
Der Baustein Sprachbildung

Zur detaillierten Darstellung der theoretischen Her-
leitung und praktischen Umsetzung des Bausteins 
siehe Rödel, 2020.



Auswertung
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• Schätzen Sie: Wie viel Prozent Ihrer Aufmerksamkeit haben 

Sie bei der Bearbeitung der Aufgabe auf das fachliche Problem 

und wie viel Prozent auf die Sprache gelegt?

• Hatten Sie Probleme bei der Bearbeitung der Aufgabe? Wenn 

ja, welche?

• Welche Hilfsmittel hätten Ihnen ggf. geholfen?

• Wie haben Sie sich in dieser Situation gefühlt?



Sprachbildung „bezeichnet alle systematisch angeregten Sprachlern-
prozesse und ist allgemeine Aufgabe im Elementarbereich wie im
Unterricht aller Fächer. Die Erzieherin oder Lehrperson greift
geeignete Situationen auf und gestaltet sprachlich bildende Kontexte
für alle Kinder und Jugendlichen.“

(http://www.mercator-institut-
sprachfoerderung.de/themenportal/thema/vom-was-zum-wie/)

 Vermittlung der für den Bildungserfolg erforderlichen Sprachkom-
petenzen (vgl. Quehl & Trapp, 2013)

„systematisch“  erfolgt integriert im Alltag der Kitas bzw. im
Unterricht (nicht beiläufig, sondern gezielt)

Was ist Sprachbildung?
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Sprache als Medium im Fachunterricht

„Sprache ist in der Schule konstitutiv für das Lehren und
Lernen in jedem Fach, das gilt für den Physikunterricht ebenso
wie für den Geschichts- oder den Biologieunterricht. Inhalte
werden primär über Sprache vermittelt und mittels Sprache
gelernt. Ohne Sprache ist Wissenserwerb nicht möglich –
Sprache ist ein zentrales Medium des Lernens in je-
dem Fach.“
(Schmölzer-Eibinger, 2013, S. 25)
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„Gemeint sind sprachliche Mittel, die – neben den fachsprach-
lichen Mitteln im engeren Sinne – im schulischen Unterricht
Verwendung finden, um neues Wissen zu vermitteln bzw.
sich Wissen anzueignen. Gleichzeitig sind es sprachliche
Mittel, die dem Nachdenken über bspw. gesellschaftliche,
soziale, naturwissenschaftliche oder mathematische Zusam-
menhänge bis zu einem gewissen Grad erst eine adäquate
Form geben, denn Wissen und Denken lassen sich nicht
vom Sprachlichen trennen […].“ (Ahrenholz, 2017, S. 6)

Bildungssprache
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• sprachliches Register: sprachlich-formale Mittel, die 
funktional für die Erfüllung der spezifischen 
Anforderungen wissensvermittelnder Kommunikation 
sind (Morek & Heller, 2012, S. 69)

• Erschließung von Wissens- und Erkenntnisdimensionen: 
epistemische Funktion

• geheimes Curriculum

Bildungssprache
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 Beherrschung von Bildungssprache zumeist einfach 
vorausgesetzt 
(in Unterrichtsgesprächen, Lehrwerken, Prüfungen)

mangelnde Unterstützung führt zu Scheitern vieler Lernender 
beim Erwerb dieses Sprachregisters

 brisant in Hinblick auf inklusiven Fachunterricht! (Becker-Mrotzek 
et al., 2013, S. 8) 



Scaffolding: Von der Alltags - zur Bildungssprache

„Scaffolding bedeutet nicht einfach, dass Schülerinnen und 
Schüler ein Arbeitsblatt mit Lernhilfen bekommen“.

(Kniffka, 2010, S. 4)

Alltagssprache Bildungs- und Fachsprache

Mehrstufiges Unterrichtsarrangement

Kontextgebundene, 
alltagssprachliche 
Äußerungen

Kontextunabhängige, 
bildungssprachliche 
Äußerungen

„mode continuum“
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(Kniffka 2010, S. 4)
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Beispiel aus Gibbons, 2015, S. 7:

Text 1. Look, it’s making them move. Those didn’t stick.
Text 2. We found out the pins stuck on the magnet.
Text 3. Our experiment showed that magnets attract some metals.
Text 4. Magnetic attraction occurs only between ferrous metals.
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Bausteine des Scaffolding (vgl. Kniffka 2010, Bezug zu Gibbons 2003)

Ermittlung des 
Sprachbedarfs aus 
fachlicher Sicht

(Textart, sprachliche 
Strukturen, 
Sprachhandlungen, 
Fachtermini, 
grammatische 
Phänomene,…)

Sprachstand der 
Lernenden

Komplementär zur 
Bedarfsanalyse wird 
der Sprachstand der 
individuellen 
Schüler*innen erhoben 

ggf. Rücksprache mit 
anderen Kolleg*innen

Verknüpfung fachlicher 
und sprachlicher 
Aspekte

Vorwissen/Sprachstand
Auswahl geeigneten 

Materials
Sequenzierung der 

Lernaufgaben (etwa: 
vom Konkreten zum 
Abstrakten)

Auswahl von Arbeits-
und 
Darstellungsformen

Einsatz von „reichem 
Input“ unter Nutzung 
von Brückenmaterial

Metasprachliche 
Phasen

Qualität der Lehrer-Schüler-
Interaktion

 Verlangsamung 
 Planungszeit für SuS (auch 

Planung von Äußerungen)
 Geduld
 Variation der Interaktionsmuster 
 Aktives Zuhören & entsprechend 

(authentisch) reagieren
 Fehlerkorrektur
 Re-Kodierung durch die Lehrkraft 

– ersetzen von Schüler*innen-
Äußerungen durch Fachwörter 

 Einbettung der 
Schüleräußerungen in größere 
konzeptionelle Zusammenhänge
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Materialsichtung
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Leitfragen

• Welche Elemente des Scaffoldings erkennen Sie wieder? 

• Wie wird im sprachbildenden Material fachliches und 

sprachliches Lernen miteinander verknüpft? 

• Welche sprachlichen Prozesse werden unterstützt/angeregt? 

• Welche Vorkenntnisse benötigen Lernende fachlich und 

sprachlich, um mit dem Material arbeiten zu können? 

• Was wäre ggf. für einen inklusionssensiblen Unterricht noch 

wünschenswert?



Diskussion: Das Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung
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Leitfragen

• Wie hängen Inklusion und Sprachbildung zusammen?

• Auf welche Weise kann die sprachsensible Gestaltung des 

Fachunterrichts zur Inklusion beitragen?

• Welche blinden Flecken zeigen sich in der Sprachbildung im 

Hinblick auf inklusiven Fachunterricht?

• Welche Prozessmerkmale und Strukturelemente des 

„Didaktischen Modells für inklusiven Lehren und Lernen“ 

(DiMiLL) berührt die Sprachbildung?



Verhältnis Inklusion - Sprachbildung
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Grafik aus Rödel & Simon, 2018
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