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KAPITEL 1

Einführung

• Klassische Physik (<1900):
Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik, Statistische Mechanik ⇒ Makrophysik

• Beobachtung mikroskopischer Phänomene (∼1900–1920):
Photoelektrischer Effekt, Schwarzkörperstrahlung, diskrete Spektren bei Energieabsorpti-
on und Emission an Atomen, Interferenz von Materie-Strahlen (Elektronen am Doppel-
spalt)

Wir beobachten eine wechselseitige Unverträglichkeit der Theorien in Grenzgebieten:

• Spezielle Relativitätstheorie:
Mechanik: Galilei-Transformation
Elektrodynamik: Konstante Lichtgeschwindigkeit

• Quantentheorie des Lichts:
Elektrodynamik: Wellenmoden des Photonfeldes
Statistische Mechanik: Schwarzkörperstrahlung

1.1 Teilchennatur elektromagnetischer Wellen

Planck’sches Strahlungsgesetz:
Wir betrachten die Strahlung eines schwarzen Körpers (Hohlraum mit Kantenlänge L und Vo-
lumen V = L3) einer Temperatur T mit Randbedingungen

E∥ = 0,
∂E⊥
∂n

= 0, (1.1)

Mit diesen Randbedindungen erhält man stehende Wellen mit folgenden Komponenten des elek-
trischen Feldes:

Ex1(x) = E0
x1 sin(k1x1) sin(k2x2) sin(k3x3) mit ki = ni

π

L
, ni ∈ N. (1.2)

Die Anzahl an Eigenschwingungen bis Frequenz ω (Modenkugel)1 lautet

N(ω) = (2)
1

8

(
4π

3

)(
ωL

πc

)3

=
V

π2c3
ω3

3
(1.3)

1Der Faktor 2 stammt daher, dass man für jedes k mit Eigenfrequenz ω = c|k|, zwei linear unabhängige
Eigenschwingungen findet.
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1. Einführung § 1. Teilchennatur elektromagnetischer Wellen

und somit entspricht die Anzahl dN an Moden im Energiebereich der Kugelschale [ω, ω + dω]

dN

dω
= V

ω2

π2c3
(1.4)

Daraus ergibt sich folgende Energiedichte pro Frequenzintervall (Energie kBT pro Oszillator):

u(ω, T ) dω =
1

V
kT dN =

kT

π2c3
ω2 dω (1.5)

Die Gesamtenergiedichte

U =

∫ ∞

0
dω u(ω, T ) (1.6)

divergiert hingegen bei grossen Frequenzen. Dies führt zur sogenannten UV-Katastrophe, welche
im Widerspruch zu empirischen Beobachtung (Wien’sches Gesetz) steht. Es gelte nämlich

lim
ω→∞

u(ω, T ) = Aω2e−g
ω
T (1.7)

wo A, g konstant sind. Planck gelang es jedoch mithilfe einer Interpolations-Formel die beiden
Bereiche zu vereinigen. Jene Formel nennt man das Planck’sche Strahlungsgesetz

u(ω, T ) =
ω2

π2c3
ℏω

eℏω/kT − 1
(1.8)

mit ℏ = 1.04 · 10−34 Js und k = 1.34 · 10−23 J/K.

<latexit sha1_base64="Qr/TKs0JVk0sMDz8NjHGMigr468=">AAAD9nicbVNdb9MwFPVaPkb52uCRl4gKiYeqSrcx+hJpAoF4HBLdJq2lctyb1IrtRPZN2xDlf/CEBBLild/CG/8G52Na22Ep0vU5x/bxia+fCG7Qdf/utNq3bt+5u3uvc//Bw0eP9/afnJk41QxGLBaxvvCpAcEVjJCjgItEA5W+gHM/elvy5wvQhsfqE2YJTCQNFQ84o2ihz++m+RhhhXnEVVFM97pu362Gc7MYNEWXNON0ut/6M57FLJWgkAlqzOXATXCSU42cCSg649RAQllEQ7i0paISzCSvbBfOC4vMnCDW9lPoVOj6ipxKYzLpW6WkODfbXAn+lytz4yo0W+djMJzkXCUpgmL18UEqHIydMhlnxjUwFJktKNPc3sBhc6opQ5vfxv61/05nPIPA5l5N81kUagBV5Dr0i9ztuf3jnltsakJNsytB/1Wv+bZEkqYLuFYNe+Vew4PyPGHQAOaBtjl66Pc6juMIqsLUuvLexxo1VRVI/XgBJuKJdyhlhfgg4uUGYuYWQF0GZS8GxguoMFBR1kgqlUUErLh9SvUO1HBmMBPg2UeDAZVcZEVFqVT6NiRPxQrWgUo8tv8iG68FUCkiyJaxnjWSmvVFCkVjQJZvaoO9Crg2Xxtf5+vcaqu2BaKyJYyHOoVrjOJyzhGqC1dUySD1Df8C3mE5KTq2Cwbbb/5mcXbQHxz3Bx+Puidvmn7YJc/Ic/KSDMhrckI+kFMyIoxo8pV8Jz/aq/a39s/2r1ra2mnWPCUbo/37HxMASH0=</latexit>

Ekin

<latexit sha1_base64="E11l7hbIS/nmuwnd8flLWnc1t9k=">AAAD8HicbVNba9RAGJ02Xup6a/XRl2ARfFiWbIt1XwJFUXys4LaF7lIms1+yQ+YSZr7sGkP+hE+Cgvjqz/HNf+PkUrq7dSDwzTlnZs6cfBNlglsMgr9b296t23fu7tzr3X/w8NHj3b0np1bnhsGYaaHNeUQtCK5gjBwFnGcGqIwEnEXp25o/W4CxXKtPWGQwlTRRPOaMooPO3wlI0Wh1ubsfDIJm+DeLYVfsk26cXO5t/5nMNMslKGSCWnsxDDKcltQgZwKq3iS3kFGW0gQuXKmoBDstG8OV/8IhMz/Wxn0K/QZdXVFSaW0hI6eUFOd2k6vB/3J1YlwlduN8jEfTkqssR1CsPT7OhY/arzPxZ9wAQ1G4gjLD3Q18NqeGMnTJre3f+u/1JjOIXeLNtJyliQFQVWmSqCqDfjA46gfVuiYxtLgSDF71u29DJGm+gGvVqF/vNTqozxMWLWAZG5djiFG/5/u+oCrJnavwvTZoqGpAGukF2JRn4aGUDRKB0Ms1xM4dgKYOyl0MbBhTYaGhnJFcKocI+MxdE7U7UMuZxUJAWE4QYyq5KKqGUrmMXEih0gpWgUY8cf+imKwE0ChSKJbazDpJy0Yih6ozIOueWmOvAm7Nt8ZX+Ta31qpr/rR+DDZEk8M1RnE55wjNhRuqZpBGln+B8LCeVD33CoabPX+zOD0YDI8Gw48H+8dvuvewQ56R5+QlGZLX5Jh8ICdkTBgR5Cv5Tn54xvvm/fR+tdLtrW7NU7I2vN//AI3yRYw=</latexit>
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<latexit sha1_base64="uZ7pWVjEtz8DBYoAFd/ihD1OEjU=">AAAD7XicbVPLahsxFFXiPlL3lbTLboaaQhfGjB2aejMQWihddJFCnQRiEzTynbEYPQbpjt3pMN/QVaGF0m3/p7v+TTWPENupYODqnCPp6MxVmApu0ff/7ux2bt2+c3fvXvf+g4ePHu8fPDm1OjMMJkwLbc5DakFwBRPkKOA8NUBlKOAsTN5W/NkSjOVafcI8hZmkseIRZxQdNPnA2QIv93v+wK+Hd7MYtkWPtOPk8mD3z3SuWSZBIRPU2ouhn+KsoAY5E1B2p5mFlLKExnDhSkUl2FlRuy29Fw6Ze5E27lPo1ej6ioJKa3MZOqWkuLDbXAX+l6vi4iq2W+djNJ4VXKUZgmLN8VEmPNReFYg35wYYitwVlBnubuCxBTWUoYttY//Gf7c7nUPk4q6nxTyJDYAqCxOHZeH3/cFR3y83NbGh+ZVg8KrfflsiSbMlXKvG/Wqv8ag6T1i0gEVkXI4Bhv2u53mCqjhzroJ32qChqgZpqJdgE54Gh1LWSAhCrzYQu3AAmioodzGwQUSFhZpyRjKpHCLgM3cd1OxALWcWcwFBMUWMqOQiL2tKZTJ0IQVKK1gHavHU/Yt8uhZArUggX2kzbyUNG4oMytaArHpqg70KuDHfGF/nm9waq67zk+ol2ABNBtcYxdWCI9QXrqmKQRpa/gWCw2pSdt0rGG73/M3idDQYHg2GH0e94zfte9gjz8hz8pIMyWtyTN6TEzIhjHDylXwnPzq6863zs/Orke7utGueko3R+f0PcyREHg==</latexit>

Licht

(a)

<latexit sha1_base64="uqyFrGSA+Mnj5KtTMWHv4YJRpVE=">AAAD6XicbVPLatwwFFXiPlL3lbTLbkyHQhfD4EnadDaG0ELpoosEOkkgMwRZc+0RlmQjXc/UNf6CrgotlG77R931byo/QmYmFRiuzjmSjo6vwkxwg77/d2vbuXX7zt2de+79Bw8fPd7de3Jq0lwzGLNUpPo8pAYEVzBGjgLOMw1UhgLOwuRdzZ8tQBueqk9YZDCVNFY84oyihU4+Xu72/IHfDO9mMeyKHunG8eXe9p/JLGW5BIVMUGMuhn6G05Jq5ExA5U5yAxllCY3hwpaKSjDTsnFaeS8sMvOiVNtPodegqytKKo0pZGiVkuLcbHI1+F+ujoqr2Gycj9FoWnKV5QiKtcdHufAw9eowvBnXwFAUtqBMc3sDj82ppgxtZGv7t/5ddzKDyEbdTMtZEmsAVZU6DqvS7/uDw75frWtiTYsrweB1v/s2RJLmC7hWjfr1XqP9+jxh0ACWkbY5Bhj2Xc/zBFVxbl0F71ONmqoGpGG6AJPwLDiQskFCEOlyDTFzC6Cug7IXAxNEVBhoKGskl8oiAj5z2z3tDtRwZrAQEJQTxIhKLoqqoVQuQxtSoFIFq0Ajnth/UUxWAmgUCRTLVM86ScuGIoeqMyDrnlpjrwJuzbfGV/k2t9aq7fqkfgUmQJ3DNUZxOecIzYUbqmaQhoZ/geCgnlSufQXDzZ6/WZzuD4aHg+HJq97R2+497JBn5Dl5SYbkDTkiH8gxGRNGgHwl38kPJ3G+OT+dX610e6tb85SsDef3P//aQlA=</latexit>

L

(b)

Abbildung 1.1: (a) Photoeffekt, (b) Hohlraumstrahlung

Planck’sche Hypothese:
Im Hohlraum kann man annehmen, dass die Zustände des Strahlungsfeldes einer Boltzmann-
Verteilung folgen. Die Wahrscheinlichkeit wn ein Elektron in einer Schwingungsmode der Fre-
quenz ν mit Energie En = nhν aufzufinden ist gleich

wn =
e−βEn

Zβ
, mit β =

1

kBT
. (1.9)

Im Nenner tritt die sogenannte Zustandssumme Zβ auf, welche so gewählt wird, dass die Wahr-
scheinlichkeiten wn sich zu eins addieren. Aufgrund von E = nhν kann man Zβ als eine geome-
trische Reihe schreiben:

Zβ =
∞∑

n=0

e−βEn =

∞∑

n=0

e−βEn =

∞∑

n=0

(e−βhν)n =
1

1− e−βhν . (1.10)
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1. Einführung § 2. Welleneigenschaften der Materie

Die mittlere Energie der Schwingungsmode mit Frequenz ν lautet dann

Ē(T, ν) =

∞∑

n=0

Enwn = −∂ log(Zβ)
∂β

=
hν

eβhν − 1
. (1.11)

Multipliziert man die mittlere Energie mit der Zustandsdichte, so erhält man wieder das Planck’sche
Strahlungsgesetz (1.8).

Photoeffekt:
Strahlt man Licht mit Frequenz ω auf eine Metalloberfläche, beobachtet man, dass die Elektronen
mit folgender maximalen kinetischen Energie emittiert werden:

Ekin = ℏw −W (W = Austrittsarbeit). (1.12)

Licht ist somit, wie Albert Einstein postulierte, mit Energien ℏω quantisiert. Das Elektron
wird nur aus dem Material herausgestossen, wenn die Energie des Photons die Austrittsarbeit
überschreitet (siehe Abbildung (1.1a)).

1.2 Welleneigenschaften der Materie

Beim Ausführen eines Doppelspalt-Experiments mit Elektronen oder Atomstrahlen wurde ein In-
terferenzmuster beobachtet. Wenn man annimmt, dass die Wellenlänge der nicht-relativistischen
Teilchen λ = 2πℏ/p beträgt, dann erhält man für Elektronen zum Beispiel folgende Wellenlän-
gen:

λ =
2πℏ
p

=
2πℏc√

2mc2 (p2/2m)
=

1.22 nm√
Ekin[eV]

. (1.13)

Experimentell wurde der Wellencharakter der Elektronen an der Reflexion an Nickel-Einkristallen
gezeigt (Nobelpreis 1937, Clinton Davisson).

1.3 Diskrete Energieniveaus

Im Franck-Hertz Versuch wurde experimentell die Existenz diskreter atomaren Energienive-
aus gezeigt. Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 1.2a zu sehen. In einer mit Quecksilberdampf
gefüllten Röhre befinden sich eine Glühkathode (K) welche Elektronen emittiert, eine Anode
(A) und ein Gitter. Auf dem Gitter liegt eine Spannung V relativ zur Kathode an, wodurch die
Elektronen darauf hin beschleunigt werden. Zwischen dem Gitter und der Anode liegt eine um-
gepolte Spannung ∆V an, wodurch die Elektronen wieder verlangsamt werden, und die Anode
nur noch erreichen können, wenn ihre Energie hinter dem Gitter mindestens e∆V ist.

Erhöht man die Spannung V , dann nimmt der gemessene Strom zunächst zu, da mehr Elektro-
nen an der Anode ankommen. Wie in 1.2b ersichtlich, fällt der Strom dann bei einer Spannung
von 4.9V aber plötzlich ab. Dieses Resultat kann dadurch erklärt werden, dass das Quecksilbe-
ratom diskrete Energieniveaus besitzt: Wenn die kinetische Energie eines Elektrons am Gitter
der Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand und einem erregtem Zustand des Quecksilbe-
ratoms entspricht, dann kann es das Quecksilberatom anregen. Dadurch gibt es Energie ab und
kann aufgrund der negativen Gegenspannung die Anode nicht erreichen. Ansonsten findet keine
Energieübertragung statt und die Energie des Elektrons wird in einer elastischen Kollision nicht
verändert.

