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Praxis

Prozessbegleitende Diagnose beim 
Mathematiklernen
o e en en lung on e ra ss u eren en  a en 
on e r ern aboren

Marie elene Bartel − ann-Kathrin Beretz − Katja lengninK − jürgen roth

In zunehmend heterogenen Lerngruppen werden prozessbegleitende Diagnosen mit dem Ziel, Lernende auf der Grundlage 
dieser Diagnosen adaptiv zu fördern, immer wichtiger. Lehramtsstudierende sollten bereits frühzeitig für die Heterogenität 
der Lernenden sensibilisiert werden und das notwendige diagnostische Handwerkszeug erlernen. Wie ein diagnostischer Pro-
zess in der Unterrichtspraxis aussehen und wie er bereits in praxisnahen Lehrveranstaltungen im Rahmen von Lehr-Lern-La-
boren im Studium erlernt werden kann, wird am Beispiel des Mathematikunterrichts verdeutlicht.

1 Einleitung

Diagnostische Kompetenz r  als esen l  r ro ess onel
les an eln on e r ersonen angese en horstKeMper  2006  
a  s e en enn n ss an  un  e ern or s r e er 

ler nnen  aber au  eren erns er g e en ange essen 
er olgen un  arau  bas eren  An n ungs un e r e ne 
r erung en eren nnen. a er soll e n lung 
agnos s er o e en  bere s  e ra ss u u  ange

ba n  er en M e rerb l ung  200 . er r s  na  sel-
TER e  al. 201  e ne r e ens b l s erung r e e erogen

 on ernen en no en g  a  u eren e e Angebo e 
u  rlernen on agnos s er o e en  als rele an  e
n en un   u en erlau  ro u  nu en. n ra s asen 

 ler nnen r  e so au gebau e o e en  on en 
u eren en er rob  un  re abe  gesa el en r a run

gen re e er  selter e  al.  201 . es soll u eren er en 
un  ob e erbaren agnosen be ragen.
e r ern abore enen 1  als au ers ul s e ernor e er 

ler r erung  2  er gl en als ors ungslabore a
a s e run lagen  un  n lungs ors ung un   

enen er er a nung on eor e un  ra s  a en es 
o s uls u u s on e ra ss u eren en roth & lengninK  

201 . er r e As e  ann  l  au  e n lung a
gnos s er o e en  on e ra ss u eren en n er o
s ulle re no  e n al aus eren er  er en. e r ern a
boren o  er e ne re a e olle u. u  e nen nnen 

u eren e n nen e e erogen  e ner erngru e au
na  erleben. es ann be  nen ur no en gen ens b l
s erung r e erogen  be ragen. e r ern abore nnen 
ar ber naus als Ma er al ool r au en s e e r ern u

a onen enen  n e  . . eoauss n e o er rans r e 
e earbe ungs ro esse on esu sgru en  e r ern a

bor abb l en. ese nnen n ro erans al ungen  u u  
r as rlernen agnos s er o e en  e ngese  er en. 
l e l  nnen n e r ern aboren  s eren u enab

s n  lern ro essbegle en e agnosen au  n e  e n
ge b  un  so agnos s e o e en  er rob  er en. 

U  e n lung on agnos s er o e en   e ra s
s u u  un  e olle on e r ern aboren n ese  ro ess 
ars ellen u nnen  er en  olgen en un s  er egr  
agnos s e o e en  so e e o onen en es agno

se ro esses erl u er  s e e a u au  en as sar el n e
se  e .  Ans luss aran r  e Arbe   ernen en 
un  u eren en n en e r ern aboren Ma e a  an en 

an or en e en un  oblen an au orges ell . abe  ge en 
r nsbeson ere au  e n lung agnos s er o e en  

be  e ra ss u eren en  a en er e r ern aborarbe  
e n un  ber en r a rungen so e ers e e r s e e un e 
a u. n er nl ne rg n ung er en an an  on re er Ma e

r al en s r e ra s e U se ung on agnos s en 
ro essen  Ma e a un err  or ul er  un  an an  e nes 
e s els aus e  Ma e a abor Ma e s  e r  erl u er .

2 Diagnostische Kompetenz entwickeln − 
Komponenten des Diagnoseprozesses

Un er agnos s er o e en  ers e en r  olgen en 
»ein Bündel von Fähigkeiten, um den Kenntnisstand, die Lern-
fortschritte und die Leistungsprobleme der einzelnen Schüler 
sowie die Schwierigkeiten verschiedener Lernaufgaben im Un-
terricht fortlaufend beurteilen zu können, sodass das didakti-
sche Handeln auf diagnostischen Einsichten aufgebaut werden 
kann.« WEINERT  2000  . 1

abe  s  beson ers g  ass es n  u  s olog s e 
es s ge  son ern u  e or lau en e eg s r erung er ern  

un  e s ungs or s r e  aber au  er erns er g e en  
er ler nnen WEINERT  2000  . 1 .
ol e agnosen u ern ro essen nnen se r un ers e

