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Mark	  Twain	  über	  die	  deutsche	  Sprache	  

•  „Manche	  deutschen	  Wörter	  sind	  so	  lang,	  dass	  man	  sie	  
nur	  aus	  der	  Ferne	  ganz	  sehen	  kann.“	  

•  „Die	  deutsche	  GrammaAk	  strotzt	  von	  trennbaren	  
Verben,	  und	  je	  weiter	  die	  beiden	  Teile	  
auseinandergerissen	  werden,	  desto	  zufriedener	  ist	  der	  
Urheber	  des	  Verbrechens	  mit	  seiner	  Leistung.“	  

•  Wenn	  einem	  Deutschen	  ein	  AdjekAv	  in	  die	  Finger	  fällt,	  
dekliniert	  und	  dekliniert	  und	  dekliniert	  er	  es,	  bis	  aller	  
gesunde	  Menschenverstand	  herausdekliniert	  ist.“	  

Mark	  Twain	  für	  BoshaMe,	  S.	  39-‐41	  
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Gliederung	  

1.  Wie	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird	  
2.  Was	  einfach	  ist	  und	  was	  jeder	  kann	  
3.  Was	  aufwändiger	  ist	  
4.  Drei	  Prinzipien,	  die	  zu	  beachten	  sind	  	  
5.  Wo	  die	  Sprachprobleme	  liegen	  
6.  Wie	  Sprache	  im	  Fach	  gelernt	  wird	  	  
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Handlungssprache	  und	  Bildungssprache	  

1.	  Drei	  Zehnjährige	  sprechen	  und	  
handeln	  bei	  einem	  Versuch:	  
Das	  ...	  nein,	  es	  geht	  nicht	  ...	  es	  bewegt	  
sich	  nicht	  ...	  versuch	  das	  ...	  ja,	  es	  geht	  ...	  
ein	  bisschen	  ...	  das	  nicht	  ...	  ne	  ist	  kein	  
Metall	  ...	  probier	  das.	  ...	  siehst	  du	  nur	  
Metall	  geht	  ...	  Ne	  nicht	  alles	  Metall	  geht.	  
	  

3.	  Schri;licher	  Bericht	  derselben	  
Schülerin:	  
Mit	  unserem	  Experiment	  sollten	  wir	  
herausfinden,	  was	  ein	  Magnet	  anzieht.	  
Wir	  haben	  herausgefunden,	  dass	  der	  
Magnet	  Metall	  anzieht,	  aber	  nicht	  alles	  
Metall.	  Er	  hat	  die	  Eisenspäne	  angezogen,	  
aber	  nicht	  die	  Stecknadel.	  	  

2.	  Eine	  Schülerin	  berichtet	  anschließend	  
über	  den	  Versuch:	  
Wir	  haben	  eine	  Stecknadel,	  dann	  einen	  
BleisVWspitzer,	  dann	  Eisenspäne,	  dann	  
PlasVk	  ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  hat	  die	  
Stecknadel	  und	  PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  und	  Eisenspäne.	  

4.	  Text	  aus	  dem	  Lehrbuch:	  
Ein	  Magnet	  ist	  von	  einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  welches	  auf	  magneVsches	  
Material	  wirkt	  und	  dieses	  vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  
	  

Siehste,	  
PlasVk	  geht	  
nicht,	  ...	  

Ne	  nur	  Eisen	  
geht.	  	  

Lass	  mich	  
mal.	  Ich	  
glaube	  ...	  

Probier	  mal	  
den	  BleisVW-‐
spitzer,	  ....	  	  

Wir	  haben	  Steck	  	  ..	  
Stecknadel,	  dann	  Spitzer,	  
dann	  Eisen	  ...	  Eisen	  ..	  
Eisenspäne,	  dann	  PlasVk	  
ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  
hat	  die	  Stecknadel	  und	  
PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  
und	  Eisenspäne.	  

1.  ...	  
2.  ...	  
3.  ...	  
4.  ...	  

Mit unserem 
Experiment sollten 
wir finden, was ein 
Magnet anzieht. Wir 
haben gefunden, 
dass der Magnet 
Metall anzieht, aber 
nicht alles Metall. Er 
hat die  Eisen 
angezogen, aber die 
Stecknadel nicht.  

Das	  magneFsche	  Feld	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ein	  Magnet	  ist	  von	  
einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  
welches	  auf	  
magneVsches	  Material	  
wirkt	  und	  dieses	  
vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  
MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  
Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  
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Handlungssprache	  und	  Bildungssprache	  

1.	  Drei	  Zehnjährige	  sprechen	  und	  
handeln	  bei	  einem	  Versuch:	  
Das	  ...	  nein,	  es	  geht	  nicht	  ...	  es	  bewegt	  
sich	  nicht	  ...	  versuch	  das	  ...	  ja,	  es	  geht	  ...	  
ein	  bisschen	  ...	  das	  nicht	  ...	  ne	  ist	  kein	  
Metall	  ...	  probier	  das.	  ...	  siehst	  du	  nur	  
Metall	  geht	  ...	  Ne	  nicht	  alles	  Metall	  geht.	  
	  

3.	  Schri;licher	  Bericht	  derselben	  
Schülerin:	  
Mit	  unserem	  Experiment	  sollten	  wir	  
herausfinden,	  was	  ein	  Magnet	  anzieht.	  
Wir	  haben	  herausgefunden,	  dass	  der	  
Magnet	  Metall	  anzieht,	  aber	  nicht	  alles	  
Metall.	  Er	  hat	  die	  Eisenspäne	  angezogen,	  
aber	  nicht	  die	  Stecknadel.	  	  

2.	  Eine	  Schülerin	  berichtet	  anschließend	  
über	  den	  Versuch:	  
Wir	  haben	  eine	  Stecknadel,	  dann	  einen	  
BleisVWspitzer,	  dann	  Eisenspäne,	  dann	  
PlasVk	  ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  hat	  die	  
Stecknadel	  und	  PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  und	  Eisenspäne.	  

4.	  Text	  aus	  dem	  Lehrbuch:	  
Ein	  Magnet	  ist	  von	  einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  welches	  auf	  magneVsches	  
Material	  wirkt	  und	  dieses	  vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  
	  

Siehste,	  
PlasVk	  geht	  
nicht,	  ...	  

Ne	  nur	  Eisen	  
geht.	  	  

Lass	  mich	  
mal.	  Ich	  
glaube	  ...	  

Probier	  mal	  
den	  BleisVW-‐
spitzer,	  ....	  	  

Wir	  haben	  die	  
Stecknadel,	  dann	  den	  
BleisVWspitzer,	  dann	  
Eisenspäne,	  dann	  PlasVk	  
ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  
hat	  die	  Stecknadel	  und	  
PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  
und	  Eisenspäne.	  

1.  ...	  
2.  ...	  
3.  ...	  
4.  ...	  

Mit unserem 
Experiment sollten 
wir finden, was ein 
Magnet anzieht. Wir 
haben gefunden, 
dass der Magnet 
Metall anzieht, aber 
nicht alles Metall. Er 
hat die  Eisen 
angezogen, aber die 
Stecknadel nicht.  

Das	  magneFsche	  Feld	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ein	  Magnet	  ist	  von	  
einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  
welches	  auf	  
magneVsches	  Material	  
wirkt	  und	  dieses	  
vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  
MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  
Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  

•  Beim	  HanAeren	  mit	  den	  
Utensilien	  erübrigen	  sich	  
Fachbegriffe	  

•  die	  Bezüge	  sind	  offensichtlich	  	  
•  die	  SituaAon	  steuert	  die	  

KommunikaAon	  

•  Dinge	  werden	  aufgezählt	  mit	  
denen	  hanAert	  wird	  

•  Beobachtungen	  werden	  benannt	  	  
•  Nutzung	  erster	  Fachbegriffe	  

(Eisenspäne,	  anziehen)	  

•  Konnektoren	  verbinden	  Haupt-‐	  
und	  Nebensätze	  (was,	  dass,	  aber)	  

•  Ursache-‐Wirkungs-‐
Zusammenhänge	  

•  Fachbegriffe	  für	  
Generalisierungen	  (Metall)	  

•  Eine	  komplexe	  Textstruktur	  mit	  
allen	  Merkmalen	  eines	  
Fachtextes	  in	  der	  	  
Bildungssprache	  	  
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Handlungssprache	  und	  Bildungssprache	  

1.	  Drei	  Zehnjährige	  sprechen	  und	  
handeln	  bei	  einem	  Versuch:	  
Das	  ...	  nein,	  es	  geht	  nicht	  ...	  es	  bewegt	  
sich	  nicht	  ...	  versuch	  das	  ...	  ja,	  es	  geht	  ...	  
ein	  bisschen	  ...	  das	  nicht	  ...	  ne	  ist	  kein	  
Metall	  ...	  probier	  das.	  ...	  siehst	  du	  nur	  
Metall	  geht	  ...	  Ne	  nicht	  alles	  Metall	  geht.	  
	  

