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Zusammenfassung: Das Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion an-

gehender Lehrkräfte an der Humboldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU) entwi-

ckelt Konzepte für Hochschulseminare, um zukünftige Lehrkräfte auf die Planung, 

Durchführung und Reflexion von inklusivem (Fach-)Unterricht vorzubereiten. Der 

in diesem Beitrag beschriebene Baustein Sprachbildung ist der Teil einer Reihe 

von fünf digitalen, an Inklusion orientierten Lehr-Lern-Bausteinen, die als Blen-

ded-Learning-Einheit entwickelt wurden. Der digitale Teil des Bausteins ist für die 

asynchrone Bearbeitung im Lernmanagementsystem Moodle vorgesehen. Alle für 

den Einsatz in der Lehrkräftebildung konzipierten Bausteine thematisieren zentrale 

Aspekte eines an Inklusion orientieren Unterrichts. Der erste Baustein stellt die 

inklusionspädagogische Grundlage aller Bausteine, das Didaktische Modell für in-

klusives Lehren und Lernen (DiMiLL), vor, die Bausteine zwei, drei und vier zielen 

auf die Entwicklung adaptiver Lehrkompetenz von angehenden Lehrkräften ab, der 

fünfte Baustein Sprachbildung basiert auf der Annahme, dass ein inklusiver Fach-

unterricht immer auch ein sprachsensibler Fachunterricht sein sollte. Sprachbil-

dung, verstanden als zielgruppenübergreifendes Konzept, zielt auf die sprachliche 

Handlungsfähigkeit und individuelle Sprachkompetenz aller Lernenden sowie auf 

die Reduzierung von Bildungsungleichheit. Dieser Beitrag beschreibt anhand des 

Materials die asynchrone und eine mögliche synchrone Bearbeitungsphase und lie-

fert den didaktischen Kommentar sowie den theoretischen Hintergrund dazu. 

 

Schlagwörter: Lehrerbildung; Inklusion; Sprachbildung; Sprachsensibilität; 

Moodle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/de/legalcode
mailto:laura.roedel@hu-berlin.de


Rödel & Mayer 85 

Die Materialwerkstatt (2023), 5 (3), 84–100 https://doi.org/10.11576/dimawe-6442 

1 Einleitung und Hinführung zum Material 

Die Planung, Durchführung und Reflexion von (Fach-)Unterricht sind anspruchsvolle 

Tätigkeiten, deren Komplexität in inklusiven Lerngruppen noch einmal erhöht wird. Das 

Projekt Fachdidaktische Qualifizierung Inklusion angehender Lehrkräfte an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin (FDQI-HU)1 hat sich daher das Ziel gesetzt, zukünftige Lehr-

kräfte im Rahmen der universitären Lehrkräftebildung auf Basis eines „weiten“ Inklusi-

onsverständnisses (Simon, 2019) auf diese Tätigkeiten vorzubereiten. Unter dem Dach 

der Professional School of Education (PSE) haben Wissenschaftler*innen aus verschie-

denen Fachdidaktiken2 und den „Querlagen“ Grundschulpädagogik, Rehabilitationswis-

senschaften, Sprachbildung und digitale Medienbildung teils fachbezogene und teils 

fachübergreifende Hochschulseminare entwickelt, erprobt und evaluiert, um die adap-

tive Lehrkompetenz und die jeweilige Fachkompetenz von Studierenden mit dem Fokus 

auf inklusive Lehr-Lern-Prozesse zu steigern. Für die Seminargestaltung wurde ein Bau-

steinkonzept entwickelt, das – unterteilt in die Themengebiete „Inklusive Didaktik“, 

„Adaptive diagnostische Kompetenz“, „Adaptive didaktische Kompetenz“, „Adaptive 

Klassenführungskompetenz“ und „Sprachbildung“ – sowohl anhand einzelner Bausteine 

als auch in der ganzen Reihe zur Anwendung kommen kann. Die hier beschriebenen 

Materialien stehen als Download zur Integration in das Lernmanagementsystem Moodle 

zur Verfügung. Grundlegende Prinzipien der Bausteine sowie der theoretische Rahmen 

werden ausführlich im Editorial dieses Themenhefts dargestellt. 

Der Baustein Sprachbildung, der im Fokus dieses Beitrags steht, ist der fünfte und 

damit der zuletzt einzusetzende Teil der Reihe; er kann aber auch unabhängig von den 

anderen Bausteinen genutzt werden. Er ist zugleich in Hinblick auf die Selbstlernzeit der 

Studierenden mit ca. 175 Minuten der umfangreichste. Der Baustein wird in seinen 

Grundzügen bereits seit 2018 im Kontext von FDQI-HU in verschiedenen fachdidakti-

schen Seminaren eingesetzt, evaluiert und auf dieser Grundlage fortlaufend überarbeitet 

(Rödel, 2019b, 2020). Er soll im Folgenden in einer digitalisierten und inhaltlich erwei-

terten Variante für die Blended-Learning-Lehre vorgestellt werden, die in dieser Form 

erstmals im Jahr 2021 erprobt wurde. In dieser Variante ist zusätzlich zur Selbstlernzeit 

der Studierenden mindestens eine synchrone Sitzung einzuplanen. Die Ziele des Bau-

steins sind: 

● eine Sensibilisierung der angehenden Lehrkräfte für die sprachlichen Anforderun-

gen im Fachunterricht; 

● die theoretische Einführung in Aspekte der Sprachbildung (u.a. konzeptionelle 

Mündlichkeit/Schriftlichkeit, Bildungssprache); 

● die Beschäftigung mit Scaffolding als einer Methode des sprachsensiblen Fachun-

terrichts; 

● die Auseinandersetzung mit sprachbildenden Aspekten des Fachunterrichts sowie 

die Reflexion der Möglichkeiten und Herausforderungen, im Fachunterricht 

sprachbildend zu arbeiten; 

● die Reflexion der Rolle von Sprachbildung im inklusiven Fachunterricht. 

