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In diesem Beitrag werden Ergebnisse zusammengetragen und reflektiert, zu deren 
Generierung alle am Projekt mitwirkenden Personen beigetragen haben.  

Einführung 
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 legte, bildeten ein interdisziplinäres Forschungs- und 
Entwicklungsnetzwerk, das angehende Lehrkräfte auf das inklusionsorientierte 
Unterrichten vorzubereiten suchte.1 Im Projekt waren Vertreter*innen aus Fachdidaktiken 
(Phase 1: Englisch, Latein, Geschichte, Sachunterricht, Arbeitslehre; Phase 2: Biologie, 
Mathematik, Physik), Querschnittsdisziplinen für Inklusion (Sonderpädagogik, 
Sprachbildung, digitale Medienbildung) sowie der allgemeinen Didaktik und der 
empirischen Bildungsforschung beteiligt. Das Projekt verfolgte verschiedene Ziele anhand 
vielfältiger Maßnahmen, die in zahlreichen Publikationen öffentlich gemacht wurden. Ein 
zentraler Ansatz lag dabei in der Entwicklung und Erprobung hochschuldidaktischer 
Seminare sowie digitaler Lehr-Lern-Tools, die das Ziel hatten, die adaptive Lehrkompetenz 
der Studierenden zu stärken. Die begleitende Evaluation beleuchtete dieses Vorhaben.  
Zunächst wurden in einer konzeptionellen Phase die Seminare und das Testinstrument 
der Evaluation entwickelt. Im Sinne des Design-Based-Research-Ansatzes (vgl. Fraefel, 
2014; Reimann, 2005; The Design-Based Research Collective, 2003; van den Akker, 2006 
und 1999) durchlief die Seminarentwicklung, -erprobung und -evaluation anschließend 
mehrere Zyklen. Jeder Zyklus sieht nach Design, Umsetzung und Evaluation des 
Seminarkonzeptes eine Konklusion (theoretischer) Implikationen sowie ein Re-Design und 
hiermit eine anschließende Umsetzungs- und Evaluationsphase vor. Das Re-Design 
umfasste im Falle der Projekte FDQI-HU(-MINT) systematische Anpassungen in der 
Konzeption und Gestaltung der Seminare sowie des Evaluationsinstruments. 

Der vorliegende Bericht skizziert anhand der Systematik des Design-Based-Research- 
Ansatzes den Verlauf der Projekte FDQI-HU und FDQI-HU-MINT im Hinblick auf die 
Forschungsfrage, inwiefern sich die adaptive Lehrkompetenz angehender Lehrkräfte 
durch interdisziplinär gestaltete Lehr-Lern-Einheiten steigern lässt. Hierbei wird der Fokus 
auf die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Evaluationsphasen und ihre möglichen 
Interpretationsansätze gelegt. 

Der Projektverlauf wird im Folgenden in fünf Phasen untergliedert. Zu Beginn steht die 
konzeptionelle Phase; darauf folgt die Darstellung der vier Entwicklungs- und 
Evaluationszyklen. 

  

 
1 FDQI-HU und FDQI-HU-MINT wurden im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive 
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 abrufbar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu  

https://pse.hu-https/pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/fdqi-team-team.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/fdqi-team-team
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/publikationen-pub
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu
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1 Konzeptionelle Phase: Forschungsdesign und -verlauf 
Um der Forschungsfrage nachzugehen, inwiefern sich adaptive Lehrkompetenz unter 
angehenden Lehrkräften im Zusammenhang mit den in FDQI-HU(-MINT) konzipierten 
(und im Projektverlauf ins digitale Format überführten) Lehr-Lern-Einheiten fördern lässt, 
wurden zunächst konzeptionell aufeinander aufbauende Schritte zur Entwicklung der 
Seminare und des Testinstruments durchlaufen. Abbildung 1 veranschaulicht den 
Studienaufbau und -verlauf der ersten konzeptionellen Phase. 

 
Abbildung 1: FDQI-HU(-MINT)-Forschungsdesign und -verlauf der konzeptionellen Phase (eigene Abb. 

in Anlehnung an King, 2023). 

Die Konturen einer Muschel und hiermit die spiralförmige Entwicklung von innen nach 
außen suchen die organische Natur des Studienverlaufs abzubilden. Ein jeder 
Entwicklungs- und Forschungsschritt bildete die Grundlage für den nächsten und so 
entwickelten sich Forschungserkenntnisse im Prozess. Im Folgenden werden die 
einzelnen Etappen in chronologischer Abfolge beschrieben. 

Ideate 
Zu Beginn wurden Ideen in Bezug auf die Forschungsfragen, das Seminarkonzept und 
das dazugehörige Evaluationsdesign entwickelt. Hierbei arbeiteten das Evaluationsteam 
sowie das Team, das die Seminare und Interventionsansätze konzipierte, separat, um 
Unabhängigkeit und Objektivität in der Seminarevaluation zu gewährleisten. Zugleich 
stimmten sich beide Teams regelmäßig ab, um die Kompatibilität der Ziele und 
Fragestellungen zu sichern. 

Interact 
Forschungsfragen und -design wurden im Projektverbund aus interdisziplinärer 
Perspektive diskutiert und abgestimmt. 
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Specify 
Als Forschungsfrage wurde festgehalten: Inwiefern lässt sich die adaptive Lehrkompetenz 
unter den Lehramtsstudierenden durch die in FDQI-HU(-MINT) entwickelten Lehr-Lern-
Einheiten fördern? Das Forschungsdesign sah schriftliche Prä-Post-Befragungen in 
Interventions- und Vergleichsgruppen sowie zusätzliche qualitative 
Begleitforschungsmaßnahmen vor.  

Literature Review 
Adaptive Lehrkompetenz sollte als ein Schlüsselkonstrukt operationalisiert, d.h. für den 
Projektkontext theoretisch systematisiert und empirisch greifbar gemacht werden. Hierfür 
wurde zunächst eine Literaturrecherche angesetzt und es wurden verwandte, relevante 
theoretische Arbeiten (u.a. Brühwiler, 2014; Hertel, 2014) und Erhebungsinstrumente (u.a. 
Kufner, 2014; Franz et al., 2018) gesichtet. Das Projekt übernahm die Strukturierung in 
die vier Konstruktfacetten nach Beck et al. (2008): adaptive Sach-, diagnostische, 
didaktische und Klassenführungskompetenz und berücksichtigte im folgenden 
Projektverlauf die drei letztgenannten Facetten.  

Questionnaire Design 
Adaptive Lehrkompetenz sollte anhand eines Fragebogens, welcher Videovignetten und 
offene Items beinhaltet, getestet werden. Hierzu wurde ein erster Entwurf erstellt. Zur 
Stärkung der Inhaltsvalidierung wurden Formulierungen, die auf adaptive Lehrkompetenz 
abzielten, an Beschreibungen nach Brühwiler (2014) angelehnt.  