l  ausse en un  un ers e l e else ungen er olgen 
gl. r e ne s e a s erung von aufschnaiter e  al.  201 . 
u g s n  a  Ausgangslagener ebungen or e ner erne n

e  o er erns an s ber r ungen als Abs luss e ner ern
e n e  ge e n . ol e Statusdiagnosen er assen ar e 
ernergebn sse un  o e en en er ler nnen u e ne  
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bes en e un  geben e o  n er egel e nen Au
s luss u er rage  e e ler nnen u ren sungen 
gelang  s n . a es  l  au  as en eren on r
erans en e o  en ral s  er en  a en er e r
erans al ungen n e en un  an au or alle  Prozessdiag-

nosen orgeno en. er u r  or alle  au  e earbe ung 
e n elner Au gaben . . n ru enarbe s asen o uss er . 
ol e n er realen ua on o er er el  ur  e n eo 
erlau en en ro ess agnosen aben as el  e a uell or

l egen en o e en en gg . n all ren a e en  eren
er er u er assen von aufschnaiter e  al.  201 . 

 e ener e l ro e  es n lungs erbun es agnose 
un  r erung  e erogenen Un err  gl. Beretz, leng-
ninK & von aufschnaiter  201  onn en n  o onen en e nes 

agnos s en ro esses als rele an  erausgearbe e  er en 
gl. au  von aufschnaiter, Münster & Beretz n ese  e  
e n e ne  era en agnos s en ugang e r a  ur

lau en er en nnen
1  Geeignete Daten erheben  e e nen nbl  n e a

gnos s e rage . . e ors ellungen er ernen en 
u  egens an sbere  e s ra l en g e en  
as ssen un  e o e en en er ernen en n en 
a e a s en run lagen  er gl en. a en nn

en erbe  es s  Au gabenl sungen  ern ageb er  
Un err s ro o olle u. a. se n.

2  (Förder)relevante Beobachtungen beschreiben  u  
o en r e el al  an gl en ler ug ngen un  
e ngungs a oren r as ernen u se n un  n  

gle  u er en.
 ne agnose er or er  e differenzierte kriterienge-
leitete Deutung der Beobachtungen  . . e ean or
ung er rage  e as eoba e e or e  n er

grun  a a s er r er en n er re er  er en 
ann. r er en el en  e eu ungen rans aren  un  

na oll e bar u a en  n e  s e es er gl en  
e As e e n er eoba ung aus n g u a en  
e r e r erung rele an  s n . 

 g r as en eren on r erans en s  
es  gl e r n e un  Ursachen r as beoba e e 
er al en laus bel u ers ren un  u bestimmen. 

 Au  er as s er orgeno enen eoba ungen  
eu ungen un  Ursa enbes ungen nnen Ansatz-

punkte für Fördermaßnahmen en er  un  gg . u 
e ne  r erangebo  ausgebau  er en.

e e u on au  e agnose  r erabs  e aber 
no  e ne ausge esene on e on on r er a na en 
be n al e  s  be uss  orgeno en or en  u  e u e
ren en n  u ber or ern un  au  e ne ns l e r er
s ua on er us ellen  a s  e ne e e r ers ua on an 
er Un ers  n  er erg b .

3 Lernen in der LernWerkstatt Mathematik − 
für Heterogenität sensibilisieren 
und diagnostische Kompetenz entwickeln

n er ern er s a  Ma e a  gl. as en 1  e ne  e r
ern abor an er J U e en  errs  rege e r ebsa e . 
ne ul lasse  2  ler nnen e nes s eb en Ja rganges 

e ner eals ule s  u esu . e lasse er rob  gera e e ne 
ernu gebung ur ele en aren o as  e on er e r

a ss u eren en er e un ars u en  le en u enab
s n   a en e nes e nars ge lan  ur e un  be reu  

r . e u eren en s n  ges ann  e en Jugen l en 
e earbe ung rer Au r ge gel ng  un  el e o e en

en ese be  er earbe ung au bauen. ere s n er erns
ua on selbs  r  r e u eren en n u  erlebbar  e 

gro  e e erogen  er erngru e s  un  e un ers e
l  er erner rag n rer ernu gebung be  en e n elnen 
ernen en aus ll .

n ob ge  e nar ur e bere s be  er on e on er ern
u gebung e n er un  au  en an lungsor en er en Au
bau on Grundvorstellungen gl. as en 2  geleg . o nnen 

e u eren en a s e on e e  e nen  a en 
er gro en e r erans al ungen  u u  bere s begegne  

s n   e ner un err sna en ra s en U se ung n er 
ern er s a  erb n en. e u eren en erlernen abe  e 

ge el e lanung on ernanl ssen. ar ber naus r   e
nar e ne agnos s e  e ngeno en  n e  e ear

be ungs ro esse er ler nnen  Na ne n anal s er  
er en. er r er en e esu s or age eogra er . 
e e nsa   en u eren en er en an ausge l en 
enen e run ge e ner r er engele e en agnos  un  

eren e eu ung r e ne a a e r erung erarbe e . 

