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Diversity is being invited to the party. 
Inclusion is being asked to dance. 

Verna Myers (2017) 

1. Anlass 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) der Vereinten 

Nationen (2008) hat Deutschland sich unter anderem zur Umsetzung eines inklusiv aus-

gerichteten Bildungssystems verpflichtet. Universitäten und Schulen stehen seitdem vor 

der Herausforderung, dieser zunächst politischen Entscheidung Rechnung zu tragen. 

Die Universitäten können hierzu in dreifacher Weise beitragen: Sie können – erstens – 

durch theoretische und konzeptionelle Entwicklungen die entsprechenden Grundlagen 

schaffen; zum Beispiel bezüglich des Übergangs von der Integration hin zur Inklusion 

(u. a. Anken, 2016; Hillenbrand, 2016). Zweitens können Forschungsprojekte die durch 

die veränderten politischen Rahmenbedingungen in Gang gesetzten Prozesse begleiten. 

Solche Forschungsprojekte können die Erhebung und Beschreibung des Ist-Zustandes, 

die Evaluation von Konzepten (z. B. zur Förderung einzelner Schüler*innen1, Schüler-

gruppen, Unterrichtsplanungen etc.) oder die Entwicklung neuer Ansätze umfassen (u. a. 

Rott & Marohn, 2017; Urban, 2015). Drittens stehen die Universitäten selbst vor der Auf-

gabe, die Ausbildung der zukünftigen Lehrer*innen an diese neuen Herausforderungen 

anzupassen und Studierende adäquat auf die Arbeit in inklusiven Settings vorzubereiten 

(u. a. Abels & Schütz, 2016; Erbring, Krämer & Nessler, 2015; Krämer, Nessler, Schlüter 

& Erbring, 2014; Moser, 2018). 

Die Schulen sind mit der Situation konfrontiert, dass die Zahl der Schüler*innen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB), die im inklusiven Unterricht der Sekundar-

stufe I beschult werden, jährlich zunimmt (Ministerium für Schule und Bildung des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 2018a, 2018b). Die Anzahl der Schüler*innen mit Förder-

bedarf im gemeinsamen Unterricht der Sekundarstufe I an Gesamtschulen in Nordrhein-

Westfalen (NRW) hat sich beispielsweise in der Zeit von 2008 bis 2017 mehr als ver-

neunfacht (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

                                                

 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit und um gleichzeitig allen Geschlechtern gerecht zu werden, wird im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit das Gender-Sternchen verwendet. 
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2018a). Die größten Gruppen stellen Schüler*innen mit den Förderschwerpunkten Ler-

nen, emotionale und soziale Entwicklung und Sprache dar (ebd.). Auf diese Gegebenhei-

ten fühlen sich Lehrkräfte nicht bzw. nur unzureichend vorbereitet. Verschiedene Studien 

(u. a. Ahrbeck, 2017; Forlin & Cooper, 2013; Forlin, Keen & Barrett, 2008; Lindsay, 

2007; Lübke, Meyer & Christiansen, 2016) zeigen auf, dass Schüler*innen mit Förderbe-

darf im emotionalen und sozialen Bereich Lehrkräften die größten Sorgen bereiten. Dies 

betrifft sowohl den Umgang mit den Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt emotio-

nale und soziale Entwicklung als auch das Monitoring und die Förderung der übrigen 

Schüler*innen im Klassenraum. Diese Situation ist insbesondere für Fachlehrer*innen 

eine Herausforderung. Denn bisher fehlen evidenzbasierte Ansätze, die Möglichkeiten 

aufzeigen mit der bestehenden Situation umzugehen. 

Die vorliegende Dissertation möchte einen Beitrag leisten, der beschriebenen Situation 

zu begegnen. Den Ausgangspunkt der Mantelschrift bildet das zugrundeliegende Inklu-

sionsverständnis. Darauf aufbauend wird die Perspektive der Fachdidaktik im Kontext 

inklusiver Forschung skizziert. Um den Forschungsgegenstand einzugrenzen, werden zu-

nächst Schüler*innen unter Risikobedingungen fokussiert. Beginnend mit der Epidemio-

logie, werden die Prävalenz und die Persistenz emotionaler und sozialer Entwicklungs-

störungen aufgezeigt und die Entstehung skizziert. Auf dieser Grundlage wird das Kon-

zept der Resilienz erläutert, welches die präventive Arbeit im Kontext Schule begründet. 

Das Forschungsprojekt Inklusiver Biologieunterricht (IBU) richtet sich an Schüler*innen 

der Jahrgangsstufen 5 und 6. Denn diese Schüler*innen befinden sich in einer vulnerablen 

Phase, welche durch den Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe I und den Über-

gang von der mittleren Kindheit in die frühe Adoleszenz geprägt ist. Die besonderen Be-

dingungen in dieser Altersstufe werden umrissen und unter Berücksichtigung der voraus-

gegangenen Erläuterungen Kernpunkte für die präventive Arbeit in dieser Jahrgangsstufe 

abgeleitet. Anschließend wird die Möglichkeit der Integration emotionaler und sozialer 

Kompetenzen in den Fachunterricht dargestellt und die Zielsetzung der Arbeit aufgezeigt. 

Abschließend wird die Gesamtstudie skizziert und die einzelnen Fachbeiträge der Studie 

werden in den Gesamtrahmen eingeordnet.  Zum Abschluss werden die in den Fachbei-

trägen vorgestellten Erkenntnisse übergreifend diskutiert und die Implementationsbedin-

gungen erläutert. Die Mantelschrift schließt mit den Implikationen für die Praxis und ei-

nem damit verbundenen Ausblick. 
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2. Theoretische Annäherung 
Die folgende theoretische Annäherung skizziert die Ausgangslage für das vorliegende 

Forschungsprojekt. Ausgehend von dem der Arbeit zugrundeliegenden Inklusionsver-

ständnis werden die theoretischen Grundlagen fokussiert und erläutert. Die den einzelnen 

Fachbeiträgen zugrundeliegende theoretische Fundierung wird an dieser Stelle ergänzt. 

Abschließend wird das Gesamtdesign der Studie erläutert, um davon ausgehend eine Ein-

ordnung der einzelnen Fachbeiträge realisieren zu können. 

2.1 Inklusionsverständnis 

Mit der politischen Entscheidung, das deutsche Schulsystem inklusiv auszurichten, wurde 

eine umfangreiche Reform des Schulsystems angestoßen. Grosche (2015) schlägt vor, 

dass im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten zur Inklusion das „temporäre, reduzierte 

und singuläre Begriffsverständnis von Inklusion klar definiert wird, ohne sich in Begriffs-

diskussionen zu verlieren“ (S. 31). Dieser Vorschlag ist der gegenwärtigen Situation ge-

schuldet, in der keine allgemein anerkannte Definition des Inklusionsbegriffes vorliegt 

(Löser & Werning, 2015; Moser & Kipf, 2015; Wocken, 2009) und der Übergang zwi-

schen den Begriffen Integration und Inklusion nicht endgültig geklärt ist. Deutlich wird 

dies beispielsweise bei der Betrachtung der UN-Behindertenrechtskonvention. Diese 

spricht in ihrer englischen Ursprungsform von schulischer Inklusion (United Nations, 

2006, Artikel 24, Absatz 1, Satz 2), in der amtlichen deutschen Übersetzung wird aber 

die Begrifflichkeit integratives Bildungssystem verwandt (Beauftragte der 

Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, 2017), in der deut-

schen Schattenübersetzung wiederum wird der Begriff mit inklusives Bildungssystem 

übersetzt (Netzwerk Artikel 3 e. V., 2018). Die Diskrepanz der Begriffe Integration und 

Inklusion wird anhand der von Wocken (2010) unterschiedenen Qualitätsstufen deutlich, 

welche auf verschiedenen Vorarbeiten basieren (Bürli, 1997; Hinz, 2004; Sander, 2004, 

2008): 1. Extinktion: Menschen mit Behinderung kommen in dieser Phase keine Rechte 

zu; sie werden eliminiert. 2. Exklusion: Menschen mit Behinderung wird ein gesetzliches 

Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zugesprochen. 3. Separation/Segrega-

tion: Kinder mit Behinderung erhalten ein Recht auf Bildung; diese kann separiert im 

gleichen Gebäude oder segregiert in einem anderen Gebäude erteilt werden (Grosche, 

2015). 4. Integration: Menschen mit Behinderung wird das Recht auf soziale Teilhabe 
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und eine Beschulung an allgemeinen Schulen ermöglicht. 5. Inklusion: Menschen mit 

Behinderung verfügen über das Recht der Selbstbestimmung und Gleichheit. Für inklu-

sive Bildungsprozesse bedeutet dies, dass alle Kinder in der Schule willkommen zu hei-

ßen sind. Die fünfte Stufe sieht davon ab Kinder in (dichotome) Kategorien zu unterteilen, 

zum Beispiel Schüler*innen mit oder ohne SFB, und berücksichtigt zudem alle mögli-

chen Heterogenitätsdimensionen (Hinz, 2008). Die von Wocken (2010) aufgeführten 

Qualitätsstufen hießen in ihrem Ursprung Inklusion I, II, III & IV (Sander, 2004). Hier 

erfolgte keine klare Abgrenzung zwischen den Begriffen Integration und Inklusion. Ak-

tuelle Debatten greifen diese Begriffsüberschneidung auf und analysieren und diskutieren 

diese kritisch (u. a. Boban & Hinz, 2003; Feuser, 2018; Grosche, 2015; Hinz, 2002, 2003, 

2004; Textor, 2015; Wocken, 2009). Grosche (2015) kommt zu dem Ergebnis, dass eine 

Abgrenzung beider Begriffe nur unzureichend gelingt und schlägt die Verwendung des 

Begriffes Inklusion vor.  

Eine Einordnung des Inklusionsprozesses in Deutschland in die Qualitätsstufen 

(Wocken, 2010) verdeutlicht, dass die Umsetzung im Sinne der 5. Stufe noch nicht er-

reicht ist. Das separierende Schulsystem ab der Sekundarstufe I wird diesem Anspruch 

nicht in Gänze gerecht und es wird zudem nach wie vor zwischen Schüler*innen mit und 

ohne SFB unterschieden (Klemm, 2015). Dennoch hat Deutschland sich auf den Weg 

gemacht, die von der UN-BRK geforderten Prozesse anzustoßen und umzusetzen 

(Klemm, 2015; Kultusministerkonferenz, 2011) und schließt sich somit nordischen Län-

dern an, die als weit fortgeschritten in ihrem Inklusionsprozess gelten (Powell, 2018). 

Dies schlägt sich beispielsweise im Bundesland NRW im 9. Schulrechtsänderungsgesetz 

nieder, welches im Oktober 2013 verabschiedet wurde (Ministerium des Innern des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 2013). Durch diese gesetzliche Novellierung wird das ge-

meinsame Lernen von Schüler*innen mit und ohne SFB zum Regelfall. Dies unterstützt 

die Empfehlung der Kultusministerkonferenz (2011), welche vorsieht, dass „Kinder und 

Jugendliche mit und ohne Behinderungen an jedem Lernort ihren Bedürfnissen und An-

sprüchen entsprechend lernen“ (S. 3). Auf dem Weg die Grundidee der Inklusion umzu-

setzen, was bedeutet alle Schüler*innen willkommen zu heißen, kann dies als erster gro-

ßer Schritt verstanden werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird Inklusion, Sasse 

und Lada (2014) folgend, verstanden als  
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[...] Transformationsprozess, in dem durch Teilhabe statt durch Fürsorge die 
Verankerung in der eigenen Generation ermöglicht wird. Schulische Inklusion 
ist deshalb nicht die Verankerung in separierende Hilfesysteme, in denen er-
wachsene Professionelle „fördern“. Es kommt vielmehr darauf an, dass verschie-
den kompetente Kinder und Jugendliche im Gemeinsamen Unterricht miteinan-
der tätig werden und sich miteinander neues Wissen und neue Fähigkeiten erar-
beiten können. (Sasse & Lada, 2014, S. 119f.) 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird auf Grundlage der vorangegangenen Aus-

führungen im Folgenden der Begriff Inklusion verwendet. 

2.2 Inklusion und die Aufgabe fachdidaktischer Forschung 

Inklusion ist dabei nicht nur als eine übergeordnete Aufgabe zu verstehen, sondern ins-

besondere auch als eine Aufgabe für jedes Unterrichtsfach. Die Aktualität und Relevanz 

des Themas Inklusion für das fachbezogene Lehren und Lernen spiegelt sich unter ande-

rem in den Bemühungen der Gesellschaft für Fachdidaktik e. V. (GFD) wider, die dieses 

Thema 2016 in den Fokus rückte (Menthe, Höttecke, Zabka, Hammann & Rothgangel, 

2016). Dies verdeutlicht, dass die Umsetzung schulischer Inklusion auch als didaktische 

Aufgabe zu verstehen ist (Amrhein & Dziak-Mahler, 2014; Musenberg & Riegert, 2015). 

Die entsprechenden Forschungsaktivitäten der Naturwissenschaftsdidaktiken nehmen 

seitdem zu (u. a. Abels, 2015; Abels, Troll, Greve, Süßenbach & Besser, 2018; Nehring 

& Walkowiak, 2017; Rott & Marohn, 2016) und beschäftigen sich mit unterschiedlichen 

Fragestellungen im Bereich der Inklusion. Dabei macht die Gesellschaft für Fachdidaktik 

e. V. (2015) anhand ihres Positionspapieres deutlich, dass eine Hinwendung zur Inklusion 

nicht allein die Berücksichtigung der Individualität aller Schüler*innen bezogen auf fach-

bezogenes Wissen und Können meint. Vielmehr soll eine inklusive Fachdidaktik darüber 

hinaus die Partizipation aller Schüler*innen an Lernprozessen ermöglichen und Maßnah-

men ergreifen, um Exklusionsprozesse zu reduzieren und den schulischen Erfolg aller 

Lernenden sicherzustellen (Gesellschaft für Fachdidaktik e. V., 2015). Unter der Berück-

sichtigung dieser Vorgaben und des aktuellen Forschungsstandes hat das „Netzwerk in-

klusiver naturwissenschaftlicher Unterricht“ (Netzwerk inklusiver 

naturwissenschaftlicher Unterricht, 2016) unter anderem folgende Fragestellungen als 

zentral für fachdidaktische Forschung im inklusiven Bereich formuliert: 

• Was kennzeichnet gelungenen inklusiven naturwissenschaftlichen Unter-
richt? (Empirische und normative Frage) 
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• In welcher Weise kann gelungener inklusiver naturwissenschaftlicher Unter-
richt gestaltet werden? (z. B. materielle Ressourcen, Ansätze, Methoden, 
Konzepte) 

• Was benötigen Lehrkräfte, um erfolgreich inklusiven naturwissenschaftli-
chen Unterricht zu gestalten? (z. B. Fähigkeiten, Fertigkeiten, Haltung, Wis-
sen, personelle Ressourcen) 

(Netzwerk inklusiver naturwissenschaftlicher Unterricht, 2016) 

Die naturwissenschaftlichen Fachdidaktiken, und damit auch die Biologiedidaktik, sind 

unter anderem aufgefordert, geeignete Unterrichtsangebote unter besonderer Berücksich-

tigung der Individualität aller Schüler*innen zu entwickeln (Bruckermann, Ferreira 

González, Münchhalfen & Schlüter, 2016; Ziemen, 2014), die sowohl das fachliche Ler-

nen als auch die Teilhabe aller Lernenden unterstützen. Vor diesem Hintergrund wird 

Fachunterricht unter der Perspektive der Inklusion in der vorliegenden Arbeit wie folgt 

verstanden: 

Inklusiver Fachunterricht unterbreitet fachbezogene Bildungsangebote für alle 
Schülerinnen und Schüler und ermöglicht individuelle Lernfortschritte und subjek-
tiv sinnvolle Teilhabe an gemeinschaftlich erlebten Unterrichtsangeboten. 
(Musenberg & Riegert, 2015, S. 24) 

Diese individuellen Lernfortschritte schließen im Kontext schulischer Inklusion sowohl 

Bildungsanliegen als auch die Vermittlung sozialer Kompetenzen mit ein (Vereinte 

Nationen, 2008, §24 Abs. 3), die für eine aktive Teilhabe notwendig sind. In diesem Zu-

sammenhang soll das Fach Biologie den Schüler*innen u. a. dazu verhelfen, aktiv „an 

gesellschaftlicher Kommunikation und Meinungsbildung über technische Entwicklung 

und naturwissenschaftliche Forschung“ (Kultusministerkonferenz, 2004, S. 6) teilzuha-

ben. Dabei setzt gesellschaftliche Kommunikation die Fähigkeit zur Interaktion voraus. 

So sind bereits im Unterricht entsprechende Fähigkeiten notwendig, zum Beispiel in ko-

operativen Lernsituationen. Eine Möglichkeit, diese Kompetenzen zu fördern, ist die Im-

plementation sozial-emotionalen Lernens (SEL) in den Fachunterricht. 

Im Folgenden wird zunächst die Gruppe von Schüler*innen unter besonderen Risiken in 

den Fokus gerückt, um davon ausgehend die Relevanz emotionaler und sozialer Kompe-

tenzen mit Bezug zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zu erläu-

tern und die Relevanz für alle Schüler*innen darzulegen. 
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2.3 Schüler*innen unter besonderen sozialen und emotionalen Risiken 

Bei der Betrachtung aktueller Inklusionsdebatten spielt der Umgang mit Schüler*innen 

mit SFB im Bereich der sozialen und emotionalen Entwicklung eine besondere Rolle, da 

diese unter den Schüler*innen mit SFB mit rund 15 % in Deutschland einen der drei 

größten Förderschwerpunkte repräsentieren (Klemm, 2015) und in verschiedenen Studien 

(u. a. Ahrbeck, 2017; Forlin et al., 2008; Lindsay, 2007; Stein & Stein, 2014) als beson-

dere Herausforderung für die Lehrpersonen identifiziert wurden. In diesem Unterkapitel, 

wird eine nähere Betrachtung dieses Förderschwerpunktes, im Hinblick auf seine Be-

griffsbestimmung, die Prävalenz, Persistenz sowie die Notwendigkeit von Prä- bzw. In-

tervention, vorgenommen. 

2.3.1 Definition 

Die Kultusministerkonferenz (2000) fasst den SFB im Hinblick auf den Förderschwer-

punkt emotionale und soziale Entwicklung folgendermaßen:  

Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen mit Beein-
trächtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der 
Selbststeuerung anzunehmen, wenn sie in ihren Bildungs-, Lern- und Entwick-
lungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen 
Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können. 
(S. 10) 

Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2016) legt 

im Rahmen seiner Ausbildungsordnung sonderpädagogischer Förderung fest, dass ein 

SFB im Bereich emotionale und soziale Entwicklung besteht, wenn Schüler*innen sich 

der Erziehung so nachhaltig verschließen oder widersetzen, dass sie im Unterricht nicht 

oder nicht hinreichend gefördert werden können und dadurch die eigene oder die Ent-

wicklung der Mitschüler*innen erheblich gestört oder gefährdet wird (Ministerium für 

Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2016). Bei der vergleichenden Be-

trachtung wird deutlich, dass der in der Definition der Kultusministerkonferenz (2000) 

gelegte Fokus der Entwicklung der Schüler*innen und die damit verbundenen Einschrän-

kungen im Entwicklungsverlauf sich in der Ausbildungsordnung sonderpädagogischer 

Förderung (2016) in diesem Maße nicht widerspiegeln. Anhand dieser zwei Beispiele 

wird deutlich, dass die Definition des Bereiches emotionale und soziale Entwicklung be-

reits normativ nicht einheitlich ist. 
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Auch im wissenschaftlichen Diskurs finden sich unterschiedliche Terminologien, die 

im Folgenden überblicksartig dargestellt werden. Myschker und Stein (2018) benennen 

in diesem Zusammenhang für den pädagogischen Bereich Begriffe wie Verhaltensstörun-

gen, Erziehungsschwierigkeit, Schwererziehbarkeit, Unerziehbarkeit und emotionale und 

soziale Entwicklung. Jede dieser Begrifflichkeiten impliziert eine andere Schwerpunkt-

setzung. Dem Fachverband Council for Children with Behavioral Disorders (2000) fol-

gend, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit der interdisziplinär anschlussfähige fach-

wissenschaftliche Terminus Gefühls- und Verhaltensstörung genutzt (Goetze, 2001; 

Hillenbrand, 2008; Opp, 1993, 1998, 2003). In Anlehnung daran findet sich die Definition 

von Opp (2003): 

Der Begriff Gefühls- und Verhaltensstörungen beschreibt eine Beeinträchtigung 
(disability), die in der Schule als emotionale Reaktionen und Verhalten wahrge-
nommen werden und sich von altersangemessenen, kulturellen oder ethnischen 
Normen so weit unterscheiden, dass sie auf die Erziehungserfolge des Kindes oder 
Jugendlichen einen negativen Einfluss haben. Erziehungserfolge umfassen schuli-
sche Leistungen, soziale, berufsqualifizierende und persönliche Fähigkeiten. (S. 
509f.) 

Dabei setzt das Vorliegen einer Gefühls- und Verhaltensstörung im Sinne einer Diag-

nose, nach Forness und Knitzer (1992), die Erfüllung folgender Kriterien voraus: 

A. Die Intensität der Beeinträchtigung zeigt sich über einen längeren Zeitraum und 

es liegt ein höherer Schweregrad vor als bei einer regulären Reaktion auf Stress 

zu erwarten wäre. 

B. Die Symptome treten in verschiedenen Settings auf, wobei eines der Settings die 

Schule ist. 

C. Für die gesellschaftliche Integration, also die aktive Teilhabe, sind spezifische 

Hilfen erforderlich bzw. reichen allgemeine Bildungsmaßnahmen nicht aus. 

Im Rahmen klinisch psychologischer und psychiatrischer Diagnostik werden diese 

Kriterien anhand der Klassifikationssysteme International Classification of Desease 

(ICD-11; World Health Organization, 2018) und Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013) umfassend operati-

onalisiert. Dies ermöglicht eine präzise Eingrenzung und somit eine differenzierte Diag-

nostik. Diese ist insbesondere vor dem Hintergrund medizinisch notwendiger Maßnah-

men erforderlich. 
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Gefühls- und Verhaltensstörungen werden in vier Gruppierungen unterschieden 

(Myschker & Stein, 2018): 1. externalisierendes, aggressiv-ausagierendes Verhalten 

(z. B. aggressiv, überaktiv, regelverletzend), 2. internalisierendes, ängstlich-gehemmtes 

Verhalten (z. B. ängstlich, traurig, freudlos, kränkelnd), 3. sozial-unreifes Verhalten 

(z. B. nicht dem Alter entsprechend, konzentrationsschwach, leistungsschwach) und 4. 

sozial-delinquentes Verhalten (z. B. verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, 

leicht erregt, reuelos, Normen missachtend). Insgesamt wird deutlich, dass der Förder-

schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung durch unterschiedliche Definitionen 

gekennzeichnet ist. 

2.3.2 Prävalenz und Persistenz im Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung 

Die unterschiedlichen Definitionen des Förderschwerpunktes emotionale und soziale 

Entwicklung sind in Hinblick auf die Prävalenzraten von großer Relevanz. Denn aus den 

unterschiedlichen Bezugssystemen ergeben sich auch deutliche Differenzen hinsichtlich 

der Prävalenzraten. Laut Ihle und Esser (2008) können je nach Definition Werte von 12 % 

bis 15 % für klinisch relevante Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen in 

westlichen Ländern angenommen werden. Internationale Studien berichten, dass psychi-

sche Störungen mit einer Prävalenz von 10 % bis 20 % bei Kindern und Jugendlichen 

auftreten (Kieling et al., 2011). Hölling et al. (2014) berichten auf Grundlage der ersten 

Folgebefragung zur Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland 

(KiGGS-Studie) ebenfalls Prävalenzraten von rund 20 %. Die Altersgruppe der 11- bis 

13-Jährigen ist mit einer Prävalenzrate von 23,3 % vertreten. Zudem ist der Gesamtprob-

lemwert dieser Altersgruppe höher im Vergleich zu den Altersgruppen der 3- bis 6-Jäh-

rigen und der 14- bis 17-Jährigen. Dies spezifiziert sich zudem darin, dass für die Alters-

bereiche der 11- bis 13-Jährigen und der 14- bis 17-Jährigen ein signifikant höherer Prob-

lemwert für den Bereich der emotionalen Probleme im Vergleich zu jüngeren Altersgrup-

pen ermittelt werden konnte. Analoge Befunde zeigen sich in der nationalen Befragung 

zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten (BELLA-Studie), sie liefert bedeutsame 

Hinweise auf psychische Auffälligkeiten bei rund 17 % der befragten Kinder und Jugend-

lichen (Klasen, Meyrose, Otto, Reiss & Ravens-Sieberer, 2017). 
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Im Kontrast zu diesen Prävalenzraten steht der auffällig geringe Anteil von Schü-

ler*innen, mit dem schulrechtlich anerkannten SFB im Bereich emotionale und soziale 

Entwicklung, bei denen auch tatsächlich ein SFB im Hinblick auf die emotionale und 

soziale Entwicklung diagnostiziert ist. Dieser lag in NRW im Schuljahr 2017/2018 bei 

1,4 % (Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2018b). 