                                                           
1 Das diesem Artikel zugrunde liegende Vorhaben wird und wurde im Rahmen der gemeinsamen „Quali-

tätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den 

Autor*innen. In der ersten Förderphase (2016–2019) lautete das Förderkennzeichen FKZ 01JA1620, in 

der zweiten (2019–2023) FKZ 01JA1920. Die Internetpräsenz des Projektes ist unter folgendem Link 

abrufbar: https://pse.hu-berlin.de/de/forschung-und-lehre/projekte/fdqi-hu 
2 In der ersten Förderphase waren die Fächer Englisch, Geschichte, Latein, Informatik und Arbeitslehre, in 

der zweiten Förderphase die Fächer Biologie, Mathematik und Physik am Projekt beteiligt. 
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2 Didaktischer Kommentar 

2.1 Vorbereitung der Lehrperson 

Wenngleich sprachliche Aspekte des Fachunterrichts inzwischen in den meisten Fachdi-

daktiken Berücksichtigung finden (vgl. Ahrenholz, 2010; Becker-Mrotzek et al., 2013; 

Lütke et al., 2017), stellt die Implementierung sprachbildender Aspekte in die fachdi-

daktische Lehre je nach Stand des wissenschaftlichen Diskurses in der jeweiligen fach-

didaktischen Forschung für Dozierende der Fachdidaktiken potenziell noch eine große 

Herausforderung dar. So konnte im Rahmen der Begleitforschung von FDQI-HU aufge-

zeigt werden, dass Dozierende mitunter Sprachbildungsbezüge zum eigenen Fach nicht 

deutlich benennen können, Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache nicht klar von-

einander trennen oder gar gleichsetzen und Unsicherheiten hinsichtlich der Implemen-

tierung sprachbildender Aspekte in ihre fachdidaktischen Lehrveranstaltungen zeigen 

(vgl. Rödel, 2020). Vor dem Einsatz des Sprachbildungsbausteins empfiehlt es sich des-

halb – insbesondere dann, wenn die Lehrperson kein oder wenig Vorwissen im Bereich 

Sprachbildung hat –, den Baustein als Lehrperson einmal selbst zu durchlaufen. In Lehr-

teams kann dies auch in Form eines Micro-Teaching, idealerweise unter Anleitung einer 

Person mit besonderer Expertise im Bereich Sprachbildung, geschehen, was sich im 

Team von FDQI-HU als hilfreich erwiesen hat (vgl. Rödel, 2019a, S. 14). Insbesondere 

die Sensibilisierungsübung (s.u.) kann so der Selbstreflexion dienen und diese wiederum 

der besseren Einschätzung der Studierendenerfahrungen und -antworten im Rahmen der 

Übung. Durch die selbstständige Bearbeitung der insgesamt sechs Aufgaben kann das 

eigene Wissen überprüft werden, und mögliche Wissenslücken können geschlossen wer-

den. Der Baustein bietet an verschiedenen Stellen Literaturlisten zu den unterschiedli-

chen Themen an. 

2.2 Didaktischer Doppeldecker: Lernzieltransparenz 

Das Prinzip des didaktischen Doppeldeckers (siehe das Editorial von Frohn & Liebsch 

in diesem Heft; vgl. auch Wahl, 2013) sieht vor, dass in den FDQI-HU-Bausteinen nach 

Möglichkeit „methodisch dieselben Standards bedient [werden], die im Inhalt vermittelt 

werden“ (Frohn & Brodesser, 2019, S. 435). Ein Beispiel für die Berücksichtigung die-

ses Prinzips im Sprachbildungsbaustein ist die transparente Nennung der Lernziele des 

Bausteins zu Beginn. Die Nennung von Lernzielen schließt inhaltlich an den Sprachbil-

dungsdiskurs insofern an, als in diesem die Bedeutung einer möglichst transparenten 

Formulierung aller – also auch sprachlicher – Lernziele im Sinne der Verhinderung eines 

so genannten Geheimen Curriculums (vgl. Becker-Mrotzek et al., 2013) hervorgehoben 

wird. Da von einem solchen geheimen Curriculum, das sprachliches Lernen im Fachun-

terricht nicht unterstützt und insofern als von den Lernenden selbst zu leisten voraussetzt, 

ein Bildungsungleichheit reproduzierender Effekt zu erwarten ist, wird hier auch der in-

klusionsorientierte Charakter von Sprachbildung deutlich (vgl. hierzu Rödel & Simon, 

2019). 

2.3 Sensibilisierung als Grundstein einer Auseinandersetzung mit  

sprachlichen Herausforderungen des Fachunterrichts 

Der Baustein beginnt mit einer Sensibilisierungsübung nach dem Prinzip Seitenwechsel 

(vgl. ausführlich Tajmel, 2017, sowie Tajmel & Hägi-Mead, 2017, S. 28ff.). Sie zielt 

darauf, dass die angehenden Lehrkräfte die Perspektive von Schüler*innen mit einer an-

deren Erstsprache als der Unterrichtssprache einnehmen. Dabei zeigen Ergebnisse einer 

Studie Tajmels (2017), dass über die Erfahrung in der Sensibilisierungsübung Schwie-

rigkeiten erlebt werden können, „welche jenen von Schüler_innen, die Deutsch als 

Zweitsprache erwerben, ähnlich sind“, und sich die Übungsteilnehmenden „selbst als 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
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Andere“ und „in einer machtärmeren Position [erfahren]“ (Tajmel, 2017, S. 291; Her-

vorh. i.O.). Auf der Basis dieser Problemerfahrung können etwaige Gefühle der Studie-

renden im Rahmen der Sensibilisierungsübung, wie Scham oder gar Angst, thematisiert 

werden (vgl. Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Aussagen von Übungsteilnehmenden (nach Tajmel & Hägi-Mead, 2017, 

S. 31; eigene Darstellung) 

Dabei ist zu beachten, dass „das Konzept Sprachbildung im Rahmen von FDQI-HU ziel-

gruppenübergreifend verstanden wird, d.h. nicht nur die (in sich ebenfalls heterogene) 

Gruppe von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in den Blick nimmt“ 

(Rödel, 2020, S. 100). Dennoch „erscheint diese Übung als zielführend in Hinblick auf 

eine Sensibilisierung angehender Lehrkräfte für die Heterogenitätsdimension Sprache“ 

(Rödel, 2020, S. 100), da sie auf diese Weise mit „normgeprägte[n] Erwartungshaltun-

gen“ (Tajmel, 2017, S.  279) von Lehrkräften konfrontiert werden und diese reflektieren 

können. Mitunter ist die Sensibilisierungsübung Studierenden schon aus anderen Lehr-

veranstaltungen zur Sprachbildung bekannt. Auch dann ist ihr Einsatz in der fachdidak-

tischen Lehre jedoch zu empfehlen, da die Übung so gegebenenfalls noch stärker auf das 

eigene Fach bezogen werden kann. Die Studierenden erfahren auf diese Weise, dass sie 

sich mit einem gezeigten Phänomen (oder einem Rechenweg o.ä.) als Expert*innen ihres 

Faches eigentlich sehr gut auskennen, aber dennoch aufgrund der weniger vertrauten 

Sprache gegebenenfalls an Grenzen geraten und Probleme bei der Lösung der Aufgabe 

haben. Zudem können Aspekte der Scham und der Macht (erlaubte Sprache, nicht er-

laubte Sprache) direkt auf das Thema Inklusion und damit auf die anderen FDQI-HU-

Bausteine bezogen werden. Wichtig erscheint dabei, dass die Selbsterfahrung der Stu-

dierenden in der Präsenzsitzung an passenden Stellen aufgegriffen und thematisiert wird, 

wie den nun gegebenenfalls selbst erfahrenen Gefühlen der Scham o.ä. in einem inklu-

siven Fachunterricht adäquat begegnet werden könnte. 