3.	  Schri;licher	  Bericht	  derselben	  
Schülerin:	  
Mit	  unserem	  Experiment	  sollten	  wir	  
herausfinden,	  was	  ein	  Magnet	  anzieht.	  
Wir	  haben	  herausgefunden,	  dass	  der	  
Magnet	  Metall	  anzieht,	  aber	  nicht	  alles	  
Metall.	  Er	  hat	  die	  Eisenspäne	  angezogen,	  
aber	  nicht	  die	  Stecknadel.	  	  

2.	  Eine	  Schülerin	  berichtet	  anschließend	  
über	  den	  Versuch:	  
Wir	  haben	  eine	  Stecknadel,	  dann	  einen	  
BleisVWspitzer,	  dann	  Eisenspäne,	  dann	  
PlasVk	  ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  hat	  die	  
Stecknadel	  und	  PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  und	  Eisenspäne.	  

4.	  Text	  aus	  dem	  Lehrbuch:	  
Ein	  Magnet	  ist	  von	  einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  welches	  auf	  magneVsches	  
Material	  wirkt	  und	  dieses	  vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  
	  

Siehste,	  
PlasVk	  geht	  
nicht,	  ...	  

Ne	  nur	  Eisen	  
geht.	  	  

Lass	  mich	  
mal.	  Ich	  
glaube	  ...	  

Probier	  mal	  
den	  BleisVW-‐
spitzer,	  ....	  	  

Wir	  haben	  die	  
Stecknadel,	  dann	  den	  
BleisVWspitzer,	  dann	  
Eisenspäne,	  dann	  PlasVk	  
ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  
hat	  die	  Stecknadel	  und	  
PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  
und	  Eisenspäne.	  

1.  ...	  
2.  ...	  
3.  ...	  
4.  ...	  

Mit unserem 
Experiment sollten 
wir finden, was ein 
Magnet anzieht. Wir 
haben gefunden, 
dass der Magnet 
Metall anzieht, aber 
nicht alles Metall. Er 
hat die  Eisen 
angezogen, aber die 
Stecknadel nicht.  

Das	  magneFsche	  Feld	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ein	  Magnet	  ist	  von	  
einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  
welches	  auf	  
magneVsches	  Material	  
wirkt	  und	  dieses	  
vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  
MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  
Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  

Handlungsbegleitendes	  
Sprechen	  

Handlungsberichtendes	  
Sprechen	  

Handlungsberichtendes	  
Schreiben	  

Fachtext	  -‐	  Lehrbuchtext	  
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Handlungssprache	  und	  Bildungssprache	  

1.	  Drei	  Zehnjährige	  sprechen	  und	  
handeln	  bei	  einem	  Versuch:	  
Das	  ...	  nein,	  es	  geht	  nicht	  ...	  es	  bewegt	  
sich	  nicht	  ...	  versuch	  das	  ...	  ja,	  es	  geht	  ...	  
ein	  bisschen	  ...	  das	  nicht	  ...	  ne	  ist	  kein	  
Metall	  ...	  probier	  das.	  ...	  siehst	  du	  nur	  
Metall	  geht	  ...	  Ne	  nicht	  alles	  Metall	  geht.	  
	  

3.	  Schri;licher	  Bericht	  derselben	  
Schülerin:	  
Mit	  unserem	  Experiment	  sollten	  wir	  
herausfinden,	  was	  ein	  Magnet	  anzieht.	  
Wir	  haben	  herausgefunden,	  dass	  der	  
Magnet	  Metall	  anzieht,	  aber	  nicht	  alles	  
Metall.	  Er	  hat	  die	  Eisenspäne	  angezogen,	  
aber	  nicht	  die	  Stecknadel.	  	  

2.	  Eine	  Schülerin	  berichtet	  anschließend	  
über	  den	  Versuch:	  
Wir	  haben	  eine	  Stecknadel,	  dann	  einen	  
BleisVWspitzer,	  dann	  Eisenspäne,	  dann	  
PlasVk	  ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  hat	  die	  
Stecknadel	  und	  PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  und	  Eisenspäne.	  

4.	  Text	  aus	  dem	  Lehrbuch:	  
Ein	  Magnet	  ist	  von	  einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  welches	  auf	  magneVsches	  
Material	  wirkt	  und	  dieses	  vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  
	  

Siehste,	  
PlasVk	  geht	  
nicht,	  ...	  

Ne	  nur	  Eisen	  
geht.	  	  

Lass	  mich	  
mal.	  Ich	  
glaube	  ...	  

Probier	  mal	  
den	  BleisVW-‐
spitzer,	  ....	  	  

Wir	  haben	  die	  
Stecknadel,	  dann	  den	  
BleisVWspitzer,	  dann	  
Eisenspäne,	  dann	  PlasVk	  
ans	  Magnet	  gehalten.	  Er	  
hat	  die	  Stecknadel	  und	  
PlasVk	  nicht	  angezogen,	  
aber	  den	  BleisVWspitzer	  
und	  Eisenspäne.	  

1.  ...	  
2.  ...	  
3.  ...	  
4.  ...	  

Mit unserem 
Experiment sollten 
wir finden, was ein 
Magnet anzieht. Wir 
haben gefunden, 
dass der Magnet 
Metall anzieht, aber 
nicht alles Metall. Er 
hat die  Eisen 
angezogen, aber die 
Stecknadel nicht.  

Das	  magneFsche	  Feld	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ein	  Magnet	  ist	  von	  
einem	  unsichtbaren	  
Feld	  umgeben,	  
welches	  auf	  
magneVsches	  Material	  
wirkt	  und	  dieses	  
vorübergehend	  
magneVsch	  macht.	  
MagneVsierbar	  sind	  
Materialien	  aus	  Eisen,	  
Kobalt	  oder	  Nickel.	  	  

Merkmale	  der	  Handlungssprache	  
(Mündlichkeit)	  	  

•  unvollständige	  und	  einfache	  Sätze	  
•  unpräziser	  Wortgebrauch	  
•  Füllwörter	  
•  Wiederholungen	  
•  Gedankensprünge	  
•  mit	  grammaVkalischen	  Fehlern	  

Merkmale	  der	  Bildungssprache	  
(Schri;lichkeit)	  	  

•  vollständige	  und	  komplexe	  Sätze	  
•  präziser	  Wortgebrauch	  
•  keine	  Füllwörter	  
•  wenig	  Wiederholungen	  
•  keine	  Gedankensprünge	  
•  keine	  grammaVkalischen	  Fehler	  

Bildungssprache	  zu	  erlernen	  ist	  
anstrengend	  und	  mühsam!	  

Angemessen	  in	  die	  
Bildungssprache	  	  einzuführen,	  

ist	  Aufgabe	  der	  Schule	  
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Gliederung	  

1.  Wie	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird	  
2.  Was	  einfach	  ist	  und	  was	  jeder	  kann	  
3.  Was	  aufwändiger	  ist	  
4.  Drei	  Prinzipien,	  die	  zu	  beachten	  sind	  	  
5.  Wo	  die	  Sprachprobleme	  liegen	  
6.  Wie	  Sprache	  im	  Fach	  gelernt	  wird	  	  
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Dreiecke	  
L:	  Welche	  Dreiecke	  kennt	  ihr?	  

S:	  Rechtwinklige.	  

L:	  Gut,	  weitere.	  

S:	  Gleichschenklige	  und	  gleichseiAge.	  
L:	  Gleichschenklige	  und	  gleichseiAge,	  ja.	  Was	  ist	  denn	  
der	  Unterschied?	  Kannst	  du	  sie	  voneinander	  
abgrenzen?	  

S:	  GleichseiAge	  sind	  auch	  gleichschenklige.	  	  

L:	  RichAg,	  welche	  gibt	  es	  noch?	  
S:	  Gleichwinklige.	  

L:	  Ja,	  gleichwinklige.	  Wie	  hängen	  die	  mit	  den	  
gleichschenkligen	  zusammen?	  

S:	  …	  

	  

Dreiecke	  
Wir	  haben	  schon	  verschiedene	  Dreieckssorten	  
kennengelernt.	  Da	  bringen	  wir	  jetzt	  einmal	  Ordnung	  
hinein.	  Bildet	  Sätze	  und	  verwendet	  mindestens	  zwei	  
Begriffe	  auf	  der	  Folie.	  

