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1. Unser Verständnis von Medienbildung 

Wir als AG Medienbildung stellen im Folgenden eine Orientierung für unsere Arbeit im Rahmen 

bildungstheoretischer Diskurse, unterrichtsbezogener Zielsetzungen und bildungspolitischer 

Fragestellungen vor. Unser Anliegen ist die Etablierung eines Forums für den Austausch 

unterschiedlicher Akteur:innen im inneruniversitären Kontext der Lehrkräftebildung mit dem Ziel, die 

Medienbildung zu sichern und zu fördern.  

Grundlegend orientieren wir uns am Verständnis von Medienbildung der KMK (2012). Medienbildung 

wird hier definiert als „dauerhafter, pädagogisch strukturierter und begleiteter Prozess der 

konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt“ (KMK, 2012, S. 3). Dieses 

(Medien-)Bildungsverständnis erweitern wir mit Rückgriff auf Jörissen (2011, S. 213) um den Aspekt 

einer reflexiv-bildungstheoretischen Perspektive. Bildung wird hierbei verstanden als qualitativ-

empirisch rekonstruierbarer Prozess der Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen und 

schließt somit auch implizite Wissensaspekte (sowohl auf Seiten der Lehrkräfte als auch auf Seiten 

der Schüler:innen) mit ein. Diese Erweiterung um medienpädagogische Selbstreflexionen ist schon 

allein aufgrund einer ‹Mittelschichtlastigkeit› (medien)pädagogischer Konzepte sowie der Lehrkräfte 

selbst (Niesyto, 2008; Kommer & Biermann, 2007) als „Voraussetzung für ein zielgruppenbezogenes 

Handeln [zu betrachten], das alters-, bildungs-, geschlechts- und milieubezogene Unterschiede 

berücksichtigt und (implizite und explizite) normative Orientierungen in medienpädagogischen 

Konzepten hinterfragt“ (Niesyto, 2009, S. 16). 

Zur Verortung entsprechender lehramtsspezifischer Wissensaspekte orientieren wir uns an aktuell 

relevanten Modellen (z.B. DPACK, TPACK, DigCompEdu), insbesondere den Standards für die 

Medienbildung in der Lehrkräftebildung in Berlin (Arbeitsbündnis Medienbildung, 2022). So trägt 

etwa das  DPACK-Modell (Digitality-related Paedagogical and Content Knowledge bspw. Huwer et al., 

2019)1 der Orientierung an einer ‚Kultur der Digitalität‘ (Stalder, 2016) Rechnung und greift – wie 

auch das TPACK-Modell – auf ein geläufiges Konzept der Professionsforschung (Shulman, 1986) 

zurück. Insbesondere vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen in Bezug auf Maschinelles Lernen 

und Künstliche Intelligenz berücksichtigen wir demnach auch explizit informatische Inhalte (z. B. in 

Anlehnung an das Frankfurter Dreieck; Brinda et al., 2019). Zusammenfassend nehmen wir eine 

verbindende Haltung zwischen den unterschiedlichen begrifflichen Positionierungen (etwa zwischen 

Digitalisierung und Digitalität) im Kontext des Digitalen ein, um eine vielperspektivische 

Medienbildung zu ermöglichen. 
                                                           
1
 Die Kritik am DPACK-Modell – wonach der Begriff Wissen hier unreflektiert mit dem Begriff Kompetenzen 

überschrieben wurde – ist uns durchaus bewusst (Frederking, 2022). Dennoch gewichten wir den Einbezug 
digitalitätsbezogener Inhalte hierbei höher. 



 

2. Medienbildung in der Lehrkräftebildung an der Humboldt-

Universität zu Berlin 

2.1. Medienbildung ist integraler Bestandteil der Lehrkräftebildung 

Aufgrund der umfassenden Mediatisierung und Digitalisierung von Lebenswelten, 

Arbeitszusammenhängen und gesellschaftlichen Strukturen ist die Medienbildung in der 

Lehrkräftebildung unumgänglich – sowohl im Hinblick auf analoge als auch auf digitale Medien. 

Insbesondere digitale Kontexte werden in der Lehrkräftebildung noch unzureichend betrachtet. 

