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Im pädagogischen Diskurs zur Inklusion wird den vielfältigen Formen der Kooperation2 in 
Schule und Unterricht (Kooperation unter Schüler*innen, zwischen Schüler*innen und 

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

2 Kooperation kann etymologisch hergeleitet vom lateinischen Verb cooperari („mitwirken, mitarbeiten“, Kraif 
DUDEN, 2007, S. 763) schlicht als Mit- bzw. Zusammenarbeit verstanden werden. 



Lehrkräften, unter Pädagog*innen sowie mit weiteren Fachkräften und den Eltern) eine 
besondere Aufmerksamkeit zuteil. 

Neben Partizipation, Kommunikation und Reflexion ist Kooperation im Didaktischen Modell 
für inklusives Lehren und Lernen eines von vier Prozessmerkmalen. Im Folgenden wird 
schwerpunktmäßig auf die Kooperation der Schüler*innen sowie die Zusammenarbeit der 
Lehrkräfte eingegangen. 

Kooperatives Lernen gilt als „Kernelement inklusiver Praktiken“ (Boban & Hinz, 2008, S. 74). 
Dabei geht es um die Zusammenarbeit der Schüler*innen mit ihren jeweils unterschiedlichen 
Kompetenzen an einem gemeinsamen Lerngegenstand. Die Annahme besteht darin, dass 
insbesondere sehr heterogene Lerngruppen einen hohen Anreiz und eine große Chance für ko-
konstruktive Lernprozesse3 bieten. Welches ‚Maß’ an (Leistungs-)Heterogenität bei Partner- 
und Gruppenarbeiten dabei tatsächlich gewinnbringend ist für das Lernen der einzelnen 
Schüler*innen, ist bisher empirisch nur wenig erforscht. Es scheint je nach Lerninhalten und zu 
entwickelnden Kompetenzen unterschiedlich zu sein. Zur Förderung der Leseflüssigkeit im 
Lesetandemverfahren haben sich z. B. diejenigen Lesetandems als besonders erfolgreich 
erwiesen, bei denen der Leistungsabstand bzgl. des Lesens nicht zu stark divergiert (vgl. 
Rosebrock et al., 2016, S. 103 f.). 

Für das kooperative Lernen im inklusiven Unterricht werden mit Verweis auf Johnson und 
Johnson (2008) meist fünf Basiselemente genannt: positive Interdependenz, individuelle 
Verantwortlichkeit, direkte Interaktion, Training sozialer Kompetenzen und Gruppenreflexion 
(vgl. Avci-Werning & Lanphen, 2013, S. 151 ff.). 

In der entwicklungslogischen Didaktik von Georg Feuser, die für die integrative bzw. inklusive 
Didaktik einen wegweisenden Beitrag leistete, ist die „Kooperative Tätigkeit am Gemeinsamen 
Gegenstand“ (Feuser, 2013) ein zentrales Begriffspaar. Kooperation gilt dabei als 
Entwicklungsnotwendigkeit und wird als „funktionsteilige [...] Abstimmung individueller 
Aktivitäten auf ein gemeinsames Ziel hin“ (ebd., S. 287) definiert. Unterrichtsmethodisch kann 
diese Form der Kooperation laut Feuser am besten bei der Arbeit in Projekten realisiert werden; 
das „gemeinsame Ziel“ ist dabei nicht an ein Fach gebunden. Diesbezüglich kann kritisch 
eingewandt werden, dass Schüler*innen nicht zwingend von den kooperativen Lernangeboten 
profitieren, da sie ein hohes Maß an Selbständigkeit bei der Planung und Durchführung 
erfordern (vgl. Walter et al., 2012, S. 450). 

In seiner Beschreibung gemeinsamer Lernsituationen korrigiert und erweitert Wocken den von 
Feuser formulierten sehr hohen Anspruch an die Zusammenarbeit von Schüler*innen (Wocken, 
1998). Dabei führt er neben den kooperativen Lernsituationen (im Sinne Feusers) noch 
kommunikative, koexistente und subsidiäre an (vgl. Wocken, 1998). Insbesondere hinsichtlich 
subsidiärer Lernsituationen, das heißt unterstützender oder prosozialer Lernsituationen, sollte 
                                                           
3 Ko-Konstruktion bedeutet im Kontext von Lernen und Unterricht, dass die Schüler*innen durch den sozialen 
Austausch ihr individuelles Wissen neu überdenken und organisieren und infolgedessen ihre Kenntnisse und 
Kompetenzen zu individualisiertem Wissen ausdifferenzieren (vgl. Martschinke, 2015, S. 19). 



reflektiert werden, dass Prozesse des Helfens nicht einseitig sind, sondern sich alle Kinder und 
Jugendlichen auch als hilfreich erleben können (vgl. Zimpel, 2014, S. 22). 

Als eine der zentralen Ressourcen und auch Herausforderungen inklusiven Unterrichts gilt die 
pädagogische Kooperation der Lehrenden. Das Zwei-Pädagog*innen-System im Unterricht 
gehört seit den ersten integrativen Schulversuchen zum Prinzip einer integrativen bzw. 
inklusiven Beschulung (vgl. Feuser & Meyer, 1987; Wocken, 1988). Fragen der 
Ressourcenzuweisung werden diesbezüglich anhaltend diskutiert, vor allem, wenn 
Schüler*innen mit hohem Unterstützungsbedarf, z. B. mit umfassenden körperlichen oder 
kognitiven Beeinträchtigungen, in einer Klasse lernen. 

Sowohl auf Unterrichts- als auch auf institutioneller Ebene wird außerdem die Bedeutung der 
multiprofessionellen Kooperation betont. Zu nennen sind z.B. die Zusammenarbeit mit 
Mitarbeiter*innen anderer pädagogischer, therapeutischer oder sozialer Einrichtungen sowie 
Formen des Teamworks auf den unterschiedlichen Strukturebenen der einzelnen Schule (z.B. 
im Jahrgangsteam, der Steuerungsgruppe, Fach- oder Schulkonferenz). 

Hinsichtlich der konkreten Zusammenarbeit im Unterricht lassen sich verschiedene 
methodisch-didaktische Ansätze unterscheiden (z.B. Teamteaching, Parallel-, Stationen- oder 
niveaudifferenzierter Unterricht). Dabei wird mit dem Begriff Teamteaching eine qualitativ 
hochwertige Form des gemeinsamen Unterrichtens verstanden, die sich von den anderen 
Ansätzen abgrenzt, welche mit einer (partiellen) Teilung der Lerngruppe einhergehen (vgl. 
Lütje-Klose & Willenbring, 1999, S. 16). In der inklusiven (Fach-)Unterrichtspraxis hat sich 
häufig eine funktionsteilige Arbeitsweise etabliert, die sich in einer klaren Rollenaufteilung 
(Unterrichtsgestaltung und -unterstützung) widerspiegelt. Während die Hauptverantwortung 
für den Unterricht bei den Grundschul- oder Fachlehrer*innen liegt, nehmen 
sonderpädagogische Lehrkräfte oder Erzieher*innen oft die unterstützende Rolle ein (vgl. Kreis 
et al., 2014). Mit dieser Rollenaufteilung kommt „immer auch ein Stück Hierarchie in die 
Arbeitsorganisation eines Unterrichtsteams hinein“ (Wocken, 1988, S. 230). Dies kann z. B. 
durch einen Wechsel der Rollenzuordnung an festgelegten Stellen des Unterrichts oder je nach 
Unterrichtsfach ausbalanciert werden. 
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