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Kurzfassung 
Die Quantenphysik ist seit vielen Jahren ein etablierter Inhalt der Oberstufenphysik. In jüngerer 
Zeit werden alternative Zugänge über die informationstheoretische Formulierung der Quantentheo-
rie diskutiert, bei denen sich konzeptionelle und begriffliche Schwerpunkte im Vergleich zu etab-
lierten Elementarisierungen verändern. Im Besonderen die Begriffe „Superposition“ und „Ver-
schränkung“ werden bei diesen Zugängen in das Zentrum der Diskussion gerückt. Ebenfalls be-
steht ein breites öffentliches Interesse an den neuen Anwendungen der Quantenphysik wie dem 
Quantencomputer, das zu einer Vielzahl populärer Darstellungen geführt hat. In dieser Arbeit 
identifizieren wir verbreitete Ungenauigkeiten und Fehler in diesen Darstellungen, erläutern den 
fachlichen Hintergrund und machen erste Empfehlungen, um Missverständnisse zu vermeiden. 
Unser Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf dem Begriff der „Superposition“. 
 
Abstract 
Quantum physics is a long established content in high school curricula. More recently, alternative 
approaches based on information-theoretical formulations of quantum theory have been discussed, 
in which conceptual emphases change in comparison to established didactical approaches. In par-
ticular, the notions of "superposition" and "entanglement" are brought into the center of discussion 
in these approaches. Likewise, there is a broad public interest in the new applications of quantum 
physics such as quantum computing, which has led to a variety of popular depictions. In this paper 
we identify common inaccuracies and errors in these representations, explain the technical back-
ground and make first recommendations to avoid misunderstandings. Our initial focus is on the 
notion of "superposition".  

 

1.  Einleitung 
Die Quantenphysik ist seit vielen Jahren ein etablier-
ter Inhalt der Oberstufenphysik. Herkömmliche 
Lehr- und Bildungspläne folgen dabei grob der his-
torischen Entwicklung und stellen die Energiequan-
tisierung bei gebundenen Zuständen in das Zentrum 
der Diskussion [1, 2]. Häufig behandelte Inhalte sind 
folglich das Bohrsche Atommodell, der Franck-
Hertz-Versuch oder der lichtelektrische Effekt. Da-
neben tritt die Behandlung der Interferenz von „Ma-
teriewellen“, deren Wahrscheinlichkeitsdeutung und 
schließlich die Unbestimmtheitsrelation. Die analyti-
sche Lösung der Schrödinger-Gleichung für den 
Potenzialtopf stellt oft den mathematischen Höhe-
punkt der schulischen Behandlung dar. Folgt man 
dieser Sachstruktur spielt die Superposition von 
quantenmechanischen Zuständen eine untergeordne-
te Rolle, die nur selten, wie im Fall der Materiewel-
leninterferenz (Jönsson-Experiment oder Elektro-
nenbeugung am polykristallinen Grafit) explizit 

diskutiert wird. Dieser verbreiteten Sachstruktur 
folgt etwa das Standardlehrwerk Metzler Physik [3], 
indem die Stichworte „Superposition“ und „Ver-
schränkung“ noch nicht einmal im Schlagwortver-
zeichnis auftauchen.    
In jüngerer Zeit werden jedoch intensiv alternative 
Zugänge zur Quantenphysik diskutiert, die eine 
größere Nähe zu aktuell beforschten, technischen 
Anwendungen herstellen. So sind im Rahmen von  
QuBIT EDU fachdidaktische Forschungsgruppen 
vernetzt, die curriculare Entwicklungsarbeit auf dem 
Gebiet der modernen Quantenphysik (d.h. etwa 
Quantencomputer und Quantenkryptographie) reali-
sieren wollen.1 Diese Gruppe zielt dabei nicht nur 
auf die schulische Bildung, sondern ebenfalls auf 
hochschuldidaktische Entwicklungen; etwa in den  
Ingenieurswissenschaften oder der Informatik.  

