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Eine Operationalisierung adaptiver Lehrkompetenz im Projekt FDQI-
HU 
Das Projekt „Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU)“ (Laufzeit: 01/2016 – 06/2019) sowie seine 
Fortführung in Form des Projektes FDQI-HU-MINT (Laufzeit: 07/2019 – 12/2023), das den 
Schwerpunkt auf die MINT-Fächer legt, bilden ein interdisziplinäres Forschungs- und 
Entwicklungsnetzwerk, das angehende Lehrkräfte auf das inklusionsorientierte 
Unterrichten vorzubereiten sucht. Ein zentrales Anliegen liegt in der Stärkung adaptiver 
Lehrkompetenz der Studierenden des Lehramts. 

Im Zuge der ersten Förderphase und zu Beginn der Erforschung adaptiver Lehrkompetenz 
wurde dieses Konstrukt operationalisiert, das heißt, für den Projektkontext theoretisch 
systematisiert und damit für empirische Erhebungen greifbar gemacht. Zunächst wurden 
in einer Literaturrecherche relevante theoretische und empirische Arbeiten gesichtet (u.a. 
Beck et al., 2008; Brühwiler, 2014;  Kufner, 2014; Franz, 2017).  

Hier wurde die Strukturierung anhand von vier Konstruktfacetten nach Beck et al. (2008) 
übernommen. In Anlehnung an die durch Helmke und Weinert (1997) formulieren sie: (a) 
Sachkompetenz als reichhaltiges und flexibel einsetzbares Sachwissen, (b) diagnostische 
Kompetenz, anhand derer die Lernvoraussetzungen und -stände der Schüler:innen 
zutreffend eingeschätzt werden, (c) didaktische Kompetenz, das heißt, den gezielten 
Einsatz methodisch-didaktischen Wissens und (d) Klassenführungskompetenz zur 
Sicherstellung einer aktiven und fokussierten Lernzeit sowie zur Prävention von und zum 
Umgang mit Störungen (vgl. Beck, 2008, S. 41f). Während die diagnostische und 
didaktische Kompetenz insbesondere in der Unterrichtsplanung Anwendung finden, wird 
die Klassenführungskompetenz eher in der Durchführung von Unterricht wirksam (vgl. 
Brühwiler, 2014, S. 88). 

Basierend auf dieser Systematisierung wurde ein Erhebungsinstrument in Form eines 
Fragebogens, bestehend aus Videovignetten aus dem Spielfilm „Die Klasse“ (Cantet, 
2008) und offenen Items, formuliert in dyadischer Instruktion, entwickeltt (vgl. Schmitz et 
al., 2020). Für die Dimensionen Didaktik, Diagnostik und Klassenführung zeigte jeweils 
ein Video einen Auszug frontalen Unterrichts in einer heterogenen Lerngruppe und gab 
eine Vielzahl und -falt an Anknüpfungspunkten adaptiven Lehrens. Die befragten 
Studierenden wurden gebeten, aus Hospitant:innensicht der Lehrkraft im Video Tipps zu 
geben.  

Drei mögliche Sub-Konstruktfacetten adaptiver Lehrkompetenz  
Diese Fragebogenversion wurde in Form von drei Think-Aloud-Tests bzw. Cognitive Labs 
(vgl. Zucker et al., 2004) mit Lehramtsstudierenden getestet. Hierbei wird der Fragebogen 
„laut denkend“ beantwortet. Ziel war es, die Gedanken der Zielgruppe zu erfassen, die die 
Videos und Formulierung der Items bei ihr auslösten. Wie wurde beides wahrgenommen, 
welche Assoziationen wurden ggf. angesprochen, wie kamen die Befragten zu ihren 
Antworten und wie meinen sie diese? 