o nen e er un e s n  nsbeson ere er Au bau on 
run ors ellungen  aber au  as egr slernen so e e 
ra e er ler nnen un  es Un err s.

as en 1. e ern er s a  Ma e a  an er J U e en

e LernWerkstatt Mathematik an er J U e en s  e n r  es ernens r ler nnen  u eren e 
er e r er Ma e a  un  ssens a ler nnen. n r er en ernu gebungen  e ne  Angebo  

an Ma er al en u  an lungsor en er en un  ors en en e en en Arbe en  ul lassen 
bere ges ell .

e ernu gebungen er en on u eren en un er ssens a l er egle ung on er  un  
ur  ul lassen er rob . n er eoges en Aus er ung soll e agnos s e o e en  er 
u eren en ge r er  er en. e ors ungsgru e Ma e a a  er Un ers  e en 

begle e  un  e alu er  ese Arbe . a ur  er en neue ors ungsergebn sse r e n e ren un  ernen an ule un  
Un ers  ge onnen. e ere n or a onen un er  

http://www.uni-giessen.de/fbz/fb07/fachgebiete/mathematik/idm/projekt/lernwerkstatt
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n er ob gen erns ua on ur ele en aren o as  s ell e 
s  r e nen agnos s en ugang e n ergle  er n u
ellen ors ellungen . . u a rs e nl e en be  r
eln un  be  l sra   en aus a e a s er  
n en er en nor a en  run ors ellungen gl. as en 2  
als beson ers n eressan  eraus gl. as e s el n as en .

e ler er olgen be  earbe en er Au gabe e n er 
a a s en era ur bes r eben en sogenann en Be-

deutsamkeitsansatz Büchter e  al.  200  . 6 . abe  r  er 
o us au  e n r as n uu  be eu sa es n elergebn s 
l s a l  r o nu er  ebur s ag  be  r eln geleg . 
ne Au er sa e  au  lange  un  e n s s e a s es 

len on M gl e en  as e ne a l  rag ge nor a
e run ors ellung on a la e a rs e nl e  anba

nen r e  r  on en lern er n  a er . 

An sol en enen r  r e u e
ren en nsbeson ere e ele an  on 

agnose r e ne a a e r erung 
gu  s bar  n e  s e s  r e e n
elnen ernen en e e ls ragen  el e 
n uellen ors ellungen ese n er 
erns ua on e gen un  e a e a
s  ans luss g ese ors ellungen 
r as e ere rarbe en es e en

el es s n . u  en eren on r
erans en er en ann M gl e en 

ange a  n uelle ors ellungen u 
bes r en o er ors ellungs e sel u 
n eren. n e  oben bes r ebenen 
all ur en e n r ele er en   

s s e a s er No a on n e ner r
l s e so e e n s s e a s es Ab len 
aller o b na onen anges lossen. 

orl u ge nbl e n e r e e
gle ors ung e ngese en n er e s 
un  rageb gen e sen arau  n  ass 

e u eren en e urse als se r re

le an  r re s ere eru s ra s erleben un  au  as s 
rer g e sselbs e ns ung e n sub e er ern u a s 
s a n e  Beretz, lengninK & von aufschnaiter  2016 .

n e r als er l e er u eren en n er e s r  a er 
e ne e ere Aus e ung sol er e nare  u u  . . 
e ne er e en e e er olung  on en u eren en ange
reg  u  e ge onnenen r enn n sse n e ne  e en r  
au  ra s  u use en. nsbeson ere as ur lau en es 

agnos s en ro esses na  e  n Abs n  2 angegebenen 
e a a  s  aus  er u eren en be  rs ellen on 

agnosen be r  abe  e n en alle u eren en e n 
er erans al ung e nge r en r er en r e agnose als 

ge al e un e  u  s  n er o le  e nes eos 
o er rans r es au  bes e As e e o uss eren u n
nen.

as en 2. run ors ellungen u a e a s en n al en

Grundvorstellungen voM hofe  200  roth & siller  2016

run ors ellungen re r sen eren abs ra e egr e ans aul . e aben re ur eln n gegens n l en 
an lungser a rungen aus e  Un err  o er e  All ag  er en an an  on Ma er al en o er a e a s en  
ars ellungs eln . . a lens ra l  geo e r s e gur  re r sen er  un  ur  ge an l e o er reale  era onen  
nen er orben so e er e . o nn e e n n  . . an an  se ner ebur s ags or e e run ors ellung Bruchzahl als Teil

eines Ganzen er erben  n e  es e or e n l  gle gro e e le e l  un  s  e  a on n . s a  a  12
2  er gan en

or e au  e  eller. Neben er genann en run ors ellung Bruchzahl als Teil eines Ganzen s n  no  e ne e e on e eren 
run ors ellungen u ru a len un  era onen  ru a len r e nen ers n n sor en er en U gang  r en u 

en eln. usa ens ellungen sol er run ors ellungen n e  an e a be  MALLE 200  o er padBerg & Wartha 201 .