 
1 http://www.qubit-edu.de/index.php 
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Im Rahmen eines solchen Ansatzes verschieben sich 
die konzeptionellen und begrifflichen Schwerpunkte 
der Darstellung markant. Begriffe wie „Superpositi-
on“, „Verschränkung“ aber auch „Kohärenz“ bzw. 
„Dekohärenz“ rücken nun in das Zentrum der Dis-
kussion, während etwa die Diskretheit der Energie-
zustände keine besonders herausgehobene Rolle 
mehr spielt. Während zur bisherigen Sachstruktur 
eine langjährige didaktische Entwicklungsarbeit 
vorliegt (siehe etwa [4] für einen aktuellen Über-
blick), hat die Forschung an didaktischen Konzepten 
zur Quanteninformationstheorie erst begonnen. 
Dabei stellt sich eine weitere Herausforderung: Na-
turgemäß ist die Quanteninformationstheorie an der 
Grenze zwischen (Quanten-)Physik und Informatik 
beheimatet. Ihre Behandlung (unabhängig davon, ob 
als Einführung in die Quantenmechanik oder als 
aktuelle Anwendung) bezieht sich innerhalb der 
Quanteninformationstheorie naturgemäß stärker auf 
Konzepte der Informatik, als dies im üblichen Phy-
sikunterricht der Fall ist. Es überrascht daher nicht, 
dass es ebenfalls Ansätze gibt, das Thema aus der 
Perspektive der Informatik zu betrachten [5, 6]. Hier 
liegt ein Potential für fächerübergreifenden Unter-
richt – aber ebenfalls eine spezielle Herausforderung 
für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung bzw. Fort-
bildung, da diese Inhalte bisher üblicherweise nicht 
zum Kanon der Physiklehramtsausbildung gehören 
(siehe hierzu auch Abschnitt 2.2).  
Vor ähnlichen Herausforderungen stehen auch die 
vielen populären oder semi-populären Darstellungen 
der Quanteninformationstheorie, die in gedruckter 
Form oder in online-Quellen die Thematik zu erläu-
tern suchen.     
Angesichts des zunehmenden Einsatzes digitaler 
Quellen (einschließlich reichweitenstarker Erklärvi-
deos) in schulischen und außerschulischen Bil-
dungsprozessen, sehen wir die Notwendigkeit, auch 
diese Darstellungen zu untersuchen. Der Schwer-
punkt unserer Arbeit liegt dabei zunächst auf dem 
Begriff der „Superposition“. Wir untersuchen ver-
breitete Ungenauigkeiten und Fehler in der Darstel-
lung und machen Empfehlungen für ihre Vermei-
dung 

2.  Fehlvorstellungen zur Superposition 
Das Superpositions- bzw. Überlagerungsprinzip 
begegnet den Lernenden in zahlreichen Phänomen-
bereichen der Physik. Bereits in der Mittelstufe 
lernen die Schülerinnen und Schüler, Kräfte zu ad-
dieren (d.h. zu superponieren) und in der Wellenleh-
re betrachtet man die Überlagerung von Wasser- 
oder Schallwellen [1, 7]. Obwohl die Quantenme-
chanik viele Analogien zu anderen Bereichen der 
Physik aufweist, wird häufig ihre angeblich beson-
dere Merkwürdigkeit betont. So schreibt Beatrice 
Ellerhoff:  

„Dieses enorme Rechenpotenzial ist den bi-
zarren Eigenschaften von Quanten zu ver-

danken. Jedoch erschweren die gleichen Ei-
genschaften auch das Verstehen der komple-
xen Vorgänge in Quantencomputern.“  [8] 

