines bewussten und reflek-

tierten Umgangs mit Stereotypen. Diese Übung wird von den Studierenden kontrovers 

diskutiert. Obschon aus dem Feedback nicht vollständig erschlossen werden kann, ob 

                                                           
5 Das Feedback der Teilnehmenden wurde im Zuge der Weiterentwicklung der Bausteine bereits aufgegrif-

fen und umgesetzt. 
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negative Kritiken unter anderem dem adaptierten digitalen Format (statt des ursprüngli-

chen Präsenzformats) geschuldet sind, ist sie vielfach Anlass zur Erwähnung. Gleichzei-

tig wird ebendiese Übung vielfach positiv von den Studierenden hervorgehoben. Diese 

Reaktion kommt womöglich aufgrund der Abweichung vom „üblichen“ Lehr-Lern-For-

mat in der universitären Lehrkräftebildung zustande, da sie weniger ein Werkzeug der 

Unterrichtsvermittlung darstellt als vielmehr ein Format zur Bewusstmachung eigener 

(möglicher) Vorurteile. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Unterschiedlichkeit ein-

zelner Schüler*innen bzw. Schüler*innengruppen, die im Alltagsgeschehen teilweise als 

homogen wahrgenommen werden, und schafft somit wertvolle Möglichkeiten der Refle-

xion. Kritische Stimmen der Teilnehmenden empfinden diese Übung daher jedoch als 

praxisuntauglich. Diese Übung ist nach wie vor Teil des Bausteins. Je nach Zielstellung 

des eigenen Seminars ist es erforderlich, diese Übung sehr bewusst einzusetzen und ent-

sprechend einzuleiten. 

Eine ähnlich kontroverse Reaktion ruft die zweite Übung des Bausteins Adaptive di-

agnostische Kompetenz hervor. Es gehörte zur Aufgabenstellung, sich beim Bearbeiten 

einer grafischen Merkaufgabe zu filmen und die Daten an die Seminarleitung zu über-

mitteln. Ziel der Übung ist es, ein Negativbeispiel einer Diagnostiksituation zu schaffen, 

in der weder die Zielstellung noch die Ergebnis- und Bewertungsmethode transparent 

gemacht werden – eine Übung, bei der die Teilnehmenden weitestgehend im Unklaren 

darüber gelassen werden, wie mit ihren Daten verfahren wird. Dies ist eine Situation, der 

Schüler*innen in unterschiedlichen Formen teilweise täglich ausgesetzt werden. Die 

Übung dient daher der Bewusstmachung möglicher Problemlagen innerhalb diagnosti-

schen Handelns von Lehrkräften. Die Reaktionen der Teilnehmenden bezüglich dieser 

Übung zeigen einerseits, dass das intendierte Unwohlsein, gleich dem der Schüler*innen 

in ungünstigen Diagnostiksituationen, vermittelt und erlebt werden kann. Andererseits 

zeigt das Feedback ebenfalls, dass diese Übung didaktisch eingebettet werden sollte und 

persönliche Feedbackgespräche nach der Übung unabdingbar sind. Insbesondere in di-

gitalen asynchronen Formaten können die Gespräche über die persönlichen Erfahrungen 

dieser Übungen leichter in den Hintergrund geraten als in Präsenzveranstaltungen. Auf-

grund ihres wertvollen Erfahrungsgehaltes ist diese Übung weiterhin Teil des Bausteins 

Adaptive diagnostische Kompetenz, doch wurde die Darstellungsform der Aufgabe ver-

ändert. Die Übung ist nun eingebettet in ein Instruktionsvideo, das den Ablauf erleichtern 

soll. Eine Transfermöglichkeit wäre für diese Übung, die Gedächtnisleistung auf eine 

Grafik des entsprechenden Fachbereichs zu übertragen. 

Im Baustein Adaptive didaktische Kompetenz wurde die automatisierte Lernerfolgs-

kontrolle einer Zuordnungsaufgabe im Analyseraster dahingehend überarbeitet, dass nun 

ein flexibleres Rückmeldeformat für die Studierenden zur Verfügung steht. Während 

vorher – entgegen der inklusionsorientierten Forderung nach Rückmeldeformaten, die 

nicht ausschließlich auf binären Zuordnungen basieren – lediglich „falsch“ oder „rich-

tig“ als Rückmeldung gegeben wurde, ist das automatisierte Feedback nun facettenrei-

cher und erlaubt mehr Raum zur individuellen Erprobung. 

Der Baustein Adaptive Klassenführungskompetenz wurde in mehrfacher Sicht überar-

beitet. Die Nutzung des Videomaterials ging zu Beginn der Bausteinumsetzung mit ei-

nem vergleichsweise zeitaufwändigen Anmeldeverfahren einher. Die inhaltlichen Erfah-

rungen der Studierenden mit dem Videomaterial waren daher zwar einerseits positiv 

besetzt; der Weg zur Nutzung des Materials rief jedoch vielfach Kritik hervor. Die in 

diesem Themenheft vorgestellte Version (siehe den Beitrag zur „Adaptiven Klassenfüh-

rungskompetenz 2.0“ von Frohn, Mayer & Liebsch in diesem Heft) basiert deshalb auf 

zwei maßgeblichen Änderungen: So wurde zum einen ein barriereärmerer Zugang zum 

Unterrichtsvideo gewählt, der keinen mehrschrittigen und zeitaufwändigen Anmel-

dungsprozess erfordert; zum anderen wurde die dem Baustein zugrunde liegende Theo-

rie erweitert und detaillierter ausgeführt. 
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Da die Bausteine auch weiterhin zum Einsatz kommen und somit Studierende im Rah-

men der Moodle-Evaluation weiterhin Feedback geben, können auch in Zukunft Be-

standteile der Bausteine an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. Es empfiehlt 

sich, zu Beginn der Lehr-Lern-Einheit die Besonderheiten einer Studierendengruppe in 

den Blick zu nehmen, um gegebenenfalls Inhalte oder Vermittlungsformen zu modifi-

zieren und eine bestmögliche Passung zwischen den Bausteinen und der entsprechenden 

Zielgruppe herzustellen. Damit kann die Inklusionsorientierung nicht nur als Lerninhalt, 

sondern auch als eigenes hochschuldidaktisches Vorgehen vermittelt werden. 
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Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag thematisiert die Veränderung der 

intrinsischen Motivation von Lehramtsstudierenden der Primar- und Sekundar-

stufe, bezogen auf deren Beschäftigung mit inklusionspädagogischen Fragestellun-

gen, durch inklusionssensible Lehrveranstaltungen. Es wird dabei den Fragen 

nachgegangen, inwiefern diese intrinsische Motivation durch inklusionssensible 

Lehrveranstaltungen entwickelt bzw. gefördert wird und inwiefern hierbei die 

Wahl des Lehramtsstudienganges der Studierenden von Bedeutung ist. Dabei ste-

hen digitale Lehr-Lern-Einheiten, die im Projekt FDQI-HU entwickelt wurden, im 

Zentrum der Untersuchung. Mittels deskriptiver Auswertung einer quantitativen 

Fragebogenstudie mit einem Prä-Post-Design (n = 74) wird gezeigt, dass Lehr-

amtsstudierende der im Fokus stehenden Lehrveranstaltungen ein hohes Maß an 

intrinsischer Motivation, sich mit inklusionspädagogischen Fragenstellungen zu 

beschäftigen, aufweisen. Allerdings zeigte sich am Ende des Semesters keine Stei-

gerung ihrer diesbezüglichen intrinsischen Motivation. Des Weiteren unterscheidet 

sich diese intrinsische Motivation der Studierenden nach Lehramtsstudiengang. 

 

Schlagwörter: Inklusion; Lehrkompetenz; Heterogenität; intrinsische Motiva-

tion; Lehrerausbildung; Schule und Unterricht 
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1 Über das Projekt 

Das Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der 

Humboldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU)1 verfolgt das Ziel, zukünftige Lehrkräfte 

auf die komplexen Prozesse der Planung, Durchführung und Reflexion von (Fach-)Un-

terricht in inklusiven Settings vorzubereiten. Auf Basis eines „weiten“ Inklusionsver-

ständnisses (Simon, 2019) wurden dafür unter dem Dach der Professional School of 

Education (PSE) an der Humboldt-Universität zu Berlin fachbezogene und fachübergrei-

fende Seminare für die Lehrkräftebildung entwickelt. 

Alle diese Seminare haben das Ziel, zukünftige Lehrkräfte für den Umgang mit hete-

rogenen Lerngruppen zu professionalisieren, wofür eine Reihe von fünf Lehr-Lern-Bau-

steinen konzipiert wurde, die die Bausteine Das Didaktische Modell für inklusives Leh-

ren und Lernen, Adaptive diagnostische Kompetenz, Adaptive didaktische Kompetenz, 

Adaptive Klassenführungskompetenz und Sprachbildung umfasst (zum Inhalt und zur 

Umsetzung der Bausteine siehe die Beiträge „Das Didaktische Modell für inklusives 

Lehren und Lernen (DiMiLL)“ von Liebsch, Marsch & Frohn, „Adaptive diagnostische 

Kompetenz 2.0“ von Gloystein, Liebsch & Bechinie, „Adaptive didaktische Kompetenz 

2.0“ von Frohn, Liebsch & Marsch, „Adaptive Klassenführungskompetenz 2.0“ von 

Frohn, Mayer & Liebsch und „Sprachbildung 2.0“ von Rödel & Mayer in diesem Heft). 

Grundlegende theoretische und seminarpraktische Prinzipien der Bausteine werden 

ausführlich im Editorial von Frohn und Liebsch in diesem Heft dargestellt. 

Die vorliegende Studie beschäftigt sich als Teil der Seminarevaluation mit der Frage, 

inwieweit die Nutzung dieser Bausteine durch die Studierenden zu einer erhöhten intrin-

sischen Motivation, sich mit inklusionspädagogischen Fragestellungen zu beschäftigen, 

führen kann. 

2 Einleitung  

Inklusive Bildung wird definiert als 

„ein systematischer Bildungsansatz für alle Lernenden jeden Alters; Ziel ist es, allen Ler-

nenden zusammen mit ihren Freunden und Gleichaltrigen sinnvolle, qualitativ hochwertige 

Bildungsmöglichkeiten in ihrer lokalen Gemeinschaft zu bieten“ (Watkins, 2017, S. 1). 

Demnach muss eine inklusionsorientierte Lehrkräftebildung darauf abzielen, Lehramts-

studierende darauf vorzubereiten, bei gleichzeitiger Berücksichtigung kooperativer 

Lehr-Lern-Prozesse effektiv auf individuelle Lernbedürfnisse ihrer Schüler*innen ein-

gehen zu können. Um die Umsetzung inklusiver Unterrichtspraktiken in ihrem zukünf-

tigen Unterricht zu ermöglichen, sollten die angehenden Lehrkräfte nicht nur fachliche 

Kompetenzen (z.B. pädagogisches Wissen, Fachwissen, fachdidaktische und diagnosti-

sche Kompetenzen; Hellmich et al., 2016), sondern auch eine passende motivationale 

Orientierung sowie Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, Einstellungen und Werthaltun-

gen (Avramidis & Norwich, 2002; Specht, 2016) entwickeln. 

Im Kontext von inklusiver Bildung zeigen zahlreiche Studien die Einstellungen und 

die Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der (angehenden) Lehrkräften als relevante Fak-

toren für die erfolgreiche Umsetzung (z.B. de Boer et al., 2011; Hellmich et al., 2019; 

Miesera et al., 2018). Neben den Einstellungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

gehört auch die Motivation von (angehenden) Lehrkräften zu den essenziellen Bedin-

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

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

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

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

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

bar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu 
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gungen für die Umsetzung von inklusiver Bildung (Görel, 2019). Allerdings wird ge-

genwärtig die intrinsische Motivation von (angehenden) Lehrkräften in Bezug auf inklu-

sive Bildung kaum betrachtet (Schwab et al., 2017) und bisher selten in die inklusive 

Bildungsforschung einbezogen (Pozas et al., 2022).  