3 Das Material3 

Der Baustein Sprachbildung ist für die Blended-Learning-Lehre konzipiert und sieht so-

mit einen asynchronen und einen synchronen Teil der Bearbeitung vor. Der asynchrone 

                                                           
3 Das Material steht als Download zur Verfügung (Online-Supplement 1). Bei der Datei handelt es sich um 

komprimierte Moodle-Backup-Dateien (Dateiformat MBZ), die zur Sicherung und Wiederherstellung von 

Moodle-Kursen gedacht sind. Die Datei enthält den gesamten Kurs, d.h. alle fünf Bausteine, die Einfüh-

rung und das Feedback-Tool inklusive aller Texte, H5P-Anwendungen, Videos, Aufgaben und Bilder. 

Eine Auflistung aller Bausteine finden Sie im Editorial von Frohn & Liebsch in diesem Heft. 

 Zum Einpflegen der MBZ-Datei in einen bestehenden Moodle-Kurs müssen Sie über die entsprechenden 

Rechte verfügen; wenden Sie sich gegebenenfalls an die Administrator*innen Ihrer lokalen Moodle-Platt-

form. Unter dem folgenden Link können Sie nachlesen, wie eine Kurswiederherstellung bzw. das Impor-

tieren der Kurs-Datei in einen bestehenden Kurs funktioniert: https://docs.moodle.org/401/de/Kurswie-

derherstel lung. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
https://doi.org/10.11576/dimawe-6436
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Teil soll von den Studierenden selbstständig im digitalen Moodle-Raum bearbeitet wer-

den, wofür ca. 175 Minuten veranschlagt werden. Damit ist er deutlich umfangreicher 

als die erste, für 90 Minuten konzipierte Bausteinversion und berücksichtigt so ein Er-

gebnis der qualitativen Evaluation aus dem Jahr 2018, dass für die Inhalte des Bausteins 

mehr Zeit benötigt werde (vgl. Rödel, 2020). Der synchrone Teil ist individuell von der 

jeweiligen Fachdidaktik zu gestalten; ein Beispiel aus der Physikdidaktik wird an späte-

rer Stelle beschrieben. Im Folgenden wird nun zunächst der asynchrone Teil vorgestellt, 

der hier als fachübergreifender Vorschlag erfolgt. 

3.1 Vorstellung des asynchronen Teils 

In der folgenden Tabelle werden die Elemente für die asynchrone Bearbeitung des Bau-

steins nach Phase, Inhalt und Medium vorgestellt. 

Tabelle 1: Die Elemente des Bausteins für die asynchrone Bearbeitung (eigene Darstel-

lung) 

Phase Inhalt Medium 

Einstieg 
Einführungsvideo zu Ablauf und Zie-

len 
Video 

Hinführung 

Sensibilisierungsübung „Seitenwech-

sel“ mit anschließender Auswertung in 

Form eines Erläuterungstextes zum 

Hintergrund der Übung auf der Basis 

von Tajmel (2017) und Tajmel & 

Hägi-Mead (2017) 

– Interaktive H5P-Prä-

sentation mit integrier-

ten, fachspezifischen 

Videos (gegebenenfalls 

durch für die Fachdi-

daktik geeignete Videos 

zu ersetzen)  

– Moodle-Buch  

Erarbeitung I 

Input und Aufgabe zum Thema Kon-

zeptionelle Mündlichkeit/Schriftlich-

keit auf der Basis von u.a. Koch &    

Oesterreicher (1985), Gültekin-Kara-

koç et al. (2016), Ahrenholz (2017), 

Quehl & Trapp (2013) und Kniffka & 

Siebert-Ott (2009)  

Interaktive H5P-Präsenta-

tion mit einem Beispiel 

aus einer unterrichtlichen 

Interaktion, einer Auf-

gabe (Drag-and-Drop) 

und einem theoretischen 

Input 

Erarbeitung II 

Theoretischer Input zu Grundlagen des 

sprachsensiblen Fachunterrichts und 

Scaffolding 

Videopräsentation 

                                                           
 Aufgrund der CC-BY-SA-Lizenz können Sie den importierten Kurs für Ihren Kontext adaptieren, d.h. 

einzelne Elemente löschen, Ergänzungen vornehmen oder nur Teile weiterverwenden. Bitte beachten Sie, 

dass bestimmte Funktionen in Ihrer Moodle-Version gegebenenfalls nicht oder nur eingeschränkt funkti-

onieren. Prüfen Sie daher jedes einzelne Element vor der Weitergabe an Studierende auf seine Funktions-

fähigkeit. Zwei Elemente sollten Sie in jedem Fall für Ihr Seminarkonzept individualisieren, da diese 

Platzhalter enthalten: den „Image Hotspot“ „Willkommen im Kurs“ und das Moodle-Buch Arbeiten mit 

dem Moodle-Kurs (beide sind Teil der Einführung). 

 Für die Erstellung des Kurses wurde die Moodle-Version 4.1 verwendet. In dieser Version wird bei der 

Kurswiederherstellung zwar der H5P-Inhaltsspeicher übertragen, nicht aber die korrekte Verlinkung der 

einzelnen Anwendungen. Im Kurs selbst finden Sie nur Platzhalter, und es wird gegebenenfalls ein Fehler 

angezeigt; daher müssen Sie diese Verlinkungen manuell vornehmen. Die H5P-Anwendungen sind ein-

deutig beschriftet, sodass eine Zuordnung leicht möglich ist. Hier können Sie nachlesen, wie Sie H5P 

einbetten: https://docs.moodle.org/401/de/H5P#H5P-Aktivit.C3.A4t_im_Kurs_anlegen. Bitte beachten 

Sie, dass Ihr Text-Editor anders strukturiert sein kann; z.B. können H5P-Elemente auch über „Medien 

einfügen“ eingebettet werden. Wenden Sie sich gegebenenfalls an die Administrator*innen Ihrer lokalen 

Moodle-Plattform. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/
https://docs.moodle.org/401/de/H5P%23H5P-Aktivit.C3.A4t_im_Kurs_anlegen
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Phase Inhalt Medium 

Erarbeitung 

III 

Sichtung von fachspezifischem, 

sprachsensibel aufbereitetem Lehr-

Lern-Material und Reflexionsfragen  

Materialien als PDF 

Transfer und 

Sicherung 

Theoretischer Input zum Verhältnis 

von Inklusion und Sprachbildung mit 

anschließender Reflexion im Forum 

– Lesetext (barrierefrei 

überarbeitetes PDF zum 

Download des Textes 

Rödel & Lütke (2019)) 

– Lesetext und Grafik 

zum Schlagwort Inklu-

sive Sprachbildung 

nach Rödel & Simon 

(2018) 

– Reflexionsfragen  

Abschluss 

Die Studierenden reflektieren anhand 

eines digitalen Feedback-Bogens 

knapp die Arbeit mit dem Baustein. 