Man un ers e e  s en individuellen Vorstellungen also sol en  e ler nnen e e ls n uell en eln  
un  (normativen) Grundvorstellungen  e s   a a s en s urs als rag ge n al l e as s r as e e ls 
ugrun el egen e a e a s e on e  eraus r s all s er  aben. u e Au gaben un  ernu gebungen s n  so ges al e  
ass ler nnen aran n uelle ors ellungen ausb l en nnen  e on or   nor a en  run ors ellungen s n . 
run ors ellungen s n  a er e ugs un e r e nen au  n al l es ers e en ausger e en Un err .

as en . n uelle ors ellungen ur a rs e nl e  e ner Augensu e be  
r eln  e  r eln aus er ern er s a  Ma e a

ua onsbes re bung  e ler 1−  sollen na  er narbe ungs ase 
u  e a a rs e nl e  r ssen er e en. e sollen s en  el e 

Augensu e be  r eln  e  r eln a  e s en au au en r . 
e u en n 1  or er  e ler u egr n ungen au . Na  e ner ur en 

l rungs ase u  egr  Augensu e  o en olgen e ungen us an e

1 1 berleg  a

2  sag el . Ne n a   sag 10.

2 s eben

1 eben. o . nn  r as enn au  begr n en

. la  r o nu er.

6 1  oar. s  ne egr n ung. An 1 ge an  e  r

1 l s a l.

8 1 l s a l. . an 2 ge an  Un  aru  sags  u ne eben

2 Au  r o nu er.

10 1 .
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n e  on e n n er e s geben e u eren en ar ber 
naus an  ass s e gera e ur  en agnose ro ess  e nar 

e ele an  er or er gelern en a a s en on e e 
aus en a s en run erans al ungen el eu l er se
en  »Ja du brauchst halt das, was davor war, so als Kontext, 

damit du diagnostizieren kannst« (Mathe/Physik-Student im 
7. Semester).

ese n er e gru en s lagen or  bere s r er  u u  
agnos s e le en e e a ur  e Nu ung on eos e n

ubauen  u. a. u  au  e eore s en a e a a
s en run lagen  e e a e rage na  a e a s en 

run ors ellungen  na  n al sbe ogenen o e en en un  
na  s ra sens ble  Un err  n e nen be eu sa en on
e  u s ellen un  nen so un err s ra s e ele an  u 
erle en.

4 Lernen in und mit Daten aus dem
Mathematik-Labor »Mathe ist mehr« der
Universität Koblenz-Landau

e on en e ener u eren en er ns e r ere un  
e r a e nb n ung on agnos s en le en en  u

u  r  an er Un ers  oblen an au bere s real s er .

 a elor u u  er en nner alb a e a a
s er ro erans al ungen ausge l e Auss n e on ern
ro essen on ernen en n or  on e  b s er n gen 

eose uen en  sogenann en eo gne en  e aus e  
e r ern abor Ma e s  e r  gl. as en  s a en  
en u eren en usa en  agnos s en ragen ur 
er gung ges ell .

as en . as Ma e a abor Ma e s  e r  er Un ers  oblen an au

as Mathematik-Labor »Mathe ist mehr« er Un ers  oblen an au r
on ul lassen besu  e er an re  er nen e e ls 0 M nu en

an e ne  e r lan e a arbe en. e ler nnen nnen er n eressan e
no ene un  eren a e a s e run lagen selbs s n g er ors en

un  ur r ngen. e arbe en abe  n ru en an an  s r l er
Arbe sanle ungen gl. Abb. 1   gegens n l en Ma er al en gl. Abb. 2
un  o u ers ula onen gl. Abb. . eses angele e e ors en e ernen
er gl  es en ernen en  au en s es a e a s es Arbe en u erleben  run ors ellungen u a e a s en n al en 
au ubauen un  ar ber naus r a e a s es run lagen ssen u er e ern. e or  un  Na bere ung er aborarbe  
er olg   Ma e a un err  er ule. e ere n or a onen u ese  e r ern abor un  alle Arbe s Ma er al en er 
abors a onen  n e  an un er www.mathe-labor.de.

Abb. 1. r l er Arbe sau rag

Abb. 2. egens n l es Ma er al

Abb. . ula on
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Un er Vignetten er en n s  ges lossene ur e enen  
e a n or  on eos o er rans r en  ers an en  e 
e nen e r ern ro ess on ernen en un  e ren en  e
gen un  u Anal sen ausge l  ur en s e e au  schratz, 
schWarz & Westfall-greiter  2012 . oll  esen gne en 

agnos s e o e en  ges ul  er en  uss an s e u  
agnoseau gaben erg n en von aufschnaiter, selter & Micha-

elis  201 .