Durch die umfassende Integration soll gewährleistet werden, dass angehenden Lehrkräften 

Medienbildung in allen (Studien-)Fächern und in Verbindung mit anderen Querschnittsthemen mit 

den jeweils relevanten Aspekten und Implikationen vermittelt wird. 

Eine zukunftsorientierte Vorbereitung für den späteren Berufsalltag erhalten angehende Lehrkräfte, 

indem Lehrende im Bereich der Lehrkräftebildung unterschiedliche Formen des Lehrens und Lernens 

in, mit und über Medien in den Lehrveranstaltungen der jeweiligen (Studien-)Fächer, Themen und 

Kontexte vorleben. Ganz im Sinne des didaktischen Doppeldeckers können Studierende so erleben, 

wie medienbildnerisch fundiertes Lehren und Lernen prototypisch ausgestaltet werden kann. 

2.2. Notwendige Rahmenbedingungen für Medienbildung in der 

Lehrkräftebildung 

Um Medienbildung als integralen Bestandteil der Lehrkräftebildung an der Humboldt-Universität zu 

Berlin zu realisieren (vgl. Abs. 2.1), ist eine verpflichtende Verankerung in den Studienverläufen 

unabdingbar. Des Weiteren braucht es finanzielle, personelle und räumliche Ressourcen, um diese 

Angebote auszustatten, zu gestalten und langfristig zu erhalten. Hierzu gehören u.a. Makerspaces, 

Lernwerkstätten, Fortbildungsangebote sowie Supportstrukturen für Lehrende und Lernende. Dabei 

können uns bereits (an der Humboldt-Universität zu Berlin) bestehende Angebote als Vorbild dienen, 

die perspektivisch flächendeckend und niederschwellig verfügbar gemacht werden sollten. Im Sinne 

einer nachhaltigen Ressourcennutzung sollen die Angebote untereinander abgestimmt und vernetzt 

werden.   

3. Die Rolle der AG „Medienbildung in der Lehrkräftebildung“ 

3.1. Die AG „Medienbildung in der Lehrkräftebildung“ beteiligt sich än Diskursen  

zum Thema Qualitätssicherung für die Medienbildung an der Humboldt-

Universität zu Berlin 

Die Vertreter:innen der AG bringen sich in Diskussionen und Entwicklungsprojekte zur Sicherung der 

Qualität und Weiterentwicklung der Medienbildung in der universitären Lehrkräftebildung ein. 

Dabei legen wir großen Wert auf eine multiperspektivische Betrachtung der Medienbildung und eine 

ko-konstruktive Lösungsfindung. 



 

3.2. Die AG „Medienbildung in der Lehrkräftebildung“ beschreibt verschiedene 

Verankerungsmöglichkeiten für das Thema Medienbildung im Rahmen der 

Lehrkräftebildung 

Aktuell wird das Thema Medienbildung in ausgewählten Lehrveranstaltungen schwerpunktmäßig 

behandelt. Diese Angebote werden bisher nicht systematisch miteinander verknüpft. Ziel der AG ist 

es, einen kriteriengeleiteten Rahmen zu schaffen, der Orientierung für die systematische 

(Weiter)Entwicklung von Lehrangeboten zur Medienbildung in den Lehramtsstudiengängen bietet. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass Medienbildung integraler Bestandteil der Lehrangebote ist (vgl. 

Abs. 2.1), wobei sich Lehrangebote zur Medienbildung im Besonderen durch Reflexion der 

entsprechenden inhaltlichen und methodischen Aspekte von Medien auszeichnen. Grundlage dieser 

– auch fachspezifisch zu konkretisierenden – Reflexionsanlässe soll ein gemeinsames Verständnis von 

Medienbildung in der Lehrkräftebildung sein. Dafür muss das Thema Medienbildung einen festen 

Platz in der Studieneingangsphase bekommen. 

Wir schlagen daher ein interdisziplinär erarbeitetes und dezentral angebotenes E-Learning-Format 

als Grundlage vor. Dieses bietet über die Studieneingangsphase hinaus Orientierung für die Lehre in 

den Fachdidaktiken sowie den Erziehungs- und Bildungswissenschaften. 