Feedback-Tool von 

Moodle 

 

Der synchrone Teil kann von den Dozierenden unterschiedlich gestaltet werden; der 

Baustein sieht hier keinen festgelegten Verlauf vor. Im Folgenden werden die Phasen 

des asynchronen Teils detailliert vorgestellt und dabei auch Vorschläge gemacht, was in 

einer Präsenzsitzung aufgegriffen werden kann. 

3.2 Sensibilisierungsübung 

Der Aufbau dieser Übung orientiert sich am Vorschlag Tajmels (2017, S. 284f.). In einer 

H5P-Präsentation werden die Studierenden zunächst gebeten, Stift und Papier oder ein 

Textverarbeitungsprogramm bereitzuhalten. Anschließend erscheint der folgende Ar-

beitsauftrag: „Sie sehen gleich ein Video. Beschreiben Sie (schriftlich und ohne Hilfs-

mittel), was Sie beobachten – in Ihrer zweitbesten Sprache!“ Es wird ein fachlich         

passendes Video angezeigt – im Rahmen von FDQI-HU-MINT4 sind dies drei unter-

schiedliche Videos mit Physik-, Mathematik- und Biologieausrichtung, aus denen die 

Studierenden je nach Studienfach eines auswählen können.5 Diese Videos können auch 

außerhalb von FDQI-HU verwendet werden oder durch fachlich passendere Videos er-

setzt werden. Nach den Videos folgt ein Hinweis zum weiteren Vorgehen: „Wir stellen 

Ihnen nun gleich ein paar Fragen. Reichen Sie Ihre Antworten bitte am Ende dieser 

Übung als Abgabe ein. Damit schließen Sie die Aufgabe ab. Klicken Sie dafür unten auf 

‚Einreichung hinzufügen‘: Dort können Sie Ihre Antworten entweder direkt eingeben 

oder später eine Datei hochladen.“ Die Reflexionsfragen, die teilweise wortgleich von 

Tajmel (2017, S. 285) übernommen wurden, lauten: 

1. Hatten Sie Probleme bei der Bearbeitung der Aufgabe? Wenn ja, welche? 

2. Welche Hilfsmittel hätten Ihnen geholfen? 

                                                           
4 Diese Projekt-Abkürzung mit dem Zusatz MINT steht für die zweite Projektlaufzeit (seit 2019), in der die 

Fachdidaktiken Mathematik, Biologie und Physik im Projekt vertreten sind. 
5 Konkret ausgewählt wurden: für die Physikdidaktik ein Video mit einem Teelicht unter Wasser; für die 

Biologiedidaktik ein Experiment zum Aufbau einer Biomembran; für die Mathematikdidaktik das Zeich-

nen eines Balkendiagramms. 

https://doi.org/10.11576/dimawe-6442
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3. Schätzen Sie: Wie viel Prozent Ihrer Aufmerksamkeit haben Sie bei der Bearbei-

tung der Aufgabe auf das Phänomen/die Erstellung des Diagramms und wie viel 

Prozent auf die Sprache gelegt?6 

4. Wie haben Sie sich während der Bearbeitung der Aufgabe gefühlt? 

5. Was denken Sie – warum haben wir diese Übung durchgeführt? 

6. Freiwillig: Wenn Sie möchten, reichen Sie auch den von Ihnen verfassten Text 

zum Video ein. Bitte überarbeiten Sie ihn dafür nicht mehr, damit ein authenti-

scher Eindruck entstehen kann. 

In einem knappen Moodle-Buch wird die Übung anschließend für die Studierenden kon-

textualisiert und erläutert. Unter Verweis auf Tajmel (2017) sowie Tajmel und Hägi-

Mead (2017) werden die Ziele der Übung sowie Erfahrungen anderer Übungsteilneh-

mender aus der oben genannten Studie Tajmels transparent gemacht. Hier werden Be-

züge zum Oberthema Inklusion bereits deutlich, indem darauf hingewiesen wird, dass 

Tajmel und Hägi-Mead „Nicht-Diskriminierung“ und „Chancengleichheit“ (Tajmel & 

Hägi-Mead, 2017, S. 31) als Ziele eines sprachsensiblen Fachunterrichts benennen. Für 

die Auswertung der Sensibilisierungsübung sollte auch in der Präsenzsitzung Zeit ein-

geplant werden, damit die auf Seiten der Studierenden entstandenen Gefühle gemeinsam 

reflektiert und auf ihr zukünftiges Arbeiten als Lehrkraft bezogen werden können. Dabei 

kann u.a. thematisiert werden, wie viele Studierende ihre im Rahmen der Übung entstan-

denen Texte eingereicht haben, und es können Gründe für eine Nichteinreichung erfragt 

werden. Zudem sollte die Lehrperson darauf achten, inwiefern die Studierenden die 

wahrgenommenen sprachlichen Herausforderungen auch über die reine Wortebene 

(„Mir haben die passenden Begriffe gefehlt.“) hinaus reflektieren7 und ob bereits Bezüge 

zum Thema Inklusion hergestellt werden. 