Dieser Vergleich legt nahe, dass für die meisten Kinder und Jugendlichen mit klinisch 

relevanten psychischen Störungen bisher kein SFB formal festgestellt wurde und diese 

dementsprechend keine angemessene Unterstützung erhalten (Ahrbeck, 2014; Schulte-

Körne, 2016). So weist Klemm (2015) darauf hin, dass die statistischen Daten der KMK 

immer mehr an Belastbarkeit verlören. Dies sei u. a. darauf zurückzuführen, dass die 

Festlegung des SFB auf Grundlage einer individuellen, nicht standardisierten Diagnostik 

erfolgt (Grosche, 2015; Klemm, 2015). Gleichzeitig steht die Feststellung eines SFB häu-

fig im direkten Zusammenhang mit der Ressourcenzuteilung und hat dementsprechend 

eine große praktische Relevanz für die Schulen. Wenn die Zuteilung personeller, räumli-

cher und materieller Ressourcen davon abhängt, wie viele Schüler*innen mit SFB eine 

Schule besuchen, ist es für die Institution wichtig, dass entsprechende Diagnosen vorlie-

gen. Wenn Ressourcen unabhängig von den vorliegenden SFB vergeben werden, sinkt 

die Relevanz ebendieser für die Institution. 

Dies ist auch vor dem Hintergrund relevant, dass die Persistenzraten für solche Stö-

rungen eine hohe Stabilität zeigen, wenn Präventions- bzw. Interventionsangebote aus-

bleiben (Petermann, 2005). So zeigten knapp 41 % der im Rahmen der BELLA-Studie 

auffälligen Kinder diese Auffälligkeiten auch sechs Jahre später (Klasen et al., 2017). 

Auch Lambert et al. (2013) weisen nach, dass das Persistieren psychischer Störungen, die 

in Kindheit und Jugend erstmals auftreten, im Wesentlichen mit der mangelnden Inan-

spruchnahme von Hilfesystemen im Zusammenhang stehen. Überblicksarbeiten benen-

nen Persistenzraten von 40 – 60 %, welche mit zunehmendem Alter ansteigen (Kessler et 

al., 2005; Lambert et al., 2013). Begründungen hierfür sind u. a., dass Betroffene unsicher 

sind, ob das Problem schwerwiegend genug ist, die Sorge über die damit verbundene 

Außenwirkung und das fehlende Wissen darüber, wer mögliche Ansprechpartner*innen 

sind (Klasen et al., 2017). Der Lernort Schule kann als Institution präventiv wirken bzw. 

notwendige Hilfen anbieten, wenn eine diagnostisch geklärte Situation vorliegt. Um die 
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emotionale und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne diag-

nostizierten SFB unterstützen zu können, ist es sinnvoll, die Ursachen hierfür näher zu 

betrachten. 

2.3.3 Entstehung von Verhaltensstörungen – Risiko- und Schutzfaktoren 

Einen komplexen Erklärungsansatz zur Entstehung von Gefühls- und Verhaltensstörun-

gen liefern Beelmann und Raabe (2007) in ihrem transaktionalen bio-psycho-sozialen 

Entwicklungsmodell (Abbildung 1, S. 12). Für den schulischen Kontext ergibt sich seine 

Relevanz daraus, dass schulisches Problemverhalten als ein Unterbereich dissozialen 

Verhaltens verstanden werden kann (Müller, Hofmann, Fleischli & Studer, 2016). Das 

Modell stellt die verschiedenen Wirkvariablen zur Entstehung dissozialen Verhaltens bis 

in das junge Erwachsenenalter dar. Es verdeutlicht, dass eine Entstehung nicht monokau-

sal und auch nicht an einen bestimmten Zeitpunkt im Entwicklungsverlauf gekoppelt ist, 

sondern von verschiedenen Einflussfaktoren abhängt. Das Modell fokussiert in seiner 

Darstellung die vier Lebensabschnitte 1. Geburt, 2. frühe Kindheit, 3. mittlere Kindheit 

und 4. Jugendalter/junges Erwachsenenalter und berücksichtigt biologische, psychologi-

sche und soziale Bedingungen. Es verdeutlicht Einflussfaktoren auf das Kind, beginnend 

mit dem Zeitpunkt der Schwangerschaft, beispielsweise Komplikationen oder genetische 

Dispositionen. Im Verlauf der frühen Kindheit kann das Zusammenspiel kognitiver Ent-

wicklungsdefizite und das schwierige Temperament eines Kindes in Kombination mit 

dem Erziehungsverhalten der Eltern, familiären Konflikten und der psychopathologi-

schen familiären Ausgangssituation das Auftreten dissozialen Verhaltens begünstigen. 

Diese Faktoren nehmen Einfluss auf die weitere Entwicklung in der mittleren Kindheit 

und werden durch eine geringe soziale Kompetenz, eine verzerrte soziale Informations-

verarbeitung und oppositionelles und aggressives Verhalten in Kombination mit Auf-

merksamkeitsproblemen und Hyperaktivität deutlich bzw. verstärkt. Zugleich kann in 

diesem Lebensabschnitt durch eine Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz 

einer dissozialen Entwicklung entgegengewirkt und eine positive Entwicklung angesto-

ßen werden (s. Kap. 2.5.1, S. 26). 
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Die sich darstellende Problematik im Jugendalter/jungen Erwachsenenalter bildet sich 

ab durch problematische soziale Beziehungen, offenes und verdecktes dissoziales Ver-

halten und schulische Probleme, welche in Schwierigkeiten in der Berufswelt münden 

können. 

 
Abbildung 1. Bio-psycho-soziales Entwicklungsmodell dissozialen Verhaltens 
(Beelmann & Raabe, 2007, S. 111, modifiziert nach Lösel und Bender, 2003 und Beel-
mann, 2000) 

Die Entstehung von Gefühls- und Verhaltensstörung wird durch verschiedene Risiko-

faktoren begünstigt. Scheithauer und Petermann (1999) fassen bedeutsame Risikofakto-

ren unter den Kategorien biologische Faktoren, frühe Verhaltensfaktoren, familiäre Fak-

toren, kognitive Faktoren und soziale Faktoren zusammen. Die zugeordneten Risikofak-

toren sind Tabelle 1 zu entnehmen.  
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Tabelle 1.  

Übersicht über biologische, psychologische und soziale Risikofaktoren 
(Scheithauer & Petermann, 2002, S. 198; Scheithauer, Mehren & Petermann, 2003, S. 88) 

Kategorie Risikofaktoren 

Biologische  

Faktoren 

- neuropsychologische Defizite 

- prä-, peri- und postnatale Faktoren (z. B. Geburtskomplikatio-

nen, niedriges Geburtsgewicht)  

- Teratogene (z. B. Rauchen während der Schwangerschaft) 

- psychophysiologische Faktoren (z. B. ein niedriges  

Aktivationsniveau) 

- biochemische Faktoren (z. B. niedriger Serotoninspiegel) 

Frühe  

Verhaltens- 

faktoren 

- „schwieriges“ Temperament 

- Probleme in der Verhaltens- und Emotionsregulation  

- frühes impulsives Verhalten 

Familiäre  

Faktoren sowie 

Eltern-Kind- 

Interaktion 

- verschiedene Formen der Eltern-Kind-Bindung 

- frühe Eltern-Kind-Konflikte 

- Erziehungsverhalten der Eltern (z. B. inkonsequentes Verhalten 

oder körperliche Bestrafungen)  

- Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch 

- Konflikte der Eltern sowie Scheidung der Eltern 

- psychische Störungen und Erkrankungen der Eltern 

Kognitive  

Faktoren 

- niedriger IQ sowie geringe kognitive Fertigkeiten 

- schlechte Schulleistungen 

- Defizite in der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung 

Soziale  

Faktoren 

- Ablehnung durch Gleichaltrige  

- Einfluss devianter Gleichaltriger 

 

In Anlehnung an Steinhausen (2016) und Brezinka (2003) kann das Geschlecht (Jun-

gen sind drei- bis viermal so häufig betroffen) sowie für den Bereich biologische Faktoren 

strukturelle Besonderheiten des zentralen Nervensystems, wie Defizite und Beeinträchti-
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gungen in den Funktionen des Frontalhirnlappens, ergänzt werden. Im Bereich psychi-

sche Faktoren benennt Brezinka (2003) außerdem Aufmerksamkeits-, Hyperaktivitäts- 

und Impulsivitätsprobleme, unzureichende Impulskontrolle und Emotionsregulation, die 

eine angemessene Entwicklung des Sozialverhaltens be- und verhindern, eine überzogene 

Selbsteinschätzung und ein unzureichendes Einfühlungsvermögen. Ein Mangel an emo-

tionaler Wärme und Unterstützung für das Kind, beispielsweise durch die Eltern, ergänzt 

den Bereich der sozialen Risikofaktoren. Weitere Risikofaktoren (Fröhlich-Gildhoff & 

Rönnau-Böse, 2014, S. 21f.) sind: ein niedriger sozioökonomischer Status, ein aversives 

Wohnumfeld, Kriminalität der Eltern, Obdachlosigkeit, niedriges Bildungsniveau der El-

tern, alleinerziehender Elternteil, sehr junge Elternschaft, unerwünschte Schwanger-

schaft, häufige Umzüge, Schulwechsel, soziale Isolation der Familie, Verlust eines Ge-

schwisters oder engen Freundes, Geschwister mit einer Behinderung, Lern- oder Verhal-

tensstörung, mehr als vier Geschwister, Mobbing/Ablehnung durch Gleichaltrige und 

eine außerfamiliäre Unterbringung. 

Insgesamt wird deutlich, dass eine Vielzahl von teilweise wechselwirkenden Faktoren, 

die hier nur verkürzt dargestellt werden können, die Entstehung von Gefühls- und Ver-

haltensstörung bedingen. Beelmann und Raabe (2007) fassen diese Risikofaktoren als 

Vulnerabilität und Stressoren zusammen. Die Vulnerabilität einer Person bildet die Ver-

wundbarkeit und Verletzbarkeit einer Person ab. Während die primäre Vulnerabilität von 

Geburt an vorhanden ist, entwickelt sich die sekundäre Vulnerabilität durch die Interak-

tion mit der Umwelt (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014). Inwieweit ein Mensch 

vulnerabel, d. h. empfindlich oder verletzbar ist, hängt von der Person selbst und von dem 

jeweiligen Entwicklungszeitpunkt ab (Niebank & Petermann, 2002; Petermann & Resch, 

2013). Die Vulnerabilität einer Person ist somit immer individuell verschieden. Phasen 

der Transition wurden als besonders vulnerable Phasen identifiziert, z. B. der Übergang 

vom Kindergarten in die Grundschule. Stressoren beschreiben belastende, umweltbezo-

gene Einflüsse, die auf den Menschen einwirken. Beispiele für Stressoren sind eine in-

konsequente und inkonsistente Erziehung oder ein niedriger sozioökonomischer Status.  

Allerdings ergibt sich aus dem Vorliegen von Risikofaktoren nicht zwangsläufig eine 

Gefühls- und Verhaltensstörung, sondern es sind auch risikomildernden Bedingungen da-

gegen abzuwägen (Laucht, Esser & Schmidt, 1997; Petermann, 2013). Denn eine Fehl-



Theoretische Annäherung   

 

15 

entwicklung wird als das Ergebnis eines dynamischen Entwicklungsprozesses verstan-

den, der durch ein ungünstiges Verhältnis von Risiko- und Schutzfaktoren gekennzeich-

net ist (Beelmann & Raabe, 2007; Hohm et al., 2017). Beelmann und Raabe (2007) leiten 

auf Grundlage der Faktoren Vulnerabilität und Stressoren als Risikofaktoren einerseits 

sowie Resilienz und Ressourcen als Schutzfaktoren andererseits eine Wahrscheinlich-

keitsformel für Fehlentwicklungen ab. Sie ergibt sich aus dem Produkt der Risikofakto-

ren, geteilt durch das Produkt der Schutzfaktoren. Dabei liegt nicht die Annahme zu-

grunde, dass sich Risiko- und Schutzfaktoren einfach gegenseitig aufheben. Der explizite 

Einfluss einzelner Faktoren in Bezug auf die divers auftretenden Störungsbilder ist noch 

ungeklärt (Lösel & Bender, 2007). Als einen der Schutzfaktoren beschreibt Resilienz „die 

psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psycho-

sozialen Entwicklungsrisiken“ (Wustmann, 2004, S. 18). Resilienz bildet die Wider-

standsfähigkeit einer Person ab und ist somit als Gegenstück zur Vulnerabilität zu verste-

hen (Niebank & Petermann, 2002). Dabei ist zu beachten, dass der Resilienzbegriff nicht 

einheitlich definiert ist. So differenzieren Reinelt, Schipper und Petermann (2016) zwi-

schen Resistenz, Kompensation und Restrukturierung und treffen auf dieser Grundlage 

Empfehlungen für die Umsetzung möglicher Förderungen. Denn die Resilienz einer Per-

son ist veränderbar und wird durch die Mensch-Umwelt-Interaktion beeinflusst. Ressour-

cen sind Schutzfaktoren, die dem Kind oder Jugendlichen durch die Umwelt zur Verfü-

gung gestellt werden. Dazu gehört etwa ein unterstützendes Erziehungsklima, welches 

durch Wertschätzung geprägt ist. Die Mannheimer Risikokinderstudie (Hohm et al., 

2017) verdeutlicht in diesem Kontext, dass das Vorhandensein sozial-emotionaler Kom-

petenzen zu signifikant weniger emotionalen und Verhaltensproblemen bei Kindern und 

Jugendlichen führt. Im Zentrum steht eine positive Selbstwirksamkeitserwartung, die im 

Übergang von der Kindheit in das Jugendalter mit Freundschaftsbeziehungen und einem 

positiven Selbstkonzept korreliert. 

Den Anlass, risikomildernde Bedingungen bzw. Schutzfaktoren näher zu untersuchen, 

boten die Studienergebnisse von Rutter (1989) und Werner und Smith (1992). Die Auto-

ren stellten im Rahmen ihrer Studien fest, dass circa ein Drittel der Kinder, die unter 

Risikobedingungen aufwuchsen, anders als der Rest der Studienteilnehmer*innen, eine 

positive Entwicklung durchliefen und durch die widrigen Umstände keine Beeinträchti-

gung in ihrer Entwicklung erfolgte. Ausgehend von diesen Befunden entwickelte sich die 
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Resilienzforschung. Durch die neue Ausrichtung ergab sich ein Paradigmenwechsel, weg 

von der Problemzentrierung, hin zu den Ressourcen und Potenzialen. Die Resilienzfor-

schung befasst sich mit Faktoren, die protektiv auf die Entwicklung von Kindern, Jugend-

lichen und Erwachsenen Einfluss nehmen und sie vor der Entwicklung klinisch relevanter 

Auffälligkeiten schützen (Hennemann, Hillenbrand & Hövel, 2013). Die Schutzfaktoren 

lassen sich u. a. auf personaler und sozialer Ebenen verorten (Hövel, 2014). Von beson-

derem Interesse im Hinblick auf eine Prävention sind dabei diejenigen Faktoren, die be-

einflusst werden können. Personale Faktoren (Tabelle 2) sind dem Individuum selbst zu-

zuordnen und werden in primäre und sekundäre Resilienzfaktoren unterschieden. Primäre 

Resilienzfaktoren sind nicht veränderbar.   
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Tabelle 2.  

Primäre, sekundäre, familiäre und Resilienzfaktoren in Bildungseinrichtungen 
(auf Basis von Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, 2015; Scheithauer, Mehren & 
Petermann, 2003; Steinhausen, 2016; Wustmann, 2004, 2016) 
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Sekundäre Resilienzfaktoren hingegen sind beeinflussbar und somit bedeutsam für 

den pädagogischen Kontext. Beispielsweise spielt eine gute Selbstwahrnehmung in vie-

lerlei Hinsicht eine Rolle; sie ist im Kontext angemessener Beziehungsgestaltung bedeut-

sam und hilft bei der Bearbeitung und Bewältigung von Schwierigkeiten und Problemen 

(Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014). Zudem bietet eine angemessene Selbstwahr-

nehmung die Chance, Zukunftsperspektiven realistisch in den Blick zu nehmen und Be-

rufsperspektiven zu erschließen. Die schützende Wirkung konnte in verschiedenen Kon-

texten belegt werden (ebd.). Auch die Wirksamkeit der Aspekte positives Selbstwertge-

fühl, positives Sozialverhalten und ein Repertoire aktiver Stressbewältigungsstrategien 

sind belegt (Lösel & Bender, 2007). Einen weiteren zentralen Ansatzpunkt für die päda-

gogische Arbeit stellt die sozial-kognitive Informationsverarbeitung (SKI) dar (Crick & 

Dodge, 1994; Lemerise & Arsenio, 2000; s. Kap. 5.1, S. 42). Das SKI-Modell berück-

sichtigt Aspekte wie Problemlöseverhalten, Sozialverhalten und Emotionsregulations-

kompetenzen. Durch die sequenzierte Darstellung der einzelnen Schritte der sozial-kog-

nitiven Informationsverarbeitung wird ein operationalisiertes Vorgehen im Rahmen pä-

dagogischer Maßnahmen ermöglicht. 

Ergänzt werden diese pädagogisch relevanten personalen Faktoren durch Bedingun-

gen in Bildungseinrichtungen (Tabelle 2). So ist es im pädagogischen Kontext beispiels-

weise möglich, klare, transparente und konsistente Regeln und Strukturen und ein wert-

schätzendes Klima zu etablieren (Emmer & Evertson, 2013; Olweus, 2008) und so auch 

auf sozialer Ebene Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Die vorangegangenen Ausführungen zur Entwicklung dissozialen Verhaltens und pro-

tektiv wirkender Faktoren können im Modell von Petermann, Niebank und Scheithauer 

(2004) zusammengeführt werden (Abbildung 2). Es verdeutlicht, dass das Zusammen-

spiel risikoerhöhender und risikomildernder Bedingungen von unterschiedlichen Variab-

len abhängt und keine einfache Gleichung abbildet. 
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Abbildung 2. Risiko-Ressourcen-Modell 
(Petermann et al., 2004, S. 324, modifiziert nach Petermann 1997, S. 3) 

Die vorangegangenen Ausführungen zeigen auf, dass Kinder und Jugendliche einer 

Vielzahl von Risikofaktoren ausgesetzt sind. Gleichzeitig bestehen auch Möglichkeiten, 

diesen durch Schutzfaktoren entgegenzuwirken. Die Institution Schule ist dabei ein Lern-

ort, der protektiv wirken kann. Dabei sind qualitativ hochwertige Bildungsangebote und 

Bildungsansprüche, die Gestaltung eines sozialen, unterstützenden und wertschätzenden 

Klimas, positive Peer-Beziehungen und Lehrer*innen, die als positive Modelle fungieren 

und Bezugspersonen darstellen, von Bedeutung (Laucht et al., 1997). Zudem besteht die 

Möglichkeit, die Schüler*innen bei der Entwicklung ihrer individuellen Schutzfaktoren 

zu unterstützen und Fertigkeiten wie soziale Kompetenz und Problemlösefertigkeiten im 

Rahmen von Übungen zu vermitteln bzw. zu stärken. 

2.4 Transition von der Primar- zur Sekundarstufe 

Eine im Hinblick auf die Vulnerabilität bedeutsame Phase stellt für alle Schüler*innen 

die Transition von der Grundschule in die Sekundarstufe I dar. Dieser Übergang wird 

auch als „Bildungsgelenkstelle“ bezeichnet, da bereits zu diesem Zeitpunkt eine bildungs-
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biographische Weichenstellung stattfindet (Schaupp, 2012). Die Transition wird als kri-

tisches Lebensereignis eingestuft (Beelmann, 2006; Filipp, 1990). Dies lässt sich dadurch 

erklären, dass bei ungünstigen Transitionsverläufen Anpassungsschwierigkeiten im emo-

tionalen und sozialen Bereich und Schulverweigerung die Folgen sein können (Mays, 

Jindal-Snape & Boyle, im Druck; Mays et al., 2018; Rosenkoetter et al., 2009). Folglich 

ist der Übergang in die Sekundarstufe I mit verschiedenen Entwicklungsaufgaben ver-

knüpft, die von den Schüler*innen zu bewältigen sind. Die Entwicklungsaufgaben in die-

ser Altersstufe (10–12 Jahre) betreffen sowohl den schulischen Übergang von der Pri-

marstufe in die Sekundarstufe I, als auch den Übergang von der mittleren Kindheit in die 

frühe Adoleszenz (Berk, 2011). Im Folgenden werden die schulischen und die entwick-

lungspsychologischen Entwicklungsaufgaben für diese Altersgruppe vorgestellt. 

2.4.1 Schulische Entwicklungsaufgaben 

Griebel und Niesel (2017) fassen Entwicklungsaufgaben auf der Ebene der individuellen 

Schüler*innen, der interaktionalen Ebene und der kontextuellen Ebene zusammen, wel-

che im Zusammenhang mit dem Übertritt in die Sekundarstufe stehen. Diese drei Ebenen 

werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt. 

Auf individueller Ebene stehen die Schüler*innen vor der Aufgabe, sich mit den neuen 

Leistungsanforderungen der weiterführenden Schule auseinanderzusetzen und ihr akade-

misches und soziales Selbstkonzept zu optimieren. Außerdem müssen die Schüler*innen 

ihre Schlüsselkompetenzen im Bereich emotionale Entwicklung, Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeit weiterentwickeln.  

Die interaktionale Ebene bezieht alle Aspekte ein, die das Miteinander sowohl unter 

den Schüler*innen als auch der Schüler*innen mit den Lehrpersonen betreffen. Die Schü-

ler*innen verlassen mit der Primarstufe in der Regel ein kleines Schulsystem, welches 

eine überschaubare Anzahl an Bezugspersonen umfasst. Sie müssen sich in der neuen 

Schule ein neues Freundesnetz aufbauen. Im Unterschied zur Primarstufe, in der der Un-

terricht primär von Klassenlehrer*innen gehalten wird, sind die Schüler*innen in der Se-

kundarstufe I mit wechselnden Fachlehrer*innen konfrontiert. Die Schüler*innen stehen 

somit auch vor der Aufgabe, sich neue Bezugspersonen unter den Lehrer*innen zu su-

chen.  
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Die kontextuelle Ebene umfasst die veränderten Rahmenbedingungen, wie z. B. im 

Hinblick auf ein größeres Schulsystem, größere Klassenstärken, mehr ältere Kinder und 

Jugendliche. Zudem müssen sich die Schüler*innen auf einen umfassenderen Fächerka-

non und höhere Leistungsanforderungen einstellen. Die Schüler*innen sind in der Sekun-

darstufe I nicht nur mit unterschiedlichen Fachlehrer*innen konfrontiert. Diese unterrich-

ten in Abhängigkeit von der Stundentafel auch teilweise nur wenige Stunden in der je-

weiligen Klasse. Dies geht ggf. mit unterschiedlichen Regeln und Routinen in unter-

schiedlichen Fächern einher. Der Verlust stetiger Klarheit in Bezug auf Regeln und Ver-

fahrensweisen kann mit dem Gefühl von Unsicherheit einhergehen. 

Forschungsbefunde zur Sichtweise der Schüler*innen auf den Übergang belegen, dass 

dieser von positiv über ambivalent bis hin zu indifferent eingeschätzt wird (Leffelsend & 

Harazd, 2004). Die Ergebnisse zeigen, dass Schüler*innen, die zukünftig eine Haupt-

schule besuchen werden, besorgter sind als Schüler*innen, die zukünftig ein Gymnasium 

besuchen werden. Die Besorgnis betrifft das schulische Umfeld, die Leistungserwartun-

gen und die sozialen Beziehungen zu den noch nicht bekannten Mitschüler*innen (ebd.). 

Der Übergang stellt für alle Schüler*innen ein individuelles Erlebnis dar (Storck, 2015), 

welches mit unterschiedlichen Gefühlen verbunden sein kann.  