Die Befunde der Cognitive Labs führten zu einer Erweiterung der oben genannten vier 
Facetten adaptiver Lehrkompetenz um je drei Sub-Konstruktfacetten: (a) 
Kontextbewusstsein, (b) Situationsspezifik und (c) Repertoire. Kontextbewusstsein meint 
das Schaffen wichtiger Ausgangsvoraussetzungen für adaptive Unterrichtsgestaltung 

https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse/Inklusionsglossar/ausgangslage
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durch die Lehrkraft. Hierzu gehören beispielsweise ihr Auftreten und die Gestaltung des 
Lehrer:innen-Schüler:innen-Verhältnisses. Handlungsflexibilität beschreibt die flexiblen 
Anpassungsleistungen der Lehrkraft auf die situativen Bedingungen im konkreten Verlauf, 
beispielsweise in Form von spontanen Anpassungen der Arbeitsform an die 
unterschiedlichen Lerntypen der Schüler:innen. Repertoire bezeichnet den Ideenbestand 
der Lehrkraft zu adaptiver Unterrichtsgestaltung auf Planungsebene, das heißt, weitere 
Impulse für eine zukünftige adaptive Unterrichtsgestaltung.  

Die Strukturierung in drei Sub-Konstruktfacetten wurde im Anschluss in die finale Version 
des Fragebogens aufgenommen. Für die diagnostische, didaktische und 
Klassenführungsdimension wurde jeweils eine Videosequenz vorgeführt und hierzu 
sprechen jeweils drei offene Items die einzelnen Sub-Facetten an: 

• Das Item, das auf Kontextbewusstsein abzielt, wird eingeleitet mit „Bevor wir zum 
Inhalt kommen:“ (Beispiel-Item Kontextbewusstsein / adaptive didaktische 
Lehrkompetenz: : Das ist die Klasse, die ich gerade unterrichte. Bevor wir zum 
Inhalt kommen: Finden Sie, ich hätte mich anders verhalten sollen?).  

• Das zweite Item knüpft an die Situationsspezifik an. Hierzu skizziert es noch einmal 
den Inhalt der Videoeinheit und nennt Begriffe wie „gerade“ und „in dieser Situation“ 
(Beispiel-Item Situationsspezifik / adaptive Klassenführungskompetenz: Sie haben 
gerade gesehen, dass niemand die Hausaufgaben gemacht hat und dass die 
Schülerin Kumba sich weigert vorzulesen. Mein Ziel ist es, die Unterrichtszeit 
möglichst störungsarm zu nutzen. Wären Sie anders mit dieser Situation 
umgegangen als ich?).  

• Das dritte Item, das ein Repertoire an Ideen adaptiven Handelns der Befragten 
abzufragen sucht, richtet den Blick „ganz allgemein“ in die Zukunft (Beispiel-Item 
Repertoire / adaptive diagnostische Lehrkompetenz: Für das nächste Schuljahr 
würde ich gern erneut auf Ihre Ideen zurückgreifen. Ganz allgemein, sehen Sie 
Möglichkeiten, das Wissen, die Lernstände, die Voraussetzungen und Fähigkeiten 
meiner Schüler*innen im Unterricht noch besser aufzunehmen und meinen 
Unterricht daran zu orientieren?). 

Im Folgenden werden die ihr zugrundeliegenden Befunde der Cognitive Labs 
nachgezeichnet, da hierzu Interesse bekundet und Nachfragen an das Projekt gerichtet 
worden sind. 

Cognitive Labs: Rahmendaten und Durchführung 
Die Cognitive Labs fanden im November 2016 mit N=3 Lehramtsstudierenden der 
Humboldt-Universität zu Berlin statt. Sie wurden von zwei Kolleg:innen der 
Projektevaluation mit den Befragten einzeln in den Räumen der Professional School of 
Education (PSE) durchgeführt und dauerten je 60-90 Minuten. Zunächst wurde die 
Befragung durchgeführt, anschließend wurden die Antworten durchgegangen und 
leitfadengestützt Rückfragen gestellt. Wie werden Lesbarkeit und Layout bewertet? Wie 
wurden die Instruktionen und Items verstanden? Wie war der gedankliche Weg zu den 
Antworten? Und wie waren die Antwortformulierungen gemeint? Die Besprechung wurde 
auf Ton aufgezeichnet und die Hinweise und Erkenntnisse wurden protokolliert.  