In Anlehnung an Rheinberg und Vollmeyer (2012, S. 16) kann Motivation als „die 

aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewerte-

ten Zielzustand“ definiert werden. Dahingehend kann Motivation als ein zielorientiertes 

Verhalten verstanden werden (Schunk et al., 2014) und umfasst die „Richtung, Ausdauer 

und Intensität“ eines solchen Verhaltens (Rheinberg & Vollmeyer, 2012, S. 13). Im 

Sinne schulischer Inklusion betrifft Motivation der (angehenden) Lehrkräfte zum Bei-

spiel die Fragen: „Aus welchen Gründen beschäftigt sich beispielsweise eine (ange-

hende) Lehrkraft mit inklusionsspezifischen Themen?“ und „Warum würde sich eine 

Lehrperson dementsprechend mehr oder weniger intensiv mit inklusionspädagogischen 

Themen auseinandersetzen?“ In der Motivationsforschung wird zwischen einer extrinsi-

schen Motivation durch äußere Anreize (z.B. Besuch einer inklusionssensiblen Lehrver-

anstaltung, weil sie für den Modulabschluss verpflichtend sind) und einer intrinsischen 

Motivation, welche sich auf einen eigenen, inneren Wunsch, eine bestimmte Tätigkeit 

auszuführen, bezieht (z.B. Beschäftigung mit inklusionspädagogischen Fragestellungen 

aus eigenem Interesse), unterschieden (Görel, 2019; Schiefele & Köller, 2010). Der vor-

liegende Beitrag thematisiert die intrinsische Motivation Lehramtsstudierender, sich mit 

inklusionspädagogischen Fragestellungen zu beschäftigen. 

2 Forschungsstand 

Die Bildungsforschung zeigt, dass motivierte Lehrkräfte ihren Unterricht oft inklusiver 

gestalten als Lehrkräfte, deren Motivation geringer ausgeprägt ist (Dignath et al., 2022). 

Dies wurde im Rahmen verschiedener motivationaler Theorien und Konstrukte wie In-

teresse und intrinsische Motivation untersucht. Unter anderem zeigt eine Studie von    

Pozas et al. (2022) das didaktische und erzieherische Interesse von Lehrkräften als sig-

nifikanten Prädiktor für inklusive Unterrichtsmaßnahmen wie beispielsweise Binnen-

differenzierung. Ferner konnten Hein et al. (2012) einen Zusammenhang zwischen der 

intrinsischen Motivation von Lehrkräften und der Gestaltung eines schüler*innen-

zentrierten Unterrichts aufzeigen. 

Ergebnisse einer internationalen Vergleichsstudie von Hellmich et al. (2016) weisen 

darauf hin, dass deutsche und österreichische Studierende insgesamt eine hohe intrinsi-

sche Motivation haben, sich während ihres Studiums mit inklusionspädagogischen Fra-

gestellungen auseinanderzusetzen. Die Vergleichsergebnisse zeigten darüber hinaus     

jedoch, dass deutsche Studierende eine höhere intrinsische Motivation, sich mit inklusi-

onspädagogischen Fragestellungen zu beschäftigen, aufweisen als österreichische Stu-

dierende. Zudem zeigte eine Studie von Hellmich et al. (2017) keine Unterschiede      

zwischen den Studiensemestern der Studierenden hinsichtlich ihrer intrinsischen Moti-

vation, sich mit inklusionspädagogischen Fragenstellungen zu beschäftigen. Ebenso 

weisen empirische Belege darauf hin, dass Grundschullehrkräfte eine hohe intrinsische 

Motivation für die Beschäftigung mit inklusionspädagogischen Fragestellungen aufwei-

sen. 

Insgesamt werden auf Grundlage aktueller internationaler Studien Zusammenhänge 

der Motivation mit Einstellungen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen angenommen 

(Matheis et al., 2017; Miesera et al., 2021; Schwab et al., 2017). 

Auch wenn verschiedene empirische Befunde nahelegen, dass die Teilnahme an in-

klusionsorientierten Lehrveranstaltungen zu positiveren Einstellungen und hoher Selbst-

wirksamkeitserwartung bezogen auf die Umsetzung inklusiver Pädagogik führen kann 

(z.B. Opalinski & Scharenberg, 2018), gibt es bislang keine Studie, die der Frage nach 
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der Wirkung der Teilnahme an einschlägigen, inklusionspädagogischen Lehrveranstal-

tungen auf die intrinsische Motivation von Studierenden nachgeht. Vor diesem Hin-    

tergrund wird im Rahmen dieser Studie untersucht, ob und inwiefern intrinsische Moti-

vation angehender Lehrkräfte der Primar- und Sekundarstufe, sich mit inklusionspäda-

gogischen Fragenstellungen zu beschäftigen, durch inklusionssensible Lehrveranstaltun-

gen entwickelt werden kann. 

3 Fragestellungen und Hypothesen 

Ziel dieser Studie ist die Untersuchung möglicher Veränderungen der intrinsischen Mo-

tivation von Studierenden, sich mit inklusionspädagogischen Fragenstellungen zu be-

schäftigen, durch inklusionssensible Lehrveranstaltungen im Lehramtsstudium sowie 

die Beantwortung der Frage, inwiefern dabei der Lehramtsstudiengang (Primar- oder 

Sekundarstufe) von Relevanz ist. Auch wenn die Studienlage zur Veränderung der intrin-

sischen Motivation für die Beschäftigung mit inklusionspädagogischen Fragestellungen 

von Lehramtsstudierenden im Rahmen fachspezifischer Lehrveranstaltungen kaum Aus-

sagen hierzu zulässt, untersuchen beispielsweise andere Studien die inklusionsbezoge-

nen Einstellungen von Lehramtsstudierenden (z.B. Opalinski & Scharenberg, 2018; 

Sharma & Nuttal, 2015; Sharma & Sokal, 2015). In Anlehnung an diese Studien wird 

eine insgesamt positive Veränderung hinsichtlich der intrinsischen Motivation für die 

Beschäftigung mit inklusionspädagogischen Fragestellungen erwartet. Es wird außer-

dem eine höhere intrinsische Motivation der Studierenden der Primarstufe im Vergleicht 

zu jenen der Sekundarstufe angenommen, da die Grundschule oft einen Lernort mit he-

terogenerer Schüler*innenschaft darstellt (Opalinski & Scharenberg, 2018). 

4 Daten und Methode 

Die Datenerhebungen (Prä-Post-Design) erfolgten jeweils zu Beginn und Ende des Win-

tersemesters 2021/2022 bzw. des Sommersemesters 2022 in inklusionsorientierten fach-

didaktischen Seminaren (Mathematik, Physik, Biologie) an der Humboldt-Universität zu 

Berlin. Es nahmen 74 Lehramtsstudierende (31 Primarstufe, 45 Sekundarstufe) zu bei-

den Messzeitpunkten an der Studie teil. Die Teilnehmenden wurden in zwei Gruppen 

geteilt, wobei Studierende des Grundschullehramtes zur Primarstufe zählen und Studie-

rende des Lehramtes für Gymnasien, integrierte Sekundarschule und Berufsschulen zur 

Sekundarstufe zusammengefasst wurden. Die Teilnehmenden waren zu 79 Prozent weib-

lich, im Schnitt 29.18 Jahre alt (SD = 6.75) und hatten eine durchschnittliche schulische 

Lehrerfahrung von 2.36 Jahren (SD = 1.09). Im Rahmen dieser Studie wurden die betei-

ligten Lehramtsstudierenden zu Beginn des Seminars gebeten, Angaben über ihr Ge-

schlecht, ihr Alter, ihren Lehramtsstudiengang, ihre Fächerkombinationen sowie ihre 

Fachsemester zu machen. Die Skala für die Erhebung der intrinsischen Motivation der 

Lehramtsstudierenden, sich mit inklusionspädagogischen Fragestellungen zu beschä-  

ftigen, wurde in Anlehnung an Wild et al. (1995) von Görel (2019) entwickelt und         

besteht aus sieben Items (Beispielitem: „Ich bin sehr interessiert daran, mich mit inklu-

sionsspezifischen Unterrichtsmethoden oder -materialen zu befassen.“; αprä-test = .68; 

αpos-test = .81). Gemessen wurden die Antworten mit einer 5-Punkte-Likert-Skala; die 

Antwortmöglichkeiten reichten von 1 („trifft gar nicht zu“) bis 5 („trifft voll zu“). 
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5 Methodisches Vorgehen 

Die Datenanalyse wurde mithilfe des Programms SPSS 27 durchgeführt. Für alle Vari-

ablen wurden Mittelwert und Standardabweichung berechnet. Zur Beantwortung der 

Forschungsfragen wurde eine Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwiederholung durch-

geführt. Abhängige Variablen (Innersubjektfaktoren) waren die zwei Messungen (Prä-

Post-Test) der Selbsteinschätzung zu dem theoretischen Wissen zum Thema Inklusion 

und entsprechende intrinsische Motivation, während der Lehramtsstudiengang (Grund-

schule versus Sekundarschule) die unabhängige Variable (Zwischensubjektfaktoren) 

darstellte. 

6 Ergebnisse 

6.1 Deskriptive Auswertung 

In Tabelle 1 sind die deskriptiven Ergebnisse für die einzelnen Fragebogenitems zu je-

dem der zwei Messzeitpunkte dargestellt. Betrachtet man die Mittelwerte und Stan-

dardabweichungen im Detail, so wird deutlich, dass das theoretische Wissen der befrag-

ten Lehramtsstudierenden zum Thema Inklusion sowie ihre entsprechende intrinsische 

Motivation zu beiden Messzeitpunkten sehr positiv ausgeprägt sind. Besonders die bei-

den Antworten (Prä- versus Post-Test) der Fragebogenskala „Intrinsische Motivation, 

sich mit inklusionspädagogischen Fragenstellungen zu beschäftigen“ liegen deutlich 

über dem theoretischen Skalenmittelwert. 

6.2 Veränderungen der intrinsische Motivation (sich mit  

inklusionspädagogischen Fragenstellungen zu beschäftigen) 

im Semesterverlauf 

Die Ergebnisse der ANOVA mit Messwiederholung zeigte weder einen Haupteffekt    

des Messzeitpunktes (Prä- versus Post-Test) (F(1,70) = .003, p = .957, ηp
2 = .000) noch 

eine Interaktion zwischen Messzeitpunkt und Schulform (F(1,70) = 2.138, p = .148, 

ηp
2 = .030). Es zeigte sich allerdings ein Haupteffekt des Faktors Schulform (Primarstufe 

versus Sekundarstufe) von geringer Effektstärke (F(1,70) = 5.014, p = .028, ηp
2 = .067). 

Die Studierenden des Lehramtes Grundschule wiesen dagegen zum Semesterende eine 

stärker ausgeprägte intrinsische Motivation, sich mit inklusionspädagogischer Fragestel-

lung im Studium auseinanderzusetzen, auf als die Lehramtsstudierenden für die Sekun-

darstufe (Tab. 1). 

Tabelle 1: Deskriptiven Statistiken der einzelnen Variablen. 

 

Skala 

Grundschule Sekundarschule Gesamt 

Prätest Posttest Prätest Posttest Prätest Posttest 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Intrinsische  

Motivation, sich 

mit inklusions-

pädagogischen 

Fragestellungen 

zu beschäftigen 

4.66 .39 4.75 .36 4.51 .57 4.41 .68 4.57 .50 4.55 .58 
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7 Diskussion und Fazit 

Das Ziel der vorliegenden Studie war die Bearbeitung der Fragestellung, inwiefern sich 

die intrinsische Motivation der Lehramtsstudierenden, sich mit inklusionspädagogischen 

Fragestellungen zu beschäftigen, durch den Besuch einer fachspezifischen Lehrveran-

staltung zu inklusionsorientiertem Unterricht verändert. Die Ergebnisse der vorliegenden 

Untersuchung fügen sich passend in die bisherige Befundlage ein. So wurde in anderen 

Studien wiederholt gezeigt, dass Lehramtsstudierende generell eine hohe intrinsische 

Motivation besitzen, sich mit inklusionspädagogischen Fragestellungen zu beschäftigen 

(Hellmich et al., 2016, 2017). Bei ersten deskriptiven Analysen zeigte sich, dass die 

Lehramtsstudierenden in hohem Maße intrinsisch motiviert sind, sich mit inklusionsbe-

zogenen Bildungsthemen auseinanderzusetzen. 