Büchner und Koch (2001) zeigten im Rahmen der Marburger Längsschnittstudie auf, 

dass die Mehrheit der befragten Schüler*innen retrospektiv von Vorfreude auf den Schul-

wechsel berichten. Schüler*innen berichteten aber auch von massiven Angst- und Be-

klemmungsgefühlen, welche insbesondere die älteren und größeren Schüler*innen be-

treffen. Eine zentrale Erfahrung stellt die Umstellung auf das Fachlehrer*innenprinzip 

dar, welches aufgrund des Ausmaßes als problematisch empfunden wird. In diesem Zu-

sammenhang fällt der fehlende intensive emotionale Bezug zu einer Lehrkraft ins Ge-

wicht und die Rolle fürsorglicher Sekundarschullehrer*innen wird als bedeutsam be-

schrieben. Bei der Bewertung des Übergangs spielt der soziale Status der Schüler*innen 

eine wichtige Rolle. Der soziale Status (in diesem Kontext wurde zur Definition der aus-

geübte Beruf und der Bildungsabschluss der Eltern herangezogen) beeinflusst den 

Wunsch der Schüler*innen, in der neuen Schule mit alten Klassenkamerad*innen zusam-

menzubleiben (Büchner & Koch, 2001). Schaupp (2012) berichtet zusammenfassend, 

dass dies von drei Viertel der Schüler*innen aus einer niedrigen Sozialschicht gewünscht 

wird im Vergleich zu der Hälfte der Schüler*innen aus einer hohen sozialen Schicht. 
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Fritzsche, Krüger und Pfaff (2009) berichten auf Grundlage einer Selbsteinschätzung der 

Schüler*innen, dass zwei Drittel einen Verlust von Freund*innen mit dem Übergang von 

der Primar- in die Sekundarstufe I verbinden und zwei Drittel dieser Schüler*innen dies 

mit einem Gefühl von Traurigkeit, welches direkt mit der Anzahl der verlorenen Freund-

schaften im Zusammenhang steht. Unabhängig von der Sozialschicht, dem Geschlecht 

und anderen soziografischen Variablen schlossen die Kinder neue Freundschaften im 

neuen Klassenverband. Baar (2018) und von der Groeben (2018) stellen das soziale Mit-

einander und Freundschaften als zentrales Motiv beim Erleben der Transition heraus. An-

hand der Daten seiner Interviewstudie verdeutlicht Baar (2018), dass die Schüler*innen 

insbesondere Bezug nehmen auf positiv und negativ erlebte Interaktionen mit Mitschü-

ler*innen und Lehrer*innen. Er verdeutlicht, dass Schule nicht nur als Lernort, sondern 

insbesondere als Lebensort erlebt wird. Im Rahmen ihrer retrospektiv angelegten Inter-

viewstudie mit Schüler*innen und Lehrer*innen bestätigt von der Groeben ebendiese Be-

funde (Baar, 2018) und erweitert sie durch die Lehrer*innen. So arbeitet van der Groeben 

(2018) heraus, dass Lehrer*innen der Gesamtschule „einen unheimlich hohen Anteil an 

Energie in Sozialkompetenzen investieren“ (Groeben, 2018, S. 54). Zudem berichten die 

Lehrer*innen, dass das Leistungsniveau der Schüler*innen (Leseniveau und Konzentra-

tion) so begrenzt sei, dass bekannte Differenzierungskonzepte nicht anwendbar seien. Der 

Befund, des Wunsches nach Kontinuität im sozialen Gefüge, kann durch die Forschungs-

erkenntnisse von Lord, Eccles und McCarthy (1994) sowie von McDougall und Hymel 

(1998) unterstützt werden. Sie zeigten auf, dass für einen erfolgreichen Übergang die 

soziale Anpassungsfähigkeit der Schüler*innen und ein positives Selbstkonzept im aka-

demischen und sozialen Bereich sowie die unterstützenden Peerbeziehungen relevant 

sind. Bei Schüler*innen, die den Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I 

bewältigt haben, wurden im Rahmen einer Längsschnittstudie (Beelmann, 2000) vier 

Gruppen identifiziert: 1. Übergänger*innen ohne nennenswerte Anpassungsprobleme, 

2. ca. 20 % der Schüler*innen zeigten persistierende Verhaltensauffälligkeiten in Kom-

bination mit massiven Adaptionsschwierigkeiten, 3. Übergangsverlierer, bei ca. 14 % der 

Schüler*innen verstärkten sich die Verhaltensprobleme und 4. die Übergangsgewinner, 

bei ca. 14 % Schüler*innen verbesserte sich die zuvor aufgetretene Verhaltensproblema-

tik. 
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Die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs zu gestalten, ist eine Aufgabe, die von 

allen beteiligten Akteur*innen unterstützt werden sollte (Baar, 2018; Schaupp, 2012). Für 

die Lehrer*innen leiten Griebel und Niesel (2013) auf Grundlage des Forschungsstandes 

die Aufgaben ab, den Übergang zu begleiten, indem beispielsweise Informationen für den 

Ablauf bereitgestellt werden und Hilfen für die Bewältigung angeboten werden; sowohl 

auf der Ebene der Schüler*innen als auch auf der Ebene der Eltern. Lehrer*innen können 

zudem starken Einfluss auf einen gelungenen Übergang nehmen, indem sie gemeinsam 

mit den Schüler*innen für ein positives Klassenklima sorgen, welches von Wertschät-

zung und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Jerusalem (1993) bezeichnet Klassen mit 

negativem Klassenklima als Risikoumwelten. In diesen Risikoumwelten zeigen Schü-

ler*innen signifikant mehr Hilflosigkeit, Angst, Kontrollverlust und ein geringeres 

Selbstwertgefühl (Jerusalem, 1993). Förderlich für einen gelungenen Übergang sind dem-

entsprechend Klassen, in denen ein positives Klima herrscht, und so der Transitionspro-

zess der Schüler*innen unterstützt wird. 

2.4.2 Entwicklungspsychologische Entwicklungsaufgaben 

Neben den schulischen Entwicklungsaufgaben stehen die Schüler*innen beim Übergang 

von der vierten in die fünfte Jahrgangsstufe auch vor der Herausforderung, entwicklungs-

psychologische Entwicklungsaufgaben zu bewältigen, die mit dem Übergang von der 

mittleren Kindheit in die frühe Adoleszenz verbunden sind (Rönnau-Böse & Fröhlich-

Gildhoff, 2015). Das vorliegende Unterkapitel skizziert diese kurz, um den Bezug zwi-

schen beiden Entwicklungsfeldern für die Leser*innen zu verdeutlichen. 

Der Übergang in die frühe Adoleszenz ist durch das Zusammenspiel dreier Entwick-

lungsdomänen gekennzeichnet: 

• endokrinologische Prozesse während der Pubertät, 
• Entwicklung des Gehirns vor allem im präfrontalen Kortex und 
• durch soziale Erwartungen mitgestaltete persönliche Entwicklungsziele. 

(Weichold & Silbereisen, 2018, S. 249) 

Die körperliche Entwicklung ist geprägt durch Veränderungen der hormonellen Re-

gelkreise, der Körperproportionen und Körperkraft und der Geschlechtsmerkmale 

(Schick, 2012). 
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Auf kognitiver Ebene zeigen sich Fortschritte im hypothetisch-deduktiven und propo-

sitionalen Denken. Die Sicht auf sich selbst und andere wird befangener und selbstbezo-

gener, zudem wird die Haltung idealistischer und zugleich kritischer. Metakognitive Fä-

higkeiten und kognitive Selbstkontrolle verbessern sich (Berk, 2011). 

Der emotionale Übergang in die frühe Adoleszenz ist für Kinder durch Stimmungs- 

und Gemütsschwankungen gekennzeichnet (Lohaus & Vierhaus, 2015; Siegler, 

Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016). Der Beginn der Adoleszenz wird mit einem Ab-

fall des Selbstwertgefühls verbunden, welcher mit einer höheren Auseinandersetzung mit 

sich selbst begründet wird, da persönliche Defizite in den Fokus rücken (Harter, 2006; 

Lohaus & Vierhaus, 2015). Der Tiefpunkt des Selbstwertes wird im Alter von 12–13 

Jahren erreicht (Harter, 1990). Janke und Schlotter (2010) charakterisieren das Jugendal-

ter als Zeit erhöhter emotionaler Reaktivität, welche mit einer negativen und erniedrigten 

positiven Befindlichkeit einhergeht. Lohaus und Vierhaus (2015) verdeutlichen, dass der 

Verfügbarkeit geeigneter Emotionsregulationsstrategien und der verfügbaren sozialen 

Unterstützung eine große Rolle zukommt, da diese präventiv gegen eine negative Ent-

wicklung wirken. Janke et al. (2006) konnte nachweisen, dass die Entwicklung der emo-

tionalen Kompetenz bei Kindern in der Altersstufe der 9- bis 10-Jährigen noch nicht ab-

geschlossen ist. Hier ergeben sich Entwicklungspotentiale in den Bereichen Emotions-

perspektive, Regulation von Emotionen, Verbergen von Emotionen, gemischte Emotio-

nen und moralische Emotionen (in Anlehnung an die Entwicklungsstufen von Pons, 

Harris und de Rosnay (2004). 

Mit dem Eintritt in die frühe Adoleszenz kommt der Peergruppe eine immer größere 

Bedeutung zu (Grob, 2007). Es ist die Zeit der Ablösung von Eltern und Geschwistern. 

Gegen Ende der mittleren Kindheit steigt das Bedürfnis an, zu einer Gruppe Gleichaltri-

ger zu gehören (Hurrelmann, 2016). Beim Zusammenschluss von Peergruppen kommt es 

auch zum Ausschluss von Kindern. Für Kinder, die ausgeschlossen werden, nimmt die 

Möglichkeit ab, sozial kompetentes Verhalten zu erlernen. Dies ist relevant, da die emo-

tionale und soziale Entwicklung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig abgeschlos-

sen ist (Berk, 2011). Freundschaften in dieser Altersstufe sind davon geprägt, dass sie auf 

Freundlichkeit und Verlässlichkeit beruhen (Hartup & Abecassis, 2004). Kinder dieser 

Altersstufe, die abgelehnt werden, zeigen ein breites Spektrum negativer Verhaltenswei-

sen. Berk (2011) resümiert auf Grundlage der Befunde von Crick, Casa und Nelson 
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(2002), Dodge, Coie und Lynam (2006) und Hoza et al. (2005), dass abgelehnte Kinder 

dazu neigen, das Verhalten ihrer Peers zu missdeuten und ungünstig auszulegen. Zudem 

machen sie andere für ihre sozialen Schwierigkeiten verantwortlich. Die Wechselwirkung 

zwischen sozialer Ablehnung und schulischer Leistung bewirkt, dass abgelehnte Schü-

ler*innen ungern zur Schule gehen und sich weniger am Unterricht beteiligen. Schü-

ler*innen dieser Altersstufe benötigen unter solchen Umständen Unterstützung dabei, mit 

den physiologischen und seelischen Veränderungen umzugehen, um eine gesunde Per-

sönlichkeitsentwicklung durchlaufen zu können (Hurrelmann, 2016). Adaptive Bewälti-

gungsstrategien im Bereich der Stressverarbeitung sind dabei wesentliche moderierende 

Variablen (Hampel & Petermann, 2018) und können als Schutzfaktor betrachtet werden. 

Im Gegensatz dazu stehen ungünstige Stressbewältigungsstrategien, die als Risikofakto-

ren betrachtet werden können. Zu fördern sind in diesem Kontext adaptive Strategien, 

wie zum Beispiel problemlösende Strategien, soziale Unterstützung, positive Selbstin-

struktion und emotionsregulierende Strategien (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 

2010). 

Zusammenfassend zeigt sich, dass dem sozialen Miteinander eine zentrale Rolle in der 

Zeit der frühen Adoleszenz zukommt. In dieser transitionalen Phase rückt der schulische 

Erziehungsauftrag neben dem fachlichen Lernen stärker in den Fokus. 

2.5 Emotionale und soziale Kompetenzförderung im schulischen Kontext 

Die vorausgegangenen Erläuterungen zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale 

Entwicklung zeigen, dass ein großer Teil der Schüler*innen von Belastungen im psycho-

sozialen Bereich betroffen ist (s. Kap. 2.3.2, S. 9) und der Einsatz von Präventions- bzw. 

Interventionsmaßnahmen indiziert ist. Insbesondere die vulnerable Phase der Transition 

von der Primarstufe in die Sekundarstufe I, bei der das soziale Miteinander für alle betei-

ligten Akteur*innen im Zentrum steht, sollte durch die Förderung emotionaler und sozi-

aler Kompetenz unterstützt werden. Steins und Haep (2014) betonen, dass soziales Ler-

nen auf den Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen abzielt, die explizit gelehrt 

und geübt werden müssen, insbesondere dann, wenn dies im Kindesalter nur unzu-

reichend erfolgt ist. Neben der konkreten Indikation bei Schüler*innen mit klinisch rele-

vanten Verhaltensauffälligkeiten ist von einem Mehrwert für alle Schüler*innen auszu-

gehen (Wadepohl, Koglin, Vonderlin & Petermann, 2011). Dieser Mehrwert für alle 
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Schüler*innen ergibt sich zum einen dadurch, dass am Lernort Schule Interaktionen statt-

finden und auch von den Schüler*innen gefordert werden. Zum anderen sind emotionale 

und soziale Kompetenzen auch deshalb bedeutsam, weil sie als gesellschaftliche Schlüs-

selkompetenzen verstanden werden (Reicher & Matischek-Jauk, 2018a; Salisch, 2002; 

Ten Dam & Volman, 2007). Diese Schlüsselkompetenzen ermöglichen eine aktive ge-

sellschaftliche Teilhabe, welche das primäre Ziel inklusiver Bildungsprozesse darstellt 

(Vereinte Nationen, 2008). Dabei ist der Lernort Schule im besonderen Maße geeignet, 

die Entwicklung ebendieser Kompetenzen gezielt zu unterstützen und so gleichzeitig prä-

ventiv zu wirken. Denn durch die Schulpflicht in Deutschland werden in diesem Setting 

alle Schüler*innen erreicht, ohne dass eine Selektion bzw. Stigmatisierung stattfindet 

(Brezinka, 2003). Zudem kann die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen als 

Teil des schulischen Erziehungsauftrages verstanden werden und ist somit curricular le-

gitimiert (Beelmann, 2008). Der Lernort Schule bietet außerdem den Vorteil, dass logis-

tische Voraussetzungen, wie beispielsweise das Vorhandensein von Lehrpersonal, räum-

liche Gegebenheiten und Lehrmaterialien, zur Verfügung stehen (Beelmann, 2016) 

2.5.1 Prävention 

Der Begriff Prävention (lateinisch praevenire) wird mit den Worten zuvorkommen und 

verhüten übersetzt. Im Kontext schulischer Förderung soll der Entstehung und 

Manifestation von Gefühls- und Verhaltensstörungen entgegengewirkt und eine gesunde 

Entwicklung aller Schüler*innen unterstützt werden. Dabei zielt eine 

„gesundheitspsychologische Prävention im Kindes- und Jugendalter [...] auf eine 

theoriegeleitete, entwicklungsorientierte und risikobezogene Stärkung von Ressourcen“ 

(Jerusalem, 2007, S. 127) ab, die der Entstehung psychischer Probleme und Störungen 

entgegenwirkt und somit die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

unterstützen soll (Beelmann & Raabe, 2007; Brandtstädter & Eye, 1982). 

Pädagogische Prävention versteht sich demzufolge als geplantes und zielorientiertes 

Handeln. Dieses Handeln sollte auf theoretischen Modellen basieren, welche multidiszip-

linäre Sichtweisen miteinbeziehen und zudem den entwicklungsbezogenen Vorausset-

zungen der Schüler*innen entsprechen. So soll eine altersangemessene Förderung reali-

siert werden. Folgt man den Empfehlungen von Reinelt et al. (2016), so sollten Lehrer*in-
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nen über spezifische Kompensationsstrategien für konkrete Risikosituationen, wie bei-

spielsweise Phasen der Transition, verfügen und die Förderung kindlicher Selbstwirk-

samkeitserwartungen unterstützen. Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor und 

Schellinger (2011) schlagen für die Konzeption präventiver Programme ein Vorgehen 

nach dem Akronym SAFE vor. Dieses steht für 1) Sequenced: Die zu lernenden Inhalte 

sind in einer gestuften bzw. sequenzierten Form aufzuarbeiten. Außerdem ist eine Ver-

knüpfung der einzelnen Stufen vorzunehmen, damit den Schüler*innen ein übergreifen-

des Lernen ermöglicht wird. 2) Active: Die methodische Aufarbeitung sollte dergestalt 

erfolgen, dass die Schüler*innen sich aktiv mit dem Lerninhalt auseinandersetzen. Ein 

methodisch vielfältiges Repertoire sollte umgesetzt werden, damit unterschiedliche Lern-

wege geebnet werden. 3) Focused: Die einzelnen Lerninhalte verfolgen eine klar defi-

nierte Zielsetzung, so dass keine Überforderung der Schüler*innen entsteht und ausrei-

chend Zeit zur Verfügung steht, um Fertigkeiten zu entwickeln und zu festigen. 4) Expli-

cit: Die Förderung von Kompetenzen setzt an den zu verändernden Verhaltensweisen an, 

d. h. bestehende Kompetenzen werden als Anknüpfungspunkt gewählt bzw. werden diese 

für eine Erweiterung aufgegriffen.  

2.5.2 Prävention in der Sekundarstufe I 

Der Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I stellt die Schüler*innen vor 

diverse Herausforderungen (s. Kap. 2.4, S. 19). Dies indiziert den Einsatz 

psychologischer und pädagogischer Maßnahmen, die die interpersonellen Risiko- und 

Schutzfaktoren des Kindes fokussieren und beeinflussen (Heinrichs, Döpfner & 

Petermann, 2013; Weichold & Silbereisen, 2007), um die Schüler*innen bei der 

Bewältigung der Transition zu unterstützen. 

Gestützt wird dies durch den schulisch geltenden Erziehungsauftrag in NRW und 

weiteren Bundesländern. So erkennt beispielsweise Artikel 1 des Schulgesetzes in NRW 

das Recht auf Bildung, Erziehung und individuelle Förderung als einen Anspruch aller 

Schüler*innen an (Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, 2005a) und 

formuliert entsprechend für alle Lehrer*innen den Bildungs- und Erziehungsauftrag der 

Schule (Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, 2005b). Die 

Lehrer*innen sind somit neben der fachlichen Bildung ihrer Schüler*innen auch für deren 

Erziehung verantwortlich. Ergänzend gelten für die Arbeit in inklusiv ausgerichteten 
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Settings die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz für den Förderschwerpunkt 

emotionale und soziale Entwicklung, welche besagen, dass „durch vorbeugende 

Maßnahmen [...] die Verfestigung sozial unangemessener Handlungsmuster frühzeitig 

verhindert, erwünschte angebahnt und dadurch die schulische Entwicklung positiv 

beeinflusst werden“ sollen (Kultusministerkonferenz, 2000, S. 3). Der Auftrag der 

Institution Schule ist es demnach, die Schüler*innen zum sozialen Handeln zu erziehen 

und die dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen (Ministerium des Inneren des 

Landes Nordrhein-Westfalen, 1950, Artikel 7). 

Präventive Arbeit im Bereich emotionale und soziale Entwicklung ermöglicht es 

Lehrer*innen, diesem Erziehungsauftrag zu entsprechen und ihn aktiv im Setting Schule 

umzusetzen. Brezinka (2003) folgend können drei Ebenen angesprochen werden: 1. 

Universell: Universelle Maßnahmen richten sich an alle Schüler*innen, z. B. die 

Gesamtheit einer Klasse. 2. Selektiv: Selektive Maßnahmen richten sich an 

Kleingruppen, die beispielsweise eine spezielle Förderung in einem definierten Bereich 

benötigen, um Dispositionen zu verbessern oder zu erhalten. Diese werden auch als 

Gruppe von Schüler*innen unter einem erhöhten Risiko bezeichnet. 3. Indiziert: 

Indizierte Maßnahmen werden für Schüler*innen ergriffen, die bereits auffälliges 

Verhalten zeigen. 

Die Grundlage aller präventiver Arbeit stellt die Beziehungsarbeit dar. Beziehungen 

zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen und deren Familien, sollten von 

Wertschätzung und gegenseitigem Respekt geprägt sein. Dies bildet die Basis für einen 

sicherheitsgebenden Rahmen, der ein Lernen im inklusiven Setting für alle Schüler*innen 

ermöglicht und eine Voraussetzung für das Gelingen präventiver Arbeit darstellt 

(Reicher, 2010). Opp (2009) greift in diesem Zusammenhang den Begriff der 

fürsorglichen Gemeinschaft auf, da er „von Mitgliedschaft und Inklusion ausgeht und [...] 

aktive Fürsorge [...] als Ziel verfolgt“ (Opp, 2009, S. 376). Er umfasst damit die 

fürsorgliche Dimension von Erziehung, die im Zuge des gesellschaftlichen Wandels 

immer mehr das Handlungsfeld der Schule betrifft und insbesondere im Zuge der 

Transition für die Schüler*innen eine bedeutsame Rolle spielt (s. Kap. 2.4, S. 19). Neben 

der Betonung der Beziehungsarbeit wird der Einsatz effektiven Classroom Managements 

fokussiert, welcher unter anderem die Nutzung nonverbaler Signale, Klassendienste, 

Klassenregeln, Verstärkerpläne und regelmäßiges Feedback umfasst. 
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2.5.3 Implementation emotionalen und sozialen Lernens in den Fachunterricht 

Die Implementation emotionalen und sozialen Lernens in der Schule kann durch die In-

tegration in das reguläre Curriculum erfolgen (Reicher, 2010). Dies bietet insbesondere 

für die Umsetzung inklusiver Bildungs- und Erziehungsprozesse eine große Chance. Da-

bei sollte der Implementationsprozess unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte er-

folgen. Reicher (2010) benennt als Grundlage gelingender Integration emotionalen und 

sozialen Lernens in das reguläre Fachcurriculum das Bestehen einer sicheren und für-

sorglichen Lernumgebung. 

Zudem belegen verschiedene Studien, dass Präventionsprogramme erfolgreich sind, 

wenn sie 

1. eine klare Zielsetzung verfolgen und definiert ist, was genau verbessert werden 

soll, 

2. eine theoretische und eine empirische Fundierung vorliegen, 

3. eine Umsetzung im schulischen Alltag gut möglich und praktikabel ist und 

4. eine wissenschaftliche Absicherung der Wirksamkeit erfolgt ist. 

(Brezinka, 2003; Durlak et al., 2011; Lösel & Beelmann, 2003) 

Dabei ist eine Orientierung an den zehn Indikatoren sinnvoll, die die Wirksamkeit ei-

ner gelungenen Förderung moderieren. Diese finden sich in Anlehnung an Denham und 

Burton (2003) und Reicher und Jauk (2012) im zweiten Fachbeitrag (s. Kap. 5.2, S. 43). 

Bezogen auf den Fachunterricht bietet die integrative Förderung emotionalen und sozia-

len Lernens den Vorteil, dass Synergieeffekte entstehen können (Schwab & Elias, 2015). 

Durch eine Verknüpfung emotionalen und sozialen Lernens mit fachlichen Inhalten kann 

das Lernen in beiden Bereichen gleichermaßen gestärkt werden. Zudem fördert dies eine 

praktikable Umsetzung im schulischen Alltag, da keine zusätzlichen Ressourcen in Form 

von mehr Unterrichtsstunden und weiterem Personal benötigt werden (s. Punkt 3, oben). 

Bisherige Studien zu präventiven Fördermaßnahmen in den Jahrgangsstufen 5/6 fokus-

sieren nicht primär eine übergreifende Verbindung emotionalen und sozialen Lernens mit 

dem konkreten Curriculum eines Faches (Casale, Hennemann & Hövel, 2014), beispiels-

weise Biologie. 
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2.5.4 Präventive Maßnahmen und das Unterrichtsfach Biologie 

Mit dem Beginn der Sekundarstufe I, in NRW mit der fünften Jahrgangsstufe, wird Bio-

logie erstmalig als eigenständiges Unterrichtsfach unterrichtet. Die Stundentafel sieht 

eine ein- bis zweistündige Umsetzung pro Woche vor. Es gehört zur Fächergruppe II 

(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017). Das Un-

terrichtsfach Biologie ist somit ein Beispiel für ein klassisches Nebenfach. Auf Grundlage 

der theoretisch erläuterten Befundlage stellt sich die Frage, wie der Unterricht in einem 

Nebenfach und die unterrichtenden Fachlehrer*innen der Situation in einer inklusiv aus-

gerichteten Sekundarstufe I Rechnung tragen können. 

Der Kernlehrplan für das Unterrichtsfach Biologie (Ministerium für Schule und 

Weiterbildung Nordrhein-Westfalen, 2013) sieht für die erste Progressionsstufe die Be-

arbeitung von vier bzw. fünf verschiedenen Inhaltsfeldern vor. Eines dieser Inhaltsfelder 

ist der Bereich Bau und Leistung des menschlichen Körpers. Die übergeordnete Zielset-

zung dieses Inhaltsfeldes ist es, den Schüler*innen einen verantwortungsvollen Umgang 

mit ihrem eigenen Körper zu vermitteln, der auf dem Wissen über den Bau und die Funk-

tion des menschlichen Körpers basiert. Dabei soll die physische und psychische Entwick-

lung der Schüler*innen gefördert werden. Somit kann das Inhaltsfeld dem Bereich der 

Gesundheitsförderung zugeordnet werden. Folgt man Salewski und Opwis (2018), so be-

deutet dies, dass alle Handlungen, die den eigenen Gesundheitszustand direkt oder indi-

rekt beeinflussen, zentraler Gegenstand des Unterrichts sind. Abbildung 3 zeigt differen-

ziert die Bereiche physischer und psychosozialer Gesunderhaltung auf. Der Bereich des 

Stresses wurde auf Grundlage des in der aktuellen Literatur geführten Diskurses zum ne-

gativen Stresserleben, z. B. von Lehrer*innen und Schüler*innen in inklusiven Kontexten 

(Lauth & Lauth, 2017), abweichend vom Original (Nudelman & Shiloh, 2015) als zu 

vermeidendes Risiko eingeordnet. Damit ist nicht das Erleben positiven Stresses gefasst, 

sondern die Situation, in der der vorhandene Bestand an Lösungsmöglichkeiten den ent-

stehenden Problemen nicht entspricht und so eine Situation der Hilflosigkeit entsteht 

(Kohlmann & Eschenbeck, 2018). Zentral für die vorliegende Arbeit sind in diesem Zu-

sammenhang Befunde, die bestätigen, dass die Entwicklungsphase des Kindes- und Ju-

gendalters von einer deutlichen Zunahme im Belastungs- und Stresserleben geprägt ist 

(Compas, Connor-Smith, Saltzman, Thomsen & Wadsworth, 2001; Compas et al., 2014; 

Hilt, McLaughlin & Nolen-Hoeksema, 2010; Seiffge-Krenke, 2011). Die Abbildung 3 
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verdeutlicht, dass der physische und psychosoziale Bereich gleichermaßen das Gesund-

heitsverhalten einer Person beeinflussen. 

