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Das Projekt FDQI-HU-MINT
Das Projekt „Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an derHumboldt-Universität zu Berlin – Schwerpunkt MINT-Fächer“ (FDQI-HU-MINT) als Nachfolgervon FDQI-HU (2016-2019) ist ein interdisziplinäres Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk,das auf die Qualifizierung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer für die Herausforderungen iminklusiven naturwissenschaftlichen Schulunterricht abzielt. Unter dem Dach der ProfessionalSchool of Education (PSE) entwickeln, erproben und evaluieren Wissenschaftler*innen ausdrei Fachdidaktiken (Biologie, Mathematik, Physik) und den„Querlagen“ Rehabilitationswissenschaften, Sprachbildung und digitale MedienbildungHochschulseminare für zukünftige Lehrkräfte, um die adaptive Lehrkompetenz und diejeweilige Fachkompetenz mit dem Fokus auf inklusive Lehr-Lern-Prozesse zu steigern. Hierfürsollen insbesondere die Lehr-Lern-Labore, die in den genannten Fächern zur Verfügungstehen, genutzt werden. Zur Darstellung des momentanen Entwicklungsstandes werdennachfolgend (1) die Teilprojekte, (2) die interdisziplinäre Seminarentwicklung mit Fokus aufadaptive Lehrkompetenz und Lehr-Lern-Labore und (3) die Evaluation dargestellt.Abschließend werden (4) die Dissertationsvorhaben aus den Fächern Biologie, Mathematikund Physik skizziert.

1. Die Teilprojekte von FDQI-HU-MINT
Das Projekt FDQI-HU-MINT besteht aus zwei Teilprojekten (TP): Im ersten TP ist dieWeiterentwicklung und Analyse inklusionsorientierter Hochschulseminare durch dieZusammenarbeit von Fachvertreter*innen der Biologie, Mathematik und Physik mitExpert*innen der sogenannten Querlagen (Digitale Medienbildung, Sprachbildung,Rehabilitationswissenschaften) gebündelt; das zweite TP leistet als zentraleKoordinierungsstelle wissenschaftliche Evaluations-, Koordinations- undDisseminationsprozesse im Sinne einer gestaltenden und intervenierenden Begleitforschung.Beide Teilprojekte sind unmittelbar miteinander verknüpft, wie Abbildung 1 verdeutlicht:

Verena Maar vertritt im Projekt aktuell die Querlage Sprachbildung. Sie
arbeitet intensiv mit den Fachdidaktiker*innen und den Vertreter*innen der
anderen Querlagen zusammen, um diese Perspektive vor allem bei der
Seminarentwicklung zu stärken. Über die Bedeutung von FDQI schreibt sie:
„Der Ansatz von FDQI bietet die optimalen Rahmenbedingungen, um
multiprofessionelles Zusammenarbeiten mit unterschiedlichen Akteur*innen
zu ermöglichen und so die unterschiedlichen Perspektiven der verschiedenen
Disziplinen gewinnbringend miteinander zu verzahnen. Das verläuft nicht
immer reibungsfrei, aber genau das ist es ja, was uns gemeinsam auf dem
Weg voranbringt.“
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Abb. 1: Organigramm des FDQI-HU-Netzwerks
2. Interdisziplinäre Seminarentwicklung mit Fokus auf adaptive Lehrkompetenz undLehr-Lern-Labore
Vertreter*innen aus den Fachdidaktiken der Biologie, Physik und Mathematik entwickelngemeinsam mit Expert*innen der Disziplinen Digitale Medienbildung, Sprachbildung sowieRehabilitationswissenschaften Seminare, die die adaptive Lehrkompetenz der Student*innenfür das Planen und Handeln im Fachunterricht steigern soll.
