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Executive Summary 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 
Die Kammer PH von swissuniversities hat zur Umsetzung der strategischen Zielsetzung «In-
tensivierung der Forschung und Entwicklung zur Weiterentwicklung von Lehren und Lernen, 
von Bildung und Erziehung sowie des Bildungssystems» u.a. eine Massnahme verabschie-
det, die auf die «Stärkung der Evidenzbasierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung so-
wie die internationale Zusammenarbeit» abzielt. 
 
Zur Erfüllung dieser Massnahme hat die Kommission F&E von der Kammer PH den Auftrag 
erhalten, einen Bericht zur Evidenzbasierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sowie 
Empfehlungen für eine nationale Studie zu erarbeiten. Eine Arbeitsgruppe der Kommission 
F&E erstellte den nun vorliegenden Bericht, der eine Bestandesaufnahme zur Evidenzbasie-
rung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz vornimmt, sowie Forschungsdesi-
derate formuliert, aus denen in einem nachfolgenden Schritt Empfehlungen für eine natio-
nale Studie abgeleitet werden können. 
 
Der Bericht hat nicht den Anspruch, einen systematischen und umfassenden Überblick zur 
empirischen Evidenz, die für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung relevant ist, zu liefern. 
Statt-dessen fokussiert der Bericht auf grössere Forschungsvorhaben und -programme, die 
die Lehrerinnen- und Lehrerbildung als System im Blick haben. Er leistet eine Übersicht 
über Forschungsansätze und methodische Zugänge zur Gewinnung von Evidenz zur Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung, stellt nationale und internationale Studien vor und leitet daraus 
Desiderate ab, um die Evidenzbasierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz 
zu stärken. 
 
2. Bedeutung der Evidenzbasierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung lassen sich grundsätzlich zwei Arten der Evidenzba-
sierung unterscheiden: die evidenzbasierte Steuerung des Bildungssystems und die evi-
denzbasierte Praxis. Ersteres bezieht sich auf die Berücksichtigung wissenschaftlicher Er-
gebnisse bei bildungspolitischen Entscheidungen. Bei letzterem geht es um die Nutzung re-
levanter wissenschaftlicher Theorien und Erkenntnisse für die berufliche Entscheidungsfin-
dung von Lehr-personen oder Schulleitungen. Beide Arten der Evidenzorientierung wirken 
zusammen, denn empirische Erkenntnisse zu wirksamen Formen der Unterrichtsgestaltung 
und des Lehrpersonenhandelns sind zentral für die Frage, welche professionellen Kompe-
tenzen (künftige) Lehr-personen während der Ausbildung erwerben sollen. Dies wiederum 
ist grundlegend für Entscheidungen zur Festlegung von Kompetenzzielen und curricularen 
Inhalten, für den Umfang und die Art der Lerngelegenheiten während des Studiums (z.B. 
Studiendauer, Fächeranzahl, Praxisbezug usw.) oder die Festlegung von Zugangsvoraus-
setzungen. 
 
Das Ziel einer evidenzbasierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung besteht darin, auf der 
Grund-lage wissenschaftlicher Erkenntnisse die strukturellen Bedingungen und curriculare 
Gestaltung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung so zu optimieren, dass sie sowohl positive 
Auswirkungen auf die professionelle Entwicklung der (künftigen) Lehrpersonen wie auch auf 
die lernwirksame Gestaltung des Unterrichts und folglich das Lernen der Schüler:innen hat.  
 
Eine wirksame evidenzbasierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung muss den komplexen Anfor-
derungen des Lehrberufs, aber auch den unterschiedlichen lokalen, kantonalen und nationa-
len Steuerungselementen von Schulpraxis und Bildungspolitik Rechnung tragen. In diesem 
komplexen Bedingungsgefüge darf sich Evidenzbasierung nicht einzig auf die Grundausbil-
dung fokussieren, sondern muss in alle Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, insbe-
sondere auch die Vorbildung sowie die Berufseinstiegsphase und die Weiterbildung mit der 
wichtigen Aufgabe der laufenden Professionalisierung der Lehrpersonen integriert werden. 
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3. Forschungsansätze zur Generierung von Wissen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
Die Forschungsbeiträge zur Stärkung einer evidenzbasierten Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung nutzen ein breites Spektrum an Untersuchungsdesigns und methodischen Zugängen, 
abhängig von der Art der Evidenzbasierung und den zentralen Fragen. Dabei lassen sich 
vier Forschungsansätze identifizieren, die besonders bedeutungsvoll erscheinen. 
 
(1) Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf der Systemebene er-
folgt hauptsächlich im Rahmen internationaler oder nationaler Vergleichsstudien. Dabei geht 
es primär um die Klärung der Frage, über welches Wissen und Können (künftige) Lehrper-
sonen am Ende des Studiums verfügen. Diese Vergleichsstudien erfassen (z.B. mittels Sur-
veys und Wissenstests) professionelle Kompetenzen der Studierenden bzw. künftigen Lehr-
personen am Ende des Studiums und basieren in der Regel auf repräsentativen Stichpro-
ben. 
 
(2) Forschung zum Zusammenhang zwischen professionellen Kompetenzen von Lehrperso-
nen, Unterrichtsqualität und Lernerfolg der Schüler:innen hat zum Ziel, das komplexe Bedin-
gungsgefüge zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung besser zu verstehen. Da-
bei sollen u.a. empirische Erkenntnisse zur Frage gewonnen werden, welches Wissen Lehr-
personen für die Realisierung wirksamen Unterrichts brauchen. Die empirische Untersu-
chung solcher Wirkungsketten zwischen Lehrperson, Unterricht und Lernerfolg der Schü-
ler:innen erfolgt typischerweise anhand multipler Datenquellen und Erhebungsmethoden. 
Zur Erfassung der Unterrichtsqualität sind Einschätzungen der Schüler:innen, direkte oder 
videobasierte Unterrichtsbeobachtungen oder Aufgabenanalysen geeignete Methoden. 
 
(3) Forschung zum Kompetenzerwerb von (künftigen) Lehrpersonen befasst sich mit Fragen 
zum Erwerb und zur Förderung professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen. Hierzu lie-
fern Längsschnittstudien, idealerweise gekoppelt an die Erfassung von formalen, non-forma-
len oder informellen Lerngelegenheiten, wichtige Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung. Als besonders praxisrelevant werden Interventionsstudien, 
Mixed-Methods-Designs sowie Formen der partizipativen Forschung wie Design-Based Re-
search (DBR) erachtet. 
 
(4) Forschungssynthesen und Meta-Analysen sind wichtig, um die grosse Fülle an verfügba-
rer Evidenz zu bündeln, für neue Adressat:innen – sowohl in der scientific community als 
auch für die professional community – aufzubereiten und verfügbar zu machen sowie For-
schungslücken zu identifizieren. 
 
4. Nationale und internationale Studien zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit Teilnahme 
der Schweiz 
Die bisher einzige nationale Vergleichsstudie wurde als Teilprojekt im Rahmen des NFP 33 
zur «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme» unter dem Titel «Wirksamkeit der Lehrerbil-
dungssysteme in der Schweiz» (Oser & Oelkers, 2001) durchgeführt. Zudem werden in der 
französisch- und italienischsprachigen Schweiz jährlich in der Studie «Inserch» (www.inse-
rch.ch) Befragungen zum Übergang vom Studium in den Beruf durchgeführt (z.B. Rey et al., 
2022). International hat sich die Deutschschweiz an der «Teacher Education and Develop-
ment Study in Mathematics» (TEDS-M; Tatto et al., 2012) sowie an der trinationalen Studie 
«Entwicklung berufsspezifischer Motivation und pädagogischen Wissens in der Lehrperso-
nenausbildung» (EMW; Klemenz et al., 2014) beteiligt. 
 
Solche Untersuchungen liefern belastbare Erkenntnisse zu wichtigen Fragen der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung und beleben den Diskurs um die Weiterentwicklung der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung sowohl auf der Systemebene als auch auf Ebene der Einzelinstituti-
onen. Mit der Teilnahme an TEDS-M liess sich die schweizerische Lehrerinnen- und 

file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.inserch.ch
file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.inserch.ch
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Lehrerbildung erstmals in einem grossen internationalen Vergleich verorten. Darüber hinaus 
wirkte die Studie aber auch stimulierend, um weitere spezifische Fragestellungen zu unter-
suchen. 
 
5. Ein Blick über die Grenzen: Studien zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
ohne Teilnahme der Schweiz 
Mit dem Blick über die Grenzen werden einzelne Studien vorgestellt, um exemplarisch inter-
nationale Entwicklungen aufzuzeigen, die hinsichtlich einer stärkeren Evidenzbasierung der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung auch für die Schweiz von Interesse sind. 
• TALIS (Teaching and Learning International Survey; www.iea.nl/news-events/news/ta-

lis-2024) ist eine internationale Vergleichsstudie, bei der die Rahmenbedingungen und 
das Arbeitsleben von Lehrpersonen und Schulleitungen an Schulen untersucht wird. 
TALIS wird seit 2008 alle 5 Jahre durchgeführt. Bisher haben jeweils zwischen 24 und 
48 Länder an TALIS teilgenommen. 

• PaLea (Panel zum Lehramtsstudium; www.palea.uni-kiel.de) fokussiert auf die Entwick-
lung professioneller Kompetenzen angehender Lehrpersonen in der ersten und zweiten 
Phase ihrer Ausbildung. 

• EvaPaed (Evaluierung und Weiterentwicklung der PädagogInnenbildung NEU in Öster-
reich) unterzog die ab 2013 umgesetzte Reform der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in 
Österreich einer wissenschaftlichen Evaluierung. Das übergreifende Ziel bestand darin, 
Steuerungswissen für die Bildungspolitik zu generieren und Anhaltspunkte für eine evi-
denzbasierte Weiterentwicklung und Optimierung der österreichischen Pädagog:innen-
bildung zu liefern (Flick-Holtsch et al., 2023). 

• FALKO (Fachspezifische Lehrerkompetenzen) ist ein Verbundprojekt einer interdiszipli-
nären Forschungsgruppe (www.uni-regensburg.de/forschung/falko/startseite/in-
dex.html) mit dem Ziel, die aus COACTIV gewonnenen Befunde für das Fach Mathe-
matik auf andere Unterrichtsfächer (Deutsch, Englisch, Latein, Physik, Musik und 
Evangelische Religion) zu übertragen und Professionswissenstests zu entwickeln. Die 
weiterführende Studie FALKO-PV untersucht, wie das Professionswissen von Lehrper-
sonen mit Aspekten von Unterrichtsqualität und dem Lernerfolg von Schüler:innen zu-
sammenhängt. 

• Verschiedene Ansätze unterstützen den Wissenstransfer von der empirischen Evidenz 
zur evidenzbasierten Praxis. Beispielsweise wurden in Skandinavien Universitätsschu-
len ein-gerichtet, um eine systematische und dauerhafte Verknüpfung von Praxisschu-
len und Hochschulen zu schaffen. In Deutschland wurden verschiedene Clearing Hou-
ses und Wissenschafts-Praxis-Initiativen aufgebaut, die an der Schnittstelle zwischen 
Bildungsforschung, Bildungsadministration und professioneller Praxis wirken. 

 
6. Desiderate 
Basierend auf den im Bericht gewonnenen Einsichten und Erkenntnissen lassen sich For-
schungsdesiderate ableiten, die zu einer Stärkung der Evidenzbasierung der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung in der Schweiz führen und somit zur Umsetzung des strategischen Ziels 
«Intensivierung der Forschung und Entwicklung zur Weiterentwicklung von Lehren und Ler-
nen, von Bildung und Erziehung sowie des Bildungssystems» der Kammer PH beitragen 
können. 
• Systematisches Sammeln und Bündeln bestehender Erkenntnisse. Bereits jetzt liegt 

eine erhebliche Anzahl empirisch fundierter Erkenntnisse zu Wirkungen der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung vor. Diese vorhandene Evidenz sollte genutzt und mittels For-
schungssynthesen, Meta-Analysen und Replikationsstudien systematisiert, validiert 
und verschiedenen Adressatengruppen zur Verfügung gestellt werden. Daraus liessen 
sich auch Leerstellen und Forschungslücken präziser identifizieren und daraus den Be-
darf für weitere Stu-dien ableiten. 