Das Videotool ViviAn zur Entwicklung diagnostischer 
Kompetenz

e an er Un ers  oblen an au genu en gne en 
s n  n as e gens a r en el e eo ool ViviAn eo g
ne en ur Anal se on Un err s ro essen  gl. Abb.  un  
www.vivian.uni-landau.de  e ngebun en. An en l  neben 
er eo gne e e nes lerarbe s ro esses no  e ere 
n or a onen. es s n  u. a. 1  er ern n al  un  e e
le er ernu gebung  an er e ler nnen arbe en  2  

e Arbe sau r ge gl. Abb. 1  e on en ernen en bear
be e  er en   l er es ern a er als gl. Abb. 2  un  
gg . e ula onen gl. Abb.   enen gearbe e  r  

 e ler o u en e  also e on en ernen en s r
l  es ge al enen orge ens e sen un  rgebn sse   e 
lassens u e un  ul or  er ler nnen gru e  so e 
6  e ne nor nung er arges ell en ene n en e l en 
erlau  er lerlabor ernu gebung. Abgerun e  r  as 

An e ng ur  ur gne e assgenau ers ell e agnose
au r ge. ur  eses e ng er gen e u eren en ber 
n or a onen  e na e an enen s n  ber e e ne e r ra  
n er en s re en en Un err ss ua on er gen r e 
gl. Bartel & roth  201 a . 

An r  begle en  u a erans al ungen  a
elor u u  es e ra s Ma e a  e ngese . e ge

nu en eo gne en s n  abe  au  n al e er e e l gen 
erans al ung abges . n er orlesung a  er 
a lbere ser e erungen  s n  es gne en  n enen 

ler nnen s  run ors ellungen u ru a len erarbe en. 
egle en  ur erans al ung a  er Algebra  er en 
gne en genu  n enen ler nnen s   un

onsgra en ause nan erse en. n er orlesung a  er 
eo e r e  er en gne en er en e  n enen ler

nnen ra eg en ur l en  un  au n al s essung erar
be en. e Ma e a le ra ss u eren en aben so  e 
M gl e  n re  e r erans al ungen  er ernu ge
bung An u arbe en un  nnen s  au  ese e se er 
besser n agnos s e ro esse ne n n en.

e gne en er en e e ls genau ann e ngese  enn 
e ur earbe ung er uge r gen agnoseau r ge n gen 

a a s en run lagen un  on e e . . e run
ors ellungen u ru a len  gl. as en 2  n er e r er

ans al ung be an el  ur en. e u eren en be o en n 
An . . ur Au gabe  e ors ellungen er ler nnen 

 ergle  u en n en er en run ors ellungen u a
gnos eren. ese re e An en ung es eore s en s
sens ber run ors ellungen aus er orlesung  a en 
e nes sol en ra sna en agnos s en ro esses soll abe  
el en  e  Au bau on r ge  ssen renKl  1 6  en gegen
u r en. en u eren en soll ar ber naus e ele an  

er n er erans al ung er el en eor e un  eren No
en g e  r e ne un er e ra s be uss  er en Bartel & 

roth  201 a . U  e o le  er agnosen r e u e
ren en u err ngern  er al en s e agnoseau r ge  e nen 
abe  el en sollen  s  au  e n ge As e e be s els e se en 

Au bau on run ors ellungen  es ern ro esses u o uss e
ren. ese agnoseau r ge bes e en so o l aus ges losse
nen als au  aus o enen  o uss eren en ragen.

agnoseau r ge u e   rans r  gl. as en  abge
b l e en ern ro ess lau en be s els e se  es re ben e 
en ablau en en ern ro ess.  Argu en er   au  as s er 
run ors ellung ru a l als e l e nes an en  egr n en 
e re An or .  o er al en u eren e e M gl e  e 

oben angegebenen o onen en es agnose ro esses en
nen ulernen un  n e ner o le sre u er en ua on 
ers al g an u en en. e agnoseau r ge sollen en u

eren en ar ber naus el en  e e erogen  er er
nen en . . n e ug au  en Au bau on assen en run
ors ellungen a r une en un  r er engele e  u eu en  

aben alle ler nnen enselben Argu en a onsansa  
ge l . e Arbe   An en  so  au  er r en 
ens b l s erung r e erogen .
rgebn sse ers er Un ersu ungen e gen  ass u eren e as 

Arbe en  An als rele an  r re s ere Un err s
ra s e ns en. e s els e se nennen s e es ge nnbr n

gen  s  n An ern ro esse on ernen en genauer anse
en un  au  ese e se eren e an eng nge na oll e en 

un  eu en u nnen. ese rgebn sse e en s   en 
ers en esul a en aus e en. 

uan a e Un ersu ungen n ese  usa en ang eu en 
arau  n  ass as Arbe en  An e agnos s e o
e en  on u eren en − be ogen au  as agnos eren on 

Abb. . ber e es eo ools An.
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ern ro essen on ru a len − r ern ann. ese Aussage 
u  au  e ner e er en ellen u e  e  o erse es er 

2016 n er orlesung a  er a lbere ser e erun
gen  ur ge r  ur e.  a en eser u e arbe e e 
e ne er en algru e  er oben bes r ebenen ers on 
on An  s r   eo gne en. e e e er en
algru e arbe e e ngegen  rans r gne en ersel

ben erns ua on Bartel & roth  201 b .