2.1 Adaptive Lehrkompetenz
Das maßgebliche Zielkonstrukt im Projekt FDQI-HU-MINT ist die adaptive Lehrkompetenz,da diese im Professionalisierungsdiskurs über zukünftige Lehrkräfte als Scharnier zwischenstrukturtheoretischen (vgl. Helsper, 2011) und kompetenzorientierten Ansätzen (vgl. Baumert& Kunter, 2011) definiert werden kann. Die adaptive Lehrkompetenz gilt alsProfessionalisierungsansatz, „der die Situationsspezifik und Komplexität unterrichtlichenHandelns berücksichtigt und gleichzeitig eine Konkretisierung der Lehrkräftekompetenzenund entsprechende empirische Untersuchungsansätze verspricht“ (Frohn, Schmitz & Pant,2020, S. 32). Das Konstrukt erscheint so vielversprechend, da es „eine Anpassung derUnterrichtsgestaltung an die individuellen Voraussetzungen der Lernenden durch dieLehrkraft“ (ebd.) ermöglichen soll und nachweislich durch z. B. Universitätsseminaresteigerbar ist (vgl. Schmitz, Brodesser & Pant, 2020). Aus diesem Grund verfolgt auch FDQI-HU-MINT die Steigerung des Konstrukts, das sich nach Beck und Kolleg*innen (2008) in vierKonstruktfacetten unterteilen lässt: adaptive Sachkompetenz, adaptive diagnostischeKompetenz, adaptive didaktische Kompetenz und adaptive Klassenführungskompetenz.Darüber hinaus wohnt dem Konstrukt sowohl eine Planungs- und als auch eineHandlungskomponente inne, wobei zwei Ebenen betrachtet werden: „So lassen sich auf derMakro-Ebene Inhalte, Methoden, Medien, Materialien, Sozialformen und Lernzeiten [im
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Sinne umsichtiger Planung; Anm. d. Verf.] anpassen, während auf der Mikro-Ebene dieInteraktionen zwischen Lehrenden und Lernenden [im Sinne einer Handlungskompetenz;Anm. d. Verf.] adaptiv gestaltet werden (vgl. Warwas et al., 2011, S. 855)“ (Schmitz, 2017).Da in der ersten Förderphase vornehmlich die Planungskompetenz fokussiert wurde, liegtder Fokus dieser Förderphase vor allem auf der adaptiven Handlungskompetenz. Um dieseangemessen zu fördern, führen Student*innen in FDQI-HU-SeminarenUnterrichtssequenzen mit Schüler*innen in Lehr-Lern-Laboren durch.
2.2 Lehr-Lern-Labore
Um die Möglichkeiten zur Förderung der adaptiven Lehrkompetenz in Wechselwirkung mitden genannten Fachdidaktiken produktiv auszuschöpfen, sollen in der Weiterentwicklungder Seminarformate insbesondere die Vorteile der Lehr-Lern-Labore (LLL) genutzt werden.Lehr-Lern-Labore sind außerschulische Lernorte, in denen angehende Lehrkräfte unterkontrollierbaren Bedingungen und mithilfe sehr guter (Fach-)Ausstattung Lehr-Lern-Situationen mit Schüler*innen erproben können, um unterrichtspraktische Kompetenzen zuerwerben. Zunehmend deuten Untersuchungen zu Lehr-Lern-Laboren darauf hin, dass dieadaptive Lehrkompetenz in ihrem Facettenreichtum durch die vielfältigen und zyklischenLerngelegenheiten in den LLL gefördert werden kann: So zeigt sich z. B. ein Zuwachs vonFachwissen durch die Nutzung von LLL und eine damit einhergehende Sicherheit inAnwendungssituationen (Anthofer 2017; Köster et al. 2017); zudem ist belegt, dassStudent*innen besonders im geschützten Raum von LLL die geplanten Lehr-Lern-Prozessesituationsgerecht und flexibel adaptieren können – etwa durch spontane Anpassung an dasVorwissen der Schüler*innen oder den Einbezug von Ideen der Lernenden in eine Sequenz(Völker & Trefzger 2011; Steffensky & Parchmann 2007).