  

file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.iea.nl/news-events/news/talis-2024
file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.iea.nl/news-events/news/talis-2024
file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.uni-regensburg.de/forschung/falko/startseite/index.html
file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.uni-regensburg.de/forschung/falko/startseite/index.html
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• Lancierung eines Nationalen Forschungsprogramms (NFP). Fast 30 Jahre nach dem 
NFP 33 zur «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme» ist es dringend, wieder ein Natio-
nales Forschungsprogramm zur Bildung zu lancieren. Dieses soll empirische Er-kennt-
nisse liefern, um die Gestaltung und Weiterentwicklung des Bildungssystems und ins-
besondere der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz evidenzbasiert voran-
treiben zu können. 

• Beteiligung der Schweiz an internationalen Studien. Die Teilnahme an internationalen 
Studien ermöglicht es, die schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerbildung im internati-
onalen Vergleich zu verorten, sich global zu vernetzen und am internationalen Diskurs 
zur Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung teilzunehmen. Die Teil-
nahme an grossen Studien erweitert zudem die Forschungsexpertise in der Schweiz 
und dürfte sich auch stimulierend für die Untersuchung weiterer spezifischer Fragestel-
lungen auswirken. 

• Förderung empirischer Einzelstudien zu spezifischen Fragen der Lehrerinnen- und 
Lehrer-bildung. Neben den nationalen und internationalen Studien sollen weiterhin em-
pirische Einzelstudien gefördert und durchgeführt werden, die auf einer Mikroebene 
spezifische Fragestellungen aus dem komplexen Bedingungsgefüge der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung bearbeiten. Oftmals werden gerade in solchen Studien innovative 
Instrumente, Lernumgebungen oder Ausbildungsformate entwickelt, umgesetzt und 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit untersucht – häufig auch aus einer fachdidaktischen Per-
spektive. Notwendig ist hierfür eine solide Grundfinanzierung von Forschung und Ent-
wicklung, die es erlaubt, substanziell Drittmittel akquirieren zu können. 

• Hohe wissenschaftliche Qualität der Studien. Um verlässliche und empirisch belastbare 
Erkenntnisse zu erhalten, ist eine hohe wissenschaftliche Qualität der Forschungspro-
jekte Voraussetzung. Dazu gehört die Beachtung angemessener Forschungsdesigns 
unter Berücksichtigung multipler Datenquellen und Erhebungsmethoden. In Abhängig-
keit der zu untersuchenden Fragestellungen gilt es ein breites Spektrum an methodi-
schen Zugängen und Untersuchungsdesigns zu verwenden. Für die Weiterentwicklung 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung besonders bedeutsam erscheinen Interventionsstu-
dien, längsschnittliche Untersuchungsanlagen, Mixed-Methods-Designs sowie hinsicht-
lich des Praxistransfers auch Formen der partizipativen Forschung wie Design-Based 
Research (DBR). 

• Förderung des Wissenstransfers für eine evidenzbasierte Praxis. Wissenstransfer und 
Wissenschaftskommunikation bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und Anstrengung. 
Der Wissenstransfer von der empirischen Evidenz zur evidenzbasierten Praxis lässt 
sich über verschiedene Ansätze unterstützen, beispielsweise durch die Etablierung von 
Clearing Houses oder Wissenschafts-Praxis-Initiativen. Als ein aussichtsreicher Ansatz 
für die Förderung einer evidenzbasierten Praxis wird die dauerhafte strukturelle Vernet-
zung von Wissenschaft und Praxis gesehen. 

• Weiterentwicklung von Forschungsexpertise durch Vernetzung. Eine systematische 
und kontinuierliche Stärkung der Evidenzbasierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
und die Koordination grösserer Forschungsvorhaben können nur in institutionsüber-
greifenden und interdisziplinären Forschungsverbünden gelingen. Mit der Einrichtung 
solcher Forschungs-verbünde, z.B. im Rahmen eines NFP, liessen sich Forschungs-
strukturen und spezifische Forschungsexpertise aufbauen bzw. weiterentwickeln, wo-
mit generell die Attraktivität von Forschung an Pädagogischen Hochschulen in der 
Schweiz erhöht würde. 
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1. Ausgangslage, Auftrag und Zielsetzung des Berichts 

Die Kammer PH von swissuniversities hat in einem internen Arbeitspapier verschiedene 
«Massnahmen zur Umsetzung der Strategie 2021–2024 der Kammer PH» verabschiedet. 
Massnahme 15 (M15) nimmt die strategische Zielsetzung «Intensivierung der Forschung 
und Entwicklung zur Weiterentwicklung von Lehren und Lernen, von Bildung und Erziehung 
sowie des Bildungssystems» (Kammer PH, 2020, S. 8) auf und zielt auf die «Stärkung der 
Evidenzbasierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sowie die internationale Zusam-
menarbeit». Gemäss Auftrag vom 17. August 2021 der Kammer PH an die Kommission F&E 
sieht diese Massnahme die Erarbeitung eines Berichts und die Formulierung von Empfeh-
lungen für eine nationale Studie vor. 
 
Zur Erfüllung des Auftrags hat die Kommission F&E eine Arbeitsgruppe gebildet. Dieser Ar-
beitsgruppe gehören Christine Pauli (Universität Freiburg), Wassilis Kassis (PH FHNW) und 
Christian Brühwiler (PHSG) an. Die Arbeitsgruppe schlägt vor, dass zunächst der Bericht er-
stellt und darauf basierend in einem zweiten Schritt Empfehlungen für eine nationale Studie 
abgeleitet werden sollen. Um die Perspektive der französischsprachigen und italienischspra-
chigen Schweiz spezifisch einzubringen, wurde die Arbeitsgruppe von Nicole Durisch Gaut-
hier (HEP Vaud) und Giancarlo Gola (SUPSI) unterstützt. Am Bericht hat zudem Lena Hol-
lenstein (PHSG) mitgearbeitet. 
 
Übergreifendes Ziel des Berichts ist es, eine Bestandesaufnahme zur Evidenzbasierung der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorzunehmen und Forschungsdesiderate zu formulieren, 
aus denen anschliessend Empfehlungen für eine nationale Studie abgeleitet werden kön-
nen. Aufgrund dieser Zielsetzung geht der vorliegende Bericht nicht auf die zahlreichen em-
pirischen Einzelstudien ein, die auf einer Mikroebene wichtige Teilaspekte untersuchen und 
somit empirisch fundiertes Wissen für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung zur Verfügung 
stellen. Der Bericht leistet demzufolge keine systematische Zusammenstellung der empiri-
schen Evidenz, die für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung von Bedeutung ist, sondern fo-
kussiert auf grössere Forschungsvorhaben und -programme, welche die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung als System im Blick haben. 
 
Zu diesem Zweck wird zunächst in Kapitel 2 auf die Bedeutung der Evidenzbasierung in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung eingegangen. Dabei wird nach einer Begriffsklärung der 
Frage nachgegangen, welchen Beitrag die Evidenzbasierung zur Qualität und zur Weiterent-
wicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung leisten kann. Kapitel 3 gibt eine Übersicht über 
Forschungsansätze und methodische Zugänge zur Gewinnung von Evidenz zur Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung. Damit verbunden ist die Frage, welches Wissen über die Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung wie generiert werden kann. In Kapitel 4 und 5 werden nationale und 
internationale Studien zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorgestellt. Bei den Studien, die 
in der Schweiz durchgeführt wurden oder an denen die Schweiz beteiligt war, werden neben 
den Zielen und dem Studiendesign auch die wichtigsten empirischen Befunde für die 
Schweizer Lehrerinnen- und Lehrerbildung skizziert (Kapitel 4). Die Beschreibung ausge-
wählter internationaler Studien ohne Beteiligung der Schweiz (Kapitel 5) erfolgt dagegen 
ohne Zusammenfassung von Ergebnissen, sondern soll Einblicke in internationale Entwick-
lungen vermitteln, die mit Blick auf eine zukünftig verstärkte Evidenzbasierung in der 
Schweiz von Interesse sein können. Im bilanzierenden Kapitel 6 folgt eine zusammenfas-
sende Darstellung der im Bericht gewonnenen Einsichten und Erkenntnisse. Daraus werden 
Desiderate abgeleitet, um die Evidenzbasierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der 
Schweiz zu stärken. 
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2. Bedeutung der Evidenzbasierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

Die in der aktuellen Strategie der Kammer PH verlangte Stärkung der Evidenzbasierung in 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung orientiert sich an Forderungen, dass eine qualitätsvolle 
Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung nur dann gelingen könne, wenn sie 
sich an gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen orientiere (z.B. Gräsel, 2020). Eine 
stärkere Evidenzbasierung ist indes weder ein neuer Anspruch, noch lässt sie sich auf den 
schweizerischen Diskurs reduzieren. So bemängelte der deutsche Wissenschaftsrat (2001) 
bereits um die Jahrtausendwende, dass es zu wesentlichen Fragen der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung an empirischem Wissen fehle. In Deutschland wurde man mit der Initiierung 
grosser Programme wie die «Qualitätsoffensive Lehrerbildung» (BMBF, 2020) reagiert, um 
die Evidenzbasierung und die Qualität in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung voranzubrin-
gen. 
 
Die wachsende Bedeutung der Evidenzbasierung für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
lässt sich beispielhaft auch daran feststellen, dass der Diskurs zur Aus- und Weiterbildung 
von Lehrpersonen in der Zeitschrift «Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung» (BzL) in 
den letzten 40 Jahren zunehmend evidenzbasiert geführt wurde (Leutwyler et al., 2022). So 
nahm die Publikation von empirischen Studien in der BzL insbesondere in den letzten 20 
Jahren kontinuierlich zu. Neben den verbesserten forschungsmethodischen Möglichkeiten 
und infrastrukturellen Rahmenbedingungen dürfte auch die Gründung der Pädagogischen 
Hochschulen in der Schweiz mit dem Auftrag, Forschung & Entwicklung zu betreiben beige-
tragen haben, dass das Interesse der empirischen Bildungsforschung an der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung allgemein zugenommen hat (ebd.). 
 
Gräsel (2020) unterscheidet im Anschluss an Bromme et al. (2014) zwischen zwei haupt-
sächlichen Arten der Evidenzorientierung1 der Lehrerinnen- und Lehrerbildung: Zum einen 
die evidenzbasierte Steuerung des Bildungssystems, also «die Berücksichtigung wissen-
schaftlicher Ergebnisse für bildungspolitische Entscheidungen». So geht es beispielsweise 
darum, Entscheidungen über bestimmte curriculare Inhalte auf der Basis von Ergebnissen 
der Bildungsforschung zu treffen. Dieser Art von Evidenzbasierung stellt Gräsel (2020) die 
evidenzbasierte Praxis gegenüber, die für die Gestaltung der Lehrpersonenbildung wichtiger 
sei. Hier geht es darum, dass Lehrpersonen für ihre professionellen Entscheidungen ein-
schlägige wissenschaftliche Theorien und Befunde berücksichtigen. Der Bildungsforschung 
kommt in diesem Zusammenhang die Aufgabe zu, empirische Erkenntnisse zu lernwirksa-
mem Unterricht und Lehrpersonenhandeln zu generieren (Grossenbacher & Oggenfuss, 
2015). Deshalb sind auch die Ergebnisse der empirischen Unterrichtsqualitätsforschung 
grundsätzlich für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung relevant. Das Wissen der Lehrperso-
nen umfasst folglich nicht nur Wissen aus geteilten Erfahrungen (practice based knowledge) 
(Draelants & Revaz, 2022), sondern soll auch auf empirischen Erkenntnissen basieren. 
 
Beide Arten der Evidenzorientierung wirken zusammen: Forschungsergebnisse zu wirksa-
men Formen der Unterrichtsgestaltung und des Lehrpersonenhandelns legen die Frage 
nahe, über welches Wissen und Können Lehrpersonen verfügen müssen, um in diesem Sinn 
lernwirksam unterrichten zu können, und dies wiederum stellt eine Basis für wissenschaft-
lich gestützte Entscheidungen im Sinne der evidenzbasierten Steuerung des Bildungssys-
tems im Bereich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung dar, beispielsweise in Bezug auf die 
Festlegung von Kompetenzzielen und curricularen Inhalten, auf die Anzahl der Fächer, die 
zu studieren sind und für die eine Unterrichtsberechtigung erworben werden kann, auf die 
Festlegung von Zugangsvoraussetzungen im Hinblick auf das erforderliche Vorwissen der 
Studierenden oder auf den Umfang und die Art der Lerngelegenheiten (u.a. Studiendauer, 
Anzahl Module, Praxisbezug usw.). 
 

