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Auf den folgenden Seiten werden die Themenfelder mit möglichen Inhalten und Basisliteratur ausgeführt. Sie müssen 

sich für einen Themenbereich entscheiden und innerhalb des gewählten Themenbereichs (z. B. Unterrichtsqualität) eine 

Fragestellung eingrenzen, die Sie in der Prüfung fokussieren. Dabei ist zu gewährleisten, dass die Fragestellung im 

gewählten Themenbereich liegt. Beachten Sie zudem die Grundlagenliteratur. Eine zusätzliche eigene Recherche ist 

notwendig!  
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Basisliteratur 

1. Demokratieförderung 

Mögliche Inhalte: Definitionen von Demokratieförderung/-bildung, Theorien zur Demokratieförderung in Schule und 

Beruf, aktuelle Befunde zu demokratischen Kompetenzen und deren Determinanten, Rolle von sozialen Kategorien 

(soziale Herkunft, Geschlecht, etc.) bei der Demokratieförderung. 
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2. Berufswahlprozesse und (Re-)Produktion von Ungleichheit 

Mögliche Inhalte: Definitionen von Berufswahlprozessen, Berufswahltheorien und aktuelle Befunde zu 

Berufswahlprozessen und deren Determinanten, Rolle von sozialen Kategorien (soziale Herkunft, Geschlecht, etc.) bei 

der Berufswahl. 

 

Brändle, T. & Grundmann, M. (2020). Soziale Determinanten der Studien- und Berufswahl. Theoretische Konzepte und empirische 

Befunde. In T. Brüggemann & S. Rahn (Hrsg.), Berufsorientierung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch (S. 83-96). 
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3. Entstehung migrationsbezogener Ungleichheit in Bildungsverläufen 

Mögliche Inhalte: Definition von migrationsbezogenen Ungleichheiten, theoretische Erklärungsansätze und aktuelle 

Befunde für migrationsbezogene Ungleichheiten, Abgrenzung zu von migrationsbezogenen und sozialen Ungleichheiten, 

Ursachen und Konsequenzen von Ungleichheiten 
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Hadjar, A. & Scharf, J. (2019). The value of education among immigrants and non-immigrants and how this translates into educational 
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Maaz, K., Hausen, C., McElvany, N., & Baumert, J. (2006). Stichwort: Übergänge im Bildungssystem: Theoretische Konzepte und ihre 
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4. Entwicklung politischer Kompetenz von Jugendlichen 

Mögliche Inhalte: Definitionen von politischer Kompetenz und Abgrenzung von benachbarten Konstrukten, theoretische 

Erklärungsansätze für Unterschiede in der politischen Kompetenz, Einfluss von (beruflicher) Bildung oder Arbeit auf 

politische Kompetenz, Professionalisierung von Lehrkräften, Herausforderung der Förderung politischer Kompetenz 
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Theocharis, Y. & van Deth, J. W. (2018). The continuous expansion of citizen participation: a new taxonomy. European Political Science 
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Willeck, C. & Mendelberg, T. (2022). Education and Political Participation. Annual Review of Political Science, 25 (1). 

https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051120-014235 

5. Professionalisierung von Lehrkräften in der Migrationsgesellschaft 

Mögliche Inhalte: Definition von Heterogenität und Bezugspunkte zu Migration, Konzepte pädagogischer 

Professionalität, Einfluss von Professionalisierungsangeboten auf die professionelle Kompetenz, Herausforderung der 

Professionalisierung 
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469 – 520. https://doi.org/10.1007/s11618-006-0165-2 

Hoch, B., & Wildemann, A. (2019). Qualifizierung für den Umgang mit Heterogenität und Mehrsprachigkeit. Herausforderung 

Lehrer*innenbildung, 2(3), 383–399. https://doi.org/10.4119/hlz-2691 

Mecheril, P. (2008): „Kompetenzlosigkeitskompetenz“. Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. In: Auernheimer, 

G. (Hrsg.), Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität (S. 15-34). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Mahalingappa, L. (2023). Building teacher candidates’ self-efficacy beliefs about the education of multilingual learners: A linguistically 

responsive approach. Teaching and Teacher Education, 131, 104190. 

