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3. KEYNOTE

Forschendes Lernen im Lehramtsstudium und in der Schulpraxis: 
Impulse zur Anregung einer forschungsorientierten Lehrkräftebildung 
Dr.in Constanze Saunders (Humboldt-Universität zu Berlin)

Die Diskussion zum Forschenden Lernen in der Lehrkräftebildung beschäftigt sich derzeit 
mit einer Reihe von Fragen, die es theoretisch und empirisch zu beantworten gilt. Hierzu 
zählen beispielsweise: Welche Art Forschungskompetenz benötigen Lehrer*innen in der 
schulischen Praxis? Welche forschungsbezogenen Fähigkeiten sollten die Studierenden 
über diese Bedarfe hinaus erwerben, und wie kann diese Studienaufgabe motivierend für 
sie gestaltet werden? Die Beantwortung der Fragen hat unmittelbaren Einfluss auf das Stu-
dienerleben unserer zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer, aber natürlich auch auf Schulen 
in der nahen Zukunft und das Lernen, das in ihnen stattfindet. 

Der Beitrag gibt einen Überblick darüber, wie Forschendes Lernen in der Lehrkräftebildung 
umgesetzt werden kann, welche Wirkungen damit verbunden werden können und worauf 
bei der Umsetzung geachtet werden müsste. Die Ausführungen basieren auf Erkenntnis-
sen aus einem Drittmittelforschungsprojekt (BMBF, Qualitätspakt Lehre), das derzeit an 
der Professional School of Education der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt wird. 
An der Humboldt-Universität sind sowohl im Bachelor als auch im Master in den bildungs- 
wissenschaftlichen und teilweise auch in den fachdidaktischen Bereichen forschungsorien-
tierte Seminare curricular angelegt (Schaumburg & Saunders 2017), die im Rahmen einer 
empirischen Begleitforschung quantitativ und qualitativ erforscht werden (Saunders 2017). 

1. Der hochschuldidaktische Ansatz des Forschenden Lernens
Forschungsorientierte Hochschullehre ist in den letzten Jahren in allen Studiengängen 
zum Thema geworden, historisch bedingt ist ihre konkrete Umsetzung mittels For schenden  
Lernens besonders in der Lehrkräftebildung zu finden. Neben einer seit dem Bologna- 
Prozess auf normierten Inhalten und Strukturen basierenden Ausbildung (vgl. z. B.Tönjes 
2009) sollen forschende Tätigkeiten im Studium dem Humboldt’schen Ideal entsprechend 
zu einer „Bildung durch Wissenschaft“ führen, die eine kritisch-reflexive Haltungsbildung 
ermöglicht (vgl. z. B. Altrichter & Mayr 2004, Fichten 2010). Studentische Forschung soll 
hier der Umsetzung dienen, in der es nicht zuletzt auch um die Verbindung von Theorie und 
Praxis geht, die in jeder berufsorientierenden akademischen Ausbildung geleistet werden 
muss. Gleichzeitig bietet sich für Dozierende eine Gelegenheit, Forschung und Lehre zu 
verbinden und die Studierenden für Wissen schaft zu begeistern.

Rueß, Gess & Deicke (2016) haben auf Grundlage einer curricularen Analyse verschie-
dener Studienfächer unterschiedliche Formen von forschungsorientiertem Handeln in einer 
Matrix beschrieben (Abb.1), die verschiedene Formate nach dem Aktivitätsniveau der Stu-
dierenden (rezeptiv – anwendend [üben und diskutieren] – forschend) und den inhaltlichen 
Schwerpunkten der Veranstaltungen (Forschungsergebnisse – For schungsmethoden – For-
schungsprozess) unterscheidet. Diese Matrix kann z.B. einzelnen Lehrenden oder Fachbe-
reichen zur Analyse oder Planung curricularer Entscheidungen dienen; ebenso bietet sie 
sich für die Sichtbarmachung von bereits erfolgten oder noch zu erlernenden forschenden 
Handlungen im Studium für die Studierenden an:
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 Abb. 1: Formate forschungsorientierter Lehre nach Rueß, Gess & Deicke (2016)