Wir glauben jedoch, dass gerade die Erwähnung von 
Gemeinsamkeiten mit anderen Phänomenen zur 
Vermeidung von Fehlvorstellungen und zur Erhö-
hung der Lernwirksamkeit beitragen kann.   
Gleichzeitig gibt es natürlich auch charakteristische 
Unterschiede zwischen einer Superposition von 
quantenmechanischen Zustandsvektoren und zum 
Beispiel Kraftvektoren oder akustischen Schwin-
gungen.   
Innerhalb der Quantenphysik besagt das Superposi-
tionsprinzip (zunächst ganz analog zur klassischen 
Physik), dass die Überlagerung von Zustandsvekto-
ren wieder einen physikalisch zulässigen Zustand 
beschreibt. Die mathematische Struktur des Zu-
standsraums in der Quantenmechanik ist ein soge-
nannter Hilbertraum.2  
Aber was genau beschreibt ein solcher „Zustands-
vektor“? Es handelt sich bekanntlich um eine 
„Wahrscheinlichkeitsamplitude“, d.h. das Quadrat 
des Zustandsvektors erlaubt (im Gegensatz zur klas-
sischen Physik) lediglich Wahrscheinlichkeitsaussa-
gen über mögliche Messergebnisse. Die genauere 
Betrachtung der Bedeutung des Zustandsvektors 
führt dabei rasch in die Debatte um die Interpretati-
on der Quantenmechanik. Allerdings wollen wir 
diese Diskussion im vorliegenden Artikel ausklam-
mern, obwohl sie natürlich Auswirkungen auf die 
Vorstellungen und mögliche Fehlvorstellungen hat. 
Eine Analyse der unterschiedlichen Interpretationen 
und des Zusammenhangs mit (populär-
)wissenschaftlichen Darstellungen könnte womög-
lich einen fruchtbaren Beitrag zur Debatte bieten, 
allerdings würde dies den Fokus unserer Arbeit 
verschieben. Wir beschränken uns hier auf Fehlvor-
stellungen, die bereits mit dem mathematischen 
Formalismus nicht vereinbar sind und insofern un-
abhängig von der Interpretation des Formalismus 
bedenklich sind. 
 

2.1 Die Gleichzeitigkeitsfehlvorstellung 

Wählt man eine Basis des Hilbertraumes, so kann 
man mithilfe dieser Basis jeden seiner Zustände als 
Überlagerung der Basiszustände darstellen. Für 
unsere Zwecke beschränken wir uns wie in der Lite-
ratur und insbesondere in der populärwissenschaftli-
chen Literatur üblich auf orthogonale Basissätze und 
verwenden für ein n-Zustands-System die Notation 
{|𝑖⟩} für die n Basiselemente mit i von 0 bis n-1.  

 
2 d.h. ein reeller oder komplexer Vektorraum mit 
Skalarprodukt, der vollständig bezüglich der durch 
das Skalarprodukt induzierten Norm ist. In diesem 
Artikel beschränken wir uns dabei (ebenso wie die 
von uns untersuchte Literatur) auf endlichdimensio-
nale Hilberträume. 
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Ein bekanntes Beispiel sind die mit |+⟩ und |−⟩ 
bezeichneten Superpositionszustände bei gegebenen 
Basiszuständen |0⟩ und |1⟩ eines Zwei-Niveau-
Systems (QuBit): 

|+⟩ ≔
(|0⟩ + |1⟩)

√2	
	 , |−⟩ ≔

(|0⟩ − |1⟩)
√2	

		 

Häufig werden nun Überlagerungszustände aus den 
Basiszuständen als solche beschrieben, die gleichzei-
tig diesen und jenen Basiszustand beschreiben. Das 
folgende Textzitat aus einem online-Medium lautet 
etwa:  

„Darüber hinaus kann ein Qubit aber auch beide 
Zustände GLEICHZEITIG annehmen – und unend-
lich viele Zustände dazwischen.“ [9] 

Die Darstellung auf den Webseiten der WDR Wis-
senschaftssendung Quarks (Abbildung 1) verwendet 
dieselbe Formulierung, indem mehrere Vektoren, die 
alle jeweils einen Zustand beschreiben, gleichzeitig 
in eine Bloch-Kugel3 eingetragen werden.  

 
Abb.1: Superposition und die Fehlvorstellung der 
Gleichzeitigkeit. 