2.3 Seminarentwicklung
In der ersten Projektphase wurden flexibel einzusetzende Lehr-Lehr-Bausteine für dieuniversitäre Lehrkräftebildung entwickelt (vgl. Brodesser et al., 2020), die zur Steigerung deradaptiven Lehrkompetenz beitragen sollen. Entsprechend berücksichtigen sie – unterfachspezifischer Konkretisierung der Sachkompetenz – die drei Konstruktfacettendidaktische Kompetenz, diagnostische Kompetenz und Klassenführungskompetenz. Dabeiwird ein breites Verständnis von Inklusion zugrunde gelegt, das ein breites Spektrumverschiedener Heterogenitätsdimensionen fokussiert (Sprache, Zuwanderungshintergrund,Geschlecht, Milieu, etc.), weshalb zwei weitere Bausteine unter Mitarbeit derQuerlagenvertreter*innen entstanden sind, die die Bereiche Rehabilitationswissenschaftenund Sprachbildung behandeln. Diese umfassenden Vorarbeiten wurden im Berichtszeitraumrezipiert und erörtert. Im interdisziplinären Team wurde beschlossen, das bestehendeProjektwissen zu verstetigen und noch stärker an den Gegebenheiten der PSE auszurichten.So werden nach Abstimmung in der PSE den Fächern Biologie, Physik und Mathematikjeweils fünf Leistungspunkte für ein FDQI-HU-Modul bereitgestellt, das sowohl einefächerübergreifende Blockveranstaltung als auch eine darauf aufbauende Veranstaltung inden Fächern vorsieht. Am Ende des Semesters findet eine zusätzliche Blockveranstaltungim Sinne einer Student*innen-Konferenz statt, in der die zukünftigen Lehrkräfte ihre Lehr-Lern-Erfahrungen im Hinblick auf das Konstrukt der adaptiven Lehrkompetenz vorstellen undreflektieren.
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3. Evaluation
3.1 Evaluation der Seminare
Wie auch in der ersten Förderphase werden die Seminare ab Oktober 2020 dahingehendevaluiert, ob sich die adaptive Lehrkompetenz der Student*innen mithilfe der Interventionensteigern lässt. Anstelle eines Paper-Pencil-Tests wird in dieser Förderphase ein digitalesTestverfahren entwickelt, das die mögliche Steigerung der adaptiven Lehrkompetenzzukünftiger Lehrkräfte untersucht. Darüber hinaus wird das Instrument zunächst nichtverändert, da die Neuerung in der Intervention die Praxisphase im Seminar darstellt. Hierwird demnach evaluiert, inwieweit sich die Ergebnisse mit denen der ersten Förderphasedecken bzw. ob die Änderung in der Intervention zu anderen Ergebnissen führt.
3.2 Teilstudie DiMiLL – Praxistauglichkeit
Das „Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen“ (DiMiLL), das in der erstenFörderphase im interdisziplinären Team entwickelt wurde, bündelt bedeutsame Konzepteinklusionsorientierten Unterrichtens und setzt diese miteinander in Beziehung. Es bildet dieBasis des Bausteins adaptive didaktische Kompetenz und soll daher in der zweitenFörderphase auf Praxistauglichkeit hin untersucht werden. Die Teilstudie zurPraxistauglichkeit basiert auf einer standardisierten Befragung von Referendar*innen, dadiese Zielgruppe an der Schnittstelle von Theorie und Praxis agiert. Es ist anzunehmen, dasserfahrene Lehrkräfte auf Planungsroutinen und Expert*innenwissen zurückgreifen, währendes Berufsanfänger*innen leichter fällt, ihr Handeln zu reflektieren und mit Bestandteilen ihrerberuflichen Ausbildung in Verbindung zu bringen (vgl. Wernke, Werner & Zierer 2015, S.433). Die Untersuchung besteht aus einer Vorstudie (September 2019 bis Januar 2020) undeiner Hauptstudie (seit Januar 2020). Ziel der Vorstudie war die Operationalisierung desKonstrukts „Praxistauglichkeit“ durch Identifizierung von Konstruktfacetten. Dafür wurdenExpert*inneninterviews sowie Cognitive Labs mit Student*innen durchgeführt, um einenFragebogen mit offenen Items zu entwickeln und diesen in der Berliner Lehrkräftebildung derersten und zweiten Phase sowie unter praktizierenden Lehrkräften einzusetzen (N=103;Studierende [n=68], Lehrkräfte [n=16], Lehramtsanwärter*innen im BerlinerVorbereitungsdienst [n=19]). Die Auswertung erfolgte mithilfe einer quantitativen