Huber (2009, S. 11), einer der Gründungsväter dieses hochschuldidaktischen Ansatzes, 
definiert Forschendes Lernen über die selbstständige Durchführung des gesamten For-
schungsprozesses hinaus speziell auf Reflexion fokussierend:

„Forschendes Lernen zeichnet sich vor anderen Lernformen dadurch aus, dass die 
Lernenden den Prozess eines Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung von auch 
für Dritte interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen Phasen – 
von der Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung der 
Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbstständiger Arbeit 
oder in aktiver Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt – (mit)gestalten, erfahren 
und reflektieren.“ 

Dieses Verständnis von Forschendem Lernen ist in der Matrix von Rueß, Gess & Deicke 
(2016) im Bereich „forschend - Forschungsprozesse“ (Abb.1) situiert; die anderen Formate 
dienen u.a. der Vorbereitung auf diese selbstständige Forschungstätigkeit. Die Prozesse, 
die im Rahmen studentischer Forschung stattfinden, umfassen neben kognitiven auch sozi-
ale und affek tive Aspekte, die ganzheitliche Lernerfahrungen zulassen:

„Denn das Wichtigste am Prinzip des Forschenden Lernens ist die kognitive, 
emotionale und soziale Erfahrung des ganzen Bogens, der sich von der Neugier 
oder dem Ausgangsinteresse aus, von den Fragen und Strukturierungsaufgaben 
des Anfangs über die Höhen und Tiefen des Prozesses, Glücksgefühle und Un-
gewissheiten, bis zur selbst (mit-)gefundenen Erkenntnis oder Problemlösung und 
deren Mitteilung spannt.“ (Huber 2009, S. 12)

Beim Forschenden Lernen geht es also um mehr als die Gewinnung neuer wissen schaftlicher 
Erkenntnisse, sondern auch um Fragen der Persönlichkeitsbildung. In der Lehrkräftebil-
dung gibt es eine Vielzahl von konkreten Qualifikationszielen, die dem Forschenden Lernen  
(potenziell) zugeschrieben werden.
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2. Begründungen für studentische Forschung im Lehramt
Warum sollen Lehramtsstudierende forschen? In ihrem späteren Berufsleben werden sie 
kaum empirische Bildungsforschung durchführen, auch wenn sie vielleicht gebeten werden, 
an Studien teilzunehmen bzw. Befragungsmöglichkeiten mit Schüler*innen zu schaffen. 
Wahrscheinlicher ist die Aussicht, Methoden der qualitativen oder quantitativen Forschung 
auf ihr Arbeitsumfeld modifiziert einsetzen zu müssen, z. B. im Rahmen der eigenen Unter-
richtsentwicklung (vgl. Altrichter, Posch & Spann 2018) oder interner Evaluationen innerhalb 
von Schulentwicklung.

Altrichter und Mayr (2004, S. 170) versehen die Rolle von „Forschung“ in der Lehrkräfte-
bildung zunächst noch mit Blick auf Studium und Schulpraxis, also phasenüber greifend, 
mit den Zielen und Ansätzen der „Wissensrezeption“, „Basalen Metho denkompetenz“, „Ein-
übung in Fallverstehen“, „Mitwirkung in angeleiteter Projektfor schung“, „Praxisforschung“ 
und „Forschung mit der primären Zielgruppe scientific com munity“. Sie begründen die Not-
wendigkeit Forschenden Lernens mit der Ausbildung eines „forschenden Habitus“ (ebd., S. 
164), der die Grundlage für professionelles Handeln in der Schule bildet.

In einer differenzierten Zieldefinition unterscheidet Fichten (2010, S. 130f.) drei Begrün-
dungsansätze für das Forschende Lernen im Lehramt:

- die bildungstheoretische Begründung der „Bildung durch Wissenschaft“, die Wis-
senschaftlichkeit als integralen Bestandteil des Lehrberufs sieht, 

- die lerntheoretische Begründung, die auf Basis des Konstruktivismus dem 
studentischen Forschen aufgrund aktiver Tätigkeit und persönlicher Bedeutung 
entsprechende Wirkungen zuschreibt und 

- die qualifikatorische Begründung, die auf den zukünftigen Beruf orientiert und die 
Ausbildung einer „fragend-entwickelnde(n) und kritisch-reflexive(n) Haltung“ sowie 
verschiedener Schlüsselkompetenzen aus der Forschungserfahrung ableitet.