Einbindung von diagnostischen Aufträgen 
im Studium − Das Landauer Modell 
der mathematikdidaktischen Lehramtsausbildung

as Arbe en  An en  ber e bere s genann en As
e e naus au  er orbere ung au  e  Mas er u u  
n egr er e ra s e Arbe   Ma e a abor Ma e s  
e r . as An eren un  agnos eren on ern  so e 

ors ellungss er g e en on ernen en au  er as s a
a s er eor en un  on e e ann en Mas er u e

ren en abe  el en  a en es a s en e nars  
ernu gebungen r ler nnen  Ma e a abor gl. 
as en  a ressa engere  so e n e ne  ge ssen Ma e 

a a  u ges al en. u e  beoba en s e e ur rung 
rer selbs ges al e en ernu gebung ur  ler nnen un  

gre en ge el  n eren ern ro esse e n  as er ulung 
e ner ro essbegle en en agnos s en o e en   e  

el er n uellen r erung on ernen en enen soll. u
s l  r  er gesa e ro ess er earbe ung e ner 
lergru e e er lasse ge l  so ass e u eren en e nen 
ern ro ess  e a l anal s eren nnen. Auss n e eser 

eogra en er en e eru  n An e ngebun en un  e 

u or bes r eben  a elor u u  e ngese  so ass on 
e ne  uas l s en ern ro ess er u eren en  er
lau  res u u s ges ro en er en ann.

5 Konsequenzen für die Unterrichtspraxis

as er bes r ebene agnos s e orge en l ss  s  au  
 regul ren Ma e a un err  r e ne un err sbe

gle en e agnose e nse en  au  enn es abe  egen es 
o en an lungs ru s n  u e ne  lang er gen Ab gen 
on eu ungsal erna en o en r . es alb s  g 1  

bere s be  er lanung on Un err  n or a e ua onen 
be uss  er us ellen selter  o. J.  e nbl e n as en
en er ernen en er gl en  2  ese  Un err  ge el  
u beoba en   e abe  ablau en en ro esse be uss  

au  er run lage on eore s en r ar ungen un  un er
r l en el ors ellungen u eu en   e Ursa en r 
gel ngen es un  n  gel ngen es ernen u ergr n en un   
au  eser as s gee gne e r er a na en u en eren.
n er nl ne rg n ung r  an an  er  rans r  n as
en  arges ell en ua on er eu l  el e nbl e 

e n ur lau en es agnose ro esses n as en en on er
nen en geben ann un  el e An n ungs un e s  r 
e ne r erung araus e en lassen. n e  or  arges ell
en e s el e g  s  ass r e o e en e ur rung 

e nes agnose ro esses e n un er es ssen ber s e 
ors ellungen  ern ege un  ern r en on ernen en aus 
er a e a a s en era ur esen l  s . es ann 

n  nur  lau en en Un err  u  besseren ers n n s 

as en . rans r  e ner erns ua on aus e  Ma e a abor Ma e s  e r

ua onsbes re bung  n er abgeb l e en erns ua on arbe en e  ler nnen 2   un  e  ler 1   e ner 
se s en lasse n ru enarbe  o ne e e l gung e ner e r ra  angele e  ur  e nen Arbe sau rag  a  ru a lbegr . n 
as en  s n  er Arbe sau rag so e as gegens n l e Ma er al abgeb l e  e en ernen en ur er gung s e en.

1 l es  en Arbe sau rag or  ell  eu  e olgen e es e or. n r el un  e n er el s re en s  
ar ber  er on nen be en er gr ere ru  s .

2 as ers e en enn r un er e ne  gr eren ru  as e r br g ble b  o er

ll   ns or  u e ns . n r el  gu

1 1  u  al n  e n r el un  e n er el n e an  un  l  be e e le bere nan er  as s  a e n r el 
un  as e n er el. Un  a s e s  u a as e l s  gr er.

A so  a. Also.

6 as r el s  gr er.

beg nn  e gle  u  Also  also s  e n er el

8 2 Ne n  as er el s  gr er.

1 beg nn  ur  erse  u 2  as er el s  gr er. n  e n r el un  e n er el n e an  un  l  be e 
e le bere nan er . Ne n  as r el s  gr er.