 
1 Gräsel bevorzugt die Bezeichnung «Evidenzorientierung» anstelle von Evidenzbasierung. 
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Im Spezifischen ist der Wunsch nach steuerbaren, vorteilhaften Ergebnissen, einer der 
wichtigen, aber bei weitem nicht der einzige Antrieb zur Stärkung der Evidenzbasierung in 
der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Aus sowohl wissenschaftlich wie auch ökologisch vali-
den Einsichten und einer dadurch optimierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung lassen sich 
längerfristig auch positive Effekte auf die Schüler:innen erhoffen (Reid, 2019). Es geht somit 
im Kern um erhoffte und gedachte (manchmal auch «erdachte») empirische Wirkungsketten 
von der Lehrerinnen- und Lehrerbildung hin zur Schulpraxis (Berry, 2005). Empirisch fun-
diertes Wissen über Lehrerinnen- und Lehrerbildung lässt sich dabei selbstverständlich so-
wohl über qualitative wie auch quantitative Zugänge gewinnen, Mixed-Methods-Designs ste-
hen dabei im besonderen Vorteil, stellen aber wegen ihrer Komplexität besondere Heraus-
forderungen an die Forschenden. 
 
Hierbei gilt es, nicht einzig von der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im Allgemeinen zu spre-
chen, sondern die unterschiedlichen, aber doch ineinandergreifenden Phasen, nämlich der 
Vorbildung, der Grundausbildung, der Berufseinführung sowie der Weiterbildung zu berück-
sichtigen und dabei möglicherweise verschiedene Evidenzen zu integrieren. Dabei gilt es zu 
berücksichtigen, dass der erwartete Nutzen aus der intensiven Auseinandersetzung mit Evi-
denzbasierung in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sich im Kontext der Anforderungen an 
eine Profession, nicht einzig einer Ausbildungsorganisation richtet. 
 
Folgen wir diesem langen und verständlich beständigen Wunsch nach der optimalen Steue-
rung und Adaptation der mehrfachen Phasen in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, stellen 
wir fest, dass empirisch gesehen sehr viele von der Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht 
steuerbare, zentrale Wirkungselemente die sogenannte Lehrpersonenpraxis und damit auch 
den ganz konkreten Unterricht massgeblich beeinflussen: Angefangen von bildungspoliti-
schen Vorgaben zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung selbst, hin zu Personenmerkmalen der 
angehenden Lehrpersonen (Klassen & Kim, 2019), den personalen, sozialen, kognitiven und 
fachlichen Merkmalen der angehenden Schüler:innen sowie der Schulpraxis selbst, die in 
zentraler Weise von der lokalen, regionalen wie auch nationalen Bildungspolitik gesteuert 
wird. 
 
Hierzu sei nachzutragen, dass trotz dessen ein erheblicher Gestaltungsfreiraum besteht, 
den sowohl die Lehrerinnen- und Lehrerbildung wie auch die Lehrpersonen und die Schulen 
selbst haben, positive Wirkungen zu erzielen (Gustems-Carnicer et al., 2019). Nur muss da-
bei die Rolle der Lehrpersonen realistisch eingeschätzt und eingebettet werden, damit keine 
überhöhten Erwartungen und damit einzig vorprogrammierte Enttäuschung erzeugt wird. Zu-
gleich darf nicht vergessen werden, dass wir in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht 
über die oben genannten – und übrigens alles andere als abschliessend formulierten – Mo-
derator- und Mediatorvariablen hin zu einem wirksamen Unterricht verfügen. Nichtsdestot-
rotz bedeuten diese dem Lehrpersonenberuf, der Profession, inhärenten Unsicherheiten, 
dass wir in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung die angehenden Lehrpersonen nicht primär 
mit einer «Trick- und Praxiskiste» ausrüsten können und sollen, da sie in der Schulpraxis 
quasi immerwährend reflektierend professionszentrierte (vorläufige) Antwortmuster einer un-
gewissen Zukunft hin zu einem wirksamen Unterricht erarbeiten werden müssen (Berry, 
2005). 
 
Die zurzeit in der Literatur formulierten, steuerbaren vier Wirksamkeitsfelder (Vorbildung, 
Grundausbildung, Berufseinführung und Weiterbildung) und damit auch vier Evidenzprü-
fungsfelder in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung können und sollen auf die Ungewissheits-
produktion eingehen und eine professionstheoretische Sicht einnehmen. Aus diesem Grund 
gilt es, z.B. die Wirkungen von Lehrerinnen- und Lehrerbildung nicht einzig in der Grundbil-
dung der tertiären Bildungsinstitution selbst zu etablieren, sondern sie als Performanz ins-
besondere in der Berufseinstiegsphase (Wang et al., 2008) sowie die Lehrpersonen laufend 
als in ihrer professionellen Handlungs- und Gestaltungskompetenz über Weiterbildung zu 
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stärken. Damit soll aufgezeigt werden, dass es bei der Evidenzbasierung in der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung bei weitem nicht einzig um empirische Untersuchungen zu direkt im 
Unterricht sichtbaren Ergebnissen oder der Kompetenzen der einzelnen Lehrpersonen ge-
hen kann und darf, da das Arbeiten in der Organisation Schule, die eine gesellschaftliche 
Institution darstellt, eine mehrdimensionale Realität darstellt, im Rahmen derer die Lehrper-
sonen eine entscheidende Mediatorvariable für den Lernerfolg der Schüler:innen darstellen 
(Fauth et al., 2019; Mayer, 2021). 
 
Dazu gilt es in einem ersten Schritt, die jeweilige Fachwissenschaft, die Fachdidaktik und 
die Erziehungswissenschaft als Grundpfeiler der Lehrerinnen- und Lehrerbildung so zu er-
fassen, dass nicht einzig der jeweilige Lernstand der Studierenden abgefragt wird, sondern 
ihre Kompetenzen, oder vielleicht noch besser, ihre Performanz. Im englischsprachigen Be-
reich nennt sich dies «Integrating content and pedagogy in teacher education» (Evens et al., 
2018). Wir stellen dabei fest, dass es für den Kompetenzerfolg von Schüler:innen eminent 
ist, angehende Lehrpersonen in allen drei genannten Wissensbereichen zu qualifizieren 
(Kleickmann et al., 2017). 
 
3. Forschungsansätze: Welches Wissen wird wie für die Entwicklung der Lehrerin-

nen- und Lehrerbildung generiert? 

Forschungsbeiträgen, die für die Evidenzbasierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung rele-
vant sind, liegt ein breites Spektrum an Designs und methodischen Zugängen zugrunde, je 
nachdem, welche Art oder Ebene der Evidenzorientierung fokussiert wird und welche Fra-
gen im Zentrum stehen. Die folgende Übersicht über methodische Zugänge gliedern wir an-
hand der unterschiedlichen Fragestellungen und Arten des Wissens, das generiert werden 
soll. Wir beginnen mit der allgemein gestellten Frage nach der Wirksamkeit von Lehrperso-
nenbildungssystemen, die v.a. (inter-)nationalen Vergleichsstudien zugrunde liegt. 
 
3.1. Welches Wissen (und Können) haben Lehrpersonen? Forschung zur Wirksamkeit 

der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung soll «stichhaltige Daten 
dazu liefern, ob Inhalte, Methoden und Prozesse (Effektivität) sowie das Verhältnis von Auf-
wand und Ertrag (Effizienz) die gesetzten Ziele, nämlich die Ausbildung guter Lehrerinnen 
und Lehrer, erreichen» (Hascher, 2014, S. 544). Eine zunehmend wichtige Rolle spielen da-
bei internationale und nationale Vergleichsstudien, welche die Kompetenzen der Absol-
vent:innen von Lehramtsstudiengängen nach Abschluss oder auch während ihrer Ausbil-
dung zu erfassen versuchen (vgl. Kapitel 4). Diese Untersuchungen basieren in der Regel 
auf Datenerhebungen bei repräsentativen Stichproben von Absolvent:innen der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung (z.T. ergänzt durch Erhebungen bei anderen Akteuren, z.B. Dozie-
renden, oder durch die systematische Erfassung struktureller Rahmenbedingungen, z.B. 
curriculare Vorgaben) im Sinne von Surveys (z.B. ). Zum Einsatz kommen dabei v.a. Befra-
gungen und Wissenstests. Bei internationalen Vergleichsstudien wurden die Stichproben 
und/oder die Datenerhebungen in einzelnen Ländern erweitert, indem z.B. weitere Perso-
nengruppen oder Themenbereiche einbezogen wurden, oder es wurden zusätzliche Mess-
zeitpunkte eingeführt, um Längsschnittdaten zu generieren.  
 
Insgesamt lässt sich seit der ersten, nationalen Studie in der Schweiz, die als Teilprojekt im 
Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms 33 zur «Wirksamkeit unserer Bildungssys-
teme» unter dem Titel «Wirksamkeit der Lehrpersonenbildungssysteme in der Schweiz» (O-
ser & Oelkers, 2001) in den 1990er-Jahren durchgeführt wurde, eine stete Weiterentwick-
lung der Datenerhebungsinstrumente in Richtung einer Kompetenzmessung feststellen. 
Diese zielt darauf ab, einerseits das professionelle Wissen durch standardisierte Tests ob-
jektiver zu messen und andererseits Kompetenzen möglichst handlungsnah und bezogen 
auf typische Situationen des professionellen Handelns zu erfassen. So beruhte die Studie 
von Oser und Oelkers noch auf Selbstauskünften zum Ausmass und der Qualität des 
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Erreichens sowie der wahrgenommenen Vermittlung der Lerninhalte in Bezug auf 88 vorde-
finierte «Standards der Lehrerbildung» (vgl. Beschreibung in Kapitel 4). Die Erhebung von 
Kompetenzen anhand von Selbsteinschätzungen der Befragten wurde jedoch in der Folge 
vielfach als wenig objektives Mass kritisiert. In späteren, auch international vergleichenden 
Untersuchungen wurde denn auch versucht, Kompetenzen objektiver und standardisierter 
zu erfassen, indem berufsrelevantes Wissen anhand von Wissenstests direkt gemessen 
wurde. 
 
Die theoretische Grundlage dazu lieferten Modelle professionellen Lehrpersonenwissens, 
die aus dem Versuch heraus entstanden waren, die für kompetentes Lehrpersonenhandeln 
erforderlichen Wissensbereiche zu systematisieren (was ebenfalls mindestens teilweise evi-
denzbasiert erfolgte, vgl. Kapitel 3.2). Als einflussreich erwies sich insbesondere die Syste-
matisierung von Shulman (1986), die von Baumert et al. (2011) aufgegriffen und weiterent-
wickelt wurde und sich im deutschen Sprachraum weitgehend als Kompetenzmodell durch-
gesetzt hat. Demnach setzt sich das für das Unterrichten im engeren Sinn relevante Wissen 
und Können aus den Bereichen fachliches Wissen (bezogen auf ein erteiltes Unterrichts-
fach), fachdidaktisches Wissen und (fachunspezifisches) pädagogisch-psychologisches Wis-
sen zusammen2 (Baumert & Kunter, 2011; Hofstetter & Schneuwly, 2007). Im französisch-
sprachigen Raum hat die Wissenstypologie von Shulman ebenfalls einen wichtigen Einfluss 
auf die Kategorisierung der für die Ausbildung von Lehrpersonen konstitutiven Wissensbe-
reiche gehabt. Vorgeschlagen wurde neben der Unterteilung von Fachwissen und fachdidak-
tischem Wissen auch eine Differenzierung zwischen Wissen über das Unterrichten, wie es 
etwa für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung bedeutsam ist, und konkretem berufsprakti-
schem Unterrichtswissen, das für Lehrpersonen zur Durchführung von gelingendem Unter-
richt wichtig ist (Hofstetter & Schneuwly, 2009). Neben dem professionellen Wissen und 
Können werden als weitere Aspekte der professionellen Kompetenz auch Überzeugungen 
und Werthaltungen, motivationale Orientierungen und Selbstregulationsfähigkeiten ange-
nommen. Als besonders einflussreich zur Untersuchung motivationaler Orientierungen von 
Lehrpersonen hat sich, u.a. auch in der französischsprachigen Schweiz, das theoretische 
Modell «Factors Influencing Teaching Choice» (FIT-Choice) erwiesen (D’Ascoli & Berger, 
2012). Die Ergebnisse zeigen die hohe Bedeutung intrinsischer und sozialer Motive bei der 
Entscheidung, Lehrperson zu werden. Die Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrpersonen 
wird als besonders bedeutsam für wirksames professionelles Handeln erachtet (Valls & Bon-
vin, 2015; Valls et al., 2020). In einer kulturübergreifenden Studie zwischen Italien und der 
Schweiz wurde ausserdem untersucht, wie sich die emotionale Intensität der Lehrpersonen 
und die soziale Unterstützung auf das Burnout-Syndrom auswirken (Fiorilli et al., 2015).  
 