Diese Ziele finden sich auch in den „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissen-
schaften“ (Kultusministerkonferenz 2019, S. 3):

„Ihre [der Lehrerkräftbildung] Kernaufgabe ist die gezielte und nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen gestaltete Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- 
und Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systematische Evaluation.“ 

Bearbeitet werden kann diese Aufgabe in der Lehrkräftebildung u. a. durch die Beschäf-
tigung mit Forschung. So schreiben die Standards z. B. die Arbeit mit Zielen und Methoden 
der Bildungsforschung sowie die Interpretation und Anwendung ihrer Ergebnisse vor; Beruf 
und Rolle von Lehrenden sollen in der Ausbildung hinsichtlich der Professionalisierung und 
dem Berufsfeld als Lernaufgabe thematisiert werden.

In der Praxis der Hochschullehre greifen diese teilweise abstrakten Argumente bei Stu-
dierenden nicht sofort, häufig bedarf es einer „Übersetzungsleistung“ durch die Dozie renden 
im Dialog, die konkrete gewinnbringende Aspekte für die spätere Praxis illustriert. Das be-
inhaltet jedoch auch, dass sich die Dozierenden ihre eigene Einstellung und Er fahrung mit 
empirischer Forschung und Forschung in der Schule verdeutlichen. 

Das von den o. g. Bildungswissenschaftler*innen formulierte neue Rollenverständnis bringt 
nicht nur für die Studierenden die Prüfung eigener Vorstellungen vom Lehrberuf mit sich, 
sondern auch für die Lehrerbildner*innen an den Schulen und Universitäten. Insofern könn-
ten folgende Fragen zur Selbstreflexion nützlich sein:
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- Was verstehe ich unter Forschendem Lernen?
- Was ist für mich der Kern Forschenden Lernens? Was ist seine pädagogische 

Aufgabe? (Hierbei ist das jeweilige Verständnis von einer „modernen Lehrper son“ 
wichtig.)

- Wie stehe ich der Erforschung meiner eigenen Lehrtätigkeit gegenüber?
- Wie habe ich selbstständiges Forschen gelernt? Was waren dabei positive und 

negative Erfahrungen?
- Was sind meine hieraus folgenden hochschuldidaktischen Überzeugungen?

3. Varianten von (Lern-)Forschungsprojekten
Wie können solche studentischen Forschungsprojekte aussehen? An der Hum boldt-
Universität führt jede*r Student*in seit drei Jahren im Master-Praxissemester ein 
Lernforschungs projekt in den Bildungswissenschaften durch, das meist einem der folgenden 
fünf Formate, die in der Lehrkräftebildung der Universität Bielefeld (2011) formuliert wurden, 
folgt: 

1)  Forschung über die eigene unterrichtspraktische Tätigkeit

2) Forschung in fremdem Unterricht

3) Forschung in Schulentwicklungsprozessen

4) Einzelfallarbeit zu Diagnose und Förderung

5) Forschende Auseinandersetzung mit biographischen Zugängen und/oder dem eige-
nen Professionalisierungsprozess

Hier bieten sich als forschungsmethodische Ansätze für 1) die Aktionsforschung, für 2) und 
3) Methoden der empirischen Bildungsforschung, für 4) der fachspezifischen Fall arbeit 
sowie für 5) ethnographische Methoden an.

Beispielsweise wurde in einem studentischen Projekt der fachdidaktischen Frage nach-
gegangen, welche Rolle Spielfilme an der Schule im Englischunterricht spielten. Der 
Student befragte 30 Schüler*innen (Fragebögen) und 5 Lehrkräfte (Interviews) nach ihren 
Einstellungen hinsichtlich dieses Themas. Es zeigte sich in den Selbstaussagen, dass die 
Motivation bei den Schüler*innen steigen würde, wenn mehr Filme eingesetzt würden. Obwohl 
die Dozierenden sowohl Methodenwissen als auch Interesse am Einsatz hatten, fehlten 
ihnen die Zeit und das Material für die Umsetzung. Der Student empfand dieses Ergebnis 
zunächst als ernüchternd, schlug jedoch vor, dass der Fachbereich hieran weiterarbeiten 
könne. Das bestehende Interesse und das didaktisch-methodische Wissen der Lehrperson 
sowie die potenziell höhere Motivation der Schüler*innen seien Grundlagen für eine 
kollegiale Unterrichtsentwicklung, die zunächst durch das Anlegen eines Materialfundus 
initiiert werden könne. 