Die Verankerung der Medienbildung in den weiteren Phasen der lehramtsbezogenen Studiengänge 

soll auf Basis der bestehenden Angebote (vgl. Abs. 2.2) erörtert und konzeptionell weiterentwickelt 

werden. Dieser Prozess soll unter der Ägide der AG „Medienbildung in der Lehrkräftebildung“ 

stattfinden. 

Die genannten Teilbereiche sehen wir als unsere zentralen Handlungsfelder an, um eine umfassende 

und nachhaltige Medienbildung in der Lehrkräftebildung an der Humboldt-Universität zu Berlin zu 

integrieren. 

3.3. Nächste Schritte der Umsetzung im Hinblick auf die Verankerung von 

Medienbildung in der Lehrkräftebildung 

Für Lehramtsstudierende soll ein Angebot für eine Zusatzqualifikation geschaffen werden, im 

Rahmen derer sich Qualifikationen aus dem Feld der Medienbildung erwerben und abbilden lassen. 

Diese soll sich zusammensetzen aus einer Grundlagenveranstaltung (z.B. in Form eines digitalen 

Selbstlernangebots, welches potentiell im ÜWP anrechenbar ist) sowie entsprechenden 

Vertiefungsangeboten. Letztere sollen zum einen in den Modulstrukturen verankerten Angebote (z.B. 

fachdidaktische Angebote, LFPs) und zum anderen thematisch fokussierte Angebote im ÜWP (z.B. KI, 

Social Media) umfassen. Es soll darüber hinaus ggf. ein verbindlicher Abschlusskurs angeboten 

werden, in dem die jeweiligen Inhalte der Zusatzqualifikation zusammengebracht und reflektiert 

werden (z.B. in Form eines digitalen Portfolios in einem Blended-Learning-Format). 

Die Zusatzqualifikation soll im Master of Education verortet sein, aber die Anrechnung von 

Leistungen aus dem Bachelor ermöglichen und im Umfang insgesamt ca. 6 Veranstaltungen 

umfassen.  Relevante Überlegungen sind hierbei die Machbarkeit und Studierbarkeit seitens der 

Studierenden sowie die Skalierbarkeit und perspektivische Anbindung an andere 

Querschnittsthemen. 



 

Für die Einordnung und Anerkennung der Angebote soll basierend auf dem o.g. Verständnis von 

Medienbildung ein Orientierungsrahmen formuliert werden, der die Verortung von Veranstaltungen 

innerhalb eines Rasters übergeordneter Bereiche ermöglicht (z.B. Grundlagen und Vertiefung, 

allgemein medienpädagogisch/-psychologisch und  fachdidaktisch). Es können dann in den 

teilnehmenden Veranstaltungen Punkte erworben werden (z.B. für Teilnahme, Seminarleistungen, 

Qualifikationsarbeiten), die für die Zusatzqualifikation angerechnet werden können. Die Prüfung und 

Punktevergabe erfolgt im ersten Schritt durch Lehrende in den Veranstaltungen und wird im zweiten 

Schritt an zentraler Stelle zusammengeführt zur Bestätigung der Zusatzqualifikation. Hierfür soll ein 

Guide entwickelt werden, der Lehrenden und Studierenden Informationen und Kriterien sowie 

konkrete Beispiele, Best-Practice und Ideen zur Integration medienbildnerischer Anteile auf 

niederschwelliger Ebene an die Hand gibt.  

Das Modell der Zusatzqualifikation wird gewählt, um zeitnahes Reagieren und Agieren zu 

ermöglichen. Es können bereits bestehende Strukturen und Angebote zusammengebracht und 

inhaltliche Ausgestaltung sowie Schwerpunktsetzung erprobt werden. Zugleich soll dies der 

Ausgangspunkt für die langfristig zu denkende strukturelle Verankerung in Studienordnungen sein 

und hierfür eine Basis schaffen. 

Nächste Schritte sind nun die Konkretisierung dieser Ansätze und der Einbezug interessierter 

Akteur:innen aus den verschiedenen Bereichen der Lehrkräftebildung. Hierfür werden in der AG 

Termine festgelegt und kommuniziert, um fach- und bereichsspezifisches Wissen zu Strukturen, 

Inhalten und dem status quo direkt in die Konzeption einfließen zu lassen. 
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