Die wiederholten Minima stammen daher, dass ein Elektron bei genügend hoher Spannung V
mehrere inelastische Stösse durchgehen können und damit ein Vielfaches an 4.9 eV abgeben kann.
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1. Einführung § 3. Diskrete Energieniveaus

Somit wurde (neben der beobachteten diskreten optischen Spektra) mit der Elektronenstossanre-
gung gezeigt, dass Atome Energie nur in bestimmten Energiequanten aufnehmen können, welche
der verallgemeinerten (Balmer-)Formel

ℏω = R

(
1

n2
− 1

m2

)
, mit R ∈ R und m,n ∈ N (1.14)

gehorchen.

<latexit sha1_base64="NUBshQoHzSBp08C7ioghksLfStI=">AAAD6nicbVNda9swFFWTfXTeV7s97sUsDPYQgpPSLi+GssHoYzeWtlCHIivXjogkG+k6mWf8D/Y02GDsdb9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCm7Q8/7udLp37t67v/vAefjo8ZOne/vPzkySaQYTlohEX4TUgOAKJshRwEWqgcpQwHm4eFfx50vQhifqE+YpTCWNFY84o2ihjyfx1V7PG3j1cG8Xw7bokXacXu13/gSzhGUSFDJBjbkceilOC6qRMwGlE2QGUsoWNIZLWyoqwUyL2mrpvrLIzI0SbT+Fbo2uryioNCaXoVVKinOzzVXgf7kqK65is3U+RuNpwVWaISjWHB9lwsXErdJwZ1wDQ5HbgjLN7Q1cNqeaMrSZbezf+HecYAaRzbqeFrNFrAFUWeg4LAuv7w2O+l65qYk1za8Fg8N++22JJM2WcKMa96u9xqPqPGHQABaRtjn6GPYd13UFVXFmXfnvE42aqhqkYbIEs+CpfyBljYQgktUGYuYWQF0FZS8Gxo+oMFBT1kgmlUUEfOa2fZodqOHMYC7ALwLEiEou8rKmVCZDG5KvEgXrQC0O7L/Ig7UAasUC8lWiZ62kYUORQdkakFVPbbDXATfmG+PrfJNbY9W2/aJ6BsZHncENRnE15wj1hWuqYpCGhn8B/6CalI59BcPtnr9dnI0Gw6PB8MOod/y2fQ+75AV5SV6TIXlDjskJOSUTwkhEvpLv5EdXdL91f3Z/NdLOTrvmOdkY3d//AIL0Qrs=</latexit>

Hg

<latexit sha1_base64="tWW5gk7ge6QJJyZODuJiUKZc9OI=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZV7s97sUsDPYQgpPSLi+GssEY7KWFpS00ocjKtSMsyUa6TuYZ/4I9DTYYe90/2tv+zeSP0iSdwHB1zpF0dHwVpIIb9Ly/Ox3nzt1793cfdB8+evzk6d7+szOTZJrBhCUi0RcBNSC4gglyFHCRaqAyEHAexO8q/nwJ2vBEfcI8hZmkkeIhZxQtdPrxaq/nDbx6uLeLYVv0SDtOrvY7f6bzhGUSFDJBjbkceinOCqqRMwFld5oZSCmLaQSXtlRUgpkVtdPSfWWRuRsm2n4K3RpdX1FQaUwuA6uUFBdmm6vA/3JVVFxFZut8DMezgqs0Q1CsOT7MhIuJW4XhzrkGhiK3BWWa2xu4bEE1ZWgj29i/8d/tTucQ2qjraTGPIw2gykJHQVl4fW9w1PfKTU2kaX4tGBz2229LJGm2hBvVuF/tNR5V5wmDBrAItc3Rx6DfdV1XUBVl1pX/PtGoqapBGiRLMDFP/QMpayQAkaw2ELOwAOoqKHsxMH5IhYGaskYyqSwi4DO33dPsQA1nBnMBfjFFDKnkIi9rSmUysCH5KlGwDtTiqf0X+XQtgFoRQ75K9LyVNGwgMihbA7LqqQ32OuDGfGN8nW9ya6zaro+rV2B81BncYBRXC45QX7imKgZpYPgX8A+qSdm1r2C43fO3i7PRYHg0GJ6Oesdv2/ewS16Ql+Q1GZI35Jh8ICdkQhgB8pV8Jz+c2Pnm/HR+NdLOTrvmOdkYzu9/+7VCTQ==</latexit>

K
<latexit sha1_base64="+qdohCULXKlY7AkPQVfMSZki/nw=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZV7s97sUsDPYQgpPSLi+GboOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCm7Q8/7udJw7d+/d333Qffjo8ZOne/vPzkySaQYTlohEXwTUgOAKJshRwEWqgcpAwHkQv6/48yVowxP1CfMUZpJGioecUbTQ6durvZ438Orh3i6GbdEj7Ti52u/8mc4TlklQyAQ15nLopTgrqEbOBJTdaWYgpSymEVzaUlEJZlbUTkv3lUXmbpho+yl0a3R9RUGlMbkMrFJSXJhtrgL/y1VRcRWZrfMxHM8KrtIMQbHm+DATLiZuFYY75xoYitwWlGlub+CyBdWUoY1sY//Gf7c7nUNoo66nxTyONIAqCx0FZeH1vcFR3ys3NZGm+bVgcNhvvy2RpNkSblTjfrXXeFSdJwwawCLUNkcfg37XdV1BVZRZV/6HRKOmqgZpkCzBxDz1D6SskQBEstpAzMICqKug7MXA+CEVBmrKGsmksoiAz9x2T7MDNZwZzAX4xRQxpJKLvKwplcnAhuSrRME6UIun9l/k07UAakUM+SrR81bSsIHIoGwNyKqnNtjrgBvzjfF1vsmtsWq7Pq5egfFRZ3CDUVwtOEJ94ZqqGKSB4V/AP6gmZde+guF2z98uzkaD4dFgeDrqHb9r38MueUFektdkSN6QY/KRnJAJYQTIV/Kd/HBi55vz0/nVSDs77ZrnZGM4v/8B2INCQw==</latexit>

A

<latexit sha1_base64="HCbgAbAtAGMyNz9L2nJZEmnF7fs=">AAAD7nicbVNdb9MwFPUWPkb52uCRl4gKiYeqSjsx+hJpAgl4HBLtJq3V5Lg3qRfbieyblhDlP/CEBBLild/DG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWQCm7Q8/7u7Dq3bt+5u3evc//Bw0eP9w+eTEySaQZjlohEnwXUgOAKxshRwFmqgcpAwGkQv6340yVowxP1CfMUZpJGioecUbTQ5D1HBH2x3/X6Xj3cm8WgLbqkHScXB7t/pvOEZRIUMkGNOR94Kc4KqpEzAWVnmhlIKYtpBOe2VFSCmRW13dJ9YZG5GybafgrdGl1fUVBpTC4Dq5QUF2abq8D/clVeXEVm63wMR7OCqzRDUKw5PsyEi4lbJeLOuQaGIrcFZZrbG7hsQTVlNpnN/Rv/nc50DqHNu54W8zjSAKosdBSUhdfz+kc9r9zURJrmV4L+q177bYkkzZZwrRr1qr1Gw+o8YdAAFqG2OfoY9Dqu6wqqosy68t8lGjVVNUiDZAkm5ql/KGWNBCCS1QZiFhZAXQVlLwbGD6kwUFPWSCaVRQR85raFmh2o4cxgLsAvpoghlVzkZU2pTAY2JF8lCtaBWjy1/yKfrgVQK2LIV4met5KGDUQGZWtAVj21wV4F3JhvjK/zTW6NVdv6cfUUjI86g2uM4mrBEeoL11TFIA0M/wL+YTUpO/YVDLZ7/mYxGfYHR/3Bx2H3+E37HvbIM/KcvCQD8pockw/khIwJI5fkK/lOfjip88356fxqpLs77ZqnZGM4v/8BTS1Eow==</latexit>

Gitter

<latexit sha1_base64="J0BbsnWPL0KITRaOTEGR46eCDXk=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZR9vtcS9mYTBYCE7KurwYygZjjy0sbaEJRVauHWFJNtJ1Ms/4F+xpsMHY6/7R3vZvJn+UJukEhqtzjqSj46sgFdyg5/3d6Th37t67v/ug+/DR4yd7+wdPz0ySaQYTlohEXwTUgOAKJshRwEWqgcpAwHkQv6/48yVowxP1CfMUZpJGioecUbTQ6eur/Z438Orh3i6GbdEj7Ti5Ouj8mc4TlklQyAQ15nLopTgrqEbOBJTdaWYgpSymEVzaUlEJZlbUTkv3pUXmbpho+yl0a3R9RUGlMbkMrFJSXJhtrgL/y1VRcRWZrfMxHM8KrtIMQbHm+DATLiZuFYY75xoYitwWlGlub+CyBdWUoY1sY//Gf7c7nUNoo66nxTyONIAqCx0FZeH1vcFR3ys3NZGm+bVg8KbfflsiSbMl3KjG/Wqv8ag6Txg0gEWobY4+Bv2u67qCqiizrvwPiUZNVQ3SIFmCiXnqH0pZIwGIZLWBmIUFUFdB2YuB8UMqDNSUNZJJZREBn7ntnmYHajgzmAvwiyliSCUXeVlTKpOBDclXiYJ1oBZP7b/Ip2sB1IoY8lWi562kYQORQdkakFVPbbDXATfmG+PrfJNbY9V2fVy9AuOjzuAGo7hacIT6wjVVMUgDw7+Af1hNyq59BcPtnr9dnI0Gw6PB8HTUO37Xvodd8py8IK/IkLwlx+QjOSETwgiQr+Q7+eHEzjfnp/OrkXZ22jXPyMZwfv8DixVCLQ==</latexit>

+
<latexit sha1_base64="J0BbsnWPL0KITRaOTEGR46eCDXk=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZR9vtcS9mYTBYCE7KurwYygZjjy0sbaEJRVauHWFJNtJ1Ms/4F+xpsMHY6/7R3vZvJn+UJukEhqtzjqSj46sgFdyg5/3d6Th37t67v/ug+/DR4yd7+wdPz0ySaQYTlohEXwTUgOAKJshRwEWqgcpAwHkQv6/48yVowxP1CfMUZpJGioecUbTQ6eur/Z438Orh3i6GbdEj7Ti5Ouj8mc4TlklQyAQ15nLopTgrqEbOBJTdaWYgpSymEVzaUlEJZlbUTkv3pUXmbpho+yl0a3R9RUGlMbkMrFJSXJhtrgL/y1VRcRWZrfMxHM8KrtIMQbHm+DATLiZuFYY75xoYitwWlGlub+CyBdWUoY1sY//Gf7c7nUNoo66nxTyONIAqCx0FZeH1vcFR3ys3NZGm+bVg8KbfflsiSbMl3KjG/Wqv8ag6Txg0gEWobY4+Bv2u67qCqiizrvwPiUZNVQ3SIFmCiXnqH0pZIwGIZLWBmIUFUFdB2YuB8UMqDNSUNZJJZREBn7ntnmYHajgzmAvwiyliSCUXeVlTKpOBDclXiYJ1oBZP7b/Ip2sB1IoY8lWi562kYQORQdkakFVPbbDXATfmG+PrfJNbY9V2fVy9AuOjzuAGo7hacIT6wjVVMUgDw7+Af1hNyq59BcPtnr9dnI0Gw6PB8HTUO37Xvodd8py8IK/IkLwlx+QjOSETwgiQr+Q7+eHEzjfnp/OrkXZ22jXPyMZwfv8DixVCLQ==</latexit>

+<latexit sha1_base64="/nJhjqguLvaCpP2dBTtmcCEr+0s=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZR9vtcS9mYbCHLDgp6/JiKBuMPbawtIUmFFm5doQl2UjXyTzjX7CnwQZjr/tHe9u/mfxRmqQTGK7OOZKOjq+CVHCDnvd3p+PcuXvv/u6D7sNHj5/s7R88PTNJphlMWCISfRFQA4IrmCBHARepBioDAedB/L7iz5egDU/UJ8xTmEkaKR5yRtFCp6+v9nvewKuHe7sYtkWPtOPk6qDzZzpPWCZBIRPUmMuhl+KsoBo5E1B2p5mBlLKYRnBpS0UlmFlROy3dlxaZu2Gi7afQrdH1FQWVxuQysEpJcWG2uQr8L1dFxVVkts7HcDwruEozBMWa48NMuJi4VRjunGtgKHJbUKa5vYHLFlRThjayjf0b/93udA6hjbqeFvM40gCqLHQUlIXX9wZHfa/c1ESa5teCwZt++22JJM2WcKMa96u9xqPqPGHQABahtjn6GPS7rusKqqLMuvI/JBo1VTVIg2QJJuapfyhljQQgktUGYhYWQF0FZS8Gxg+pMFBT1kgmlUUEfOa2e5odqOHMYC7AL6aIIZVc5GVNqUwGNiRfJQrWgVo8tf8in64FUCtiyFeJnreShg1EBmVrQFY9tcFeB9yYb4yv801ujVXb9XH1CoyPOoMbjOJqwRHqC9dUxSANDP8C/mE1Kbv2FQy3e/52cTYaDI8Gw9NR7/hd+x52yXPygrwiQ/KWHJOP5IRMCCNAvpLv5IcTO9+cn86vRtrZadc8IxvD+f0Pkh9CLw==</latexit>- <latexit sha1_base64="/nJhjqguLvaCpP2dBTtmcCEr+0s=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZR9vtcS9mYbCHLDgp6/JiKBuMPbawtIUmFFm5doQl2UjXyTzjX7CnwQZjr/tHe9u/mfxRmqQTGK7OOZKOjq+CVHCDnvd3p+PcuXvv/u6D7sNHj5/s7R88PTNJphlMWCISfRFQA4IrmCBHARepBioDAedB/L7iz5egDU/UJ8xTmEkaKR5yRtFCp6+v9nvewKuHe7sYtkWPtOPk6qDzZzpPWCZBIRPUmMuhl+KsoBo5E1B2p5mBlLKYRnBpS0UlmFlROy3dlxaZu2Gi7afQrdH1FQWVxuQysEpJcWG2uQr8L1dFxVVkts7HcDwruEozBMWa48NMuJi4VRjunGtgKHJbUKa5vYHLFlRThjayjf0b/93udA6hjbqeFvM40gCqLHQUlIXX9wZHfa/c1ESa5teCwZt++22JJM2WcKMa96u9xqPqPGHQABahtjn6GPS7rusKqqLMuvI/JBo1VTVIg2QJJuapfyhljQQgktUGYhYWQF0FZS8Gxg+pMFBT1kgmlUUEfOa2e5odqOHMYC7AL6aIIZVc5GVNqUwGNiRfJQrWgVo8tf8in64FUCtiyFeJnreShg1EBmVrQFY9tcFeB9yYb4yv801ujVXb9XH1CoyPOoMbjOJqwRHqC9dUxSANDP8C/mE1Kbv2FQy3e/52cTYaDI8Gw9NR7/hd+x52yXPygrwiQ/KWHJOP5IRMCCNAvpLv5IcTO9+cn86vRtrZadc8IxvD+f0Pkh9CLw==</latexit>-
<latexit sha1_base64="g2vdEHQSaUkA3VNAD/udNM6PG54=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZV7s97sUsDPYQgtN2XV4MZYOxxxaWtNCEIivXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCm7Q8/7udJw7d+/d333Qffjo8ZOne/vPJibJNIMxS0SiLwJqQHAFY+Qo4CLVQGUg4DyI31f8+RK04Yn6hHkKM0kjxUPOKFrobHK11/MGXj3c28WwLXqkHadX+50/03nCMgkKmaDGXA69FGcF1ciZgLI7zQyklMU0gktbKirBzIraaem+ssjcDRNtP4Vuja6vKKg0JpeBVUqKC7PNVeB/uSoqriKzdT6Go1nBVZohKNYcH2bCxcStwnDnXANDkduCMs3tDVy2oJoytJFt7N/473ancwht1PW0mMeRBlBloaOgLLy+Nzjue+WmJtI0vxYM3vTbb0skabaEG9WoX+01OqjOEwYNYBFqm6OPQb/ruq6gKsqsK/9DolFTVYM0SJZgYp76h1LWSAAiWW0gZmEB1FVQ9mJg/JAKAzVljWRSWUTAZ267p9mBGs4M5gL8YooYUslFXtaUymRgQ/JVomAdqMVT+y/y6VoAtSKGfJXoeStp2EBkULYGZNVTG+x1wI35xvg63+TWWLVdH1evwPioM7jBKK4WHKG+cE1VDNLA8C/gH1aTsmtfwXC7528Xk4PB8HgwPDvqnbxr38MueUFektdkSN6SE/KRnJIxYQTIV/Kd/HBi55vz0/nVSDs77ZrnZGM4v/8BIxtCWg==</latexit>