Andere Projekte wurden zu Fragen des inklusiven Unterrichts, des Einsatzes digitaler Medien 
und zu Sprachbildung/Deutsch als Zweitsprache durchgeführt. Diese Projekte  zeigten, dass 
individuelle Forschungsinteressen bei den Studierenden zu einem didaktischen Wissens- 
und einem forschungsmethodischen Kompetenzzuwachs sowie Impulsen zur Schul- und 
Unterrichtsentwicklung an den Institutionen beitragen können. Weiterhin ist festzuhalten, 
dass sie auch innerhalb der befragten Gruppen in den Schulen Wissensbestände und 
Überzeugungen aufdeckten, die Wirkungen bestimmter Unterrichtsmethoden beurteilen 
halfen und Motivation zu Unterrichts- und Schulentwicklung schaffen könnten. 

Da diese vielfältigen Funktionen unterschiedliche Akteur*innen unterstützen, muss bei jedem 
Projekt von allen Beteiligten bedacht werden, dass den Studierenden zeitliche, inhaltliche 
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und forschungsmethodische Grenzen gesetzt sind. Sie sind keine externen Fachleute, 
sondern Studierende, die sich ihrer zukünftigen Berufspraxis forschend-reflexiv nähern und 
gemeinsam mit den Expert*innen an den Schulen lernen, um mit neuen Fragen und Ideen 
an die Universität zurückzukehren.

4. Wirkungen studentischer Forschung
Die oben dargestellten Begründungen für Forschendes Lernen werden derzeit in Studien 
u. a. zur Entwicklung von affektiv-motivationalen Aspekten der Forschungskompetenz 
untersucht (vgl. z. B. Wessels u. a. 2018); in der Hochschulpraxis können zunächst 
Studierendenselbstaussagen über Lernzuwächse, Reflexions texte, entstandene 
Forschungsberichte und Befragungen Auskunft darüber geben, inwiefern das Forschen 
kognitive, soziale oder emotionale Erfahrungen und Verände rungen bewirkt hat. In Interviews 
haben sich Lehramtsstudierende der Hum boldt-Universität zum Nutzen geäußert, den sie 
in den Forschungsprojekten sehen. Exemplarisch werden hier drei Studierendenmeinungen 
aufgeführt, die aus Interviews mit Bachelor-Studierenden nach dem forschungsorientierten 
Praktikum stammen.                                                                                                                                                                        

Relativierte Wahrnehmung von Schulrealität
Studentische Forschung in der Schule kann dazu beitragen, Forschungsmethoden 
auszuprobieren und individuelle Annahmen über die Schulrealität zu revidieren:

„(Ich) konnte (…) Forschungsmethoden, von denen ich bislang nur in der Theorie 
wusste, praktisch anwenden und die gewonnenen Erkenntnisse für die Auswer tung 
nutzen. In der Unterrichtspraxis hatte ich den Eindruck, dass theoretisches Wissen 
für die Lehrkräfte eine eher untergeordnete Rolle spielt und viele Hand lungen aus 
Routine erfolgen. Dieser Eindruck hat sich dann im Zuge des Lehrer interviews aber 
nicht bestätigt, da theoretisches Wissen zur Binnendifferenzierung klar erkennbar 
war.“

Diese*r Student*in konnte neben einem Zuwachs an Forschungskompetenz eine 
realis tischere Sicht auf die Kompetenz der Lehrkräfte entwickeln. Mittels Lehrenden-
Interviews konnte er*sie bestehende Vorurteile (fehlendes theoretisches Wissen zu 
Binnendifferenzie rung), die zunächst durch Beobachtung entstanden, hinterfragen 
und korrigieren und so eine genauere Einschätzung der Schulrealität vornehmen. 