Der Online-Artikel, der die Abb. 1 enthält, be-
schreibt den Sachverhalt mit den Worten:  

„In einem Quantencomputer kann ein Qubit 
dagegen unendlich viele verschiedene Zu-
stände annehmen und das gleichzeitig.“ [10]  

Diese Formulierung ist sprachlich unpräzise, denn 
der Superpositionszustand aus den in Abb. 1 gezeig-
ten Zuständen stellt wieder einen Zustand auf der 
Bloch-Kugel dar. Schließlich führt die Superposition 

 
3 Die Bloch-Kugel oder auch Poincaré-Bloch-Kugel 
ist eine geometrische Darstellung der Zustände eines 
quantenmechanischen Zwei-Zustandssystems wie 
zum Beispiel dem Spin eines Elektrons oder der 
Polarisation eines Photons. 

von reinen Zuständen wieder zu einem reinen Zu-
stand (und die reinen Zustände befinden sich auf 
Oberfläche der Bloch-Kugel). 
Derselbe Fehler findet sich auch auf dem Kanal The 
Morpheus Tutorials [11] oder sogar in einem Video 
der renormierten Fraunhofer-Gesellschaft [12]. Da-
bei werden häufig graphische Element gewählt – wie 
zum Beispiel das Einzeichnen mehrerer Pfeile in 
Abb. 1 – die die Gleichzeitigkeitsvorstellung explizit 
betonen. Selbst die kritische Reflexion über den 
Begriff wird in der populärwissenschaftlichen Lite-
ratur angestellt: 

„Es ist die Rede davon, dass ein Quantenbit 
zugleich „0“ und „1“ ist, oder von Socken, 
die zugleich rot und blau, aber gleichzeitig 
einfarbig sind.“ [13] 

Aus dem oben genannten Grund ist die Gleichzeitig-
keitsformulierung jedoch unzutreffend. Dieser Sach-
verhalt ist in anderen physikalischen Anwendungen 
des Superpositionsprinzips im Übrigen völlig un-
strittig. Betrachtet man etwa die Überlagerung von 
Kräften innerhalb der Mechanik wird stets betont, 
dass (i) daraus genau eine Gesamtkraft resultiert 
aber ebenfalls, dass (ii) die Komponenten eines 
Kraftvektors rein konventionell sind, da sie von der 
Wahl des Koordinatensystems abhängen.   
Eine solche Abhängigkeit vom Koordinatensystem 
(bzw. genauer: von der verwendeten Basis) liegt nun 
auch in der Quantenmechanik vor und die Gleichzei-
tigkeitsfehlvorstellung ist dafür zu kritisieren, dass 
sie diesen Zusammenhang verdeckt. Denn natürlich 
können auch umgekehrt die Basiszustände |0⟩ und 
|1⟩ als Superposition der Zustände |+⟩ und |−⟩ 
dargestellt werden: 

|0⟩ =
(|+⟩ + |−⟩)

√2	
	 , |1⟩ =

(|+⟩ − |−⟩)
√2	

	.	 

Aus diesen Gründen erscheint es uns günstiger, 
einen Superpositionszustand zu charakterisieren, 
indem man davon spricht, dass die Komponenten, 
die superponiert werden (z. Bsp. |0⟩ und	|1⟩), nicht 
gleichzeitig vorliegen, sondern als Bestandteile ge-
sehen werden und somit eher teilweise vorliegen. 
Dies kann auch helfen, die oben angesprochene 
reziproke Beziehung transparent zu machen. Den-
noch birgt auch die „teilweise“-Formulierung Gefahr 
für mögliche Missverständnisse, weil der Begriff aus 
der Alltagssprache mit verschiedenen Assoziationen 
verknüpft ist. Auch wird die notwendige Unter-
scheidung zwischen Amplituden und Wahrschein-
lichkeiten von dieser Sprechweise nicht hinreichend 
umfasst. Es empfiehlt sich daher unserer Meinung 
nach, auf die unvermeidliche Mehrdeutigkeit unse-
res Alltagsvokabulars einzugehen und die Problema-
tik explizit zu thematisieren. 