Meschede, N., & Hardy, I. (2020). Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehramtsstudierenden zum adaptiven Unterrichten in 

heterogenen Lerngruppen. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 23(3), 565–589. doi.org/10.1007/s11618-020-00949-7 

Romijn, B. R., Slot, P. L., Leseman, P. P., & Pagani, V. (2021). Teachers’ self-efficacy and intercultural classroom practices in diverse 

classroom contexts: A cross-national comparison. International Journal of Intercultural Relations, 79, 58–70. 

Romijn, B. R., Slot, P. L., & Leseman, P. P. (2021). Increasing teachers’ intercultural competences in teacher preparation programs and 

through professional development: A review. Teaching and teacher education, 98, 103236. 

Ulbricht, J., Schachner, M. K., Civitillo, S., & Noack, P. (2022). Teachers’ acculturation in culturally diverse schools-How is the perceived 

diversity climate linked to intercultural self-efficacy? Frontiers in psychology, 13, 953068. 

Zeuch, N., Souvignier, E., Kütner, R., & Dutke, S. (2021). Empirische Arbeit: Heterogenitätsbezogene Einstellungen und 

Selbstwirksamkeit von Lehramtsstudierenden fördern: Das Projekt „Dealing with Diversity“ an der WWU Münster. Psychologie in 
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6. Kooperatives Lernen im Unterricht 

Mögliche Inhalte: Definition und Basiselemente, Abgrenzung des Begriffs von anderen Unterrichtsformen, theoretische 

Begründungslinien (u.a. kognitiv-konstruktivistische Lehr-Lerntheorien), empirische Befunde zur Wirksamkeit und 

Herausforderungen, lernförderliche Merkmale in der Peer-Interaktion, Rolle der Lehrperson 
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Implementierung. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.), Handbuch Schulforschung (S. 1–19). Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_44-1 

Borsch, F. (2019). Kooperatives Lernen (3. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer. 
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7. Unterrichtsqualität 

Mögliche Inhalte: Definition und Basiselemente von Unterrichtsqualität, Abgrenzung der Dimensionen von 

Unterrichtsqualität, theoretische Begründungslinien (u.a. kognitiv-konstruktivistische Lehr-Lerntheorien, 

Motivationstheorien), empirische Befunde zur Wirksamkeit und Herausforderungen. 
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B., Dutke, S., Roth, M., Limbourg, M. (Hrsg.) Mythen, Fehlvorstellungen, Fehlkonzepte und Irrtümer in Schule und Unterricht. 

Psychologie in Bildung und Erziehung: Vom Wissen zum Handeln. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36260-
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Drechsel, B. & Schindler, A.-K. (2019). Unterrichtsqualität. In D. Urhahne, M. Dresel & F. Fischer (Hg.), Psychologie für den Lehrberuf 

(S. 353–372). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55754-9_18 

Helmke, A. (2012). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts (4. Aufl.). 

Seelze: Klett. 

Kunter, M. & Trautwein, U. (2013). Psychologie des Unterrichts. Ferdinand Schöningh [insbesondere Kapitel 4]. 

https://doi.org/10.36198/9783838538952 

Kunter, M., Klusmann, U., Baumert, J., Richter, D., Voss, T. & Hachfeld, A. (2013). Professional competence of teachers: Effects on 

instructional quality and student development. Journal of Educational Psychology, 105 (3), 805–820. 
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Rochnia, M., Trempler, K. & Schellenbach-Zell, J. (2023). Verwendung von Evidenz in der Schulpraxis. Theorieanwendung als Ressource 

für Unterrichtsqualität, Belastungserleben und Selbstwirksamkeitserwartung. In K.-S. Besa, D. Demski, J. Gesang & J.-H. Hinzke 

(Hg.), Educational Governance. Evidenz- und Forschungsorientierung in Lehrer*innenbildung, Schule, Bildungspolitik und -

administration (Bd. 55, S. 87–106). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38377-0_5 

Rothland, M. (2024). Auf Sand gebaut? Über den Versuch, die Basisdimensionen der Unterrichtsqualität in 

erziehungswissenschaftlicher „Theorie“ zu verankern. Zeitschrift für Bildungsforschung, 14 (1), 41–53. 
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