Zur Verbindung zwischen Theorie und Praxis in der Schule
Forschendes Lernen zielt unter anderem auf die Verbindung zwischen Theorie und Praxis 
und kann zum Nachdenken über die Rolle von Forschung in diesem Zusammenhang 
anregen:

„Na erst einmal würde ich mir wünschen, dass diese ganze Praxis mit Lehren, also 
Lehrer sein und die Forschung, die sind eigentlich sehr nah aneinander, sage ich mal, 
und Forschung hat ja nicht immer nur etwas mit Theorien zu tun, sondern Forschung 
hat ja auch irgendwo etwas mit einer Praxis zu tun. Ich muss ja auch nachher gucken, 
wie kann ich meine Theorien, die ich habe, in der Praxis über haupt anwenden.Und 
funktioniert das überhaupt in der Praxis?“
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In diesem Studierendenzitat zeigt sich ein Verständnis von Forschung als Verbindung von 
Theorie und Praxis, die auch in der Schule bei der Prüfung einer theoriebasierten Umsetzung 
einge setzt werden kann. Hier wird eine Basis für eine forschend-reflexive Haltung gegenüber 
der späteren Lehrpraxis deutlich.                                                                                                                                                                                                        

Verstehen und kritische Betrachtung von Forschung
Eigene Forschung durchzuführen kann dazu anregen, dass empirische Forschung allge-
mein kritisch hinterfragt wird: 

„Ich habe gemerkt, dass ich auch mit einer wenig soliden Datenbasis eine Aus
wertung schaffen kann, die sich solide anhört. Das war forschungsmethodisch 
vielleicht etwas fraglich. Ich habe daraufhin überlegt, ob das bei großen Studien auch 
so funktioniert – das machte mich skeptisch gegenüber der allgemein an erkannten 
Wissenschaftlichkeit empirischer Studien.“

Dieses Zitat illustriert, wie wichtig die Reflexion über den individuellen Forschungsprozess, 
aber auch die Implikationen für die Rezeption von empirischer Forschung im unterrichts-
praktischen, gesellschaftlichen und bildungspolitischen Zusammenhang sind. Rückblickend 
auf die eigenen Entscheidungen im Forschungsprozess zeigt es sich hier, dass mit studen-
tischer Forschung Vorlagen für die kritische Betrachtung, z.B. von LargeScaleStudies im 
Bildungswesen oder gesellschaftspolitisch gestaltenden Studien, geschaffen werden. Die 
Begleitung dieses Reflexionsprozesses ist dabei eine wichtige Aufgabe der Dozierenden.

5. Gelingensbedingungen für studentische Forschungsprojekte in Praxisphasen
Auf Grundlage der o.g. theoretischen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen in der 
Hochschullehre und deren kollegialer, evidenz-basierter Weiterentwicklung, z. B. im 
Rahmen von DesignBased Research (vgl. Plomp 2013), sind m. E. folgende Fragen zu  
bedenken und zu besprechen, wenn institutionelle, curriculare und hochschuldidaktische 
Entscheidungen zum Forschenden Lernen im Lehramt anstehen:

- Individueller Zugang: Wie stehe ich zum Forschenden Lernen? Worin sehe ich 
dessen pädagogischen Wert? Wie ist mein hochschuldidaktisches Verständnis dazu?

- Qualifikatorische Analyse und Evaluationsdesign: Was sind die Zielsetzungen 
der geplanten Forschungsaktivitäten? Welche Rolle soll dabei Selbstständigkeit 
spielen? Wie können die Wirkungen der Qualifikationsziele erfasst werden?

- Bedarfsanalyse: Welche Voraussetzungen bringen die Teilnehmer*innen mit? 
Welches Wissen und welche Kompetenzen benötigen sie für die erfolgreiche 
Teilnahme? Sind diese bereits vorhanden oder müssen sie vermittelt werden?

- Curriculare Analyse: Welche forschungsorientierten Seminare sind im Studiengang 
bzw. im Studium allgemein vorgegeben? Welche Inhalte und Ziele verfolgen sie? Wie 
knüpft die betreffende Lehrveranstaltung daran an? Bildet sie die Basis für andere 
forschungsorientierte Lehrveranstaltungen?

