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Pech et al. (2017) verweisen darauf, dass die Entwicklung einer inklusiven (Fach-)Didaktik 
noch nicht als abgeschlossen gelten kann und dass es erste Entwürfe inklusiver (Fach-)Didaktik 
zu diskutieren und empirisch zu überprüfen gilt. Demgegenüber beschreibt Ziemen die 
inklusive Didaktik zunächst als „Allgemeine Didaktik, die Gültigkeit für alle Kinder und 
Jugendliche unabhängig von ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten 
beansprucht“ und sich „auf die Gesamtorganisation des Lehrens und des Lernens“ sowie „auf 
Bildung, Erziehung, Dialog, Kommunikation und Kooperation“ bezieht (Ziemen, 2017, S. 
107). Da „die Berücksichtigung jeglicher Heterogenitätsdimensionen im Unterricht bei der 
Planung und Durchführung von Unterricht“ (Grosche, 2015, S. 35) für die inklusive Didaktik 
von besonderer Bedeutung ist, setzt diese einen „bewussten und reflektierten Umgang mit der 
Heterogenität des Lernens“ sowie mit „Entwicklungs- bzw. Sozialisationsbedingungen 
insgesamt“ voraus und muss „mit milieu-, kultur-, geschlechtssensibler Pädagogik verknüpft 
gedacht werden“ (Seitz, 2011, S. 51). Dabei nehmen Lehrkräfte „nicht vermeintliche spezielle 
Bedarfe von ‚besonderen Kindern‘ in den Blick, sondern […] grundlegende Fragen von Lehr-
/Lernprozessen unter dem Fokus, die prinzipielle Verschiedenheit der Lerner_innen 
anzuerkennen“ (Korff, 2015, S. 53). Um dies zu gewährleisten, sind im Unterricht unter 
anderem adaptive, inklusionspädagogische Grundprämissen berücksichtigende Strategien 
notwendig (vgl. Simon 2015), die wiederum mit entsprechenden Facetten adaptiver 
Lehrkompetenz einhergehen. 

Ein solches inklusionsdidaktisches Handeln basiert einerseits auf Ergebnissen einer 
„formativen, inklusiven didaktischen Diagnostik (Prengel, 2016), die sich von klassischer 
Diagnostik kritisch abgrenzt und differenzierte, lernförderliche Formen der 
Leistungsbewertung und Rückmeldung unterstützt“ (Geiling & Simon, 2017, S. 103). 
Andererseits ist es ko-konstruktiv, da inklusiver Unterricht multiprofessionell geplant, 
durchgeführt und reflektiert werden soll und die Lernenden als Expert*innen ihres eigenen 
Lernens aktiv mit einbezogen werden sollen (Seitz & Scheidt, 2012). Die inklusive (Fach-
)Didaktik ist u.a. in Bezug auf Themen und Inhalte des Unterrichts durch das 
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Spannungsverhältnis von Individualisierung (z.B. durch Binnendifferenzierung) und 
Gemeinsamkeit (z.B. durch kooperatives Lernen) geprägt. Beide Aspekte gilt es, balancierend 
sowie kritisch-reflexiv zu berücksichtigen (Häcker, 2017; Kullmann, Lütje-Klose & Textor, 
2014, S. 91), um den Ansprüchen der Inklusion bzw. der Inklusiven Pädagogik gerecht zu 
werden. Ein weiteres bedeutsames Spannungsverhältnis, das potenziell zu paradoxen 
Anforderungen im professionellen Handeln führt (bspw. Selektion vs. Förderung, Teumer, 
2012) und (fach-)didaktisch relevant ist, ist etwa das der Leistungsorientierung und 
Differenzherstellung. 

Eine allgemeine inklusive Didaktik kann als wichtige Grundlage für inklusive Fachdidaktiken 
angesehen werden. Entsprechend wirken sich die Diskussionen um erstere in den letzten Jahren 
immer stärker auf die fachdidaktischen Diskurse aus. Andererseits hat z.B. die empirische 
Studie zur inklusiven Sachunterrichtsdidaktik von Seitz (2005) die Diskussionen um eine 
allgemeine inklusive Didaktik massiv angeschoben. Wie im Didaktischen Modell für 
inklusiven Lehren und Lernen dargestellt, prägen die Prozessmerkmale Partizipation, 
Kommunikation, Kooperation und Reflexion maßgeblich den Charakter einer inklusiven (Fach-
)Didaktik und konkretisieren diesen. 
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