V

(a)

<latexit sha1_base64="8Xg7c5vyack0K9dvV4rZ6fRvLiw=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxvbWwtIUmFFm5doQl2UjXyTzjX7CnwQZjr/tHe9u/mfxRmqQTGK7OOZKOjq/CTHCDvv93a9u5dfvO3Z177v0HDx893t17cmrSXDMYs1Sk+jykBgRXMEaOAs4zDVSGAs7C5F3Nny1AG56qT1hkMJU0VjzijKKFTj5e7vb8gd8M72Yx7Ioe6cbx5d72n8ksZbkEhUxQYy6GfobTkmrkTEDlTnIDGWUJjeHClopKMNOycVp5Lywy86JU20+h16CrK0oqjSlkaJWS4txscjX4X66OiqvYbJyP0WhacpXlCIq1x0e58DD16jC8GdfAUBS2oExzewOPzammDG1ka/u3/l13MoPIRt1My1kSawBVlToOq9Lv+4PDvl+ta2JNiyvB4HW/+zZEkuYLuFaN+vVeo/36PGHQAJaRtjkGGPZdz/MEVXFuXQXvU42aqgakYboAk/AsOJCyQUIQ6XINMXMLoK6DshcDE0RUGGgoaySXyiICPnPbPe0O1HBmsBAQlBPEiEouiqqhVC5DG1KgUgWrQCOe2H9RTFYCaBQJFMtUzzpJy4Yih6ozIOueWmOvAm7Nt8ZX+Ta31qrt+qR+BSZAncM1RnE55wjNhRuqZpCGhn+B4KCeVK59BcPNnr9ZnO4PhoeD4cmr3tHb7j3skGfkOXlJhuQNOSIfyDEZE0aAfCXfyQ8ncb45P51frXR7q1vzlKwN5/c/9UtCTQ==</latexit>

I

<latexit sha1_base64="mo7RU1SAW8gSTnkEsprZKcyFYQc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtOuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPzkyaawZjlopUX4TUgOAKxshRwEWmgcpQwHmYvK/58wVow1P1CYsMppLGikecUbTQ6eHVbs8f+M3wbhfDruiRbpxc7W3/mcxSlktQyAQ15nLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5tqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjq+9W6Jta0uBYMDvvdtyGSNF/AjWrUr/ca7dfnCYMGsIy0zTHAsO96nieoinPrKviQatRUNSAN0wWYhGfBgZQNEoJIl2uImVsAdR2UvRiYIKLCQENZI7lUFhHwmdvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3ibH8wPBoMT9/0jt9172GHvCAvyWsyJG/JMflITsiYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BrudCOQ==</latexit>

5
<latexit sha1_base64="LPEEuNlVGZ0hflBWz3x2R+VH30U=">AAAD6nicbVNdb9MwFPVWPkb52uCRl4gKiYeqSrYx+hJpAgnxOBDdJi3V5Lg3qRXbieyblhDlH/CEBBLilV/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCW7Qdf9ubfdu3b5zd+de//6Dh48e7+49OTVprhlMWCpSfR5SA4IrmCBHAeeZBipDAWdh8rbmzxagDU/VJywymEoaKx5xRtFCHz33cnfgjtxmODcLrysGpBsnl3vbf4JZynIJCpmgxlx4bobTkmrkTEDVD3IDGWUJjeHClopKMNOysVo5Lywyc6JU20+h06CrK0oqjSlkaJWS4txscjX4X67OiqvYbJyP0XhacpXlCIq1x0e5cDB16jScGdfAUBS2oExzewOHzammDG1ma/u3/vv9YAaRzbqZlrMk1gCqKnUcVqU7dEdHQ7da18SaFleC0ath922IJM0XcK0aD+u9xvv1ecKgASwjbXP0MRz2HccRVMW5deW/SzVqqhqQhukCTMIz/0DKBglBpMs1xMwtgLoOyl4MjB9RYaChrJFcKosI+Mxt+7Q7UMOZwUKAXwaIEZVcFFVDqVyGNiRfpQpWgUYc2H9RBCsBNIoEimWqZ52kZUORQ9UZkHVPrbFXAbfmW+OrfJtba9W2fVI/A+OjzuEao7icc4Tmwg1VM0hDw7+Af1BPqr59Bd5mz98sTvdH3tHI+3A4OH7TvYcd8ow8Jy+JR16TY/KenJAJYSQiX8l38qMnet96P3u/Wun2VrfmKVkbvd//AHDoQm8=</latexit>
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<latexit sha1_base64="AueqtCjL4crH97RN4s3Tx6n2W/I=">AAAD+nicbVPLbtQwFHU7PEp4TWHJxqJCYjEaZVoo3USqQEIsi0SnlZpR5XhuMtbYTmTfTBtC/oQVEkiILV/Cjr/BeVSdmWIp0vU5x/bxiW+USWHR9/9ubPZu3b5zd+ued//Bw0eP+9tPxjbNDYdjnsrUnEbMghQajlGghNPMAFORhJNo/q7mTxZgrEj1JywymCiWaBELztBB5/2+N6bhgJ6FCJdYjqvJeX/HH/rNoDeLUVfskG4cnW9v/gmnKc8VaOSSWXs28jOclMyg4BIqL8wtZIzPWQJnrtRMgZ2UjfWKvnDIlMapcZ9G2qDLK0qmrC1U5JSK4cyuczX4X67OTujErp2P8cGkFDrLETRvj49zSTGldTp0KgxwlIUrGDfC3YDyGTOMo8twZf/Wv+eFU4hd9s20nM4TA6Cr0iRRVfoDf7g/8KtVTWJYcSUYvh5035pIsXwB16qDQb3XwW59nrRoAcvYuBwDjAYepVQyneTOVfA+NWiYbkAWpQuwc5EFe0o1SAQyvVhB7MwBaOqg3MXABjGTFhrKGcmVdoiES+GeU7sDs4JbLCQEZYgYMyVkUTWUzlXkQgp0qmEZaMSh+xdFuBRAo5hDcZGaaSdp2UjmUHUGVP2mVtirgFvzrfFlvs2tteraYF63hQ3Q5HCNMbyYCYTmwg1VM8giKz5DsFdPKs91wWj9zd8sxrvD0f5w9PHVzuHbrh+2yDPynLwkI/KGHJIP5IgcE04W5Cv5Tn70vvS+9X72frXSzY1uzVOyMnq//wHDkUga</latexit>

V [V]
<latexit sha1_base64="Fs3+YeDg71qQnwJoEGTkvRFkDRw=">AAAD+XicbVPLahsxFFXiPlL3EadddiMaCl0YM07SNF0MhBZKlyk0D8gYo5HvjIUlzSDdsTMd5ku6KrRQuu2fdNe/qeYRYjsVDFydcyQdndENUykset7fjc3Onbv37m896D589PjJdm/n6ZlNMsPhlCcyMRchsyCFhlMUKOEiNcBUKOE8nL2v+PM5GCsS/RnzFEaKxVpEgjN00Li3fTB4S4M+DRCusDgrx71db+DVg94uhm2xS9pxMt7Z/BNMEp4p0Mgls/Zy6KU4KphBwSWU3SCzkDI+YzFculIzBXZU1M5L+tIhExolxn0aaY0uryiYsjZXoVMqhlO7zlXgf7kqOqFju3Y+RkejQug0Q9C8OT7KJMWEVuHQiTDAUeauYNwIdwPKp8wwji7Clf0b/91uMIHIRV9Pi8ksNgC6LEwcloXX9waHfa9c1cSG5deCwet++62JFMvmcKM66ld7He1V50mLFrCIjMvRx7DfpZRKpuPMufI/JAYN0zXIwmQOdiZSf1+pGglBJosVxE4dgKYKyl0MrB8xaaGmnJFMaYdIuBLuNTU7MCu4xVyCXwSIEVNC5mVN6UyFLiRfJxqWgVocuH+RB0sB1IoZ5IvETFpJw4Yyg7I1oKo3tcJeB9yYb4wv801ujVXXBbOqK6yPJoMbjOFiKhDqC9dUxSALrfgC/n41KbuuC4brb/52cbY3GB4Ohp8Odo/ftf2wRZ6TF+QVGZI35Jh8JCfklHCSka/kO/nRKTrfOj87vxrp5ka75hlZGZ3f/wDewEeT</latexit>

4.9 V

(b)

Abbildung 1.2: (a) Experimenteller Aufbau des Franck-Hertz Versuchs, (b) Strom I als Funktion
der Spannung V ; Energieabsorptionsspektrum im Quecksilber-Dampf.
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KAPITEL 2

Wellenmechanik

2.1 Wellenfunktion

Aus der Interpretation der Elektronenbeugungsexperimente geht hervor, dass materielle Teil-
chen, analog zu Licht- und Wasserwellen, Interferenzmuster erzeugen können und somit eine
klare Dualität zwischen Teilchen und Wellen existiert. Welleneigenschaften wie Frequenz und
Wellenlänge werden mithilfe der Einstein-De-Broglie Beziehungen mit den Teilcheneigenschaf-
ten, wie Impuls und Energie, in Verbindung gebracht.

Einstein-De-Broglie Beziehungen: Einem Teilchen mit Energie E und Impuls p wird eine Welle
mit der Kreisfrequenz ω = E/h und dem Wellenvektor k = p/ℏ zugeordnet. Dieser Zusam-
menhang wird in den Einstien-De-Broglie Beziehungen festgehalten:

E = hf = ℏω und p = ℏk (2.1)

Die assoziierte Wellenlänge für Teilchen mit Masse, welche sich direkt aus den Einstein-De-
Broglie Beziehungen ergibt, ist die sogenannte De-Broglie Wellenlänge:

λ =
2π

|k| =
2πℏ
|p| =

2πℏ
mv

(2.2)

Dabei gilt die zweite Beziehung nur im Falle einer nicht-verschwindenden Ruhemasse. In den
meisten Fällen sind die Wellenlängen der materiellen Wellen so klein, dass man den Wellencha-
rakter der Teilchen vernachlässigen kann und man sie,wie üblich in der klassischen Physik, als
einfache Punktteilchen betrachten kann.

Gedankenexperiment: Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Wellenfunktion

Als Ansatz für die Elektronenwelle ψ(x, t) verwenden wir eine ebene Welle mit den Eigenschaften
der Einstein-de-Broglie Beziehungen, d.h. die Wellenfunktion hat die Form

ψ(x, t) = Cei(k·x−ωt) mit ω = E/ℏ, k = p/ℏ (2.3)

Ebene Wellen sind uns bereits aus der Elektrodynamik bekannt, wo sie als Lösung der Wel-
lengleichung für Elektromagnetische Wellen hervorkamen. Um die physikalische Bedeutung der
Wellenfunktion für Teilchen zu untersuchen, betrachten wir ein Beugungsexperiment. Der Auf-
bau des Gedankenexperiments ist in der Graphik (2.1) skizziert. Von der Quelle aus gelangen
die Elektronen durch den Doppelspalt auf einen Schirm, welcher die Informationen über das
auftreffende Elektron misst. Wird Spalt 2 abgedeckt, dann gelangt die Elektronenwelle allein
durch Spalt 1 und auf dem Schirm wird eine Verteilung ρ1 = |ψ1(x, t)|2 gemessen. Entsprechend
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2. Wellenmechanik § 1. Wellenfunktion

<latexit sha1_base64="f+mT0ybBxwkbEdrd1fkOkLJ5AT8=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTZV7s97sUsDPYQgt12XV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q8/5ubTt37t67v/Og9/DR4ydPd/eenZk01wzGLBWpvgipAcEVjJGjgItMA5WhgPMweV/z5wvQhqfqExYZTCWNFY84o2ihU/9qt+8NvWa4twu/K/qkGydXe9t/JrOU5RIUMkGNufS9DKcl1ciZgKo3yQ1klCU0hktbKirBTMvGaeW+ssjMjVJtP4Vug66uKKk0ppChVUqKc7PJ1eB/uToqrmKzcT5Go2nJVZYjKNYeH+XCxdStw3BnXANDUdiCMs3tDVw2p5oytJGt7d/67/UmM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKr2BNzwaeNW6Jta0uBYM3wy6b0Mkab6AG9VoUO812q/PEwYNYBlpm2OA4aDnuq6gKs6tq+BDqlFT1YA0TBdgEp4FB1I2SAgiXa4hZm4B1HVQ9mJggogKAw1ljeRSWUTAZ267p92BGs4MFgKCcoIYUclFUTWUymVoQwpUqmAVaMQT+y+KyUoAjSKBYpnqWSdp2VDkUHUGZN1Ta+x1wK351vgq3+bWWrVdn9SvwASoc7jBKC7nHKG5cEPVDNLQ8C8QHNSTqmdfgb/Z87eLs/2hfzT0Tw/7x++697BDXpCX5DXxyVtyTD6SEzImjAD5Sr6TH07ifHN+Or9a6fZWt+Y5WRvO73+g00I1</latexit>