Hinsichtlich der Entwicklung der inklusionsbezogenen intrinsischen Motivation zeigten 

die Ergebnisse keine Veränderungen im Seminarverlauf. Eine mögliche Erklärung für 

dieses Ergebnis ist die Tatsache, dass Lehramtsstudierende bereits vor der Teilnahme an 

der Lehrveranstaltung eine sehr hohe intrinsische Motivation, sich mit inklusionspäda-

gogischen Fragestellungen zu beschäftigen, zeigten, sodass kaum Entwicklungspoten-

zial hinsichtlich dieser intrinsischen Motivation bestand. Darüber hinaus ist es wichtig 

hervorzuheben, dass Einstellungen und Motivation zwei unterschiedliche Konstrukte 

sind, die, obwohl sie theoretisch und empirisch verwandt sind, aus zwei unterschiedli-

chen theoretischen Rahmen stammen. Vor diesem Hintergrund könnte sich eine weitere 

mögliche Erklärung für das Ergebnis der vorliegenden Studie aus der Lernmotivations-

theorie ergeben (Linnenbrink & Pintrich, 2002). Nach dem Catch-(Fang-) und Hold-

(Halte-)-Mechanismus war davon auszugehen (Durik & Harackiewicz, 2007), dass die 

intrinsische Motivation der Lehramtsstudierenden, sich mit inklusionspädagogischen 

Fragestellungen zu beschäftigen, am Anfang ausgelöst und während der Lehrveranstal-

tung gehalten wurde (Bolkan & Griffin, 2018; Lewalter & Geyer, 2009). 

Zudem konnte gezeigt werden, dass Grundschullehramtsstudierende im Vergleich zu 

Lehramtsstudierenden für die Sekundarstufe eine höhere inklusionsspezifische intrinsi-

sche Motivation aufweisen. Dieser Unterschied könnte in der Tatsache begründet sein, 

dass die Sekundarstufe einen Lernort mit stärkeren Selektionsmechanismen darstellt, 

weshalb der Differenzierungsbedarf im Klassenzimmer vergleichsweise geringer sein 

könnte (Scharenberg, 2012). Ferner zeigte eine Studie von Schiefele et al. (2013),        

dass Grundschul- und Sekundarstufenlehrkräfte signifikant unterschiedliche Niveaus 

beispielsweise des fachlichen, didaktischen und erzieherischen Interesses aufweisen. 

Insbesondere Grundschullehrkräfte haben ein höheres erzieherisches Interesse, was wie-

derum einen signifikanten Prädiktor für die Umsetzung von förderlichem Instruktions-

verhalten, wie z.B. Binnendifferenzierung, darstellt.  

Insgesamt ist als eine Limitation der Studie anzumerken, dass die vorliegende Unter-

suchung keine Aussagen über mögliche Kompetenz-, Einstellungs- oder Selbstwirksam-

keitserwartungszuwächse bei den Studierenden erlaubt, da diese Variablen nicht Teil der 

Analyse waren. Des Weiteren bleibt im Rahmen der vorliegenden Untersuchung offen, 

inwiefern die intrinsische Motivation der Lehramtsstudierenden, sich mit inklusionspä-

dagogischen Fragestellungen zu beschäftigen, mit ihren Einstellungen und Selbstwirk-

samkeitserwartungen korreliert oder diese beeinflusst. Zukünftige Forschung sollte da-

nach streben, Längsschnittstudien, z.B. Cross-lagged panel design (Savolainen et al., 

2022) durchzuführen, die die früheren empirischen Ergebnisse testen könnten (Matheis 

et al., 2017; Miesera et al., 2021; Schwab et al., 2017). Weitere forschungsmethodische 

Limitationen ergeben sich zudem aus dem grundsätzlichen Design der Untersuchung 

ohne Kontrollgruppe sowie aus der Stichprobegröße, die sich zwangsläufig aus dem Se-

minar-Setting ergibt. Aufgrund der Stichprobegröße konnten keine weiteren Analysen 

zwischen den verschiedenen Studiengängen der Lehrämter für die Sekundarstufe durch-

https://doi.org/10.11576/dimawe-6444


Pozas & Hundt 122 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 116–124 https://doi.org/10.11576/dimawe-6444 

geführt werden. Eine letzte Limitation besteht darin, dass die vorliegende Studie Selbst-

auskünfte von angehenden Lehrkräften verwendet. Daher können einige Antworten von 

Natur aus empfindlich auf Überschätzung, Unterschätzung oder sozial erwünschte Ant-

worten reagieren. Zukünftige Studien sollten daher in Kombination mit anderen qualita-

tiven Forschungsmethoden (z.B. Interviews) durchgeführt werden. 
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Zum Nachdenken. 

Reflexion über Konzepte, Material und Befunde 

Indizes zur Messung  
adaptiver Lehrkompetenz: 
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Erkenntnisse einer Längsschnittstudie 
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Zusammenfassung: Das Unterrichten heterogener Lerngruppen in Schulen 

wird oft mit dem Anspruch einer gestärkten adaptiven Lehrkompetenz von (ange-

henden) Lehrkräfte verbunden (Brühwiler & Vogt, 2020; Franz et al., 2019; Hardy 

et al., 2019). Für das Konstrukt adaptiver Lehrkompetenz wird im vorliegenden 

Beitrag eine formative Modellierung anhand von Indizes vorgeschlagen. Auf ihrer 

Basis werden das Design eines Testinstruments aus standardisierten Videovignet-

ten und offenen Items (Schmitz, Simon et al., 2020) sowie die Ergebnisse zweier 

empirischer Studien vorgestellt. In einer ersten Studie (N = 435) wurden die Indi-

zes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz einer statistischen Güteprüfung im Hin-

blick auf Multikollinearität und Konstruktvalidität unterzogen. Anhand der Ergeb-

nisse können Multikollinearität ausgeschlossen und die Konstruktvalidität bestärkt 

werden. In einer anschließenden Studie (N = 119) kamen die Indizes zur Anwen-

dung. So wurde anhand einer Längsschnitterhebung unter angehenden Lehrkräften 

im Prä-Post-Vergleichsgruppen-Design die Hypothese geprüft, dass sich ihre adap-

tive Lehrkompetenz durch die Teilnahme an Seminaren zum Thema Unterrichten 

heterogener Lerngruppen steigern lässt (group-by-time interaction). Die Befunde 

belegen einen Anstieg der adaptiven diagnostischen, jedoch keinen der adaptiven 

didaktischen und Klassenführungskompetenz. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; adaptiver Unterricht; Lehrkompetenz; Güte; Va-

lidität; Längsschnittuntersuchung 
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1 Einleitung 

Der heterogenen Konstitution schulischer Lerngruppen wird nicht nur in den wissen-

schaftlichen Diskursen zu Inklusion, sondern auch im Schulalltag sowie in der Bildungs-

politik große Bedeutsamkeit zugesprochen (vgl. Hertel, 2014, S. 30f.; Stebler & Reusser, 

2017, S. 253). Hierbei wird die Heterogenität in Schulklassen nicht etwa als neuartige 

Erscheinung im Sinne einer Abweichung von einer zuvor gegebenen Normalität verstan-

den (vgl. Brügelmann, 2002; Heinzel & Prengel, 2012, S. 1); vielmehr beschreibt sie ein 

perspektivengebundenes Konstrukt: Eine „Lerngruppe [ist; L.S.] jeweils so heterogen, 

wie dort gerade Heterogenität ‚gesehen‘ […] wird“ (Seitz, 2008, S. 193). Die Heteroge-

nität bezieht sich auf die individuellen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen, und die 

hierbei in den Blick genommenen Dimensionen, die im schulischen Lernen direkt und 

indirekt Relevanz entfalten können, sind entsprechend eines weiten Inklusionsverständ-

nisses (Budde & Hummrich, 2015) vielfältig. Sie reichen von tradierten Kategorien wie 

Geschlecht, Alter, familiäre Hintergründe und Migrationsstatus über funktionale Lern-

voraussetzungen wie kognitive und sprachliche Grundlagen, Lernstrategien und -ergeb-

nisse bis hin zu weiteren Schüler*innenmerkmalen wie Neigung, Motivation, soziale 

Kompetenzen und individuelle Erfahrungen (vgl. Hardy et al., 2011, S. 819; Hertel, 

2014, S. 22). 

Die Berücksichtigung dieser Unterschiede in der Gestaltung schulischen Lehrens und 

Lernens stellt besondere Anforderungen an die Lehrkräfte und hiermit an ihre Professi-

onalisierung (vgl. Stebler & Reusser, 2017, S. 253; Warwas et al., 2011, S. 854). So ist 

für den professionellen Umgang mit heterogenen Lerngruppen in einem ersten Schritt 

die Heterogenitätssensibilität (angehender) Lehrkräfte, d.h. die differenzierte und reflek-

tierte Wahrnehmung und Anerkennung lehr- und lernrelevanter Unterschiede in einer 

bestimmten Lerngruppe und Situation (Schmitz, Simon et al., 2020, S. 22), zu fördern. 

Eine ausgebildete Heterogenitätssensibilität wiederum sehen Welskop und Moser (2020) 

als Voraussetzung dafür, dass Lehrkräfte ihre Unterrichtsgestaltung an den individuellen 

Lernvoraussetzungen der Schüler*innen ausrichten können. Dieses Vermögen be-

schreibt die adaptive Lehrkompetenz (vgl. Bohl, 2012, S. 35; Hardy et al., 2019, S. 170; 

Schmitz, 2017). Adaptive Lehrkompetenz findet Ausdruck in der Umsetzung von Maß-

nahmen auf mehreren Ebenen. Zum einen beschreibt die Makroebene die Stufe der Un-

terrichtsplanung. Hier werden die Lehr- und Lerninhalte, -methoden, -medien, und -ma-

terialien in Anlehnung an die Lernvoraussetzungen der Lerngruppe gewählt und 

vorbereitet. Zum anderen bezeichnet die Mikroebene den direkten Kontakt zwischen 

Lehrkraft und Schüler*innen in der Durchführung von Unterricht. Hier werden Lehr-

kraft-Schüler*innen-Kommunikation und -Interaktion so gestaltet, dass sie auf die Vo-

raussetzungen der Lerngruppe eingehen (vgl. Warwas et al., 2011, S. 855). Während also 

die Makroebene eng mit einer umsichtigen Planung des Unterrichts verknüpft ist, erfor-

dert insbesondere die Mikroebene eine Handlungsflexibilität der Lehrkraft in der Durch-

führung (vgl. Brühwiler, 2014, S. 68). Ziel der Adaptionsprozesse auf beiden Ebenen ist 

es, allen Schüler*innen „einen persönlichen Zugang zum Lernen“ (Stebler & Reusser, 

2017, S. 253) und hiermit individuell erfolgreiche Lernprozesse (vgl. Kufner, 2014, 

S. 55) zu ermöglichen. 

Im Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der 

Humboldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU)1 wurden Indizes zur Messung adaptiver 

Lehrkompetenz entwickelt, da die im Projekt konzipierten und eingesetzten Lehr-Lern-

Bausteine vor allem den Aufbau adaptiver Lehrkompetenz vorsehen (zum Inhalt und zur 

                                                           
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 der 

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

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

bar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu 
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Umsetzung der Bausteine siehe die Beiträge „Das Didaktische Modell für inklusives 

Lehren und Lernen (DiMiLL)“ von Liebsch, Marsch & Frohn, „Adaptive diagnostische 

Kompetenz 2.0“ von Gloystein, Liebsch & Bechinie, „Adaptive didaktische Kompetenz 

2.0“ von Frohn, Liebsch & Marsch, „Adaptive Klassenführungskompetenz 2.0“ von 

Frohn, Mayer & Liebsch und „Sprachbildung 2.0“ von Rödel & Mayer in diesem Heft). 

Der vorliegende Beitrag stellt hierzu die Ergebnisse zweier Studien vor. Eine erste Studie 

überprüft die Indizes auf ihre Güte; in einer zweiten kommen diese Indizes zur Anwen-

dung und testen, ob sich die adaptive Lehrkompetenz angehender Lehrkräfte im Zuge 

einer Teilnahme an hochschuldidaktischen Seminaren zum Thema Unterrichten hetero-

gener Lerngruppen steigern lässt. 

2 Adaptive Lehrkompetenz zum Unterrichten heterogener 

Lerngruppen 

2.1 Theoretisch-konzeptionelle Hintergründe adaptiven Lehrens 

Das Konzept des adaptive teaching blickt auf eine lange Tradition zurück; es lässt sich 

bis in die Aptitude-Treatment-Interaction-Forschung der 1970er-Jahre zurückverfolgen 

(vgl. Brühwiler, 2006, S. 430; Martschinke, 2015, S. 17). Corno und Snow definierten 

es als „teaching that arranges environmental conditions to fit learners’ individual differ-

ences“ (1986, S. 621). Zu der Frage, welche konkreten Kriterien adaptives Lehren kon-

stituieren, wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Systematisierungsan-

sätze vorgelegt (exemplarisch Bernard et al., 2017; Hardy et al., 2011; Kufner, 2014; 

Stebler & Reusser, 2017; Wang, 1980; Waxman et al., 1985). Die Ansätze zeichnen sich 

durch eine breite Vielfalt aus (vgl. Hardy et al., 2019), und eine einheitliche Klärung der 

konkreten Ausgestaltung adaptiven Lehrens blieb aus. 