2.2 Die Parallelitätsfehlvorstellung 

Wie in der Einleitung angedeutet, rekurrieren Inhalte 
der Quanteninformationstheorie naturgemäß stark 
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auf Konzepte der Informatik. In diesem Zusammen-
hang kann eine Variante der im vorherigen Absatz 
behandelten „Gleichzeitigkeitsfehlvorstellung“ beo-
bachtet werden. Gemeint ist die Behauptung, dass 
innerhalb eines Quantencomputers viele Berech-
nungspfade parallel (also wiederum „gleichzeitig“) 
bearbeitet werden. 

Dies ist jedoch ebenso (bzw. immer noch) unzutref-
fend und die Diskussion dieser Variante ergänzt die 
Hinweise des letzten Abschnitts. Das Missverständ-
nis, das dieser Sprechweise vermutlich zugrunde 
liegt, kann auf verschiedene Arten aufgeklärt wer-
den. Wir geben zunächst eine kurze Diskussion im 
Rahmen der theoretischen Informatik und betrachten 
im Anschluss den Messprozess in der Physik genau-
er. 

Eine parallele Bearbeitung der Rechenpfade entsprä-
che komplexitätstheoretisch einer sogenannten 
„nichtdeterministischen Turingmaschine“ (NDTM) 
[14]. Dieses Konzept der theoretischen Informatik 
beschreibt ein Maschinenmodell, das in der Lage ist, 
in jedem Zustand jede mögliche Eingabe gleichzei-
tig anzunehmen und dann in alle möglichen folgen-
den Zustände zu wechseln. Die NDTM verallgemei-
nert damit das Konzept der deterministischen 
Turingmaschine (DTM), bei der jeder Eingabe ein 
eindeutig bestimmter Ablauf der Zustände der Ma-
schine entspricht. Die Funktion der NDTM kann in 
diesem Sinne als Summe von parallel arbeitenden 
DTM aufgefasst werden. Einfach vorstellen kann 
man sich den Unterschied einer NDTM und einer 
DTM beim Ausfüllen eines klassischen 9x9 Sudo-
kus. Während eine DTM ein Feld mit genau einer 
Zahl ausfüllt und überprüft, ob sich eine erlaubte 
Lösung ergeben hat, kann die NDTM alle neun Zah-
len in dieses Feld eintragen, jede Möglichkeit prüfen 
und diese Möglichkeiten auch berücksichtigen, 
wenn sie den folgenden Schritt für das nächste Feld 
vollführt. Sie arbeitet in diesem Sinne echt parallel. 

Diese Konzepte werden innerhalb der theoretischen 
Informatik verwendet, um sogenannte Komplexi-
tätsklassen zu definieren, also die Frage zu beant-
worten, welcher Zusammenhang bei einem be-
stimmten Maschinenmodell zwischen Problemgröße 
und Rechenzeit besteht.4 Dabei handelt es sich um 
ein aktuelles Forschungsfeld mit zahlreichen unge-
lösten Fragen.  Jedoch (und das ist der entscheidende 
Punkt unseres Arguments) geht man davon aus, dass 
nichtdeterministischen Turingmaschinen deutlich 
mächtiger sind als Quantencomputer. [15].  

Diese spezielle Parallelitätsfehlvorstellung klingt in 
der populärwissenschaftlichen Literatur jedoch im-

 
4 So definiert man etwa die Komplexitätsklasse P als 
die Klasse derjenigen Probleme, bei denen auf einer 
DTM ein polynomialer Zusammenhang zwischen 
Problemgröße und Rechenzeit besteht.  

mer wieder an. So schreibt Ellerhof in ihrem Text 
aus der Springer essentials Reihe (S. 12):    

„Stattdessen rechnet er [der Quantencomputer] 
mit allen Qubits zur gleichen Zeit.“ [8] 

Auch drückt die folgende Formulierung aus einem 
Erklärvideo eine unglückliche Nähe zum Konzept 
des Parallelrechners aus: 

„Aufgrund der Superposition ermöglichen 
QuBits ganz von allein parallele Rechenopera-
tionen, die sich mit jedem dazukommenden 
Qubit exponentiell vervielfachen.“ [16]   