1

<latexit sha1_base64="J2ouTvuxHMU7n+5TNc51R+68mEc=">AAAD6XicbVNda9swFFXjfXTZV7s97sUsDPYQgpN2XV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCm7Q8/7udJw7d+/d333Qffjo8ZOne/vPzkySaQYTlohEXwTUgOAKJshRwEWqgcpAwHkQv6/48yVowxP1CfMUZpJGioecUbTQ6ehqr+cNvHq4t4thW/RIO06u9jt/pvOEZRIUMkGNuRx6Kc4KqpEzAWV3mhlIKYtpBJe2VFSCmRW109J9ZZG5GybafgrdGl1fUVBpTC4Dq5QUF2abq8D/clVUXEVm63wMx7OCqzRDUKw5PsyEi4lbheHOuQaGIrcFZZrbG7hsQTVlaCPb2L/x3+1O5xDaqOtpMY8jDaDKQkdBWXh9b3DU98pNTaRpfi0YvOm335ZI0mwJN6pxv9prPKrOEwYNYBFqm6OPQb/ruq6gKsqsK/9DolFTVYM0SJZgYp76B1LWSAAiWW0gZmEB1FVQ9mJg/JAKAzVljWRSWUTAZ267p9mBGs4M5gL8YooYUslFXtaUymRgQ/JVomAdqMVT+y/y6VoAtSKGfJXoeStp2EBkULYGZNVTG+x1wI35xvg63+TWWLVdH1evwPioM7jBKK4WHKG+cE1VDNLA8C/gH1STsmtfwXC7528XZ6PB8GgwPD3sHb9r38MueUFektdkSN6SY/KRnJAJYQTIV/Kd/HBi55vz0/nVSDs77ZrnZGM4v/8BpFhCNg==</latexit>

2

<latexit sha1_base64="PKPpUD9E03o2RwJww1KXDIu3zSk=">AAAD7nicbVNda9swFFWbfXTeV7s97sUsDPYQgpPSLi+GssHYYwtLWmhCkeVrR4skG+k6mWf8H/Y02GDsdb9nb/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCm7Q8/7u7Hbu3L13f++B8/DR4ydP9w+eTUySaQZjlohEXwTUgOAKxshRwEWqgcpAwHmweFfx50vQhifqI+YpzCSNFY84o2ihyVkGQsDVftfre/VwbxeDtuiSdpxeHez+mYYJyyQoZIIacznwUpwVVCNnAkpnmhlIKVvQGC5tqagEMytqu6X7yiKhGyXafgrdGl1fUVBpTC4Dq5QU52abq8D/clVeXMVm63yMRrOCqzRDUKw5PsqEi4lbJeKGXANDkduCMs3tDVw2p5oytLlt7N/4d5xpCJHNu54W4SLWAKosdByUhdfz+sc9r9zUxJrm14L+Ua/9tkSSZku4UY161V6jYXWeMGgAi0jbHH0Meo7ruoKqOLOu/PeJRk1VDdIgWYJZ8NQ/lLJGAhDJagMxcwugroKyFwPjR1QYqClrJJPKIgI+c9tCzQ7UcGYwF+AXU8SISi7ysqZUJgMbkq8SBetALZ7af5FP1wKoFQvIV4kOW0nDBiKDsjUgq57aYK8Dbsw3xtf5JrfGqm39RfUUjI86gxuM4mrOEeoL11TFIA0M/wL+YTUpHfsKBts9f7uYDPuD4/7gbNg9edu+hz3ygrwkr8mAvCEn5AM5JWPCyCfylXwnPzpp51vnZ+dXI93dadc8Jxuj8/sfNLZEnA==</latexit>

Quelle

<latexit sha1_base64="dY6W3wmAbco5nh2FCKMggJKiq6w=">AAAD83icbVPLahRBFK1kfMTxlejSTWMQXAxDT4Ixm4agIi4jmAdkhnC75nZPMfVoqm4ntk1/hitBQdz6M+78G6sfITMTCxpunXOq6tTpW3EmhaMw/Lu23rt1+87djXv9+w8ePnq8ufXk2JnccjziRhp7GoNDKTQekSCJp5lFULHEk3j+tuZPLtA6YfQnKjKcKEi1SAQH8tDZO5NlKF0Gks43t8Nh2IzgZjHqim3WjcPzrfU/46nhuUJNXIJzZ6Mwo0kJlgSXWPXHucMM+BxSPPOlBoVuUjaeq+CFR6ZBYqz/NAUNuriiBOVcoWKvVEAzt8rV4H+5OjShU7dyPiX7k1LoLCfUvD0+yWVAJqhjCabCIidZ+AK4Ff4GAZ+BBU4+vKX9W//9/niKiQ+9mZbTeWoRdVXaNK7KcBAO9wZhtaxJLRRXguGrQfetiBTkF3it2h/Ue+3v1OdJRw6pTKzPMaJ40A+CQIJOc+8qem8sWdANCLG5QDcXWbSrVIPEKM3lEuJmHiBbB+Uvhi5KQDpsKG8kV9ojEj8L30ftDuAEd1RIjMoxUQJKyKJqKJ2r2IcUaaNxEWjEY/8vivFCAI1ijsWlsdNO0rKxzLHqDKi6p5bYq4Bb863xRb7NrbXq+39evwcXkc3xGgO6nAnC5sINVTMEsRNfMNqtJ1Xfv4LRas/fLI53hqO94ejjzvbBm+49bLBn7Dl7yUbsNTtgH9ghO2KcGfaVfWc/ennvW+9n71crXV/r1jxlS6P3+x+ClEbu</latexit>

Doppelspalt
<latexit sha1_base64="1wkc58FpDw8dFPkOVFlYFUuCCMA=">AAAD7nicbVNdb9MwFPVWPkb42uCRl4gKiYeqSjsx+hJpAgnxOATtJi3V5Lg3qVfbieyblhDlP/CEBBLild/DG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCm7Q8/7u7HZu3b5zd++ec//Bw0eP9w+eTEySaQZjlohEn4XUgOAKxshRwFmqgcpQwGm4eFvxp0vQhifqE+YpTCWNFY84o2ihyUc251pe7He9vlcP92YxaIsuacfJxcHun2CWsEyCQiaoMecDL8VpQTVyJqB0gsxAStmCxnBuS0UlmGlR2y3dFxaZuVGi7afQrdH1FQWVxuQytEpJcW62uQr8L1flxVVsts7HaDQtuEozBMWa46NMuJi4VSLujGtgKHJbUKa5vYHL5lRThja3jf0b/44TzCCyedfTYraINYAqCx2HZeH1vP5Rzys3NbGm+ZWg/6rXflsiSbMlXKtGvWqv0bA6Txg0gEWkbY4+hj3HdV1BVZxZV/67RKOmqgZpmCzBLHjqH0pZIyGIZLWBmLkFUFdB2YuB8SMqDNSUNZJJZREBn7ltoWYHajgzmAvwiwAxopKLvKwplcnQhuSrRME6UIsD+y/yYC2AWrGAfJXoWStp2FBkULYGZNVTG+xVwI35xvg63+TWWLWtv6iegvFRZ3CNUVzNOUJ94ZqqGKSh4V/AP6wmpWNfwWC7528Wk2F/cNQffBh2j9+072GPPCPPyUsyIK/JMXlPTsiYMHJJvpLv5Ecn7Xzr/Oz8aqS7O+2ap2RjdH7/Ay13RJo=</latexit>

Schirm

Abbildung 2.1: Aufbau des Beugungsexperiment. Wir betrachten hier zwei synchrone Punkt-
quellen ψ1(x, t) und ψ2(x, t)

misst man, wenn Spalt 1 abgedeckt ist und die Welle allein durch Spalt 2 gelingt, eine Verteilung
ρ2(x) = |ψ2(x, t)|2. Sind dagegen beide Spalten offen, ergibt sich auf dem Schirm ein Interfe-
renzmuster und man stellt fest, dass die Verteilung nicht gleich der Summe der von Spalt 1 und
Spalt 2 erzeugten Verteilungen

ρ12(x) ̸= ρ1(x) + ρ2(x) (2.4)

ist, wie im Falle von klassischen Teilchen zu erwarten wäre. Um aus dieser Erkenntnis eine
Schlussfolgerung zu ziehen, wollen wir an die Interferenzerscheinungen bei Wellen, genauer bei
Licht, erinnern. Dort misst man am Schirm, anstatt einer Verteilung der Teilchen, die Lichtin-
tensität, welche proportional zum Quadrat der Amplitude des elektrischen Feldes ist. Ist nur
Spalt 1 offen, ergibt sich am Schirm eine Intensitätsverteilung I1(x) = |E1(x, t)|2 und, falls
nur Spalt 2 offen ist, I2(x) = |E(x, t)|2. Das Gesamtfeld, wenn beide Spalten offen sind, ist
E12(x, t) = E1(x, t) +E2(x, t) und die Gesamtintensität lautet

I12(x) = |E12(x, t)|2 = |E1(x, t)|2 + |E2(x, t)|2 + 2Re(E∗
1 ·E2) (2.5)

Abbildung 2.2: Graphische Darstellung der verschiedenen Resultate

Der Vergleich mit dem Elektronenexperiment liefert die Erkenntnis, dass die Verteilung, wenn
beide Spalten offen sind, analog zu den Lichtwellen durch einen Ausdruck der Art (2.5)

ρ12(x, t) = |ψ1(x, t) + ψ2(x, t)|2 (2.6)

beschrieben werden kann. Somit ist die Wahrscheinlichkeit des Auftreffens eines Elektrons genau
gleich verteilt wie die Intensität der Lichtwellen. Die Wellenfunktion ψ(x, t) kann somit als
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2. Wellenmechanik § 2. Schrödingergleichung für freie Teilchen

Wahrscheinlichkeitsamplitude für den Aufenthalt des Teilchens interpretiert werden und es lässt
sich folgende Hypothese formulieren

Wahrscheinlichkeitsverteilung: Die Wahrscheinlichkeit, dass das Elektron an der Stelle x auf
trifft wird durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung ρ(x, t) = |ψ(x, t)|2 (die sogenannte Wahr-
scheinlichkeitsdichte) beschrieben und für ein Teilchen im Volumenelement d3x am Ort x zur
Zeit t gegeben durch ρ(x, t)d3x. Für ein 1-Teilchen System soll die Wahrscheinlichkeit ein
Teilchen irgendwo im Raum zu finden auf eins normiert sein:

∫

R3

d3xρ(x, t) = 1 (2.7)

Es soll angemerkt sein, dass die Interferenzerscheinung kein Vielteilchenphänomen (viele gleich-
zeitig einfallende Elektronen) ist, sondern auch bei kleinen Intensitäten (wenigen Elektronen bis
zu einzelnen) auftritt1.

2.2 Schrödingergleichung für freie Teilchen

In diesem Abschnitt wollen wir anhand von freien Teilchen und den Erkenntnissen des Gedanken-
experimentes eine Bewegungsgleichung 2 aufstellen, welche folgenden Anforderungen gehorchen
soll:

• Linear in ψ: Unsere Bewegungsgleichung muss dem Wellensuperpositionsprinzip gehor-
chen. Sind ψ1(x, t) und ψ2(x, t) zwei Lösungen der Bewegungsgleichung, dann muss auch
die Linearkombination ψ1(x, t) + ψ2(x, t) eine Lösung sein. Diese Bedingung resultiert in
die beobachteten Interferenzeffekte.

• Erste Ordnung in t: Wir verlangen, dass anhand einer Anfangsbedingung ψ(x, t = 0)
die Wellenfunktion ψ(x, t) eindeutig aus der Bewegungsgleichung bestimmt werden kann.

• Homogen: Aus der Linearität sind Terme mit höherer Potenz nicht erlaubt.3 Die Homo-
geniät gewährt die Erhaltung der Norm:

∥ψ∥2 =
∫

R3

|ψ(x, t)|2d3x endlich

Die Wellenfunktion ψ(x, t) muss somit quadratintegrabel sein.

• Nicht-Relativisitsch: Wir betrachten den nicht-relativistischen Grenzfall dieser Bewe-
gungsgleichung und haben somit die klassische Energie-Impuls Beziehung

E =
p2

2m
+ V (x) für freies Teilchen V (x) = 0

und nicht E =
√
m2

0c
4 + p2c2. Die quantenmechanische Beschreibung der relativistischen

Physik führt zur Quantenfeldtheorie.

Anhand der Einstein-De-Broglie Beziehungen wollen wir jetzt heuristisch die Schrödingerglei-
chung herleiten. Zusätzlich zu den oben genannten Anforderungen verlangen wir, dass eine ebene
Welle der Art

ψ(x, t) = Cei(k·x−ωt) (2.8)
1Eine ausführliche Beschreibung der auftretenden Phänomene kann im Feynman Band III, Kapitel 1 nachge-

lesen werden
2Zur Erinnerung: Eine Bewegungsgleichung ist eine Gleichung welche die räumlich und zeitliche Entwicklung

eines Systems unter äusseren Einflüssen vollständig beschreibt.
3Quadratische Terme wie ψ2 sind ausgeschlossen, jedoch sind Terme ψ0 wiederum erlaubt. Nimmt man die

Bedingung der Homogenität hinzu sind nun nur noch Terme einfacher Potenz erlaubt, also ψ1.
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2. Wellenmechanik § 3. Alternative Lösung der Schrödingergleichung (Gausssche Wellenpakete)

eine Lösung unserer Bewegungsgleichung ist. Die ebene Welle (2.8) kann mit den Einstein-de-
Broglie Beziehungen (und E = p2/2m) in folgende Form gebracht werden

ψ(x, t) = C exp

(
i

ℏ
(p · x− Et)

)
= C exp

(
i

ℏ

(
p · x− p

2t

2m

))
(2.9)

Mithilfe der zeitlichen Ableitung

∂

∂t
ψ(x, t) = − i

ℏ
p2

2m
ψ(x, t) =

i

ℏ
ℏ2

2m
∇2ψ(x, t)

erhalten wir die zeitabhängige Schrödingergleichung für ein freies Teilchen:

iℏ
∂

∂t
ψ(x, t) = Eψ(x, t) = − ℏ2

2m
∇2ψ(x, t) (2.10)

Bewegt sich das Teilchen nicht frei, sondern unter Einfluss eines Potentials V (x), fügt man
einen Term der rechten Seite hinzu und erhält damit die allgemeine Form der zeitabhängigen
Schrödingergleichung

Zeitabhängige Schrödingergleichung (in Ortsbasis): Die zeitliche Entwicklung der Wellenfunk-
tion ψ(x, t) für ein Teilchen unter Einfluss eines Potentials V (x) wird durch die zeitabhängige
Schrödingergleichung:

iℏ
∂

∂t
ψ(x, t) = Eψ(x, t) =

(
− ℏ2

2m
∇2 + V (x)

)
ψ(x, t) (2.11)

beschrieben.

Bemerkung: Wir werden sehen, dass es, wie bereits in der klassischen Mechanik, (Lagrange-
und Hamiltonmechanik) analoge Formulierungen der Quantenmechanik gibt. Darunter sind
die Matrix-Mechanik durch Werner Heisenberg und die Pfadintegralformulierung durch Ri-
chard Feynman nennenswert.