Cognitive Labs 
Der Entwurf des Fragebogens wurde mit drei Lehramtsstudierenden in Cognitive Labs 
bzw. Think Aloud Tests getestet (vgl. Zucker et al., 2004). Hier wurde geprüft, wie die 
Zielgruppe die Videosequenzen und die Formulierungen der Items wahrnahm, welche 
inhaltlichen und sprachlichen Konnotationen sie hatte und wie ihre gedanklichen Wege zu 
ihren Antworten auf die Items führten. Es zeigte sich, dass sich die Studierenden in ihrer 
Lösungsfindung unterschieden: (a) welche grundlegenden Verhaltensweisen und 
Rahmenbedingungen der Lehrer im Unterricht ihrer Einschätzung nach verbessern sollte, 
(b) wie er genau in der gezeigten Situation anders verfahren könnte und (c) was er in der 
Zukunft noch im Sinne adaptiven Unterrichtens umsetzen könnte. Ein separater Bericht 
hierzu gibt weiterführende Auskunft über die Cognitive Labs. 

Operationalisation 
Basierend auf den Erkenntnissen der Cognitive Labs wurden den Konstruktfacetten 
adaptiver Lehrkompetenz jeweils drei Sub-Facetten hinzugefügt: Kontextbewusstsein, 
Situationsspezifik und Repertoire (vgl. Schmitz, 2023a). 

Implications for Theory 
Die drei hinzugefügten Sub-Facetten wurden in den projektbezogenen theoretischen 
Diskurs eingespeist und mit weiteren Überlegungen verknüpft (vgl. Frohn et al., 2020).  

Questionnaire Re-Design 
Basierend auf den Cognitive Labs und der erweiterten Operationalisierung adaptiver 
Lehrkompetenz wurden einzelne Formulierungen im Fragebogen adaptiert.  

Pre-Test 
Diese Fragebogenversion wurde einem quantitativen Vortest in einer Vorlesung (N=65, 
Januar 2017) unterzogen. Um eine Passgenauigkeit zum Konstruktverständnis im Projekt 

https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse/evaluationsergebnisse/schmitz_empirische-erkenntnisse-aus-cognitive-labs_fdqi.pdf
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse/evaluationsergebnisse/schmitz_empirische-erkenntnisse-aus-cognitive-labs_fdqi.pdf
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse/evaluationsergebnisse/schmitz_empirische-erkenntnisse-aus-cognitive-labs_fdqi.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2020/19014/pdf/Frohn_Schmitz_Pant_2020_Lehrkraefteprofessionalisierung_adaptive_Lehrkompetenz.pdf
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herzustellen, wurde zudem ein Vortest mit dem Projektteam durchgeführt (N=13, Januar 
2017). 

Category Formation 
Auf Basis der erhobenen Daten wurden im induktiv-deduktiven Verfahren im Sinne einer 
quantitativen Inhaltsanalyse (vgl. Früh, 2017) Kategorienschemata entwickelt. Die 
Kategorienschemata sind dem IHSA-Skalenhandbuch zu entnehmen (Schmitz et al., 
2020b). 

Expert Review 
Die Kategorienschemata wurden in einem Expert*innenverfahren einer Validierung 
unterzogen: Drei Expert*innen gewichteten die Oberkategorien und bepunkteten die 
Unterkategorien, je nachdem, wie sehr sie ihrer Einschätzung nach adaptiver 
Lehrkompetenz in inklusiven Settings entsprachen. Zudem konnten sie Kategorien 
eliminieren, hinzufügen und Kommentierungen vornehmen. 

  

https://www.pedocs.de/volltexte/2020/20221/pdf/Schmitz_Simon_Pant_2020_Heterogene_Lerngruppen.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2020/20221/pdf/Schmitz_Simon_Pant_2020_Heterogene_Lerngruppen.pdf
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2 Evaluationsphasen: Forschungsdesign und -verlauf 
Im direkten Anschluss an die vorbereitende konzeptionelle Phase wurden das entwickelte 
Testinstrument und das Seminarkonzept eingesetzt und die Seminare wurden im 
Zusammenhang mit einer Steigerung adaptiver Lehrkompetenz der teilnehmenden 
Studierenden evaluiert. Hierzu wurden im Sinne des Design-Based-Research-Ansatzes 
die Zyklen nach dem Schema Design – Implementation – Analysis – Re-Design 
durchlaufen. Die Phasen gingen direkt ineinander über. Abbildung 2 veranschaulicht 
diesen Verlauf im Projekt FDQI-HU(-MINT). Anschließend werden die einzelnen Schritte 
von vier Evaluationszyklen beschrieben und es werden ihre Ergebnisse und mögliche 
Interpretationsansätze diskutiert. 

 
Abbildung 2: FDQI-HU(-MINT)-Forschungsdesign und -verlauf der Entwicklungs- und 

Evaluationsphase (eigene Abb. in Anlehnung an Fraefel, 2014, S. 9). 
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2.1 Sommersemester 2017: erster Interventions- und 
Evaluationszyklus 

 

 
Abbildung 3: FDQI-HU(-MINT)-Forschungsdesign und -Verlauf der ersten Entwicklungs- und 

Evaluationsphase (eigene Abb. in Anlehnung an Fraefel, 2014, S. 9). 

Intervention Design I 
Die Intervention in den FDQI-HU-Seminaren wurde von den wissenschaftlichen 
Projektmitarbeiter*innen der beteiligten Fachdidaktiken und Querschnittsdisziplinen in 
wöchentlich stattfindenden Kernteamtreffen auf Basis umfassender Recherchearbeiten 
entwickelt. Gemeinsam wurde ein inhaltlicher Orientierungsrahmen für die geplanten 
Seminare bestimmt, der zunächst fachunabhängig konzipiert und dann fächerspezifisch 
konkretisiert wurde.  

Die Intervention zielte auf die Förderung adaptiver Lehrkompetenz (hier: ALK) und 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Studierenden (hier: SWÜ) und basierte auf den 
Prämissen des im Rahmen des Projekts entwickelten Didaktischen Modells für inklusives 
Lehren und Lernen (DiMiLL), konkret auf den hier enthaltenen Strukturelementen und 
Prozessmerkmalen (Frohn et al., 2019): 

 

Abbildung 4: Übergreifender Orientierungsrahmen für die erste Intervention. 

https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse/modell
https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu/projektergebnisse/modell
https://www.pedocs.de/volltexte/2019/16759/pdf/Frohn_et_al_2019_Inklusives_Lehren_und_Lernen.pdf
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Evaluation Design I 
Testinstrument: Der in den obigen Schritten entwickelte Fragebogen wurde eingesetzt. Er 
beinhaltete pro Facette adaptiver Lehrkompetenz je eine Videosequenz aus dem Spielfilm 
„Die Klasse“ (Cantet, 2008) und hierzu pro Sub-Facette je drei offene Items in dyadischer 
Instruktion. Hiermit zielt das Testinstrument auf eine problem awareness der Befragten ab: 
Was fällt Ihnen zu den Unterrichtssituationen in den Videos ein und welche Hinweise 
können Sie dem Lehrer geben? 

Messverfahren: Auf Basis der Expert*innenrankings auf Grundlage des Vortests wurden 
pro Konstruktfacette adaptiver Lehrkompetenz Ober- und Subkategorien ausgewählt, die 
als sehr wichtig engeschätzt worden waren. So konnten 96 Items für die Kodierung der 
offenen Antworten formuliert werden: Jede Nennung wurde mit einem Punkt kodiert, bei 
Nichtbenennung wurde die Antwort mit 0 Punkten kodiert. 