Und schließlich erwähnt zum Beispiel der folgende 
Artikel im Nachrichtenmagazin Focus (zugebener-
maßen keine übertrieben seriöse Quelle zu wissen-
schaftlichen Fragen, doch dafür reichweitenstark): 

„Der Quantencomputer rechnet parallel und 
ist um ein Vielfaches schneller.“ [17]  

Dieser Fehlvorstellung zu begegnen ist aber auch 
deshalb so anspruchsvoll, weil der Begriff des 
„Quantenparallelismus“ in einer speziellen techni-
schen Bedeutung sehr wohl etabliert und berechtigt 
ist.  Das Standardwerk zur Quanteninformationsthe-
orie von Nielsen und Chuang weist bereits in seiner 
1. Auflage von 2000 auf die Gefahr hin, diesen Be-
griff falsch zu verstehen: 

“Quantum parallelism is a fundamental fea-
ture of many quantum algorithms. Heuristi-
cally, and at the risk of over-simplifying, 
quantum parallelism allows quantum com-
puters to evaluate a function 𝑓(𝑥) for many 
different values of 𝑥 simultaneously.” [18] 

Man sieht, dass die bisher kritisierten Darstellungen 
alle an dieser „Übervereinfachung“ leiden. Das ge-
dankliche Problem liegt hierbei unter anderem darin, 
dass die oben beschriebenen Quellen lediglich die 
Zustandsentwicklung des Rechenregisters betrach-
ten, nicht allerdings die Besonderheiten des quan-
tenmechanischen Mess- und damit Ausleseprozes-
ses. Dieser ist für den Informationsgewinn unum-
gänglich und spielt eine entscheidende Rolle, wenn 
Interferenzeffekte in der Quantenmechanik betrach-
ten werden, wie etwa bei der Interferenz von Elekt-
ronenstrahlen an Doppelspalt oder polykristallinem 
Graphit. 
Wie kann man sich aber stattdessen erklären, dass 
Quantencomputer einen Rechenvorteil ermöglichen 
könnten, und was bedeutet der Begriff des Quanten-
parallelismus wirklich? Ein wichtiger Unterschied 
sind die Interferenzeffekte, die die Berechnungen 
auf einem Quantencomputer von einem klassischen 
Berechnungspfad auf einem digitalen Computer 
unterscheiden. Effiziente Algorithmen auf einem 
Quantencomputer nutzen in der Regel diese Überla-
gerungen (in einem großen Zustandsraum) geschickt 
aus – der häufig diskutierte Grover-Algorithmus zur 
Suche in einer unsortierten Datenbank ist ein Mus-
terbeispiel für diese Strategie [18]. 
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Der Fehler der oben beschriebenen Parallelitätsvor-
stellung kann auch stärker physikalisch begründet 
werden. Zu diesem Zweck muss man an die Beson-
derheiten des quantenmechanischen Messprozesses 
erinnern, denn zu jeder Berechnung einer Prob-
lemlösung auf einem Quantencomputer gehört das 
„Auslesen“ des Quantencomputers und dieses ent-
spricht eben einer Messung. Bekanntlich stellen nun 
die Summanden einer quantenmechanischen Super-
position Wahrscheinlichkeitsamplituden dar und 
jede Messung an einem Superpositionszustand 
|𝜓⟩ = ∑ 𝑐!|𝑛⟩ in der entsprechenden Basis führt mit 
der Wahrscheinlichkeit |𝑐!|" auf die jeweilige (und 
nur eine) Komponente der Überlagerung („Bornsche 
Regel“). Das irreführende Bild der „parallelen“ 
Berechnung zahlreicher Pfade insinuiert jedoch 
fälschlicherweise, dass ebenfalls zahlreiche („paral-
lele“) Ergebnisse gewonnen werden. In seiner termi-
nologischen Bedeutung bezeichnet der Begriff des 
Quantenparallelismus nun einfach die Tatsache, dass 
Berechnungen auf Superpositionszuständen erfol-
gen, aber aus dem oben diskutierten Grund schrei-
ben Nielsen und Chuang in dem bereits zitierten 
Absatz auch: „However, this parallelism is not im-
mediately useful“. Man könnte also vielleicht ge-
nauer von einem „pseudo-“ oder „quasi-
Parallelismus“ sprechen, dessen Bedeutung erst 
dann auftritt, wenn gleichzeitig die Interferenz zwi-
schen den betreffenden Überlagerungszuständen zu 
einem Vorteil genutzt werden kann.   
Eine Analogie zu einem Instrument aus der Akustik 
mag diesen Sachverhalt illustrieren. Bildlich gespro-
chen müssen verschiedene reine Sinusschwingungen 
(zum Beispiel Grund- und Obertöne) geschickt mit-
einander interferiert werden, um den typischen 
„Klang“ eines Instruments zu spielen. Es sei hier 
angemerkt, dass der Hörprozess weitaus komplizier-
ter ist als hier dargestellt [19], aber für das Anknüp-
fen an Schulwissen halten wir die Metapher für 
geeignet. Der Quantencomputer muss am Ende ge-
nau den „Klang spielen“, der die Lösung einer 
Rechnung beschreibt. Doch dieser „Klang“ kann 
nicht direkt ausgelesen werden. Die quantenmecha-
nische Messung in einer Basis erlaubt nur mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit einen Ton (also eine 
reine Sinusschwingung) auszugeben, der in diesem 
Klang vorhanden ist. Kurzum: Die Quantenalgo-
rithmen müssen so gestalten sein, dass eine nützliche 
Information bereits aus (nicht zu vielen solcher) 
Einzelmessungen gewonnen werden kann. 