Im Rahmen des Forschungsprogramms «COACTIV» wurde damit begonnen, die Relevanz 
der postulierten Kompetenzbereiche für erfolgreiches professionelles Handeln im Fach Ma-
thematik systematisch zu untersuchen, was für das Fachwissen (Mathematik) und das fach-
didaktische Wissen (Baumert et al., 2010) wie auch für einzelne Komponenten des pädago-
gisch-psychologischen Wissens (Voss et al., 2014) in ersten Untersuchungen gelang. Einen 
Schritt weiter ging in dieser Hinsicht die schweizerische Erweiterung der vergleichenden 
Studie TEDS-M: Hier wurde nicht nur das Fachwissen und fachdidaktische Wissen (mittels 
der in TEDS-M entwickelten Testinstrumente) gemessen, sondern zusätzlich das pädago-
gisch-psychologische Wissen kontextualisiert erfasst (vgl. 3.2) und im Hinblick auf Zusam-
menhänge mit Merkmalen der Unterrichtsqualität und der Schüler:innenleistung untersucht 
(Brühwiler et al., 2017; Hollenstein et al., in Vorbereitung; vgl. Kapitel 4.3 dieses Berichts). 
 
Das Kompetenzmodell von COACTIV (Baumert & Kunter, 2011) bzw. Shulman (1986) wurde 
hier kurz dargestellt, weil sich jüngere internationale Vergleichsstudien zur Wirksamkeit der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung – darunter auch jene mit Schweizer Beteiligung, die im 

 
2 Als weitere berufsrelevante Wissensbereiche werden Organisationswissen und Beratungswissen genannt. 
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Kapitel 4 dargestellt werden – auf diese Systematik der Kompetenzbereiche abstützen: Fo-
kussiert wurde (wiederum bezogen auf Mathematik) das Fachwissen, das fachdidaktische 
Wissen und das pädagogisch-psychologische Wissen von angehenden und bereits im Beruf 
stehenden Lehrpersonen zu verschiedenen Messzeitpunkten. Kennzeichnend für diese jün-
geren Vergleichsstudien ist, dass das Wissen in den verschiedenen Bereichen nicht mehr 
anhand von Selbsteinschätzungen, sondern direkt durch Testaufgaben erfasst wurde. Was 
für die Erfassung des Fachwissens angemessen scheint, greift allerdings für die fachdidakti-
sche und die pädagogisch-psychologische Kompetenz insofern zu kurz, als es beim Unter-
richten nicht nur auf (Theorie-)Wissen ankommt, das mit Wissenstests erhoben werden 
kann, sondern auf Handlungskompetenz, die mit Wissenstests allein nicht adäquat gemes-
sen werden kann. So wird angenommen, dass die Beziehung zwischen dem fachdidakti-
schen und pädagogisch-psychologischen Theoriewissen und dem kompetenten Handeln 
und Entscheiden im Unterricht eine Indirekte ist, vermittelt über Handlungswissen und situa-
tionsspezifische Fähigkeiten (Blömeke et al., 2022; Brühwiler & Hollenstein, 2021). Um dies 
zu berücksichtigen, werden in neueren Studien neben standardisierten Tests zur Erfassung 
des theoretischen Wissens zunehmend auch Instrumente eingesetzt, die eine kontextuali-
sierte Kompetenzmessung ermöglichen, i.d.R. mit Hilfe von Video- oder Textvignetten (Blö-
meke et al., 2015). Dabei werden den Befragten kurze Beschreibungen (oder Videoclips) ty-
pischer Unterrichtsituationen vorgelegt, mit der Aufforderung, die Situation wahrzunehmen, 
zu interpretieren und sich für eine Handlungsoption zu entscheiden (z.B. König & Kramer, 
2016). Neue Möglichkeiten zur kontextualisierten Kompetenzmessung könnten sich auch mit 
der Weiterentwicklung digitaler Medien eröffnen, z.B. mittels digitaler Simulationen (vgl. für 
eine Übersicht Brühwiler & Hollenstein, 2021). 
 
3.2. Welches Wissen (und Können) brauchen Lehrpersonen? Forschung zum Zusam-

menhang zwischen Lehrpersonenkompetenz und Unterrichtsqualität sowie Lern-
erfolg 

Empirische Evidenz zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen (Aspekten von) Lehrper-
sonenkompetenz, professionellem Lehrpersonenhandeln, Unterrichtsqualität und dem Lern-
erfolg der Schülerinnen und Schüler stellt eine Voraussetzung für die Forschung zur Wirk-
samkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung dar. Sie ermöglicht es, evidenzbasiert Kompe-
tenzen zu bestimmen, welche die Studierenden in der Ausbildung zur Lehrperson erwerben 
sollten. Typischerweise wird diese Frage anhand von Forschungsdesigns bearbeitet, die die 
Wirkungskette von professioneller Wissensbasis über das Lehrpersonenhandeln und die Un-
terrichtsqualität bis zu den Lernergebnissen der Schüler:innen mittels hierarchischer Pfad- 
oder Strukturgleichungsmodelle untersuchen. Um die einzelnen Glieder der Wirkungskette 
adäquat zu erfassen, sind in der Regel multiple Datenquellen und Erhebungsmethoden er-
forderlich: Neben der Erfassung der Lehrkompetenz durch Tests und Befragungen der Lehr-
personen (vgl. oben) erfolgt die Erfassung der Unterrichtsqualität und des Lehrpersonen-
handelns meistens anhand anderer Datenquellen, da sich Selbstauskünfte der Lehrperso-
nen in diesem Bereich als wenig geeignet erwiesen haben. Besser geeignet sind hier Schü-
ler:inneneinschätzungen, direkte oder videobasierte Unterrichtsbeobachtung oder Aufga-
benanalysen. Jede dieser Datenquellen weist spezifische Stärken und Schwächen auf, so 
dass in vielen Untersuchungen Datenerhebungsverfahren und Datenquellen im Sinne eines 
multimethodischen Designs kombiniert werden. Im Rahmen der COACTIV-Studie waren 
dies beispielsweise Analysen von Mathematikaufgaben, die für Leistungstests und Hausauf-
gaben eingesetzt worden waren, und Schüler:inneneinschätzungen von Merkmalen der Un-
terrichtsqualität (Baumert et al., 2010). Die Lernergebnisse werden anhand von Leistungs-
tests und ggf. ergänzenden Befragungen erfasst. Vor dem Hintergrund eines Angebots-Nut-
zungs-Modells von Bildungsqualität und Bildungswirkungen (z.B. Helmke, 2022) ist aller-
dings davon auszugehen, dass der Lernerfolg nicht allein von der Qualität des Lehrperso-
nenhandelns (also dem Lernangebot) abhängt, sondern auch davon, wie gut die Schüler:in-
nen dieses Angebot nutzen (können), und dies wiederum hängt auch von Merkmalen der 
Schüler:innen (z.B. Vorwissen, Motivation) ab (Fend, 1998, 2019). Deshalb sind 
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längsschnittliche Designs unter Berücksichtigung relevanter Schüler:innenmerkmale (und 
weiterer Einflussfaktoren) am besten geeignet, um valide Aussagen über den Zusammen-
hang von Lehrkompetenzen, dem Unterrichtshandeln bzw. der Unterrichtsqualität und den 
Lernfortschritten der Schüler:innen zu ermöglichen. 
 
Weiterentwicklungen dieses Forschungsansatzes sind in verschiedener Richtung zu be-
obachten. Zum einen wird versucht, direkte und indirekte Zusammenhänge in Bezug auf die 
Wirkungskette zwischen Komponenten des Lehrpersonenwissens, dessen Transformation in 
kompetentes Handeln und dem Lernerfolg der Schüler:innen noch differenzierter zu untersu-
chen, beispielsweise indem im oben erwähnten Sinn sowohl das theoretische Wissen als 
auch handlungsnähere, situationsspezifische Wissens- und Könnensformen (vgl. situations-
spezifische Fähigkeiten oben) erfasst und in Bezug auf die Prädiktion von Unterrichtsquali-
tät und/oder des Lernerfolgs getestet werden (z.B. Blömeke et al., 2022). Zum andern wird 
versucht, die Wissens- und Könnensbasis der Lehrpersonen im Sinne der verbreiteten Kom-
petenzmodelle (z.B. Baumert & Kunter, 2011) breiter und ganzheitlicher abzubilden, indem 
die weiteren im Modell postulierten Kompetenzaspekte (Überzeugungen, motivationale Ori-
entierungen, Selbstregulation) berücksichtigt werden. Unter dem Gesichtspunkt der «evi-
denzbasierten Praxis» (Gräsel, 2020; vgl. Kapitel 2) gehört dazu beispielsweise auch die 
Fähigkeit und Bereitschaft von (künftigen) Lehrpersonen, die im Kontext der Unterrichtsfor-
schung und Fachdidaktik laufend generierte empirische Evidenz zur Kenntnis zu nehmen 
und auf dieser Grundlage das eigene professionelle Handeln und Denken kontinuierlich zu 
reflektieren und weiterzuentwickeln. 
 
Ausgehend von der Annahme, dass erfolgreiches professionelles Handeln vermutlich auf ei-
nem Zusammenspiel verschiedener Kompetenzaspekte basiert, wird teilweise auch ver-
sucht, dieses Zusammenspiel im Sinne personenzentrierter Ansätze der Kompetenzmes-
sung abzubilden, beispielsweise durch die Ermittlung von Kompetenzprofilen (z.B. Holzber-
ger et al., 2021). 
 
3.3. Wie und unter welchen Bedingungen erwerben (künftige) Lehrpersonen professi-

onelles Wissen und Können? 
Fragen des Kompetenzerwerbs und dessen Förderung in der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen wurden teilweise auch in den (inter-)nationalen Vergleichsstudien berücksich-
tigt. So kann zum einen durch den Einbezug mehrerer Messzeitpunkte eine längsschnittliche 
Untersuchung der Kompetenzentwicklung ermöglicht werden, wie dies z.B. im Projekt WiL 
(Wirkungen der Lehrerausbildung auf professionelle Kompetenzen, Unterricht und Schüler-
leistung) der Fall war (Affolter et al., 2016; vgl. Kap. 4). Zum andern wurden teilweise bei 
den Befragungen auch Lerngelegenheiten in der Lehrpersonenbildung erfasst (Affolter et 
al., 2017). Fokussiert wird die Frage nach dem Kompetenzerwerb (und v.a. auch dessen 
wirksamer Förderung) besonders im Kontext von Interventionsstudien, die unterschiedliche 
Kursformate, Settings oder Werkzeuge für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen 
systematisch untersuchen. So existieren beispielsweise zahlreiche Studien, die verschie-
dene Formen des Einsatzes von Unterrichtsvideos oder anderen digitalen Medien für die 
Aus- oder Weiterbildung systematisch untersucht haben (für den französischsprechenden 
Raum siehe Ria, 2015). Dabei werden v.a. (quasi-)experimentelle Forschungsdesigns ein-
gesetzt. Diese werden teilweise im Sinne von Mixed-Methods-Designs durch Fallstudien er-
gänzt, um individuelle Verläufe der Kompetenzentwicklung sichtbar zu machen. Auch wenn 
die Generalisierbarkeit der Ergebnisse solcher Fallstudien eingeschränkt ist, können sie 
doch dazu beitragen, kritische Faktoren der eingesetzten Lernumgebungen zu identifizieren, 
die in weiteren Interventionen berücksichtigt werden können. Eine zunehmend wichtige 
Rolle, insbesondere, aber nicht nur im Kontext der fachdidaktischen Forschung, spielt «De-
sign-Based-Research» (Malmberg, 2020; Sanchez & Monod-Ansaldi, 2015; Svihla, 2014), 
im deutschen Sprachraum teilweise auch als (fachdidaktische) Entwicklungsforschung be-
zeichnet (z.B. Prediger & Link, 2012). Im Rahmen solcher Studien werden – oft in enger 
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Zusammenarbeit zwischen Forschenden und Praktiker:innen im Schulkontext – innovative 
Lehr-Lern-Designs ([fach-]didaktische Konzepte, Lernumgebungen, Lernwerkzeuge) entwi-
ckelt, die im Rahmen wiederholter Design-Experimente empirisch überprüft und jeweils auf-
grund der Ergebnisse weiterentwickelt («Re-Design») werden, bis sie (meistens nach meh-
reren Zyklen des Re-Designs) als lernwirksames Format der Praxis zur Verfügung gestellt 
werden können. Im französischsprachigen Raum wird Design-based-Research neben der 
Aktionsforschung, der kollaborativen Forschung und dem kooperativen didaktischen Ingeni-
eurwesen als eine Art der partizipativen Forschung angesehen (Roy, 2021). 
 