2.3 Alternative Lösung der Schrödingergleichung (Gausssche Wellenpakete)

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit einer alternativen Lösung der freien Schrödingerglei-
chung befassen. Der Grund dafür ist, dass wie wir sehen werden, ebene Wellen der Art (2.8),
sich nicht zur Beschreibung von klassischen Teilchen eignen. Dazu betrachten wir zunächst die
Aufenthaltswahrscheinlichkeit:

ρ = |ψ(x, t)|2 = |C|2 (2.12)

Wie wir sehen, ist diese im gesamten Raum gleich4. Das bedeutet, sie erfüllt die Bedingung
der Quadratintegrabilität nicht und definiert streng genommen keinen physikalisch sinnvollen
Teilchenzustand (der genauere Grund wird später mit der Heisenberg’schen Unschärferelation
klar), sondern entspricht einer idealisierten Welle. Vielmehr haben lokalisierte Zustände eine be-
schränkte räumliche Ausdehnung und können somit nicht in der Form (2.8) beschrieben werden.
Stattdessen wollen wir das Teilchen mithilfe eines endlichen Wellenpaketes beschreiben, welches

4Als einfaches Beispiel, kann man sich ein Teilchen in einer Box mit Volumen V vorstellen. Aus der Normie-
rungsanforderung

∫
V
d3xC2 = 1 erhalten wir für C = 1/

√
V die Wahrscheinlichkeitsdichte ρ = 1/V welches im

gesamtem Raum der Box gleich ist.
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2. Wellenmechanik § 3. Alternative Lösung der Schrödingergleichung (Gausssche Wellenpakete)

p

φ
(p
)

p0

ℏ√
2d

←→
Fourier

x

ψ(x, 0)

t = 0

d

Abbildung 2.3: Gaussches Wellenpaket in Orts- und Impulsdarstellung. Die Standardabweichung
des Ortsraumes ist invers proportional zur Standardabweichung im Impulsraum. Konkret sind
also lokalisierte Gaussche Wellenpakete im Ort, delokalisiert im Impuls.

mithilfe der Fourier-Transformation als Superposition ebener Wellen verschiedener Wellenlän-
gen und Phasengeschwindigkeiten aufgefasst werden kann. In drei Dimensionen nimmt solch ein
Wellenpaket die folgende Form an:

ψ(t,x) ∝
∫

R3

φ(p)ei(k·x−ωt)d3k → ψ(t,x) =
1

(2πℏ)3

∫

R3

φ(p) exp

(
i

ℏ
(p · x− Et)

)
d3p

(2.13)

Diese eignen sich besser zur Beschreibung eines Teilchens als die ebenen Materiewelle der Art (2.8),
denn charakteristische Eigenschaften eines klassischen Teilchens können wie folgt direkt abgele-
sen werden:

• Die Teilchengeschwindigkeit v entspricht der Gruppengeschwindigkeit des Wellenpakets vG

• Der Wellenvektor des Gruppenzentrums k bestimmt den Teilchenimpuls p = ℏk

• Das Wellenpaket ist lokalisiert

Um die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wellenfunktion (2.13) zu bestimmen, betrachten wir
nun einfachheitshalber ein eindimensionales Gaussches Wellenpaket:

φ(p) = A exp
(
− (p− p0)2 d2/ℏ2

)
(2.14)

Die Wellenfunktion (2.13) hat somit eine Amplitudenverteilung C(p) welcher der Gaussvertei-
lung (2.14) entspricht5.

Bemerkung: Als Erinnerung, eine Gaussverteilung hat die Form

f
(
x|µ, σ2

)
=

1√
2πσ2

exp

(
−(x− µ)2

2σ2

)
−∞ < x <∞ (2.15)

Mit dem Erwartungswert µ und der Varianz σ2

Wir definieren die Grössen:

a =
d2

ℏ2
+ i

t

2mℏ
, b =

d2p0
ℏ2

+ i
x

2ℏ
, c =

d2p20
ℏ2

(2.16)

5Die Verallgemeinerung ist trivial, da in drei Dimension sich die drei eindimensionalen Gausschen Wellenpa-
kete einfach faktorisieren
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2. Wellenmechanik § 4. Orts- und Impulsraum

Mit einer quadratischen Ergänzung erhalten wir für unsere Wellenfunktion (2.13) mithilfe von (2.14)
und (2.16):

ψ(x, t) =
A

2mℏ

∫ ∞

−∞
dp exp

(
−a
(
p− b

a

)2

+
b2

a
− c
)

(2.17)

Verwende das Gauss Integral
∫∞
−∞ dx exp

(
−αx2

)
=
√
π/a:

ψ(x, t) =
A

2mℏ

√
π

a
exp

(
b2

a
− c
)
⇒ |ψ(x, t)|2 =

(
A

2πℏ

)2 π

|a| exp
(
2Re

(
b2 − 2ac

a

))
(2.18)

Definiere weiterhin:

v =
p0
m

und ∆ =
tℏ

2md2
(2.19)

Mit der Normierung
∫
dx|ψ(x, t)|2 = 1 erhält man A =

4
√
8πd2 für unsere Normierungskonstante

und wir erhalten schlussendlich die Wahrscheinlichkeitsdichte:

|ψ(x, t)|2 = 1

d
√

2π (1 + ∆2)
exp

(
− (x− vt)2
2d2 (1 + ∆2)

)
(2.20)

Wir erkennen, dass wir im Ortsraum also wieder eine Gauss-Verteilung erhalten. Für die Orts-
koordinate erhalten wir für den Erwartungswert und die Varianz

⟨x⟩ = µ =

∫ ∞

−∞
|ψ(x, t)|2x = vt und ∆x =

√
σ =

√
⟨x2⟩ − ⟨x⟩2 = d

√
(1 + ∆2)

Diese zwei Grössen kann man auch direkt aus dem Vergleich von (2.15) mit (2.20) herauslesen.
Unsere Standardabweichung (’Breite’ der Gausskurve) hängt also von der Zeit ab, da wir mithilfe
des Einsetzens der Grösse ∆ aus (2.19) die Standardabweichung

∆x =
√
σ = d

√
1 +

(
tℏ

2md2

)2

erhalten. Die Wahrscheinlichkeitsdichte |ψ(x, t)|2 wird mit der Zeit flacher und man spricht von
einem Verlust der Lokalisierung.

Bemerkung: Gruppengeschwindigkeit.Das Maximum des Wellenpakets, welches sich beim
Mittelwert der Gauss-Verteilung befindet, besitzt eine Gruppengeschwindigkeit von

v =
dω

dk
=
p0
m

(2.21)

Unter der Annahme, die Dispersion sei klein, also d2ω/dk2 ≈ 0 können wir annehmen,
dass sich die Welle in einem bestimmen Wellenpaket fortbewegt. Dann ist es angebracht zu
behaupten, die Materiewelle bewegt sich mit der Gruppengeschwindigkeit vg. Für diese kurze
Zeit können wir annehmen, die Gruppengeschwindigkeit entspreche der Geschwindigkeit des
Teilchens.

2.4 Orts- und Impulsraum

Die Teilchen-Wellenfunktion lässt sich, in Analogie zu (2.13), als Fourierrücktransformation der
Wellenfunktion im Impulsraums schreiben. Siehe:

ψ(t,x) =
1

(2πℏ)3

∫

R3

φ(p, t) exp

(
i

ℏ
(p · x)

)
d3p (2.22)

wo wir den zeitabhängigen Teil exp(−iEt/ℏ) mit in die Funktion φ(p) genommen haben.
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2. Wellenmechanik § 4. Orts- und Impulsraum

x

|ψ(x, t)|2

t = 0
t1 > 0
t2 > t1

Abbildung 2.4: Zerfliessen des Gausschen Wellenpakets. Zur Zeit t = 0 der Präparation ist die
Breite der Wahrscheinlichkeitsverteilung minimal und nimmt dann mit zunehmender Zeit zu.
Wir betrachten hier den Fall, für den in Gleichung (2.20) die Grösse v = 0 ist und somit bleibt
die Welle im Ursprung. Eine graphische Darstellung für den Fall v ̸= 0 kann zum Beispiel im
Schwabl gefunden werden.

Bemerkung: Der Vorfaktor in der Fouriertransformation ist nicht einheitlich definiert. In
unserem Fall tritt nur bei der Fourierrücktransfomation ein Vorfaktor auf

F{f(x)}(k) =
∫

Rn

f(x)e−ik·xdnx und f(x) =
1

(2π)n

∫

Rn

F{f(x)}(k)eik·xdnk (2.23)

Einheitlicher ist es die Fouriertransformation folgendermassen zu definieren:

F{f(x)}(k) = 1

(2π)n/2

∫

Rn

f(x)e−ik·xdnx und f(x) =
1

(2π)n/2

∫

Rn

F{f(x)}(k)eik·xdnk

Der Vorteil davon ist, dass dann im Satz von Parseval kein Vorfaktor auftaucht:
∫

Rn

|f(x)|dnx =

∫

Rn

|f(k)|dnk (2.24)

Im Ortsraum definiert ρ = |ψ(x, t)|2 eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Ein Teilchen am Ort x im
Volumen d3x zu finden ist dann gegeben durch

ρ(x, t) = |ψ(x, t)|2d3x

welches im gesamten Raum auf eins normiert sein soll
∫

R3

|ψ(x, t)|2d3x = 1 (2.25)

Gleichermassen verlangen wir, dass die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen im gesamten Impulsraum
zu finden, auf eins normiert ist. Definiert man W (p, t) als die Wahrscheinlichkeitsdichte im
Impulsraum, dann lautet die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen mit Impuls p in d3p zu finden,
W (p, t)d3p. Um die explizite Form der Wahrscheinlichkeitsdichte im Impulsraum zu erhalten,
betrachten wir zunächst

∫
d3x|ψ(x, t)|2 = 1

(2πℏ)6

∫
d3x

∫
d3p

∫
d3p′ exp

(
i

ℏ
(p− p′) · x

)
φ(p, t)φ∗(p′, t) (2.26)

Mithilfe von ∫
d3x exp

(
i

ℏ
(p− p′) · x

)
= (2πℏ)3δ(3)(p− p′) (2.27)
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2. Wellenmechanik § 5. Hilbertraum - Der Raum der Wellenfunktionen

ergibt sich
∫
|ψ(x, t)|2d3x =

1

(2πℏ)3

∫
d3p

∫
d3p′δ(3)(p−p′)φ(p, t)φ(p′, t)∗ = 1

(2πℏ)3

∫
φ(p, t)φ(p, t)∗d3p

(2.28)
und wir erhalten das Parseval Theorem

∫

R3

|ψ(x, t)|2d3x =
1

(2πℏ)3

∫

R3

|φ(p, t)|2d3p (2.29)

woraus sich die Wahrscheinlichkeitsdichte im Impulsraum ablesen lässt:

W (p, t) =
1

(2πℏ)3
|φ(p, t)|2 (2.30)

Es soll angemerkt sein, dass die Integrale der Dichten im Ort- und Impulsraum nicht explizit von
der Zeit abhängen, da sich die beiden komplexen exponentiellen zeitabhängigen Terme kürzen.
Das bedeutet konkret, dass eine Normierung zu allen Zeiten erhalten bleibt.

2.5 Hilbertraum - Der Raum der Wellenfunktionen

Wir wollen in diesem Abschnitt einen groben Überblick über den Hilbertraum vermitteln. Eine
präzise mathematische Behandlung der Hilberträume mithilfe der Dirac Notation geschieht dann
im Kapitel über den Formalismus der Quantenmechanik.

Wir haben bereits betont, dass man in der Wellenmechanik die Wellenfunktion ψ(x, t) als Wahr-
scheinlichkeitsamplitude interpretiert und verlangt, dass die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen zum
Zeitpunkt t irgendwo im Raum zu finden, auf eins normiert ist

∫
d3x|ψ(x, t)|2 = 1 (2.31)

Um solch eine Normierung der Wellenfunktion ψ(x, t) zu gewährleisten muss das Integral über
den gesamten Raum konvergent sein. Die Wellenfunktion muss somit quadratintegrabel sein

Quadratintegrabel: Eine Funktion f(x, t) heisst quadratisch integrabel, falls
∫

Rn

|f(x, t)|2dnx =

∫ ∞

−∞
f∗(x, t)f(x, t)dnx <∞ (2.32)

Wie wir im folgenden Abschnitt zeigen wollen, muss der Vektorraum mit verschiedenen Bedin-
gungen versehen werden um solch eine Bedingung zu gewährleisten. Das Resultat der Diskussion
wird es sein, dass die Wellenfunktion einem Unterraum des unendlich dimensionalem Vektor-
raums der quadratintegrablen Funktionen L2, angehören muss.

Bemerkung: Dieser Unterraum des Hilbertraumes L2 soll zusätzlich bestimmte Eigenschaften,
wie Differenzierbarkeit und Stetigkeit, gewährleisten.

2.5.1 Struktur des Raumes der Wellenfunktionen

Wir definieren den Wellenfunktionenraum F als den Raum aller möglichen Realisierungen der
Wellenfunktion eines Teilchens. Sind ψ(x, t) und φ(x, t) zwei Elemente des Wellenfunktionsrau-
mes F , so lässt sich leicht zeigen, dass die Linearkombination der zwei Lösungen (Superposi-
tionsprinzip der Wellen) für zwei beliebige komplexe Konstanten λ1, λ2 ebenfalls eine Lösung
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2. Wellenmechanik § 5. Hilbertraum - Der Raum der Wellenfunktionen

ist:
ϕ(x, t) = λ1ψ(x, t) + λ2φ(x, t) ∈ F (2.33)

Verallgemeinert man diese Beobachtung mit ψi ∈ F und λi ∈ C, hat man also, dass
∑

i λiψi ∈ F .
Mithilfe der folgenden Definition:

Linearer Vektorraum: Eine Menge {ψ,φ, ϕ, . . . } von Vektoren bilden einen linearen Vektor-
raum V, wenn sie mit den komplexen Skalaren {α, β, . . . } folgende Eigenschaften erfüllen:

Axiome der Addition: Für jegliche Elemente ψ,φ, ϕ von V gilt:

I. ψ + φ = φ+ ψ (Kommutativität)

II. ψ + (φ+ ϕ) = (ψ + φ) + ϕ (Assoziativität)

III. Es existiert ein Nullvektor 0 in V so, dass 0+ ψ = ψ + 0 = ψ

IV. Für jedes ψ gibt es eine eindeutige Inverse (−ψ) in V so dass ψ + (−ψ) = 0

Axiome der skalaren Multiplikation: Für jegliche Elemente ψ,φ, ϕ von V gilt

I. α(ψ + φ) = αψ + αφ

II. (α+ β)ψ = αψ + βψ

III. α(βψ) = (αβ)ψ

sehen wir, dass die Menge der Wellenfunktionen einen komplexen Vektorraum bilden. Wir wollen
nun das Skalarprodukt auf dem Vektorraum F definieren

Skalarprodukt: Das Skalarprodukt für komplexe kontinuierliche Funktionen ist eine Verknüp-
fung der Art:

(ψ,φ)L2 =

∫
d3xψ∗(x)φ(x) (2.34)

I. (ψ,φ) = (φ,ψ)∗ (Symmetrie)

II. (ψ,ψ) ≥ 0 und (ψ,ψ) = 0 nur wenn ψ = 0 (Positivität)

III. (φ, λ1ψ1 + λ2ψ2) = λ1(φ,ψ1) + λ2(φ,ψ2) (Linearität)

IV. (λ1φ1 + λ2φ2, ψ) = λ∗1(φ1, ψ) + λ∗2(φ2, ψ) (Antilinearität)

Zwei Elemente des Vektorraumes ψ,φ heissen orthogonal wenn

(ψ,φ) = 0 (2.35)

Die Einführung des Skalarproduktes erlaubt es uns die Norm auf dem Vektorraum F zu defi-
nieren:

∥ψ∥ =
√
(ψ,ψ) (2.36)

und somit den Abstand ∥ψ − φ∥ zweier Elemente. Ein Vektorraum versehen mit einem Skalar-
produkt ist ein sogenannter Prä-Hilbert Raum

Geometrie von Prä-Hilbert-Räumen: Ist ein Vektorraum versehen mit einer Norm und einem
Skalarprodukt, lassen sich Länge eines Elements und Konvergenzen unendlicher Reihen in
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2. Wellenmechanik § 5. Hilbertraum - Der Raum der Wellenfunktionen

diesen Räumen quantifizieren. Dazu gibt es drei wichtige Formeln.