Stephen Mayer arbeitet für die Fachdidaktik Physik im Projekt undsetzt vor allem die Dissemination der Projektarbeit: „FDQI markiertfür mich einen Wegweiser für die Lehrkräfteausbildung anHochschulen. Durch die Verortung des Projekts in Forschung, Lehreund Lehr-Lern-Laboren können Ideen und Bedürfnisse vonSchüler*innen, Studierenden und Dozierenden erfasst, erforschtoder genutzt werden. Diese Befunde können dann mit derinterdisziplinären Expertise der Projektmitglieder unterfüttertwerden und es ergibt sich ein Forschungsprodukt, dass Schüler*innenunterstützt, Studierende aktiv an der Forschung beteiligt und denDozierenden tiefgehende Einblicke gewährt. Die Arbeit im Projektist durch ständiges Reflektieren geprägt. Die etablierten Methodenund Forschungsansätze werden aus den Perspektiven der anderenDisziplinen unter dem Fokus der Inklusion betrachtet, hinterfragt undgegebenenfalls angepasst oder verworfen.“
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Inhaltsanalyse offener Items (vgl. Früh, 2017), woraufhin induktiv ein Kategorienschemaabgeleitet wurde, um schließlich Subskalen mit Items für die Hauptstudie zu entwickeln. SeitJanuar 2020 läuft die Hauptstudie, bestehend aus einem Vortest des Fragebogens mitgeschlossenen Items (N=84) sowie einer darauf aufbauenden Erhebung unterLehramtsanwärter*innen im Berliner Vorbereitungsdienst (N = ca. 350). Die Studie zurPraxistauglichkeit soll langfristig den Einsatz des DiMiLL in der Lehrkräftebildungkonkretisieren und zeigen, welchen Mehrwert das Modell für das Alltagshandeln vonLehrkräften birgt.

4. Promotionsarbeiten in den beteiligten Fachdidaktiken
In den Fächern Biologie, Mathematik und Physik werden Promotionsarbeiten angefertigt, dieallgemeine Projektvorhaben aufgreifen und fachlich konkretisieren. Die Arbeiten zielen aufeine inklusionsorientierte, heterogenitätssensible Lehrkräftebildung sowie aufUnterrichtseinheiten in schulischen Lehr-Lern-Settings.
4.1 Biologie
Sia Marsch zielt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachdidaktik Biologie auf dieEntwicklung und Umsetzung einer multidimensionalen Lernumgebung (LU) für heterogeneLerngruppen auf Grundlage des Universal Design of Learning (UDL) für einen gemeinsamenbiologischen Unterrichtsinhalt. Diese Settings werden in Regelschulen erprobt. Dabeierfolgen die Dokumentation, Rekonstruktion und Analyse der Wahrnehmung sowie Nutzungdes Angebots durch die Lernenden unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen persönlichenMerkmale. Ausgangspunkt ist die These, dass beispielsweise Interessen, Motivation undfachbezogenes Vorwissen Prädiktoren für erfolgreiches Lernen sind (Kalyuga, 2007; Köller,1998; Krapp, 1998). Darüber hinaus erfordert Lernen in heterogenen Gruppen barrierefreieund multidimensionale LU für Schüler*innen, um erfolgreiches Lernen für alle zu ermöglichen(UDL; Cast, 2011). Auf der individuellen Ebene wird Lernen als Relation zwischen Personund Situation verstanden, die bestimmte Handlungsangebote („affordances“) undHandlungsbeschränkungen („constraints“) beinhaltet (Greeno et al., 1993; Renkl, 2010).

Sia Marsch vertritt die Fachdidaktik Mathematik und große Chancenzur Weiterentwicklung der Fachdidaktik durch die Arbeit im Projekt:„Inklusionsorientiert unterrichten, bedeutet für die Biologie Neulandzu betreten. Es fehlt an Empirie, Konzeptionen und Best-Practice-Beispielen. Nicht mal die betreuenden Professor*innen auf derjährlichen Tagung des Fachverbandes der Biologiedidaktik waren inder Lage, inhaltliche Rückmeldungen zu meinem Projekt zu geben,weil die Expertise fehlt. Insofern bietet FDQI-HU den Rahmen, michmit Expert*innen zum Thema Inklusion auszutauschen. Ich profitierevon deren Pionierarbeit aus der ersten Phase genauso wie von derenExpertisen in den unterschiedlichen Disziplinen wie der Sprach- undMedienbildung und den Rehabilitationswissenschaften und nichtzuletzt von deren Engagement. Mit FDQI-HU sind ein einzigartigerRaum und Bedingungen geschaffen worden, die neuestenForschungserkenntnisse miteinander zu teilen, für die Biologie zuadaptieren und weiterzuentwickeln und somit eineerfolgversprechende Arbeit auf diesem Gebiet sicherzustellen.