10 2 aru  as r el

11 1 u  al  as s  as er el e g  au  as u le  a brau  an er u  es aus u llen. Un  o  r el 
brau  an nur re  u  es aus u llen. n  erneu  e n r el un  e n er el n e an  un  l  be e e le 
bere nan er . Also uss a as r el gr er se n. u . as s  as r el un  as s  as er el e g  2 
e er e u le e le
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es ler an elns be ragen  son ern e r r en bere s n 
er Un err s lanung el en. ele o en elle er g e
en nnen so an er  n er lanung ber s g  un   

Un err  e l  e a s er  er en.
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5 Konsequenzen für die Unterrichtspraxis 

Das im Artikel beschriebene diagnostische Vorgehen lässt sich auch im regulären 

Mathematikunterricht für eine unterrichtsbegleitende Diagnose einsetzen, auch wenn es dabei 

wegen des hohen Handlungsdrucks nicht zu einem langwierigen Abwägen von 

Deutungsalternativen kommen wird. Deshalb ist wichtig (1) bereits bei der Planung von 

Unterricht informative Situationen bewusst herzustellen (SELTER, o.J.), die Einblicke in das 

Denken der Lernenden ermöglichen, (2) diese im Unterricht gezielt zu beobachten, (3) die dabei 

ablaufenden Prozesse bewusst auf der Grundlage von theoretischen Erwartungen und 

unterrichtlichen Zielvorstellungen zu deuten, (4) die Ursachen für gelingendes und nicht 

gelingendes Lernen zu ergründen und (5) auf dieser Basis geeignete Fördermaßnahmen zu 

identifizieren. 

Im Folgenden wird anhand der im Transkript in Kasten 5 des Artikels dargestellten Situation 

verdeutlicht, welche Einblicke ein Durchlaufen des Diagnoseprozesses in das Denken von 

Schüler/inne/n geben kann und welche Anknüpfungspunkte sich für eine Förderung daraus 

ziehen lassen. Um die Aussagen besser zuordnen zu können, wurden die einzelnen 

Sprechbeiträge der Schüler/innen im Transkript von Z1 bis Z11 durchnummeriert. 

 

 

Kasten 5. Transkript einer Lernsituation aus dem Mathematik-Labor »Mathe ist mehr«

Situationsbeschreibung: In der abgebildeten Lernsituation arbeiten zwei Schülerinnen (S2, S4) und zwei Schüler (S1, S3) einer 
sechsten Klasse in Gruppenarbeit ohne Beteiligung einer Lehrkraft, angeleitet durch einen Arbeitsauftrag, am Bruchzahlbegriff. In 
Kasten 4 sind der Arbeitsauftrag sowie das gegenständliche Material abgebildet, die den Schüler/inne/n zur Verfügung stehen.

Z1 S3 <<liest den Arbeitsauftrag vor>> Stellt euch die folgende Geschichte vor. Ein Drittel und ein Viertel streiten sich 
darüber, wer von ihnen beiden der größere Bruch ist.

Z2 S3 Was verstehen denn wir unter einem größeren Bruch? Was mehr übrig bleibt, oder?

Z3 S4 <<fällt S3 ins Wort>> Du meinst. Ein Drittel, guck!

Z4 S1 S1: Guck mal <<nimmt ein Drittel und ein Viertel in die Hand und hält beide Teile übereinander>> das ist ja ein Drittel 
und das ein Viertel. Und da siehst du ja das Teil ist größer.

Z5 S3 Achso, ja. Also.

Z6 S4 Das Drittel ist größer.

Z7 S3 <<beginnt zeitgleich zu S4>> Also, also ist ein Viertel

Z8 S2 Nein, das Viertel ist größer.

Z9 S1 <<beginnt kurz versetzt zu S2>> Das Viertel ist größer. <<nimmt ein Drittel und ein Viertel in die Hand und hält beide 
Teile übereinander>>. Nein, das Drittel ist größer.

Z10 S2 Warum das Drittel?

Z11 S1 Guck mal, das ist das Viertel <<zeigt auf das Puzzle>>, da braucht man vier um es auszufüllen. Und vom Drittel 
braucht man nur drei um es auszufüllen. <<nimmt erneut ein Drittel und ein Viertel in die Hand und hält beide Teile 
übereinander>>. Also muss ja das Drittel größer sein. Guck. Das ist das Drittel und das ist das Viertel <<zeigt S2 
wieder die Puzzleteile>>
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Geeignete Daten sichten/selbst erheben. Der in Kasten 5 dargestellte Lernprozess stammt aus 

dem Mathematik-Labor „Mathe ist mehr“ und zeigt Schüler/innen bei der Bearbeitung einer 

Lernumgebung zum Einstieg in die Bruchrechnung. Ziel der Diagnose ist es, den Prozess des 

Aufbaus von Grundvorstellungen zu Bruchzahlen für die Schüler/innen individuell zu 

analysieren. Zudem sollte eruiert werden, inwieweit die Schüler/innen die Grundvorstellungen 

sinnvoll nutzen, um die vorgegebenen Aufgaben zu lösen und auf welche Schwierigkeiten sie 

beim Bearbeitungsprozess stoßen. 

(Förder-)relevante Beobachtungen beschreiben. Um nicht zu vorschnellen Deutungen zu 

kommen, sollten zunächst Beobachtungen gesammelt werden, die förderrelevant sein könnten. 

Die kurze Vignette zeigt eine Gruppe von vier Schüler/inne/n, die versucht die größere der 

beiden Bruchzahlen !
"
 und !