	  	  	  	  	  	  	  Fachwortliste	  
•  rechtwinklig	  
•  gleichschenklig	  
•  gleichseiVg	  
•  stumpfwinklig	  
•  spitzwinklig	  
•  gleichseiVg	  
•  gleichwinklig	  
•  achsensymmetrisch	  
•  punktsymmetrisch	  
•  drehsymmetrisch	  

1	   2	  

3	  
4	  

5	   6	  

Fachbegriffe	  anbieten	  	  
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7*(8-‐3)=35	  

Sieben	  mal,	  Klammer	  auf,	  
acht	  minus	  drei,	  Klammer	  
zu,	  ist	  gleich	  fünfunddreißig	  	  

erst	  die	  
Klammer	  

ausrechnen	  

sieben	  ist	  der	  1.	  
Faktor	  

das	  Produkt,	  -‐e	  

die	  Differenz	  aus	  8	  und	  
3	  ist	  der	  2.	  Faktor	  

Sprech-‐	  und	  Denkblasen	  einfügen	  

Ich	  subtrahiere	  3	  
von	  8	  und	  

mulVpliziere	  mit	  7.	  

Ich	  mulVpliziere	  7	  
mit	  der	  Differenz	  
aus	  8	  und	  3.	  

KommutaVv-‐
gesetz	  
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Fachbegriffe	  zusammenstellen	  	  

Wie	  lesen	  wir?	  
plus	  
	  

Wie	  tun	  wir?	  
addieren	  (6	  und	  2;	  2	  zu	  6)	  
	  

Wie	  heißt	  der	  Begriff?	  
-‐e	  Summe,	  -‐n	  
	  

Wie	  heißt	  der	  1.	  Teil?	  
-‐r	  1.	  Summand,	  -‐en	  
	  

Wie	  heißt	  der	  2.	  Teil?	  
-‐r	  2.	  Summand,	  -‐en	  
	  

Wie	  heißt	  die	  OperaFon?	  
-‐e	  AddiAon,	  -‐en	  
	  

	  

+	  
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Fachbegriffe	  zusammenstellen	  	  

Wie	  lesen	  wir?	  
plus	  
minus	  
mal	  
dividiert	  durch	  
	  Wie	  tun	  wir?	  

addieren	  (zu)	  
subtrahieren	  (von)	  
mulAplizieren	  (mit)	  
dividieren	  (durch)	  
	  

Wie	  heißt	  der	  Begriff?	  
-‐e	  Summe,	  -‐n	  
-‐e	  Differenz,	  -‐en	  
-‐s	  Produkt,	  -‐e	  
-‐r	  QuoAent,	  -‐en	  
	  

Wie	  heißt	  der	  1.	  Teil?	  
-‐r	  1.	  Summand,	  -‐en	  
-‐r	  Minuend,	  -‐en	  
-‐r	  Faktor,	  -‐en	  
-‐r	  Dividend,	  -‐en	  
	  

Wie	  heißt	  der	  2.	  Teil?	  
-‐r	  2.	  Summand,	  -‐en	  
-‐r	  Subtrahend,	  -‐en	  
-‐r	  2.	  Faktor,	  -‐en	  
-‐r	  Divisor,	  -‐en	  
	  

Wie	  heißt	  die	  OperaFon?	  
-‐e	  AddiAon,	  -‐en	  
-‐e	  SubtrakAon,	  -‐en	  
-‐e	  MulAplikaAon,	  -‐en	  
-‐e	  Division,	  -‐en	  
	  

+	  
-‐	  
*	  
:	  
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Denk-‐	  und	  Sprechblasen	  einfügen	  

Ein	  
Kohlenstoffatom	  ...	  

Der	  Kohlenstoff	  ist	  
ein	  Feststoff.	  

Der	  Sauerstoff	  
ist	  	  gasförmig.	  

Es	  entsteht	  wieder	  
ein	  Gas,	  nämlich	  
Kohlenstoffdioxid	  

...	  und	  ein	  
Sauerstoffmolekül	  	  

reagieren	  zu	  einem	  
Kohlenstoffdioxidmolekül.	  	  

C	  +	  O2 4 CO2	  
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Denk-‐	  und	  Sprechblasen	  einfügen	  

Die	  Formeln	  stehen	  
sowohl	  für	  „ein	  

Teilchen“	  wie	  auch	  für	  
„22,4	  Liter	  des	  Gases“.	  

Für	  jedes	  O2	  
entsteht	  

genau	  ein	  CO2.	  

Das	  Volumen	  bleibt	  also	  
gleich,	  höchstens	  dehnen	  
sich	  die	  Gase	  während	  der	  

ReakAon	  wegen	  der	  
Temperaturerhöhung	  

etwas	  aus.	  

Der	  Kohlenstoff	  ist	  
ein	  Feststoff.	  

Der	  Sauerstoff	  
ist	  	  gasförmig.	  

Es	  entsteht	  wieder	  
ein	  Gas,	  nämlich	  
Kohlenstoffdioxid	  

C	  +	  O2 4 CO2	  
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Worleld	  anschreiben/einblenden	  

Aufgabe:	   	  Formuliere	  eine	  Aussage	  zum	  „Gang	  nach	  Canossa“.	  	  
	   	   	  Nutze	  mindestens	  drei	  Begriffe	  aus	  dem	  Worleld.	  

Heinrich	  IV.	  

Buße	  tun	  

Januar	  1077	  

Burg	  von	  Canossa	  
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Wortgeländer	  
Schreibe	  die	  Versuchsplanung	  zum	  Kartoffelanbau	  in	  der	  Ich-‐Form	  	  
1.  zuerst	  –	  die	  Saatkartoffeln	  –	  im	  April	  –	  kaufen	  
2.  den	  Boden	  im	  Schulgarten	  –	  um/graben	  –	  mit	  dem	  Spaten	  –	  außerdem	  
3.  das	  Unkraut	  –	  jäten	  
4.  ziehen	  –	  Furche	  –	  15	  cm	  –	  Vef	  –	  danach	  
5.  dann	  –	  die	  Pflanzkartoffeln	  –	  einzeln	  –	  in	  den	  Boden	  –	  legen	  
6.  den	  Abstand	  von	  30	  bis	  40	  cm	  in	  einer	  Reihe	  –	  zwischen	  –	  den	  einzelnen	  Kartoffeln	  –	  beachten	  
7.  Abstand	  –	  zwischen	  –	  den	  Reihen	  –	  60	  bis	  75	  cm	  –	  ein/halten	  
8.  regelmäßig	  –	  alle	  paar	  Wochen	  –	  die	  Kartoffeln	  –	  an/häufeln	  –	  mit	  Erde	  
9.  dazu	  –	  mit	  der	  Harke	  oder	  Hacke	  –	  die	  Erde	  –	  zusammen/ziehen	  –	  rund	  um	  die	  Pflanzen	  
10.  dabei	  –	  alle	  freiliegenden	  Knollen	  –	  gut	  bedecken	  –	  am	  besten	  am	  frühen	  Morgen	  
11.  regelmäßig	  –	  aurommendes	  Wildkraut	  –	  hacken	  –	  in	  den	  Furchen	  –	  aus/reißen	  –	  liegen	  lassen	  

–	  als	  Mulchdecke	  
12.  Ernte	  –	  kann	  –	  beginnen	  –	  wenn	  –	  die	  Pflanzen	  verblühen	  –	  das	  Kraut	  –	  anfangen	  zu	  welken	  
13.  dazu	  –	  vorsichVg	  –	  mit	  der	  Grabegabel	  –	  die	  Knollen	  –	  aus/graben	  –	  und	  –	  auf/lesen	  
14.  zuerst	  essen	  –	  die	  beschädigten	  Kartoffeln	  
15.  die	  geernteten	  Kartoffeln	  –	  auf/bewahren	  –	  trocken,	  kühl,	  lichtgeschützt	  Prof.	  Josef	  Leisen	   16	  



verwürfeltes	  Wortgeländer	  
Schreibe	  die	  Versuchsplanung	  zum	  Kartoffelanbau	  in	  der	  Ich-‐Form	  	  
o  das	  Unkraut	  –	  jäten	  
o  ziehen	  –	  Furche	  –	  15	  cm	  –	  Vef	  –	  danach	  
o  Ernte	  –	  kann	  –	  beginnen	  –	  wenn	  –	  die	  Pflanzen	  verblühen	  –	  das	  Kraut	  –	  anfangen	  zu	  welken	  
o  regelmäßig	  –	  aurommendes	  Wildkraut	  –	  hacken	  –	  in	  den	  Furchen	  –	  aus/reißen	  –	  liegen	  	  lassen	  –	  als	  
Mulchdecke	  
o  zuerst	  –	  die	  Saatkartoffeln	  –	  im	  April	  –	  kaufen	  
o  den	  Boden	  im	  Schulgarten	  –	  um/graben	  –	  mit	  dem	  Spaten	  –	  außerdem	  
o  zuerst	  essen	  –	  die	  beschädigten	  Kartoffeln	  
o  dann	  –	  die	  Pflanzkartoffeln	  –	  einzeln	  –	  in	  den	  Boden	  –	  legen	  
o  die	  geernteten	  Kartoffeln	  –	  auf/bewahren	  –	  trocken,	  kühl,	  lichtgeschützt	  
o  den	  Abstand	  von	  30	  bis	  40	  cm	  –	  zwischen	  –	  den	  einzelnen	  Kartoffeln	  –	  beachten	  
o  dazu	  –	  mit	  der	  Harke	  oder	  Hacke	  –	  die	  Erde	  –	  zusammen/ziehen	  –	  rund	  um	  die	  Pflanzen	  
o  Abstand	  –	  zwischen	  –	  den	  Reihen	  –	  60	  bis	  75	  cm	  –	  ein/halten	  
o  regelmäßig	  –	  alle	  paar	  Wochen	  –	  die	  Kartoffeln	  –	  an/häufeln	  –	  mit	  Erde	  
o  dabei	  –	  alle	  freiliegenden	  Knollen	  –	  gut	  bedecken	  –	  am	  besten	  am	  frühen	  Morgen	  
o  dazu	  –	  vorsichVg	  –	  mit	  der	  Grabegabel	  –	  die	  Knollen	  –	  aus/graben	  –	  und	  –	  auf/lesen	  
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Sprachhilfen	  einblenden	  