- Stakeholder-Analyse: Welche Akteur*innen sind am Forschen direkt oder indirekt 
beteiligt? Inwiefern muss und kann man diese erreichen, einbinden und vernetzen?
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Diese Fragen können von Entscheidungsträger*innen oder in kollegialen Gruppen im Rah-
men von Entwicklungsprozessen diskutiert werden. Prinzipiell ist eine gemeinsame Findung 
von Konzepten und Formaten auf Grundlage von bestehenden Modellen zum Forschenden 
Lernen (nicht nur im Lehramt), die mittlerweile vielfach beschrieben sind (vgl. z. B. Mieg & 
Lehmann 2017, Schüssler u. a. 2017, Sonntag u. a. 2017), zu emp fehlen. Im Folgenden 
sollen ausgewählte Lessons Learned aus der forschungsorien tierten bildungswissenschaft-
lichen Lehre der Humboldt-Universität einige Hinweise zur Umsetzung Forschenden Ler-
nens im Lehramt bieten.

Lesson Learned 1: Vernetzung der unterschiedlichen involvierten Akteur*innen 
in Schule und Universität 

Verschiedene Vorstellungen der Mentor*innen, Schulleitungen und Hochschuldozierenden 
über die Ziele, methodischen Prinzipien und den zeitlichen Ablauf der Forschungsprojek-
te stellen für Studierende häufig eine Herausforderung dar, der sie selbst kommunikativ- 
verhandelnd entgegentreten müssen. Es ist zu bedenken, dass Studierenden Freiräume 
für ein erfolgreich durchgeführtes Projekt benötigen, d. h. zur Erreichung der vorgegebe-
nen Qualifikationsziele und ihrer eigenen, möglicherweise davon abweichenden Ziele. Da-
für ist es notwendig allen Beteiligten Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten zur  
Verfügung zu stellen (vgl. z. B. Klewin u. a. 2017). Diese beinhalten z. B. Ziele, Unterstüt-
zungsmöglichkeiten und genaue Angaben zum Zeitplan, inklusive „Meilensteinen“ innerhalb 
des Projekts. Auf dieser Basis können dann ggf. Anpassungen vorgenommen werden – 
Transparenz für alle ist jedoch zentral. Darüber hinaus könnten Foren zum Austausch von 
Fragen, Ideen und Bedenken für die Beteiligten ein wichtiges Instrument der Qualitätsent-
wicklung in der Zusammenarbeit sein. 

Lesson Learned 2: Seminargestaltung
Studierende kommen häufig mit unterschiedlichen Interessen, Kenntnissen und Erfah rungen 
hinsichtlich eigener Forschung in die bildungswissenschaftlichen Projektseminare, was  
u. a. durch die Vielfalt der curricularen Unterschiede in den Fachdidaktiken und Fachwissen-
schaften bedingt ist. Diese Heteroge nität gilt es zu berücksichtigen. Die Seminare sollten 
eine innere Differenzierung ermöglichen, die z. B. durch Peer-Gruppen-Arbeit, eine flexible 
Seminargestaltung aus Input, Anwendung und Diskussion sowie Präsentationen zum Stand 
der Arbeiten er möglicht werden. Wenn möglich, könnten diese Seminare durch individuelle 
oder Peer-Beratungen ergänzt werden (vgl. z. B. Ladyshewsky 2013).

Weiterhin ist es wichtig darauf zu achten, dass sich der Arbeitsaufwand an den vergebenen 
Leistungspunkten im Modul bzw. Seminar orientiert. Studentische Forschung kann je nach 
Vorkenntnissen sehr zeitaufwändig werden. Das birgt die Gefahr, nicht nur zu Ungleichhei-
ten bei der Erfüllung der Arbeitsleistungen, sondern auch zu Zeitproblemen, Frustration und 
einer negativen Forschungserfahrung bei den Studierenden zu führen. 