#
 zu identifizieren und ihre Entscheidung inhaltlich zu begründen. 

Dazu spricht S3 zunächst die grundsätzliche Verständnisfrage an, was es bedeutet, wenn man 

von einem größeren Bruch spricht (Z2). S4 gibt an, dass das Drittel größer sei (Z3). S1 kommt 

direkt im Anschluss daran enaktiv mit dem Material zu einer Lösung, indem er ein Drittel- und 

ein Viertelpuzzleteil übereinanderlegt (Z4). Nach verschiedenen Vorschlägen für den größeren 

Bruch (S1, S4: ein Drittel; S2: ein Viertel; S3: unklar) und einer Nachfrage von S2 (Z10), 

versucht S1 seine Lösung erneut zu erklären (Z11): „Guck mal, das ist das Viertel, da braucht 

man vier um es [das Ganze] auszufüllen.“ Die jeweiligen Redebeiträge der Schüler/innen S2, 

S3, S4 sind verglichen mit dem Redebeitrag von S1 gering. 

Beobachtungen differenziert deuten. Hier wird das Kriterium des Vorhandenseins einer 

Grundvorstellung zu Bruchzahlen genutzt, d.h. „Welche Schüler/innen verfügen über die 

Vorstellung Bruchzahl als Teil eines Ganzen? Wie nutzen sie diese zum Lösen der Aufgaben?“. 

S1 liefert nach kurzen Überlegungen eine adäquate inhaltliche Begründung für die anschauliche 

Annahme, dass ein Drittel größer als ein Viertel ist. Diese gewinnt er durch einen direkten 

Vergleich der Plättchengröße (Z4). Später argumentiert er auf Basis der Grundvorstellung 

Bruchzahl als Teil eines Ganzen, indem er selbstständig von der Anzahl der Teile, die benötigt 

werden um das Ganze auszufüllen, auf die Größe dieser Teile schließt und darauf basierend die 

Viertel- und Drittelteile miteinander vergleicht (Z11). Im Gegensatz dazu kann aufgrund der 

wenigen verbalen Äußerungen von S2, S3 und S4 keine valide Aussage über das Verständnis 

dieser Schüler/innen am Ende dieser Szene gemacht werden, wobei S2 und S4 alternative 

Lösungen vorschlagen, also zunächst nicht der Argumentation von S1 folgen. 
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Ursachen ergründen. Für die Förderung ist es nun wichtig, auch die Ursachen der 

Lernschwierigkeiten zu begreifen, um daran ansetzen zu können. Wie oben beschrieben, haben 

die Schüler/innen S2, S3 und S4 nur einen geringen Redeanteil. Ob dies an mangelndem 

Verständnis, ihrer Schüchternheit oder der Dominanz des Schülers S1 liegt, oder andere 

Ursachen hat, lässt sich an diesem Transkriptausschnitt nicht klären. Lernschwierigkeiten 

lassen sich anhand dieser kurzen Szene bisher nicht identifizieren. 

Konsequenzen für eine Fördermaßnahme ableiten. Da S1 bis dato einen adäquaten 

Lösungsansatz gewählt hat, könnten die übrigen Schüler/innen ggf. ermutigt werden, sich zu 

beteiligen, um die Überlegungen auszuschärfen und identifizieren zu können, ob weiterhin 

Verständnisschwierigkeiten bei einzelnen Schüler/inne/n vorliegen. Am Ende der im Transkript 

dargestellten Szene ist ein Eingreifen der Lehrkraft allerdings noch nicht notwendig. Für den 

weiteren Verlauf des Unterrichts würde sich anbieten, eine erneute diagnostische Beobachtung 

anzuschließen, mit dem Ziel, die Beteiligung der Schüler/innen in dieser 

Kleingruppenkonstellation zu erfassen. Sollte sich dabei zeigen, dass S1 fachlich weiterhin so 

dominant ist und S2, S3 und S4 sich inhaltlich kaum beteiligen, so wäre für die Zukunft eine 

andere Zusammensetzung der Kleingruppe ratsam. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass eine gute 

Diagnose oft neue Fragen aufwirft, die wieder in einem Diagnoseprozess geklärt werden 

können. 

Für die kompetente Durchführung eines Diagnoseprozesses ist ein fundiertes Wissen über 

typische Vorstellungen, Lernwege und Lernhürden von Lernenden aus der 

mathematikdidaktischen Literatur wesentlich. Im vorliegenden Beispiel kann als Grundlage der 

Diagnose etwa Literatur zu Grundvorstellungen der Bruchrechnung (MALLE, 2004; PADBERG 

& WARTHA, 2017) genutzt werden. Dies kann nicht nur im laufenden Unterricht zum besseren 

Verständnis des Schülerhandelns beitragen, sondern Lehrkräften bereits in der 

Unterrichtsplanung helfen. Viele potentielle Schwierigkeiten können so antizipiert, in der 

Planung berücksichtigt und im Unterricht explizit thematisiert werden. 
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