Ergänzende Tests: Neben der schriftlichen Erhebung wurden zum einen Hospitationen in 
den Seminaren als Interventionscheck eingesetzt. Hier wurde nach Augenscheinlichkeit 
geprüft, dass die Dozierenden die Interventionen, die sie sich vorgenommen hatten, in der 
geplanten Form umsetzten. Zum anderen wurden im Anschluss an die schriftliche 
Erhebung leitfadengestützte Interviews mit N=3 teilnehmenden Studierenden der 
Interventionsgruppe aus den drei beteiligten Fächern durchgeführt, um sie zu befragen, 
wie sie die Intervention und den Fragebogen wahrgenommen hatten. Ziel war es, eine 
Rückmeldung der Studierenden dazu einzuholen, ob die Seminare und der Fragebogen 
auf Interesse stoßen und in ihrem Sinne weiterentwickelt werden sollten. Diese Interviews 
wurden niedrigschwellig ergebnisanalytisch ausgewertet, der Fokus wurde auf direkte 
Äußerungen der Studierenden zu ihrer Zufriedenheit gesetzt. 

 

Abbildung 5: Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL). 
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Implementation I 
Durchführung: Die Befragungen wurden im Sommersemester 2017 an der Humboldt-
Universität zu Berlin zur Seminarzeit freiwillig und anonym im Paper-Pencil-Format 
durchgeführt. Der Prä-Test fand zu Semesterbeginn und der Post-Test zu Semesterende 
statt. 

Stichprobe: Die Kategorien wurden für N=150 Student*innen im Prä-Test sowie für N=63 
Student*innen im Post-Test kodiert. Insgesamt 40 Student*innen nahmen sowohl am Prä- 
als am Post-Test teil, davon N=30 in den FDQI-HU-Seminaren der Fachdidaktiken 
Englisch, Geschichte und Informatik sowie N=10 in den Vergleichsgruppen der 
Studienfächer Sachunterricht und Rehabilitationswissenschaften.  

Analysis I 
Anhand der Kategorienschemata wurden für die Befragten Punktewerte berechnet. Dann 
wurden Häufigkeiten ausgegeben und einer Deutung unterzogen. 

Results I 
Als erstes Ergebnis war festzuhalten, dass die Mehrheit der Student*innen das streng auf 
einen Lehrer zentrierte pädagogische Handeln im Frontalunterricht in den Videos als 
verbesserungswürdig einstufte.  

Zudem wurde ausgewertet, welche Vorschläge die Student*innen dem Lehrer aus der 
Sicht der Hospitant*innen gaben. So waren einige Kategorien sowohl im Prä- als auch im 
Post-Test besonders prominent vertreten. Beispielsweise erschien den Studierenden in 
Bezug auf das Kontextbewusstsein übereinstimmend zentral, dass der Lehrer in der 
gezeigten Unterrichtssituation nicht herablassend, arrogant oder allwissend auftreten, 
Anerkennung, Respekt und Wertschätzung für seine Schüler*innen zeigen und für den 
respektvollen Umgang der Schüler*innen untereinander sorgen sollte. 

Ein Vergleich zwischen Prä- und Post-Testergebnissen sowie zwischen Interventions- und 
Vergleichsgruppe war nicht reliabel messbar. 

Die qualitativen Interviews verdeutlichten, dass die Befragten die Intervention in den 
Seminaren als sinnvoll und interessant bewerteten. Insbesondere die Prozessmerkmale 
des DiMiLL empfanden sie bereichernd. Den Fragebogen auszufüllen, fanden sie 
interessant, insbesondere aufgrund der veranschaulichenden Videoimpulse. 

Interpretation I 
Die Idee, hochschuldidaktische Seminare im Hinblick auf inklusives Unterrichten zu 
gestalten und in der Form zu evaluieren, wurde von den Studierenden sehr gut 
aufgenommen.  

Die befragten Student*innen zeigten sich zum einen sensibel für Ansatzpunkte adaptiven 
Lehrens und zum anderen in der Lage, wesentliche Merkmale adaptiver Lehrkompetenzen 
zu benennen und Handlungsalternativen für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen 
aufzuzeigen.  

Limitationen: Die Frage nach der Steigerbarkeit adaptiver Lehrkompetenz mithilfe der 
FDQI-HU-Seminare war an dieser Stelle aufgrund des anfänglichen 
Entwicklungsstadiums des Untersuchungsdesigns noch nicht zu beantworten. Gründe 
lagen in der fehlenden Vereinheitlichung des Interventionsansatzes sowie im Hauptgrund, 
dass das Messverfahren des Evaluationsinstrumentes noch nicht finalisiert war. 
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Dokumentation I 
Die erste Erhebungsphase sowie das DiMiLL wurden in Frohn et al. (2019) beschrieben 
und reflektiert. 

Intervention Re-Design I 
Das Interventionskonzept wurde konkretisiert und für die Seminare in den einzelnen 
Fächern vereinheitlicht. So wurden die inklusionsorientierten Lehr-Lern-Bausteine für die 
Hochschullehre entwickelt (Brodesser et al., 2020) und in den FDQI-HU-Seminaren 
eingesetzt. 

Evaluation Re-Design I 
Testinstrument: Es wurde die Videosequenz geändert, die Handlungsbedarf im Bereich 
adaptiver diagnostischer Lehrkompetenz anbietet. Zuvor hatte es sich um einen Auszug 
aus einem Elterngespräch gehandelt, nun wurde – wie auch im Hinblick auf die Facetten 
Didaktik und Klassenführung – eine Unterrichtssequenz gezeigt. 

Messverfahren: Das Auswertungs- und Messverfahren wurde finalisiert. Da die adaptive 
Lehrkompetenz ein multidimensionales Konstrukt darstellt, wurde eine formative 
Operationalisierung anhand von Indizes gewählt. Basierend auf den Expert*innenratings 
wurden gewichtete Summenindizes gebildet und zu ihrer Vergleichbarkeit geeicht. 

  

https://www.pedocs.de/volltexte/2019/16759/pdf/Frohn_et_al_2019_Inklusives_Lehren_und_Lernen.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2020/19011/pdf/Brodesser_et_al_2020_Inklusionsorientierte_Lehr-Lern-Bausteine.pdf
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2.2 Sommersemester 2018: zweiter Interventions- und 
Evaluationszyklus 
 

 

Abbildung 6: FDQI-HU(-MINT)-Forschungsdesign und -Verlauf der zweiten Entwicklungs- und 
Evaluationsphase (eigene Abb. in Anlehnung an Fraefel, 2014, S. 9). 