Das	  Totengericht	  

links	  	  
oben	  

links	  	  
unten	  

rechts	  
oben	  

rechts	  
unten	  

im	  Hintergrund	  
	  

in	  der	  Mise/	  
im	  Miselpunkt/	  
im	  Zentrum	  

	  
im	  Vordergrund	  

von	  links	  	   nach	  rechts	  
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Begriffe	  verhandeln	  
Vorgehen	  A	  

Lehrer:	  So,	  wir	  haben	  den	  Thalessatz	  am	  
Computer	  durch	  ExperimenVeren	  erkannt	  und	  
jetzt	  müssen	  ihn	  noch	  formulieren.	  Hier	  habt	  
ihr	  Satzschnipsel.	  	  

Vorgehen	  B	  
Lehrer:	  Ihr	  habt	  den	  Thalessatz	  am	  Computer	  
durch	  ExperimenVeren	  erkannt.	  Jeder	  schreibt	  
selbst	  einen	  eigenen	  Thalessatz	  ins	  HeW.	  Die	  
Partner	  einigen	  sich	  anschließend	  auf	  einen	  
gemeinsamen	  Vorschlag,	  anschließend	  zwei	  
Partnergruppen.	  
	  
Drei	  Vorschläge	  werden	  langsam	  und	  deutlich	  
im	  Plenum	  vorgelesen	  und	  bewertet:	  Was	  ist	  
bei	  der	  einen	  gut,	  was	  bei	  der	  anderen?	  Was	  
fehlt	  bei	  der	  einen,	  was	  bei	  der	  anderen?	  
Gemeinsam	  wird	  die	  beste	  Formulierung	  
erarbeitet	  und	  mit	  der	  Formulierung	  im	  
Lehrbuch	  verglichen.	  

Satzschnipsel	  
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GestuWe	  Sprachhilfen	  

Aufgabe:	  Erläutere	  die	  Prozesse	  in	  den	  Diagrammabschnisen.	  

ΔEA 

 - ΔE 

ReakFonszeit	  

Energie	  

Eisensulfid	  

Eisen	  +	  Schwefel	  
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ΔEA 

 - ΔE 

ReakFonszeit	  

Energie	  

Eisensulfid	  

Eisen	  +	  Schwefel	  

Hier sind die Edukte, 
energiereicher als die 

Produkte. 

Die zum Starten der 
Reaktion nötige 

Energie, nennt man 
Aktivierungsenergie   

( EA ). 
Erst nach 

Energiezufuhr 
beginnt die 
Reaktion. 

Gemessen werden 
nur 

Energiedifferenzen 
(ΔE)   

Die Energiedifferenz 
zwischen den 
Produkten und 

Edukten  nennt man 
Reaktionsenergie  

ΔE. 

Energieärmeres 
Reaktionsprodukt 

Jede Reaktion benötigt 
eine bestimmte Zeit, die 

Reaktionszeit. Hier z. B. hat 
das Gemisch 7s geglüht 

Frei werdende 
Energie bekommt 

immer ein negatives 
Vorzeichen 

 

Da ΔE<0 ist, wird 
Reaktionsenergie frei. 

Man sagt: Die Reaktion 
verläuft exotherm. 

GestuWe	  Sprachhilfen	  

Niveau	  1:	  Übe	  erst	  und	  dann	  erläutere	  ohne	  Sprechblasen.	  
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GestuWe	  Sprachhilfen	  

Niveau	  2:	  Ordne	  die	  Sprechblasen	  zu	  und	  fülle	  die	  leeren	  aus.	  

Hier sind die Edukte,  

Die zum Starten der 
Reaktion nötige 

Energie, nennt man 
Aktivierungsenergie   

( EA ). 

Erst nach 
Energiezufuhr 

beginnt die 
Reaktion. 

 

Gemessen werden 
nur 

Energiedifferenzen 
(ΔE)   

 

Die Energiedifferenz 
zwischen den Produkten 
und Edukten  nennt man 
Reaktionsenergie  ΔE. 

Energieärmeres 
Reaktionsprodukt 

Jede Reaktion benötigt 
eine bestimmte Zeit,  

Frei werdende 
Energie bekommt 

immer ein negatives 
Vorzeichen 

 Da ΔE<0 ist,  
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GestuWe	  Sprachhilfen	  

Niveau	  3:	  Erläutere	  die	  Prozesse	  in	  den	  Abschnisen	  wie	  im	  Beispiel	  

ΔEA 

 - ΔE 

ReakFonszeit	  

Energie	  

Eisensulfid	  

Eisen	  +	  Schwefel	  

Hier sind die Edukte, 
energiereicher als die 

Produkte. 
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GestuWe	  Sprachhilfen	  

Niveau	  4:	  Erläutere	  die	  Prozesse	  in	  den	  Abschnisen	  wie	  im	  Beispiel.	  

ΔEA 

 - ΔE 

ReakFonszeit	  

Energie	  

Eisensulfid	  

Eisen	  +	  Schwefel	  

Hier sind die Edukte, 
energiereicher als die 

Produkte. 
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Gliederung	  

1.  Wie	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird	  
2.  Was	  einfach	  ist	  und	  was	  jeder	  kann	  
3.  Was	  aufwändiger	  ist	  
4.  Drei	  Prinzipien,	  die	  zu	  beachten	  sind	  	  
5.  Wo	  die	  Sprachprobleme	  liegen	  
6.  Wie	  Sprache	  im	  Fach	  gelernt	  wird	  	  

Prof.	  Josef	  Leisen	   25	  



Was	  aufwändiger	  ist	  

Wie	  sehen	  sprachsensible	  Aufgaben/Materialien	  aus	  
und	  wie	  entwickelt	  man	  diese?	  Nährboden	   Zwiebelhaut	   Druckdose	  Volumenberechnung	  
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Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  
	  

Herstellung	  eines	  Nährbodens	  
	  
Aufgabe:	  

Stelle	  einen	  Nährboden	  nach	  der	  Anleitung	  her.	  
	  
Anleitung:	  

Fülle	  zuerst	  200ml	  desVlliertes	  Wasser	  in	  das	  Becherglas	  und	  gib	  4	  
Spatelspitzen	  Agar-‐Agar	  und	  2	  Spatelspitzen	  Fleischextraxt	  hinzu.	  
Rühre	  solange	  bis	  sich	  alles	  gelöst	  hat.	  Erhitze	  die	  Lösung	  drei	  
Minuten	  lang	  mit	  dem	  Bunsenbrenner.	  Fülle	  die	  flüssige	  
Nährlösung	  2-‐3	  mm	  hoch	  in	  Petrischalen	  ein	  und	  lasse	  sie	  
abkühlen	  bis	  ein	  fester,	  harter	  Nährboden	  entstanden	  ist.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lesehilfen:	  Nutze	  das	  Arbeitsblas	  B	  
	  

Lesehilfen:	  

1.  Unterstreiche	  im	  Text	  die	  Begriffe	  in	  der	  Wortliste.	  
2.  Suche	  Textabschnise,	  die	  zum	  einem	  Bild	  passen	  und	  ordne	  sie	  mit	  

Pfeilen	  zu.	  
3.  Stelle	  den	  Nährboden	  her	  und	  fülle	  die	  Versuchsbeschreibung	  aus.	  Wortliste	  

Bildfolge	  

Formulierungshilfen	  

Lesehilfen	  
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Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  
	  

Herstellung	  eines	  Nährbodens	  
	  
Aufgabe:	  

Stelle	  einen	  Nährboden	  nach	  der	  Anleitung	  her.	  
	  