Ein weiterer Fokus sollte auf der Förderung selbstständiger Forschungstätigkeit im Rahmen 
des Seminars liegen. Zur systematischen Anknüpfung an bestehende (heterogene) For-
schungserfahrungen dienen einerseits eine systematische Strukturierung hinsichtlich Frei-
heiten und Vorgaben in der Projektdurchführung, sowie andererseits wiederholte Anlässe 
zum Reflektieren (vgl. Riewerts u. a. 2018). Ein für die forschungsorientierte Lehre entwik-
kelter Ansatz ist das „Rad-Modell“ von Brew (2013), in dem unterschiedliche Grade an stu-
dentischer autonomer Entscheidungsfindung innerhalb eines Lehrformats definiert sind, die 
je nach Qualifikationszielen von der*dem Dozierenden ausgewählt werden können (Abb. 2). 
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 Abb. 2: Das „Rad-Modell“ der forschungsorientierten Lehre 
 (Brew 2013, S. 613)

Ausgehend von den Studierenden (students) und den unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen (contexts) werden zunächst Qualifikationsziele (learning outcomes) definiert.  
Beginnend oben rechts wird nun für jedes Segment, das jeweils einen Aspekt der Lehrpla-
nung darstellt, der Grad an Vorgabe oder Entscheidungsfreiheit bestimmt. So könnte in ei-
ner Lehrveranstaltung z. B. das Thema frei wählbar sein, die Forschungsfrage mit der*dem 
Dozierenden ausgehandelt werden, jedoch die Prüfungsform vorgegeben sein. Das Modell 
könnte auch als Werkzeug bei der individuellen Differenzierung im Seminar dienen, indem 
je nach Bedarf und Möglichkeiten die einzelnen Studierenden Anleitungen bzw. Freiheiten 
integriert werden. Schließlich bietet es sich auch für die Analyse und Weiterentwicklung 
bestehender Lehre an.

Lesson Learned 3: Studierenden-Orientierung
Zentral ist aufgrund der kognitiven, sozialen und emotionalen Involviertheit innerhalb  
dieses komplexen Forschungsprozesses eine Ausrichtung an den Bedarfen der Studierenden.  
Diese nehmen innerhalb des Praxissemesters eine Diskrepanz zwischen dem Unterrichten 
und dem Forschen in der Schule wahr (vgl. auch Großmann, Bach & Winkel 2017). Hier 
gilt es den Nutzen der Projekte für die Studierenden zu bedenken und ihnen zu helfen,  
Themen und Fragen zu finden, die sie wirklich interessieren. Fragen der eigenen Unter-
richtsgestaltung, z. B. in Form von Interventionsstudien, zu erforschen hat sich an der Hum-
boldt-Universität als ein motivierender Zugang erwiesen, der die Funktion von Forschung 
in der zukünftigen Lehrpraxis verdeutlichen kann. Dennoch sollten den Studierenden unter-
schiedliche Varianten von Forschungsprojekten zur Auswahl stehen, soweit diese fachlich 
und methodisch betreut werden können. Der Nutzen des studentischen Projekts für die 
Schule oder für die Dozierenden (z. B. hinsichtlich eigener Forschungsinteressen) sollte 
dabei zunächst in den Hintergrund treten bzw. verhandelbar sein.
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6. Ausblick
Grundsätzlich ist die hochschuldidaktische Auseinandersetzung mit dem Forschenden  
Lernen – wie bei jeder Innovation – ein Anlass, die eigenen Ziele und Ansprüche in der  
Hochschullehre zu reflektieren und das eigene Selbstverständnis als Dozent*in zu schär-
fen. Die Beantwortung der o. g. Fragen im Kollegium oder allein bietet hierzu einen ersten  
Zugang. Die Erforschung der eigenen Lehre z. B. mittels DesignBased Research (vgl. 
Reinmann, 2005) kann ebenfalls zur Seminarentwicklung beitragen. So kann das gemein-
same Unternehmen „Forschendes Lernen“ für alle Beteiligten – Studierende, schulische 
Akteure und Dozierende – bereichernd und motivierend sein: ein Unternehmen, in dem das 
Bestreben Neues auszuprobieren, dieses systematisch zu evaluieren und durch Neugier 
und Offenheit Veränderungen anzustreben, geteilt und weitergetragen wird.
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