Intervention Design II 
Anhand der Ergebnisse des ersten Durchführungszyklus wurde die Intervention durch 
gemeinsame Arbeit im Kernteam umgestaltet. Die Intervention in den 
FDQI-HU-Seminaren für den zweiten Zyklus basierte auf dem Einsatz 
inklusionsorientierter Lehr-Lern-Bausteine, die konkrete Facetten der adaptiven 
Lehrkompetenz und Sprachbildung adressierten. Das Baustein-Konzept ermöglichte eine 
einheitliche Basis der Intervention und zugleich ihre fachgerechte und flexible Einbindung 
in die einzelnen Seminare: 

 
Abbildung 7: Inklusionsorientierte Lehr-Lern-Bausteine für die Hochschullehre in den Fachdidaktiken; 

siehe Brodesser et al. 2020, S. 47. 

Evaluation Design II 
Testinstrument: Der Fragebogen wurde mit einem neuen Videoimpuls im Bereich 
adaptiver diagnostischer Lehrkompetenz eingesetzt. 

Messverfahren: Im Falle adaptiver Lehrkompetenz im Projekt FDQI-HU sollte die Höhe 
der geschätzten Konstruktausprägung zum einen der Vielfalt angesprochener 
Dimensionen und zum anderen der Wichtigkeit entsprechen, die die Expert*innen den 
einzelnen Dimensionen zugesprochen hatten. Daher wurden die Indizes durch eine 
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gewichtete Summe der Indikatorausprägungen berechnet; hierdurch wurde eine neue 
Variable auf Intervallskalenniveau gebildet. Die Objektivität in der Datenerhebung wurde 
durch Kodierregeln und Kodierer*innenschulungen gestärkt. 

Ergänzende Tests: Zudem erfolgte eine erste Überprüfung der Qualität der Indizes anhand 
der vier Kriterien der Indexbildung nach Diamantopoulos & Winklhofer (2001). 

Implementation II 
Durchführung: Die Datenerhebung fand im Sommersemester 2018 zu Seminarbeginn und 
-ende im Paper-Pencil-Format statt. Die Durchführungsobjektivität wurde durch eine 
standardisierte Instruktion für die Testleitung gestützt. Die Teilnahme war freiwillig. 
Süßigkeiten wurden angeboten, fungierten jedoch eher als Dank denn als Anreiz. 

Stichprobe: Es nahmen 285 Studierende an der Befragung teil. Zu beiden 
Messzeitpunkten wurden insgesamt 369 Fragebögen generiert; 241 Fragebögen wurden 
zur Prä-Messung ausgefüllt und 128 zur Post-Messung. 84 Befragte nahmen an beiden 
Messungen teil; hiervon gehörten 33 zur Interventions- und 51 zur Vergleichsgruppe. Die 
Interventionsgruppe nahm an Seminaren in Englisch, Latein, Arbeitslehre, Informatik und 
Sachunterricht teil; die Vergleichsgruppe setzte sich aus Teilnehmenden von 
Veranstaltungen in Mathematik, Bildungs- und Rehabilitationswissenschaften zusammen.  

Analysis II 
Für die drei Facetten adaptiver Lehrkompetenz wurde jeweils erstens erfasst, in welchem 
Maße die befragten Studierenden Verbesserungsbedarfe angeben. Zweitens wurden die 
Häufigkeiten der Nennungen der einzelnen Indikatoren offengelegt, um inhaltliche 
Einblicke zu generieren. Drittens wurden die Indizes gebildet und ihre deskriptive Statistik 
ausgegeben. Viertens wurden die Index-Ausprägungen zwischen den beiden 
Testzeitpunkten sowie zwischen Interventions- und Vergleichsgruppe verglichen. 
Letzteres geschah anhand der Berechnung der Effektstärken innerhalb einer Gruppe (d) 
(Cohen, 1988) und zwischen den Gruppen im Zeitverlauf (dIGPP) (Morris & De Shon, 
2002). 

Results II 
Wahrnehmung Verbesserungsbedarfe: 

Facette Diagnostik: Auf die Frage, ob der Lehrer im Video aus ihrer Sicht etwas anders 
machen sollte, antworteten 7,5 % der Befragten des Prä-Tests (N=241) mit „Nein“.  

Facette Didaktik: Nur 4,2 % der Befragten des Prä-Tests (N=241) gab gar keine Hinweise.  

Facette Klassenführung: Hier empfanden die Studierenden besonders starken 
Verbesserungsbedarf; nur 1,7 % der Befragten des Prä-Tests (N=241) gab keine 
Hinweise. 

Häufigkeiten der Nennungen der einzelnen Indikatoren: 

Facette Diagnostik: Beispielsweise benannten 47,3 % der Befragten im Sinne des 
Kontextbewusstseins Wertschätzung gegenüber den Schüler*innen als wichtig. 

Facette Didaktik: Beispielsweise fanden 53,5 % der Befragten den diskreten Umgang mit 
dem Unwissen von Schüler*innen essentiell. 

Facette Klassenführung: Beispielsweise empfahlen 49,4 % der Befragten eine 
Abänderung der im Video gezeigten Textarbeit. 
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Indexbildung und deskriptive Statistik: 

Facette Diagnostik: Im Prä-Test (N=241), d.h. vor jeglicher Intervention, erreichten die 
Befragten einen Mittelwert von M=3,77 (Median=4,0). (Anm.: Für die Indikatoren dieses 
Indexes lagen keine Gewichtungen durch Expert*innen vor, daher flossen sie 
gleichermaßen in den Index ein.) 

Facette Didaktik: Im Prä-Test (N=241) erreichten die Befragten einen Mittelwert von 
M=5,86 (Median=6,09). 

Facette Klassenführung: Im Prä-Test (N=241) erreichten die Befragten einen Mittelwert 
von M=6,32 (Median=6,60). 

Unterschiede zwischen den Gruppen und im Zeitverlauf: 

Facette Diagnostik: Der Mittelwert der Interventionsgruppe stieg zwischen den beiden 
Messzeitpunkten entsprechend einem kleinen Effekt an (d=0,15), der in der 
Gegenüberstellung mit der Messwertdifferenz der Vergleichsgruppe (dIGPP=0,05) nicht 
bedeutsam war.  

Facette Didaktik: Der Mittelwert der Interventionsgruppe stieg im Prä-Post-Vergleich an. 
Das entsprach einer Effektstärke von d=0,35. Auch die Vergleichsgruppe verzeichnete 
einen Mittelwertanstieg, dessen Effektstärke geringer war (d=0,24). Stellte man die 
Mittelwertdifferenzen von Interventions- und Vergleichsgruppe einander gegenüber, so 
zeigte sich mit dIGPP=0,10 ein kleiner Effekt. 

Facette Klassenführung: Die Interventionsgruppe verzeichnete im Prä-Post-Vergleich 
einen Anstieg des Mittelwerts, der d=0,52 und einem mittleren Effekt entsprach. Auch die 
Vergleichsgruppe verzeichnete einen Mittelwertanstieg; dieser war jedoch geringer 
(d=0,38). Eine Gegenüberstellung beider Mittelwertdifferenzen zeigte keinen Effekt 
(dIGPP=0,08). 

Interpretation II 
Wahrnehmung Verbesserungsbedarfe:  

Es lässt sich festhalten, dass die Befragten in Bezug auf die Facette Diagnostik am 
wenigsten Verbesserungsbedarf angaben. Das könnte darin begründet liegen, dass die 
diagnostische Dimension für sie am schwierigsten zu fassen oder am wenigsten präsent 
war oder dass der hierzu gehörige Videoimpuls am wenigsten augenscheinliche 
Anknüpfungspunkte lieferte. 