Die Entwicklung der professionellen Kompetenz vollzieht sich indessen nicht einzig im Kon-
text formaler Lernangebote der Aus- und Weiterbildung, sondern ebenso durch vielfältige, 
mehr oder weniger lernförderliche Erfahrungen beim professionellen Handeln im Schul- und 
Unterrichtskontext. Empirische Evidenz zu Fragen des Berufseinstiegs (teilweise auch im 
Zusammenhang mit Merkmalen der Ausbildung) sowie zur (längerfristigen) Berufsbiografie 
wird oftmals im Rahmen von Mixed-Methods-Designs erzeugt (Keller-Schneider et al., 2019; 
Malet et al., 2021). 
 
3.4. Forschungssynthesen 
Empirische Forschungsprojekte, sowohl zum Zusammenhang zwischen (Aspekten von) pro-
fessioneller Kompetenz, dem Unterrichtshandeln und Schüler:innenlernen als auch zu Er-
werb und Förderung professioneller Kompetenz im Kontext der Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen, können sich – als notwendige Konsequenz der für qualitativ hochwertige em-
pirische Forschung erforderlichen Komplexitätsreduktion – jeweils nur auf stark einge-
schränkte Zielvariablen, Kontexte, Stichproben bzw. Adressat:innen, Treatments usw. bezie-
hen. Deshalb sind systematische Forschungssynthesen und Meta-Analysen wichtig, welche 
die verfügbare Evidenz bündeln, verfügbar machen und Forschungslücken identifizieren. 
Solche Synthesen neueren Datums liegen beispielsweise zu einzelnen Aus- und Weiterbil-
dungsmassnahmen vor, wie z.B. zu videobasiertem Coaching (van der Linden et al., 2021), 
zur Förderung von Analysekompetenz (noticing) in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
(Amador et al., 2021) oder zu Merkmalen wirksamer Lehrerinnen- und Lehrerfortbildungen 
(Lipowsky & Rzejak, 2021; Popova et al., 2021), um nur einige Beispiele zu nennen. 
 
3.5. Fazit 
Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich die empirische Forschung im Bereich der Schwei-
zer Lehrerinnen- und Lehrerbildung in den letzten Jahren v.a. auf die in Kapitel 3.2 und 3.3 
beschriebenen Fragestellungen konzentriert hat. So liegen verschiedene Einzelstudien zu 
Zusammenhängen zwischen einzelnen Aspekten der professionellen Kompetenz von Lehr-
personen einerseits und Unterrichtshandeln, -qualität und -wirkungen (Lernen der Schü-
ler:innen) andererseits vor. Vor allem zur Wirksamkeit bestimmter Aus- und Weiterbildungs-
formate und -massnahmen im Hinblick auf den Aufbau und die Weiterentwicklung von As-
pekten der professionellen Kompetenz wurden in den letzten Jahren zahlreiche Einzelstu-
dien publiziert. Auf die vielfältigen Ergebnisse in beiden Bereichen können wir in diesem Be-
richt inhaltlich nicht eingehen. Demgegenüber wurden in den letzten Jahren nur wenige 
grössere empirische Untersuchungen durchgeführt, welche die Wirksamkeit und Wirkungen 
der schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung systematisch in einer nationalen oder 
internationalen Perspektive in den Blick nehmen. Auf solche Forschungsstudien konzentriert 
sich der Überblick in den folgenden Kapiteln 4 und 5. 
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4. Nationale und internationale Studien zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit Teil-
nahme der Schweiz 

Im folgenden Abschnitt liegt der Fokus auf nationalen und internationalen Vergleichsstudien, 
die evidenzbasierte Erkenntnisse zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung hervorbrachten und 
den Diskurs zur Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung mit Blick auf die Sys-
temebene anregten. Es werden die Studien herangezogen, die entweder national durchge-
führt wurden oder internationale Studien, an denen die Schweiz teilgenommen hat. Die bis-
her einzige nationale Vergleichsstudie wurde im Rahmen des NFP 33 «Wirksamkeit unserer 
Bildungssysteme» als Teilprojekt unter dem Titel «Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme 
in der Schweiz» (Oser & Oelkers, 2001) durchgeführt. Zu erwähnen ist zudem die Studie 
«Inserch» (www.inserch.ch), die in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz den 
Übergang vom Studienabschluss in den Berufseinstieg untersucht (z.B. Rey et al., 2022). In 
Bezug auf internationale Vergleichsstudien hat sich die Schweiz an zwei Studien beteiligt, 
nämlich an der (1) Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M; 
Tatto et al., 2012) sowie an der trinationalen Studie (2) Entwicklung berufsspezifischer Moti-
vation und pädagogischen Wissens in der Lehrpersonenausbildung (EMW; Klemenz et al., 
2014). TEDS-M und EMW erfassen professionelle Kompetenzen von Lehrpersonen mit stan-
dardisierten Messverfahren. 
 
In diesem Kapitel werden aus den genannten Studien die Ziele, die Untersuchungsanlage 
sowie wesentliche empirische Befunde für die schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung vorgestellt. 
 
4.1. Teilprojekt des NFP 33 zur «Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme in der 

Schweiz» 
Die erste nationale Vergleichsstudie zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
erfolgte im Rahmen des in den 1990-er Jahren durchgeführten Nationalen Forschungspro-
gramms (NFP 33) zur «Wirksamkeit unserer Bildungssysteme». Im Teilprojekt des NFP 33 
zur «Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme in der Schweiz» wurde die Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung der Schweiz erstmals selbst zum Gegenstand empirischer Forschung. Im 
Rahmen des NFP 33 wurden mittels Selbsteinschätzungen durch Studierende am Ende der 
Ausbildung, Lehrpersonen im ersten Berufsjahr und Ausbildenden u.a. Standards in der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung (Theorie, Empirie, Qualität, Praxisrelevanz; Oser 1997) em-
pirisch überprüft. Die Studie bezog dabei verschiedene Studiengänge sowohl der Kindergar-
ten- und Primarstufe als auch der Sekundarstufe I und II mit ein. Die damaligen Ergebnisse, 
die auf Daten vor der Tertiarisierung der schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
beruhten, zeichneten ein eher «düsteres Bild» der Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Die er-
fassten Standards der Lehrerinnen- und Lehrerbildung seien insgesamt bei den Studieren-
den und Lehrpersonen schwach ausgebildet. Ein problematisches Ergebnis zeigte sich in 
der seminaristischen Ausbildung: Rund ein Drittel der Befragten stiegen nach der Ausbil-
dung nicht in den Beruf ein. Dies scheint sich mit der Tertiarisierung der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung insofern geändert zu haben, als auf der Primarstufe mehr als 85% und auf der 
Sekundarstufe I mehr als 90% in den Beruf einsteigen und eine Unterrichtstätigkeit aufneh-
men (SKBF, 2023, S. 309). Andere Ergebnisse aus dem NFP 33 waren durchaus auch posi-
tiv zu werten. So ergab sich, dass ein positives Ausbildungsklima herrsche und die Ausbil-
denden ein hohes Engagement zeigen. 
 
Der Fokus lag im Rahmen des NFP 33 auf den (künftigen) Lehrpersonen sowie den Ausbil-
denden. Die Studie lieferte wichtige Erkenntnisse zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung und 
das erste Berufsjahr, zeigte jedoch auch Desiderate auf. Kritisiert wurde an der Studie bei-
spielsweise, dass Kompetenzen bzw. die Standards der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
aufgrund von Selbsteinschätzungen erfasst wurden. Das Desiderat, Kompetenzen mittels 
objektiver und standardisierter Tests zu messen, wurde rund 10 Jahre später aufgegriffen. 

file://swissuniversities.swissuniversities.ch/store/3_Kammern/31_Kammer_PH/311_Gremien/311.3_Kommissionen/311.303_K-FE/2023/Bericht%20Evidenzbasierung/www.inserch.ch
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Ausschlaggebend hierzu war die Teilnahme an der internationalen Vergleichsstudie TEDS-
M (Teacher Education and Development Study: Learning to Teach Mathematics). 
 
4.2. TEDS-M (Teacher Education and Development Study: Learning to Teach Mathe-

matics) 
TEDS-M war die erste gross angelegte internationale Vergleichsstudie, die das professio-
nelle Wissen von Lehrpersonen standardisiert erfasste (Tatto et al., 2012), wobei künftige 
Lehrpersonen am Ende des Studiums untersucht wurden. An TEDS-M nahmen 17 Länder 
teil, darunter auch die (Deutsch-)Schweiz. TEDS-M zielte darauf ab, Aussagen darüber zu 
machen, wie gut angehende Lehrpersonen im Fachbereich Mathematik auf ihre Berufstätig-
keit vorbereitet sind. Um einen solchen internationalen Vergleich zur Wirksamkeit von Leh-
rerinnen- und Lehrerausbildungen vorzunehmen, war es notwendig, den Fokus auf ein spe-
zifisches Unterrichtsfach (bei TEDS-M das Fach Mathematik) zu richten, weil die fachlichen 
Strukturen, Ziele und Inhalte relativ ähnlich und deshalb – etwa verglichen mit anderen 
Fachbereichen wie Sprachen oder Geschichte, die stärker national geprägt sein dürften – 
auch besser international vergleichbar sind. Die bereits früher durchgeführten Studien zur 
Messung mathematischer Kompetenzen von Schüler:innen (z.B. PISA oder TIMSS) lieferten 
zudem eine zentrale Grundlage für die Untersuchungsanlage von TEDS-M. 
 
In einer Ergebnisübersicht zu TEDS-M berichteten Biedermann und Oser (2011), dass die 
künftigen Lehrpersonen in der Deutschschweiz im Ländervergleich über hohes mathemati-
sches und mathematikdidaktisches Wissen verfügen (s. auch Oser et al., 2015). Dies zeigte 
sich sowohl auf der Primarstufe als auch auf der Sekundarstufe I trotz einer geringeren Aus-
bildungszeit und weniger Spezialisierungen im Vergleich zu anderen Ländern. Zudem wur-
den vergleichsweise geringe Leistungsunterschiede zwischen den Absolvierenden festge-
stellt, insbesondere der Anteil an Leistungsschwachen fiel gering aus (Oser et al., 2015; 
Tatto et al., 2012). Neben diesen Stärken wurden mit der Teilnahme an TEDS-M aber auch 
Schwächen in der Ausbildung deutlich. Zum Beispiel hatten die Studierenden in wichtigen 
Bereichen nur wenig Lerngelegenheiten, wie beispielsweise beim Umgang mit Heterogeni-
tät, oder es gab grosse Unterschiede zwischen den Pädagogischen Hochschulen. Weiter 
zeigte sich, dass in der (Deutsch-)Schweiz die Studierenden nur wenig eigenverantwortliche 
Praxiszeit hatten (Krattenmacher & Steinmann, 2015). Inwieweit die damals benannten 
Schwächen bis heute weiterhin gelten oder (z.B. durch curriculare Reformen) behoben wer-
den konnten, lässt sich nicht empirisch fundiert beantworten. 
 
4.3. Nationale Zusatzerhebungen im Anschluss an TEDS-M 
Mit der Teilnahme an TEDS-M liess sich die schweizerische Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
erstmals in einem grossen internationalen Vergleich verorten. Darüber hinaus wirkte die 
Studie aber auch stimulierend, um weitere spezifische Fragestellungen zu untersuchen. 
 
So wurde in der Schweiz eine Ergänzungsstudie durchgeführt, bei der mit einer zusätzlichen 
Erhebung bei Studienbeginn die Frage untersucht wurde, inwieweit der Kompetenzstand am 
Ende des Studiums auf das Studium oder die Vorbildung zurückzuführen ist. Dieser 2012 
durchgeführte Quasi-Längsschnitt zeigte auf, dass bei angehenden Primarlehrpersonen kein 
signifikanter Unterschied im Mathematikwissen zwischen den Studierenden bei Studienbe-
ginn und Studienende besteht (Affolter et al., 2016; Brühwiler et al., 2015). Das im internati-
onalen Vergleich positive Ergebnis der künftigen Primarlehrpersonen am Ende des Studi-
ums ist demzufolge mehrheitlich auf die fachlich gute Vorbildung in der Mathematik zurück-
zuführen. Während des Studiums gibt es, aufgrund der kurzen Studiendauer sowie der Aus-
bildung zu Generalist:innen, kaum Lerngelegenheiten in Bezug auf das Mathematikwissen. 
Hingegen zeigte sich bei den künftigen Primarlehrpersonen ein signifikanter Unterschied be-
züglich des mathematikdidaktischen Wissens zwischen den Erstsemestrigen und den Absol-
vierenden bei Ausbildungsende. Bei Studierenden für die Sekundarstufe I fiel der Unter-
schied deutlicher aus. Sowohl im Mathematikwissen als auch im mathematikdidaktischen 
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Wissen erreichten die Studierenden im letzten Semester signifikant höhere Leistungen als 
die Erstsemestrigen. 
 