 

Abbildung 3. Taxonomie des Gesundheitsverhaltens 
(modifiziert nach Nudelman & Shiloh, 2015) 

Auch im Bereich der Gesundheitsförderung vollzog sich ein Wechsel des Forschungs-

paradigmas (Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001), welcher analog zum Paradigmen-

wechsel hin zur Resilienzforschung betrachtet werden kann (Jerusalem, 2007). In diesem 

Zuge wurde die Gesundheitserziehung vom Gedanken der Gesundheitsförderung abge-

löst (Paulus, 2007). Der Forschungsfokus der Entstehung von Krankheiten wurde durch 

die Fragestellung abgelöst, welche Bedingungen die Gesundheit fördern. Das Konzept 

der Salutogenese (Antonovsky, 1997) fokussiert, parallel zur Resilienzforschung, die 

Frage, was den Menschen gesund erhält und wie die Gesundheit eines Menschen geför-

dert werden kann (Franke, 2015). Aktuelle Diskurse zur Thematik Gesundheitsförderung 

befassen sich aus ebendiesem Grunde nicht ausschließlich mit Fragestellungen zur phy-

siologischen Gesunderhaltung, sondern nehmen den Menschen ganzheitlich in den Blick 

und versuchen die Frage danach, was den Menschen gesund erhält, multiperspektivisch 

zu beantworten (Paulus, 2007; Paulus & Dadaczynski, 2016). Es ist somit anzunehmen, 

dass das oben genannte übergeordnete Ziel des Biologieunterrichts Überschneidungen 

zum Feld der präventiven Arbeit bei Gefühls- und Verhaltensstörungen aufweist. Die 

vorliegende Studie greift aus ebendiesem Grund die Bereiche physischer und psychoso-

zialer Gesunderhaltung auf und verknüpft diese miteinander. Die konkrete Verknüpfung 
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emotionaler Kompetenz und humanbiologischer Inhalte im Sinne des von Reicher (2010) 

vorgeschlagenen „Infusion of SEL into the regular curriculum“ , wird im zweiten Fach-

beitrag näher erläutert (s. Kap. 5.2, S. 43). 

2.5.5 Wirksamkeit präventiver Maßnahmen in der Sekundarstufe I 

Die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen im Bereich emotionale und soziale Kompe-

tenzförderung konnte in zahlreichen Metaanalysen (Beelmann, Pfost & Schmitt, 2014; 

Beelmann, 2006; Brezinka, 2003; Durlak et al., 2011; Sklad, Diekstra, De Ritter, Ben & 

Gravesteijn, 2012; Wilson & Lipsey, 2007; Wilson, Lipsey & Derzon, 2003) belegt wer-

den. Um die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen auf Grundlage des aktuellen For-

schungsstandes einordnen zu können, werden im Folgenden die aktuellen Befundlagen 

zusammengefasst dargestellt. 

Die internationalen Metaanalysen der Arbeitsgruppen von Durlak et al. (2011) und 

Sklad et al. (2012) unterscheiden sich primär in der Auswahl der Studien. So werden in 

der Metaanalyse der Arbeitsgruppe Sklad et al. (2012) ausschließlich Maßnahmen be-

rücksichtigt, die im Rahmen eines Peer-review Verfahrens publiziert worden sind, wo-

hingegen die Befunde von Durlak et al. (2011) keine solche Einschränkung vornehmen. 

Im direkten Vergleich der Befunde (Tabelle 3) wird deutlich, dass die von Sklad et al. 

(2012) ermittelten Effektstärken deutlichere Befunde abbilden als die zusammengefass-

ten von Durlak et al. (2011). 

Tabelle 3.  

Effektstärken metaanalytischer Befunde zur Wirksamkeit von SEL 

Durlak et al. (2011) 

221 Studien 

d 

Pre-Post 

Sklad et al. (2012) 

78 Studien 

d 

Pre-Post 

prosoziales Verhalten 0.24 prosoziales Verhalten 0.39 

Reduktion von  

Verhaltensproblemen 
0.22 

Reduktion von  

Verhaltensproblemen 
0.43 

schulische Leistungen 0.27 schulische Leistungen 0.46 

emotionale-soziale  

Kompetenzen (Wissen) 
0.57 

emotionale-soziale  

Kompetenzen (Wissen) 
0.70 
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Eine mögliche Erklärung hierfür könnte die ausschließliche Berücksichtigung von 

Studien sein, die ein Peer-review Verfahren durchlaufen haben (Sklad et al., 2012). Durch 

diese Qualitätssicherung wird den zuvor genannten Kriterien (s. Kap. 2.5.3, S. 29) Rech-

nung getragen. So berichten Sklad et al. (2012) eine Effektstärke von d = 0.39 für die 

Zunahme prosozialen Verhaltens im Vergleich zu d = 0.24 (Durlak et al., 2011), ebenso 

wird der Unterschied beim Vergleich der Bereiche Reduktion von Verhaltensproblemen, 

schulische Leistungen und das Wissen über emotionale und soziale Kompetenzen deut-

lich (Tabelle 3).  

Ein wichtiger zu benennender Aspekt im Kontext der vorliegenden Untersuchung ist 

der Befund, dass sich die untersuchten Effekte zwischen der Primarstufe (31 Studien) und 

der Sekundarstufe I (48 Studien) maßgeblich unterscheiden. So wurde für den Rückgang 

von Verhaltensproblemen in der Primarstufe eine Effektstärke von d = -0.59 im Gegen-

satz zu d = -0.25 in der Sekundarstufe ermittelt (Sklad et al., 2012). 

Vergleicht man die international dargebotenen Befunde mit den Befunden der deutsch-

sprachigen Metaanalyse von Beelmann et al. (2014) so wird deutlich, dass die Befunde 

deutlich hinter den internationalen Effektstärken zurückbleiben. So zeigen sich unter Be-

rücksichtigung von 146 Forschungsberichten ungewichtete Effektstärken von d = 0.21 

für die Reduktion von Verhaltensproblemen und d = 0.21 für die Zunahme im Bereich 

Kognitionen und sozial-kognitive Fertigkeiten.  

Die hier benannten Präventionsmaßnahmen fokussierten primär die Umsetzung prä-

ventiver Maßnahmen, die keinen direkten curricularen Bezug aufweisen. An dieser Stelle 

knüpft die Gesamtstudie IBU an. 
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3. Zielsetzung der Arbeit 
Ausgehend von den dargestellten theoretischen Hintergründen und aktuellen Forschungs-

befunden ist das Ziel der vorliegenden Arbeit, eine Förderung emotionaler Kompetenz 

im inklusiven Fachunterricht Biologie in den Jahrgangsstufen 5/6 theoretisch fundiert zu 

entwickeln und empirisch zu überprüfen.  

 

Dabei sollen folgende Fragestellungen beantwortet werden: 

1. Welche Konzepte zur Planung und Durchführung inklusiv ausgerichteten Unter-

richts prägen den aktuellen Diskurs zur Inklusion im mathematisch-naturwissen-

schaftlichen Fachunterricht? (vgl. Fachbeitrag 1, Kap. 5.1, S. 42) 

2. Welche konzeptionellen Aspekte müssen bei der Planung einer inklusiv ausge-

richteten Unterrichtsreihe im Unterrichtsfach Biologie berücksichtigt werden? 

(vgl. Fachbeitrag 1, Kap. 5.1, S. 42 und Fachbeitrag 2, Kap. 5.2, S. 43) 

3. Inwieweit führt der explizite Einsatz ausgewählter Classroom Management-Stra-

tegien im Biologiefachunterricht der Sekundarstufe I zu einer Reduktion des 

Störverhaltens und zu einer Verbesserung des Lern- und Arbeitsverhaltens bei je-

nen Schüler*innen, die im Rahmen eines Screenings durch die Lehrer*innen zu-

vor externalisierende Verhaltensprobleme gezeigt haben? (vgl. Fachbeitrag 3, 

Kap. 5.3, S. 44) 

4. Inwieweit lässt sich bei Schüler*innen den Jahrgangstufen 5/6 die emotionale 

Kompetenz durch eine Unterrichtsreihe im Kontext der Humanbiologie fördern? 

(vgl. Fachbeitrag 4, Kap. 5.4, S. 45) 

5. Wie nehmen Biologielehrer*innen die Umsetzung einer manualisierten Unter-

richtsreihe zur Förderung emotionaler Kompetenz im inklusiven Fachunterricht 

Biologie wahr? (vgl. Fachbeitrag 5, Kap. 5.5, S. 46)
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4. Studiendesign der Gesamtstudie 
In diesem Kapitel wird ein Überblick über die vorliegende Gesamtstudie gegeben. Dabei 

steht die Hauptstudie im Mittelpunkt. Die Pilotierungsstudie ist im zweiten Fachbeitrag 

(s. Kap. 5.2, S. 43) dargestellt, weshalb sie hier nur kurz angedeutet wird. Kernelement 

der Pilot- und Hauptstudie ist eine Unterrichtskonzeption, die emotionales Lernen in den 

biologischen Fachunterricht integriert und dabei Strategien des Classroom Managements 

anwendet. Sie stellt die Intervention in einem quasi-experimentellen Kontrollgruppende-

sign dar (Rost, 2013). Die Umsetzung und Wirksamkeit der Unterrichtskonzeption wurde 

durch verschiedene Erhebungsinstrumente erfasst; eine nähere Betrachtung findet im Fol-

genden bzw. in den Fachbeiträgen statt. 

4.1 Einordnung der Pilotstudie  

Die Pilotierung diente 1. der Erprobung der eingesetzten Testinstrumente, 2. der forma-

tiven Evaluation der eingesetzten Unterrichtskonzeption (z. B. der Reihenplanung), 3. ei-

ner ersten Evaluation und Adaptation der eingesetzten Materialien für die Lehrkräfte 

(z. B. der Struktur der Unterrichtsentwürfe und der im Vorfeld zur Verfügung gestellten 

Informationen) und 4. einer ersten Evaluation und Adaptation der Unterrichtsmaterialien 

an die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen (z. B. die Einführung von differenzierten 

Arbeitsheften anstelle von zuvor verwendeten Arbeitsblättern). Die der Intervention zu-

grundeliegende Unterrichtsreihe für den Biologieunterricht umfasst 24 Unterrichtsstun-

den, die in fünf Blöcke unterteilt wurden (s. Kap. 5.2, S. 43). Insgesamt nahmen an der 

Pilotierungsstudie im Schuljahr 2015/2016 499 Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5/6 

aus inklusiv arbeitenden Schulen der Sekundarstufe I teil. 

Die Erprobung der eingesetzten Testinstrumente bezog sich auf die emotionale Kom-

petenz und das biologische Wissen zur Humanbiologie sowie den Inhalt der Unterrichts-

konzeption. Zur Erfassung emotionaler Kompetenz wurde eine Validierung des von 

Rindermann (2009) entwickelten Emotionalen-Kompetenz-Fragebogens für Schüler*in-

nen der Jahrgangsstufen 5/6 vorgenommen, da bisher kein entsprechendes Erhebungs-

instrument auf Gruppenebene in dieser Altersgruppe vorlag. Der Emotionale-Kompe-

tenz-Fragebogen wurde zuvor nur für die Altersgruppe der 14- bis 72-Jährigen vali-

diert (Rindermann, 2009). Die Ergebnisse der Pilotstudie zeigten, dass der Fragebogen in 
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adaptierter Form auch zum Einsatz in den Jahrgangsstufen 5 und 6 geeignet ist (Hövel, 

Ferreira González, Rietz, Hennemann & Schlüter, eingereicht). 

Zur Erhebung möglicher Veränderungen im biologischen Fachwissen zur Humanbio-

logie wurden Concept Maps eingesetzt (Brandstädter, Harms & Großschedl, 2012; 

McClure, Sonak & Suen, 1999). Diese wurden in der Pilotstudie über die gesamte Unter-

richtsreihe genutzt. Es zeigte sich aber, dass sich der gesamte fachliche Umfang der Un-

terrichtskonzeption hierdurch nicht fundiert abbilden ließ, sondern eine Fokussierung er-

forderlich ist. Daher wurde der Einsatz der Concept Maps im Rahmen der Hauptstudie 

auf den zweiten Block der Reihe eingegrenzt (s. Kap. 4.2.2, S. 37 und Abbildung 5, S. 

41). 

Die Unterrichtsreihe, die dazugehörigen Unterrichtsverläufe und die Materialien wur-

den im Anschluss an die Pilotierung auf Grundlage der Rückmeldung der beteiligten Leh-

rer*innen überarbeitet. Beispielsweise wurde die Unterrichtskonzeption gekürzt und es 

wurden inhaltliche Anpassungen vorgenommen, wie eine inhaltliche Umstrukturierung 

der Themen im ersten Block der Unterrichtskonzeption (s. Abbildung 4, S. 37). 

4.2 Hauptstudie 

Die Hauptstudie stellt – wie auch die Pilotstudie – eine Feldstudie dar. Ihr liegt ein quasi-

experimentelles Kontrollgruppendesign zugrunde, das es erlaubt, Umsetzung und Wirk-

samkeit der Unterrichtskonzeption als Intervention im Vergleich zu einer Kontrollgruppe 

durch verschiedene Erhebungsinstrumente zu erfassen. 

4.2.1 Stichprobe der Hauptstudie 

Die Hauptstudie fand im Schuljahr 2016/2017 statt. Hierfür wurden – wie auch in der 

Pilotstudie – alle inklusiv arbeitenden Schulen der Sekundarstufe I in und im Umkreis 

von Köln angeschrieben und zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Die Einladung be-

rücksichtigte auch die an der Pilotierung beteiligten Schulen. Insgesamt nahmen 

620 Schüler*innen von Gesamt- und Realschulklassen an der Hauptstudie teil. Die Inter-

ventionsgruppe umfasste insgesamt 299 Schüler*innen aus 12 Klassen, die Kontroll-

gruppe umfasste 321 Schüler*innen aus 13 Klassen. Zwei Klassen der Interventions-

gruppe setzten auf Grund struktureller Vorgaben der Schule nur die Hälfte der Maßnahme 



Studiendesign   

 

37 

(12 Unterrichtsstunden) um und bearbeiteten entsprechend nur einen Teil des Emotiona-

len-Kompetenz-Fragebogens (s. Kap. 4.2.3, S. 38). 

4.2.2 Design der Hauptstudie 

Der Gesamtstudie lag ein quasi-experimentelles Prä-, Post- und Follow-up Kontrollgrup-

pendesign zugrunde (Abbildung 4; Döring & Bortz, 2016). Die Interventions- und Kon-

trollgruppe unterscheiden sich hinsichtlich der Intervention, nicht aber bezüglich der er-

hobenen Daten. Die Intervention umfasst eine 23-stündige Unterrichtsreihe in vier Blö-

cken für den Biologieunterricht (Abbildung 4). Die Abbildung visualisiert auf der linken 

Seite den angestrebten Bildungsauftrag und umfasst die biologischen Fachinhalte. Auf 

der rechten Seite sind die entwicklungsbezogenen Aspekte der einzelnen Bausteine zu-

sammengefasst. Der Mittelteil zeigt die Reihenfolge der Unterrichtsblöcke und die dazu-

gehörigen Überschriften. 

 

 

Abbildung 4. Übersicht über die vier Blöcke der Unterrichtskonzeption 

 

Der Schwerpunkt lag darin, emotionales Lernen unter Berücksichtigung von Strate-

gien des Classroom Managements in den biologischen Fachunterricht zu integrieren. Die 

Lehrkräfte, die diese Intervention umsetzten, arbeiteten mit einem Manual zur Gestaltung 

der Unterrichtsreihe sowie entsprechendem Unterrichtsmaterial. Im Gegensatz dazu fand 

in der Kontrollgruppe regulärer Biologieunterricht statt. Nur für den zweiten Baustein der 
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Unterrichtsreihe erhielten auch die Lehrkräfte der Kontrollgruppe eine manualisierte Un-

terrichtskonzeption mit Material. Diese Konzeption berücksichtige im Gegensatz zur In-

terventionsgruppe nicht die Bereiche Classroom Management und emotionale Kompe-

tenz. Auf diese Weise sollte eine Vergleichbarkeit der beiden Gruppen hinsichtlich des 

fachlichen Lernens gewährleistet werden. 

4.2.3 Studienverlauf und Messinstrumente 

Vor, während und nach der Intervention wurden Daten in beiden Gruppen erhoben. Ab-

bildung 5 (S. 41) visualisiert das Design und den Studienverlauf (links Interventions-, 

rechts Kontrollgruppe). Vor den ersten Erhebungen wurde eine 90-minütige Einführung 

mit den Lehrer*innen der Interventionsgruppen an den jeweiligen Schulen durch die Pro-

jektentwicklerin durchgeführt. Die Lehrer*innen setzten sich im Rahmen dieser Einfüh-

rung mit den theoretischen Hintergründen der Intervention auseinander, erhielten ein Ma-

nual und das zur Unterrichtsreihe gehörende Unterrichtsmaterial. Das Manual umfasste 

ausführliche Unterrichtsverläufe für jede Stunde der Unterrichtsreihe. Jeder Lehrperson 

wurde jeweils ein/e Student*in des Lehramtes Biologie zugeordnet, um die Unterrichts-

reihe zu begleiten und für einen regelmäßigen Informationsaustausch zwischen den Be-

teiligten der Universität und den Lehrer*innen zu sorgen. Die Lehrer*innen der Kontroll-

gruppen erhielten ebenfalls eine Einführung in das zur Verfügung gestellte Unterrichts-

material sowie die Erhebungsinstrumente. Auch die Kontrollgruppen wurden zu den 

Testzeitpunkten und während der Umsetzung des zweiten Bausteins der Unterrichtsreihe 

von jeweils einem/r Student*in des Lehramtes Biologie begleitet.  

Die Studienteilnahme setzte voraus, dass die Lehrer*innen den vorbereiteten Unter-

richt selbst durchführen. Auf diesem Wege sollten Testleiter-Effekte ausgeschlossen wer-

den. Ebenso wurden die Lehrer*innen angehalten, die Unterrichtsdurchführung nicht an 

die begleitenden Studierenden abzugeben, um zu gewährleisten, dass alle beteiligten 

Lehrpersonen über eine hinreichende Expertise und Routine im Bereich der Unterrichts-

gestaltung verfügen. 

Zusätzlich nahmen die Lehrer*innen der Interventionsgruppe vor der Umsetzung der 

Unterrichtsreihe an einem Interview teil. Das Interview umfasste eine Auseinanderset-

zung mit den theoretischen Grundlagen der Unterrichtsreihe, den Erwartungen und Mo-
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tiven der Lehrkräfte an der Unterrichtsreihe teilzunehmen und ihrer Haltung zur Inklu-

sion. Nach dem Abschluss der Unterrichtsreihe, im Anschluss an den Post-Test, wurde 

mit den beteiligten Lehrer*innen der Interventionsgruppe erneut ein Interview geführt, 

um die Erfahrungen, Einschätzungen und Haltungsveränderungen aus der Perspektive der 

Lehrkräfte zu erheben. 

Der Einsatz der weiteren Messinstrumente erfolgte in der Interventionsgruppe und der 

Kontrollgruppe analog zueinander. Abweichend wurde in einer ausgewählten Klasse der 

Interventionsgruppe zusätzlich eine Einzelfallstudie zur Veränderung des Unterrichtsver-

haltens der Schüler*innen durchgeführt.  

Im Pre-, Post- und Follow-up Test wurde der Emotionale-Kompetenz-Fragebogen in 

der Selbst- und in der Fremdsicht (EKF-S, EKF-F; Rindermann, 2009) zur Kompetenzer-

weiterung im Bereich emotionale Kompetenz und der Integrated Teachers Rated 

Form (ITRF; Volpe et al., 2018) zur Erhebung des destruktiven Lern- und Arbeitsverhal-

tens und des Störverhaltens der Schüler*innen eingesetzt. Der ITRF wurde zusätzlich 

auch für die Einzelfallstudie genutzt. 

Zur Erhebung der fachlichen Wissensveränderung der Schüler*innen wurden vor und 

im Anschluss an die Umsetzung des zweiten Bausteins „Skelett, Muskulatur und Ge-

lenke“ offene Concept Maps durch die Schüler*innen beider Gruppen erstellt 

(Brandstädter et al., 2012; McClure et al., 1999). Die Follow-up Erhebung der Concept 

Maps schloss sich in der Interventionsgruppe an die Durchführung der gesamten Unter-

richtsreihe an. Die Kontrollgruppe erstellte die Follow-up Concept Maps sechs Wochen 

nach dem Post-Test. Im Anschluss an die Durchführung des zweiten Bausteins wurden 

zudem Schüler*inneninterviews in der Interventions- und der Kontrollgruppe durchge-

führt. 

Die komplexe Gesamtkonzeption der Studie erlaubt die detaillierte Analyse von ver-

schiedenen Teilaspekten, welche im Rahmen der Fachbeiträge dargestellt sind. Die den 

Beiträgen zugrundeliegenden Stichprobenzahlen variieren bzw. weichen von der Gesamt-

teilnehmer*innenzahl ab. Ursachen hierfür sind Drop-outs von Schüler*innen bzw. un-

vollständig bearbeitete Erhebungsinstrumente zu einzelnen Erhebungszeitpunkten sowie 

der Ausschluss zweier Klassen aus der Gesamtauswertung, da die Lehrkräfte die gesamte 
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Unterrichtsdurchführung an die begleitenden Studierenden abgegeben haben und damit 

die Bedingungen in diesen Klassen nicht den Studienvorgaben entsprachen. 

Eine detaillierte Beschreibung der Erhebungsinstrumente erfolgt in den jeweiligen 

Fachbeiträgen.  

Eine Auswertung der EKF-F-Daten, welche durch die Eltern der Schüler*innen aus-

gefüllt werden sollten, ist auf Grund der hohen Drop-out Quote nicht möglich. Nur acht 

Eltern der Gesamtstichprobe füllten den Fragebogen zum Follow-up Zeitpunkt aus und 

gaben ihn ab. 

Die Auswertungen der Concept Maps der Schüler*innen und die damit verbundenen 

Schüler*inneninterviews stehen noch aus. Um den Leser*innen ein Gesamtbild zu er-

möglichen, wurden diese bei der Beschreibung des Studiendesigns aufgeführt. 
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Abbildung 5. Übersicht über das Design der Hauptstudie 
Anmerkungen: Für den regulär fortgesetzten Unterricht der Kontrollgruppe erfolgte keine 
inhaltliche Vorgabe bzw. Anpassung. 
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5. Zusammenfassungen der Fachbeiträge 
Das folgende Kapitel umfasst die Fachbeiträge, die der kumulativen Dissertation zu-

grunde liegen. Diese werden kurz für die Leser*innen zusammengefasst. Alle weiteren 

Informationen sind den Beiträgen selbst zu entnehmen. 

5.1 Fachbeitrag 1 

Ferreira González, L., Lichtenberg, D., Schlüter, K. & Hövel, D. (2018). Möglichkeiten 

der Unterrichtsplanung für inklusive Lerngruppen. In M. Dziak-Mahler, T. Henne-

mann, S. Jaster, T. Leidig & J. Springob (Hrsg.), Fachdidaktik inklusiv II. (Fach-)Un-

terricht inklusiv gestalten – Theoretische Annährungen und praktische Umsetzungen, 

Bd. 10, 85-100. 

 

Hintergrund: Vor dem Hintergrund inklusiver Bildungsprozesse stellt sich die Frage, 

welche Modelle zur Planung von Unterricht genutzt werden können, um der Heterogeni-

tät der Schüler*innen gerecht zu werden (Vock & Gronostaj, 2017) und eine aktive ge-

sellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen (Amrhein & Dziak-Mahler, 2014; Prengel, 

2017). 

Methode: Im Rahmen des ersten Fachbeitrags werden drei Konzepte zur Planung in-

klusiv orientierten Unterrichts unter besonderer Berücksichtigung sozialen und emotio-

nalen Lernens dargestellt. Ausgangspunkt bildet die kritische Auseinandersetzung und 

Darstellung der drei ausgewählten Unterrichtskonzepte 1. Inklusionsdidaktische Netze 

(Kahlert & Heimlich, 2012), 2. der dualen Unterrichtsplanung (Flott-Tönjes et al., 2017) 

und 3. Lernstrukturgitter (Kutzer, 1976; Sasse & Schulzeck, 2013), die, dem aktuellen 

Diskurs folgend, für den Einsatz in inklusiven Settings geeignet sind. 

Ergebnisse: Es wird verdeutlicht, dass das aus der Sonderpädagogik stammende Kon-

zept der dualen Unterrichtsplanung (Flott-Tönjes et al., 2017) und das Konzept des social 

and emotional learning (SEL; Collaborative for the Advancement of Social Emotional 

Learning, CASEL, 2017) große Überschneidungen aufweisen und deshalb im Rahmen 

dieser Arbeit synonym verwendet werden können. Die duale Unterrichtsplanung ist somit 

geeignet, fachliche Lerninhalte und entwicklungsbezogene Herausforderungen im Fach-

unterricht zu verbinden, zum Beispiel im Biologieunterricht.
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5.2 Fachbeitrag 2 

Ferreira González, L., Leidig, T., Hennemann, T., & Schlüter, K. (2016). IBU – Inklu-

siver Biologieunterricht. In J. Menthe, D. Höttecke, T. Zabka, M. Hammann, & M. 