Ist V ein Prä-Hilbert-Raum dann gelten für jegliche zwei Elemente ψ, ϕ ∈ V folgende Un-
/Gleichungen:

I. |(ψ, ϕ)| ≤ ∥ψ∥∥ϕ∥ (Schwartzsche Ungleichung)

II. ∥ψ + ϕ∥ ≤ ∥ψ∥+ ∥ϕ∥ (Dreiecksungleichung)

III. ∥ϕ+ ψ∥2 + ∥ϕ− ψ∥2 = 2(∥ψ∥2 + ∥ϕ∥2) (Parallelogram Gesetz)

Um solch einen Prä-Hilbertraum zu einem Hilbertraum zu befördern muss zusätzlich gezeigt
werden, dass dieser Vektorraum vollständig ist

Vollständiger Vektorraum: Konvergiert jede Cauchy Reihe von Vektoren ψn ∈ V zu einem
Element in V so ist dieser Raum vollständig :

lim
n→∞

ψn = ψ ∈ V (2.37)

Konkret bedeutet das, dass für jede konvergente Funktionenfolge {ψ1, ψ2 . . . } von Vektoren
es eine positive Konstante ε > 0 gibt, sodass für eine Zahl N und für alle m,n > N folgendes
gelte: ∥ψm − ψn∥ < ε.

und wir erhalten die Definition des Hilbert Raumes

Hilbert Raum: Ein vollständiger Vektorraum versehen mit einem Skalarprodukt heisst Hilbert
Raum.

Warum Hilberträume in der Quantenmechanik so zentral sind, lässt sich auf die Dimension der
Räume zurückführen. In der linearen Algebra sind die betrachteten Vektorräume endlich und
man kann jedes Element des Raumes als eine endliche Linearkombination der Basisvektoren
auffassen. 6

Die Quantenmechanik hingegen unterliegt der Funktionalanalysis, wo die Vektorräume (dort
sogenannte Funktionenräume) auch unendlich dimensional sein können, wie es zum Beispiel für
den Raum L2(R3) der Fall ist. Die meisten in der Quantenmechanik auftretenden, unendlich
dimensionalen Räume sind separabel (siehe dazu das Beispiel am Ende). Das heisst, dass man
auch in solchen Fällen eine Linearkombination der orthonormierten Vektoren definieren kann
(zum Beispiel mit dem Gram-Schmidt’schen Verfahren). In solchen Fällen muss man diese or-
thormierte Menge jedoch auf Vollständigkeit überprüfen, denn es kann sein, dass obwohl die
unendliche Summe der Vektoren in dem Raum konvergiert, der Grenzwert nicht im gleichen
Vektorraum liegt und somit keine gültige Basis ist. Zusammenfassend hat man

Basis eines unendlich-dimensionalen Vektorraumes: Eine orthonormale Menge kann nur eine
Basis eines unendlich-dimensionale Vektorraumes sein, wenn diese Menge vollständig ist

Zusammenfassend ist also der Raum der Wellenfunktion ein Hilbertraum; der sogenannte L2

Raum der quadratintegrablen Funktionen.

6Das einfachste Beispiel ist der n-dimensionale komplexe Vektorraum Cn für den wir das Skalarprodukt∑n
i x

∗
i yi definieren
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2. Wellenmechanik § 6. Lineare Operatoren

Bemerkung: Es soll angemerkt sein, dass für einen Konfigurationsraum D ⊂ Rd:

L2(D) =
{
ψ : D 7→ C | ∥ψ∥2 =

∫

D
ddx|ψ(x)|2 <∞

}
(2.38)

die Konvergenz des Integrals gewährleistet, jedoch aus ∥ψ∥ = 0 folgt nicht, dass ψ dem
Nullvektor entspricht (ψ = 0) und somit definiert ∥. . .∥ keine Norm auf L2. Dazu führt man
die Äquivalenzklassen von quadratintegrablen Funktionen ein

[ψ] = {ϕ ∈ L2(D) | ∥ϕ− ψ∥ = 0} (2.39)

Beispiel: Wir betrachten den Hilbertraum der quadratintegrablen Funktionen auf der Kreislinie
mit Umfang L.

L2(S) =
{
ψ(0) = ψ(L);

∫ L

0
dx|ψ|2 <∞

}
(2.40)

Dieser Hilbertraum ist unendlich-dimensional dim(L2(S)) =∞. Aus der Bedingung ψ(0) = ψ(L)
verlangen wir eine Periodizität der Elemente des Vektorraumes. Eine solche Orthonormalbasis
lässt sich mithilfe einer Fouriertransformation wie folgt konstruieren:

ψn(x) =
1√
L
exp
(
2πin

x

L

)
für n ∈ Z (2.41)

so dass sich jedes Element ψ(x) ∈ L2(S) als Linearkombination

ψ(x) =
∞∑

n=−∞
cnψn(x) mit cn = (ψn, ψ) =

1√
L

∫
dx exp

(
−2πinx

L

)
ψ(x) (2.42)

beschreiben lässt. Somit ist L2(S) ein unendlich-dimensionaler separabler Hilbertraum. Das be-
deutet, dass man ein Element aus dem Raum L2(S) als Linearkombination der abzählbaren
unendlichen Basis ψn beschreiben kann. Was man hier schonmal an diesem Beispiel mitnehmen
soll ist, dass obwohl der Raum L2(S) unendlich dimensional ist, man trotzdem eine unendlich-
dimensionale abzählbare Basis finden kann.

2.6 Lineare Operatoren

In der Quantenmechanik werden physikalische Observablen durch Operatoren dargestellt7. Wir
wollen einfachheitshalber annehmen diese seien über dem Raum L2 definiert. Unter einem Ope-
rator Â versteht man eine Abbildung, mit der jeder Funktion ψ(x) ∈ L2 eine andere Funktion
φ(x) ∈ L2 so zugeordnet wird, dass die Gleichung

Âψ(x) = φ(x) ∈ L2 (2.43)

gilt. In der Quantenmechanik befasst man sich fast ausschliesschlich mit linearen Operatoren,
welches gleichbedeutend mit einer linearen Abbildung ist. Sind DA ⊆ L2 der Definitionsbereich
und DW ⊆ L2 der Wertebereich, dann heisst eine Abbildung A : DA 7→ DW linear, falls die
Eigenschaften der Additivität und Homogenität gelten

A(λ1ψ1(x) + λ2ψ2(x)) = λ1Aψ1(x) + λ2Aψ2(x)

Zusammenfassend lässt sich der Lineare Operator also folgendermassen definieren

7Später werden wir sehen, dass man genauer hermitesche Operatoren den Observablen zuteilt, da diese gewisse
erwünschte Eigenschaften haben
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2. Wellenmechanik § 6. Lineare Operatoren

Linearer Operator: Es seien H1 und H2 zwei Hilberträume. Eine Abbildung Â : H1 7→ H2

heisst linearer Operator, wenn für alle ψ1, ψ2 ∈ H1 und λ ∈ C die Vorschrift

Âψ(x) = φ(x) ∈ H2 (2.44)

mit der Eigenschaft

Â(λ1ψ1(x) + λ2ψ2(x)) = λ1Âψ1(x) + λ2Âψ2(x)

gilt. In den meisten Fällen sind die zwei Hilberträume äquivalent, d.h wir betrachten eine
Abbildung der Art Â : H → H

2.6.1 Lineare Operatoren als Matrizen (Separable Hilberträume)

Im endlich dimensionalen Fall H1,H2 ∈ Cd kann jeder linearer Operator Â : H1 → H2 durch
eine Matrix A dargestellt werden. Im unendlich-dimensionalen Falle muss man wie im Falle von
L2 eine unendlich abzählbare Basis finde, um eine assoziierte Matrix A dem Linearen Operator Â
zuzuteilen. Das heisst wir wollen hier betrachten, wie wir solche Matrizen auf einem separablen
Hilbertraum H definieren. Dazu schreiben wir ein Element ψ ∈ H1 als Linearkombination der
Basisvektoren {ψn} des Raumes H1:

ψ =
∑

n

cmψn (2.45)

Wendet man nun einen linearen Operator Â auf den Zustand ψ an, erhalten wir:

Âψ = Â

(∑

n

cnψn

)
=
∑

n

cnÂψn (2.46)

Mithilfe der Definition eines Operators (2.43) wird klar, dass hier die Basisvektoren ψn trans-
formiert werden. Das Bild der Basisvektoren ψn kann dann als Linearkombination einer Basis
{ψm} des Raumes H2 geschrieben werden:

Âψn =
∑

m

Amnψm mit Amn = (ψm, Âψn) (2.47)

Die Matrixelemente Amn legen den linearen Operator Â eindeutig fest. Der Bildvektor Âψ lässt
sich dann zusammenfassend schreiben als

ψ′ = Âψ =
∑

m

c′mψm =
∑

n

cnÂψn =
∑

n,m

cnAmnψm

Vergleicht man die Koeffizienten so erkennt man, dass c′m im abgebildeten Raum durch die
Beziehung

c′m =
∑

n

Amncn (2.48)

mit den Entwicklungskoeffizienten cn des Vektors ψ in Verbindung steht. Dieser Zusammenhang
lässt sich kompakt in Matrixschreibweise formulieren indem man den Entwicklungskoeffizienten
{cn} zu einem Spaltenvektor c zusammenfasst. Dann lässt sich (2.48) zu:




c′1

c′2
...



=




A11 A12 . . .

A21 A22 . . .

...
...

. . .







c1

c2
...



⇐⇒ c′ = Ac (2.49)
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2. Wellenmechanik § 6. Lineare Operatoren

umschreiben. Man muss also lediglich die Matrixelemente Amn = (ψm, Âψn) berechnen um für
zwei vorgegebene Basen {ψn} und {ψm} der zwei Räume H1 und H2, den Linearen Operator
eindeutig zu bestimmen.

Streng genommen reicht es nicht aus, dass der Hilbertraum separabel ist um zu gewährleisten,
dass der Operator Â eine Matrixdarstellung besitzt, denn die unendlichen Summen für die
unendlich-dimensionalen Matrizen und Koeffizientenvektoren müssen zusätzlich konvergieren.
Dazu müssen wir uns mit einer Klasse von beschränkten Operatoren beschäftigen.

Matrix Darstellung für separable Hilberträume: Ist H ein separabler (unendlich-dimensionaler)
Hilbertraum, dann hat der lineare Operator Â : H → H nur dann eine Matrixdarstellung
bezüglich einer orthonormierten Basis des Raumes H, wenn die Matrixkoeffizienten die Be-
dingung ∑

m,n

|Amn|2 <∞ (2.50)

erfüllen, d.h. der Operator Â beschränkt ist.

2.6.2 Beschränkter und unbeschränkter Operator

Wie wir gesehen haben, hat die Linearität eines Operators nichts mit der Norm, des Grenz-
wertes oder eine Konvergenz zu tun. Somit können lineare Operatoren auch allgemein auf
Banach-Räumen oder Prä-Hilberträumen definiert werden. Diese Verallgemeinerung scheitert
jedoch wenn man die Kontinuität und Beschränktheit eines Operators gewährleisten möchte.
Man unterscheidet zwischen beschränkten und unbeschränkten Operatoren. Ein Operator Â
heisst beschränkt, wenn es eine Konstante cA ≥ 0 gibt, so dass für alle ψ ∈ DA

∥Âψ∥ ≤ cA∥ψ∥ (2.51)

gilt. Die kleinste obere Konstante ca definiert die Operatornorm

∥Â∥ = sup
ψ ̸=0,ψ∈DA

∥Âψ∥
∥ψ∥ (2.52)

Oftmals ist es jedoch so, dass der Bildvektor Âψ nicht immer eine endliche Norm aufweist und
Â somit unbeschränkt ist (Es gibt kein ca). Um sicherzustellen, dass der Operator nicht in
einen unnormierten Hilbertraum abbildet, muss man den Definitionsbereich des Operators auf
einen linearen Unterraum DA ⊆ H begrenzen. In der Quantenmechanik muss man auch mit
unbeschränkten Operatoren rechnen wie es zum Beispiel beim Orts- und Impulsoperator der
Fall ist.