Häufigkeiten der Nennungen der einzelnen Indikatoren: 

Die Befunde trugen zu einer inhaltlichen Füllung des Konzeptes adaptiven Lehrens aus 
Sicht der Studierenden bei.  

Indexbildung und deskriptive Statistik:  

Zudem erwies sich – im Prä-Test, das bedeutet losgelöst von jeglicher Intervention – der 
diagnostische als schwerster, der didaktische als leichterer und jener der Klassenführung 
als leichtester Index. Dieser Befund deckte sich mit jenem von Bischoff et al. (2005). In 
ihrem Videotest mit 50 Lehrpersonen erwiest sich die diagnostische Kompetenz als am 
geringsten ausgeprägt (vgl. ebd., S. 382). Bischoff et al. (ebd., S. 390) schlussfolgerten: 
„Möglicherweise richtet sich der Fokus der Lehrpersonen stärker auf didaktische 
Maßnahmen, ohne dass weitere diagnostische Abklärungen getroffen werden.“ 
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Die Ausprägungen des Indexes adaptiver diagnostischer Lehrkompetenz waren vielleicht 
auch deshalb besonders niedrig, weil der Weg zur Indexberechnung noch nicht ausgereift 
war. Aufgrund des geänderten Videoimpulses lagen keine Indikator-Gewichtungen der 
Expert*innen vor. 

Unterschiede zwischen den Gruppen und im Zeitverlauf:  

Die Interventionsgruppe verzeichnete in Bezug auf alle drei Indizes adaptiver 
Lehrkompetenz eine Steigerung im Zusammenhang mit der Seminarteilnahme, die 
mindestens einem kleinen Effekt entsprach. Das spricht für die stärkenden Auswirkungen 
der Seminarteilnahme.  

Die Vergleichsgruppe, die zur Stärkung der internen Validität der Ergebnisse 
hinzugezogen wurde, verzeichnete auch Effekte, was wiederum für weitere wirksame 
Einflussfaktoren außerhalb der FDQI-Seminare spricht. Die Effekte der Vergleichsgruppe 
waren jedoch geringer.  

Eine Gegenüberstellung beider Mittelwertdifferenzen zeigte im Hinblick auf die Facette 
Didaktik einen kleinen Effekt; folglich wurde hier die Forschungshypothese bestätigt.  

In Bezug auf die Facetten Diagnostik und Klassenführung war das nicht der Fall. Das 
könnte auf das Studiendesign, insbesondere die geringen Stichproben, zurückzuführen 
sein. Zudem konnten Effekte der Ermüdung oder Erinnerung, die zwischen den beiden 
Testzeitpunkten wirksam werden können, nicht ausgeschlossen werden. Vielleicht waren 
auch die Bausteine, die diese beiden Facetten zu stärken suchen, noch nicht wirksam 
genug gestaltet oder die Seminarsitzungen, die diese Bausteine behandelten, hatten 
hinderliche Faktoren in der Durchführung.  

Dokumentation II 
Die zweite Erhebungsphase wurde in Schmitz et al. (2020a) analysiert. Zudem wurde das 
Testinstrument im Rahmen des IHSA-Skalenhandbuchs (Schmitz et al., 2020b) 
dokumentiert und die Lehr-Lern-Bausteine in Brodesser et al. (2020) beschrieben. 

Intervention Re-Design II 
Die Bausteine wurden weiter überarbeitet und auf den Transfer in den MINT-Bereich 
vorbereitet. Aufgrund des Befundes, dass die diagnostische Dimension sich als am 
anspruchsvollsten in ihrer Stärkung erwiesen hat, wurde nun ein besonderer Fokus auf 
die Weiterentwicklung dieses Bausteins und auf die Beschäftigung mit dem 
diagnostischen Handeln gelegt. 

Zudem wurden die Bausteine im Zusammenhang mit der bevorstehenden Online-Lehre 
ins digitale Format überführt. 

Evaluation Re-Design II 
Testinstrument: Der Fragebogen wurde ins Online-Format überführt. 

Testdurchführung: Um die Stichproben möglichst zu erhöhen, wurden Anreize zur 
Teilnahme an beiden Testzeitpunkten für die Interventions- und Vergleichsgruppe zur 
nächsten Erhebung eingeplant. 

Messverfahren: Das Expert*innenverfahren für die Facette Diagnostik wurde nachgeholt 
und es wurde hierauf basierend ein gewichteter Summenindex gebildet. 

 

https://www.pedocs.de/volltexte/2020/20221/pdf/Schmitz_Simon_Pant_2020_Heterogene_Lerngruppen.pdf
https://www.pedocs.de/volltexte/2020/19011/pdf/Brodesser_et_al_2020_Inklusionsorientierte_Lehr-Lern-Bausteine.pdf
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Transfer 
Mit der zweiten Förderphase der Qualitätsoffensive Lehrerbildung begann das Projekt 
FDQI-HU-MINT, das sich mit seinem Anliegen, angehende Lehrkräfte auf inklusives 
Unterrichten vorzubereiten, an die MINT-Fächer richtete. Auf bisherigen Erkenntnissen 
und Instrumenten wurde aufgebaut; das Vorgängerprojekt wurde fortgeführt und 
transferiert. 

Sharpening Consensus 
In Abstimmung mit dem neuen Projektteam wurde die Forschungshypothese erneut 
konkretisiert, die der Weiterentwicklung des Interventionsansatzes, der Gestaltung und 
Durchführung der Seminare sowie der Konzeption und Durchführung der begleitenden 
Evaluation zugrunde liegt. Sie wurde schriftlich festgehalten und in Form einer 
Wechselwirkungshypothese ausgeführt, laut derer die Teilnahme an einem 
Interventionsseminar mit einem steileren Anstieg adaptiver Lehrkompetenz einhergeht als 
die Teilnahme an einem Vergleichsgruppenseminar, in dem diese Intervention nicht 
stattfindet (Gruppe x Messzeitpunkt) (group-by-time interaction). 
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2.3 Wintersemester 2020/21: dritter Interventions- und 
Evaluationszyklus 
 

 

Abbildung 8: FDQI-HU(-MINT)-Forschungsdesign und -Verlauf der dritten Entwicklungs- und 
Evaluationsphase (eigene Abb. in Anlehnung an Fraefel, 2014, S. 9). 

Intervention Design III 
Der dritte Interventionszyklus fand in der zweiten Projektphase (FDQI-HU-MINT) statt, 
sodass neue Fachdidaktiken und Querschnittsdisziplinen, u.a. „digitale Medienbildung“ an 
der Entwicklung beteiligt waren. Die Besonderheit bestand zudem darin, dass die 
Intervention für eine pandemiekonforme Umsetzung von Seminaren entwickelt werden 
musste, weshalb eine digital geprägte Lehr-Lern-Umgebungen geschaffen wurde. So 
wurden die Bausteine (siehe Zyklus zwei) für den Online-Unterricht nutzbar gemacht und 
in einen Moodle-Kurs überführt. Zusammengefasst bestand die Intervention aus (a) der 
Anwendung einer teils für den MINT-Bereich modifizierten Version der Bausteine, 
aufbereitet als digitale Selbstlerneinheiten, ergänzt durch (b) die Aufgabe der Planung 
einer inklusiven Unterrichtseinheit mit entsprechender Reflexion. 