Rothgangel (Hrsg.), Befähigung zu gesellschaftlicher Teilhabe. Beiträge der fachdi-

daktischen Forschung, 335-350. Münster: Waxmann-Verlag. 

 

Hintergrund: Schulen der Sekundarstufe I stehen mit der Ratifizierung der UN-

Behindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen, 2008) vor der Aufgabe ihren Unter-

richt für inklusive Lerngruppen zu gestalten. Eine besondere Herausforderung stellen da-

bei Schüler*innen mit SFB im emotionalen und sozialen Bereich dar (Ahrbeck, 2017; 

Stein & Stein, 2014). 

Methode: Der zweite Fachbeitrag erläutert, ausgehend von den Gelingensbedingungen 

erfolgreicher Inklusionsprozesse (Hennemann, Ricking & Huber, 2015), die Bedeutung 

des sozialen und emotionalen Lernens in inklusiven Kontexten (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, 2014; Zins, Bloodworth, Weissberg & Walberg, 

2004). Es werden theoriegeleitet Indikatoren vorgestellt, die die Wirksamkeit präventiver 

Maßnahmen moderieren (Denham & Burton, 2003; Durlak & DuPre, 2008; Reicher & 

Jauk, 2012). Darauf aufbauend fokussiert der Fachbeitrag die theoretische Begründung 

des Forschungsprojektes IBU. Ausgangspunkt bildet die Auseinandersetzung mit dem 

Bereich social and emotional learning (SEL) und dem Bereich des Classroom Manage-

ments. Darauf aufbauend erfolgt eine umfassende Aufarbeitung des theoretischen Hinter-

grundes des Bereichs der emotionalen Kompetenz (u. a. Holodynski & Friedlmeier, 2006; 

Salisch, 2002) und die theoriebasierte Darstellung des Bildungsanliegens im Bereich der 

Humanbiologie (u. a. Gropengießer, 2013; Ministerium für Schule und Weiterbildung 

Nordrhein-Westfalen, 2013). 

Ergebnis: Auf Grundlage der vorangegangenen Erläuterungen wird das Untersu-

chungsdesign und die Zielsetzung der Pilotstudie des Forschungsprojekts IBU abgeleitet 

und die Unterrichtsreihe „IBU – Mein Körper, meine Gefühle und ich“ vorgestellt. 
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5.3 Fachbeitrag 3 

Ferreira González, L., Hövel, D., Hennemann, T. & Schlüter, K. (2019). Auswirkungen 

des gezielten Einsatzes von Classroom Management-Strategien im inklusiven Fachun-

terricht Biologie auf das Unterrichtsverhalten von Schülern unter erhöhten Risiken aus 

Perspektive der Lehrperson - Eine Einzelfallstudie. Empirische Sonderpädagogik, 1, 

53-70. 

 

 Hintergrund: Störendes Unterrichtsverhalten und destruktives Lern- und Arbeitsver-

halten unterbricht bzw. stört einen reibungslosen Unterrichtsverlauf (Jull, 2009) und da-

mit auch das Lernen einer Klasse (Ophardt & Thiel, 2013). Schüler*innen mit externali-

sierenden Verhaltensstörungen werden häufig mit störendem Verhalten in Zusammen-

hang gebracht und sehen sich häufiger als andere Schüler*innen mit Klassenwiederho-

lungen, Schulverwarnungen und einem niedrigen Schulniveau konfrontiert (Schulte-

Körne, 2016). Im Rahmen des dritten Fachbeitrags wird eine Einzelfallstudie zur Ent-

wicklung des destruktiven Lern- und Arbeitsverhaltens und des Störverhaltens von drei 

Schüler*innen im Rahmen der Unterrichtsreihe IBU dargestellt. Die Unterrichtsreihe be-

rücksichtigt in ihrer Konzeption u. a. die Grundlagen eines effektiven Classroom Mana-

gements (Bastian, 2016; Bear, 2015; Emmer & Evertson, 2013), welche das konstruktive 

Lern- und Arbeitsverhalten unterstützen und dem Störverhalten der Schüler*innen im 

Unterricht entgegenwirken soll. 

 Methode: Schüler*innen unter besonderen Risikobedingungen wurden durch ein klas-

senübergreifendes Screening mit Hilfe des Integrated Teachers Report Form ausgewählt. 

Der Untersuchung liegt ein A-B-Design (Jain & Spieß, 2012) zugrunde. Die Wirksamkeit 

des Einsatzes der Classroom Management-Strategien wurde anhand der Indices PEM, 

PAND und NAP berechnet (Parker, Vannest & Davis, 2011). 

Ergebnisse: Die Befunde zeigen, dass im Rahmen der Unterrichtsreihe eine Verbes-

serung des Lern- und Arbeitsverhaltens und des Unterrichtsverhaltens der drei Schü-

ler*innen erreicht werden konnte. Dies kann als Hinweis verstanden werden, dass durch 

die Konzeption der Unterrichtsreihe auch ein Beitrag zur Verbesserung des Unterrichts-

verhaltens von Schülerinnen und Schülern im Allgemeinen geleistet werden kann.  
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5.4 Fachbeitrag 4 

Ferreira González, L., Hövel, D., Hennemann, T., Schlüter, K. & Osipov, I. (2019). 

Emotionale Kompetenzförderung im Biologieunterricht. Prävention und Gesund-

heitsförderung. doi: 10.1007/s11553-019-00702-x 

 

Hintergrund: Der vierte Fachbeitrag befasst sich mit der Möglichkeit der Förderung 

emotionaler Kompetenz (Halberstadt, Denham & Dunsmore, 2001; Petermann & 

Wiedebusch, 2016; Pons et al., 2004) im inklusiven Biologieunterricht der Jahrgangsstu-

fen 5 und 6. Eine Förderung ebendieser ist sinnvoll, da emotionale Kompetenzen einen 

bedeutsamen Einfluss auf die Schulleistungen und das Wohlbefinden von Schüler*innen 

haben (Mähler, Petermann & Greve, 2017). Zudem kann ein Mangel an emotionaler 

Kompetenz als Prädiktor für langfristige psychosoziale Folgen gewertet werden (In-

Albon, 2013). 

Methode: Diesem Teil der Studie liegt ein quasi-experimentelles Prä-Post-Follow-Up-

Design zugrunde. Für die Auswertung konnten die Angaben von 545 Schüler*innen ge-

nutzt werden. Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen wurde im Selbsturteil mit 

Hilfe des Emotionalen-Kompetenz-Fragebogens (Rindermann, 2009) erfasst. Die Treat-

mentunterschiede zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe wurden anhand 

latenter Mittelwertunterschiede untersucht (McArdle & Nesselroade, 2014; Newsom, 

2015). 

Ergebnisse: Die erzielten Effekte fallen im Vergleich der beiden Gruppen zugunsten 

der Interventionsgruppe aus. Diese betreffen die Bereiche Erkennen und Verstehen eige-

ner Emotionen, Erkennen von Emotionen bei anderen, Regulation der Gefühle anderer 

und Einstellung zu Gefühlen. Die Befunde weisen darauf hin, dass sich die emotionale 

Kompetenz der Lernenden im Rahmen des Biologieunterrichts erfolgreich stabilisieren 

lässt. Diese Befunde leisten einen wichtigen Hinweis für die zukünftige Berücksichtigung 

emotionalen und sozialen Lernens in der fachdidaktischen Unterrichtsgestaltung und so-

mit auch für die Lehrer*innenbildung in der Fachdidaktik. 
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5.5 Fachbeitrag 5 

Ferreira González, L., Hennemann, T. & Schlüter, K. (2019). Teaching Biology Inclu-

sively - a Case Study on How Teachers Perceive an Integrated Approach on Biology 

and Emotional Learning. Journal of Science Education for Students with Disabilities, 

22(1), 1-25. 

 

Hintergrund: Die Umsetzung sozial-emotionalen Lernens im Unterricht und die 

Durchführung von Präventionsprogrammen hängt maßgeblich von der Bereitschaft der 

Lehrer*innen ab (Humphries, Williams & May, 2018; Karing, Beelmann & Haase, 2015). 

Der fünfte Fachbeitrag untersucht die Perspektive der beteiligten Lehrer*innen auf die 

durchgeführte Unterrichtsreihe IBU. 

Methode: Auf Basis leitfadengestützter Interviews (Schreier, 2012) wird die Wahr-

nehmung und Einschätzung seitens der teilnehmenden Lehrer*innen auf die Unterrichts-

reihe herausgearbeitet. Schwerpunkte hierbei bilden die Fragestellungen, wie die Leh-

rer*innen die Umsetzung der manualisierten Unterrichtsreihe für sich selbst erlebt haben, 

wie die Lehrer*innen die inhaltliche und methodische Aufarbeitung bewerten, inwieweit 

ein Kompetenzzuwachs bei den Schüler*innen wahrgenommen wurde und ob sich in Be-

zug auf ihre Einstellung zum Thema inklusive Unterrichtsumsetzungen Änderungen er-

geben haben. 

Ergebnisse: Insgesamt wurde die Umsetzung der Unterrichtsreihe IBU durch die Leh-

rer*innen positiv bewertet. Insbesondere die methodischen Anregungen und die moti-

vierte Teilnahme der Schüler*innen wurden durch die Lehrer*innen betont. Deutlich 

wurde aber auch, dass nicht alle beteiligten Lehrer*innen die Verknüpfung biologischer 

Fachinhalte mit dem Bereich der emotionalen Kompetenz nachvollzogen haben. Dies 

führt zu der Erkenntnis, dass insbesondere bei der Implementation emotionalen und so-

zialen Lernens in den Fachunterricht der Fort- bzw. Weiterbildung der beteiligten Leh-

rer*innen eine besondere Rolle zukommen muss (Beelmann & Karing, 2014; Karing et 

al., 2015), um eine konzepttreue Umsetzung präventiver Maßnahmen gewährleisten zu 

können. Auf dieser Grundlage arbeitet der Beitrag heraus, wo zukünftige Projekte anset-

zen können, um Lehrer*innen bei der Umsetzung emotionalen und sozialen Lernens im 

Unterricht zu unterstützen. 
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6. Zusammenfassende Diskussion 
Die folgende zusammenfassende Diskussion erweitert die in den einzelnen Fachbeiträgen 

vorgenommenen Vorstellungen der Ergebnisse und die dazugehörigen Diskussionen, in-

dem die Gesamtstudie übergreifend in den Blick genommen wird und die Erkenntnisse 

miteinander verknüpft werden. Anschließend werden die konkreten Implementationsbe-

dingungen in den Fokus genommen, um abschließend die Gesamtstudie zu diskutieren. 

6.1 Förderung des Unterrichts- und Lern- und Arbeitsverhaltens  

Die Teilstudie des Forschungsprojektes IBU, die im dritten Fachbeitrag ausgeführt 

wurde, fokussiert die Wirkung des gezielten Einsatzes von Classroom Management-Stra-

tegien im dual geplanten Biologieunterricht zur Reduktion des Störverhaltens und des 

destruktiven Lern- und Arbeitsverhaltens von Schüler*innen unter Risikobedingungen 

und zur Stärkung positiver Verhaltensweise in ebendiesen. Die eingesetzten Classroom 

Management-Strategien setzen auf der universellen Ebene an (s. Kap. 2.5.2, S. 27). Die 

Betrachtung von Schüler*innen unter Risikobedingungen, die ein expansives Problem-

verhalten im Unterricht zeigen, wird dem Umstand gerecht, dass ebendiese dem Risiko 

einer ungünstigen sozialen, emotionalen sowie schulischen Entwicklung unterliegen 

(Biederman et al., 2006; Loe & Feldman, 2007). Vor diesem Hintergrund betrachtet der 

dritte Fachbeitrag (s. Kap. 5.3, S. 44) im Rahmen einer Einzelfallstudie diese Verhaltens-

weisen. Der Beitrag zeigt auf, dass im Rahmen der Durchführung eine Verhaltensverbes-

serung bei drei, über ein Screeningverfahren ausgewählten, Schülern erzielt werden 

konnte und eine positive Entwicklung im Bereich des Störverhaltens und eine Verbesse-

rung des Lern- und Arbeitsverhaltens im Unterrichtsfach Biologie erzielt wurde. Die Be-

funde stützen somit die zugrundeliegenden Annahmen, dass eine Förderung des Unter-

richtsverhaltens durch den gezielten Einsatz von Classroom Management-Strategien 

möglich ist, auch wenn diese zunächst nur für die hier untersuchten Einzelfälle gelten. 

Eine Überprüfung an einer größeren Stichprobe ist somit eine zukünftige Aufgabe. Neben 

dieser bleiben auch weitere Fragen unbeantwortet. So kann beispielsweise aus den vor-

liegenden Daten nicht abgeleitet werden, welche konkreten Classroom Management-

Strategien explizit von der Lehrkraft ein- und umgesetzt wurden. Zudem ist noch nicht 

geklärt, welcher Einfluss einzelnen Strategien im Rahmen der Unterrichtsreihe zukommt. 
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Zukünftig wäre eine solche differenziertere Erhebung sinnvoll, um unterschiedliche 

Einflussbedingungen aufzuklären. Diese könnte zum einen die Analyse der tatsächlich 

eingesetzten einzelnen Strategien, welche z. B. durch Unterrichtsbeobachtungen 

(Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014) oder Unterrichtsvideos (Dorfner, Förtsch & 

Neuhaus, 2017) realisiert werden könnten, umfassen und zum anderen den systematisch 

variierten Einsatz der einzelnen Strategien, um so deren Wirkung isoliert betrachten zu 

können. So stellt beispielsweise die Strategie des Lobens bei Schüler*innen mit Verhal-

tensauffälligkeiten im naturwissenschaftlichen Unterricht eine wirksame Strategie dar 

(Markelz & Taylor, 2016). Dabei ist auch ein Einsatz der Strategien unabhängig von den 

Inhalten der Unterrichtsreihe anzustreben, um den Effekt, den die Bearbeitung des Berei-

ches emotionale Kompetenz haben kann, mit zu untersuchen, da sich das Interesse am 

Thema positiv auf das Lernen auswirken kann (Gebhard, 2013; Holstermann & Bögeholz, 

2007). Allerdings sind solche Wirksamkeitsüberprüfungen einzelner Strategien mit ge-

wissen Schwierigkeiten verbunden, welche unter anderem der Komplexität der Interven-

tion geschuldet ist und sich auch in anderen Untersuchungen zeigt (Stoltz, Londen, 

Deković, Castro & Prinzie, 2012).  

Setzt man die Ergebnisse der Einzelfallanalyse in Bezug zu den Ergebnissen der Leh-

rer*inneninterviews, stellt sich weiterführend die Frage, inwieweit die Kompetenzen der 

Lehrperson eine Rolle gespielt haben könnten. So kann beispielsweise die Diensterfah-

rung der Lehrer*innen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Qualität des 

Classroom Managements haben, ohne dass an dieser Stelle eine Intervention von außen 

angeleitet wurde (König & Lebens, 2012; Ophardt & Thiel, 2013; Piwowar, Ophardt & 

Thiel, 2016). Der hoch komplexe Prozess der Entwicklung vom Novizen im Bereich des 

Classroom Managements hin zum Experten (Herzmann & König, 2016) vollzieht sich 

über viele Jahre. Dies wurde durch die große Streuung in der Berufserfahrung der betei-

ligten Lehrer*innen zwar berücksichtigt (s. Kap. 5.5, S. 46), allgemeingültigen Rück-

schlüsse sind aber aufgrund der relativ geringen Stichprobengröße derzeit nicht möglich. 

Hier sind weitere Untersuchungen mit einer höheren Anzahl Lehrer*innen unterschiedli-

chen Expertisegrades erforderlich. Dabei scheint eine weitere Differenzierung gemäß 

dem theoretischen Modell der professionellen Handlungskompetenz (Gräsel & Trempler, 

2017) in die Dimensionen Fachwissen (Content Knowledge, CK), fachdidaktisches Wis-

sen (Pedagogical content knowledge, PCK) und pädagogisch-psychologisches Wissen 
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(Pedagogical Knowledge, PK) (Baumert & Kunter, 2006; Shulman, 1986, 1987) sinnvoll. 

Hierbei ist insbesondere die Dimension PK von Bedeutung, denn sie bildet u. a. das Wis-

sen über ein effektives Classroom Management, die Gestaltung konstruktiver Lerngele-

genheiten und die diagnostischen Kompetenzen einer Lehrkraft ab (Gräsel & Trempler, 

2017; Tepner et al., 2012), denn dies kann den Lernzuwachs von Schüler*innen positiv 

beeinflussen, wie Lenske et al. (2016) für den Physikunterricht zeigen konnten. Inwieweit 

dieser Zusammenhang auch für die vorliegende Studie gilt, würde eine weitergehende 

Analyse der vorhandenen Concept Map-Daten zeigen können. Hier wäre zudem eine Er-

hebung des CK sinnvoll gewesen (Jüttner, Boone, Park & Neuhaus, 2013), um einzelne 

Einflüsse von PK und CK sowie auch Wechselwirkungen zwischen den Dimensionen 

aufklären zu können. 

6.2 Förderung emotionaler Kompetenz 

Die Ergebnisse zur emotionalen Kompetenz machen deutlich, dass eine Förderung, wie 

im Rahmen dieser Studie im Fachunterricht Biologie, auch mit nur zwei Unterrichtsstun-

den pro Woche in verschiedenen Bereichen wirksam sein kann. Gleichzeitig ergeben sich 

aus den Ergebnissen im inhaltlichen als auch im methodischen Bereich Anknüpfungs-

punkte für zukünftige Studien. 

6.2.1 Emotionale Kompetenz in den Jahrgangsstufen 5 und 6 

Die Förderung emotionaler Kompetenz in den Jahrgangsstufen 5 und 6 ist mit der Her-

ausforderung, aber auch der Chance verbunden, dass die emotionale Kompetenzentwick-

lung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen ist (Berk, 2011; Janke, 2008; Salisch 

& Vogelgesang, 2005; Zimmermann, 1999; Zimmermann & Iwanski, 2013). Dement-

sprechend stehen die Schüler*innen vor der Aufgabe, den Einsatz maladaptiver Regula-

tionsstrategien zu reduzieren und vermehrt auf adaptive Regulationsstrategien zurückzu-

greifen (Eschenbeck, Schmid, Schröder, Wasserfall & Kohlmann, 2018; Evans et al., 

2015; Lange & Tröster, 2015; Skinner & Zimmer-Gembeck, 2016; Syed & Seiffge-

Krenke, 2015; Zimmer-Gembeck, Van Petegem & Skinner, 2016). Da der Emotionsre-

gulation bei der Entwicklung externalisierender und internalisierender Störungen eine 

maßgebliche Rolle zukommt (Aldao, Gee, De Los Reyes & Seager, 2016), ist eine För-

derung ebendieser als sinnvoll zu betrachten. Hier leistet diese Arbeit einen Beitrag, die 

damit verbundenen Möglichkeiten näher zu untersuchen. Denn im aktuellen Diskurs zur 
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Förderung der Entwicklung emotionaler Kompetenzen liegt der Fokus insbesondere im 

Bereich des Kindergarten- und Primarstufenalters (Beelmann, 2017; Petermann & 

Wiedebusch, 2008, 2016), während eine intensive Auseinandersetzung mit der Entwick-

lung der emotionalen Kompetenz in der hier untersuchten Alterskohorte bisher noch aus-

steht. Aktuelle Studien fokussieren beispielsweise Emotionsregulationsstrategien, die im 

Kontext des Stresserlebens von Kindern und Jugendlichen auftreten, erheben dabei aber 

nicht das gesamte Spektrum der emotionalen Kompetenz (Eschenbeck et al., 2018; 

Hampel & Petermann, 2017). Vor dem Hintergrund der Relevanz emotionaler Basiskom-

petenzen, z. B. dem Erkennen eigener Emotionen, im Kontext gelungener Emotionsregu-

lation (Izard et al., 2011) ist ein ganzheitlicher Blick empfehlenswert. Die in der vorlie-

genden Studie gefundene Kompetenzabnahme bei Schüler*innen der Kontrollgruppe im 

Bereich der Skalen Erkennen eigener Emotionen und Erkennen von Emotionen bei ande-

ren (s. Kap. 5.4, S. 45) und sowohl in der Interventions- als auch, verstärkter, in der Kon-

trollgruppe im Bereich Einstellungen zu Gefühlen, deutet darauf hin, dass die emotionale 

Kompetenzentwicklung nicht abgeschlossen ist und unterstützt werden kann. Nitkowski, 

Laakmann, Petersen, Petermann und Petermann (2017) konnten für die hier untersuchte 

Altersgruppe im Rahmen einer fachunabhängigen, curricular angelegten Präventions-

maßnahme mit elf 90-minütigen Sitzungen keine signifikante Verbesserung für die Be-

reiche Emotionsbewusstsein, Abneigung gegen den Emotionsausdruck und subjektives 

Wohlbefinden für die Interventionsgruppe belegen. Die Autor*innen konnten jedoch mit 

Hilfe einer Moderatorenanalyse eine indirekte Wirkung für Schüler*innen nachweisen, 

die vor dem Training von Schwierigkeiten im Bereich Erkennen eigener Emotionen be-

richteten; hier zeigte sich eine Zunahme des subjektiven Wohlbefindens (Nitkowski et 

al., 2017). Allerdings schränken die Autor*innen selbst ein, dass nicht alle potentiell re-

levanten Facetten emotionaler Kompetenz erhoben wurden. Im Vergleich hierzu konnte 

die vorliegende Studie zeigen, dass durch die Integration der emotionalen Kompetenzför-

derung in den Biologieunterricht signifikante Effekte im Vergleich zwischen Interven-

tions- und Kontrollgruppe erzielt werden konnten. Eine mögliche Begründung können 

die von Schwab und Elias (2015) benannten Synergieeffekte sein. Dadurch, dass bil-

dungs- und entwicklungsbezogene Lerninhalte miteinander verbunden vermittelt werden, 

wird beispielsweise ein direkter Transfer in den Unterrichtsalltag der Schüler*innen rea-

lisiert. Damit unterscheidet sich dieser integrale Ansatz von Präventionsprogrammen, die 
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ein zusätzliches Angebot neben dem Unterricht darstellen. Zudem können Inhalte, wie in 

diesem Beispiel gezeigt, in ihrer Komplexität aufgegriffen und thematisiert werden. Al-

lerdings stellt sich die Frage der Vergleichbarkeit, da den beiden Studien unterschiedliche 

Konstrukte emotionaler Kompetenz (Pons et al., 2004; Southam-Gerow, 2013) zugrunde 

liegen. Zudem wurden in den Studien unterschiedlich Erhebungsinstrumente genutzt, z. 

B. die Emotion Expression Scale for Children (EESC; Penza-Clyve & Zeman, 2002) bei 

Nitkowski et al. (2017). Die EESC teilt sich in die zwei Skalen „mangelnde Bewusstheit 

emotionaler Zustände“ und „Abneigung gegen den Ausdruck von Gefühlen“ auf. Im Ver-

gleich zum EKF (Rindermann, 2009) wird also nicht das gesamte Spektrum der emotio-

nalen Kompetenz abgebildet. Das Desiderat geeigneter Instrumente wird im folgenden 

Unterkapitel näher erläutert. 

6.2.2 Testinstrument Emotionaler-Kompetenz-Fragebogen 

Das Forschungsdesiderat emotionaler Kompetenzentwicklung in den Jahrgangsstufen 5 

und 6 zeigt sich auch im Vorliegen bzw. Fehlen geeigneter Erhebungsinstrumente für 

diese Altersstufe. Die bestehenden Instrumente eignen sich beispielsweise um die Regu-

lationskompetenz der Schüler*innen in Bezug auf die Emotionen Angst, Wut und Trauer 

zu erheben (Grob & Smolenski, 2009) oder fokussieren den Bereich der Emotionsregu-

lationsstrategien (Dorn, Spindler, Kullik, Petermann & Barnow, 2013; Kullik & 

Petermann, 2011, 2012). Allerdings liegen um ein umfassendes Bild emotionaler Kom-

petenzen abzubilden zurzeit lediglich Verfahren vor, die in Einzeltestungen zwischen 

Testleiter*in und Testperson durchführbar sind (Petermann & Wiedebusch, 2016). Aus 

diesem Grund wurde im Rahmen der Pilotstudie erstmalig die Eignung des Emotionale 

Kompetenz-Fragebogens (Rindermann, 2009), der sich ursprünglich auf die Altersko-

horte der 14- bis 72-Jährigen bezieht, für die hier fokussierte Alterskohorte der 10- bis 

13-Jährigen überprüft, da zuvor keine entsprechende Validierung vorlag. Eine Darstel-

lung dieser Validierungsstudie findet sich bei Hövel et al. (under review). Da sich der 

alters-adaptierte Fragebogen als geeignet erwiesen hat, wurde er in der Hauptstudie so-

wohl in der Selbstauskunftsversion als auch in der Fremdauskunftsversion eingesetzt. 