Anleitung:	  

Fülle	  zuerst	  200ml	  desVlliertes	  Wasser	  in	  das	  Becherglas	  und	  gib	  4	  
Spatelspitzen	  Agar-‐Agar	  und	  2	  Spatelspitzen	  Fleischextraxt	  hinzu.	  
Rühre	  solange	  bis	  sich	  alles	  gelöst	  hat.	  Erhitze	  die	  Lösung	  drei	  
Minuten	  lang	  mit	  dem	  Bunsenbrenner.	  Fülle	  die	  flüssige	  
Nährlösung	  2-‐3	  mm	  hoch	  in	  Petrischalen	  ein	  und	  lasse	  sie	  
abkühlen	  bis	  ein	  fester,	  harter	  Nährboden	  entstanden	  ist.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lesehilfen:	  Nutze	  das	  Arbeitsblas	  B	  
	  

               wir 200ml  
destilliertes Wasser in das  
Becherglas. Dann geben wir  
4 Spatelspitzen Agar-Agar  
und 2 Spatelspitzen Fleischextrakt 
hinzu. Wir rühren solange, bis  
sich alles gelöst hat. 
Wir erhitzen drei Minuten lang 
mit dem Bunsenbrenner. 

               füllen wir die  
Flüssige Nährlösung 2-3-mm  
Hoch in Petrischalen. Wir warten  
lange. 

         haben wir einen  
festen Nährboden. 

Bildfolge	  

Formulierungshilfen	  

Lesehilfen:	  

1.  Unterstreiche	  im	  Text	  die	  Begriffe	  in	  der	  Wortliste.	  
2.  Suche	  Textabschnise,	  die	  zum	  einem	  Bild	  passen	  und	  ordne	  sie	  mit	  

Pfeilen	  zu.	  
3.  Stelle	  den	  Nährboden	  her	  und	  fülle	  die	  Versuchsbeschreibung	  aus.	  Wortliste	  

Lesehilfen	  
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Arbeitsbla_	  A	  
Wir präparieren und mikroskopieren eine Zwiebelhaut 
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Arbeitsbla_	  A	  

www.schule-‐bw.de/unterricht/faecher/nwa/.../Mikroskopieren.pdf	  	  

Text	  

Bildfolge	  

Wir präparieren und mikroskopieren eine Zwiebelhaut 
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Arbeitsbla_	  A	  

www.schule-‐bw.de/unterricht/faecher/nwa/.../Mikroskopieren.pdf	  	  

Wir präparieren und mikroskopieren eine Zwiebelhaut 

•  zu	  einfach,	  
•  keine	  Sprachförderung,	  
•  Anspruchsniveau	  erhöhen	  

Prof.	  Josef	  Leisen	   31	  



Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  

SituaVonsbilder	  

Wortgeländer	  

www.schule-‐bw.de/unterricht/faecher/nwa/.../Mikroskopieren.pdf	  	  

Wir präparieren und mikroskopieren eine Zwiebelhaut 

•  zu	  einfach,	  
•  keine	  Sprachförderung,	  
•  Anspruchsniveau	  erhöhen	  

Prof.	  Josef	  Leisen	   32	  



Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  

SituaVonsbilder	  

Wortgeländer	  

www.schule-‐bw.de/unterricht/faecher/nwa/.../Mikroskopieren.pdf	  	  

Skizze	  

Wir präparieren und mikroskopieren eine Zwiebelhaut 

•  zu	  einfach,	  
•  keine	  Sprachförderung,	  
•  Anspruchsniveau	  erhöhen	  
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Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  

SituaVonsbilder	  

Wortgeländer	  

www.schule-‐bw.de/unterricht/faecher/nwa/.../Mikroskopieren.pdf	  	  

Skizze	  

Wir präparieren und mikroskopieren eine Zwiebelhaut 

•  zu	  einfach,	  
•  keine	  Sprachförderung,	  
•  Anspruchsniveau	  erhöhen	  

Prof.	  Josef	  Leisen	   34	  



Arbeitsbla_	  A	  
Wir	  messen	  das	  Volumen	  eines	  beliebig	  geformten	  Körpers	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.  Führt	  das	  Experiment	  durch.	  
2.  Beschreibt	  das	  Experiment.	  

Schreibprodukt	  einer	  Gruppe	  ohne	  Sprachhilfen.	  
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Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  
Wir	  messen	  das	  Volumen	  eines	  beliebig	  geformten	  Körpers	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.  Führt	  das	  Experiment	  durch.	  
2.  Beschreibt	  das	  Experiment.	  

Wir	  messen	  das	  Volumen	  eines	  beliebig	  geformten	  Körpers	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.  Trage	  die	  Begriffe	  aus	  dem	  Worleld	  (der	  Wortliste)	  in	  die	  

Skizze	  ein.	  
2.  Beschreibe	  das	  Experiment.	  

Wortliste	  
•  das	  (quaderförmige)	  

Gefäß	  
•  der	  (beliebig	  

geformte)	  Stein	  
•  der	  Quader	  
•  das	  Volumen	  
•  die	  Skala,	  die	  

Messskala	  
•  der	  Wasserspiegel	  
•  die	  Differenz	  
•  steigen	  um	  /	  auf	  
•  sich	  vergrößern	  um	  
•  ein/füllen	  in	  
•  berechnen	  mit	  

der	  Quader	  	  

sich	  vergrößern	  um
	  

der	  Wasserspiegel	  

das	  Volumen	  

das	  (qu
aderfö

rmige)	  Ge
fäß	  

die	  Differenz	  

berechnen	  

Worbeld	  Schreibprodukt	  einer	  Gruppe	  ohne	  Sprachhilfen.	  
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Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  
Wir	  messen	  das	  Volumen	  eines	  beliebig	  geformten	  Körpers	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.  Führt	  das	  Experiment	  durch.	  
2.  Beschreibt	  das	  Experiment.	  

Wir	  messen	  das	  Volumen	  eines	  beliebig	  geformten	  Körpers	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.  Beschreibe	  das	  Experiment	  mit	  den	  Leilragen	  und	  nutze	  das	  

Worleld	  

Leibragen:	  
	  
1.  Was	  habe	  ich?	  
2.  Was	  mache	  ich?	  
3.  Was	  sehe	  ich?	  
4.  Was	  erkenne	  ich?	  
5.  Wie	  nutze	  ich	  das?	  

der	  Quader	  	  

sich	  vergrößern	  um
	  

der	  Wasserspiegel	  

das	  Volumen	  

das	  (qu
aderfö

rmige)	  Ge
fäß	  

die	  Differenz	  

berechnen	  

Worbeld	  Schreibprodukt	  einer	  Gruppe	  ohne	  Sprachhilfen.	  
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Arbeitsbla_	  A	   Arbeitsbla_	  B	  

Formulierungshilfen	  

Strukturdiagramm	  

Der	  Druckmesser	  
	  
Aufgabe:	  
1. Schreibe	  die	  Begriffe	  aus	  der	  Wortliste	  an	  das	  Bild.	  	  
2. Beschreibe	  den	  Auyau	  und	  die	  FunkVonsweise	  der	  Druckdose.	  	  
	  
Wortliste:	  
Skala,	  U-‐Manometer,	  U-‐Rohr,	  Metalldose,	  Membran,	  Druckdose,	  
LuW,	  Wasser,	  Drucksonde,	  Druckmesser	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Wortliste	   beschriWete	  
Skizze	  

Foto	  
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bestehen	  aus	  

bestehen	  aus	  

verbunden	  sein	  mit	  

gefüllt	  sein	  mit	  

bestehen	  aus	  

enthalten	  

bespannt	  sein	  mit	  

sein	  aus	  befesAgt	  sein	  
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Gliederung	  

1.  Wie	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird	  
2.  Was	  einfach	  ist	  und	  was	  jeder	  kann	  
3.  Was	  aufwändiger	  ist	  
4.  Drei	  Prinzipien,	  die	  zu	  beachten	  sind	  	  
5.  Wo	  die	  Sprachprobleme	  liegen	  
6.  Wie	  Sprache	  im	  Fach	  gelernt	  wird	  	  
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mathemaVsche	  Sprache	  

Symbolsprache	  

Verbalsprache	  
	  -‐	  Fachsprache	  
	  -‐	  Unterrichtssprache	  
	  -‐	  Alltagssprache	  

Bildsprache	  

nonverbale	  Sprache	  

Bi
ld
un

gs
sp
ra
ch
e	  

bi
ld
lic
he

	  
Da

rs
te
llu

ng
	  

	  

Bildfolge	  

KonkreFsieren	  -‐	  Veranschaulichen	  
Vi
su
al
is
ie
re
n	  

Visualisieren	  

Ab
st
ra
hi
er
en

	  -‐	  
Fo
rm

al
is
ie
re
n	  
-‐	  M

od
el
lie
re
n	  

Ve
rb
al
is
ie
re
n	  

Verbalisieren	  
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Experiment	  

Nährboden	  

Bildfolge	  

Wortliste	  

200	  ml	  Wasser	  
4	  Spatelspitzen	  
-‐e	  Petrischale	  
Einfüllen	  in	  
Mischen	  
Erhitzen	  
kochen	  
	  