3.3 Input und Aufgabe zum Thema konzeptionelle Mündlichkeit/ 

Schriftlichkeit 

Der Input und die Aufgabe zum Thema konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit wur-

den für die hier vorgestellte Version des Lehr-Lern-Bausteins „Sprachbildung“ als H5P-

Präsentation gänzlich neu konzipiert und erprobt. Auf der Basis der Studierendenerfah-

rungen im Rahmen der Sensibilisierungsübung wird hier thematisiert, dass im Fachunter-

richt spezifische Sprachkompetenzen benötigt werden, die sich vom Sprachhandeln im 

Alltag unterscheiden, und der Erwerb dieser Sprachkompetenzen für alle Schüler*innen 

(also nicht nur solche mit Deutsch als Zweitsprache) eine Herausforderung darstellt. Den 

Studierenden wird in einer H5P-Präsentation ein Beispiel aus Gibbons (2002, zitiert nach 

Quehl & Trapp, 2013, S. 17f., in deutscher Übersetzung) präsentiert, das vier knappe 

Texte aus einer Unterrichtseinheit zum Thema Magnetismus beinhaltet: 

„[1] Ein Kind sagt beim Experiment in der Kleingruppe und zeigt dabei auf die Stecknadeln: 

‚Guck, der bewegt sie. Die da sind nicht hängen geblieben.‘ 

[2] Dasselbe Kind berichtet der Lehrerin: ‚Wir haben herausgefunden, die Stecknadeln blei-

ben an dem Magneten hängen.‘ 

[3] Das Kind schreibt in einer Versuchsbeschreibung: ‚Unser Experiment zeigt, dass Mag-

nete einige Metalle anziehen.‘ 

[4] Aus einem Kinderlexikon: ‚Magnetische Anziehung tritt nur zwischen eisenhaltigen Me-

tallen auf.‘“ 

                                                           
6 Diese Frage muss gegebenenfalls angepasst werden, sollte ein eigenes Video gewählt werden. 
7 Die Lernenden benötigen zur Beschreibung spezifische sprachliche Mittel auf Wort-, Satz- und Textebene. 

Im Rahmen der Übung könnte mit den Studierenden thematisiert werden, welches Textsortenwissen Ler-

nende benötigen, um eine Beschreibung sprachlich realisieren zu können, und welche fachspezifischen 

Unterschiede zwischen bestimmten Textsorten existieren. 
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Es folgt ein Arbeitsauftrag: „Sie sehen, dass sich die Sätze deutlich voneinander unter-

scheiden. Doch worin genau und aus welchen Gründen bestehen die Unterschiede? Wir 

wollen uns diesen Fragen mithilfe einer Übung nähern. Ordnen Sie die beschreibenden 

Aussagen den passenden Sätzen zu (Drag-and-Drop).“ Die beschreibenden Aussagen 

zielen auf die Ermittlung der Ursachen für die sprachlichen Unterschiede in den vier 

Beispielen, die u.a. unter Rückgriff auf das Begriffspaar konzeptionelle Mündlichkeit/ 

Schriftlichkeit (u.a. Koch & Oesterreicher, 1985) erklärt werden können. So müssen z.B. 

die folgenden Aussagen den vier Texten per Drag-and-Drop zugeordnet werden: 

● Die Äußerung bezieht sich nicht direkt auf die Situation des Experiments. Deshalb 

können Verallgemeinerungen formuliert werden. 

● Es gibt keine gemeinsame Situation. Deshalb muss das Kind die Objekte explizit 

benennen. 

Diese Übung kann den Studierenden bereits dabei helfen zu erkennen, dass sprachliche 

Aspekte des Fachunterrichts weit mehr als die Begriffsebene betreffen. Anschließend 

wird das Beispiel unter Rückgriff auf Quehl und Trapp (vgl. 2013, S. 17f.) ausführlich 

erläutert, bevor das Begriffspaar Konzeptionelle Mündlichkeit/Schriftlichkeit auf der Ba-

sis eines FDQI-HU-Glossartextes (Rödel, 2018) noch einmal theoretisch betrachtet wird. 

Am Ende der H5P-Folien wird den Studierenden eine ausführliche Literaturliste zum 

Thema präsentiert.  

3.4 Video-Präsentation zu „Grundlagen des sprachsensiblen  

Fachunterrichts und Scaffolding“ 

Es folgt eine zehnminütige Videopräsentation mit dem folgenden Aufbau: 

● Grundlagen: 

o Was ist Sprachbildung? 

o Was ist Bildungssprache? 

● Warum ein sprachsensibler Fachunterricht? 

● Eine Methode des sprachsensiblen Fachunterrichts: Scaffolding 

Nach einer Definition von Sprachbildung des Mercator-Instituts (vgl. Becker-Mrotzek 

& Roth, 2017, S. 17) und kurzer Erläuterung wird noch einmal das oben erwähnte Un-

terrichtsbeispiel zum Thema Magnetismus, diesmal im englischen Original (Gibbons, 

2002, 2015), aufgegriffen. Die unterschiedlichen Sprachverwendungen werden zusam-

menfassend erläutert, und es wird zum Thema Scaffolding übergeleitet (s. Abb. 2 auf der 

folgenden Seite). 

Vor dieser thematischen Vertiefung werden jedoch zunächst der Begriff Bildungs-

sprache im Kontext fachlichen Lernens erläutert (Ahrenholz, 2017; Schmölzer-Eibinger, 

2013) sowie das so genannte Geheime Curriculum (Becker-Mrotzek et al., 2013) und 

dessen Bedeutung im Rahmen eines inklusiven Unterrichts. Die Phasen des Macroscaf-

foldings und das Microscaffolding (vgl. Kniffka, 2010) werden anschließend überblicks-

artig vorgestellt und erläutert, bevor dann zur Sichtung sprachsensibel aufbereiteten Ma-

terials übergeleitet wird. Je nach Stand des Vorwissens zum Thema Sprachbildung bzw. 

sprachsensibler Fachunterricht sollte dieser theoretische Input noch erweitert werden, 

insbesondere zum Thema Scaffolding. An der Humboldt-Universität zu Berlin, an der 

die in diesem Themenheft vorgestellten Lehr-Lern-Bausteine konzipiert wurden, bele-

gen alle Lehramtsstudierenden sowohl im Bachelor als auch im Master Sprachbildungs-

veranstaltungen (vgl. Rödel et al., 2020), sodass hier meist von einem gewissen Vorwis-

sen ausgegangen und der theoretische Input entsprechend knappgehalten werden konnte. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus der Video-Präsentation zu Grundlagen des sprachsensib-

len Fachunterrichts, Folie 4 (eigene Darstellung) 

3.5 Fachspezifische Materialsichtung 

An die theoretische Einführung in u.a. das Konzept Scaffolding schließt sich eine fach-

spezifische Materialsichtung an. Hier empfiehlt es sich, Material auszuwählen, das von 

Expert*innen bereits sprachsensibel aufbereitet wurde. Im Rahmen von FDQI-HU-

MINT wurden für die vertretenen Fachdidaktiken Biologie, Mathematik und Physik fol-

gende Materialien ausgewählt, die auch in anderen Kontexten übernommen werden kön-

nen: 

● Biologie: Michels, M. (2015). Sprachsensible Aufgabenkonzeption für das Fach 

Biologie zum Ablauf der menschlichen Verdauung: Eine Aufgabe mit gestuften 

Lernhilfen. Dieses Material wurde im Rahmen des Projekts ProDaZ der Universi-

tät Duisburg-Essen entwickelt. 