Dabei hat sich der adaptierte Fragebogen in beiden Versionen erneut als valide zur Erfas-

sung der Schüler*innenkompetenzen in diesem Bereich gezeigt. Allerdings wies der Fra-

gebogen trotz Kürzungen zur Originalversion noch einen Umfang von 66 Items auf. Ge-

rade im Hinblick auf die Konzentrationsspanne der Schüler*innen dieser Alterskohorte 
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wäre zukünftig eine noch kürzere Fragebogen-Version wünschenswert, die in einem 

neuen Validierungsprozess überprüft werden müsste (Hövel et al., under review; 

Kubinger & Proyer, 2010). Hier könnte insbesondere das Nebengütekriterium der Öko-

nomie fokussiert werden (Bühner, 2011), das sich u. a. durch eine kurze bzw. angemes-

sene Durchführungszeit und Zumutbarkeit des Instruments auszeichnet. Auch im Hin-

blick auf die Lehrer*innen und Eltern erscheint die Entwicklung einer kürzeren Version 

des Emotionale-Kompetenz-Fragebogens sinnvoll. Denn im Rahmen der Pilotstudie 

wurde deutlich, dass die Lehrer*innen mit der Erfassung der emotionalen Kompetenz 

ihrer Schüler*innen in dem Maße, wie es der EKF-F verlangt, zeitlich und inhaltlich stark 

belastet wurden (Kubinger & Proyer, 2010). Deshalb wurde in der Hauptstudie auf eine 

Erfassung des emotionalen Kompetenzzuwachses der Schüler*innen durch die Leh-

rer*innen verzichtet. Stattdessen wurde versucht, die Eltern in die Erhebung einzubinden. 

Hierzu wurden die Eltern der Schüler*innen gebeten, ebendiese Fragebögen (EKF-F) 

auszufüllen und die Entwicklung ihrer Kinder einzuschätzen. Die hier zu verzeichnende 

große Drop-out-Quote kann unter verschiedenen Aspekten beleuchtet werden (Rost, 

2013): Zunächst stellte sich die Frage, ob die Relevanz der Fragebögen für die Eltern 

deutlich geworden ist oder ob neben schriftlichen Informationen weitere Angebote, wie 

zum Beispiel explizite Elternabende, hätten stattfinden müssen. Zudem ist nicht klar, ob 

die Anforderungen des Fragebogens für die Eltern angemessen waren. So berichten ei-

nige Lehrer*innen in informellen Gesprächen, dass insbesondere sprachliche Barrieren 

aufgrund des Migrationshintergrundes vieler Schüler*innen die Kommunikation zwi-

schen Lehrer*innen und Eltern erschweren würden. Die deskriptive Datenanalyse zeigt, 

dass über die Gesamtstichprobe gesehen rund 46 % der Schüler*innen keinen und knapp 

32 % einen Migrationshintergrund aufweisen. Für die übrigen Schüler*innen liegen keine 

Informationen vor. Aufgrund der insgesamt sehr geringen Rücklaufquote ist anzuneh-

men, dass neben dem Migrationshintergrund weitere Ursachen beim Drop-out eine Rolle 

spielten, z. B. dass die Weitergabe der Fragebögen durch die Schüler*innen an die Eltern 

nicht erfolgt ist. Zudem stellt sich die Frage, ob bei den Lehrer*innen durch die Projekt-

entwicklerin und durch die begleitenden Studierenden die Relevanz im ausreichenden 

Maße verdeutlicht wurde bzw. werden konnte, so dass diese an die Schüler*innen und 

Eltern weitergegeben wurde. 
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Eine endgültige Klärung lässt sich anhand der vorliegenden Informationen aber nicht 

ableiten. Die dargestellte Situation zeigt allerdings auf, dass bei zukünftigen Studien die 

Perspektive der Lehrer*innen und Eltern noch stärker in den Fokus genommen werden 

sollte und auch hier die Entwicklung entsprechender Erhebungsinstrumente noch aus-

steht.  

6.2.3 Entwicklung emotionaler Kompetenz von Schüler*innen unter besonderen 

Risikobedingungen 

Die Wirksamkeit der Förderung der emotionalen Kompetenz wurde im Rahmen des For-

schungsprojektes auf Interventions- und Kontrollgruppenebene ausgewertet. Die vorlie-

genden Daten wurden im Rahmen des Latent Difference Score Models (Geiser, 2011; 

Geiser & Crayen, 2010; McArdle & Nesselroade, 2014; Newsom, 2015) ausgewertet, da 

die emotionale Kompetenz als latentes Konstrukt verstanden wird und die Daten so mess-

fehlerbereinigt modelliert werden konnten (Eid, Gollwitzer & Schmitt, 2013). Die Ergeb-

nisse zeigen, dass die Schüler*innen in verschiedenen Bereichen von der angebotenen 

Unterrichtsreihe profitierten und einer Abnahme emotionaler Kompetenz, die sich in der 

Kontrollgruppe gezeigt hat, entgegengewirkt werden konnte (s. Kap. 5.4, S. 45). 

Der sich ergebende Mehrwert für alle Schüler*innen ist an dieser Stelle zu unterstrei-

chen. So begründen Greenberg, Domitrovich, Weissberg und Durlak (2017) anhand des 

Präventions-Paradoxons, dass durch selektive Interventionen bzw. die Fokussierung von 

Schüler*innen mit Anzeichen einer Risikobelastung der Wert der präventiven Arbeit ge-

schmälert wird und ggf. die gesamte Wirksamkeit nicht ausreichend beachtet wird. Dieser 

Problematik wurde dadurch begegnet, dass die Unterrichtsreihe auf eine Förderung emo-

tionaler Kompetenz bei allen Schüler*innen abzielt, denn es ist von einem Mehrwert prä-

ventiver Maßnahmen für alle Schüler*innen auszugehen (Wadepohl et al., 2011). Auch 

wurde die Entwicklung der emotionalen Kompetenz für alle Schüler*innen erfasst. 

Gleichzeitig bleibt bei der Auswertung der erhobenen Daten die explizite Betrachtung 

von Schüler*innen unter besonderen Risiken im Bereich der emotionalen und sozialen 

Entwicklung unberücksichtigt (Klasen et al., 2017; Ravens-Sieberer et al., 2015). Grund 

hierfür ist, dass, wie in Kapitel 2.3.2 (S. 9) ausgeführt, in NRW kein standardisiertes Ver-

fahren zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich emotionale 

und soziale Entwicklung vorliegt (Klemm, 2015), so dass eine Abfrage eben dieses Status 
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nicht ausreicht. Dennoch würde ein zusätzlicher Blick auf Schüler*innen unter besonde-

ren Risiken weitere Erkenntnisse darüber liefern können, inwieweit spezifische Effekte 

bei externalisierenden bzw. internalisierenden Störungsbildern erreicht werden können. 

Denn es besteht, wie zahlreiche Studien zeigen, u. a. ein Zusammenhang zwischen emo-

tionaler Kompetenz und der Genese psychischer Erkrankungen (u. a. Aldao et al., 2010; 

Barnow, 2012; Carthy, Horesh, Apter & Gross, 2010; Eisenberg et al., 2001; Garber, 

Braafladt & Zeman, 1991; Gross & Muñoz, 1995; Hannesdottir & Ollendick, 2007; Kim 

& Cicchetti, 2010; Kim-Spoon, Cicchetti & Rogosch, 2012; Kovacs, Joormann & Gotlib, 

2008; Kullik & Petermann, 2011; Silk, Steinberg & Morris, 2003). Dabei sind sowohl 

externalisierende Störungsbilder, wie z. B. ADHS, als auch internalisierende Störungs-

bilder, wie z. B. soziale Ängste, (s. Kap. 2.3.1, S. 7) relevant (Aldao et al., 2016). Bei-

spielsweise stellten Melfsen (1999) und Simonian, Beidel, Turner, Berkes und Long 

(2001) fest, dass das Erkennen von Emotionen bei Schüler*innen mit sozialen Phobien 

beeinträchtigt ist und zudem der Emotionsausdruck bei Freude weniger intensiv ausfällt, 

allerdings bei Ärger oder Frustration keine Einschränkung vorliegt. Ebenso zeigen Stu-

dien im Bereich der Emotionsregulationsstrategien auf, dass Menschen mit Angststörun-

gen häufiger maladaptive Strategien nutzen (Campbell-Sills, Barlow, Brown & Hofmann, 

2006; Spokas, Luterek & Heimberg, 2009; Werner, Goldin, Ball, Heimberg & Gross, 

2011) und Kinder mit einer Angstdiagnose weniger auf adaptive Copingstrategien zu-

rückgreifen (Lange & Tröster, 2014; Suveg & Zeman, 2004). Kinder mit aggressiven 

oder oppositionellem Verhalten zeigten in einer Studie von Schipper und Petermann 

(2013) einen Mangel an Emotionsverständnis, verfügten über ein geringeres Maß an Em-

pathie und zeigten häufiger situationsunangemessene Emotionen. Zudem greifen diese 

Kinder häufiger auf dysfunktionale Regulationsstrategien zurück (Röll, Koglin & 

Petermann, 2012). Diese Beispiele zeigen exemplarisch auf, dass Zusammenhänge mit 

der emotionalen Kompetenz sowohl bei internalisierenden als auch bei externalisierenden 

Störungsbildern vorliegen. Betrachtet man unter diesen Gesichtspunkten die Befunde von 

Nitkowski et al. (2017) im Vergleich zur vorliegenden Untersuchung, so stellt sich die 

Frage, ob auch hier indirekte Effekte für Schüler*innen unter Risikobedingungen vorlie-

gen könnten, z. B. eine Veränderung des subjektiven Wohlbefindens. 
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In diesem Zusammenhang hätten Schüler*innen unter besonderen Risikobedingungen, 

die externalisierendes Problemverhalten zeigen, anhand der Ergebnisse des ITRF identi-

fiziert werden können. Dies hätte allerdings bedeutet, dass Schüler*innen unter Risiko-

bedingungen, die internalisierende Störungsbilder aufzeigen, unberücksichtigt bleiben 

würden, da hierzu keine Daten vorliegen. Eine Modellierung der EKF-Daten der Schü-

ler*innen unter Risikobedingungen ist nicht erfolgt, da eine relativ hohe Stichproben-

größe Voraussetzung für die Modellierung ist (Geiser, 2011). Diese Stichprobengröße 

bieten die vorliegenden Daten nicht auf, so dass eine separate Modellierung bisher nicht 

erfolgt ist. Um zukünftig diese Lücke zu schließen, läge mit dem Strengths and Difficul-

ties Questionnaires (SDQ; Goodman, 1997, 2001) ein Instrument mit 25 Items vor, wel-

ches eine Erhebung der psychosozialen Belastung der Schüler*innen sowohl aus der 

Selbst- als auch aus der Fremdsicht zulässt und sowohl externalisierende- als auch inter-

nalisierende Auffälligkeiten identifiziert. Ein Einsatz beider Perspektiven erscheint emp-

fehlenswert, da Lehrpersonen externalisierende Verhaltensprobleme eher identifizieren 

als die betroffenen Schüler*innen selbst, während internalisierende Störungsbilder eher 

von Schüler*innen selbst erkannt werden als von den Lehrpersonen (Lüdeke & 

Linderkamp, im Druck). Der SDQ kam auch im Rahmen BELLA-Studie (Ravens-

Sieberer et al., 2015) zum Einsatz, so dass die Fokussierung der Zielgruppe der belasteten 

Schüler*innen möglich erscheint. 

Vor dem Hintergrund der methodischen Kritik am Emotionalen-Kompetenz-Fragebo-

gen (Rindermann, 2009) bestünde an dieser Stelle die Chance, bei den betroffenen Schü-

ler*innen ggf. andere Erhebungsinstrumente auf Einzelebene einzusetzen, welche eine 

Erhebung potenziell vereinfachen könnten. So liegt beispielsweise seit dem Jahr 2018 

auch das Instrument Intelligenz- und Entwicklungsskalen-2 für Kinder und Jugendliche 

(Grob & Hagmann-von Arx, 2018) vor, welches auch die Alterspanne der hier untersuch-

ten Alterskohorte umfasst. Die Einzeltestung von Schüler*innen unter Risikobedingun-

gen könnte einem möglichen Drop-out entgegenwirken, da beispielsweise individuelle 

Pausen eingebaut werden können, die das Kind entlasten. Außerdem wäre in einem sol-

chen Setting ggf. die Motivation höher bzw. könnte diese von außen durch Zuspruch er-

höht werden. 

Zwar liegt aktuell eine Vielzahl von Verfahren zur Erfassung emotionaler Regulati-

onsstrategien vor (Dorn et al., 2013), jedoch wird auf Grundlage der vorangegangenen 
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Ausführungen deutlich, dass die alleinige Erfassung emotionaler Regulationsstrategien 

zu kurz greift, um die Effekte einer Intervention, wie der vorliegenden, zu erfassen und 

diese insbesondere für Schüler*innen unter besonderen Risiken. Der EKF (Rindermann, 

2009) bietet den Vorteil der umfassenden Selbstbeurteilung, welche die Erhebung von 

subjektiven Einstellungen, Gedanken und emotionalen Prozessen ermöglicht (Gross & 

John, 2003), allerdings erhebt er diese retrospektiv. Die retrospektive Erfassung ist nicht 

frei von verschiedenen systematischen Verzerrungen, welche die Reliabilität und Validi-

tät schmälern können (Shiffman, Stone & Hufford, 2008; Stone & Broderick, 2007; Trull 

& Ebner-Priemer, 2013). Aus diesem Grunde schlagen Dorn et al. (2013) Methoden des 

Ecological Momentary Assessment zur umfassenden Erhebung vor, da diese meist auf 

digitalem Wege relevante Daten in der Situation selbst oder mit einer kurzen Verzöge-

rung erheben. Zudem sollte auch die Perspektive Dritter Berücksichtigung finden, um die 

Entwicklung einzelner Schüler*innen präziser abbilden zu können. 

6.3 Perspektiven der Lehrer*innen auf die Unterrichtsreihe IBU 

Der fünfte Fachbeitrag (s. Kap. 5.5, S. 46) setzt sich mit der Perspektive der Lehrer*innen 

auf die durchgeführte Unterrichtsreihe auseinander. Dabei steht insbesondere die Frage-

stellung im Fokus, wie die Biologielehrer*innen die Umsetzung der manualisierten Un-

terrichtsreihe im inklusiven Fachunterricht wahrnehmen. Die Gesamtrückmeldungen der 

Lehrer*innen können als positiv zusammengefasst werden. Dabei fokussieren die Leh-

rer*innen insbesondere die methodische Umsetzung der Unterrichtsinhalte. Hierbei 

ergibt sich eine Überschneidung mit der von Kracke und Sasse (2017) formulierten Aus-

sage, dass eine „Individualisierung, kognitive Aktivierung, Regeln und Feedback, sowie 

Vielfalt der Sozialformen damit einhergehen, dass Schüler*innen motiviert lernen und 

transferierbares Wissen erwerben“ (S. 21). Betrachtet man in diesem Zusammenhang die 

nachgewiesene Motivationsabnahme im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich 

nach dem Übergang in die Sekundarstufe I (Lazarides & Ittel, 2017), welche mit der nicht 

ausreichenden Passung zwischen den Lernangeboten und den Bedürfnissen der Heran-

wachsenden erklärt wird, so zeigt sich, dass eine angemessene Passung durchaus möglich 

ist. Bei der Planung wurde das von Durlak et al. (2011) geprägte Akronym SAFE (s. Kap. 

2.5.1, S. 26) berücksichtigt, welches eine aktivierende Auseinandersetzung mit den Un-

terrichtsinhalten vorsieht. Beispielsweise berichten die Lehrer*innen, dass die Schü-
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ler*innen motiviert mitgearbeitet hätten (s. Kap. 5.5, S. 46). Hierfür bietet die Implemen-

tation von Classroom Management-Strategien eine weitere mögliche Erklärung, denn 

Eccles et al. (1993) und Eccles (2004) zeigten beispielsweise auf, dass Lehrer*innen der 

Sekundarstufe im Vergleich zu Lehrer*innen der Primarstufe mehr Zeit darauf verwen-

den, Ordnungsmaßnahmen im Unterricht zu etablieren. Inwieweit der Einsatz der Class-

room Management-Strategien diesbezüglich von den Lehrer*innen der Experimental-

gruppe im Vergleich zu den Lehrer*innen der Kontrollgruppe wahrgenommen wurde, 

bleibt dabei offen und müsste näher untersucht werden (s. Kap. 6.1, S. 47). 

Auch in Bezug auf die emotionale Kompetenz selbst spielen Lehrer*innen eine bedeu-

tende Rolle, denn Schüler*innen erleben in der Sekundarstufe I eine Distanzierung der 

Lehrer*innen, obwohl das Bedürfnis nach sozialer Verbundenheit und Unterstützung vor-

handen ist (Berk, 2011; Lazarides & Ittel, 2017; Ravens-Sieberer & Ottova, 2012). Leh-

rer*innen berichteten in den Interviews von neuen Kontaktaufnahmen durch Schüler*in-

nen, welche sich unter anderem durch das Thema selbst ergeben haben (s. Kap. 5.5, S. 

46). Zum Beispiel berichtete eine Lehrperson (01.01.), dass Schüler*innen, die vorher 

keinen Kontakt gesucht haben, sich im Zuge der Reihe „getraut“ haben von ihrem Wis-

senszuwachs in Biologie und anderen Fächern zu erzählen.  

Inwieweit eine neue Beziehungsgestaltung zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen 

durch die Reihe angestoßen werden konnte, könnte weiter untersucht werden, insbeson-

dere wie die Situation durch die Schüler*innen selbst wahrgenommen wurde (s. Kap. 

2.5.2, S. 27). 

Im Rahmen der Lehrer*inneninterviews fällt auf, dass nur eine Lehrer*in (s. Kap. 5.5, 

S. 46, Lehrperson 01.04.) verdeutlicht, dass durch die Unterrichtsreihe für sie selbst ein 

Bewusstsein dafür geschaffen werden konnte, dass die Förderung emotionaler und sozi-

aler Inhalte die Grundlage für fachliches Lernen darstellt und somit nur durch ebendiese 

Förderung gesellschaftliche Teilhabe im Sinne der Vereinten Nationen (2008) realisiert 

werden kann. Alle anderen Interviewten reflektieren die Umsetzung der dualen Planung 

nur anhand des konkret umgesetzten Beispiels. Dies ist insoweit überraschend, dass die 

Unterrichtsreihe IBU gerade auf die parallele Umsetzung des Bildungs- und Erziehungs-

auftrages abzielt (Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, 2005a, 
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2005b; Reich, 2014). Sie soll auf diesem Wege einen Beitrag leisten, den neuen Heraus-

forderungen der Inklusion in der Schulpraxis gerecht zu werden und die Aufgaben der 

Fachdidaktik mit der Beziehungsseite sowie einer Förderung unterschiedlich Lernender 

zusammenzuführen (Reich, 2014). Die Wahrnehmung der Kopplung zwischen Bildungs- 

und Erziehungsauftrag auf einer Metaebene zu beleuchten, ist im Rahmen der vorliegen-

den Untersuchung aber nur bedingt fokussiert worden. Um die Wahrnehmung der Rele-

vanz einer Verknüpfung des Bildungs- und Erziehungsauftrages näher zu beleuchten, 

sind entsprechend weitergehende Untersuchungen notwendig, die noch detaillierter die 

Sicht der Lehrer*innen untersuchen.  

In diesem Zusammenhang mit der Bedeutung der Lehrer*innen und ihren Perspekti-

ven auf die Umsetzung der IBU-Unterrichtsreihe scheint auch die (empfundene) Arbeits-

belastung der Lehrer*innen eine Rolle zu spielen. Denn im Vergleich zu anderen Berufs-

gruppen zeigen Lehrer*innen ein überdurchschnittlich hohes Belastungsempfinden auf 

(Krause & Dorsemagen, 2007). Als Hauptbelastungsquellen identifizierte Schaarschmidt 

(2005) die Faktoren schwierige Schüler*innen, große Klassen und eine hohe Stunden-

zahl. Dabei steht die Arbeitszeit der Lehrer*innen im Zusammenhang mit der Qualität 

der pädagogischen Arbeit (Hedderich, 2016). An dieser Stelle bieten die Ergebnisse der 

Lehrer*inneninterviews Anlass zu der Vermutung, dass eine Entlastung der Lehrer*innen 

durch die Umsetzung der Unterrichtsreihe ermöglicht wurde, da diese von einer höheren 

Unterrichtsqualität bei einer geringeren Vorbereitungszeit berichten (s. Kap. 5.5, S. 46). 

Zudem beschreiben sie, dass sich im Rahmen der Unterrichtsreihe intensivere Kontakte 

zu Schüler*innen entwickelt haben, die als schwierige Schüler*innen klassifiziert werden 

könnten. Da die Beziehung zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen ein zentrales Ele-

ment im Rahmen der Förderung von psychischer Gesundheit ist (Kidger, Araya, Donovan 

& Gunnell, 2012; Ottová-Jordan, Bilz, Finne & Ravens-Sieberer, 2016; Vieno, 

Santinello, Galbiati & Mirandola, 2004), bedarf es weiterer Untersuchungen, die die Ur-

sachen und Fördermöglichkeiten stärker fokussieren und bei der Erhebung berücksichti-

gen. Als Erhebungsinstrument in einer größeren Lehrer*innenstichprobe könnten in die-

sem Zusammenhang beispielsweise die Instrumente Arbeitsbezogenes Verhaltens- und 

Erlebensmuster (AVEM; Schaarschmidt & Fischer, 2008) und die Skala zur Allgemeinen 

Selbstwirksamkeitserwartung (SWE; Jerusalem & Schwarzer, 1999) genutzt werden. 
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6.4 Diskussion der Implementationsbedingungen 

Die Effektivität von Präventionsprogrammen hängt unter anderem von verschiedenen Im-

plementationsfaktoren ab (Beelmann & Karing, 2014; Petermann & Petermann, 2011). 

Auf Basis der Zusammenfassungen von Denham und Burton (2003) sowie Reicher und 

Jauk (2012) zur Implementation emotionalen und sozialen Lernens wurden zehn Indika-

toren vorgestellt, die die Wirksamkeit präventiver Förderungen moderieren (s. Kap. 2.5.3, 

S. 29). Im Folgenden wird anhand ebendieser Indikatoren die Implementation der Unter-

richtskonzeption IBU für den Biologieunterricht zusammenfassend diskutiert. 

6.4.1 Theoretische Fundierung der Unterrichtskonzeption 

Die Unterrichtskonzeption, die der vorliegenden Gesamtstudie zugrunde liegt, beruht auf 

theoretischen Argumenten und empirischen Befunden sowohl auf der Ebene des Class-

room Managements (s. Kap. 5.2, S. 43; s. Kap. 5.3, S. 44), als auch der Ebene der emoti-

onalen Kompetenz (s. Kap. 5.2, S. 43, s. Kap. 5.4, S. 45) sowie auf der Ebene der human-

biologischen Bildungsinhalte (s. Kap. 5.2, S. 43).  

Im Hinblick auf das Classroom Management wurden neun pro- und zwei reaktive Stra-

tegien (Emmer & Evertson, 2013) implementiert. Dies zielte darauf ab, ein für die Schü-

ler*innen sicheres und lernförderliches Setting herzustellen und zu fördern (Reicher, 

2010; Reicher & Matischek-Jauk, 2018b). Jede der entwickelten Biologieunterrichtsstun-

den berücksichtigte deshalb im Rahmen der Planung diese Strategien in expliziter oder in 

impliziter Form (s. Kap. 5.3, S. 44). Um den beteiligten Lehrer*innen eine Auseinander-

setzung mit diesen Strategien zu ermöglichen, wurden diese im Rahmen der 90-minütigen 

Einführungsveranstaltung benannt und gemeinsam erarbeitet. Die Ergebnisse der Inter-

views mit den Lehrer*innen nach der Intervention (s. Kap. 5.5, S. 46) weisen darauf hin, 

dass nur einzelne Classroom Management-Strategien von den Lehrer*innen wahrgenom-

men wurden. Aufgrund der Datenlage lässt sich nicht abschließend klären, inwiefern auf 

Seiten der beteiligten Lehrer*innen ausreichendes pädagogisch-psychologisches Wissen 

(PK) in Bezug auf alle Classroom Management-Strategien vorhanden war, um diese aktiv 

im Unterricht umzusetzen. Im Rahmen des dritten Fachbeitrags (s. Kap. 5.3, S. 44) wurde 

verdeutlicht, welche Wirksamkeit für einzelne Classroom Management-Strategien im 

Rahmen anderer Studien ermittelt werden konnten (Hattie, 2012; Hattie, Beywl & Zierer, 

2013; Helmke & Helmke, 2015; Marzano, 2000, 2003). Vor diesem Hintergrund kann 
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davon ausgegangen werden, dass die wirksame Implementation der Unterrichtsreihe auch 

von dem gezielten Einsatz einzelner Strategien abhängig ist, welche auf Grund der Da-

tenlage nicht überprüft werden kann (s. Kap. 6.1, S. 47). 

Analog zur theoretisch fundierten Implementation der Classroom Management-Stra-

tegien wurde bei der Entwicklung der Unterrichtskonzeption eine multidisziplinäre Sicht 

des Konstruktes der emotionalen Kompetenz berücksichtigt (s. Kap. 5.2, S. 43; s. Kap. 