Text	  
Anleitung:	  

Fülle	  zuerst	  200ml	  	  
desVlliertes	  Wasser	  	  
in	  das	  Becherglas	  und	  
gib	  4	  Spatelspitzen	  	  
Agar-‐Agar	  und	  	  
2	  Spatelspitzen	  hinzu.	  	  
Fülle	  die	  flüssige	  	  
Nährlösung	  2-‐3	  mm,	  	  
	  

Text	  
Zuerst füllen wir 
200ml  
destilliertes 
Wasser in das  
Becherglas. Dann 
geben wir  
4 Spatelspitzen 
Agar-Agar  
und 2 
Spatelspitzen 
Fleischextrakt 
hinzu 

1.	  Prinzip:	  Wechsel	  der	  Darstellungsformen	  
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Formulierungen	  
Hilfen	  

Zuerst	  ...........................	  
......................................	  
......................................	  
Nach	  3	  Minuten	  ............	  
......................................	  
......................................	  
Zuletzt	  ...........................	  
.......................................	  
.......................................	  
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Text	  
Mit der 
Raserklinge 
schneide ich ein 
Viereck in die 
Zwiebelhaut.  Mit 
der Pinzette 
ziehe ich das 
ausgeschnittene 
Stück ab. Ich lege 
es anschließend 
auf das Deckglas 
und gebe mit der  

Zwiebelhaut	  

Bildfolge	  Bild	  

Experiment	  

Wortgeländer	  
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1.	  Prinzip:	  Wechsel	  der	  Darstellungsformen	  
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Text	  
Mit der 
Raserklinge 
schneide ich ein 
Viereck in die 
Zwiebelhaut.  Mit 
der Pinzette 
ziehe ich das 
ausgeschnittene 
Stück ab. Ich lege 
es anschließend 
auf das Deckglas 
und gebe mit der  

Volumenberechnung	  

Bild	  

Experiment	  

Worleld	  

der	  Quader	  	  

sich	  vergrößern	  um
	  

der	  Wasserspiegel	  

das	  Volumen	  

quader
förmige)	  	  

Gefäß	  

die	  Differenz	  

berechnen	  
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Berechnung	  
V=a*b*c 
=1,2cm*2,0
cm*1,1cm 
= 2,42cm3 

1.	  Prinzip:	  Wechsel	  der	  Darstellungsformen	  
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Gerät	  

Wortliste	  

•  bestehen	  aus	  
•  verbunden	  sein	  mit	  
•  enthalten	  sein	  
•  drücken	  auf	  
•  bespannt	  sein	  mit	  
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Text	  
Die Druckdose 
besteht aus einem 
Glasrohr und 
einer Metalldose. 
Die Metalldose 
besteht ist mit 
einer elastischen 
Membran 
bespannt. Das 
Glasrohr ist mit 
gefärbtem Wasser 
gefüllt.  

Druckdose	  

1.	  Prinzip:	  Wechsel	  der	  Darstellungsformen	  
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Drei	  Prinzipien	  des	  sprachsensiblen	  
Fachunterrichts	  

Die	  Aufgabenstellungen	  
wechseln	  die	  
Darstellungsebenen	  und	  
Darstellungsformen.
(Wechsel	  der	  
Darstellungsformen).	  
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sensorisch-‐motorischer	  Homunkulus	  

hsp://www.movemenVslife.be/uncategorized/feeding-‐your-‐homunculus-‐food-‐for-‐thought/	  
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Darstellungshomunkuli	  
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Geschichte	  
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Darstellungshomunkuli	  
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Bildende	  Kunst	   Erdkunde	   MathemaAk	  Prof.	  Josef	  Leisen	   52	  



2.	  Prinzip:	  kalkulierte	  Herausforderung	  

	  kalkulierten	  

	  sprachlichen	  Herausforderung	  

	  Treppe	  der	  

	  fachlichen	  Herausforderung	  

	  kalkulierten	  

	  Treppe	  der	  
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Für	  erfolgreiche	  Sprachprodukte	  
brauchen	  Lernende	  individuell	  

sprachliche	  Unterstützung	  
keine	   starke	  

logisch-‐strukturelle	  Unterstützung	  keine	   starke	  
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Für	  erfolgreiche	  Sprachprodukte	  
brauchen	  Lernende	  individuell	  

sprachliche	  Unterstützung	  
keine	   starke	  

logisch-‐strukturelle	  Unterstützung	  keine	   starke	  
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Drei	  Prinzipien	  des	  sprachsensiblen	  
Fachunterrichts	  

Die	  Aufgabenstellungen	  
wechseln	  die	  
Darstellungsebenen	  und	  
Darstellungsformen.
(Wechsel	  der	  
Darstellungsformen).	  

sprachlichen	  Herausforderung	  

der	  kalkulierten	  

Treppe	  

Die	  Sprachanforderungen	  
liegen	  knapp	  über	  dem	  
individuellen	  
Sprachvermögen	  
(kalkulierte	  sprachliche	  
Herausforderung).	  
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3.	  Prinzip:	  Methoden-‐Werkzeuge	  
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Methoden-‐Werkzeuge	  sind	  
lehrergesteuerte	  oder	  schüler-‐
akVve	  Verfahren,	  Materialien,	  
Hilfsmisel	  zur	  Unterstützung	  von	  
Lehr-‐	  und	  Lernprozessen	  

Methoden-‐Werkzeuge	  auf	  dem	  Weg	  
zu	  Sprachprodukten	  
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1	  
Wortliste	  

	  

2	  
Wort-‐	  

geländer	  

3	  
Sprech-‐	  
blasen	  

4	  
Lückentext	  

	  

5	  
Worleld	  

	  

6	  
Textpuzzle	  

	  

7	  
Bild-‐	  

sequenz	  

8	  
Filmleiste	  

	  

9	  
Fehler-‐	  
suche	  

10	  
Lernplakat	  

	  

11	  
Mindmap	  

	  

12	  
Ideennetz	  

	  

13	  
Block-‐	  

diagramm	  

14	  
Satzmuster	  

	  

15	  
Frage-‐	  
muster	  

16	  
Bilder-‐	  

geschichte	  

17	  
Worträtsel	  

	  

18	  
Struktur-‐	  
diagramm	  

19	  
Fluss-‐	  

diagramm	  

20	  
Zuordnung	  

	  

21	  
Thesentopf	  

	  

Ein	  Experiment	  
beschreiben	  

Ein	  Experiment	  
beschreiben	  

Darstellungsformen	  
verbalisieren	  

Fachtypische	  Sprach-‐
strukturen	  anwenden	  

Einen	  Prozess	  
beschreiben	  

Einen	  Sachverhalt	  
präsenVeren	  

Auf	  Argumente	  
eingehen	  

Fachliche	  
Fragen	  stellen	  

Eine	  SituaVon	  
beschreiben	  

Fachbegriffe	  
anwenden	  

Einen	  Sachverhalt	  
präsenVeren	  

Einen	  Sachverhalt	  
erklären	  
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22	  
Dialog	  

	  

23	  
GestuWe	  
Lernhilfen	  

24	  
Archive	  

	  

25	  
Materialbox	  

26	  
Domino	  

	  

27	  
Memory	  

	  

28	  
Würfelspiel	  

	  

29	  
Partner-‐	  
kärtchen	  

30	  
Tandem-‐	  
bogen	  

	  

31	  
Zwei	  aus	  	  
Drei	  

32	  
SVlle	  
Post	  

33	  
Begriffsnetz	  

	  

34	  
Karten-‐	  
abfrage	  

35	  
Lehrer-‐	  
karussell	  

36	  
Kärtchen-‐	  

Vsch	  

	  
37	  

Schau-‐	  
fenster-‐	  
bummel	  

38	  
Kugel-‐	  
lager	  

39	  
Experten-‐	  
kongress	  

40	  
Aushandeln	  

	  

Fachliche	  
Probleme	  lösen	  

Sprachkompetenz	  
sichern	  und	  üben	  	  

Einen	  Sachverhalt	  
präsenVeren	  

Auf	  Argumente	  
eingehen	  

Fragen	  
stellen	  

Sprachkompetenz	  
sichern	  und	  üben	  	  

Hypothesen,	  
Ideen	  äußern	  

Sprachkompetenz	  
sichern	  und	  üben	  	  

Fachliche	  
Probleme	  lösen	  

Fachliche	  
Probleme	  lösen	  

Einen	  Sachverhalt	  
strukturiert	  vortragen	  

Probleme	  lösen	  
Begriffe	  klären	  
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Drei	  Prinzipien	  des	  sprachsensiblen	  
Fachunterrichts	  

Die	  Aufgabenstellungen	  
wechseln	  die	  
Darstellungsebenen	  und	  
Darstellungsformen.
(Wechsel	  der	  
Darstellungsformen).	  

sprachlichen	  Herausforderung	  

der	  kalkulierten	  

Treppe	  

Die	  Sprachanforderungen	  
liegen	  knapp	  über	  dem	  
individuellen	  
Sprachvermögen	  
(kalkulierte	  sprachliche	  
Herausforderung).	  