● Mathematik: Andreas, T. & Bohlmann, N. (2017). Beispiel für eine sprachbil-

dende Aufgabe in der Mathematik der Grundschule: Berechnung der Müllkosten. 

Auch dieses Material wurde im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts, 

Sprachen – Bilden – Chancen (vgl. Jostes et al., 2017), entwickelt. 

● Physik: QUA-LiS NRW (o.J.). Radioaktivität in Natur, Technik und Medizin. Di-

agramme schriftlich beschreiben. Dieses Material wird auf der Internetseite des 

Landesinstituts aus Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt und ist nach eige-

nen Angaben angelehnt an Dorner & Schmölzer-Eibinger (2012). 

Im Anschluss an die Sichtung des Materials werden die Studierenden gebeten, folgende 

Fragen zu beantworten und ihre Antworten per Moodle-Abgabe einzureichen: 

● Welche Vorkenntnisse benötigen Lernende fachlich und sprachlich, um mit dem 

Material arbeiten zu können? 

● Welche sprachlichen Prozesse werden unterstützt/angeregt? 

● Erkennen Sie Elemente des Scaffoldings wieder und, wenn ja, welche? 

● Wie wird im sprachbildenden Material/im Unterrichtsentwurf fachliches und 

sprachliches Lernen miteinander verknüpft? 
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● Haben Sie eigene Fragen an das Material? 

● Wie könnte das sprachbildende Material weiter ergänzt werden? 

● Was wäre gegebenenfalls für einen (im engeren Sinne) inklusiven Unterricht noch 

wünschenswert? 

Für die Präsenzsitzung sollte ausreichend Zeit eingeplant werden, um die Ergebnisse der 

Materialsichtung und die Studierendenantworten im Plenum besprechen zu können. 

Falls kein sprachsensibel überarbeitetes Material zur Verfügung steht, sollte eine an-

dere Form der Auseinandersetzung mit sprachlichen Anforderungen von Lehr-Lern-Ma-

terialien gefunden werden. So könnte beispielsweise eine Bedarfsanalyse im Sinne des 

Scaffolding-Konzeptes (vgl. Kniffka, 2010; Quehl & Trapp, 2013) durchgeführt werden, 

wofür jedoch deutlich mehr Zeit und eine gute Anleitung der Studierenden benötigt wür-

den. 

3.6 Textarbeit zum „Verhältnis Inklusion und Sprachbildung“ mit  

Reflexionsfragen 

Die letzte Phase des Bausteins „Sprachbildung“ besteht in einer Textlektüre zum Ver-

hältnis von Inklusion und Sprachbildung. Die Studierenden bekommen zunächst einen 

Leseauftrag (Rödel & Lütke, 2019) und anschließend einen ergänzenden Kurztext zum 

Sprachbildungsverständnis im Projekt FDQI-HU. Auf dieser Basis sollen sie dann einen 

Forumsbeitrag mit Antworten auf folgende Reflexionsfragen verfassen: 

● Wie hängen Inklusion und Sprachbildung zusammen? 

● Welche Prozessmerkmale und Strukturelemente des Didaktischen Modells für in-

klusives Lehren und Lernen8 berührt die Sprachbildung? 

● Auf welche Weise kann die sprachsensible Gestaltung des Fachunterrichts zur In-

klusion beitragen? 

● Welche Fragen und Ideen haben Sie zur Umsetzung von inklusiver Sprachbildung 

in Ihrem eigenen Unterricht? 

In der Präsenzsitzung sollten die Studierendenantworten aufgegriffen und noch einmal 

auf die Problemerfahrung im Rahmen der Sensibilisierungsübung bezogen werden. 

Zum Abschluss ermöglicht die Moodle-Aktivität „Feedback“ zum einen die Selbst-

evaluation der Studierenden („Ich konnte die Inhalte und Kernaussagen des Bausteins 

nachvollziehen“; „Durch die Arbeit an diesem Baustein habe ich mich persönlich und/ 

oder fachlich weiterentwickelt.“) und gibt den Dozierenden zum anderen Rückmeldung 

darüber, wie die Studierenden die Arbeit mit dem Baustein wahrgenommen haben („Die 

Aufgabenstellung des Bausteins habe ich verstanden und ich wusste, was ich zu tun 

habe.“; Multiple-Choice-Frage zum Zeitbedarf). Es wird mit einer Likert-Skala und of-

fenen Items („Hier ist Platz für Begründungen, Kommentare, Wünsche o.ä.“) gearbeitet. 

Die Ergebnisse aus dem Feedback-Tool können im synchronen Teil der Bearbeitung 

(Seminarphase) aufgegriffen werden (zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studie-

rende zu allen Bausteinen siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-Lern-Bau-

steinen zur Lehrkräfteprofessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn 

in diesem Heft).  

Im Folgenden wird nun ein Beispiel für eine Umsetzung des synchronen Teils aus der 

Physikdidaktik vorgestellt. 

                                                           
8 Das Didaktische Modell für inklusives Lehren und Lernen (DiMiLL) wurde im Projekt FDQI-HU entwi-

ckelt und stellt ein Werkzeug für die Sensibilisierung für inklusiven Unterricht und seine Planung dar 

(Frohn et al., 2019). Zur Einführung das DiMiLL siehe den Beitrag zum Baustein „Das Didaktische Mo-

dell für inklusives Lehren und Lernen“ von Liebsch, Marsch & Frohn in diesem Heft. 
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3.7 Vorstellung des synchronen Teils (Beispiel aus der Physikdidaktik) 

Die Umsetzung des synchronen Teils des Bausteins soll individuell gestaltet und an den 

entsprechenden Bedarfen der jeweiligen Fachdidaktik bzw. der Studierendengruppe ori-

entiert geplant werden. Entsprechend wird im Folgenden nur ein Beispiel für eine Um-

setzung vorgestellt; es sind jedoch ausdrücklich unterschiedliche Realisierungen mög-

lich und erwünscht. 

Der hier vorgestellte Baustein Sprachbildung wurde u.a. in den Wintersemestern 

2020/21 und 2021/22 im Rahmen des Moduls „Spezielle Themen des Physikunterrichts“ 

im Masterstudiengang für Lehramtsstudierende der Physik durchgeführt. Die nun fol-

gende Darstellung des synchronen Seminarteils basiert auf dieser Umsetzung. Der syn-

chrone Teil des Bausteins wurde im Rahmen dieses Moduls in folgende Phasen geglie-

dert: 

Tabelle 2: Eine mögliche synchrone Nachbereitung des Bausteins (Beispiel Physikdi-

daktik). 