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Durch die Verbindung von erfassten Personenmerkmalen mit Merkmalen der Situation sowieder Situationswahrnehmung einzelner Schüler*innen können Unterschiede in individuellenLernverläufen erklärt und vorausgesagt werden (Ziegler et al., 2018). Auf diese Weisekönnen Gelingensbedingungen für inklusiven Fachunterricht exemplarisch an ausgewähltenThemen der Biologie beschrieben werden. Geplant ist, digitale Lernumgebungen zurelevanten Themen der Biologie (z. B. Immunreaktion des menschlichen Körpers) zuentwickeln.
4.2 Mathematik
Dominik Bechinie arbeitet in der Fachdidaktik Mathematik zu den Grenzen analogen Lernensim Fachunterricht im Hinblick auf inklusive Lehr-Lern-Prozesse. Grundlage für dieweiterführende Forschung sind die im Rahmen des Projekts entwickelten Seminare (siehe1.3). Ein inhaltlicher Fokus des mathematikdidaktischen Seminars liegt auf dem Begriff derDarstellungsflüchtigkeit (Huhmann, 2013). Des Weiteren wird auf die Vorarbeit vonverschiedenen Akteur*innen der Mathematikdidaktik zurückgegriffen, um den Begriff deradaptiven Lehrkompetenz im Kontext der Mathematik zu beleuchten (z. B. Krauthausen &Scherer, 2010; Leuders, Leuders, & Prediger, 2017; Oechsle, 2019; Prediger, 2016). Geplantist, dass Student*innen im Rahmen des Seminars analoge oder digitale Lernumgebungenentwickeln und diese mit Schüler*innen im math.media.lab erproben. Hierdurch sollenspezifische Bedarfe ermittelt und die Grenzen analogen Lernens anhand substanziellerLernumgebungen der Mathematik aufgezeigt werden. Theoriebasiert wird anschließenduntersucht, inwiefern diese Bedarfe erfüllt und die Grenzen verschoben werden können, umabschließend ein konkretes Unterstützungselement prototypisch zu entwickeln und zuerproben.
4.3 Physik
Im Promotionsvorhaben der Physikdidaktik von Stephen Mayer soll die Auswirkungunterschiedlicher Sprachniveaus derselben Intervention auf die Lernleistung bzw. denKompetenzzuwachs von Lernenden untersucht werden. Dazu sollen theoretisch fundiertunterschiedliche Niveaus ausgewählt werden (z. B. Bildungssprache, leichte Sprache, unddurch Scaffolds unterstützte Sprache) und diese in Lerneinheiten zu den ausgewähltenThemen implementiert werden. Dafür werden zunächst die im Rahmen des Projekts FDQI-HU-MINT entwickelten Seminare genutzt, in denen Student*innen Unterrichtseinheiten inLehr-Lern-Laboren planen und durchführen. Nach der Durchführung durch die Studierendensoll eine besonders geeignete Einheit ausgewählt werden, die in größerem Maßstabuntersucht wird. Um die Aussagen der Forschung zu konkretisieren, sollen zusätzlicheMerkmale der Interventionsgruppe erhoben werden. Möglich sind dabei Sprachniveau,kognitive Fähigkeiten, fachliches Wissen/Kompetenz sowie die Erstellung eines Argumentsam Ende der Einheit.

Sebastian Claus als Vertreter der Digitalen Medienbildung im Projekt tätig und schätzt
besonders die interdisziplinäre Zusammenarbeit: „FDQI ist für mich ein inklusiver Think
Tank, in dem viele verschiedene Expertisen zusammenkommen, um über sich
hinauszuwachsen. Hier wird Inklusion gelebt und jede Perspektive geschätzt.“
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