Beispiel: Der Projektionsoperator P̂ϕ, projiziert einen beliebigen Vektor ψ

P̂ϕ : ψ → (ϕ1, ψ)ϕ1 (2.53)

auf einen eindimensionalen Unterraum welcher durch den Vektor ϕ1 ∈ H mit ∥ϕ1∥ = 1 auf-
gespannt wird. Wählt man eine orthonormierte Basis {ϕi} und entwickelt ψ in dieser Basis,
erhalten wir

ψ =
∑

n

cnϕn, ∥ψ∥ =
√∑

n

|cn|2, ∀ψ (2.54)

Verwendet man P̂ϕψ = c1ϕ1 erhalten wir für die Operatornorm

∥P̂∥ = sup
ψ ̸=0,ψ∈DA

∥P̂ϕψ∥
∥ψ∥ =

|c1|
∥c∥ (2.55)
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2. Wellenmechanik § 6. Lineare Operatoren

wobei hier ∥c∥ die Norm der Koeffizientenfolge definiert. Für die Folge {c1, 0, . . . } erhalten wir
das Maximum der rechten Seite und somit ∥P̂ϕ∥ = 1. Die Ungleichung (2.51) nimmt für den
Projektionsoperator mit der kleinsten Konstante ca = 1 die Form ∥P̂ψ∥ ≤ ∥ψ∥

2.6.3 Operatorprodukt

Für beschränkte Operatoren oder Operatoren mit einem geeigneten Definitionsbereich lässt sich
das Operatorprodukt wie folgt definieren:

Operatorprodukt: Sind Â und B̂ zwei beschränkte lineare Operatoren, so definiert man ihr
Operatorprodukt durch

ÂB̂ψ = Â(B̂ψ) (2.56)

Zuerst wirkt der Operator B̂ auf ψ und man erhält φ = B̂ψ. Danach wirkt Â auf die erhaltene
Funktion φ. Das Operatorprodukt ist bilinear:

(
Â+ B̂

)
Ĉ = ÂĈ + B̂Ĉ (2.57)

Â
(
B̂ + Ĉ

)
= ÂB̂ + ÂĈ (2.58)

α(ÂB̂) = (αÂ)B̂ = Â(αB̂) (2.59)

Mit den zwei speziellen Operatoren 1̂ (Identität) und 0̂ (Nulloperator) mit

Â1̂ = 1̂Â = Â und Â0̂ = 0̂Â (2.60)

definieren die beschränkten linearen Operatoren einen Vektorraum. Wenn die Operatoren be-
schränkt sind, lässt sich das Operatorprodukt nach oben abschätzen

∥ÂB̂∥ ≤ ∥Â∥ ∥B̂∥ (2.61)

2.6.4 Erwartungswert eines Operators

Der Erwartungswert eines Operators Â für eine gegebene Wellenfunktion ψ(x, t) ∈ L2 lautet:

⟨A⟩ψ = (ψ, Âψ) =

∫
d3xψ∗(x)Âψ(x) (2.62)

2.6.5 Beispiele von Operatoren in der Wellenmechanik

Wir wollen an diesem Punkt einige Operatoren auflisten, welche in der Wellenmechanik von
Bedeutung sind. Der Paritätsoperator Ûp ist definiert durch:

Ûpψ(x) = ψ(−x) (2.63)

Der Ortsoperator lautet:
x̂ψ(x) = xψ(x) (2.64)

Der Differentialoperator lautet:

∇xψ(x) =
∂ψ(x)

∂x
(2.65)

Der Laplaceoperator lautet:

∇2ψ(x) =
∂2ψ(x)

∂x2
+
∂2ψ(x)

∂y2
+
∂2ψ(x)

∂z2
(2.66)
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2. Wellenmechanik § 7. Kommutator Relationen

Impulsoperator im Ortsraum

Der letzte wichtige Operator ist der Impulsoperator p̂. Jedoch wissen wir noch nicht, wie man die
mit dem Impuls verträglichen Grössen mit den Koordinaten der Wellenfunktion in Verbindung
bringt. Dazu betrachten wir zunächst den Erwartungswert des Impulses im Impulsraum

⟨p̂⟩ =
∫

d3p

(2πℏ)3
φ∗(p, t)pφ(p, t)

=

∫
d3p

(2πℏ)3

∫
d3x′ exp

(
i

ℏ
p · x′

)
ψ∗(x′, t)p

∫
d3x exp

(
− i
ℏ
p · x

)
ψ(x, t)

(2.67)

Wo wir in der zweiten Gleichung, die Fouriertransformationen

φ∗(p, t) =

∫
d3x′ exp

(
i

ℏ
p · x′

)
ψ(x′, t) und φ(p, t) =

∫
d3x exp

(
− i
ℏ
p · x

)
(2.68)

verwendet haben. Mithilfe einer partiellen Integration in x, unter der Annahme, dass die Rand-
werte verschwinden, ergibt sich:

⟨p⟩ =
∫

d3x′ψ∗(x′, t)

∫
d3x

(
ℏ
i
∇xψ(x, t)

)∫
d3p

(2πℏ)3
exp

(
i

ℏ
p(x′ − x)

)
(2.69)

Für das letzte Integral in (2.69) erhalten wir δ3(x′−x) und der Erwartungswert des Impulsope-
rators im Ortsraum lautet:

⟨p⟩ =
∫

d3xψ∗(x, t)

[
ℏ
i
∇
]
ψ(x, t) (2.70)

Hieraus lässt sich der Impulsoperator im Ortsraum ablesen:

p̂ =
ℏ
i
∇ = −iℏ∇ (2.71)

Observable Ortsraum Impulsraum

Energie iℏ ∂
∂t iℏ ∂

∂t

Ort x̂ = x x̂ = iℏ∇p

Impuls p̂ = −iℏ∇x p̂ = p

Tabelle 2.1: Korrespondenzregeln zwischen Orts- und Impulsraum

2.7 Kommutator Relationen

Im Allgemeinen ist die Reihenfolge der Anwendung von Operatoren nicht vertauschbar

ÂB̂ψ ̸= B̂Âψ (2.72)

Um dies zu quantitativ nachzuweisen, definiert man den Kommutator:
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2. Wellenmechanik § 8. Adjungierte und Hermitesche Operatoren

Kommutator: Es wird angenommen Â und B̂ seien zwei Operatoren. Der Kommutator wird
durch

[Â, B̂] = ÂB̂ − B̂Â = −[B̂, Â] (2.73)

definiert. Das Resultat kann von Null verschieden sein und selbst wieder einen Operator
ergeben. Weitere Eigenschaften des Kommutators sind

I. [Â, B̂Ĉ] = B̂[Â, Ĉ] +[Â, B̂] Ĉ und [ÂB̂, Ĉ] = Â[B̂, Ĉ] +[Â, Ĉ] B̂ (Produktregel)

II. [Â, [B̂, Ĉ] ] + [B̂, [Ĉ, Â] ] + [Ĉ, [Â, B̂] ] (Jacobi-Identität)

2.7.1 Kommutatoreigenschaften des Orts- und Impulsoperators

Zwischen Orts- und Impulsoperatoren gelten folgende Kommutatoreigenschaften:

[x̂i, x̂j ] = 0 und [p̂i, p̂j ] =

[
ℏ
i
∂i,

ℏ
i
∂j

]
= 0 (2.74)

und mithilfe von
[
xi,

∂

∂xj

]
ψ =

(
xi

∂

∂xj
− ∂

∂xj
xi

)
ψ = xi

∂ψ

∂xi
− δijψ − xi

∂ψ

∂xi
= −δijψ (2.75)

erkennen wir, dass [
x̂i,

∂

∂xj

]
= −δij (2.76)

und wir erhalten mithilfe des Impulsoperators in Ortsdarstellung p̂ = −iℏ∇x die kanonische
Vertauschungregeln zwischen Impuls- und Ortsoperatoren:

[x̂i, p̂j ] = iℏδij (2.77)

Später in Kapitel (4) werden wir zeigen, dass die Nicht-Vertauschbarkeit von Operatoren direkt
etwas damit zu tun hat, ob man die zugehörigen Observablen gleichzeitig scharf messen kann

2.8 Adjungierte und Hermitesche Operatoren

Adjungierter Operator: Für jeden linearen beschränkten Operator Â (oder linearen Operator
mit dichtem Definitionsbereich DA ⊂ H) gibt es einen adjungierten Operator Â† mit der
Eigenschaft

(Â†φ,ψ) = (φ, Âψ) (2.78)

für alle φ,ψ ∈ L2. Verwendet man die Definition des Skalarproduktes für L2 lässt sich (2.78)
schreiben als ∫

d3x(Â†φ)∗ψ =

∫
d3xφ∗(Âψ) (2.79)

Für adjungierte Operatoren gelten folgende Eigenschaften:

(Â†)† = Â (2.80)

(λÂ)† = λ∗Â† (2.81)

(Â+ B̂)† = Â† + B̂† (2.82)

(ÂB̂)† = B̂†Â† (2.83)
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2. Wellenmechanik § 9. Eigenwerte Hermitescher Operatoren

Für eine Orthonormalbasis {ψn}, in der der Operator Â durch die Matrixelemente Amn gekenn-
zeichnet wird, gilt für die Matrixelemente des adjungierten Operators

Â† = (Anm)
∗ = (ÂT )∗ (2.84)

Die Matrix des adjungierten Operators Â ist also die transponierte und komplex Konjugierte
der Matrix des Operators Â.

Hermitescher Operator: Ist ein beschränkter Operator Â gleich dem zu ihm adjungierten
Operator Â†

Â = Â† (2.85)

so heisst der Operator hermitesch.

Eine wichtige Eigenschaft hermitescher Operatoren, die sich bei der Darstellung Observablen als
günstig erweist, ist das deren Erwartungswerte reell sind

⟨Â⟩ψ = (ψ, Âψ) = (Âψ, ψ) = (ψ, Âψ)∗ (2.86)

Gelte für alle Elemente ψ,φ ∈ H:
(Âψ, φ) = (ψ, Âφ) (2.87)

dann heisst der Operator symmetrisch.

Bemerkung: Genau genommen muss man zwischen selbstadjungierten und hermiteschen Ope-
ratoren unterscheiden. Lediglich im Falle von endlich dimensionalen Räumen ist ein selbst
adjungierter Operator auch immer hermitesch a. Â ist Hermitesch wenn Â beschränkt ist
und die Bedingung (2.87) für alle Elemente φ,ψ ∈ H gilt. Ist der Operator Â unbeschränkt
dann muss der Hilbertraum notwendigerweise unendlich-dimensional sein und der Defini-
tionsbereich des Operators DA muss nicht dem gesamten Raum entsprechen. Denn (2.87)
impliziert in diesem Falle, dass der Definitionsbereich DA eine Untermenge des Definitions-
bereichs des Adjungierten Â† (DA ⊆ DA†) ist. Â ist selbstadjungiert wenn Â die Symme-
trieeigenschaft (2.87) erfüllt ist und der Definitionsbereich DA dem Definitionsbereich des
Adjungierten Â† entspricht (DA = DA†). Daraus lässt sich folgern, dass jeder hermitesche
Operator selbstadjungiert ist, aber nicht jeder selbst adjungierte Operator hermitesch ist.
Mithilfe von Erweiterungen lässt sich der Definitionsbereich DA eines hermiteschen Opera-
tors vergrössern und gleichzeitig der Definitionsbereich DA† verkleinern. Dies wird so lange
durchgeführt bis DA = DA† und der hermitesche Operator mit dem selbstadjungierten
Operator korrespondiert. Es mag jedoch sein, dass solche Erweiterungen des hermiteschen
Operators nicht existieren.

aDenn in endlich dimensionalen Räumen ist jeder linearer Operator beschränkt

Zusammenfassend: Befasst man sich mit beschränkten Operatoren muss man zwischen selbstad-
jungierten und hermiteschen Operatoren nicht unterscheiden, denn jeder beschränkte hermite-
scher Operator ist selbstadjungiert. Nur im Falle von unbeschränkten Operatoren, d.h unendlich
dimensionalen Hilberträumen, muss man auf diese Subtilität achten und wir werden dann auf
diesen Unterschied verweisen.

2.9 Eigenwerte Hermitescher Operatoren

Für viele Quantenmechanische Probleme ist man mit einem Eigenwertproblem konfrontiert. Eine
Eigenwertgleichung hat die Form

Âψ = aψ (2.88)
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2. Wellenmechanik § 10. Basis der Eigenfunktionen (Operatoren mit diskretem Spektrum)

ψ ist bei solch einer Gleichung die Eigenfunktion des Operators Â mit Eigenwert a. Wir werden
im folgenden voraussetzten, dieser Operator sei hermitesch. Hermitesche Operatoren spielen in
der Quantenmechanik eine wichtige Rolle, da wir verlangen, dass die Eigenwerte und Mittelwerte
(Erwartungswerte) reell sind. Weitere Eigenschaften Hermitescher Operatoren sind

Eigenschaft Hermitescher Operatoren: Hermitesche Operatoren erfüllen folgende Eigenschaften

I. Eigenwerte sind reell:
ai = a∗i (2.89)

II. Eigenzustände des Hermiteschen Operators sind orthonormal

III. Eigenzustände bilden einen vollständigen Satz a

aSie können also als Basis für den Hilbertraum verwendet werden

Wir wollen nun nachfolgend die erste Eigenschaft beweisen.

Beweis: Wir betrachten die zwei Eigenwertgleichungen

Âψi = aiψi und Âψj = ajψj (2.90)

Bildet man die Skalarprodukte

(ψj , Âψi) = ai(ψj , ψi) (2.91)

(ψi, Âψj) = aj(ψi, ψj) (2.92)

komplex konjugiert man die letzte Gleichung und beachte die Eigenschaft Â† = Â hermitescher
Operatoren:

(Âψj , ψi) = a∗j (ψj , ψi) (2.93)
Subtrahiert man diese Gleichung nun von (2.91), ergibt sich

0 = (ai − a∗j )(ψi, ψj) (2.94)

I. Sei i = j, und da (ψi, ψi) ̸= 0 muss ai = a∗i und somit das die Eigenwerte für hermitesche
Operatoren reell sind.

2.10 Basis der Eigenfunktionen (Operatoren mit diskretem Spektrum)

Um die zweite und dritte Eigenschaft zu zeigen, müssen wir etwas achtsam vorgehen, denn
hermitesche Operatoren bestehen im allgemeinen aus einem diskreten und kontinuierlichen
Teil. Wir wollen uns in diesem Abschnitt um diskrete Eigenfunktionen des Operators
beschäftigen und werden den kontinuerlichen Fall im nächsten Abschnitt behandeln.

II. (Nicht-Entartet:) Sei i ̸= j, erhalten wir

(ψi, ψj) = 0 (2.95)

und somit, dass die beiden Eigenfunktionen ψi und ψj aufgrund (2.35) orthogonal zuein-
ander sind, da wir angenommen haben ai − a∗j = ai − aj ̸= 0.

(Entartet:) Es kann jedoch der Fall sein, dass es für einen Eigenwert mehrere Eigen-
funktionen gibt (dann muss nicht mehr ai − aj ̸= 0 gelten) und man spricht von einer
Entartung des Spektrums. Um zu zeigen, dass auch dort die Eigenfunktionen orthogonal
sind, definieren wir die Matrixelemente

Cij = (ψi, ψj) mit C∗
ij = Cji und C = hermitesch (2.96)
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2. Wellenmechanik § 10. Basis der Eigenfunktionen (Operatoren mit diskretem Spektrum)

Diagonalisieren eines hermiteschen Operators: Jeder hermitesche Operator Â lässt sich
in einer geeigneten Basis diagonalisieren

Dazu betrachtet man eine unitäre Transformation U , welche unsere hermitesche Matrix C
wie folgt:

CD = U †CU ⇒
∑

i,j

(Uiαψi, ψjUjβ) =
∑

i,j

U∗
iαCijUjβ = CDα δαβ (2.97)

in Diagonalform CD bringt. Dann sind die neuen Funktionen ψβ :

ψβ =
∑

j

ψjUjβ (2.98)

nach (2.97) orthogonal (denn (ψβ, ψα) = CDα δαβ) und mit der Normierung ψβ → ψβ/
√

(ψβ, ψβ)
bilden die Funktionen ψβ eine orthonormierte Menge.