Es besteht die Erwartung an die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, dass sie professionelle 
Kompetenzen ausbildet, die einen positiven Zusammenhang mit der Unterrichtsqualität und 
der Schülerinnen- und Schülerleistung zeigen (Schwippert, 2015). Mit der oben beschriebe-
nen Zusatzstudie bleibt allerdings die Frage nach der Wirkung des professionellen Wissens 
von Lehrpersonen auf ihr Handeln im Unterricht und auf die Schüler:innen weiterhin unge-
klärt. Die vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Längsschnittstudie «Wirkungen 
der Lehrerausbildung auf professionelle Kompetenzen, Unterricht und Schülerleistung» 
(WiL) widmete sich diesem Desiderat. Ziel der Studie war es, Fragen zur Bedeutung des 
fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen und erziehungswissenschaftlichen Wissens für die 
Qualität des Unterrichts weiter zu klären. Personen, die im Rahmen der Schweizer TEDS-M 
Zusatzstudie als Studienanfängerinnen und -anfänger teilgenommen hatten, wurden am 
Ende des Studiums sowie in ihrem dritten Berufsjahr mit den Erhebungsinstrumenten aus 
TEDS-M erneut getestet. Die Ergebnisse bestätigten in dieser längsschnittlichen Untersu-
chung in Bezug auf die Wissensentwicklung, dass sich auf der Primarstufe während des 
Studiums ein signifikanter Zuwachs im mathematikdidaktischen Wissen abzeichnete und im 
Berufseinstieg das Wissen in Bezug auf die Mathematikdidaktik bis ins dritte Berufsjahr kon-
stant blieb. Im Mathematikwissen zeigte sich sowohl während des Studiums sowie bis ins 
dritte Berufsjahr keine signifikante Veränderung. Auf der Sekundarstufe I ergaben sich so-
wohl für das Mathematikwissen als auch für das mathematikdidaktische Wissen signifikante 
Leistungszuwächse während des Studiums. Im dritten Berufsjahr waren das Mathematikwis-
sen und das mathematikdidaktische Wissen weiterhin signifikant höher im Vergleich zum 
Berufseinstieg, veränderte sich aber nicht statistisch bedeutsam im Vergleich zum Stu-
dienende (Brühwiler et al., in Vorbereitung). Sowohl das Mathematikwissen als auch das 
mathematikdidaktische Wissen am Ende des Studiums stellen sich als signifikante Prä-
diktoren für die Mathematikleistung der Schülerinnen und Schüler heraus. Das mittels Text-
vignetten kontextualisiert erfasste pädagogisch-psychologische Handlungswissen erwies 
sich als ein signifikanter Prädiktor sowohl für die Unterrichtsqualität als auch für die Schü-
ler:innenleistung im Fach Mathematik (Brühwiler et al., 2017; Hollenstein et al., in Vorberei-
tung). 
 
4.4. EMW (Entwicklung von berufsspezifischer Motivation und pädagogischem Wis-

sen in der Lehrerausbildung) 
Die internationale Vergleichsstudie EMW zielte darauf ab, um einem Mangel an Längs-
schnittuntersuchungen zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung entgegenzuwir-
ken (König & Klemenz, 2015; König & Rothland, 2015). Aufgrund der Reformen in der Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung sowie nötiger Massnahmen zur Sicherung ihrer Qualität wurde 
der Ruf nach Studien laut, die über den Einfluss institutionell variierender Lerngelegenheiten 
auf den Erwerb berufsrelevanten Wissens und die Entwicklung ausbildungsrelevanter, be-
rufsspezifischer Motivationen von angehenden Lehrkräften informieren. Ziel der international 
vergleichenden Längsschnittstudie EMW war deshalb die Untersuchung der berufsspezifi-
schen Motivation und des pädagogischen Wissens angehender Lehrkräfte in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz. Erhoben wurden dazu die Studien- und Berufswahlmotive 
(anhand der internationalen FIT-Choice-Skalen), die selbstwahrgenommene Lehrbefähigung 
sowie pädagogische Erfahrungen. Insgesamt zeigten sich zwischen den drei Ländern ähnli-
che Ausprägungen hinsichtlich Berufswahlmotiven und Überzeugungen. Als zentral für die 
intrinsische Motivation erwiesen sich die Erziehungserfahrungen der angehenden Lehrper-
sonen. Die Art der Ausbildung beeinflusste die Motivation. So liess sich feststellen, dass 
schulpraktische Lerngelegenheiten die intrinsische Motivation der Studierenden fördern. In 
Ausbildungskontexten mit viel Schulpraxis während der universitären Ausbildung, wie in der 
Schweiz oder in Österreich, sind intrinsische Motive und die selbstwahrgenommene Lehrbe-
fähigung stärker ausgeprägt als in einer eher theoretisch-formalen Ausbildung mit wenig 
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Schulpraxis wie in Deutschland. Weiter konnte nachgewiesen werden, dass die motivatio-
nale Verfasstheit der Studierenden, deren Professionalisierungsprozess und der Erwerb pä-
dagogischen Wissens zusammenhängen. Intrinsisch motivierte Studierende erwerben im 
Verlauf der Ausbildung in höherem Mass pädagogisches Wissen. 
 
5. Ein Blick über die Grenzen: Studien zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehr-

erbildung ohne Teilnahme der Schweiz 

In diesem Kapitel wird beispielhaft eine Auswahl an Studien zur Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung ohne Teilnahme der Schweiz vorgestellt, um exemplarisch internationale Entwicklun-
gen aufzuzeigen. Dabei werden nicht die Forschungsergebnisse berichtet und es geht auch 
nicht um eine vollständige Übersicht zu wichtigen Studien, sondern es sollen Studien mit un-
terschiedlichen Zielsetzungen, Konzeptionen und Forschungsdesigns vorgestellt werden, 
die mit Blick auf eine weitere Stärkung der Evidenzbasierung der Lehrerinnen -und Lehrer-
bildung in der Schweiz von Interesse sein können. 
 
5.1. TALIS (Teaching and Learning International Survey) 
TALIS (Teaching and Learning International Survey; www.iea.nl/news-events/news/talis-
2024 ist eine internationale Vergleichsstudie bei Lehrpersonen und Schulleitungen, an der in 
den Jahren 2008, 2013 und 2018 zwischen 24 und 48 Länder teilgenommen haben. Die 
Schweiz hat sich bis anhin nicht an TALIS beteiligt. Mit den ersten beiden TALIS‑Erhe-
bungszyklen aus den Jahren 2008 und 2013 wurden die Rahmenbedingungen und das Ar-
beitsleben von Lehrpersonen und Schulleitungen an Schulen untersucht. Die Erhebung der 
Lehrpersonen fokussierte auf das schulische Umfeld und interessierte sich für die Art und 
Weise, wie unter Kolleg:innen Feedback gegeben wird bis hin zu Unterrichtsmethoden und 
der Teilnahme an kontinuierlicher beruflicher Weiterbildung. In der Befragung der Schullei-
tungen wurden Themen angesprochen, wie z.B. ihre Rolle bei der Umsetzung der Bildungs-
politik in Schulen, ihre Sorgen über die Ressourcenausstattung der Schulen und ihre eigene 
berufliche Entwicklung und Fortbildung. Im dritten Durchgang von TALIS 2018 ging es um 
die Professionalität des Lehrpersonenberufs sowie die Frage, inwieweit Lehrpersonen ihren 
Beruf als eine Tätigkeit betrachten, die attraktive Karriereperspektiven bietet. Die Professio-
nalität im Lehrberuf wurde in TALIS 2018 anhand von fünf Kriterien analysiert: Unterrichtsre-
levante Kenntnisse und Kompetenzen, Prestige des Berufs in der öffentlichen Wahrneh-
mung, Aufstiegsmöglichkeiten, Kultur der Zusammenarbeit unter Lehrpersonen sowie Grad 
der fachlichen Verantwortung und Selbständigkeit von Lehrpersonen und Schulleitungen 
(OECD, 2019). 
 
TALIS 2024 ergänzt die Befragung mit objektiven und international vergleichbaren Testin-
strumenten zur Erfassung pädagogischen Wissens von Lehrpersonen. Da eine solche Mes-
sung in den bisherigen Erhebungszyklen von TALIS fehlten, wurde das für die teilnehmen-
den Länder optionale Modul Teacher Knowledge Survey (TKS) entwickelt und 2016 im Rah-
men der ITEL-Studie (Innovative Teaching for Effective Learning) pilotiert (Sonmark et al., 
2017). Damit wird auch im Rahmen von TALIS eine Entwicklung eines Survey von der 
Selbsteinschätzung hin zu (ergänzenden) standardisierten Kompetenzmessungen vollzo-
gen. 
 
5.2. PaLea (Panel-Studie zur Entwicklung professioneller Kompetenzen angehender 

Lehrkräfte) 
PaLea (Panel zum Lehramtsstudium; www.palea.uni-kiel.de) fokussiert auf die Entwicklung 
professioneller Kompetenzen angehender Lehrpersonen in der ersten und zweiten Phase 
ihrer Ausbildung. Es werden die professionsbezogenen Entwicklungen angehender Lehrper-
sonen unter dem Einfluss differenzieller Studienstrukturen und individueller Merkmale unter-
sucht. Damit richtet sich PaLea auf (ausbildungsbedingte) Veränderungen professioneller 
Kompetenzen wie motivationale Orientierungen, Überzeugungen und Werthaltungen sowie 
überfachliche Kompetenzen wie beispielsweise Beanspruchungs- oder 
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Kooperationserleben. Das professionelle Wissen wurde bei PaLea distal über Noten, Prü-
fungs- und Studienleistungen erhoben. Des Weiteren wurden neben soziodemographischen 
Merkmalen die Nutzung von Lerngelegenheiten sowie Lernvoraussetzungen erfasst (Kauper 
et al., 2023). 
 
5.3. EvaPaed (Evaluierung und Weiterentwicklung der PädagogInnenbildung NEU in 

Österreich) 
In Österreich wurde ab 2013 mit der «PädagogInnenbildung NEU» für Lehrpersonen der Pri-
marstufe, der Sekundarstufe Allgemeinbildung und der Berufsbildung eine umfassende Re-
form der Lehrerinnen- und Lehrerbildung durchgeführt. Neue Elemente der «PädagogInnen-
bildung NEU» umfassten einen achtsemestrigen Bachelorstudiengang, eine verstärkte Kom-
petenzorientierung sowie eine wissenschafts- und professionsorientierte Ausbildung. Die 
Umsetzung der «PädagogInnenbildung NEU» wurde anschliessend einer wissenschaftlichen 
Evaluierung unterzogen mit dem übergreifenden Ziel, Steuerungswissen für die Bildungspo-
litik zu generieren und Anhaltspunkte für eine evidenzbasierte Weiterentwicklung und Opti-
mierung der österreichischen Pädagog:innenbildung zu liefern (Flick-Holtsch et al., 2023). 
Dabei sollte die Studie aufzeigen, wie das Studium hinsichtlich der Entwicklung zentraler 
Kompetenzprofile (angehender) Lehrpersonen eingeschätzt wird, aber auch wie sich bei den 
Berufseinsteigenden die Arbeits- und Unterstützungssituation an den Schulen darstellt. 
 
In Anlehnung an ein Angebots-Nutzungsmodell wurden zusätzlich zu den Lehramtsstudie-
renden auch Junglehrpersonen und ihre Schüler:innen untersucht. Die online durchgeführte 
Studie fokussierte auf die fünf zentralen Kompetenzbereiche der «PädagogInnenbildung 
NEU»: (1) Allgemeine pädagogische Kompetenz, (2) Diversitäts- und Genderkompetenz, (3) 
Professionsverständnis, (4) fachliche und didaktische Kompetenz sowie (5) soziale Kompe-
tenz. Die Kompetenzen in diesen Bereichen wurden mittels Selbsteinschätzungen erfasst. 
Zusätzlich wurden die untersuchten (angehenden) Lehrpersonen in ihrem pädagogisch-psy-
chologischen Handlungswissen getestet. 
 