5.4, S. 45) und der aktuelle Kenntnisstand über die Entwicklungspathologie von Störun-

gen im emotionalen und sozialen Bereich sowie der Aufbau emotionaler Kompetenzen 

miteinbezogen (Beelmann, 2008). Das der Unterrichtsreihe zugrundeliegende Modell 

(Pons et al., 2004) wurde vor dem Hintergrund emotionaler Kompetenzentwicklung im 

Verlaufe der Kindheit gewählt. Jede Unterrichtsstunde fokussierte einen Entwicklungs-

schritt. Dabei wurden auch grundlegende Kompetenzen berücksichtigt, damit alle Schü-

ler*innen ihre Basiskompetenzen ausbilden und vertiefen konnten und somit eine An-

schlussfähigkeit gewährleistet werden konnte. Die beteiligten Lehrer*innen erhielten in 

der Vorbereitung ebenfalls eine Einführung in das Modell der emotionalen Kompetenz, 

insbesondere in die Entwicklungsstufen emotionaler Kompetenz (Pons et al., 2004) sowie 

in die Thematik der Emotionsregulation, welche in den Jahrgangsstufen 5 und 6 von gro-

ßer Relevanz ist (Eschenbeck, Kohlmann & Lohaus, 2007; Saarni, 2002; Salisch, 2002; 

Salisch & Vogelgesang, 2005; Zimmermann & Iwanski, 2013). Die Post-Interviews ver-

deutlichen, dass die beteiligten Lehrer*innen den in der Unterrichtsreihe thematisierten 

Inhalt des Erkennens und Benennens von Emotionen im Verlauf der ersten Stunden wahr-

genommen haben und diesbezüglich auch Veränderungen bei den Schüler*innen festge-

stellt haben. Darüber hinausgehend scheinen den Lehrer*innen die weiterführenden Stu-

fen des Entwicklungsmodells emotionaler Kompetenz (Pons et al., 2004; s. Kap. 5.1, S. 

42) nicht in ausreichender Form bewusst geworden zu sein. Dies wirft die Frage auf, ob 

die theoretische Fundierung auch im Rahmen der Umsetzung ausreichend Berücksichti-

gung gefunden hat oder ob die erzielten Effekte durch eine intensivere Schulung der Leh-

rer*innen noch hätten erhöht werden können. Denn die Wirksamkeit von Präventionspro-

grammen hängt maßgeblich davon ab, inwieweit die Umsetzenden mit dem Programm 

bzw. dem zugrundeliegenden Konzept vertraut sind (Beelmann & Karing, 2014; Lösel, 

2012; Rohrbach, Grana, Sussman & Valente, 2006). 
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Die Begleitung der Lehrpersonen könnte beispielsweise durch ein Coaching (Reinke 

et al., 2014) und/oder ein Monitoring (Novins, Green, Legha & Aarons, 2013) realisiert 

werden. Die Begleitung/Unterstützung durch Expert*innen scheint ein wichtiger Aspekt 

in erfolgreichen Implementationsprozessen zu sein (Karing et al., 2015), da hierdurch 

eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Programminhalten realisiert werden kann 

(Payne & Eckert, 2010). So beschreiben Reinke et al. (2014) die Umsetzung eines 

Coachings dergestalt, dass eine Begleitung der Lehrer*innen im Rahmen von Workshops 

und daran anschließend bei der Implementation der Workshopinhalte im Klassenraum 

erfolgt. Die Workshops fokussieren dabei die Erarbeitung neuer Fertigkeiten. Ein solches 

Workshopangebot, bezogen auf die Umsetzung der Unterrichtsreihe IBU, könnte die kon-

krete Auseinandersetzung mit den pro- und reaktiven Classroom Management-Strategien 

(u. a. Bear, 2015; Emmer & Evertson, 2013; Emmer & Sabornie, 2015; Ophardt & Thiel, 

2013) und die Auseinandersetzung mit den Inhalten emotionaler Kompetenz (u. a. 

Eschenbeck et al., 2007; In-Albon, 2013; Pons et al., 2004; Seiffge-Krenke, 2002; 

Zimmer-Gembeck, Geiger & Crick, 2005; Zimmermann, 1999; Zimmermann & Iwanski, 

2013) beinhalten. Daran anschließend könnte die begleitete Implementation in die Unter-

richtspraxis erfolgen. Um eine inhaltliche Überlastung der Lehrer*innen zu vermeiden, 

bestünde zudem die Möglichkeit, die Inhalte gestaffelt zu implementieren. Dies könnte 

auch einen Zugewinn an Routine auf Seiten der Lehrer*innen unterstützen, da eine län-

gerfristige Auseinandersetzung mit den Programminhalten angeregt wird (Lipowsky, 

2009). Der Bereich des Monitorings (Novins et al., 2013) weißt Überschneidungen mit 

dem Ansatz des Coachings auf, da auch hier die Idee der Begleitung und Supervision 

verfolgt wird. Unterstützt wird dieser Ansatz der Begleitung durch Fortbildungen und 

Implementationsbegleitung auch durch die Befunde von Leidig et al. (2016). Die Au-

tor*innen konnten im Rahmen ihres systematischen Reviews zur Wirksamkeit von Leh-

rer*innenfortbildungen mit dem Schwerpunkt der inklusiven Beschulung von Schü-

ler*innen mit SFB im Bereich emotionale und soziale Entwicklung unter anderem her-

ausarbeiten, dass Trainings, die den Fokus auf spezifische Handlungsstrategien lenken, 

u. a. eine Steigerung des Anwendungswissens auf Seiten der Lehrer*innen bewirken kön-

nen. 
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6.4.2 Instruktion und Lebensweltbezug 

Die Unterrichtskonzeption nimmt die Lebenswelt von Schüler*innen in der vulnerablen 

Transitionsphase von der Primarstufe in die Sekundarstufe I in den Blick (s. Kap. 2.4, S. 

19). Um die individuellen Lernausgangslagen der Schüler*innen in einem angemessenen 

Rahmen berücksichtigen zu können, wurden alle Lernmaterialien in zweifach differen-

zierter Form angeboten (Beelmann et al., 2014). Auf eine Implementation von zusätzli-

chen Stunden, wie z. B. Förderstunden für einzelne Schüler*innen bzw. Teilgruppen un-

ter besonderen Risiken, wurde verzichtet, um die ökologische Validität in Bezug auf den 

Regelunterricht zu gewährleisten. Denn der Stundenplan der beteiligten Schulformen, 

Gesamt- und Realschulen, sieht keine zusätzlichen Förderstunden im Fach Biologie vor 

(Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2017). Eine sol-

che zusätzliche Individualisierung könnte Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf 

zukünftig eine vertiefte Auseinandersetzung ermöglichen (Brezinka, 2003). Für eine um-

fassende Förderung der Schüler*innen wäre auch eine Verknüpfung verschiedener Un-

terrichtsfächer sinnvoll, um einen Transfer der Kompetenzen über die Fachgrenzen hin-

aus zu ermöglichen. Denn Schulen stehen weiterhin vor der Herausforderung Konzepte 

zu integrieren, die der Individualität und Heterogenität ihrer Schüler*innen gerecht wer-

den (s. Kap. 2.2, S. 5; Prengel, 2017). 

6.4.3 Klare Zielformulierung 

Die Unterrichtskonzeption wurde so angelegt, dass jede Unterrichtsstunde mit der Ziel-

klärung des Bildungs- und des Entwicklungsanliegens beginnt und mit der Überprüfung 

ebendieser abschließt, um durch die klare Definition und Formulierung die Wirksamkeit 

zu unterstützen (Brezinka, 2003; Durlak et al., 2011; Lösel & Beelmann, 2003). Die 

Wirksamkeit klarer Zielsetzungen wurde, neben der Relevanz für präventive Maßnah-

men, auch für rein fachliche Kontexte, z. B. im Rahmen der Metaanalyse von Marzano, 

Gaddy und Dean (2000) und im Rahmen der Hattie Studie (Hattie, 2012), aufgezeigt. Die 

Lehrer*inneninterviews geben Aufschluss darüber, dass die Zielsetzungen nicht von allen 

Lehrer*innen zu Beginn jeder Unterrichtsstunde benannt wurden. Umfassende Begrün-

dungen, warum Lehrer*innen von den Vorgaben abgewichen sind, liegen nicht vor. Es 

kann angenommen werden, dass in Fällen der Auslassung der Zielklärung das Bewusst-

sein über die Bedeutsamkeit fehlte. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass sowohl 
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Rohrbach et al. (2006) als auch Lösel (2012) betonen, dass für eine erfolgreiche Imple-

mentation fachliche Kompetenzen entscheidende Faktoren sind. Im Kontext dieser Stu-

dien sind hierunter didaktisches Wissen im Fach Biologie und im Bereich emotionaler 

Kompetenzförderung (PCK), pädagogisches Wissen bezogen auf das Classroom Ma-

nagement (PK) und fachliches Wissen im Bereich der Humanbiologie und emotionalen 

Kompetenz (CK) gemeint. Hier können zukünftige Studien ansetzen, um die Konzept-

treue der Umsetzung durch die Lehrer*innen näher zu betrachten. Denn diejenigen Leh-

rer*innen, die zu Beginn und zum Ende die Ziele mit den Schüler*innen besprochen ha-

ben, melden zurück, dass dies von den Schüler*innen sehr gut angenommen wurde. Eine 

Maßnahme, die konzepttreue Umsetzung zu stärken und über die implementierte Beglei-

tung durch die Studierenden hinaus besser zu moderieren, könnte eine regelmäßige Be-

sprechung mit den Lehrkräften sein (s. Kap. 6.4.1, S. 59). 

6.4.4 Transfer in den Alltag 

Die im Rahmen der Unterrichtsreihe erworbenen emotionalen Kompetenzen der Schü-

ler*innen sollten eine Anwendung im Alltag finden (Reicher & Jauk, 2012). Dies ist zum 

Beispiel dann möglich, wenn Lehrer*innen in Situationen, in denen emotionale Kompe-

tenzen zum Tragen kommen, auf ebenjene verweisen und beispielsweise die Anwendung 

von Regulationsstrategien mit den Schüler*innen üben. Hierfür wurde den Lehrer*innen 

u. a. für jede Klasse ein Problemlösekreis zur Verfügung gestellt. Allerdings wurde in 

keinem Interview erwähnt, dass dieser im Alltag Anwendung fand. Zudem berichten die 

Lehrer*innen, dass die zur Einübung zur Verfügung gestellten Emotionsregulationsstra-

tegien von den Schüler*innen zwar im Unterricht gut angenommen wurden, dass sie je-

doch nicht von einer Anwendung im real-life-Setting (Reicher & Jauk, 2012) ausgehen. 

Hier stellt sich die Frage, ob die implementierten Übungen für den Übertrag in den Alltag 

bereits ausreichend praktikabel sind (Beelmann, 2003; Brezinka, 2003; Durlak et al., 

2011). Möglicherweise erfordert dieser Transfer eine noch intensivere Auseinanderset-

zung innerhalb des Unterrichtes, eine fächerübergreifende Verankerung und/oder eine 

Anbindung an die jeweiligen Klassenlehrer*innen (Durlak et al., 2011). 
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6.4.5 Vom Verhalten zum Setting 

Ein fürsorgliches, unterstützendes und abwechslungsreiches Klassenklima (Denham & 

Burton, 2003) sollte den Schüler*innen die Möglichkeit geben, die erworbenen Kompe-

tenzen direkt im Setting Schule ein- und umzusetzen. Wertschätzung und Eigenverant-

wortung sind gleichermaßen proaktive Strategien des Classroom Managements (Emmer 

& Evertson, 2013). Setzt man die Unterrichtsreihe in den Kontext Schule, wird deutlich, 

dass zwei Stunden Fachunterricht pro Woche nur einen Anfang darstellen können. Um 

einen Transfer in den Alltag zu gewährleisten kann eine ausschließliche Umsetzung im 

Biologieunterricht nicht als ausreichend betrachtet werden. Dies wird insbesondere von 

den Lehrer*innen im Rahmen der Interviews benannt (s. Kap. 5.5, S. 46). Im Rahmen der 

Gesamtstudie konnte nicht ermittelt werden, inwieweit den Schüler*innen in anderen Un-

terrichtsstunden die Möglichkeit gegeben wurde, die gelernten Strategien anzuwenden, 

und inwieweit bei anderen Lehrer*innen Fähigkeiten zur Umsetzung von Classroom Ma-

nagement-Strategien bzw. Förderung emotionaler Kompetenz vorlagen. Hier sind zu-

künftig weitere Untersuchungen zu schulischen Rahmenbedingen über das Einzelfach 

hinaus erforderlich. Bei der fokussierten Betrachtung der Bedingungen in der Sekundar-

stufe I sollte zudem angestrebt werden, Lehrer*innen mit einem hohen Lehrkontingent in 

den jeweiligen Klassen mit in die Umsetzung von Maßnahmen einzubinden, da so ein 

Transfer in den Alltag vereinfacht werden könnte. 

6.4.6 Früher Beginn und langer Zeitraum 

Verschiedene Studien haben belegt, dass Interventionsmaßnahmen im Bereich des Sozi-

alverhaltens umso effektiver sind, je früher diese im Entwicklungsverlauf von Kindern 

durchgeführt werden (Gollwitzer, 2007; Lösel & Beelmann, 2003; Sklad et al., 2012; 

Wilson et al., 2003). Betrachtet man die kindliche Entwicklung, so wird deutlich, dass 

die Phase der Transition von der Primarstufe in die Sekundarstufe I keinen frühen Ent-

wicklungszeitpunkt abbildet. Die Schüler*innen befinden sich zu diesem Zeitpunkt be-

reits im Übergang von der mittleren Kindheit in die frühe Adoleszenz. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass eine Förderung zu diesem Zeitpunkt nicht so wirksam sein 

wird, wie beispielsweise bei Kindern im Kindergarten- oder Grundschulalter. Dennoch 

ist insbesondere diese Phase der Transition bedeutsam (s. Kap. 2.4, S. 19). Die positiven 

Entwicklungen in Hinblick auf das Lern- und Arbeitsverhalten, das Störverhalten 
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(Ferreira González, Hövel, Hennemann & Schlüter, accepted) sowie im Bereich der emo-

tionalen Kompetenz (s. Kap. 5.4, S. 45) machen deutlich, dass die integrierte Förderung 

emotionaler und sozialer Kompetenzen (Reicher, 2010) im Fachunterricht auch in der 

Sekundarstufe I nicht nur sinnvoll, sondern in dieser Alterskohorte und in einem nur 

zweistündigen Fachunterricht auch wirksam möglich ist. 

Im Hinblick auf die Implementationsdauer ist die Unterrichtskonzeption als durchaus 

umfangreich anzusehen, denn sie umfasste 23 Unterrichtsstunden und zusätzliche Stun-

den für Testungen. Damit kann von einem Gesamtdurchführungszeitraum von etwa fünf 

Monaten ausgegangen werden, da die Intervention nach den Herbstferien startete und 

durch die Weihnachtsferien für alle Schüler*innen unterbrochen wurde. Von den Leh-

rer*innen wurde dieser Umfang kontrovers diskutiert. Einzelne Lehrer*innen sprachen 

sich für eine zeitliche Ausweitung und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Inhalten 

aus, andere Lehrer*innen hingegen votierten gegen eine Schwerpunktsetzung im Bereich 

der Humanbiologie. Das Hauptargument hierfür bildete der Stoffverteilungsplan, der 

auch die Berücksichtigung anderer Themenbereiche verlangt (Ministerium für Schule 

und Weiterbildung Nordrhein-Westfalen, 2013). So betont Urban (2015), dass bei der 

Umsetzung von Präventionsmaßnahmen, die eine Einbindung in den Fachunterricht vor-

sehen, die Lehrplanbezüge zu berücksichtigen sind, um so eine gewinnbringende Situa-

tion für Lehrer*innen und Schüler*innen zu schaffen. Somit stellt sich trotz der erzielten 

Effekte die Frage, ob durch eine Ausweitung der Konzeption auf andere Themenschwer-

punkte des Faches, beispielsweise eine Verknüpfung des Themas Emotionale Kompetenz 

mit dem Thema Haustiere (Ministerium für Schule und Weiterbildung Nordrhein-

Westfalen, 2013), vergleichbare Effekte erreicht oder sogar gesteigert bzw. gefestigt wer-

den könnten. Denn Sklad et al. (2012) belegen eine Steigerung der Wirksamkeit präven-

tiver Maßnahmen auf das 5,75-fache, wenn die Durchführung sich über ein gesamtes Jahr 

erstreckt. 

6.4.7 Multisystemische Ausrichtung und Einbezug der Eltern 

Die Unterrichtsreihe IBU richtet sich in ihrer Konzeption an Schüler*innen der Jahr-

gangsstufen 5/6 und die beteiligten Biologielehrer*innen. Eine Integration der Eltern er-

folgte im Rahmen der Erhebung des Emotionalen-Kompetenz-Fragebogens-Fremdsicht 
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(EKF-F, Rindermann, 2009). Die geringe Rücklaufquote (s. Kap. 4.2.3, S. 38) deutet da-

rauf hin, dass auch von Seiten der Lehrer*innen keine explizite Einbindung der Eltern 

erfolgte. Hier stellt sich die Frage, ob eine aktive Einbindung der Eltern, zum Beispiel 

durch eine inhaltliche Einführung, möglicherweise auch zu noch deutlicheren Effekten 

im Bereich des emotionalen Kompetenzzuwachses geführt hätte. Die Befunde von 

Brezinka (2003) und Sklad et al. (2012) deuten jedenfalls darauf hin, dass eine Einbin-

dung der Eltern zu besseren Ergebnissen führen kann. Dies setzt allerdings vielfältige 

Maßnahmen auf übergreifender Ebene der Schule voraus, die über den Unterricht eines 

Einzelfaches hinausgehen. 

6.4.8 Reflexion der Theorie durch die Pädagog*innen 

Reicher und Jauk (2012) betonen die Relevanz der kontinuierlichen Reflexion durch die 

Lehrer*innen für die erfolgreiche Implementation. Diese Reflexion sollte vor dem Hin-

tergrund der zu Grunde liegenden Theorien geschehen. Insbesondere im Kontext der Leh-

rer*inneninterviews (s. Kap. 5.5, S. 46) stellt sich die Frage, ob eine kontinuierliche Re-

flexion den Lehrer*innen hätte helfen können, die in der Unterrichtsreihe verankerten 

Classroom Management-Strategien und das Konzept der emotionalen Kompetenz im vol-

len Umfang zu erfassen und so eine noch gezieltere Förderung der Schüler*innen errei-

chen zu können. Eine solche Reflexion erfordert nicht nur eine fachlich kompetente Be-

gleitung, die die Reflexion anregt, sondern auch Zeit. So sind Lehrer*innen in ihrem be-

ruflichen Alltag durch ihre gesteckten Stundenpläne, außerunterrichtliche Aktivitäten etc. 

häufig stark eingebunden. Mit der inklusiven Ausrichtung des Schulsystems sind zudem 

neue Aufgaben hinzugekommen, die es seitens der Lehrer*innen zu erfüllen gilt (Lauth 

& Lauth, 2017; Melzer, Hillenbrand, Sprenger & Hennemann, 2015). Eine kontinuierli-

che Reflexion müsste diese zeitlichen Gegebenheiten berücksichtigen und so ausgerichtet 

sein, dass sie den Lehrer*innen eine Hilfe im Alltag bietet, die letztendlich den Schü-

ler*innen zu Gute kommt.  

6.4.9 Begleitendes Feedback 

Hattie (2012; Hattie et al. 2013) konnte im Rahmen seiner umfangreichen Metaanalyse 

nachweisen, dass qualitativ hochwertiges Feedback einen starken Einfluss auf den Lern-

erfolg von Schüler*innen hat. Zudem belegte Huber (2011), dass die soziale Integration 
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von Schüler*innen durch wertschätzendes Lehrer*innen-Feedback unterstützt wird. Die-

ser Befund ist insbesondere bei der Umsetzung inklusiven Unterrichts zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Unterrichtskonzeption wurde das Feedback durch die Lehrer*innen 

an die Schüler*innen in den Fokus gerückt. In jeder Stunde wurde anhand der Stunden-

ziele ein Feedback durch einen Daumenstempel vergeben. Zudem erfolgte ein individu-

alisiertes Feedback an jeweils drei ausgewählte Schüler*innen pro Unterrichtsstunde. 

Eine weitere Möglichkeit würde das systematische Feedback der Schüler*innen an die 

Lehrer*innen beinhalten, welche auch eine Evaluation der Unterrichtsreihe berücksich-

tigt. Dies erscheint insbesondere vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen sinn-

voll, da so die Perspektive der Schüler*innen auf das Klassenklima, die Beziehung zwi-

schen den Schüler*innen und den Lehrer*innen reflektiert werden könnte und ein konti-

nuierliches Feedback der Schüler*innen in Bezug auf die Stunden, die Stundeninhalte 

und die Materialien und Methoden erfolgen würde. Die Implementation ebendieses Feed-

backs sollte dabei systematisch erfolgen (Hattie, 2012; Marzano et al., 2000). Dies könnte 

zu einer Optimierung und besseren Anpassung an die Lernausgangslagen der Schüler*in-

nen führen. 

6.4.10 Gute Implementation 

Eine gute Implementation umfasst verschiedene Facetten, die nicht trennscharf von den 

Indikatoren abzugrenzen sind, die die Wirksamkeit einer Maßnahme moderieren.  

Um eine konzepttreue Umsetzung (Beelmann & Schmitt, 2012) der Unterrichtskonzep-

tion zu realisieren, wurde jeder Lehrperson ein*e Studierende*r des Lehramtes der Bio-

logie zur Seite gestellt. Der Einsatz der Studierenden kann retrospektiv insofern als ge-

lungen betrachtet werden, da die Lehrer*innen immer eine*n Ansprechpartner*in vor Ort 

hatten, die/der bei allen Fragen rund um die Unterrichtsreihe zur Verfügung stand und 

Vor- und Nachbereitungsprozesse begleiten konnte. Die Studierenden nahmen ihrerseits 

an wöchentlichen Treffen mit der Projektentwicklerin teil. Bei den Treffen wurde über 

den Stand der Dinge in den einzelnen Gruppen berichtet und es wurden Fragen geklärt, 

die sich im Rahmen der Umsetzung ergeben haben. Um eine detailliertere Information 

über die Umsetzungsbedingungen zu erhalten, erscheint es zukünftig sinnvoll, dass die 

konzepttreue Umsetzung bzw. Abweichungen hiervon protokolliert oder in einer anderen 
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Form festgehalten werden. Dabei sollte zwischen Veränderungen der Oberflächen-Struk-

tur, wie beispielsweise der Dauer oder dem Material, und Veränderungen der Tiefen-

Struktur, der Programmtheorie, unterschieden werden (Resnicow, Soler, Braithwaite, 

Ahluwalia & Butler, 2000). Eine unaufwendige Möglichkeit neben Videographie oder 

Beobachtungen (s. Kap. 6.1, S. 47) bestünde beispielsweise darin, im Rahmen der zur 

Verfügung gestellten Verlaufspläne zu notieren, an welchen Stellen Abweichungen statt-

gefunden haben und worin diese zu begründen waren. Eine grundsätzliche Standardisie-

rung, wie sie von Beelmann und Schmitt (2012) empfohlen wird, sollte durch den Einsatz 

des Unterrichtsmanuals gewährleistet werden. Studien konnten zeigen, dass anschaulich 

gestaltete Programm-Manuale eine höhere Konzepttreue bewirken können (Gottfredson 

& Gottfredson, 2002; Rohrbach et al., 2006). An dieser Stelle könnte ebenfalls die An-

nahme des Manuals durch die Lehrer*innen erhoben werden. Die Lehrer*inneninter-

views (s. Kap. 5.5, S. 46) geben hierzu erste Hinweise und zeigen, dass die Vorbereitung 

durch die Lehrer*innen in unterschiedlicher Form stattgefunden hat. Es lässt sich daraus 

u. a. ableiten, dass die Lehrer*innen mehr als das zur Verfügung gestellte Manual und die 

90-minütige Einführung zur Vorbereitung benötigen. Eine Option könnte darin bestehen 

das Manual auch digital zur Verfügung zu stellen, damit ein Zugriff von verschiedenen 

Standorten aus möglich ist. Mit Blick auf die zuvor diskutierten Punkte wird außerdem 

deutlich, dass auch ein umfangreiches Manual nicht ausreicht, damit allen Lehrer*innen 

alle notwendigen Informationen transparent werden, so dass eine fundierte Umsetzung 

erwartet werden kann. An dieser Stelle sei auf die in Kap. 6.4.1 (s. S. 59) angeführten 

Punkte und die Notwendigkeit einer intensiven Lehrer*innenfortbildung hingewiesen 

(Beelmann & Karing, 2014). 

6.4.11 Dosierung 

Die zehn genannten Punkte zur Implementation lassen sich um einen weiteren Aspekt 

von Durlak und DuPre (2008) ergänzen. Die Autoren fassen ebenfalls zusammen, welche 

Aspekte die Wirksamkeit einer Maßnahme unterstützen. Diese Punkte sind nicht trenn-

scharf zu den zuvor erläuterten Punkten, so dass nur die Ergänzung im Folgenden Verlauf 

aufgegriffen wird. So benennen Durlak und DuPre (2008) den Aspekt Dosage und fokus-

sieren damit die Frage, inwieweit eine angemessene Dosierung eingehalten wurde. In 

diesem Kontext wird deutlich, dass die Lehrer*innen auf Grundlage unterschiedlicher 



Zusammenfassende Diskussion   

 

69 

Einschätzung teilweise Anpassungen an der Unterrichtsgestaltung in Form von Verlän-

gerungen oder Verkürzungen vorgenommen haben, die keiner Kontrolle unterlagen (s. 