2.3 Die Verwechslung von Superposition und 
Mischung 

Schließlich wollen wir noch auf eine weitere sprach-
liche Ungenauigkeit aufmerksam machen, die be-
sonders die Anschlussfähigkeit an die (deutsche) 
Fachsprache beeinträchtigt.  Gemeint ist die Unter-
scheidung bzw. Verwechslung von Superpositions-
zuständen und gemischten Zuständen. Auch wenn 
immer wieder von Zuständen gesprochen wird, die 

zum Teil aus diesem und zum Teil aus jenem Zu-
stand bestehen, so ist hier doch keine Mischung (im 
terminologischen Sinne) gemeint. In der Quanten-
mechanik ist strikt zwischen statistischen Gemischen 
von Zuständen und sogenannten reinen Zuständen 
zu unterscheiden. Die Fachliteratur verweist zur 
Unterscheidung der reinen Zustände und der ge-
mischten Zustände schnell auf den Dichte-
matrixformalismus nach von Neumann [20, 21]. 
Dieser hat viele Vorteile, wenn es um die Quantifi-
zierung der Eigenschaften bezüglich Verschränkung 
oder Mischung geht. Eine Dichtematrix beschreibt 
danach genau dann einen gemischten Zustand, wenn 
sie mehrere von Null verschiedene Eigenwerte hat. 
Bei einem statistischen Gemisch sind verschiedene 
reine Zustände anwesend und die Wahrscheinlich-
keiten drücken bloß die eigene Unkenntnis aus. 
In der populärwissenschaftlichen Literatur wird nun 
häufig eine Sprache verwendet, die der Fachtermino-
logie widerspricht. Damit ist das vermittelte Wissen 
nicht anschlussfähig.  
Beispiele für dieses Problem sind die Formulierun-
gen: „Zustände, die keine Basiszustände sind, heißen 
„gemischte Zustände“.“ [13] oder auch „Das Hada-
mard-Gatter hat hierbei die Aufgabe den Zustand 
eines Qubits von einer reinen „Null“ oder „Eins“ in 
eine Mischung, welche zu gleichen Teilen aus 
„Null“ und „Eins“ besteht, zu überführen.“ [8] 
Die Unterscheidung von reinen und gemischten 
Zuständen bereitet Studierenden bereits ohne etab-
lierte Fehlvorstellungen Schwierigkeiten. Begegnen 
Lernende diesen problematischen Formulierungen 
bereits im schulischen Kontext, dürfte dies ein wei-
teres Hemmnis darstellen. 