Die	  Lerner	  erhalten	  so	  
viele	  Sprachhilfen,	  wie	  sie	  
zum	  erfolgreichen	  
BewälVgen	  der	  Sprach-‐
situaVonen	  benöVgen	  
(Methoden-‐Werkzeuge).	  	  
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Und	  dann	  fragt	  der	  Fachlehrer:	  	  
„Wirken	  die	  Methoden-‐Werkzeuge	  auch?“	  
Um	  die	  fachsprachlichen	  Fähigkeiten	  im	  Chemieunterricht	  
zu	  fördern,	  wurden	  in	  Anlehnung	  an	  die	  Empfehlungen	  von	  
LEISEN	  Materialien	  entwickelt,	  die	  sowohl	  die	  fachlichen	  als	  
auch	  die	  fachsprachlichen	  Kompetenzen	  unterstützen.	  Das	  
Ergebnis	  einer	  EvaluaAonsstudie	  zeigt	  für	  Schüler,	  die	  mit	  
diesen	  Materialien	  gelernt	  haben,	  einen	  höheren	  
sprachlichen	  und	  inhaltlichen	  Lernzuwachs	  als	  für	  die	  
Schüler,	  die	  mit	  herkömmlichen	  Übungsaufgaben	  gefördert	  
worden	  sind.	  	  

Sumfleth	  u.a.:	  Unterricht	  Chemie	  24(2013),	  S.	  35	  
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Gliederung	  

1.  Wie	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird	  
2.  Was	  einfach	  ist	  und	  was	  jeder	  kann	  
3.  Was	  aufwändiger	  ist	  
4.  Drei	  Prinzipien,	  die	  zu	  beachten	  sind	  	  
5.  Wo	  die	  Sprachprobleme	  liegen	  
6.  Wie	  Sprache	  im	  Fach	  gelernt	  wird	  	  
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Alltagssprache	  

Unterrichtssprache	  

Bildsprache	  

Symbolsprache	  

mathemaVsche	  Sprache	  

Fachsprache	  
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Bildungssprache	  

Unterrichtssprache	  

mathemaVsche	  Sprache	  

Bildsprache	  

Symbolsprache	  

Fachsprache	  
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Komposita	  

Fachbegriffe	  

Fachbegriffe	  

Nominalisierung	  

fachspezifische	  
Abkürzungen	  

trennbare	  
Verben	  

verkürzte	  
NebensatzkonstrukVon	  

komplexe	  
Asribute	  

erweiterte	  
Nominalphrase	  

komplexe	  Asribute	  an	  	  
Stelle	  von	  Asributsätzen	  

präzisierende	  
AdjekVve	  

verkürzte	  
NebensatzkonstrukVon	  

Verben	  mit	  
Vorsilben	  

Sprachliche	  Besonderheiten	  der	  Fachtexte	  
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…	  je	  ...	  desto	  ...	  …	  eine	  KraW	  
erfahren	  

…	  einen	  Schweredruck	  
hervorrufen	  

…	  eine	  KraW	  
ausüben	  auf	  

…	  nach	  oben,	  
gegen	  …	  gerichtet	  

…	  verringern	  um	  

KraW-‐
konzept	  

Druck-‐
konzept	  

AuWriebs
-‐konzept	  

Fachspezifische	  Besonderheiten	  	  
der	  Fachtexte	  
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Morphologische	  Besonderheiten	  	  
der	  Fachsprache	  

schwierige	  Wörter	   Beispiele	  

•  viele	  Fachbegriffe	   •  IndukAon,	  Spannung,	  Elektron,	  Entropie,	  
Axon,	  Radikal	  

•  die	  Verwendung	  von	  AdjekVven	  auf	  -‐
bar,	  -‐los,	  -‐arm.	  -‐reich	  usw.	  und	  mit	  dem	  
Präfix	  nicht,	  stark,	  schwach,	  	  

•  sauerstoffarm,	  energiereich	  
• nicht	  rostend,	  schwach	  leitend	  

•  gehäuWe	  Verwendung	  von	  Komposita	   • Heizbamerie,	  Wirbelstrombremse,	  
Gleichspannungsquelle	  

•  viele	  Verben	  mit	  Vorsilben	   • weiterfliegen,	  zurückfließen,	  	  
• fließen	  …	  zurück	  

•  eine	  gehäuWe	  Nutzung	  von	  
substanVvierten	  InfiniVven	  	  

• das	  Abkühlen,	  das	  Verdampfen	  

•  die	  Verwendung	  von	  
Zusammensetzungen	  und	  von	  
fachspezifischen	  Abkürzungen	  	  

• UV-‐Strahlung,	  60-‐Wam-‐Lampe,	  	  
• V	  für	  Volt	  
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SyntakVsche	  Besonderheiten	  	  
der	  Fachsprache	  

schwierige	  Sätze	   Beispiele	  

• viele	  verkürzte	  
NebensatzkonstrukVonen	  

• Taucht	  ein	  Körper	  in	  eine	  Flüssigkeit	  ein	  
…	  

• eine	  gehäuWe	  Nutzung	  unpersönlicher	  
Ausdrucksweisen	  

•  In	  Oszilloskopen	  und	  beim	  Fernsehen	  
benutzt	  man	  Braunsche	  Röhren.	  	  

• Verwendung	  komplexer	  Asribute	  
anstelle	  von	  Asributsätzen	  	  

• …	  eine	  nach	  oben	  wirkende	  
AuMriebskraM	  

• …	  die	  auf	  der	  opAschen	  Bank	  befesAgten	  
Linsen	  

• eine	  gehäuWe	  Verwendung	  erweiterter	  
Nominalphrasen	  

• Beim	  Übergang	  vom	  opAsch	  dichteren	  in	  
den	  opAsch	  dünneren	  Stoff	  …	  

• eine	  gehäuWe	  Verwendung	  von	  Passiv	  
und	  Passiversatzformen	  

• Sie	  wird	  durch	  die	  Heizbamerie	  H	  zum	  
Glühen	  erhitzt.	  	  

• Die	  Flamme	  lässt	  sich	  regulieren.	  
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Merkmale	  der	  KommunikaVon	  im	  

Alltag	  (BICS)	  
•  meist	  einfache	  und	  	  

unvollständige	  Sätze	  
•  viele	  Füllwörter	  
•  auch	  grammaVkalische	  

Fehler	  
•  zirkuläre	  ArgumentaVon	  
•  Wiederholungen	  
•  Gedankensprünge	  
•  unpräziser	  Wortgebrauch	  

Bildungsbereich	  (CALP)	  
•  komplexe	  und	  	  vollständige	  

Sätze	  
•  keine	  Füllwörter	  
•  keine	  grammaVkalischen	  

Fehler	  
•  lineare	  ArgumentaVon	  
•  wenig	  Wiederholungen	  
•  keine	  Gedankensprünge	  
•  präziser	  Wortgebrauch	  
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mathemaAsche	  Ebene	  

symbolische	  Ebene	  

sprachliche	  Ebene	  

bildliche	  Ebene	  

gegenständliche	  Ebene	  

Darstellungsebenen	  und	  Sprachen	  
mathemaVsche	  Sprache	  

Symbolsprache	  

Verbalsprache	  
	  -‐	  Fachsprache	  
	  -‐	  Unterrichtssprache	  
	  -‐	  Alltagssprache	  

Bildsprache	  

nonverbale	  Sprache	  

Ab
st
ra
kA
on
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	  Alltags-‐	  
sprache	  

SchriWlichkeit	  (CALP)	   Mündlichkeit	  (BICS)	  

Sprachen	  und	  Sprachregister	  

nonverbale	  
Sprache	  

Symbolische	  
Formelsprache	  

Bildungssprache	  

Fachsprache	  

Bildsprache	  

Unterrichts-‐
sprache	  
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Der	  didakVsche	  Ort	  der	  Sprachen	  
Sprache	   DidakFscher	  Ort	  der	  Sprache	  

Alltagssprache,	  
Handlungssprache	  

wo	  Lerner	  gedanklich	  und	  sprachlich	  abgeholt	  
werden,	  beim	  Handeln	  und	  Probieren	  

Bildsprache	   wo	  Begriffe	  und	  Vorstellungen	  entwickelt	  oder	  
kommuniziert	  werden	  