Evaluation Design III 
Testinstrument: Der Fragebogen wurde im digitalen Format eingesetzt. 

Messverfahren: Es wurden drei gewichtete Summenindizes berechnet. 

Ergänzende Tests: Die Indizes wurden einer weiterführenden Güteprüfung in Form einer 
Kollinearitäts- und Validitätsprüfung unterzogen. Die hierfür analysierten Daten wurden im 
Juni und November 2020 online anhand des oben beschriebenen Testinstruments unter 
einem Querschnitt an Lehramtsstudierenden (verschiedener Fächer und Semester) an der 
Humboldt-Universität zu Berlin erhoben (N=435). Die Ergebnisse zeigten, dass zum einen 
keine Hinweise auf Multikollinearität vorlagen, da die Korrelationskoeffizienten unter 0.7 
(vgl. Field, 2018, S. 402) und die Werte des VIF weit unter 10 lagen (vgl. Kutner et al., 
2005, S. 410).  

Zum anderen wurden im Rahmen der Überprüfung konvergenter Validität zunächst die 
Hypothesen getestet, dass angehende Lehrkräfte, die (a) Seminare zum Thema 
schulische 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 Franzet al. (2018) 
erfasst die adaptive Handlungskompetenz in heterogenen Gruppen anhand von Skalen. 
Die Kurzversion ihres Vignettentests wurde eingesetzt, um die Hypothese zu testen, dass 
die Konstruktausprägungen, die per Index und entsprechend per Skala gemessen werden, 
starke Zusammenhänge aufweisen. Zuletzt wurden im Zuge der divergenten 
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Validitätsprüfung keine Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen adaptiver 
Lehrkompetenz, gemessen durch die Indizes, und dem Geschlecht oder der Erstsprache 
angehender Lehrkräfte angenommen. Die Analyseergebnisse sprachen für die 
Konstruktvalidität der Indizes. 

Implementation III 
Durchführung: Die Seminare waren in MINT-Fächern angesiedelt und wurden online 
durchgeführt. Die Datenerhebung fand im Wintersemester 2020/21 zu Seminarbeginn und 
-ende digital statt. Als Anreiz zur Teilnahme war diese für die Befragten der 
Interventionsgruppe an einen Leistungspunkt geknüpft. In der Vergleichsgruppe wurde 
unter den Studierenden, die zu beiden Messzeitpunkten an der Befragung teilnahmen, 
eine Verlosung mit Sachgewinn durchgeführt. 

Stichprobe: Die Interventionsgruppe bestand aus den teilnehmenden 
Lehramtsstudierenden der Seminare „Adaptiv kompetent Entwicklung und Lernen 
begleiten“ (Institut für Rehabilitationswissenschaften), „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-)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 ausgefüllte Fragebögen generiert; 279 Fragebögen 
wurden zur Prä-Messung ausgefüllt und 152 zur Post-Messung. N=119 Befragte nahmen 
an beiden Messungen teil; hiervon gehörten N=95 zur Interventions- und N=24 zur 
Vergleichsgruppe. 

Analysis III 
Zunächst wurde zur Überprüfung einer Steigerung der adaptiven diagnostischen, 
didaktischen und Klassenführungskompetenz je eine mixed ANOVA durchgeführt. Dann 
wurden wie in der vorherigen Erhebungsphase die Effektstärken d und dIGPP analysiert. 

Results III 
Mixed ANOVA: 

Facette Diagnostik: Es zeigte sich ein statistisch signifikanter Interaktionseffekt zwischen 
der Zeit und den beiden Untersuchungsgruppen (F(1, 113)=5.01, p<.05, partielles η²=.04).  

Facette Didaktik: Diese Daten hingegen wiesen keinen signifikanten Interaktionseffekt auf 
(F(1, 114)=.51, p=.477, partielles η²=.004).  

Facette Klassenführung: Auch hier trat kein signifikanter Interaktionseffekt auf 
(F(1,111)=.32, p=.575, partielles η²=.003).  

Effektstärken: 

Facette Diagnostik: Der Mittelwert, den die Interventionsgruppe im Post-Test erzielte 
(M=8.84), war im Zuge der Seminarteilnahme um zwei Indexpunkte angestiegen, was 
einem kleinen, fast mittleren Effekt entspricht (d=.48). Der Mittelwert der Vergleichsgruppe 
hingegen sank um .14 Indexpunkte. Stellte man diese beiden Mittelwert-differenzen 
einander gegenüber, so zeigte sich ein kleiner, annähernd mittlerer Effekt (dIGPP=.45). 

Facette Didaktik: Hier stieg der Mittelwert der Interventionsgruppe (M=7.96) mit der 
Seminarteilnahme um 1.12 Indexpunkte an, was einem kleinen Effekt entsprach (d=.28). 
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Die Gegenüberstellung der Mittelwertveränderungen beider Untersuchungsgruppen 
verzeichnete jedoch keinen Effekt (dIGPP=.11). 

Facette Klassenführung: Hier stieg der Mittelwert der Interventionsgruppe von Prä- zu 
Post-Messung um .56 Indexpunkte und jener der Vergleichsgruppe um einen Indexpunkt 
an. Dieser vergleichsweise hohe Mittelwertanstieg der Vergleichsgruppe entsprach einem 
kleinen Effekt (d=.33). Zwischen den Gruppen im Zeitverlauf zeigte sich kein Effekt 
(dIGPP=-.19).  

Interpretation III 
Mixed ANOVA: 

Die Wechselwirkungshypothese, dass die Teilnahme am Interventionsseminar mit einem 
steileren Anstieg adaptiver Lehrkompetenz einhergeht als die Teilnahme an einem 
Vergleichsgruppenseminar, bestätigte sich im Hinblick auf die Facette Diagnostik. Das 
mag daran liegen, dass – aufgrund der Ergebnisse der vorherigen Erhebungsphase – auf 
diese Facette und die weitere Bearbeitung des dazugehörigen Bausteins besonderes 
Augenmerk gelegt worden war. 

Die Forschungshypothese bestätigte sich nicht in den Bereichen Didaktik und 
Klassenführung. In der Analyse und Interpretation der Daten waren auch in dieser 
Erhebungsphase die starken Einschränkungen des Studiendesigns zu berücksichtigen. 
Trotz Anreizen handelte es sich erneut um kleine Stichproben und zudem um keine echte 
Zufallsauswahl, was zumindest die Interpretierbarkeit von Signifikanzwerten in Frage stellt 
(vgl. Pant, 2013). Zudem konnten ggf. Ermüdungs- und Erinnerungseffekte sowie 
mögliche weitere Einflussfaktoren im Zeitverlauf nicht kontrolliert werden. 

Effektstärken: 

Die Interpretation der Effektstärken bestätigte den Befund der mixed ANOVA in der Form, 
als dass sich einzig zur Dimension Diagnostik ein (kleiner) Effekt zwischen den Gruppen 
im Zeitverlauf zeigte.  