Kap. 5.5, S. 46). Es kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität der Implementa-

tion hierdurch teilweise eingeschränkt wurde, denn durch individuelle Verkürzungen ist 

nicht klar, inwieweit zentrale Konzeptelemente korrekt an die Schüler*innen übermittelt 

wurden (Durlak & DuPre, 2008). Dieser Punkt ist auch deshalb kritisch zu diskutieren, 

da insbesondere in den Lehrer*inneninterviews deutlich wurde, dass einzelne Lehrer*in-

nen einige Elemente der Unterrichtskonzeption erst retrospektiv verstanden haben (s. 

Kap. 5.5, S. 46). In diesem Falle wird deutlich, dass die Qualität der Implementation nicht 

der Erwartung der zu Grunde liegenden Planung entsprach. Hierbei bleibt zu bedenken, 

dass die Struktur des Schulalltags Anpassungen erfordert, die durch einen manualisierten 

Verlauf nicht in der Gänze berücksichtigt bzw. antizipiert werden können. Die Lehrer*in-

nen sind hier die Expert*innen, denen eine angemessene Entscheidung auf Grundlage der 

dargebotenen Situationen obliegt. Andererseits weisen Humphries et al. (2018) darauf 

hin, dass Lehrer*innen sich zwar Programme zur Förderung emotionaler und sozialer 

Kompetenz wünschen, dabei aber keine Einschränkung in ihrer kreativen Freiheit zur 

Unterrichtsgestaltung wünschen und sich zudem für mehr Flexibilität aussprechen. Hier 

entsteht ein potenzieller Bruch zwischen konzepttreuer Umsetzung manualisierter Maß-

nahmen und der schulischen Realität, für die es eine weitergehende wissenschaftliche 

Auseinandersetzung bedarf (Humphries et al., 2018). 

Insgesamt wird anhand der verschiedenen Aspekte zur Implementation deutlich, dass 

die vorliegenden Befunde durch eine Weiterentwicklung der Implementationsbedingun-

gen noch gestärkt werden könnten. Dabei ist zu beachten, dass bis auf die Aussagen der 

Lehrer*innen im Rahmen der Interviews keine systematische Evaluation der Interventi-

onsbedingungen stattgefunden hat. Für ein differenzierteres Bild wären in zukünftigen 

Untersuchungen weitere flankierende Maßnahmen zur Erfassung und Gewährleistung der 

konzepttreuen Implementation empfehlenswert. 

6.5 Diskussion der Aussagekraft 

Im Rahmen der bisherigen Ausführungen sind bezogen auf die Gesamtergebnisse der 

Studie verschiedene Einschränkungen, aber auch Fragen für zukünftige Forschungspro-

jekte deutlich geworden. Im Folgenden sollen ergänzend die Gesamtstudie sowie die 
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Teilstudien in Bezug auf die Datengrundlage und die gewonnen Evidenzen noch einmal 

kritisch hinterfragt werden. 

6.5.1 Diskussion der Datengrundlage 

Die Pilot- und die Hauptstudie weisen eine für experimentelle Feldstudien in Schule ver-

hältnismäßig große Stichprobengröße auf. Dies ist insbesondere im Kontext vielfältiger 

Drop-out-Quellen im Feld Schule wie Abbruch der Teilnahme an der Studie, Abweichun-

gen vom Gesamtkonzept, Krankheit von Schüler*innen und Lehrer*innen und weiteren 

organisatorischen Umständen von Bedeutung. Diese Stichprobengröße bildeten erst die 

Grundlage für die angewandten Berechnungen, wie zum Beispiel die notwendige Vali-

dierung des EKF (Rindermann, 2009), und für die Aussagekraft der Befunde. Dies ist 

allerdings unter der Perspektive einiger Einschränkungen zu betrachten, die die schuli-

sche Feldforschung mit sich bringt. So wurden u. a. die akquirierten Schulen schriftlich 

zur Teilnahme an der Studie eingeladen, woraus sich spezifische Konsequenzen ergeben. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die Einladung nicht alle potenziellen Teilnehmer*innen 

erreicht hat, da sinnvollerweise die Schulleitungen angeschrieben wurden und eine Wei-

tergabe an die entsprechenden Fachkolleg*innen bzw. Fachkonferenzen an den Schulen 

unterschiedlich gehandhabt wird. Da jedoch die Kontextbedingungen, wie z. B. die kol-

legiale Unterstützung bei der Implementation und das Engagement der Administratoren 

eine maßgebliche Rolle spielen (Beelmann & Karing, 2014; Karing et al., 2015), wurde 

dieser Weg gewählt. Zudem ist davon auszugehen, dass die beteiligten Lehrer*innen un-

terschiedliche Beweggründe hatten, an der Studie teilzunehmen. Dies könnte möglicher-

weise darauf zurückzuführen sein, dass besonders schwierige Bedingungen in Bezug auf 

das Lernen der Schüler*innen die Lehrer*innen zu einer Teilnahme bewogen haben 

könnten. Denn andere Studien zeigen, dass Lehrer*innen insbesondere dann bereit sind, 

soziales und emotionales Lernen in ihren Unterricht zu integrieren, wenn das Verhalten 

der Schüler*innen nicht den Verhaltenserwartungen entspricht (Buchanan, Gueldner, 

Tran & Merrell, 2009; Humphries et al., 2018). Dies könnte im Sinne einer Selbstselek-

tion bedeuten, dass die vorliegenden Befunde nicht ohne Weiteres auf die Gesamtpopu-

lation übertragen werden können (Eid et al., 2013; Rost, 2013). Um diesbezüglich eine 

Einschätzung vornehmen zu können, wurden die Lehrer*innen im Rahmen der Pre-Inter-

views, welche als standardisierte Leitfadeninterviews geführt wurden (Schnell, Hill & 
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Esser, 2013), nach den Motiven für die Teilnahme gefragt. Die Lehrer*innen gaben hier-

für unterschiedliche Motive an. Beispiele sind das persönliche Interesse, Informationen 

durch andere Kolleg*innen, die über ihre Teilnahme an der Pilotstudie berichtet und die 

Durchführung empfohlen haben, die Motivation, den Schüler*innen die verknüpften In-

halte nahe zu bringen, und auch die Verpflichtung durch die Schulleitung, ohne dass aus-

drücklich eigenes Interesse an der Teilnahme von Seiten der Lehrer*innen bestand. Diese 

Interviews wurden allerdings durch die Projektentwicklerin geführt, sodass hier eine Re-

aktion im Sinne der sozialen Erwünschtheit nicht auszuschließen ist (Bortz & Döring, 

2006).  

Um trotz des relativ langen und aufwändigen Projektes die Akzeptanz zur Teilnahme 

zu erhöhen, erfolgte die Zuteilung der Studienteilnehmer*innen in Kontroll- und Inter-

ventionsgruppen nach dem Prinzip der Freiwilligkeit (Eid et al., 2013). Dies entspricht 

nicht dem Vorgehen im Sinne der experimentellen Randomisierung (Döring & Bortz, 

2016). Das Forschungsfeld Schule lässt auf Grund organisatorischer Rahmenbedingun-

gen eine Randomisierung allerdings häufig nur sehr bedingt zu (Rost, 2013); insbeson-

dere über längere Zeiträume. 

Eine Stärke des Studiendesigns liegt neben dem Gruppenvergleich zwischen Experi-

mental- und Kontrollgruppe in der Erhebung zu drei Messzeitpunkten (s. Kap. 4.2.2, S. 

37). Metaanalysen haben gezeigt, dass insbesondere Follow-up-Erhebungen notwendig 

sind, um langfristige Effekte ermitteln zu können (Beelmann, 2006; Taylor, Oberle, 

Durlak & Weissberg, 2017). Die Follow-up-Erhebung fand in dieser Studie bereits sechs 

Wochen nach der Durchführung der Unterrichtsreihe statt, da die Pilotstudie gezeigt hat, 

dass ein Zeitraum von drei Monaten in einem Großteil der Schulen nicht zu realisieren 

ist. Eine deutlich spätere Follow-up-Erhebung, wie u. a. von Beelmann et al. (2014) vor-

geschlagen, könnte nur dann erfolgen, wenn die Schulen sich von Beginn an dazu bereit 

erklären würden, schuljahresübergreifend an der Studie mitzuwirken. Eine schuljahres-

übergreifende Kooperation ist allerdings nur dann möglich, wenn die Durchführung auch 

von den neuen Fachkolleg*innen mitgetragen wird und von den Schulleitungen unter-

stützt wird. 
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6.5.2 Diskussion der gewonnenen Evidenz 

Um die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen zu belegen, ist eine empirische Überprü-

fung ebendieser notwendig, um methodisch gut abgesichertes, zuverlässiges und verall-

gemeinerbares Wissen zu generieren, welches in der pädagogischen Praxis Anwendung 

finden kann (Dederich, 2017). Der Frage, wie und welche Evidenzen hierfür im Kontext 

sonderpädagogischer und damit auch inklusiver Forschung herangezogen werden kön-

nen, gehen verschiedene Autor*innen nach und diskutieren dies teils kontrovers 

(Ahrbeck, Ellinger, Hechler, Koch & Schad, 2016; Blumenthal & Mahlau, 2015; Casale, 

Hennemann, Volpe, Briesch & Grosche, 2015; Dederich, 2017; Grosche, 2017; Hartke, 

Blumenthal & Voß, 2017; Hillenbrand, 2015; Nußbeck, 2007). Die Gewinnung von Evi-

denzen folgt dabei keinem standardisierten Prozedere, sondern erfordert „operationali-

sierte, replizierbare Handlungsformen, die einer kritischen Prüfung durch wissenschaft-

liche Forschung unterzogen wurden und mit spezifischen Methoden belegbare Fakten ih-

rer positiven Wirksamkeit vorlegen können“ (Hillenbrand, 2015, S. 313).  

Mögliche Anhaltspunkte, die einer Studie zugrundeliegende Evidenz einzuschätzen, 

bietet u. a. das aus der Medizin stammende gestufte Evidenzverständnis des Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine (2011). Dies besteht aus fünf Hierarchiestufen, die 

im Folgenden kurz dargestellt und diskutiert werden, um anschließend die vorliegende 

Studie mit ihren Teilstudien darin zu verorten. Stufe V, die geringste Evidenzstufe, um-

fasst Studien, die durch die Meinung anerkannter Expert*innen beurteilt wurden und in 

beschriebener Form bewertet wurden. Stufe IV bildet Einzelfallstudien ab. Stufe III be-

zieht quasi-experimentelle Kontrollgruppenstudien ein. Die zweite Stufe erreichen Stu-

dien mit einem hochwertig randomisierten Kontrollgruppendesign. Die erste und höchste 

Stufe bilden systematische Reviews aller veröffentlichten Kontrollstudien und Studien, 

die mindestens eine randomisierte Kontrollgruppenstudie umfassen. Allerdings ist ein di-

rekter Übertrag dieses aus der Medizin stammenden Evidenzverständnisses auf das schu-

lische Feld nicht uneingeschränkt möglich, da dies nicht der Relevanz der wissenschaft-

lichen Forschungsmethoden innerhalb der Fachdisziplin gerecht wird (Bromme, Prenzel 

& Jäger, 2016). Denn es spielen dem Modell der Evidenzbasierten Praxis (EbP; 

Armstrong, 2003; Beushausen, 2014; Blumenthal & Mahlau, 2015; Fingerle & Ellinger, 

2008; Grosche, 2017; Hartke, 2005; Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 
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1996) folgend im Forschungsfeld Schule neben externen Evidenzen auch soziale und in-

terne Evidenzen eine gleichberechtigte Rolle, also u. a. die Vorerfahrung der Schüler*in-

nen, aber auch der Lehrer*innen. 

Dennoch können hierarchische Systeme zum Evidenzverständnis aus anderen Wissen-

schaftsdisziplinen Anhaltspunkte bieten, Forschungsdesigns und -befunde im Kontext 

Schule zu verorten.  

So lassen sich die Teile der vorliegenden Studie bezogen auf die Hierarchie des Oxford 

Centre for Evidence-Based Medicine (2011) auf den Stufen V bis III einordnen. Die Ein-

zelfallstudie zum Unterrichtsverhalten ausgewählter Schüler*innen (s. Kap. 5.3, S. 44) 

kann auf Stufe IV eingeordnet werden. Bei dieser Einordnung ist insbesondere der Argu-

mentation von Hennemann, Hövel, Casale, Hagen und Fitting-Dahlmann (2015) folgend 

zu berücksichtigen, dass im pädagogischen Feld ebensolchen Studien eine besondere Be-

deutung zukommt. Sie bieten Erkenntnisse, die für weitere, größer angelegte Studien ge-

nutzt werden können. Da die gewonnenen Erkenntnisse Grund zu der Annahme bieten, 

dass die eingesetzten Classroom Management-Strategien einen positiven Einfluss auf das 

Unterrichtsverhalten der Schüler*innen haben können, sollte dies in weiterführenden Stu-

dien näher untersucht werden. Außerdem sollten Studien, wie in der Diskussion des Bei-

trages bereits benannt, die Wirksamkeit einzelner Strategien fokussieren und ggf. die 

mögliche Rolle der Gesamtintervention mitberücksichtigen. 

Der Untersuchung des emotionalen Kompetenzzuwachses der Schüler*innen unter 

Berücksichtigung von emotionalem Lernen und Classroom Management-Strategien im 

Biologieunterricht (s. Kap. 5.4, S. 45) liegt ein quasi-experimentelles Kontrollgruppen-

design zugrunde und ist somit auf Stufe III einzuordnen. Da eine Randomisierung auf 

Grund organisatorischer Voraussetzungen im Forschungsfeld Schule häufig nur bedingt 

möglich ist (Rost, 2013), kann das Design insgesamt als geeignet und angemessen be-

wertet werden. 

Die qualitative Interviewstudie (s. Kap. 5.5, S. 46) spiegelt die Meinung von Ex-

pert*innen wider und ist somit auf Stufe V bzw. im Sinne der Einzelfallanalyse auf Stufe 

VI einzuordnen. Sie gibt Aufschluss darüber, wie die Implementation emotionaler Kom-

petenz von den beteiligten Fachlehrer*innen des Faches Biologie in der Sekundarstufe I 
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in Form einer manualisierten Unterrichtskonzeption wahrgenommen wird. Die gewonne-

nen Erkenntnisse beschränken sich nicht auf das Unterrichtsfach Biologie, sondern sind 

ebenso für die Implementation emotionalen und sozialen Lernens in anderen (Neben-)Fä-

chern relevant. Zukünftige Forschungsprojekte, die eine ähnliche Zielsetzung verfolgen, 

sollten die gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigen.  

Dies stärkt die Argumentation der Evidenzbasierten Praxis, dass im pädagogischen 

Feld die Bewertung von Studiendesigns andere Ausgangslagen berücksichtigen sollten 

als beispielsweise in der Medizin und eine Trias zwischen der bestmöglichen Evidenz aus 

qualitativ hochwertigen Daten, der fachlichen Perspektive der Praktiker*innen und den 

Bedarfen der Schüler*innen herzustellen ist (Grosche, 2017).  

7. Implikationen für die Praxis und Ausblick 
Das Forschungsprojekt hat aufgezeigt, wie wirkungsvoll die Durchführung einer Präven-

tionsmaßnahme im Fachunterricht Biologie in der Jahrgangsstufe 5 und 6 für die Schü-

ler*innen und Lehrer*innen sein kann. Die Intention des Projektes, das Feld der Gesund-

heitsförderung (s. Kap. 2.5.4, S. 30) durch die Verknüpfung humanbiologischer Inhalte 

und emotionaler Kompetenz zu realisieren, zeigt sowohl durch die quantitativen Auswer-

tungen als auch die qualitativ ausgerichteten Lehrer*inneninterviews einen bestätigten 

Mehrwert. 

Eine Implementation der evaluierten Unterrichtsreihe kann Lehrer*innen somit die 

Möglichkeit bieten, den schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrag (Ministerium des 

Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, 2005a, 2005b) zu erfüllen. Die universelle 

Ausrichtung (s. Kap. 2.5.2, S. 27), welche den Einsatz im Klassenverband intendiert 

(Brezinka, 2003), führt dazu, dass alle Schüler*innen von den angebotenen Maßnahmen 

profitieren können. Zudem bietet das differenzierte Unterrichtsmaterial die Chance ver-

schiedenen Lernniveaus zu entsprechen (Reich, 2014). 

Insbesondere Schulen bzw. Schüler*innen der Sekundarstufe I können von der An-

wendung des von Reicher (2010) vorgeschlagenen „Infusion of SEL into the regular cur-

riculum“ (S. 224) profitieren. So können Schulen auf diesem Weg durch ihre Fachleh-

rer*innen die Entwicklung ihrer Schüler*innen unterstützen, ohne dass dafür weitere 

Stunden für spezielle Präventionsprogramme eingerichtet werden oder spezielle Fachleh-

rer*innen für diesen Bereich eingestellt werden müssten. Die Voraussetzung ist dabei 
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allerdings eine entsprechende Einarbeitung bzw. Fortbildung der beteiligten Lehrer*in-

nen (Beelmann, 2017; Kracke & Sasse, 2017). Zudem ist eine Ausweitung und Vernet-

zung dual geplanten Unterrichts auf andere Fächer wünschenswert, um beispielsweise 

den Transfer in den Alltag realisieren zu können. 

Um die Wirksamkeit der Unterrichtsreihe auf die hier vorgestellten Variablen ab-

schließend beurteilen und die Wirkungen einzelner Variablen genauer untersuchen zu 

können, wäre eine Replikationsstudie wünschenswert. Hier sollten die einzelnen Wirk-

faktoren der Classroom Management-Strategien, die Entwicklung der emotionalen Kom-

petenzbereiche und der Zuwachs im fachwissenschaftlichen Bereich fokussiert werden. 

Das vorgestellte Design der Gesamtstudie (s. Kap. 4.2.2, S. 37) umfasst neben den 

dargestellten Forschungsdaten zwei weitere Bereiche. Zum einen steht die Auswertung 

der Concept Map-Daten aus, welche es ermöglichen sollen die Lernwirksamkeit im Be-

reich des Bildungsauftrages zu ermitteln. Zum anderen stehen Daten der Gesamtgruppe 

zum destruktiven Lern- und Arbeitsverhalten und zum Störverhalten im Unterricht zu 

drei Messzeitpunkten zur Verfügung. Diese Daten sollen einen weitergehenden Einblick 

in die Wirksamkeit dual geplanten Unterrichts, expliziter gesagt, in die Wirksamkeit sys-

tematisch angelegten präventiven Unterrichts, geben und so die Auswertung der Gesamt-

studie abschließen. 
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Zusammenfassung 
Mit der Ratifizierung der Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen (2008) hat 

Deutschland sich unter anderem zur Umsetzung eines inklusiv ausgerichteten Bildungs-

systems verpflichtet. Universitäten und Schulen stehen seitdem vor der Herausforderung, 

dieser zunächst politischen Entscheidung Rechnung zu tragen. 

Insbesondere für Fachlehrer*innen der Sekundarstufe I stellt diese Situation eine Her-

ausforderung dar. Denn bisher fehlen evidenzbasierte Ansätze, die Möglichkeiten aufzei-

gen, mit der bestehenden Situation umzugehen. 

Die vorliegende Dissertation möchte einen Beitrag leisten, der beschriebenen Situation 

zu begegnen. Das Forschungsprojekt Inklusiver Biologieunterricht (IBU) richtet sich an 

Lehrkräfte von Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 und 6. Denn diese Schüler*innen 

befinden sich in einer vulnerablen Phase, welche durch den Übergang von der Primar- in 

die Sekundarstufe I und den Übergang von der mittleren Kindheit in die frühe Adoleszenz 

geprägt ist. Konkret fokussiert das Projekt die entwicklungsbezogene Förderung der emo-

tionalen Kompetenz und die fachliche Förderung humanbiologischer Bildungsinhalte. 

Realisiert werden ebendiese durch den Einsatz der dualen Unterrichtsplanung. 

Im Rahmen des ersten konzeptionellen Fachbeitrages werden die Planungskonzepte 

Lernstrukturgitter, inklusionsdidaktische Netze und duale Unterrichtsplanung zur Pla-

nung und Durchführung inklusiv ausgerichteten Biologieunterrichts vorgestellt. Daran 

anknüpfend zeigt der zweite Fachbeitrag die theoretischen Hintergründe einer dualen Un-

terrichtsreihe zum Thema Humanbiologie und emotionale Kompetenz in den Jahrgangs-

stufen 5 und 6 auf. Der dritte Fachbeitrag setzt sich mit dem expliziten Einsatz ausge-

wählter Classroom Management-Strategien im Biologiefachunterricht der Sekundar-

stufe I auseinander. Dabei steht die Frage, ob ebendieser Einsatz zu einer Reduktion des 

Störverhaltens und zu einer Verbesserung des Lern- und Arbeitsverhaltens bei ausge-

wählten Schüler*innen führen kann, im Fokus. Im anschließenden vierten Fachbeitrag 

wird die Fragestellung, inwieweit sich bei Schüler*innen der Jahrgangstufen 5 und 6 die 

emotionale Kompetenz durch eine duale Unterrichtsreihe im Kontext der Humanbiologie 

fördern lässt beantwortet. Abschließend wird die Perspektive der Biologielehrer*innen 

auf die Umsetzung einer manualisierten dual geplanten Biologie-Unterrichtsreihe zur 

Förderung emotionaler Kompetenz im inklusiven Fachunterricht Biologie aufgegriffen. 



Zusammenfassung   

 

117 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl eine Reduktion des Störverhaltens als auch eine 

Förderung des Lern- und Arbeitsverhaltens bei den ausgewählten Schüler*innen erreicht 

werden konnte. Die Ergebnisse zur emotionalen Kompetenzförderung zeigen ferner, dass 

in den Bereichen Erkennen und Verstehen eigener Emotionen, Erkennen von Emotionen 

bei anderen, Regulation der Gefühle anderer und Einstellung zu Gefühlen positive Ef-

fekte erzielt werden konnten. Die Umsetzung der Unterrichtsreihe IBU wurde durch die 

Lehrer*innen insgesamt positiv bewertet. Insbesondere die methodischen Anregungen 

und die motivierte Teilnahme der Schüler*innen wurden durch die Lehrer*innen betont. 

Deutlich wurde aber auch, dass nicht alle beteiligten Lehrer*innen die Verknüpfung bio-

logischer Fachinhalte mit dem Bereich der emotionalen Kompetenz nachvollzogen ha-

ben.  

Die Mantelschrift fasst die theoretischen Grundlagen des Gesamtprojektes zusammen 

und diskutiert die Ergebnisse über die Fachbeiträge hinaus und stellt diese in einen Zu-

sammenhang. 
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Summary 
As a result of the ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disa-

bilities (2008), Germany is required to establish an inclusively designed and inclusively 

operating education system. Universities and schools since face the challenge of putting 

this political decision into practice. The situation is particularly difficult for subject teach-

ers who work in lower secondary classes because evidence-based methods of how to 

teach pupils in an inclusive classroom setting are still missing. The present dissertation 

wants to make a contribution to the discussion of how teachers can deal with the new 

situation. The research project “Inclusive Biology Education - IBE” is designed for pupils 

in grades 5 and 6 (children are aged between 10-12 years). Children in these grades are 

in a particularly vulnerable phase of personal development which is characterized by the 

transition from primary to secondary school and from middle childhood to early adoles-

cence. The project focuses on the development-related promotion of emotional compe-

tences on the one hand and the teaching of human biological topics on the other. This is 

achieved through the use of dual lesson planning. Planning concepts for inclusive biology 

lessons, such as learning structure grids, inclusion-didactic networks and dual lesson 

planning, are the subject of the first paper. Following up on this, the second paper explains 

the theoretical background of a dual teaching series which weaves together human bio-

logical topics and emotional competences in grades 5 and 6. The third paper discusses the 

explicit use of particular classroom management strategies (CMS) in lower secondary 

biology classes. The focus is on the question of whether the use of CMS can lead to a 

reduction of disruptive behavior and to a better learning and working behavior of selected 

pupils. In the fourth paper, the author answers the question, to which extent a dual series 

of lessons within the context human biology can promote the emotional competencies of 

pupils in grades 5 and 6. Finally, the perspective of biology teachers is taken up on the 

implementation of a manualized and dual-designed biology teaching series with regard 

to the promotion of emotional competencies. The results show that both a reduction of 

behavioral disorders and an improvement of the learning and working behavior was 

achieved among selected pupils. The results on the promotion of emotional skills also 

show that positive effects were achieved in the fields of recognizing and understanding 
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one's own emotions, recognizing emotions in others, regulating others' feelings and atti-

tudes towards feelings. Overall, the implementation of the IBU teaching series was posi-

tively evaluated by the teachers. In particular, the methodological suggestions and the 

motivated participation of the pupils were emphasized by the teachers. But it also became 

clear that not all the teachers involved understood the connection of biological content 

with the field of emotional competence. This cover summarizes the theoretical basis of 

the overall project and discusses the results beyond the papers and puts them into context. 
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