Phase Inhalt Sozialform 

Begrüßung/ 

Einstieg 

Raum für offene Fragen aus dem 

asynchronen Teil 
Plenum 

Sensibilisierungs-

übung 

Die Erfahrungen der Studierenden 

aus der Übung werden besprochen 

und deren Implikationen für sprach-

sensiblen Unterricht herausgearbeitet. 

Moderiertes Seminar-

gespräch 

Sprachbildung und 

Inklusion I 

Die Studierenden begründen die Ver-

knüpfung ausgewählter Prozessmerk-

male und Strukturelemente des Di-

MiLL mit der Sprachbildung.  

Gruppenarbeit 

Sprachbildung und 

Inklusion II 

Offene Fragen der Studierenden zur 

Umsetzung inklusiver Sprachbildung 

im eigenen Unterricht aus dem Fo-

rum werden aufgegriffen und disku-

tiert. 

Moderiertes Seminar-

gespräch 

Materialsichtung 

Die Studierenden sichten das aus dem 

asynchronen Teil bekannte Material 

unter einem neuen Arbeitsauftrag er-

neut. 

Gruppenarbeit und 

moderiertes Seminar-

gespräch 

Fazit  

Die besprochenen fachspezifischen 

sprachlichen Herausforderungen und 

passende sprachsensible Methoden 

werden systematisch zusammenge-

fasst. 

Geleitetes Seminarge-

spräch 

 

Die synchrone Sitzung des Bausteins begann mit einer kurzen Fragerunde, in der offene 

(Verständnis-)Fragen aus dem asynchronen Teil geklärt werden konnten. Nach einer 

kurzen Murmelphase, in der die Studierenden ihre Erfahrungen aus der Sensibilisie-

rungsübung untereinander teilten, wurden diese Erfahrungen im Plenum aufgegriffen 

und besprochen. Hierbei konnte thematisiert werden, ob das Lösen der Aufgabe auch in 

der Erstsprache Schwierigkeiten bereitete und wie viele der Studierenden ihren ent-  

standenen Text als Abgabe eingereicht hatten. Zuletzt konnte über Aspekte von Scham, 
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Othering und Machtstellungen, die in der Übung erfahren werden konnten, zum Ab-

schnitt Sprachbildung und Inklusion übergeleitet werden. 

Hier wurde zuerst die Frage „Welche Prozessmerkmale und Strukturelemente des Di-

daktischen Modells für inklusives Lehren und Lernen berührt die Sprachbildung?“ aus 

dem asynchronen Teil des Bausteins aufgegriffen. Fast alle Studierenden antworteten im 

asynchronen Teil hierauf, dass alle Prozessmerkmale und Strukturelemente von Sprach-

bildung berührt werden, begründeten ihre Aussage jedoch nicht. Diese Begründungen 

für ein oder zwei (abhängig von der Seminargröße) Prozessmerkmal(e) und Strukturele-

ment(e) sollten dann jeweils von Kleingruppen formuliert und anschließend im Plenum 

vorgestellt werden. In der Phase „Sprachbildung und Inklusion II“ wurden vom Dozie-

renden ausgewählte Fragen der Studierenden zur Umsetzung inklusiver Sprachbildung 

im eigenen Unterricht aus dem Forum des asynchronen Teils aufgegriffen, die auch zu 

Themenkomplexen zusammengefasst werden können, und im Plenum mögliche Ant-

worten diskutiert. 

Es folgte die Materialsichtung, die den Großteil der synchronen Sitzung einnehmen 

sollte, da diese besonders geeignet ist, die bereits besprochenen Aspekte der Sprachbil-

dung fachlich zu schärfen. Im Physikseminar sollten sich die Studierenden mit den Dia-

grammen des angebotenen Materials auseinandersetzen und diese in Gruppen sprach-

sensibel ergänzen oder umgestalten, da das Material nur den Vergleich von Diagrammen 

unterstützt, nicht jedoch das grundsätzliche Verständnis dieser. Mögliche Ansätze sind 

hier z.B. Hilfekarten zu Fachbegriffen in den Diagrammen oder ein Wechsel der Reprä-

sentationsform. Dazu erhielten sie unterstützende Informationen zu Repräsentationsfor-

men und deren Unterschieden (vgl. Leisen, 2015). Die Ergebnisse wurden dann im Ple-

num präsentiert und anschließend weitere für den Physikunterricht relevante Aspekte der 

Sprachbildung wie Kollokationen, Argumentieren als Sprachhandlung, Passivkonstruk-

tionen, Versuchsprotokolle als fachspezifische Textsorte, Fachbegriffe etc. besprochen 

und diskutiert, wie diese in einem sprachsensiblen Unterricht und speziell bei der Arbeit 

mit Diagrammen adäquat in den Blick genommen werden können. 

Im Fazit wurden die für einen sprachsensiblen Physikunterricht zu beachtenden Her-

ausforderungen und mögliche Methoden, diesen zu begegnen, besprochen und systema-

tisch zusammengefasst, um den Studierenden erste Anhaltspunkte für ihre spätere 

Lehrtätigkeit zu geben. 

4 Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Hintergrund zum Lehr-Lern-Baustein Sprachbildung wurde an anderer 

Stelle bereits ausführlich beschrieben (Rödel, 2019b, 2020; Rödel & Lütke, 2019), so-

dass im Folgenden nur knapp auf das dem Baustein zugrunde liegende Sprachbildungs-

verständnis eingegangen wird. Wie oben bereits erwähnt wurde, wird Sprachbildung im 

Rahmen von FDQI-HU als zielgruppenübergreifendes Konzept verstanden, was dem ak-

tuellen Diskurs um Sprachlichkeit des Fachunterrichts entspricht, in dem „nicht mehr 

nur an DaZ-Lerner*innen mit Sprachförderbedarf gedacht wird, sondern ebenso an ein-

sprachig aufwachsende Schüler*innen mit deutscher Erstsprache (Becker-Mrotzek und 

Roth 2017, S. 7)“ (Lütke & Rödel, im Erscheinen). Damit werden Ergebnisse von Un-

tersuchungen zu Deutschleistungen berücksichtigt, in denen „regelmäßig auch Schü-

ler*innen mit deutscher Erstsprache aus bildungsbenachteiligten Familien identifiziert 