Adaptives Lehren, so sind sich die Autor*innen einig, beschreibt keine feststehende 

Auflistung bestimmter Maßnahmen, sondern zeichnet sich vielmehr durch eine flexible 

Auswahl und Umsetzung passender Maßnahmen aus. „[One] prominent approach con-

ceives of teaching competence as flexible teaching“ (Hardy et al., 2019, S. 181). Brüh-

wiler stellt fest, dass keine einzelne Maßnahme oder Sozialform per se als adaptiv be-

zeichnet werden kann (2014, S. 94), und identifiziert „einzig die Differenzierung und 

Individualisierung” (Brühwiler, 2014, S. 62) als zentrale Strategien. Weiterhin wird das 

Konzept Individuelle Förderung als zentral für adaptiven Unterricht gesehen – wenn-

gleich das Verhältnis der Konzepte Individuelle Förderung und Adaptiver Unterricht je 

nach Autor*in abweichend geordnet wird. Viele verstehen beide Konzepte als verwandt 

(vgl. Bohl, 2012, S. 44; Kufner, 2014, S. 55); manche kategorisieren ersteres als eine 

Variante letzterer (vgl. Klieme & Warwas, 2011, S. 810f.); andere ordnen das Verhältnis 

umgekehrt (vgl. Stebler & Reusser, 2017, S. 254). Adaptives Lehren, so lässt sich zu-

sammenfassen, adressiert die an der jeweiligen Lerngruppe und -situation ausgerichtete 

Auswahl, Kombination und Umsetzung einer breiten Vielfalt (möglicher) Maßnahmen. 

Die Kompetenz des adaptiven Lehrens gilt somit als situations- und individuumsspezi-

fische (vgl. Beck et al., 2008, S. 66) und entfaltet sich im Prozess. 

Die Erfassung der Wirkungen adaptiven Unterrichts steht, wie Hardy et al. (2019) 

belegen, noch am Anfang; sie leiten aus ihrer Metaanalyse methodologische Empfehlun-

gen ab. Bisher haben einige empirische Studien im Zusammenhang mit adaptivem Leh-

ren Steigerungen der Unterrichtsqualität (vgl. Martschinke, 2015, S. 19) und der Lern-

leistungen der Schüler*innen (vgl. Vogt & Rogalla, 2009, S. 1059), unabhängig von 

Leistungsniveau, sozialer Herkunft oder Migrationshintergrund (vgl. Brühwiler, 2014, 

S. 12), festgestellt. Weitere Auswirkungen zeigten sich auf selbstreguliertes Lernen (vgl. 

Brühwiler, 2006, S. 445) und lernrelevante Einstellungen (vgl. Brühwiler, 2014, S. 71). 

Zusätzliche, wenngleich schwerer messbare Effekte wurden in Bezug auf die intrinsische 

Motivation der Schüler*innen oder die Elternbeteiligung vermutet (vgl. Walberg & Paik, 

2000, zitiert nach Brühwiler, 2014, S. 71). Kürzlich präsentierten Brühwiler und Vogt 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6445
https://doi.org/10.11576/dimawe-6437
https://doi.org/10.11576/dimawe-6437
https://doi.org/10.11576/dimawe-6438
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https://doi.org/10.11576/dimawe-6439
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(2020) eine Studie, deren Ergebnisse einen statistisch signifikanten Effekt der adaptiven 

Lehrkompetenz der Lehrperson auf den Leistungszuwachs der Schüler*innen ausweist. 

Dieser Effekt wirke nicht direkt, sondern werde über eine hohe Unterrichtsqualität ver-

mittelt (Brühwiler & Vogt, 2020). 

2.2 Operationalisierung adaptiver Lehrkompetenz in  

(Sub-)Konstruktfacetten 

Hinter der Umsetzung adaptiven Lehrens steht die entsprechende Kompetenz, die Un-

terrichtsplanung und -gestaltung an der Lerngruppe auszurichten. Bislang liegt keine 

einheitliche Modellierung adaptiver Lehrkompetenz vor (vgl. Hardy et al., 2019, S. 184), 

und es gibt „verschiedene Ansätze, wie […] [sie] konzipiert und operationalisiert werden 

kann“ (Brühwiler & Vogt, 2020, S. 120). Beck et al. beschreiben die adaptive Lehrkom-

petenz mit dem Vermögen der Lehrperson, den Unterricht „so auf die individuellen Vo-

raussetzungen und Möglichkeiten der Lernenden anzupassen, dass möglichst günstige 

Bedingungen für individuell verstehendes Lernen entstehen” (2008, S. 47). Hierbei un-

terscheiden sie die Planungs- und Handlungsebene (vgl. Beck et al., 2008, S. 10) sowie 

– in Anlehnung an die von Wang (1980) und Helmke und Weinert (1997) formulierten 

Dimensionen von Lehrerkompetenz – vier Konstruktfacetten: (a) Sachkompetenz als 

reichhaltiges und flexibel einsetzbares Sachwissen, (b) diagnostische Kompetenz zur 

Einschätzung der individuellen Lernvoraussetzungen und -stände der Schüler*innen, 

(c) didaktische Kompetenz als gezielten Einsatz methodisch-didaktischen Wissens und 

(d) Klassenführungskompetenz zur Sicherung einer aktiven und konzentrierten Lernzeit 

(vgl. Beck et al., 2008, S. 41f.). Während die diagnostische und die didaktische Kompe-

tenz stark die Planung adaptiven Unterrichts bestimmen, kommt die Klassenführungs-

kompetenz auf der Handlungsebene zur vollen Anwendung (vgl. Brühwiler, 2014, 

S. 88). Diese Facetten (und ihre Verortung auf Planungs- und Handlungsebene sowie auf 

Makro- und Mikroebene) bilden die Basis der unten vorgestellten Studien (siehe Kap. 4 

und 5). 

Die im Folgenden zugrunde gelegte Operationalisierung adaptiver Lehrkompetenz 

sieht eine Ergänzung der vier Konstruktfacetten um jeweils drei Sub-Facetten vor:    

Kontextbewusstsein, Handlungsflexibilität und Repertoire (vgl. Brodesser et al., 2019, 

S. 192ff.; Frohn et al., 2020, S. 34; Schmitz, Brodesser et al., 2020; Schmitz, Simon et 

al., 2020). Das Kontextbewusstsein meint das Vermögen der Lehrkraft, die grundsätzli-

chen Voraussetzungen für adaptives Lehren zu schaffen, unter anderem eine förderliche 

Kommunikationskultur und Lernatmosphäre. Diese Sub-Facette ist empirisch begründet, 

da in durchgeführten Cognitive Labs mit Lehramtsstudierenden von diesen das Anliegen 

geäußert wurde, die Gestaltung von Rahmenbedingungen mit ins Kompetenzkonzept 

aufzunehmen. Die Handlungsflexibilität bezeichnet das spontane Handeln und Reagie-

ren der Lehrkraft in einer bestimmten Lerngruppe und Situation (vgl. Brühwiler, 2014, 

S. 61–88), und das Repertoire trägt der Planungsebene Rechnung und meint das Wissen 

zu Komponenten und Methoden adaptiven Lehrens für eine zukünftige Anwendung. 

3 Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz 

Im vorliegenden Beitrag wird an diese Operationalisierung adaptiver Lehrkompetenz in 

(Sub-)Konstruktfacetten angeknüpft, indem ein auf ihrer Basis entwickeltes Testinstru-

ment – konzeptionell sowie in seiner Anwendung – vorgestellt wird. Zunächst wird nun 

das Testinstrument in Form von Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz erläutert. 

Anschließend werden die Indizes einer Güteprüfung unterzogen (Studie A) und in einer 

Längsschnitterhebung unter angehenden Lehrkräften eingesetzt (Studie B). Hier wird 

der Frage nachgegangen, ob sich adaptive Lehrkompetenz im Zusammenhang mit der 

Bearbeitung der FDQI-HU-Bausteine durch die Studierenden steigern lässt. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6445
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3.1 Entwicklung und Design des Testinstruments 

Zur Messung der adaptiven diagnostischen und didaktischen Lehrkompetenz sowie der 

adaptiven Klassenführungskompetenz wurde jeweils ein Index gebildet. Das Testinstru-

ment beinhaltet drei Videovignetten und neun offene Items. Pro Facette adaptiver Lehr-

kompetenz (Diagnostik, Didaktik, Klassenführung) wurde den befragten Studierenden 

ein Ausschnitt aus dem Spielfilm Die Klasse (Entre les Murs, Cantet, 2008) vorgeführt. 

Die Ausschnitte zeigen Situationen des Frontalunterrichts einer Schulklasse. Die Schü-

ler*innen weisen deutliche Unterschiede in ihren Lernständen und -präferenzen auf; die 

Situation wirkt angespannt und bietet vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten für adapti-

ves Lehren. Im Sinne der dyadischen Instruktion wurden die Befragten gebeten, sich in 

die Situation von Hospitant*innen zu versetzen und der Lehrkraft im Video (in direkter 

Ansprache) Tipps zu geben. Pro Sub-Facette (Kontextbewusstsein, Handlungsflexibili-

tät, Repertoire) wurde ihnen ein offenes Item präsentiert. Um die Inhaltsvalidität der 

Items zu stärken, lehnt sich ihre Formulierung an Definitionszitate Weinerts (2000) zu 

diagnostischer, didaktischer und Klassenführungskompetenz an. In Cognitive Labs mit 

Lehramtsstudierenden wurden die Item-Formulierungen auf Passgenauigkeit zur Spra-

che der Zielgruppe überprüft und angepasst. Tabelle 1 gibt beispielhaft die Items zur 

Facette Didaktik wieder. 

Tabelle 1: Items zur Erfassung der didaktischen Klassenführungskompetenz, Auszug 

aus dem IHSA-Skalenhandbuch (Schmitz, Simon et al., 2020, S. 60f.) 

Impuls 

Videoimpuls 1: Die Klasse (Entre les Murs, Cantet 2008) 

00:08:14 – 00:10:03 

Inhalt: Die Schüler*innen tragen ihnen unbekannte Wörter  

eines Textes im Plenum zusammen. Sie haben unterschiedli-

che Wissensstände und lachen einander aus. 

Einführung 

Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind Hospitant*in im Unterricht 

von Monsieur Laurent in Frankreich. Sie beobachten seinen 

Unterricht, und er bittet Sie, ihm Tipps zu geben. 

Instruktion 
Bitte beantworten Sie Monsieur Laurents folgende Fragen in 

jeweils wenigen Sätzen oder Stichpunkten. 

Kategorien 

Nein. 

Ich weiß es nicht. 

Ja, und zwar … 

Item 1 

(Kontext- 

bewusstsein) 

Monsieur L.: Das ist die Klasse, die ich gerade unterrichte. 

Bevor wir zum Inhalt kommen: Finden Sie, ich hätte mich an-

ders verhalten sollen? 

Item 2 

(Handlungs- 

flexibilität) 

Monsieur L.: Sie haben hier gesehen, dass die Schüler*innen 

unterschiedliche Wissens- und Lernstände haben. Mein Ziel 

ist es, ihre Lernprozesse individuell zu fördern. Hätten Sie 

diese Textarbeit methodisch-didaktisch anders gestaltet als 

ich? 

Item 3 

(Repertoire) 

Monsieur L.: Ich werde diese Klasse auch im nächsten Schul-

jahr unterrichten. Ganz allgemein für die Zukunft: Wie kann 

ich individuelle Lernprozesse in dieser Lerngruppe prinzipiell 

besser fördern? Haben Sie Ideen, was ich bei der Auswahl von 

Inhalten, Zielen, Unterrichts- und Sozialformen, Materialen 

oder Medien beachten sollte? 
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Somit basiert die vorliegende Operationalisierung des Kompetenzbegriffs zunächst (auf-

grund der Videos) auf der Problem Awareness der Befragten und hieran anschließend 

(aufgrund der offenen Konzeption der Items) auf dem Vermögen, eigene Ideen zu ent-

wickeln und in einem begrenzten zeitlichen Rahmen zu priorisieren und formulieren. 