Aus den Evaluierungsergebnissen wurden fünf Handlungsfelder für die Weiterentwicklung 
der Pädagog:innenbildung in Österreich abgeleitet (Flick-Holtsch et al., 2023): (1) Positive 
Aspekte der Evaluierung identifizieren und reflektieren, (2) Choreografie der Inhalte für das 
Studium und den Berufseinstieg in den Curricula prüfen und weiterentwickeln, (3) in den 
Curricula Verbindungen zwischen wissenschaftsbezogenen und praxisbezogenen Ausbil-
dungsteilen herstellen, (4) Junglehrpersonen in kooperativen Räumen zwischen Hochschule 
und Berufspraxis fördern sowie (5) Aufgaben und Kompetenzprofile der Ausbildenden in der 
Pädagog:innenbildung beschreiben. 
 
5.4. Falko (Fachspezifische Lehrerkompetenzen: Konzeption von Professionswis-

senstests in den Fächern Deutsch, Englisch, Latein, Physik, Musik, Evangelische 
Religion und Pädagogik) 

FALKO (www.uni-regensburg.de/forschung/falko/startseite/index.html) ist ein Verbundpro-
jekt einer interdisziplinären Forschungsgruppe mit dem Forschungsanliegen, die aus COAC-
TIV gewonnenen Befunde in Bezug auf das Modell professioneller Kompetenzen von Mathe-
matiklehrpersonen auf andere Unterrichtsfächer zu übertragen (Krauss et al., 2017). Dabei 
standen zunächst die domänenspezifische Konzeption und Operationalisierung von Fach-
wissen und fachdidaktischem Wissen in den einzelnen Fachbereichen (Deutsch, Englisch, 
Latein, Physik, Musik, Evangelische Religion und Pädagogik) im Vordergrund. Diese Kon-
zeption bildet die Grundlage für die Entwicklung und Validierung von fachspezifischen Pro-
fessionswissenstests, die mit flexibel einsetzbaren Vignetten zur Messung von fachunab-
hängigem pädagogischem Wissen ergänzt werden können. 
 
Die weiterführende Studie FALKO-PV fokussiert die prädiktive Validität der Messinstru-
mente. Dabei wird z.B. der Frage nachgegangen, wie das domänenspezifische 
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Professionswissen von Lehrkräften mit generischen wie auch fachspezifischen Aspekten 
von Unterrichtsqualität und dem schülerseitigen Lernerfolg zusammenhängt. Somit zielt 
FALKO-PV auf die empirische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen dem professio-
nellen Wissen von Lehrpersonen, der Unterrichtsqualität und den Schüler:innenleistungen. 
In fünf der beteiligten Fächer wird dies erstmalig geprüft. Die Kernfragestellungen umfassen 
fachbezogene, inter- und transdisziplinäre Aspekte. Der gemeinsame theoretische Rahmen 
und das einheitliche Studiendesign ermöglichen fachspezifische Betrachtungen, interdiszip-
linäre Vergleiche und transdisziplinäre Verallgemeinerungen. 
 
5.5. Wissenstransfer für eine evidenzbasierte Bildungspraxis 
Die oben beschriebenen, gross angelegten Studien haben das übergeordnete Ziel, Wissen 
zur Verbesserung der Qualität der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sowie des Unterrichts zu 
generieren. Um im Sinne von Gräsel (2020) das Ziel einer evidenzbasierten Praxis zu errei-
chen, müsste eine höhere Evidenzorientierung auch im beruflichen Handeln von Schulleitun-
gen und Lehrpersonen sichtbar werden. Diese müssten folglich ihre professionellen Ent-
scheidungen auf einschlägige wissenschaftliche Theorien und evidenzbasierte Befunde ab-
stützen. 
 
Ein Ansatz, um das Ziel einer evidenzbasierten Praxis zu unterstützen, wird in einer nach-
haltigen Vernetzung von Wissenschaft und Praxis gesehen. So wurden beispielsweise in 
Deutschland verschiedene Clearing Houses und Wissenschafts-Praxis-Initiativen aufgebaut, 
die an der Schnittstelle zwischen Bildungsforschung, Bildungsadministration und professio-
neller Praxis wirken (FACE, 2023; Seidel et al., 2017). 
 
Ein Blick nach Skandinavien zeigt, wie eine nachhaltige Vernetzung zwischen Wissenschaft 
und Praxis gelingen kann. In Finnland werden beispielsweise flächendeckend alle Praktika 
während des Studiums an so genannten «Teacher Trainer Schools» absolviert. Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Studierenden, Mentorinnen und Mentoren sowie Praktikumslehr-
personen ist somit gewährleistet (Sahlberg, 2015). Ein ähnliches Modell setzt auch Norwe-
gen um. Mittels Universitätsschulen stellen sie eine systematische und dauerhafte Verknüp-
fung von Praxisschulen und Hochschule sicher. Diese Ansätze beeinflussen die Qualität der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung positiv. Um dies zu erreichen, benötigt es jahrelange Arbeit, 
Offenheit und gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten (Gray & Ramberg, 2019). 
 
Auch in der Schweiz gibt es in den letzten Jahren zunehmend Bestrebungen, gezielt hybride 
Räume (Fraefel, 2018) zwischen Pädagogischen Hochschulen und den Volksschulen zu 
schaffen, um die Vernetzung von Wissenschaft und Praxis zu fördern (Götz et al., 2017; 
swissuniversities, 2020). Erste Evaluationen zu solchen partnerschaftlichen bzw. kooperati-
ven Modellen in der berufspraktischen Ausbildung, in der Schweiz beispielsweise unter Be-
zeichnungen wie Partnerschulen (McCombie & Guldimann, 2022) oder Praxiszentren (Kreis 
et al., 2023) bekannt, kommen ebenfalls zu positiven Ergebnissen. Insgesamt ist die empiri-
sche Evidenz, inwieweit solche kooperativen Modelle die evidenzbasierte Praxis zu fördern 
vermögen, jedoch noch dünn. 
 
6. Einsichten und Desiderate 

Der vorliegende Bericht hat zum Ziel, eine Bestandesaufnahme zur Evidenzbasierung der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung vorzunehmen. Es besteht jedoch nicht der Anspruch, einen 
systematischen Überblick zum für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung relevanten For-
schungsstand zu geben (z.B. Burroughs et al., 2019). Der Bericht geht demzufolge nicht auf 
die zahlreichen Einzelstudien ein, die auf einer Mikroebene wichtige Teilaspekte untersu-
chen und somit empirisch fundiertes Wissen für die Lehrerinnen und Lehrerbildung zur Ver-
fügung stellen. Vielmehr fokussiert er grössere Forschungsvorhaben und -programme, die 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf Systemebene im Blick haben. Er leistet eine Übersicht 
zu Forschungsansätzen und methodischen Zugängen zur Gewinnung von Evidenz für die 
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Lehrerinnen- und Lehrerbildung, stellt nationale und internationale Studien vor und leitet aus 
der empirischen Untersuchung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung Desiderate ab, um die 
Evidenzbasierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in der Schweiz zu stärken. In diesem 
Schlusskapitel werden zentrale Einsichten des Berichts zusammengefasst und Forschungs-
desiderate abgeleitet. 
 
6.1. Einsichten 
Die Forschungsbeiträge zur Evidenzbasierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung nutzen 
ein breites Spektrum an Designs und methodischen Zugängen, abhängig von der Art oder 
Ebene der Evidenzorientierung und den zentralen Fragen (Hill et al., 2021; Mancenido, 
2023). Die methodischen Zugänge der Studien unterscheiden sich nach den Fragestellun-
gen und Arten des Wissens, das generiert werden soll. Dabei lassen sich vier Forschungs-
ansätze identifizieren, die für die Stärkung einer evidenzbasierten Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung besonders bedeutungsvoll erscheinen: (1) Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung, (2) Forschung zum Zusammenhang zwischen professionellen Kom-
petenzen von Lehrpersonen, Unterrichtsqualität und Lernerfolg, (3) Forschung zum Kompe-
tenzerwerb von (künftigen) Lehrpersonen sowie (4) Forschungssynthesen. 
 
(1) Forschung zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung auf der Systemebene er-
folgt hauptsächlich im Rahmen internationaler oder nationaler Vergleichsstudien. Dabei geht 
es primär um die Klärung der Frage, über welches Wissen und Können (künftige) Lehrper-
sonen am Ende des Studiums verfügen. Dementsprechend erfassen diese Vergleichsstu-
dien professionelle Kompetenzen der Absolvierenden des Lehrpersonenstudiums (z.B. mit-
tels Surveys und Wissenstests) und basieren in der Regel auf repräsentativen Stichproben 
der Absolvierenden. 
 
Während die ersten Vergleichsstudien, wie die bisher einzige repräsentative nationale Stu-
die zur «Wirksamkeit der Lehrerbildungssysteme in der Schweiz» (NFP 33; Oser & Oelkers, 
2001), die künftigen Lehrpersonen mittels Selbsteinschätzungen zum Erreichen von profes-
sionellen Kompetenzen bzw. Standards der Lehrerinnen- und Lehrerbildung befragten, 
wurde später beispielsweise im Rahmen von TEDS-M (Tatto et al., 2012) professionelles 
Wissen mittels objektiver und standardisierter Tests (zum mathematischen und mathematik-
didaktischen Wissen) direkt gemessen. Neuere Entwicklungen zur Kompetenzmessung zie-
len darauf ab, das professionelle Wissen und die Kompetenzen von Lehrpersonen hand-
lungsnah und kontextualisiert an das professionelle Handeln zu erfassen. 
 
Die theoretische Grundlage für die Kompetenzmessung bilden Modelle professionellen Lehr-
personenwissens, die aus dem Versuch heraus entstanden sind, die für kompetentes Lehr-
personenhandeln erforderlichen Wissensbereiche zu systematisieren. Das für das Unterrich-
ten relevante Wissen und Können setzt sich demnach aus den Bereichen fachliches Wissen, 
fachdidaktisches Wissen und pädagogisch-psychologisches Wissen zusammen (z.B. Shul-
man, 1986; Baumert et al., 2011). Neben dem professionellen Wissen und Können werden 
auch nicht-kognitive Aspekte wie Überzeugungen und Werthaltungen, motivationale Orien-
tierungen und Selbstregulationsfähigkeiten als weitere Aspekte der professionellen Kompe-
tenz angenommen. 
 
(2) Forschung zum Zusammenhang zwischen professionellen Kompetenzen von Lehrperso-
nen, Unterrichtsqualität und Lernerfolg der Schüler:innen hat zum Ziel, das komplexe Bedin-
gungsgefüge zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung besser zu verstehen. Da-
bei sollen u.a. empirische Erkenntnisse zur Frage, welches Wissen Lehrpersonen für wirk-
samen Unterricht brauchen, gewonnen werden. Die empirische Untersuchung solcher ver-
muteten Wirkungsketten zwischen Lehrperson, Unterricht und Lernertrag erfolgt typischer-
weise anhand der Spezifizierung hierarchischer Pfad- oder Strukturgleichungsmodelle, die 
multiple Datenquellen und Erhebungsmethoden erfordern. Zur Erfassung der 
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Unterrichtsqualität und des Lehrpersonenhandelns sind Einschätzungen der Schüler:innen, 
direkte oder videobasierte Unterrichtsbeobachtungen oder Aufgabenanalysen, geeignete 
Methoden. Um valide Aussagen über den Zusammenhang zwischen professionellen Kompe-
tenzen von Lehrpersonen, Unterrichtshandeln und Leistungsfortschritte der Schüler:innen – 
und unter bestimmten methodischen Bedingungen auch Hinweise auf Kausalzusammen-
hänge – zu ermöglichen, sind längsschnittliche Untersuchungsdesigns notwendig. In For-
schungsansätzen zur Modellierung solcher komplexer Bedingungsgefüge werden zudem di-
rekte und indirekte Zusammenhängen zwischen den Bedingungsfaktoren unterschieden. 
Beispielweise besteht die Annahme, dass professionelles Wissen von Lehrpersonen nicht 
direkt auf den Lernerfolg der Schüler:innen wirkt, sondern über Unterrichts- und Lernpro-
zesse vermittelt wird. 
 
Evidenzbasierte Praxis erfordert von Lehrpersonen die Fähigkeit und Bereitschaft, relevante 
wissenschaftlicher Theorien und Befunde zur Kenntnis zu nehmen und auf dieser Grundlage 
das eigene professionelle Handeln und Denken kontinuierlich zu reflektieren und weiterzu-
entwickeln. Inwieweit und wie diese Bereitschaft im Rahmen der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung wirksam und nachhaltig aufgebaut und gefördert werden kann, ist unter dem Anspruch 
einer evidenzbasierten Lehrerinnen- und Lehrerbildung wiederum empirisch zu überprüfen – 
und konsequenterweise müsste auch die Wirksamkeit einer evidenzbasierten Praxis einer 
empirischen Prüfung unterzogen werden. 
 