Zwei Befragte waren weiblich, einer war männlich. Die Teilnahme an den Cognitive Labs 
fiel in die Arbeitszeit der Studierenden, die als Studentische Mitarbeiter:innen an der PSE 
angestellt waren. Sie hatten zuvor keine Einblicke ins Fragebogendesign erhalten. Sie 
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hatten teils bereits schulische Lehrerfahrung gesammelt, standen jedoch alle noch vor 
dem Praxissemester. Ihr unterschiedlicher Fortschritt im Studium wurde von ihnen selbst 
als Einflussfaktor identifiziert: „Vor einem Jahr hätte ich hierzu noch gar nichts sagen 
können.“ Zudem war einer Befragten eine von drei Videosequenzen schon aus einem 
Seminar bekannt und auch das, so merkte sie an, habe ihre Antworten beeinflusst. 

Sub-Facetten zur empirischen und theoretischen Systematisierung 
„Bei nur so einer Mini-Zeile hätte ich geschrieben: Ja, ich hätte meinen Unterricht komplett 
anders gestaltet.“ 

Denkbar wäre auch gewesen, pro Video und Facette nur ein Item zu formulieren, das 
Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Befragten im Sinne adaptiven Handelns 
allgemein erfragt. Das obige Zitat einer Cognitive Lab-Teilnehmerin beschreibt jedoch, wie 
pauschal sie auf dieses Format geantwortet hätte. Da adaptives Lehren ein komplexes 
Vorhaben ist, das von den drei Befragten durchweg als sehr anspruchsvoll bewertet wird, 
kann eine Differenzierung anhand mehrerer Items, die auf verschiedene Sub-Facetten 
abzielen, anregend und motivierend sein, differenzierter zu antworten. 

„Sonst hätte ich gar nicht gewusst, wo ich anfangen sollte.“ 

Insbesondere die genutzten Videosequenzen enthielten eine Vielfalt an 
Anknüpfungspunkten adaptiven Lehrens, sodass eine Befragte sagte, ohne in konkrete 
Richtung zielende Items hätte sie gar nicht gewusst, wo sie anfangen sollte. Die Sub-
Facetten strukturieren also die  Impulsgebung und bieten verschiedene Ebenen an. 
Folglich ließ sich feststellen, dass im Rahmen der Gestaltung des empirischen 
Testinstruments eine weiterführende Systematisierung der Facetten Didaktik, Diagnostik 
und Klassenführung günstig erschien, um die Gedanken und Ideen der Befragten 
anzuregen, zu strukturieren und ihnen in der Kürze der Zeit eine Verschriftlichung zu 
ermöglichen. 

„Das gehört doch auch dazu.“ 

Alle drei Befragten gaben Hinweise, die sich zu allen drei Subfacetten einordnen ließen. 
Die Sub-Facetten wurden nicht nur indirekt angesprochen, sondern dem 
Kontextbewusstsein und dem Repertoire wurde auch explizit Raum eingefordert. Während 
die Items direkt an die Inhalte der Videos und damit an die Belange der Situationsspezifik 
anknüpfen, wurde unterstrichen, dass auch durch den Lehrer geschaffene 
Rahmenbedingungen sowie ein allgemeiner Ideenbestand bedeutsam sind. Hiermit wurde 
die theoretische Konstruktoperationalisierung adaptiver Lehrkompetenz angesprochen, 
die durch die Sub-Facetten konkretisierende inhaltliche Erweiterung finden soll. 

Kontextbewusstsein 
„Vorweg muss ich erstmal was loswerden.“ 

Eine Befragte zeigte sich besonders empört über das Verhalten des Lehrers in den Videos. 
Sie sagte, sie habe das Bedürfnis, so etwas nie wieder sehen zu müssen und hätte anders 
gehandelt als er. Bevor sie sich auf die konkreten Fragen konzentrieren konnte, wollte sie 
die Ausgangs- und Rahmenbedingungen der in den Videos vorgeführten 
Unterrichtssequenzen ansprechen.  Diese Ansprache bezeichnet das Kontextbewusstsein 
der adaptiv handelnden Lehrkraft. Beispielsweise sei im Video zur Didaktik die Textarbeit 
an sich nicht schlecht, jedoch seien das Wie und was der Lehrer währenddessen macht, 
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problematisch. Hiermit war die Art der Kommunikation mit den Schüler:innen gemeint. Die 
Befragte zeigte sich differenziert und reflektierte nicht alles durchweg als schlecht. So sei 
die Atmosphären in der Klasse an sich gut, denn locker und so dürfe man als Lehrer auch 
mal flapsig sein – jedoch sei es fragwürdig, Schüler:innen bloßzustellen. 