3.2 Messkonzeption der Indizes 

„Conceptual understanding of […] adaptive teaching varies broadly, encompassing a 

multitude of instructional strategies, approaches, and activities“ (Bernard et al., 2017, 

S. 1). Aufgrund des oben skizzierten Facettenreichtums adaptiver Unterrichtsgestaltung 

(siehe Kap. 2.1) wird für das Konstrukt adaptiver Lehrkompetenz eine formative Model-

lierung gewählt. Denn die Indexbildung erlaubt es, eine Vielfalt unterschiedlicher Di-

mensionen zusammenzuführen (vgl. Badicke, 2017, S. 78ff.; Latcheva & Davidov, 

2014, S. 3; Sischka & Steffgen, 2015, S. 108). Auf Datengrundlage eines Vortests mit 

angehenden Lehrkräften (N = 66) im Jahr 2017 wurde induktiv ein Kategorienschema 

entwickelt, das drei Expert*innen im Rahmen eines Expert*innenverfahrens zur Inhalts-

validierung vorgelegt wurde. Die Expert*innen haben unabhängig voneinander einschlä-

gige Forschungsarbeiten zum Konstrukt adaptiver Lehrkompetenz publiziert. Im Zuge 

eines Validierungsverfahrens wurden ihnen die Operationalisierung in Subkonstruktfa-

cetten und die Kategorien zur Bewertung vorgelegt. Sie gewichteten die Kategorien, je 

nachdem, wie sehr sie ihrer Einschätzung nach adaptivem Lehren entsprachen; zudem 

konnten sie Kategorien hinzufügen, eliminieren und kommentieren. 

Die validierten Kategorien wurden als formative Indikatoren der drei Indizes einge-

setzt. Die Höhe der geschätzten Konstruktausprägung soll zum einen der Vielfalt ange-

sprochener Kategorien und zum anderen der Wichtigkeit entsprechen, die von den Ex-

pert*innen zugesprochen wurde. Daher werden die Indizes als gewichtete Summe der 

Indikatorausprägungen berechnet;2 für die Vergleichbarkeit von Ausprägungen ver-

schiedener Indizes wurde ihre Spannweite auf 0 bis 30 geeicht. Die Indexfunktionen 

sowie Indikatoren-/Kodierschemata können dem IHSA-Skalenhandbuch (Schmitz, Si-

mon et al., 2020) entnommen werden.3 

3.3 Zu den formativen Indikatoren adaptiver Lehrkompetenz 

Die Indizes zu adaptiver diagnostischer, didaktischer und Klassenführungskompetenz 

umfassen jeweils 23 bis 30 Indikatoren. Die Auswahl formativer Indikatoren ist theore-

tisch-konzeptionell zu begründen. Wichtig ist, „dass die unterschiedlichen Facetten eines 

Konstruktes auch durch ein möglichst breites Set an Indikatoren erfasst werden“ (Weiber 

& Mühlhaus, 2014, S. 265), das als nicht austauschbar gilt (vgl. Diamantopoulos & 

Winklhofer, 2001, S. 271; Sischka & Steffgen, 2015, S. 108). Da es sich bei dem Kon-

strukt adaptive Lehrkompetenz um eines handelt, das sich – so wurde im Rahmen der 

Diskussion um theoretisch-konzeptionelle Hintergründe adaptiven Lehrens gezeigt –

durch inhaltlichen Facettenreichtum im Sinne einer Vielfalt gegebenenfalls zu berück-

sichtigender Maßnahmen auszeichnet, bietet sich eine formative Operationalisierung an, 

da Indizes eine Vielzahl und -falt an Dimensionen berücksichtigen (wohingegen Skalen 

eindimensional zu konzipieren wären). Die Verwendung multipler Indikatoren erlaubt 

die Erfassung einer Vielfalt relevanter Aspekte eines theoretischen Begriffs und sucht 

hierdurch die Validität zu stärken (Welpe, 2017). 

Tabelle 2 auf der folgenden Seite gibt Einblick in die Inhalte der formativen Indika-

toren und zeigt einen Auszug aus den Kategorien-/Kodierschemata. Sie nennt für jeden 

Index drei Indikatoren (Spalte 1); das (K), (H) und (R) hinter den Indikatoren gibt an, ob 

                                                           
2 Die Expert*innenmeinung gilt als gängige Form der Gewichtung formativer Indikatoren (vgl. Badicke, 

2017, S. 109). Näheres zum gewichteten Summenindex findet sich in Raithel (2006). 
3 Weitere Hinweise zur Entwicklung des Testinstruments finden sich in Brodesser et al. (2019) und Schmitz, 

Brodesser et al. (2020). 
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sie theoretisch-konzeptionell den Sub-Facetten Kontextbewusstsein, Handlungsflexibi-

lität oder Repertoire zuzuordnen sind.4 Jeder Indikator wird inhaltlich anhand von einer 

Beschreibung und von Ankerbeispielen erläutert (Spalte 2). Die jeweilige Gewichtung 

des Indikators (Spalte 3) entspricht der Bedeutung, die die Expert*innen ihm zugespro-

chen haben, und sie fließt in die Indexberechnung mit ein. Um einen Einblick zu geben, 

wie häufig die befragten angehenden Lehrkräfte diese Indikatoren im Rahmen der Tes-

tung ansprechen, werden prozentuale Häufigkeitsangaben genannt (Spalte 4). Diese Da-

ten entstammen einer Querschnittserhebung unter Lehramtsstudierenden an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin (N = 435) im Jahr 2020. Die Studierenden nahmen hier 

einmal (ohne vorangegangene Intervention) an der Online-Testung teil. Ziel war es, zu 

erfassen, welche Indikatoren aus Studierendensicht wie präsent sind. 

Tabelle 2: Auszug an Indikatoren pro Index mit Gewichtung und prozentualer Häufig-

keit der Nennung (N = 435) (eigene Berechnung) 

Index und Indikatoren 
Beschreibung und  

Ankerbeispiele 

Gewich-

tung 

Häufigkeit 

Nennung 

(N = 435) 

Diagnostik: 

Ursachenforschung (H) 

nach dem Warum fragen, 

Stärken und Schwächen  

ergründen 

4 10 % 

Wertschätzung gegen-

über Schüler*innen (K) 
Respekt zeigen 3 58 % 

Erfassung relevanter 

Hintergrundmerkmale 

(R) 

„systemischen Blick haben“, 

z.B. familiären Hintergrund 

kennen 

2 3 % 

Didaktik: 

Verknüpfung von  

Didaktik und Diagnostik 

(R) 

die Auswahl von Inhalten und 

Materialien an diagnostische 

Erkenntnisse anlehnen, 

Evaluation i.S. von Diagnostik 

ableiten, 

Probleme antizipieren und 

nicht nur hierauf reagieren 

4 12 % 

gezielter Einsatz didakti-

scher Varianten (H) 

mentales Lexikon anbieten, 

Audiomaterial anbieten, 

sprachsensibler Unterricht 

3 10 % 

Individualisierung (R) 

individualisierten Unterricht 

gestalten, 

individuelle Lernziele setzen 

2 14 % 

  

                                                           
4 Bei der Kodierung war diese Zuordnung unerheblich: Die Antworten auf die drei Items einer Facette 

wurden als ein Text gewertet, sodass es keinen Unterschied machte, in welcher Antwort die Befragten 

einen Hinweis gegeben hatten. 
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Index und Indikatoren 
Beschreibung und  

Ankerbeispiele 

Gewich-

tung 

Häufigkeit 

Nennung 

(N = 435) 

Klassenführung: 

Partizipation (R) 

Partizipation der Schüler*in-

nen bei der Auswahl von In-

halten und Methoden 

4 13 % 

optimistische  

Vorannahmen (K) 

nicht mit der Unterstellung be-

ginnen, dass niemand die 

Hausaufgaben gemacht hat, 

davon ausgehen, dass jeder 

Mensch lernen möchte 

3 8 % 

Schaffung von  

Sinnhaftigkeit (H) 

die Vorteile guter Mitarbeit 

erläutern, 

erklären, warum dieser Sach-

verhalt gelernt werden soll 

2 7 % 

4 Zur Güte der Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz 

(Studie A) 

4.1 Forschungsdesiderat 

Auf die Vorstellung der Indizes folgt nun die Darstellung einer ersten Studie zur Gü-

teprüfung der Indizes. Das Anliegen dieser Studie war es, die Indizes zur Messung adap-

tiver Lehrkompetenz zunächst einmal auf ihre Güte hin zu überprüfen, bevor sie an-

schließend zur Evaluation der FDQI-HU-Bausteine (Studie B) eingesetzt wurden.  

4.2 Methodik 

Während bei einer Skala das latente Konstrukt anhand von effect indicators/cause effects 

reflektiert wird, wird es beim Index durch induced indicators/causes formiert (vgl. Lat-

cheva & Davidov, 2014, S. 7f.; Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 256).5 Formative Mess-

modelle stellen entsprechend des regressionsanalytischen Ansatzes eine Linearkombina-

tion der Messvariablen dar (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 256ff.), und es liegt kein 

prüfbares messtheoretisches Modell zugrunde (Welpe, 2017). Folglich ist ein alternati-

ves Vorgehen zur Güteprüfung zu wählen (vgl. Badicke, 2017, S. 147; Diamantopoulos 

& Winklhofer, 2001, S. 271). „[D]as Hauptgütekriterium stellt die theoretische Plausi-

bilität (i.d.R. auf Basis von Expertenmeinungen) dar“ (Welpe, 2017, o.S.). Zudem plä-

dieren Badicke für Transparenz in der Indexkonstruktion (vgl. 2017, S. 83–89) und 

Latcheva und Davidov für eine Prüfung der analytischen Anwendbarkeit (vgl. 2014, 

S. 8), während Weiber und Mühlhaus eine Kollinearitätsprüfung sowie eine Beurteilung 

der Indikator- und Konstruktvalidität vorschlagen (vgl. 2014, S. 266). Bisher sind die 

Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz auf Kriterien der Indexbildung nach Di-

amantopoulos und Winklhofer (2001) überprüft worden; hierbei haben sich ihre Content 

Specification und Indicator Specification als zufriedenstellend erwiesen (vgl. Schmitz, 

Brodesser et al., 2020, S. 126f.). Zuletzt wurden die Kodierschemata genauer ausgear-

beitet und dokumentiert, um die Objektivität in der Datenauswertung sowie die Interra-

ter-Reliabilität zu festigen. Im Rahmen der vorliegenden Studie werden nun zum einen 

eine Kollinearitätsprüfung und zum anderen das korrelative Verfahren zur Konstrukt-

validierung durchgeführt.  

                                                           
5 Eine graphische Darstellung ist Weiber und Mühlhaus (2014, S. 257) zu entnehmen. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6445


Schmitz 133 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 125–146 https://doi.org/10.11576/dimawe-6445 

4.3 Datenerhebung und Stichprobe  

Die hierfür im Folgenden analysierten Daten wurden im Juni und November 2020 online 

anhand des oben beschriebenen Testinstruments unter einem Querschnitt an Lehramts-

studierenden (verschiedener Fächer und Semester) an der Humboldt-Universität zu Ber-

lin erhoben (N = 435). 

4.4 Kollinearitätsprüfung: Datenanalyse und Ergebnisse 

Ein Gütekriterium von Indizes betrifft den Ausschluss von Multikollinearität. Denn da 

formative Indikatoren unterschiedliche Dimensionen indizieren, ist eine hohe lineare 

Abhängigkeit zwischen ihnen auszuschließen (vgl. Sischka & Steffgen, 2015, S. 108; 

Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 259 und 265). Zur Prüfung auf Multikollinearität wurden 

der Korrelationskoeffizient nach Pearson (r) und der Variance Inflation Factor (VIF) 

herangezogen. Tabelle 3 berichtet die jeweils höchsten Werte, die die Indikatoren der 

einzelnen Indizes aufweisen. 