In Bezug auf die Interventionsgruppe war festzustellen, dass ihre Mittelwertanstiege im 
Zuge der Seminarteilnahme in den Bereichen Diagnostik und Didaktik Effekten 
entsprachen, was für eine Stärkung adaptiver Lehrkompetenz im Zusammenhang mit dem 
Interventionsansatz sprach. Im Bereich Klassenführung war das nicht der Fall. Der Grund 
hierfür könnte sein, dass das Interventionsseminar nun explizit auf die Planungs- und 
Makroebene adaptiven Handelns ausgerichtet war, jedoch die Klassenführung auf 
Handlungs- und Mikroebene angesiedelt ist.  

Dokumentation III 
Die dritte Erhebungsphase sowie die ergänzende Studie zur Güte der Indizes wurden 
dokumentiert in Schmitz (2023b). 

Intervention Re-Design III 
Die Intervention wurde auf Basis der Ergebnisse sowie der Feedback-Inhalte aus dem 
Moodle-Kurs stärker an den Potentialen digitaler Lehr-Lern-Einheiten ausgerichtet. Hierbei 
wurde einerseits eine breitere Palette digitaler Methoden und Formate genutzt, darüber 
hinaus wurden vermehrt kooperative Verfahren eingesetzt.  

Evaluation Re-Design III 
Das Testinstrument und Messverfahren wurden beibehalten.  

https://doi.org/10.11576/dimawe-6445
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2.4 Wintersemester 2021/22: vierter Interventions- und 
Evaluationszyklus 
 

 
Abbildung 9: FDQI-HU(-MINT) Forschungsdesign und -Verlauf der vierten Entwicklungs- und 

Evaluationsphase (eigene Abb. in Anlehnung an Fraefel, 2014, S. 9). 

Intervention Design IV 
Für den vierten Zyklus fand eine umfassende Überarbeitung der digitalisierten Lehr-Lern-
Bausteine auf Basis des Feedbacks seitens der Studierenden und Dozierenden statt, die 
u.a. eine Erweiterung um digitale Selbsterfahrungsübungen (Baustein II & V), interaktive 
H5P-Formate (Baustein I, III & V), Videoerklärungen (alle Bausteine) sowie videobasierte 
Reflexions- und Entwicklungsübungen (Baustein II & IV) umfasste (siehe Frohn & Liebsch 
2023). Zusammengefasst wurden folgende Bausteine weiterentwickelt, die auch als Open-
Educational-Resource zur Nachnutzung inklusive der dazugehörigen Erfahrungen und 
Evaluationen zur Verfügung stehen (Frohn, Liebsch & Pech 2023): 

 

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

II. Adaptive Diagnostische Kompetenz 
III. Adaptive Didaktische Kompetenz 
IV. Adaptive 

Klassenführungskompetenz 
V. Sprachbildung 

 

Evaluation Design IV 
Der Fragebogen und das Messverfahren wurden wie oben beschrieben eingesetzt.  

Ergänzende Tests: Es wurde eine ergänzende Studie zur Erforschung der 
Zusammenhänge zwischen den Konstruktfacetten durchgeführt. Berechnungsgrundlage 
war ein Cross-lagged Panel Design. Dafür wurden die Konstruktfacetten der adaptiven 
didaktischen und diagnostischen sowie der Klassenführungskompetenz als stetige, 
manifeste Variablen in das Pfadmodell aufgenommen. Als Kontrollvariablen wurden die 
manifesten Variablen „schulische Lehrerfahrung“ und „Grundschullehramt“ aufgenommen. 
Die Ergebnisse zeigten, dass die Korrelationen der drei Konstruktfacetten im Verlauf des 
Semesters zunahmen und der Zusammenhang zwischen der adaptiven didaktischen und 
diagnostischen Lehrkompetenz nach Bearbeitung der Lehr-Lern-Bausteine statistisch 
bedeutsam wurde (Dubiel 2023). Dieser Gedanke geht konform mit Ergebnissen von 
Forschungsarbeiten von Franz et al. (2018) sowie Rey (2022), die einen engen 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Konstruktfacetten der adaptiven Lehrkompetenz 

Abbildung 10: Beispielbild aus dem Bausteinkurs. 

https://www.dimawe.de/index.php/dimawe/article/view/6436
https://www.dimawe.de/index.php/dimawe/article/view/6436
https://www.dimawe.de/index.php/dimawe/issue/view/454
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insbesondere im Ausbildungsverlauf herausstellen konnten. So konnte Rey (2022) für die 
zweite Phase der Lehrkräftebildung ein Zusammenhangsmaß zwischen den 
Kompetenzfacetten adaptiver Handlungs- und Planungskompetenz identifizieren sowie 
zeigen, dass sich ein kompetenter Umgang mit Heterogenität in der 
Unterrichtsdurchführung positiv auf das planerische Können und Handeln hinsichtlich des 
Diagnostizierens und Differenzierens auswirkt (vgl. ebd., S. 175). 

Implementation IV 
Durchführung: Der Prä-Test fand zu Beginn und der Post-Test zum Ende der Seminare 
statt. Für die Interventionsgruppe war die Teilnahme an beiden Befragungen an einen 
Leistungspunkt geknüpft und in der Vergleichsgruppe wurden als Anreiz 
Büchergutscheine vergeben. 

Stichprobe: Die Interventionsgruppe (N=86) bestand aus Seminarteilnehmenden der 
Fächer Biologie, Physik und Mathematik. Die Vergleichsgruppe (N=26) setzte sich aus 
den Teilnehmenden einer Vorlesung der Rehabilitationswissenschaften zusammen. Die 
Daten der Vergleichsgruppe waren bereits im Wintersemester 2020/21 erhoben worden 
und entsprechen denen der vorangegangenen dritten Erhebungsphase. 

Analysis IV 
Für jede Konstruktfacette wurde eine einfaktorielle ANCOVA (Analysis of Covariance) mit 
Messwiederholung berechnet. Durch die Aufnahme der schulischen Lehrerfahrung als 
Kovariate wurde der Einfluss des Seminars auf die adaptive Lehrkompetenz unter 
Kontrolle der Lehrerfahrung der Studierenden zu Beginn des Semesters analysiert. Die 
Variable „schulische Lehrerfahrung“ wurde als quasi-metrische Skala von 1 (keine 
Erfahrung) bis 4 (bis zu mehreren Jahren Erfahrung) erfasst. Die Nullhypothesen wurden 
mit einem Signifikanzniveau von .05 getestet (zu weiteren Ausführungen siehe Dubiel, 
Frohn & Lau 2023). 

Results IV 
Facette Diagnostik: Die Indexwerte in beiden Gruppen sanken. Es zeigten sich keine 
signifikanten Unterschiede, weder zwischen Interventions- und Vergleichsgruppe noch im 
zeitlichen Verlauf (F(1;104) = 2.953, p = .089, partielles η² = .03).  

