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Innerhalb des Diskurses rund um Sprachbildung fallen des Öfteren die Termini ‚konzeptionelle 
Mündlichkeit‘ und ‚konzeptionelle Schriftlichkeit‘. Dies liegt daran, dass Bildungssprache als 
tendenziell konzeptionell schriftlich zu bezeichnen ist bzw. konzeptionell schriftliche Elemente 
enthält (vgl. Ahrenholz, 2017, S. 19; Gültekin-Karakoç et al., 2016, S. 131). Hintergrund der 
beiden Begriffe ist, dass es sich bei ‚Mündlichkeit‘ und ‚Schriftlichkeit‘ um mehrdeutige 
Begriffe handelt. Sie können sich auf das Medium beziehen (phonisch oder graphisch) oder auf 
die Konzeption (gesprochen oder geschrieben) (vgl. Jostes, 2015, S. 5). Die Unterscheidung 
zwischen phonisch und graphisch ist strikt dichotom, „d. h. ein Text oder eine Äußerung wird 
entweder über Schallwellen (phonische Dimension) oder über Schriftzeichen (graphische 
Dimension) übertragen“ (Kniffka & Siebert-Ott, 2009, S. 18). Die Kodes gesprochen bzw. 
geschrieben hingegen bewegen sich in einem „Kontinuum von Konzeptionsmöglichkeiten mit 
zahlreichen Abstufungen“ (Koch & Oesterreicher, 1985, S. 17). Schwitalla (2012) nennt hierzu 
folgendes Beispiel: „Ein Gesetzestext ist ‚geschriebensprachlicher‘ als ein Privatbrief, und ein 
familiäres Gespräch ist ‚gesprochensprachlicher‘ als ein Vorstellungsgespräch“ (Schwitalla, 
2012, S. 22). Als „besonders typisch“ (Koch & Oesterreicher, 1985, S. 17) bezeichnen Koch 
und Oesterreicher die Kombinationen gesprochen + phonisch und geschrieben + graphisch, 
ebenso möglich sind jedoch auch „Kommunikationsformen, die den anderen beiden 
Kombinationsmöglichkeiten entsprechen (Beispiele: Vortrag = ,geschrieben + phonisch‘; 
abgedrucktes Interview = ,gesprochen + graphisch‘)“ (ebd.). Ob ein (gesprochener oder 
geschriebener) Text eher konzeptionell schriftlich oder mündlich ausfällt, hängt mit dem 
Zusammenwirken unterschiedlicher kommunikativer Parameter zusammen: 

„soziales Verhältnis, Anzahl, räumliche und zeitliche Situierung der Kommunikationspartner; 
Sprecherwechsel; Themafixierung; Öffentlichkeitsgrad; Spontaneität und Beteiligung; Rolle 
des sprachlichen, des situativen und des soziokulturellen Kontexts (geteilte Wissensbestände, 
gemeinsame gesellschaftliche Werte und Normen, etc.)“ (Koch & Oesterreicher, 1985, S. 19). 

                                                           
1 FDQI-HU wird im Rahmen der gemeinsamen „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ von Bund und Ländern aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

 



Koch und Oesterreicher sprechen in diesem Zusammenhang auch von Sprache der Nähe und 
Sprache der Distanz. Das „konzeptionelle Kontinuum definieren [sie; LR] als den Raum, in 
dem nähe- und distanzsprachliche Komponenten im Rahmen der einzelnen Parameter sich 
mischen und damit bestimmte Äußerungsformen konstituieren“ (Koch & Oesterreicher, 1985, 
S. 21). Die kommunikativen Bedingungen der Sprache der Distanz führen zu folgenden 
Versprachlichungsstrategien: ‚Verdinglichung‘, Endgültigkeit und entsprechend größerer 
Informationsdichte, Kompaktheit usw. (vgl. ebd.). Die der Sprache der Nähe führen hingegen 
zu Prozesshaftigkeit, Vorläufigkeit, sowie zu geringerer Informationsdichte, Kompaktheit, 
Integration, Komplexität, Elaboriertheit, Planung, usw. (vgl. Koch & Oesterreicher, 1985). In 
den unterschiedlichen sprachlichen Bereichen können für die Sprache der Nähe bzw. für 
konzeptionelle Mündlichkeit unterschiedliche sprachliche Merkmale festgestellt werden, die 
sowohl die Wort-, als auch die Satz- und Textebene betreffen. So kommt es auf der Wortebene 
beispielsweise zum Gebrauch sogenannter Passe-partout-Wörter2 oder expressiver Begriffe, 
auf Satzebene zu Nachträgen, Satzabbrüchen, Segmentierungserscheinungen und einem 
insgesamt eher praktischen Satzbau und auf Textebene (bzw. textuell-pragmatischer Ebene) zu 
Sprecher- und Hörersignalen, Korrektursignalen, Abtönungspartikeln, Präsens als 
Erzähltempus, usw. (vgl. Koch & Oesterreicher, 1985, S. 27). In konzeptionell schriftlichen 
Äußerungen ist der Anteil von Inhaltswörtern höher, Nominalisierungen werden verstärkt 
eingesetzt, die Sätze sind tendenziell hypotaktisch organisiert, u.v.m. (vgl. Quehl & Trapp, 
2013, S. 16). 
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