Tabelle 3: Die höchsten Werte des Korrelationskoeffizienten nach Pearson (r) und des 

Variance Inflation Factor (VIF), die die Indikatoren der einzelnen Indizes 

aufweisen (N = 435) (eigene Berechnung) 

Indizes adaptiver Lehrkompetenz R ≤ VIF ≤ 

Diagnostik .534 1.877 

Didaktik .239 1.305 

Klassenführung .235 1.242 

 

In Bezug auf die drei Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz liegen keine Hin-

weise auf Multikollinearität vor, da die Korrelationskoeffizienten unter 0.7 (vgl. Field, 

2018, S. 402) und die Werte des VIF weit unter 10 liegen (vgl. Kutner et al., 2005, 

S. 410). 

4.5 Validitätsprüfung: Datenanalyse und Ergebnisse 

Nachdem das Expert*innenverfahren eingesetzt wurde, um die Inhaltsvalidität der Indi-

zes zu stärken (siehe Kap. 3.2), werden im Folgenden Analysen zu ihrer Konstruktvali-

dität – im Sinne ihrer theoretischen Fundierung (vgl. Moosbrugger & Kelava, 2012, 

S. 16; Schmitt & Gerstenberg, 2014, S. 74) – vorgestellt. „Die Konstruktvalidierung 

kann durch die Bestimmung […] theoretisch bedeutsamer Bezugsmerkmale erfolgen“ 

(Wirtz, 2019). Im Rahmen der Überprüfung konvergenter Validität werden zunächst die 

Hypothesen getestet, dass angehende Lehrkräfte, die (a) Seminare zum Thema schuli-

sche Inklusion besucht haben, (b) ihr theoretisches Wissen zum Thema Inklusion selbst 

hoch einschätzen und (c) bereits schulische Lehrerfahrung angeben, eher hohe Index-

Scores erzielen. Weiterhin empfehlen Diamantopoulos und Winklhofer für die externe 

Konstruktvalidierung von Indizes den Einbezug eines weiteren Tests, der ein theoretisch 

eng verwandtes Konstrukt misst und auf reflektiven Indikatoren basiert (vgl. 2001, 

S. 271). Der im Projekt EKol2 entwickelte Vignettentest von Franz et al. (2018a) erfasst 

die adaptive Handlungskompetenz in heterogenen Gruppen anhand von Skalen. Hierbei 

werden die Ausprägungen der Facetten Diagnostizieren, Differenzieren und Klassenfüh-

rung sowie ein Gesamtwert adaptiver Handlungskompetenz ermittelt.6 Im Folgenden 

wird die Hypothese getestet, dass die Konstruktausprägungen, die per Index und entspre-

chend per Skala gemessen werden, starke Zusammenhänge aufweisen. Zuletzt werden 

                                                           
6 Nähere Informationen zum Vignettentest zur Erfassung adaptiver Handlungskompetenz finden sich in 

Franz (2019), Franz et al. (2019), Franz et al. (2018a) und Franz (2017). 
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im Zuge der divergenten Validitätsprüfung keine Zusammenhänge zwischen den Aus-

prägungen adaptiver Lehrkompetenz, gemessen durch die Indizes, und dem Geschlecht 

oder der Erstsprache angehender Lehrkräfte angenommen. 

Die Merkmale Seminare zum Thema schulische Inklusion, Theoretisches Wissen zu 

Inklusion, Schulische Lehrerfahrung, Geschlecht und Erstsprache wurden jeweils an-

hand eines Single Items erfasst. Für den Vignettentest zur Erfassung adaptiver Hand-

lungskompetenz in heterogenen Gruppen von Franz et al. (2018a) wurde die Kurzskala 

(Franz et al., 2018b), bestehend aus drei Textvignetten mit je vier Items, eingesetzt. Die 

Tabellen 4, 5 und 6 geben einen Überblick über die deskriptive Statistik, und anschlie-

ßend berichtet Tabelle 7 die bivariaten Korrelationen zur Konstruktvalidierung. 

Tabelle 4: Deskriptive Statistik der Indizes adaptiver Lehrkompetenz (N = 435) 

Indizes adaptiver Lehrkompetenz M SD Min Max 

Diagnostik 5.37 3.82 0 20.59 

Didaktik 6.91 3.46 0 19.13 

Klassenführung 6.15 4.01 0 19.81 

 

Die Mittelwerte, die Tabelle 4 berichtet, lassen sich denen gegenüberstellen, die eine 

andere Gruppe an befragten Lehramtsstudierenden (N = 241) der Humboldt-Universität 

zu Berlin im Oktober 2018 im Paper-Pencil-Verfahren erzielte (siehe Schmitz, Brodesser 

et al., 2020). Diese erreichte damals Index-Scores von M = 3.46 (SD = 2.14; Max = 9.48) 

in adaptiver Diagnostik, M = 5.86 (SD = 3.16; Max = 19.96) in adaptiver Didaktik und 

M = 6.52 (SD = 2.68; Max = 13.81) in adaptiver Klassenführung. Die Ausprägung der 

diagnostischen Facette war unter den im Jahr 2018 befragten Studierenden vergleichs-

weise niedrig; die Scores in den Bereichen adaptive Didaktik und Klassenführung hin-

gegen lagen augenscheinlich nah an denen der vorliegenden Befragung. 

Die drei Indizes sind zur Vergleichbarkeit ihrer Ausprägungen normiert (siehe 

Kap. 3.2) und weisen jeweils eine theoretische Spannweite von 0 bis 30 auf. Um den 

maximalen Score von 30 zu erreichen, müssten befragte Studierende in ihren Antwort-

texten alle Indikatoren ansprechen; das gilt aufgrund von deren Anzahl und Vielfalt so-

wie wegen der zeitlichen Begrenzung der Testung jedoch nicht als realistischer An-

spruch. Der in einer Befragung bislang höchst erzielte Score liegt bei Max = 20.59 im 

Bereich adaptive Diagnostik; Ausprägungen von M > 10 werden daher als hoch gewer-

tet, und die vorliegenden Ausprägungen, die die Befragten erzielt haben, sind als mittel 

einzustufen. Im Hinblick auf das Testdesign besagen sie, dass eine befragte Person für 

drei verschiedene, ihr direkt hintereinander präsentierte Unterrichtsettings durchschnitt-

lich mindestens zwei Ideen formulierte, die nach Expert*innenmeinung adaptive Lehr-

kompetenz formieren. 

  

https://doi.org/10.11576/dimawe-6445


Schmitz 135 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 125–146 https://doi.org/10.11576/dimawe-6445 

Tabelle 5: Deskriptive Statistik einiger Kovariate (N = 435) (eigene Berechnung) 

Variable Häufigkeiten 

besuchte Seminare zum 

Thema schulische  

Inklusion 

ja:  

nein:  

93.8 % 

6.2 % 

theoretisches Wissen 

zum Thema Inklusion 

(Selbsteinschätzung) 

keins:  

eher wenig: 

eher viel: 

sehr viel: 

3.2 % 

57.2 % 

36.6 % 

3 % 

schulische  

Lehrerfahrung 

gar keine: 

bis zu einigen Wochen: 

bis zu einigen Monaten: 

bis zu einigen Jahren: 

50.5 % 

26.9 % 

14.3 % 

8.3 % 

Geschlecht 

männlich: 

weiblich: 

divers: 

18.9 % 

79.8 % 

1.4 % 

Erstsprache 

Deutsch: 

eine weitere/andere als 

Deutsch: 

93.8 % 

 

6.2 % 

 

Tabelle 5 charakterisiert die vorliegende Stichprobe im Hinblick auf die Kovariate 

(a) besuchte Seminare zum Thema schulische Inklusion, (b) theoretisches Wissen zum 

Thema Inklusion (Selbsteinschätzung), (c) schulische Lehrerfahrung, (d) Geschlecht und 

(e) Erstsprache. Es zeigt sich, dass die Stichprobe aus Lehramtsstudierenden besteht, die 

in ihrer hohen Mehrzahl weiblich sind, Deutsch als Erstsprache sprechen und bereits 

hochschuldidaktische Seminare zum Thema schulische Inklusion besucht haben. Die un-

gefähre Hälfte der Befragten schätzt ihr theoretisches Wissen zum Thema Inklusion 

selbst als eher gering ein und weist noch keine eigene Lehrerfahrung in der Schulpraxis 

vor. 

Tabelle 6: Deskriptive Statistik der EKol2-Kurzskala (N = 435) (eigene Berechnung) 

EKoL2 Kurzskala 

(Franz et al., 2018a) 
Testformat  M SD 

Diagnostizieren 
1 Textvignette mit  

4 Items 
.41 4.21 1.80 

Differenzieren 
1 Textvignette mit  

4 Items 
-.01 4.04 1.49 

Klassenführung 
1 Textvignette mit  

4 Items 
.08 3.05 1.49 

Gesamtscore 
Summe der Vignetten-

scores 
.38 11.31 3.20 

 

Tabelle 6 berichtet die Ergebnisse im Hinblick auf die EKol2-Kurzskala. Die theoreti-

sche Spannweite der Skalen Diagnostizieren, Differenzieren und Klassenführung beträgt 

0 bis 8, sodass ausgehend vom rechnerischen Skalenmittelpunkt Werte von M > 4 als 

hoch interpretiert werden können. Der theoretische Skalenmittelpunkt des Gesamtscores 

liegt bei 24, sodass Ausprägungen von M > 12 als hoch gedeutet werden. Folglich zeigen 
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die befragten Studierenden eine eher stark ausgeprägte Kompetenz des adaptiven Diag-

nostizierens und Differenzierens sowie eine eher schwach ausgeprägte adaptive Klas-

senführungskompetenz und einen fast mittleren Gesamtscore. 

Tabelle 7: Bivariate Korrelationen zur Konstruktvalidierung (N = 435) 

 Kompetenzscore der Indizes adaptiver Lehrkompetenz 

 Diagnostik Didaktik Klassenführung 

Seminare zu Inklusion .12* .07 .02 

Theoretisches Wissen 

zu Inklusion 
.27** .21** .15** 

Schulische Lehrerfah-

rung 
.20** .15** .17** 

Geschlecht .01 .08 .13* 

Erstsprache .07 .03 .03 

EKol Gesamtscore .19** .23** .19** 

EKol Diagnostizieren .21** .16** .13** 

EKol Differenzieren .11* .15** .19** 

EKol Klassenführung .09 .17** .10* 

Anmerkungen: * p < .05; ** p < .01. 

Die Hypothesen, dass Studierende, die (a) bereits hochschuldidaktische Lehrveranstal-

tungen zum Thema schulische Inklusion besucht haben, (b) ihr eigenes theoretisches 

Wissen zu Inklusion eher hoch einschätzen und (c) bereits schulische Lehrerfahrung auf-

weisen, eher hohe Index-Scores zu den drei Dimensionen adaptiven Lehrens erzielen, 

wurde bestätigt. Die entsprechenden Korrelationen sind bei kleiner Effektstärke signifi-

kant. Eine Ausnahme bildet der Zusammenhang von Seminarteilnahme und adaptiver 

Klassenführungskompetenz. Dieser Befund mag darauf basieren, dass die Klassenfüh-

rung die Handlungsebene adaptiven Lehrens anspricht, während in einer Vielzahl an 

hochschuldidaktischen Lehrveranstaltungen die Planungsebene fokussiert wird. Weiter-

hin treffen die Vorannahmen zu, dass die EKol-Kurzskala (Franz et al., 2018b) zu adap-

tiver Planungskompetenz und die Indizes adaptiven Lehrens sehr eng verwandte Kon-

strukte messen. Die Korrelationen (a) der Skala „EKol Diagnostizieren“ und des Indexes 

adaptiver Diagnostik, (b) der Skala „EKol Differenzieren“ und des Indexes adaptiver 

Didaktik sowie (c) der Skala „EKol Klassenführung“ und des Indexes adaptiver Klas-

senführung sind jeweils bei geringer Effektstärke statistisch signifikant. Der „EKol Ge-

samtscore“ korreliert mit allen drei Indizes ebenfalls bei geringer Effektstärke signifi-

kant. Zuletzt bestätigt sich die Erwartung, dass das Geschlecht und die Erstsprache der 

befragten Studierenden in keinem signifikanten Zusammenhang mit den Ausprägungen 

der Indizes adaptiven Lehrens stehen. Einzig das Geschlecht und der Index adaptiver 

Klassenführung zeigen einen signifikanten Zusammenhang, der keinem Effekt ent-

spricht; die weiblichen Befragten weisen durchschnittlich eine etwas höhere Ausprägung 

auf.7 

                                                           
7 Da es sich bei der vorliegenden Stichprobe um keine echte Zufallsauswahl handelt, liegt der Fokus der 

auch unten stehenden Auswertungen auf den Effektstärken; die Signifikanzwerte werden aus Konventi-

onsgründen angegeben (Pant, 2013). 
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4.6 Einschränkungen der Studie A und Ausblick 

Studie A basierte auf einer Befragung angehender Lehrkräfte (N = 435) im Jahr 2020 

und unterzog die Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz einer weiterführenden 

Güteprüfung. Zunächst konnte anhand von Inter-Item-Korrelationskoeffizienten und 

dem VIF Multikollinearität ausgeschlossen werden. Anschließend wurden die Indizes 

mithilfe eines korrelativen Verfahrens auf ihre Konstruktvalidität überprüft. Anhand von 

Analysen zur konvergenten und divergenten Validität sowie der Berechnung der Zusam-

menhänge zu den Ausprägungen eines Tests, der ein eng verwandtes Konstrukt basie-

rend auf einer reflektiven Modellierung erfasst, wurden die theoretische Fundierung und 

die Konformität der Indizes bestätigt. Hiermit wird zum einen bekräftigt, dass eine Gü-

teprüfung von Indizes im Allgemeinen (anhand einer entsprechenden Auswahl an Ver-

fahren) möglich ist, und zum anderen, dass die Indizes adaptiver Lehrkompetenz ein 

valides Messinstrument darstellen. Eine wichtige Einschränkung dieser Studie liegt in 

der bisher ungeklärten Reliabilitätsfrage. Bisher wurde im Hinblick auf die Indizes zur 

Messung adaptiver Lehrkompetenz keine Prüfung des Gütekriteriums Messgenauigkeit 

vorgenommen. Die Reliabilität von Indizes ließe sich anhand der Test-Retest-Methode 

erfassen (vgl. Weiber & Mühlhaus, 2014, S. 264). Weiterführender Forschungsbedarf 

liegt in der Erhebung entsprechender Daten, um diese Prüfung zu ermöglichen. 