Situationsspezifik 
„Ich würd’s vielleicht noch auf die Situation beziehen.“ 

Adaptive Lehrkompetenz gilt als nicht einfach mit pauschalen Handlungsempfehlungen 
verknüpfbar, weil sie sich im Prozess und in Anpassung an eine bestimmte Lerngruppe in 
einer bestimmten Lernsituation entfaltet. Um konkrete Anknüpfungspunkte für adaptives 
Lehren zu geben und um auf die Flexibilität der Adaptionsleistungen einzugehen, wurde 
in der Fragebogenentwicklung von Beginn an mit Videosequenzen gearbeitet, die eine 
bestimmte Lerngruppe in einer spezifischen Situation zeigen. Auf die Situationsspezifik 
kamen die Befragten immer wieder von sich aus zurück. Sie äußerten Überlegungen und 
prüften dann gedanklich, ob sie wohl an die Lerngruppe und Situation im Video sinnvoll 
anknüpfen. „Wenn es jetzt aber nun mal so ist, dann muss man mal gucken.“ 

Repertoire 
„Oder… es gibt viele Möglichkeiten.“ 

In Abgrenzung zum Anspruch der Situationsspezifik, Lösungsansätze für die Bedarfe in 
den Videosequenzen zu entwickeln, fragten die Cognitive Lab-Teilnehmenden, ob sie die 
Methode, die der Lehrer im Video gewählt hatten, als gesetzt sehen sollten oder ob sie 
auch andere Methoden vorschlagen dürfen. „Muss ich hierbei bleiben oder darf es etwas 
ganz anderes sein?“ Es war ihnen wichtig zu verstehen, ob sich die Items direkt auf die 
Videoszenen bezogen oder darüber hinausgehen. „Geht es da wieder nur um den einen 
Unterricht?“ „Geht es um die Motivation dieser Schülerin oder im Allgemeinen?“ Sollten 
ihre Vorschläge „allgemein oder additiv zum Lehrer“ im Sinne einer Fortführung und 
Ergänzung seiner Ansätze sein? Die Facette Repertoire weitet den Blick auf das 
Allgemeine und erlaubt den Befragten ihren Ideenbestand anzubringen und, obgleich das 
Video ihn nicht vollumfänglich abfragt, in die Messung ihrer adaptiven Lehrkompetenz 
einfließen zu lassen. Zwei Befragte äußerten sich erst zur Situationsspezifik der Videos 
und eröffneten hieran anschließend noch weitere Möglichkeiten aus ihrem Repertoire. 
Eine Befragte kam hingegen vom Allgemeinen zum Spezifischen: „Ich überlege erstmal 
für mich ganz allgemein.“ 

Ausblick 
Diese Erweiterung des Konstrukts adaptive Lehrkompetenz um die Subfacetten suchte zu 
seiner weiterführenden Systematisierung und Konkretisierung und damit seiner Verortung 
im Professionalisierungsdiskurs beizutragen. Diese Weiterführung hat nicht nur die 
Skalenentwicklung zur Erhebung der adaptiven Lehrkompetenz unter Studierenden 
erheblich beeinflusst (siehe Schmitz et al. 2020), sondern auch die weitere 
Theorieentwicklung begünstigt (Frohn et al. 2020; Frohn et al. 2023). Damit konnte ein 
Beitrag zur Professionalisierung geleistet werden, indem das Konstrukt adaptiver 
Lehrkompetenz im Sinne der „Meta-Reflexivität“ (Cramer et al.,2019) nach Cramer 
zwischen den Professionalisierungsansätzen der Kompetenzorientierung und der 
Strukturtheorie angesiedelt wurde.  
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