3.  Zusammenfassung und Ausblick 
Unserer Ansicht nach sind im Zusammenhang mit 
(nicht nur) quantenmechanischen Superpositionszu-
ständen die Begriffe der „Gleichzeitigkeit“ oder 
„Parallelität“ aus den oben genannten Gründen mit 
besonderer Vorsicht zu verwenden. In der Fachspra-
che bereits eindeutig verwendete Begriffe wie die 
„Mischung“ sollten nur im richtigen Zusammenhang 
einer klassischen Mischung verwendet und nicht mit 
der Superposition zweier Zustände verwechselt 
werden.  
Dazu kann man zum Beispiel wieder den Vergleich 
zu Schallwellen oder Kräften als bekanntes Bild 
bemühen, auch wenn – und das ist sicherlich ein 
großer Nachteil – hier das Analogon zur quantenme-
chanischen Messung fehlt. Betrachtet man etwa 
innerhalb der Mechanik eine Kraft als Überlagerung 
mehrerer Teilkräfte (𝐹#$% = ∑𝐹&) ist es weder üblich 
noch sinnvoll, davon zu sprechen, dass alle 𝐹& 
„gleichzeitig“ vorlägen. Vielmehr hat man es mit 
einer Gesamtkraft zu tun, die sie aus der Superposi-
tion der Teilkräfte ergibt. Wir halten daher in diesem 
Kontext den Begriff teilweise gegenüber gleichzeitig 
für angemessener. Eine andere Möglichkeit ist die 



 

6 

Verwendung von Metaphern aus dem Alltag, wie sie 
in [22] vorgeschlagen wird. Hier werden Superposi-
tionszustände als Entscheidungszustände in der 
Schwebe beschrieben, zum Beispiel, wenn noch 
nicht entschieden ist, ob das Mittagessen im Restau-
rant A oder B gegessen werden solle. 
Bereits in früheren didaktischen Arbeiten wurde auf 
die Notwendigkeit der fachlichen Korrektheit und 
Anschlussfähigkeit der Konzepte der Quantenphysik 
hingewiesen [23]. Darüber hinaus ist die fachliche 
Korrektheit notwendig, um den Lernenden und der 
Gesellschaft eine fundierte Bewertung der Möglich-
keiten von Quantentechnologien, bzw. der Nutzung 
quantenphysikalischer Prinzipien, zu ermöglichen. 
Gerade bei aktuellen Themen gewinnen außerdem 
populärwissenschaftliche Darstellungen (sei es im 
Internet auf gängigen Videoportalen oder in der 
Literatur) an Bedeutung. Dabei darf man annehmen, 
dass diese sowohl von Lehrerinnen und Lehrern zur 
Unterrichtsvorbereitung genutzt, als auch von be-
sonders motovierten Lernenden konsumiert werden. 
Ein besonderes Problem der populärwissenschaftli-
chen Quellen ist jedoch die fehlende Qualitätssiche-
rung. So haben wir beispielsweise bei durchaus 
namhaften Verlagen und wissenschaftlichen Gesell-
schaften Fehlvorstellungen auf den Kommunikati-
onskanälen für die Öffentlichkeit entdeckt. Auf 
Hinweise unsererseits wurde nur zaghaft oder gar 
nicht reagiert. Der beobachtbare Hype der Quanten-
informationsverarbeitung und mit ihr einhergehen-
der Technologien kann eine unrealistisch hohe Er-
wartungshaltung der Gesellschaft bewirken, wenn 
falsche oder ungenaue Vorstellungen kommuniziert 
werden. Die Erwartungen können letztendlich nicht 
erfüllt werden und führen im schlimmsten Fall zu 
einem Ansehensverlust der entsprechenden wissen-
schaftlichen Felder und ihrer Vertreterinnen und 
Vertreter. 
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