5 Steigerung adaptiver Lehrkompetenz durch  

hochschuldidaktische Seminare (Studie B) 

Nachdem die Indizes zur Messung adaptiver Lehrkompetenz auf ihre Güte hin überprüft 

wurden, finden sie nun Anwendung im Zuge der Evaluation der FDQI-Baustein-Semi-

nare. 

5.1 Forschungsdesiderat 

Adaptive Lehrkompetenz wird anerkannt als anspruchsvolle Aufgabe (vgl. Stebler & 

Reusser, 2017, S. 253), mitunter sogar bezeichnet als „Problem, das gelöst werden muss“ 

(König et al., 2015, S. 378). Man leitet daraus die Notwendigkeit ab, angehende Lehr-

kräfte bereits im Hochschulkontext gezielt zu schulen (vgl. Kopp, 2009, S. 22), und be-

legt in einigen Studien, dass es gelingt, adaptive Lehrkompetenz durch entsprechende 

Qualifizierungsmaßnahmen zu steigern (vgl. Fischer et al., 2014, S. 28; Klieme & War-

was, 2011, S. 813; Vogt & Rogalla, 2009, S. 1057).  

Im Projekt FDQI-HU wurden inklusionsorientierte Lehr-Lern-Bausteine für die 

Hochschullehre (Brodesser et al., 2020) entwickelt, d.h. flexibel einsetzbare Bestandteile 

hochschuldidaktischer Seminare, die angehende Lehrkräfte auf das Unterrichten hetero-

gener Lerngruppen vorzubereiten suchen und auf eine Ausbildung ihrer adaptiven Lehr-

kompetenz abzielen. Eine erste Längsschnitterhebung im Sommersemester 2018, die 

auch die Indizes als Messinstrumente nutzte, wies nur bedingt Effekte der Seminarteil-

nahme auf die adaptive Lehrkompetenz der Lehramtsstudierenden auf (Schmitz, Bro-

desser et al., 2020). 

5.2 Studiendesign 

Die im Folgenden berichtete Studie basiert auf einer Weiterentwicklung des Interventi-

onsansatzes und ist in den MINT-Studienfächern verortet. Sie ist als Befragung ange-

hender Lehrkräfte im Prä-Post-Vergleichsgruppendesign konzipiert. Die Interventions-

gruppe bestand aus Lehramtsstudierenden, die an einem Seminar teilnahmen, das die 

FDQI-Bausteine beinhaltete. Die Vergleichsgruppe unterschied sich insofern, als dass 

die hier teilnehmenden Lehramtsstudierenden zwar an einem Seminar im Kontext Inklu-

sion am Institut für Rehabilitationswissenschaften teilnahmen, hier jedoch die Bausteine 
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nicht behandelt wurden. Im Sinne der internen Validität sollten so die eventuellen Stei-

gerungen adaptiver Lehrkompetenz der Interventionsgruppe in Zusammenhang mit der 

Behandlung der Bausteine gezeigt werden können. 

5.3 Forschungshypothese 

Die Studie prüft im Hinblick auf die Facetten Diagnostik, Didaktik und Klassenführung 

jeweils die Wechselwirkungshypothese, laut derer die Teilnahme an einem Interventi-

onsseminar mit einem steileren Anstieg adaptiver Lehrkompetenz einhergeht als die 

Teilnahme an einem Vergleichsgruppenseminar, in dem diese Intervention nicht statt-

findet (Gruppe x Messzeitpunkt) (group-by-time interaction). 

5.4 Interventionsansatz 

Die Intervention besteht aus (a) der Anwendung einer z.T. modifizierten Version der 

Bausteine, aufbereitet als digitale Selbstlerneinheiten, ergänzt durch (b) die Aufgabe der 

Planung einer inklusiven Unterrichtseinheit mit entsprechender Reflexion. Der Baustein 

Adaptive diagnostische Kompetenz verknüpft theoretische Transferaufgaben mit prakti-

schen Selbsterfahrungsübungen, um die Rolle diagnostischer Verfahren multiperspekti-

visch zu analysieren; der Baustein Adaptive didaktische Kompetenz thematisiert fachdi-

daktische Fragestellungen in Anlehnung an das Didaktische Modell für inklusives Lehren 

und Lernen (DiMiLL) (Frohn, 2017), und der Baustein Adaptive Klassenführungskom-

petenz rahmt die Tradition des Classroom Management mit einer werteorientierten Aus-

richtung.8 Aufgrund der Annahme, dass sich Kompetenzen besonders gut verankern, 

wenn sie auf dem Wege des Selbstlernens erworben werden, wurden die Bausteine als 

Selbstlerneinheiten angeboten. Dieses Format entspricht den theoretisch-konzeptionel-

len Hintergründen adaptiven Lehrens (siehe Kap. 2.1) sowie dem Ansatz offener Items 

im Testinstrument (siehe Kap. 3.1): Da einzelne Maßnahmen der Unterrichtsgestaltung 

nicht per se adaptiv, sondern flexibel je nach Lerngruppe und -situation zu orchestrieren 

und anzuwenden sind, wurde eine individuelle Lösungsfindung der Lehramtsstudieren-

den gefördert. Die Impulsgebung der Bausteine mündete in der Aufgabe, eine Unter-

richtseinheit im Hinblick auf Heterogenität in der Lerngruppe zu planen, vorzustellen 

und in der Gruppe zu reflektieren. Mithilfe von Hospitationen in den Seminaren wurde 

ein Interventionscheck durchgeführt. Die Hospitant*innen sprachen vor der Sitzung mit 

den Dozierenden und notierten, welcher Teil der Bausteine in welcher Form behandelt 

werden sollte und was dem*der Dozierenden hierbei wichtig sein würde zu beachten. 

Dann saßen sie der Sitzung bei und protokollierten. In allen Fällen sahen sie das von den 

Dozierenden als Intervention angestrebte umgesetzt. Im Seminar der Vergleichsgruppe 

fand keine Intervention statt, das heißt, hier wurden die Bausteine nicht behandelt. Ihre 

Seminarinhalte entsprachen dem Veranstaltungstitel „Grundlagen der Heilpädagogik 

und Inklusiven Pädagogik“. 

5.5 Datenerhebung und Stichprobe 

Die Datenerhebung fand im Wintersemester 2020/21 an der Humboldt-Universität zu 

Berlin im Online-Format statt. Der Prä-Test wurde zu Semesterbeginn im November 

2020 und der Post-Test zu Semesterende im Februar 2021 erhoben. Die Interventions-

gruppe bestand aus den teilnehmenden Lehramtsstudierenden der Seminare „Adaptiv 

kompetent Entwicklung und Lernen begleiten“ (Institut für Rehabilitationswissenschaf-

ten), „Digitale Medien als Tor zu inklusiven Lernsettings im Mathematikunterricht der 

Grundschule“ (Institut für Mathematik für die Primarstufe) und „Spezielle Themen des 

Physikunterrichts“ (Institut für Physik). Die Vergleichsgruppe umfasste die (Lehramts-) 

                                                           
8 Nähere Informationen zu den Bausteinen sowie das Lehr-Material können über das Projekt FDQI-HU 

oder die Autorin erfragt werden. 
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Studierenden der Vorlesung „Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik“ 

(Institut für Rehabilitationswissenschaften). Insgesamt nahmen 317 Studierende an der 

Befragung teil. Zu beiden Messzeitpunkten wurden insgesamt 431 vollständig ausge-

füllte Fragebögen generiert; 279 Fragebögen wurden zur Prä-Messung ausgefüllt und 

152 zur Post-Messung. 119 Befragte nahmen an beiden Messungen teil; hiervon gehör-

ten 95 zur Interventions- und 24 zur Vergleichsgruppe.  

5.6 Datenanalyse und Ergebnisse 

Zur Messung der adaptiven Lehrkompetenz der Befragten wurden die drei Indizes ein-

gesetzt. Zunächst wurde zur Überprüfung einer Steigerung der adaptiven diagnostischen, 

didaktischen und Klassenführungskompetenz je eine mixed ANOVA durchgeführt. Die 

BDI-Werte waren laut Shapiro-Wilk-Test für acht von den zwölf Gruppen normalverteilt 

(p > .05), und Homogenität der Fehlervarianzen zwischen den Gruppen war gemäß dem 

Levene-Test für alle Variablen erfüllt (p > .05). Die Ergebnisse im Bereich adaptiver 

diagnostischer Lehrkompetenz zeigten einen statistisch signifikanten Interaktionseffekt 

zwischen der Zeit und den beiden Untersuchungsgruppen (F(1, 113) = 5.01, p < .05, par-

tielles η² = .04). Die Daten zur Facette Didaktik hingegen wiesen keinen signifikanten 

Interaktionseffekt auf (F(1, 114) = .51, p = .477, partielles η² = .004). Auch im Be-   

reich adaptiver Klassenführungskompetenz trat kein signifikanter Interaktionseffekt auf 

(F(1, 111) = .32, p = .575, partielles η² = .003). Im Bereich Klassenführung gab es – je-

weils einzeln betrachtet – signifikante Haupteffekte der Zeit (F(1, 111) = 3.97, p < .05, 

partielles η² = .04) und der Gruppenzugehörigkeit (F(1, 111) = 4.69, p < .05, partielles 

η² = .04). Folglich wurde die Wechselwirkungshypothese, dass die Teilnahme am Inter-

ventionsseminar mit einem steileren Anstieg adaptiver Lehrkompetenz einhergeht als 

die Teilnahme an einem Vergleichsgruppenseminar, einzig bestätigt im Hinblick auf die 

Facette Diagnostik. 

Tabelle 8 auf der folgenden Seite berichtet weitere statistische Kennwerte und stellt 

die Veränderung(srichtung) der Mittelwerte von Interventions- und Vergleichsgruppe zu 

beiden Messzeitpunkten dar. Pro Gruppe im Prä-Post-Vergleich wurde Cohens d berech-

net; zudem stellt „the effect size for the independent groups pretest-posttest (dIGPP)“ 

nach Morris und DeShon (2002) in Anlehnung an Becker (1988) die Effektstärke zwi-

schen den Gruppen im Zeitverlauf dar. 

Der Mittelwert, den die Interventionsgruppe im Bereich Diagnostik im Post-Test er-

zielte (M = 8.84), war im Zuge der Seminarteilnahme um zwei Indexpunkte angestiegen, 

was einem kleinen, fast mittleren Effekt entspricht (d = .48). Der Mittelwert der Ver-

gleichsgruppe hingegen sank um .14 Indexpunkte. Stellt man diese beiden Mittelwert-

differenzen einander gegenüber, so zeigt sich ein kleiner, annähernd mittlerer Effekt 

(dIGPP = .45). Im Bereich der Didaktik sind die Mittelwerte zur Prä-Messung von In-

terventions- (M = 7.96) sowie Vergleichsgruppe (M = 6.75) im Vergleich mit denen der 

Diagnostik und Klassenführung die höchsten. Hier stieg der Mittelwert der Interventi-

onsgruppe mit der Seminarteilnahme um 1.12 Indexpunkte an, was auch nach Cohens 

Interpretationsstandards einem kleinen Effekt entspricht (d = .28). Die Gegenüberstel-

lung der Mittelwertveränderungen beider Untersuchungsgruppen verzeichnet jedoch 

keinen Effekt (dIGPP = .11). In Bezug auf die adaptive Klassenführungskompetenz 

stieg der Mittelwert der Interventionsgruppe von Prä- zu Post-Messung um .56 Index-

punkte und jener der Vergleichsgruppe um einen Indexpunkt an. Dieser vergleichsweise 

hohe Mittelwertanstieg der Vergleichsgruppe entspricht einem kleinen Effekt (d = .33). 