(3) Forschung zum Kompetenzerwerb von (künftigen) Lehrpersonen befasst sich mit Fragen 
zum Erwerb und zur Förderung professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen. Hierzu lie-
fern Längsschnittstudien zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, idealerweise 
gekoppelt mit der Erfassung von Lerngelegenheiten in der Lehrpersonenbildung, wichtige 
Erkenntnisse (vgl. z.B. in Kapitel 4 die Projekte «WiL» und «EMW»). Als besonders praxis-
relevant und bedeutsam für die Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung er-
achten wir Interventionsstudien, die beispielsweise Wirkungen verschiedener Kursformate, 
Settings oder Werkzeuge systematisch untersuchen, wobei innovative Lehr-Lern-Designs 
entwickelt und empirisch überprüft werden. Die professionelle Kompetenz entwickelt sich 
dabei nicht nur über formale Lerngelegenheiten, sondern auch durch Erfahrungen im Rah-
men non-formaler oder informeller Lerngelegenheiten etwa beim professionellen Handeln im 
Schul- und Unterrichtsalltag. Weitere relevante methodische Zugänge sind Design-Based 
Research (DBR) oder Mixed-Methods-Designs, beispielsweise um die wichtige Phase des 
Berufseinstiegs oder Berufsbiografien von Lehrpersonen zu erforschen. 
 
(4) Forschungssynthesen und Meta-Analysen sind wichtig, um die unüberschaubare Fülle 
an verfügbarer Evidenz zu bündeln, für neue Adressat:innen – sowohl in der scientific com-
munity, aber auch für die professional community – aufzubereiten und verfügbar zu machen 
sowie Forschungslücken zu identifizieren. Dabei werden verschiedene Ansätze verfolgt, wie 
der Wissenstransfer von der empirischen Evidenz zur evidenzbasierten Praxis vollzogen 
werden kann – zum Beispiel durch die Etablierung von Clearing Houses oder hybriden Räu-
men zwischen Praxisschulen und Hochschule. 
 
6.2. Desiderate 
Insgesamt lassen sich grob zwei hauptsächliche Forschungsstränge unterscheiden, die 
beide für eine Stärkung der Evidenzbasierung in der schweizerischen Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung notwendig sind: Zum einen sind es empirische Einzelstudien, die auf einer 
Mikroebene spezifische Fragestellungen aus dem komplexen Bedingungsgefüge der Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung bearbeiten (vgl. Kapitel 3.2 und 3.3) und meist von einzelnen For-
schenden bzw. Forschungsgruppen initiiert und durchgeführt werden. Zum anderen sind es 
nationale und internationale Forschungsprogramme, welche die Wirksamkeit der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung auf Systemebene untersuchen (vgl. Kapitel 3.1, 4 und 5) und institu-
tionsübergreifend bzw. in Forschungsverbünden realisiert werden müssen. 
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Empirische Einzelstudien zu spezifischen Fragen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

Bezüglich der Einzelstudien lässt sich aktuell eine grosse Vielfalt, Reichhaltigkeit und Dyna-
mik von Forschungsaktivitäten feststellen, die sich z.B. mit Zusammenhängen zwischen 
Komponenten professioneller Kompetenz und Aspekten des Lehrpersonenhandelns bzw. 
dem Lernerfolg der Schüler:innen befassen. Sie entwickeln innovative Instrumente, Lernum-
gebungen oder Ausbildungsformate und untersuchen diese hinsichtlich ihrer Wirksamkeit, 
häufig auch aus einer fachdidaktischen Perspektive. Diese Einzelprojekte leisten wichtige 
Beiträge zur Weiterentwicklung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung, indem sie u.a. die Ent-
wicklung von Gestaltungsmerkmalen und curricularen Inhalten der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung evidenzbasiert begleiten und vorantreiben, was mit Blick auf die sich verändernden 
Anforderungen an die professionelle Kompetenz (u.a. durch die Digitalisierung, Inklusion 
bzw. heterogene Klassen) von grosser Bedeutung ist. Notwendig ist hierfür eine solide 
Grundfinanzierung von Forschung und Entwicklung, die es erlauben, substanzielle Drittmittel 
akquirieren zu können. 
 
In Zukunft wird es wichtig sein, konkrete evidenzbasierte Massnahmen zu entwickeln, um 
die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Hochschulen zu fördern und zentrale fachdidak-
tische und pädagogische Ideen in handlungsrelevantes Wissen umzusetzen (Bernholt et al., 
2023; Stender et al., 2017). Bisher gibt es erst wenige Erkenntnisse darüber, wie sich die 
unterschiedlichen Bezugsdisziplinen auf die Identität und die Entwicklung im Studium und 
den Übergang in den Beruf auswirken (Feser & Haak, 2022). Die Kohärenz der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung – und zwar nicht einzig in struktureller Hinsicht, sondern als eine zwin-
gende Relationierungsaufgabe, gerichtet an die Studierenden und Dozierenden zu unter-
schiedlichen Lerngelegenheiten im Sinne einer vertikalen und horizontalen Vernetzung (Cra-
mer, 2020) – wäre gefragt. Dadurch wird auch die Komplexität des Forschungsdesiderats 
deutlicher sichtbar.  
 
Angesichts des in den letzten Dekaden stark gewachsenen Interesses der empirischen Bil-
dungsforschung an der Lehrerinnen- und Lehrerbildung als Forschungsgegenstand, was 
auch mit der Etablierung und Stärkung der Forschung & Entwicklung an den Pädagogischen 
Hochschulen in der Schweiz zusammenhängt (Leutwyler et al., 2022), hat auch die Anzahl 
empirisch fundierter Erkenntnisse deutlich zugenommen. Deshalb ist als weiteres For-
schungsdesiderat die Realisierung von Replikationsstudien, Forschungssynthesen und 
Meta-Analysen zu benennen, um so die vorhandene Evidenz zu systematisieren, zu bündeln 
und verschiedenen Adressatengruppen zur Verfügung zu stellen. Dabei stellt sich auch die 
Frage, inwieweit die generierten Erkenntnisse auch auf andere Zielstufen, Fachdisziplinen 
bzw. Unterrichtsfächer oder Ausbildungskontexte übertragbar sind. 
 
Nationale und internationale Forschungsprogramme zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung auf Systemebene 
Wichtig für einen kontinuierlichen und kumulativen Erkenntnisgewinn sind neben den empiri-
schen Einzelprojekten auch grössere Forschungsvorhaben wie nationale oder internationale 
Studien. Solche Untersuchungen liefern belastbare Erkenntnisse zu wichtigen Fragen der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung und beleben den Diskurs um die Weiterentwicklung der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung sowohl auf der Systemebene als auch auf der Ebene der 
Einzelinstitutionen. So regte das NFP 33 den nationalen Diskurs zur empirischen Lehrerin-
nen- und Lehrerbildungsforschung an und gestaltete diesen massgeblich mit. Dabei erwie-
sen sich die Beiträge zu den «Standards der Lehrerbildung» (Oser, 1997) oder die Überle-
gungen von Criblez (1999) zu «Neuen Schwerpunkten für die Lehrerbildungspolitik», die 
sich als Konsequenzen aus dem NFP 33 empiriebasiert ableiten liessen, als besonders ein-
flussreich (vgl. Kapitel 4.1). Inwieweit die damaligen Erkenntnisse auch heute nach der mitt-
lerweile erfolgten Tertiarisierung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung ihre Gültigkeit haben 
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und an welchen Stellen des Lehrerinnen- und Lehrerbildungssystems Anpassungen vorzu-
nehmen sind, bleibt eine offene Frage. 
 
Grösser angelegte Studien tragen dazu bei, dass sich unterschiedliche Forschungsgruppen 
und Akteur:innen der Lehrpersonenbildung vernetzen, sich mit theoretischen Konzeptionen 
auseinandersetzen und sich darüber verständigen sowie vielseitig einsetzbare Instrumente 
entwickeln (vgl. FALKO, Kapitel 5.4). Als Beispiel hierfür ist die internationale Vergleichsstu-
die TEDS-M zu nennen. Sie war gewinnbringend, um erstmals die schweizerische Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung im internationalen Vergleich zu verorten. Dies erfolgte für die einzel-
nen Lehrerinnen- und Lehrerbildungssysteme bis dato unspezifisch. Nicht nur in der 
Schweiz, sondern auch international wirkte TEDS-M darüber hinaus enorm stimulierend für 
die Untersuchung weiterer spezifischer Fragestellungen. An weiteren grossen internationa-
len Vergleichsstudien (z.B. an TALIS) hat sich die Schweiz bisher nicht beteiligt. 
 
Mit den Erfahrungen aus TEDS-M wurde neben den Ergebnissen in Bezug auf die Wirksam-
keit der Lehrpersonenausbildung aber auch deutlich, wie schwierig es ist, den Ausbildungs-
erfolg von Lehrpersonen international zu vergleichen und mögliche Erklärungen für Leis-
tungsunterschiede abzuleiten. TEDS-M regte dennoch international den Diskurs über die 
Wirksamkeit der Lehrerinnen- und Lehrerbildung an und eine Vielzahl an nationalen, kleine-
ren Studien sind auf TEDS-M zurückzuführen. Dies vor allem in Bezug auf die Konzeptuali-
sierung und standardisierte Erfassung von professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen, 
sei es domänenspezifisch (z.B. Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Englisch, Deutsch) 
oder domänenunspezifisch (z.B. bildungswissenschaftliches Wissen, pädagogisch-psycholo-
gisches Wissen). Die Erweiterung der domänenspezifischen Zielkriterien professioneller 
Kompetenz ist dabei besonders zu begrüssen, da sich die international vergleichende Wirk-
samkeitsforschung bisher stark auf das Fach Mathematik konzentriert hat. 
 
Insgesamt erscheint es uns unabdingbar, komplementär zu den zahlreichen Einzelstudien 
auch (wieder) grösser angelegte, nationale Studien zur Wirksamkeit der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung ins Auge zu fassen. Fast 30 Jahre nach dem in den 1990-er Jahren durchge-
führten NFP 33 bietet es sich demzufolge an, wieder ein Nationales Forschungsprogramm 
(NFP) zu lancieren, das umfassende empirische Erkenntnisse liefert, um die Gestaltung und 
Weiterentwicklung des Bildungssystems und insbesondere die Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung evidenzbasiert vorantreiben zu können. Ein solches NFP müsste angesichts der Not-
wendigkeit, (auch) künftig genügend hoch qualifizierte Lehrpersonen auszubilden und er-
folgreich im Beruf zu halten, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das Bildungssys-
tem mit den aktuellen und sich laufend verändernden gesellschaftlichen Herausforderungen 
und Entwicklungen Schritt halten kann. Aktuell können relevante Steuerentscheidungen und 
Weichenstellungen im (Lehrpersonen-)Bildungssystem mangels entsprechender For-
schungsergebnisse nicht oder nur sehr begrenzt evidenzbasiert erfolgen. So stellt sich bei-
spielsweise die Frage nach der Wirksamkeit unterschiedlicher Ausbildungsgänge, insbeson-
dere auch der neu geschaffenen, teils verkürzten Studien für Quereinsteigende im Vergleich 
zu anderen Wegen in den Lehrberuf, oder die Frage, durch welche Merkmale und Massnah-
men im Rahmen der Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen befähigt werden können, erfolg-
reich, länger und mit grösserem Pensum im Beruf zu verbleiben (Bernholt et al., 2023). Da-
mit verbindet sich für die Wirksamkeitsforschung auch die Anforderung, professionelle Kom-
petenz der (künftigen) Lehrpersonen multikriterial (nicht nur bezogen auf das Unterrichts-
handeln und den Lernerfolg der Schüler:innen) zu erfassen und deren Entwicklung über ei-
nen längeren Zeithorizont, als nur während der Ausbildung und Berufseinstiegsphase zu fo-
kussieren.  
 
In ein NFP liessen sich viele der oben genannten Desiderate integrieren. Ein Vorhaben die-
ser Grösse lässt sich ausschliesslich in einem interdisziplinären Forschungsverbund reali-
sieren. Mit der Schaffung eines solchen Forschungsverbundes, den erforderlichen 
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Rahmenbedingungen sowie dem damit verbundenen Aufbau von Forschungsstrukturen und 
spezifischer Forschungsexpertise, würden gleichzeitig günstige Voraussetzungen geschaf-
fen, um an künftigen internationalen Vergleichsstudien nicht nur teilzunehmen, sondern de-
ren Konzeption so mitgestalten zu können, dass die Wirksamkeit der schweizerischen Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung auch im internationalen Vergleich verlässlich eingeschätzt wer-
den kann. 
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