Unterrichtssprache	  
wo	  Lerner	  Ideen	  entwickeln,	  Hypothesen	  bilden,	  
Vorstellungen	  miseilen,	  Inhalte	  verstehen,	  Begriffe	  
ausschärfen,	  Erkanntes	  kommunizieren,	  	  

Fachsprache	  	   wo	  eine	  mühsam	  errungene	  Erkenntnis	  in	  einen	  
kurzen	  Merksatz	  gefasst	  wird	  

symbolische	  Sprache	   wo	  Sachverhalte	  in	  der	  fachspezifischen	  Form	  
dargestellt	  und	  gefasst	  werden	  	  

Prof.	  Josef	  Leisen	   73	  



Unterschiede	  in	  der	  KommunikaVon	  

KommunikaFon	  im	  	  
Alltag	  

•  SprechsituaVonen	  sind	  
vertraut	  und	  bekannt	  

•  es	  wird	  vorwiegend	  über	  
Persönliches	  gesprochen	  	  

•  konkrete	  Erfahrungen	  
werden	  mitgeteilt	  	  

•  Sprachfehler	  sind	  geläufig	  
und	  vertraut	  	  

•  ist	  fehlertolerant	  

KommunikaFon	  im	  
Bildungsbereich	  	  

•  SprechsituaVonen	  sind	  
unvertraut	  und	  neu	  

•  es	  wird	  meist	  über	  Un-‐
persönliches	  gesprochen	  	  

•  abstraktes	  Wissen	  wird	  
kommuniziert	  	  

•  Sprachfehler	  fallen	  auf	  
und	  entstellen	  den	  Sinn	  

•  ist	  nicht	  fehlertolerant	  
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Welche	  Sprache	  braucht	  das	  Lernen?	  

80	  N	  

Schüler	  
„Am	  Flaschenzug	  mache	  
ich	  es	  so:	  	  
Ich	  zähle	  die	  Seilstücke	  
rechts	  und	  links	  von	  der	  
losen	  Rolle	  und	  teile	  das	  
Gewicht	  durch	  diese	  
Zahl.	  Das	  ist	  dann	  die	  
ZugkraW	  am	  
Flaschenzug.“	  

Schulbuch	  	  
„Hängt	  beim	  
Flaschenzug	  die	  Last	  an	  
n	  tragenden	  
Seilabschnisen,	  so	  ist	  
die	  am	  Seilende	  
erforderliche	  ZugkraW	  F	  
gleich	  dem	  n-‐ten	  Teil	  
der	  GewichtskraW	  der	  
Last.“	  
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Sprachprobleme	  der	  Lerner	  

Sag	  Desoxyribonukleinsäure!	  	  
Das	  kann	  doch	  nicht	  so	  schwer	  sein.	  	  
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Sprachprobleme	  der	  Lerner	  
Die	  Lerner	  
1.  haben	  einen	  begrenzten	  Wortschatz	  
2.  mischen	  Alltags-‐	  und	  Fachsprache	  
3.  kennen	  Fachbegriffe	  nicht	  und	  können	  sie	  nicht	  aussprechen	  
4.  verstoßen	  gegen	  die	  Regeln	  der	  deutschen	  Sprache	  
5.  sprechen	  stockend,	  holprig	  und	  verstummen	  
6.  geben	  Einwort-‐Antworten	  und	  vermeiden	  ganze	  Sätze	  
7.  sprechen	  und	  schreiben	  unstrukturiert	  und	  unpräzise	  
8.  sprechen	  und	  schreiben	  in	  einfachsten	  Satzstrukturen	  
9.  haben	  Schwierigkeiten	  beim	  Schreiben,	  Beschreiben,	  Formulieren,	  ...	  
10.  können	  Darstellungsformen	  nicht	  lesen	  und	  nicht	  verbalisieren	  
11.  lesen	  sehr	  langsam	  und	  stockend	  	  	  
12.  verstehen	  die	  Fachtexte	  nicht	  	  
	   Prof.	  Josef	  Leisen	   77	  



KlassifikaVon	  der	  Sprachprobleme	  
Die	  Lerner	  
1.  haben	  einen	  begrenzten	  Wortschatz	  
2.  mischen	  Alltags-‐	  und	  Fachsprache	  
3.  kennen	  Fachbegriffe	  nicht	  und	  können	  sie	  nicht	  aussprechen	  
4.  verstoßen	  gegen	  die	  Regeln	  der	  deutschen	  Sprache	  
5.  sprechen	  stockend,	  holprig	  und	  verstummen	  
6.  geben	  Einwort-‐Antworten	  und	  vermeiden	  ganze	  Sätze	  
7.  sprechen	  und	  schreiben	  unstrukturiert	  und	  unpräzise	  
8.  sprechen	  und	  schreiben	  in	  einfachsten	  Satzstrukturen	  
9.  haben	  Schwierigkeiten	  beim	  Schreiben,	  Beschreiben,	  Formulieren,	  ...	  
10.  können	  Darstellungsformen	  nicht	  lesen	  und	  nicht	  verbalisieren	  
11.  lesen	  sehr	  langsam	  und	  stockend	  	  	  
12.  verstehen	  die	  Fachtexte	  nicht	  	  
	  

Wortschatz	  und	  Weltwissen	  

SprachrichVgkeit,	  -‐flüssigkeit,	  -‐komplexität	  	  

Sprach-‐	  und	  Lesekompetenzen	  

Sprach-‐	  und	  Schreibkompetenzen	  
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Manche	  Sprachprobleme	  ...	  	  

•  sind	  ganz	  normal	  im	  Lernprozess	  	  
(z.B.	  Vermischung	  von	  Alltags-‐	  und	  Fachsprache,	  fehlende	  
Fachbegriffe)	  

•  haben	  nur	  besVmmte	  Lernergruppen	  	  
(z.B.	  begrenzter	  Wortschatz,	  Aussprache,	  Satzstellung)	  	  

•  sind	  hausgemacht	  und	  vermeidbar	  	  
(z.B.	  Einwort-‐Antworten,	  fehlende	  Diskursivität)	  

•  sind	  überwindbar	  mit	  Methoden-‐Werkzeugen	  	  
(z.B.	  unstrukturiertes	  Sprechen)	  	  
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Drei	  widerstreitende	  Schwestern	  

Sprach-‐
richVgkeit	  

Sprach-‐
flüssigkeit	  

Sprach-‐
komplexität	  

Nicht	  alle	  drei	  
sind	  

gleichzeiVg	  
kontrollierbar	  
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Gliederung	  

1.  Wie	  im	  Unterricht	  gesprochen	  wird	  
2.  Was	  einfach	  ist	  und	  was	  jeder	  kann	  
3.  Was	  aufwändiger	  ist	  
4.  Drei	  Prinzipien,	  die	  zu	  beachten	  sind	  	  
5.  Wo	  die	  Sprachprobleme	  liegen	  
6.  Wie	  Sprache	  im	  Fach	  gelernt	  wird	  	  
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Lernen	  einer	  Fremdsprache	  

Sprachbad	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

kogniVv	  
anregend	  

sprachlich	  
reichhalVg	  

Sprachbewusstheit	  	  
entwickeln	  
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Bildungssprachliches-‐	  
Sprachbad	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

kogniVv	  
anregend	  

sprachlich	  
reichhalVg	  

Sprachbewusstheit	  	  
entwickeln	  

lernergerecht	  
bewälVgbar	  

sprachfördernd	  
sprachsensibel	  

	  
	  

Au
fg
ab
en
-‐

st
el
lu
ng
en
	  

M
ethoden-‐	  

W
erkzeuge	  

Sprachlernen	  im	  Fachunterricht	  
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Drei	  Prinzipien	  des	  sprachsensiblen	  
Fachunterrichts	  

Die	  Aufgabenstellungen	  
wechseln	  die	  
Darstellungsebenen	  und	  
Darstellungsformen.
(Wechsel	  der	  
Darstellungsformen).	  

sprachlichen	  Herausforderung	  

der	  kalkulierten	  

Treppe	  

Die	  Sprachanforderungen	  
liegen	  knapp	  über	  dem	  
individuellen	  
Sprachvermögen	  
(kalkulierte	  sprachliche	  
Herausforderung).	  

Die	  Lerner	  erhalten	  so	  
viele	  Sprachhilfen,	  wie	  sie	  
zum	  erfolgreichen	  
BewälVgen	  der	  Sprach-‐
situaVonen	  benöVgen	  
(Methoden-‐Werkzeuge).	  	  
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Schwere	  Wörter	  
schneide	  ich	  
einfach	  ab!	  

Kriegen	  wir	  denn	  
bei	  Ihnen	  keine	  
Sprachhilfen?	  

So‘n	  Quatsch!	  
Physik	  ist	  doch	  kein	  

Deutsch!	  
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