Zwischen den Gruppen im Zeitverlauf zeigte sich kein Effekt (dIGPP = -.19).  
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Tabelle 8: Indizes adaptiver Lehrkompetenz: Vergleich der Interventions- mit der Ver-

gleichsgruppe im Längsschnitt (eigene Berechnung) 

Indizes  

adaptiver Lehrkompetenz 
Min Max SD M Ver. d dIGPP 

Diagnostik        

Interventions-

gruppe (N = 92) 

Prä  0 16.99 4.11 6.84 
 .49 

.45 
Post  .98 17.97 4.16 8.85 

Vergleichsgruppe 

(N = 23) 

Prä 0 11.76 3.68 5.77 
 .04 

Post 0 14.38 3.59 5.63 

Didaktik        

Interventions-

gruppe (N = 95) 

Prä  1.3 19.13 3.97 7.96 
 .28 

.11 
Post  .87 20.43 4.14 9.08 

Vergleichsgruppe 

(N = 21) 

Prä 1.74 12.17 2.79 6.75 
 .16 

Post 1.3 13.91 3.14 7.23 

Klassenführung        

Interventions-

gruppe (N = 89) 

Prä  0 19.21 3.23 6.57 
 .15 

-.19 
Post  1.2 14.41 3.13 7.13 

Vergleichsgruppe 

(N = 24) 

Prä 0 11.4 2.73 5.03 
 .33 

Post 0 12 3.31 6.03 

Anmerkungen: Ver. = Veränderungsrichtung, d = Effektstärke innerhalb der Gruppe, dIGPP = Effekt-

stärke zwischen den Gruppen im Zeitverlauf (Morris & DeShon, 2002, S. 108). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Blick auf die Effektstärken die obigen 

Befunde der ANOVA bestätigt: Die Teilnahme am Interventionsseminar geht nicht mit 

einer Steigerung adaptiver Lehrkompetenz in den Bereichen Didaktik und Klassenfüh-

rung, jedoch mit einer Steigerung in der Diagnostik einher. Das mag vor allem darin 

begründet liegen, dass das Konzept der Interventionsseminare der vorliegenden Studie 

(vgl. Kap. 5.2) die Ausbildung adaptiver Lehrkompetenz auf Planungsebene fokussiert. 

Während die Diagnostik hier (auch) verortet ist, spricht die Facette Klassenführung ins-

besondere die Handlungsebene an. Zudem ist die Diagnostik stärker auf der Makroebene 

einzuordnen, wohingegen die Klassenführungskompetenz eindeutiger die Mikroebene 

betrifft. In den Interventionsseminaren wurde im Einklang mit der Planungskompetenz 

insbesondere der Blick auf die Makroebene gerichtet, während Szenarien der Mikro-

ebene, die individuell flexibles Handeln erfordern, in theoretisch basierten Seminaren 

nur sehr eingeschränkt zu erproben sind. Die Didaktik weist Schnittstellen zu allen Be-

reichen – Planungs- und Handlungs- sowie Makro- und Mikroebene – auf. Zudem wurde 

zum Bereich Didaktik festgestellt, dass die Befragten bereits zum Prä-Test relativ hohe 

Ausprägungen erzielten. Auch weitere Studien kamen zu dem Schluss, dass die didakti-

sche Facette bei angehenden Lehrkräften oft bereits vergleichsweise weit ausgebildet ist 

(vgl. Bischoff et al., 2005, S. 382 und 390). Didaktische Themen sind bereits ausgewie-

sene Inhalte im Bachelorstudium sowie im Großteil der Master-Lehrveranstaltungen. 

Das mag ein Grund dafür sein, dass das vorliegende Interventionskonzept hier keine sig-

nifikanten Steigerungen bewirkte. 
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5.7 Einschränkungen der Studie B und Ausblick 

In Studie B kamen die Indizes zur Messung adaptiver diagnostischer, didaktischer und 

Klassenführungskompetenz in einer Längsschnitterhebung unter angehenden Lehrkräf-

ten (N = 119) zur Anwendung. Im Prä-Post-Vergleichsgruppendesign wurde die Hypo-

these geprüft, dass Studierende, die an einem Seminar mit Intervention teilnehmen, einen 

steileren Anstieg adaptiver Lehrkompetenz verzeichnen als die, die an einem Seminar 

ohne Intervention teilnehmen. Die Prä-Messung fand vor und die Post-Messung nach 

dem Seminar statt, und die Intervention basierte auf einer Vermittlung „[i]nklusionsori-

entierter Lehr-Lern-Bausteine“ (Brodesser et al., 2020) im Selbstlernkonzept und in Ver-

bindung mit einer Unterrichtsplanungsaufgabe. Die Daten wurden anhand einer mixed 

ANOVA sowie der Ermittlung von Effektstärken ausgewertet. Die Ergebnisse bestätigen 

die Hypothese im Hinblick auf die Facette Diagnostik, nicht aber auf die Facetten Di-

daktik und Klassenführung. Grund für diesen Befund kann sein, dass das Interventions-

seminar die Planungs- und Makroebene adaptiven Handelns fokussiert, während die 

Klassenführung insbesondere auf Handlungs- und Mikroebene angesiedelt ist. Weiter-

führender Forschungsdarf liegt somit in der Konzeption und Erprobung eines Interven-

tionsansatzes, der die praktische Erfahrung in Unterrichtssettings beinhaltet. Auch in   

ergänzenden qualitativen Interviews (N = 3) mit Studierenden, die am Interventionsse-

minar teilgenommen hatten, wurde der Wunsch nach Praxiserfahrung explizit geäußert.9 

Als methodische Einschränkungen der vorliegenden Studie B gelten ein möglicher Er-

müdungs- und Erinnerungseffekt der Befragten zum zweiten Testzeitpunkt sowie die 

Stichprobengröße, deren Ausbau in zukünftigen Erhebungen eine Erhöhung der Test-

stärke bedeuten würde. 

6 Fazit  

Die Gestaltung schulischen Unterrichts mit heterogenen Lerngruppen stellt besondere 

Anforderungen an (angehende) Lehrkräfte und ihre Professionalisierung. Hierbei gilt die 

adaptive Lehrkompetenz als essenziell. Sie meint das Vermögen der Lehrkraft, den Un-

terricht an die individuellen Lernvoraussetzungen und -möglichkeiten der Schüler*innen 

anzupassen (vgl. Bohl, 2012, S. 35; Hardy et al., 2019, S. 170; Schmitz, 2017). Ein Blick 

auf die theoretisch-konzeptionellen Hintergründe adaptiven Lehrens zeigte die Breite 

des Spektrums an möglichen Konzeptualisierungen, Kriterien, Maßnahmen und Metho-

den adaptiver Unterrichtsgestaltung. So ist nicht einheitlich konkretisiert, wie adaptives 

Lehren umzusetzen ist; vielmehr sind Maßnahmen je nach spezifischer Lerngruppe und 

-situation auszuwählen und zu verknüpfen (vgl. Beck et al., 2008, S. 66; Brühwiler, 

2014, S. 62 und 94). Mit Blick auf den Facettenreichtum adaptiver Unterrichtsgestaltung 

wurde für die entsprechende Kompetenz eine formative Modellierung gewählt. Denn 

Indizes ermöglichen die Zusammenführung einer Vielfalt an Konstruktdimensionen. 

Die vorliegende Operationalisierung des Konstruktes adaptiver Lehrkompetenz greift 

die Facetten Diagnostik, Didaktik und Klassenführung nach Beck et al. (2008) auf und 

ergänzt sie durch je drei Sub-Konstruktfacetten: Kontextbewusstsein, Situationsspezifik 

und Repertoire. Das Testinstrument beinhaltet pro Facette eine Videovignette und pro 

Sub-Facette ein offenes Item mit dyadischer Instruktion. Diese Operationalisierung des 

Kompetenzbegriffs nach Weinert (2000) erfasst die Problem Awareness der Befragten 

und hieran anknüpfend das Vermögen, eigene Ideen zu generieren. Die induktiv aus den 

                                                           
9 Zur Stärkung der internen Validität der Studienergebnisse, das heißt, zur Klärung der Annahme, dass die 

Veränderungen der Ausprägungen adaptiver Lehrkompetenz in der Interventionsgruppe mit der Behand-

lung der Bausteine in Zusammenhang gebracht werden dürfen, wurden im Anschluss ans Seminar ergän-

zende leitfadengestützte Interviews mit Teilnehmenden durchgeführt. Hier wurde gefragt, wie das Semi-

nar, die Bausteine und das Testinstrument wahrgenommen und eingeschätzt wurden und worauf die 

Studierenden selber eine Veränderung ihrer eigenen adaptiven Lehrkompetenz zurückführen würden. 
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Antworten einer Vorstudie gebildeten und im Expert*innenverfahren validierten Kate-

gorien wurden als formative Indikatoren eingesetzt, und es wurden drei gewichtete Sum-

menindizes zur adaptiven diagnostischen, didaktischen und Klassenführungskompetenz 

gebildet. Laut Messkonzeption erzielen die Befragten eine hohe Ausprägung, die meh-

rere Dimensionen anführen sowie jene nennen, die von den Expert*innen als wichtig 

eingestuft wurden. Die obige Veranschaulichung einer Auswahl an Indikatoren, ihrer 

Beschreibungen/Ankerbeispiele und der Häufigkeiten ihrer Nennungen in einer Befra-

gung (N = 435) (siehe Kap. 3.3 / Tab. 2) gab einen inhaltlichen Einblick, wie angehende 

Lehrkräfte vorschlagen, adaptives Lehren umzusetzen. 

Eine erste Studie A (N = 435) unterzog die Indizes einer weiterführenden Güteprü-

fung. So wurden zum einen Multikollinearität ausgeschlossen und zum anderen mithilfe 

des korrelativen Verfahrens die Konstruktvalidität bestätigt. In einer Studie B (N = 119) 

wurden die Indizes in einer Längsschnitterhebung unter angehenden Lehrkräften einge-

setzt. In Bezug auf die Facette Diagnostik bestätigte sich die Wechselwirkungshypo-

these, dass sich die adaptive Lehrkompetenz mit der Teilnahme an einem Interventions-

seminar steigern lässt. Führt man die Befunde beider Studien zusammen, so kristallisiert 

sich ein besonderer Stellenwert der Facette Klassenführung heraus. Im Zuge der konver-

genten Korrelationsanalysen in Studie A war der Zusammenhang von der Ausprägung 

des Indexes adaptiver Klassenführung und dem Merkmal, ob die befragten Studierenden 

bereits (weitere) Seminare zum Thema Inklusives Unterrichten besucht haben, nicht sig-

nifikant. Die Ausprägung der Facetten Didaktik und Diagnostik hingegen war höher, 

wenn die Befragten (weitere) Seminare besucht hatten. Und in Studie B ließ sich die 

Klassenführungskompetenz nicht durch die Teilnahme an einem bestimmten konzipier-

ten Seminar erhöhen. Diese Befunde beider Studien bekräftigen die Annahme, dass die 

Ausbildung einer adaptiven Klassenführungskompetenz besonderen Bedarf in Form von 

Praxiserfahrung aufweist. In weiterführenden Forschungen bietet es sich an zu prüfen, 

ob die Kompetenz adaptiver Klassenführung steigerungsfähig ist, wenn theoretisch fun-

dierte Seminare durch praktische Anteile ergänzt werden. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt für zukünftige Forschung liegt in der jeweiligen fach-

lichen Ausgestaltung der Facette adaptive Sachkompetenz und in ihrer Aufnahme in die 

Seminargestaltung sowie in das Testinstrument. Gäbe es auch einen Index adaptiver 

Sachkompetenz, so ließe sich, da die Indexbildung eine vollumfängliche Erfassung von 

Konstruktfacetten verlangt (vgl. Albers & Götz, 2006, S. 671; Welpe, 2017, S. 1), auch 

ein Gesamtindex adaptiver Lehrkompetenz bilden. 
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