Facette Didaktik: Die Indexwerte der Interventionsgruppe stiegen. Die Steigerung fiel 
statistisch signifikant aus (F(1;106) = 9.413, p = .003, partielles η² = .08). Darüber hinaus 
gab es einen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Interventions- und der 
Vergleichsgruppe (F(1;106) = 5.838, p = .002, partielles η² = .05).  

Facette Klassenführung: Die Indexwerte der Interventionsgruppe stiegen auch hier in 
statistisch signifikantem Ausmaß (F(1;106) = 4.125, p = .045, partielles η² = .04). Es 
zeigten sich jedoch keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen Interventions- 
und Vergleichsgruppe (F(1;106) = .019, p = .892, partielles η² = .00). 

Interpretation IV 
Auch im letzten Evaluationszyklus wiesen die Ergebnisse auf eine unterschiedliche 
Entwicklung der einzelnen Facetten adaptiver Lehrkompetenz hin.  

Zu den Facetten Didaktik und Klassenführung verzeichnete die Interventionsgruppe 
Steigerungen der Indexwerte im Zeitverlauf des Semesters. Das ist im Sinne der 
Forschungshypothese. Im Bereich Didaktik erwies sich zudem die Steigerung im Vergleich 
mit der Vergleichsgruppe als statistisch signifikant, was für die interne Validität der 
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Ergebnisse bzw. die stärkende Auswirkung der Bearbeitung der Lehr-Lern-Bausteine 
spricht. Auch Befunde anderer Forschungsarbeiten stellen insbesondere die didaktische 
Kompetenz als steigerungsfähig heraus (mit Blick auf adaptive Unterrichtsplanung siehe 
König & Rothland, 2022; Baer et al., 2008).  

Im Bereich der Diagnostik verzeichnete die Interventionsgruppe erstmals eine Abnahme 
der Indexpunkte im Semesterverlauf. Das könnte zunächst darauf zurückzuführen sein, 
dass den Studierenden mit der Seminarteilnahme deutlich wurde, welche Ansprüche 
adaptive Diagnostik an Lehrkräfte stellt und zugleich ihr Zutrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten abnahm. Da jedoch die Daten der Vergleichsgruppe ein ähnliches Muster 
zeigten, liegt die Vermutung nahe, dass diese Abnahme eher nicht im Zusammenhang mit 
den Lehr-Lern-Bausteine stand, sondern auf weitere Einflussfaktoren, die alle befragten 
Studierenden beider Gruppen im Semesterverlauf erreicht haben, zurückzuführen war. 

Ein weiterer Grund für die Abnahme der Indexpunkte im Bereich Diagnostik könnte in der 
Passgenauigkeit von Baustein und Messinstrument liegen. In seiner jüngsten Fassung 
zielte der Baustein weniger auf eine quantitativ messbare Steigerung von 
Diagnosefähigkeiten, sondern vielmehr auf die Fähigkeit von Studierenden, ihre 
Einstellungen und Denkweisen in Bezug auf schulische Diagnostik selbstreflexiv zu 
hinterfragen, um perspektivisch Prozessen einer allzu rigiden Homogenisierung und 
Kategorisierung im Sinne einer Defizitorientierung entgegenzuwirken. Das wiederum 
wurde eventuell von dem Testinstrument, das eine problem awareness der Studierenden 
und hiermit einhergehend ihr Kontextbewusstsein, ihren situationsspezifischen Blick und 
ihr Repertoire an weiteren Ideen adaptiven Handelns anspricht, nicht in Gänze erfasst. 

Zuletzt sei auch an dieser Stelle auf die methodischen Einschränkungen der Studie in 
Form der geringen Stichprobenzahlen und der zeitlichen Nähe beider Testzeitpunkte 
verwiesen. Insbesondere in Bezug auf die Facette Diagnostik könnte ein Ermüdungseffekt 
unter den Befragten wirksam geworden sein, weil der entsprechende Videoimpuls und die 
offenen Items hierzu am Ende des Fragebogens liegen.  

Dokumentation IV 
Die vierte Erhebungsphase wurde im Detail dokumentiert in Dubiel, Frohn und Lau (2023). 
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Fazit und weiterführender Forschungsbedarf  
Die Projekte FDQI-HU(-MINT) blicken auf sieben Jahre Design-Based Research zurück. 
Die Forschung beschäftigte sich unter anderem mit der Frage, inwiefern sich adaptive 
Lehrkompetenz im Zusammenhang mit hierfür konzipierten hochschuldidaktischen 
Seminaren fördern lässt. Im Verlauf sind weitere verwandte Fragestellungen beleuchtet 
und eine Reihe von Erkenntnissen generiert wurden, die jeweils für das Re-Design von 
Interventionsansatz und Testinstrument nutzbar gemacht wurden. Nach insgesamt vier 
Überarbeitungs- und Implementationszyklen liegen ein Testinstrument, das in mehrerlei 
Hinsicht auf seine Güte hin überprüft wurde, sowie fünf digital orientierte Lehr-Lern-
Einheiten, die in interdisziplinärer Teamarbeit entwickelt, erprobt und evaluiert wurden, 
vor. Beides ist für Transfer, Verstetigung und Weiterentwicklung verfügbar. 

Es ist anzumerken, dass jeder oben dokumentierte Erhebungszyklus eigene Ergebnisse 
aufweist, die auf den ersten Blick inkonsistent erscheinen mögen. Das ist zum einen auf 
das jeweils vorausgehende Re-Design, den jeweiligen Interventionsansatz und das 
jeweilige Evaluationsinstrument sowie auf die Anpassungen im Forschungssetting 
(Seminargestaltung, Stichprobe, Zeit, Befragungsdurchführung) zurückzuführen. Alle 
diese Änderungen wurden bewusst und beruhend auf der Systematik des Design-Based 
Research-Ansatzes vorgenommen. Die Idee des fortführenden Re-Designs zielt nicht auf 
eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse der einzelnen Zyklen ab. 

Zum anderen sind bei der Interpretation der (teils inkonsistenten) Ergebnisse stets die 
Limitationen im Forschungsaufbau und -design zu berücksichtigen. Die Ansprüche, 
Seminare zu evaluieren und im Zuge dessen Seminarteilnehmende zu befragen, liegen 
dem Förderkontext inne. Dieses Setting geht mit einer nicht-zufälligen Auswahl und einer 
geringen Stichprobengröße sowie einer Nicht-Kontrollierbarkeit weiterer Einflussfaktoren 
einher. Die beiden Testzeitpunkte zu Seminarbeginn und -ende liegen zudem 
zwangsläufig recht nah beieinander, was eine Steigerung von Kompetenzen erschweren 
und Ermüdungs- und Erinnerungseffekte begünstigen kann. Insbesondere aufgrund der 
kleinen Stichproben zeichnen sich verallgemeinerbare Tendenzen nur undeutlich ab und 
die Analyseergebnisse sind eher als Antworten einer bestimmten Stichprobe zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu lesen. Um für statistische Analysen tragfähigere 
Forschungsdesigns zu ermöglichen, müsste sich der Förderkontext für größer angelegte 
Untersuchungen weiten. 

Weiterführender Forschungsbedarf knüpft am Messinstrument Indizes und an der bisher 
ungeklärten Reliabilitätsfrage an. 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, die diese Prüfung ermöglichen. 
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