[werden], die von sprachbezogener Unterstützung über den Deutschunterricht hinaus 

profitieren können (Reiss et al. 2019; Stanat et al. 2016)“ (Lütke & Rödel, im Erschei-

nen). Dennoch zeigt sich, dass 

„Schüler*innen mit Zuwanderungshintergrund von sogenannten ‚bildungsbezogenen Risi-

kolagen‘ (insbesondere von einem niedrigen Bildungsstand der Eltern) fünfmal häufiger be-

troffen [sind] als die Gruppe ohne Zuwanderungshintergrund (Bildungsbericht 2020, S. 40). 
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Fachintegrierte Sprachbildung wird vor diesem Hintergrund als eine Möglichkeit angesehen, 

Bildungsdisparitäten zu verringern (Kempert et al. 2016).“ (Lütke & Rödel, im Erscheinen)  

Hier wird deutlich, dass Sprachbildung, die auf eine Reduzierung von Bildungsungleich-

heit zielt, als immanenter Bestandteil von Inklusion verstanden werden kann. Ein inklu-

siver Fachunterricht sollte daher immer auch ein sprachsensibler Fachunterricht sein, 

damit die sprachliche Handlungsfähigkeit und individuelle Sprachkompetenz aller Ler-

nenden auch hier unterstützt und gefördert wird. Damit ist „nicht nur das zunehmende 

Verfügen über die für einen Menschen im Alltag relevanten unterschiedlichen Sprachen 

[gemeint; L.R.], sondern ebenso der graduelle Ausbau informeller und formellerer Re-

gister, z.B. mithilfe von Scaffolding-Maßnahmen“ (Rödel & Lütke, 2019, S. 82). 

5 Erfahrungen 

5.1 Erfahrungen aus dem asynchronen Teil 

Das Feedback der Studierenden zum asynchronen Teil des Bausteins fiel überwiegend 

positiv aus (zur Darstellung der Rückmeldungen durch Studierende zu allen Bausteinen 

siehe den Beitrag „Feedback zu den digitalen Lehr-Lern-Bausteinen zur Lehrkräftepro-

fessionalisierung für inklusive Settings“ von Dubiel & Frohn in diesem Heft). Vor allem 

die Sensibilisierungsübung hinterließ einen nachhaltigen Eindruck bei ihnen („Das Er-

leben eigener Einschränkungen sprachlichen Handelns war sehr eindrücklich. Danke 

dafür.“). Die Studierenden bewerteten die Aufgaben und die dahinter liegenden Kon-

zepte zum größten Teil als verständlich sowie methodisch gut aufbereitet („Mir gefällt 

das Aufgabenformat, in dem man von Folie zu Folie weitergeleitet wird (wie z.B. bei der 

Aufgabe zur konzeptionellen Mündlichkeit/Schriftlichkeit). Das unterteilt die Inhalte in 

‚leicht verdauliche‘ Abschnitte und ist viel angenehmer als ein langer Text.“). 

Einige Studierende gaben an, die Notwendigkeit sprachsensiblen Unterrichts nach-

vollziehen zu können, aber noch Bedenken bezüglich der Umsetzung bzw. Machbarkeit 

im späteren Lehrberuf zu haben. Andere merkten wiederum an, dass sie aufgrund von 

Vorerfahrungen im Sprachbildungsbereich bereits mit manchen der im Baustein bespro-

chenen Konzepte vertraut waren. Für eine Adaption des Bausteins für die eigene Lehre 

sollten demnach unbedingt die Vorkenntnisse der Studierenden zu Sprachbildung erho-

ben und berücksichtigt werden. 

5.2 Erfahrungen aus dem synchronen Teil  

Im Gegensatz zum asynchronen Teil liegt zum synchronen Teil kein explizit erhobenes 

Studierendenfeedback vor; nach Erfahrungen des umsetzenden Dozierenden wurde je-

doch auch der synchrone Teil von den Studierenden insgesamt positiv bewertet. Durch 

die generelle fachliche Ausschärfung wurden zudem die Konzepte der Sprachbildung 

insbesondere am besprochenen Material greifbarer und konkreter, wodurch die bereits 

angesprochenen Bedenken einiger Studierender in Bezug auf die Machbarkeit sprach-

sensiblen Unterrichts reduziert werden konnten. 

Die Besprechung der Sensibilisierungsübung brachte den Studierenden indes erfah-

rungsgemäß keinen großen Wissenszuwachs gegenüber der asynchronen Bearbeitung 

und könnte demnach gegebenenfalls direkt mit der Materialsichtung verbunden werden. 

Die Begründung zur Verknüpfung ausgewählter Prozessmerkmale und Strukturele-

mente des DiMiLL mit der Sprachbildung gelang gut, da die Studierenden sich hierbei 

noch einmal mit ihren Antworten aus dem asynchronen Teil befassen mussten (zur Auf-

gabe „Zum Verhältnis von Inklusion und Sprachbildung“). Das erneute Aufgreifen die-

ser Verknüpfung erwies sich besonders für Studierende sinnvoll, die die asynchrone  

Aufgabe nicht oder nur teilweise bearbeitet hatten. In dieser Phase der synchronen Be-

arbeitung des Sprachbildungsbausteins beschäftigte die Studierenden des Physiksemi-

nars u.a. die Frage, wie sie eine fachliche Kompetenzentwicklung trotz unterschiedlicher 
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Sprachstände gewährleisten können. Manche Studierende äußerten die Sorge, dass es 

sprachliche Hürden geben könnte, die im Rahmen des Fachunterrichts nicht zu überwin-

den sind. Hier erscheint es wichtig, den Studierenden zu vermitteln, dass in einem 

sprachsensiblen Fachunterricht Aufgaben und Materialien so gestaltet werden, dass das 

sprachliche Lernen das fachliche Lernen unterstützt, also der Verknüpfung von sprach-

lichem und fachlichem Lernen Rechnung getragen wird, eine darüber hinausgehende 

gegebenenfalls notwendige individuelle Sprachförderung aber an anderer Stelle erfolgt. 

Die Materialsichtung sollte unserer Erfahrung nach den größten Teil der Sitzung ein-

nehmen, da diese einen Großteil der im Baustein besprochenen Konzepte vereint und an 

einem konkreten fachlichen Inhalt explizit aufzeigen kann. Damit dies gelingt, empfiehlt 

es sich unseren Erfahrungen nach, möglichst direkt am Material zu arbeiten und die Stu-

dierenden durch einen entsprechenden, auf das Material bezogenen Arbeitsauftrag zu 

unterstützen. Schließlich erwies sich ebendiese Materialsichtung aus fachdidaktischer 

Sicht dann auch als besonders ergiebig, da die Studierenden für besondere sprachliche 

Herausforderungen des eigenen Faches sensibilisiert wurden und eine Methode kennen-

lernten, um diesen zu begegnen. 
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