III. Wir haben gezeigt, dass die diskreten Eigenfunktionen eines Hermiteschen Operators eine
orthonormierte Menge darstellen. Um zu zeigen, dass die normierte Menge der Eigenfunk-
tionen ein vollständiges System darstellt, muss zusätzlich gelten, dass die Menge vollständig
ist. Dazu entwickeln wir ein beliebiges Element ψ(x) mithilfe der diskreten Eigenvektoren
{ψi(x)}

ψ(x) =
∑

i

ciψi(x) (2.99)

Verwendet man die Definition des Koeffizienten ci

ci = (ψi, ψ) =

∫
d3x ψ∗

i (x)ψ(x) (2.100)

dann lässt sich (2.99) schreiben als

ψ(x) =
∑

i

∫
d3x′ ψ∗

i (x
′)ψ(x′)ψ(x) (2.101)

Da dies für ein beliebiges Element ψ(x) gelten soll muss das Eigensystem die Vollständig-
keitsrelation ∑

i

ψ∗
i (x

′)ψi(x) = δ3(x− x′) (2.102)

erfüllen.

□

Zusammenfassend erhält man für das diskrete Spektrum:

Eigenschaften diskreter Eigenvektoren: Sei {ψi} ein diskretes Eigensystem des Operator Â,
dann erfüllen die Eigenfunktionen folgende Relationen

• Orthogonalitätsrelation: Die diskreten Eigenfunktionen {ψi} sind orthogonal

(ψi, ψj) = δij (2.103)

• Vollständigkeitsrelation: Die Eigenfunktionen des selbstadjungierten Operators sind
vollständig ∑

i

ψ∗
i (x

′)ψi(x) = δ3(x− x′) (2.104)
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2. Wellenmechanik § 11. Basis der Eigenfunktion (Operatoren mit kontinuierliches Spektrum)

und bilden somit ein vollständigen Satz orthonormierter Vektoren. Sie lassen sich also als
Basis für den diskreten Teil des Hilbertraumes verwenden.

2.10.1 Entwicklung eines Zustandes in diskrete Eigenfunktionen

In einem endlich dimensionalem Hilbertraum, kann ein beliebiger Zustand ψ(x) mithilfe der
diskreten Eigenvektoren des hermiteschen Operators folgendermassen entwickelt werden8:

ψ(x) =
∑

i

ciψi(x) mit ci = (ψi, ψ) (2.105)

Für den Fall, dass ψ(x) ∈ L2(R3) erhalten wir mithilfe der Definition des L2-Skalarproduktes,
für den Entwicklungskoeffizienten

ci = (ψi, ψ) =

∫
d3x ψ∗

i (x)ψ(x) (2.106)

2.11 Basis der Eigenfunktion (Operatoren mit kontinuierliches Spektrum)

In der Quantenmechanik treten auch Operatoren auf, welche keine diskreten Eigenwerte auf-
weisen, sondern nur im Kontinuum Eigenwerte besitzen9. Für einen hermiteschen Operator Â
mit kontinuierlichem Spektrum (die Eigenfunktionen notieren wir nun mit index a) sind die
Eigenwerte a, welche sich aus der Eigenwertgleichung

Âψa = aψa (2.107)

ergeben, immer noch reell. Die Eigenfunktionen ψa sind aber nicht normierbar und sind somit
nicht mehr Elemente des Hilbertraumes L2. Trotzdem kann man zeigen, dass die Eigenfunktionen
orthogonal sind und eine Basis für den Hilbertraum bilden, nach der ein beliebiger Zustand
entwickelt werden kann. Einfachheitshalber beschränken wir uns hier auf Operatoren auf dem
Hilbertraum L2(R3).

Eigenschaften kontinuierlicher Eigenvektoren: Sei {ψa} ein kontinuierliches Eigensystem des
Operators Â, dann lassen sich die Eigenfunktionen immer so wählen, dass sie folgende Rela-
tionen erfüllen

• Orthogonalitätsrelation: Der vollständige Satz von kontinuerlichen Funktionen {ψa}
heisst orthogonal wenn

(ψa, ψb) =

∫
d3xψ∗

a(x)ψb(x) = δ3(a− b) (2.108)

• Vollständigkeitsrelation: Der Satz von Funktionen {ψa} heisst vollständig wenn
∫

daψ∗
a(x

′)ψa(x) = δ3(x− x′) (2.109)

und bilden somit ein vollständigen Satz orthonormierter Vektoren. Das Kronecker Delta wird
im kontinuierlichem Fall mit der Dirac-Delta Distribution ersetzt.

8Da wir mithilfe der Orthogonalität- und Vollständigkeitsrelation ein vollständiges System orthonomierter
Vektoren hat

9Der prominteste solcher Operatoren ist der Impulsoperator, welchen wir am Ende dieses Abschnittes behan-
deln
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2. Wellenmechanik § 12. Allgemeiner Fall der Spektralzerlegung eines Operators

2.11.1 Entwicklung eines Zustandes in kontinuierlicher Basis

Mithilfe der Vollständigkeitsrelation (2.109) lässt sich ein beliebiger Zustand ψ(x) schreiben als

ψ(x) =

∫
δ3(x− x′)ψ(x′)d3x′

2.108
=

∫
da

∫
ψ∗
a(x

′)ψa(x)ψ(x
′) d3x′ (2.110)

Für jede Funktion ψ(x) des kontinuierlichen Hilbertraumes lässt sich der Entwicklungskoeffizient
c(a) bezüglich des vollständigen Systems {ψa} mithilfe von

ca = (ψa, ψ) =

∫
ψ∗
a(x)ψ(x)d

3x (2.111)

berechnen und der Zustand ψ(x) dann folgendermassen entwickeln:

ψ(x) =

∫
c(a)ψa(x)da (2.112)

Nun können wir die Orthogonalitätsrelation beweisen

Beweis: Betrachte einen allgemeinen Zustand ϕ(x):

ϕ(x) =

∫
da c(a)ψa(x) (2.113)

Wir bilden die Skalarprodukte:

(ψb, Âϕ) =

∫
da c(a)a(ψb, ψa) = a

∫
da c(a)(ψb, ψa) (2.114)

(Âψb, ϕ) =

∫
da c(a)b(ψb, ψa) = b

∫
da c(a)(ψb, ψa) (2.115)

wo wir die Eigenwertgleichungen Âψa = aψa und Âψb = bψb verwendet haben. Da der Operator
hermitesch ist Â = Â† gelte

(ψb, Âϕ) = (Âψb, ϕ) (2.116)

Subtrahiert man Gleichung (2.115) von (2.114) und verwendet (2.116), ergibt sich

(ψb, Âϕ)− (Âψb, ϕ) = (a− b)
∫

da c(a)(ψb, ψa) = 0 (2.117)

Da c(a) beliebig ist und wir annehmen, dass die Eigenwerte nicht entartet sind, d.h a ̸= b muss
(ψb, ψa) = 0 gelten. □

Beispiel: Der Orts- und Impulsoperator sind zwei Beispiele von Operatoren welche auf solchen
unendlich-dimensionalen Hilberträumen L2 operieren. Obwohl die beiden Operatoren eine un-
endlich abzählbare Basis besitzen, sind die Eigenfunktionen jedoch im Ortsraum nicht normier-
bar, denn wir haben

x̂ψx0(x) = x0ψx0(x), → ψx0 = δ(x− x0) (2.118)

p̂ψp0 = p0ψp0(x), → ψp0 =
1

(2πℏ)
exp

(
i

ℏ
p0x

)
(2.119)

Die Eigenfunktion des Ortsoperators ψx0(x) stellt in diesem Fall eine Distribution dar und ist
streng genommen nur unter einem Integral definiert und die Eigenfunktion des Impulsoperators
ψp0(x) ist nicht normierbar (ebene Wellen sind nicht normierbar, siehe dazu ’Alternative Lösung
der Schrödingergleichung’). Solche Eigenfunktionen bezeichnet man als uneigentlich.
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2. Wellenmechanik § 12. Allgemeiner Fall der Spektralzerlegung eines Operators

a1 a2 a3a4

diskret kontinuierlich

Abbildung 2.5: Spektrum eines selbstadjungierten Operators

2.12 Allgemeiner Fall der Spektralzerlegung eines Operators

Selbstadjungierte Operatoren haben im allgemeinen Fall ein Spektrum welches aus einem dis-
kreten und einem kontinuierlichen Anteil besteht, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Zusammenfassend aus den Betrachtungen diskreter und kontinuierlicher Eigenfunktionen von
hermiteschen Operatoren, lässt sich also folgendes Formulieren

Wahl der Eigenfunktionen: Ist {ψi} eine Menge von Eigenvektoren im diskreten Teil des Spek-
trums und sind {ψa} Eigenvektoren im kontinuierlichen Spektrum, so erfüllen die eigentlichen
und uneigentlichen Eigenvektoren eines selbstadjungierten Operatores die Orthogonalitäts-
relationen:

I. (ψi, ψj) = δij (Orthogonalität der Diskreten Eigenvektoren)

II. (ψa, ψb) = δ3(a− b) (Orthogonalität der kontinuerlichen Eigenvektoren)

III. (ψi, ψa) = 0 (Orthogonalität zwischen Diskret und Kontinuierlich)

und die Vollständigkeitsrelation

∑

i

ψi(x)ψ
∗
i (x

′) +

∫
daψa(x)ψ

∗
a(x

′) = δ3(x− x′) (2.120)

Da die Eigenvektoren eines selbstadjungierten Operators immer ein vONSa bilden, lässt sich
jeder Zustand ψ des Hilbertraumes nach ihnen entwickeln:

ψ(x) =
∑

i

ciψi(x) +

∫
c(a)ψa(x)da (2.121)

wo die Entwicklungskoeffizienten mithilfe von

ci = (ai, ψ) =

∫
d3x ψ∗

i (x)ψ(x) und c(a) = (a, ψ) =

∫
ψ∗
a(x)ψ(x)da (2.122)

bestimmt werden.
asteht für "vollständig Orthonormiertes System"

Wir wollen die Orthogonalität zwischen diskreten und kontinuerlichen Eigenvektoren zeigen.

Beweis: Wir definieren ein Element ϕ mithilfe der kontinuerlichen Basis {ψa}

ϕ(x) =

∫
da c(a)ψa(x) (2.123)

Wir definieren die Skalarprodukte

(ψi, Âϕ) =

∫
da c(a)a(ψi, ψa) = a

∫
da c(a)(ψi, ψa) (2.124)

(Âψi, ϕ) =

∫
da c(a)ai(ψi, ψa) = ai

∫
da c(a)(ψi, ψa) (2.125)
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2. Wellenmechanik § 13. Messungen in der Quantenmechanik

Da der Operator Â hermitesch ist gilt

(ψi, Âϕ) = (Âψi, ϕ) (2.126)

Subtrahiert man Gleichung (2.124) von (2.125) erhält man

0 = (Âψi, ϕ)− (ψi, Âϕ) = (ai − a)
∫

da c(a)(ψi, ψa) (2.127)

und da ai ̸= a sein kann und c(a) beliebig ist muss (ψi, ψa) = 0 gelten. □

2.13 Messungen in der Quantenmechanik

In der Quantenmechanik werden Observablen der klassischen Mechanik durch hermitesche Ope-
ratoren dargestellt. Der Grund dafür ist, dass wir für die Erwartungswerte der Operatoren reelle
Werte erhalten wollen. Der Erwartungswert und die Varianz der Messung dieser Observablen
für ein System mit Wellenfunktion ψ(x, t) sind gegeben durch

⟨Â⟩ = (ψ, Âψ) und ∆Â =

√
(ψ, Âψ)− ⟨A⟩2 (2.128)

Operator Darstellung im Ortsraum

Ort x̂ x̂

Impuls p̂ −iℏ∇

Energie Ĥ −ℏ2
2m ∇2 + V (x)

Tabelle 2.2: Beispiele einiger Operatoren in deren Ortsraumdarstellung

2.13.1 Ehrenfest Theorem

Der Erwarungswert einer Observablen erfüllt eine klassische Bewegungsgleichung; der sogenann-
ten Ehrenfest-Gleichung. Die Ehrenfest-Gleichung stellt einen Zusammenhang zwischen der klas-
sischen Mechanik und der Quantenmechanik her. Es definiert die Beziehung zwischen der zeit-
lichen Ableitung der Erwartungstungswerte der Orts- und Impuslsoperatoren x̂, p̂ und dem
Erwartungswert der Kraft ⟨F ⟩ = −

〈
dV (x)
dx

〉
eines Teilchen in einem skalaren Potential V (x):

m
d

dt
⟨x̂⟩ = ⟨p̂⟩ , d

dt
⟨p̂⟩ = −⟨∇V (x)⟩ (2.129)

Der Anschein mag einen veranlassen, zu behaupten, dass das Ehrenfest-Theorem besagt, dass die
quantenmechanischen Erwartungswerte der Operatoren, der Newton-Gleichung genügen. Damit
Letzteres der Fall ist muss jedoch der Mittelwert der Kraft

⟨F (x̂)⟩ = ⟨−∇V (x̂)⟩ mit der Kraft an der Stelle ⟨x⟩: F (⟨x̂⟩) = −∇V (⟨x̂⟩) (2.130)

übereinstimmen, welches nur bei sehr lokalisierten Wellenpaketen für kurze Zeit der Fall ist.
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2. Wellenmechanik § 13. Messungen in der Quantenmechanik

Bewegungsgleichung

Wir betrachten:
∂

∂t
ψ(x, t) =

1

iℏ
Ĥψ(x, t) und

∂

∂t
ψ∗(x, t) = − 1

iℏ
ψ∗(x, t)Ĥ (2.131)

Der Erwartungswert für einen linearen Operator Â im Zustand ψ ist definiert als

⟨Â⟩ =
∫

d3xψ∗(x, t)Âψ(x, t) (2.132)

Wir wollen nun die zeitliche Entwicklung dieser Observable betrachten

d

dt
⟨Â⟩ =

∫
d3x

(
∂ψ(x, t)∗

∂t
Âψ(x, t) + ψ∗(x, t)

∂Â

∂t
ψ(x, t) + ψ∗(x, t)Â

∂ψ(x, t)

∂t

)
(2.133)

fügt man (2.131) in die Gleichung (2.133) ein, erhält man

d

dt
⟨Â⟩ = 1

iℏ

∫
d3x

(
−ψ∗(x, t)ĤÂψ(x, t) + ψ∗(x, t)ÂĤψ(x, t)

)
+

∫
ψ∗(x, t)

∂Â

∂t
ψ(x, t)d3x

(2.134)

=
1

iℏ

∫
d3xψ∗(x, t)

[
ÂĤ − ĤÂ

]
ψ(x, t) +

∫
ψ∗(x, t)

∂Â

∂t
ψ(x, t)d3x (2.135)

und man erhält eine allgemeine Bewegungsgleichung für quantenmechanische Operatoren, näm-
lich:

d

dt

〈
Â
〉
=

1

ih

〈[
Â, Ĥ

]〉
+

〈
∂Â

∂t

〉
(2.136)

Mithilfe der Kommutator Eigenschaft [Â, Ĥ] = −[Ĥ, Â] lässt sich diese Gleichung völlig äqui-
valent formulieren als:

d

dt
⟨Â⟩ = i

h

〈[
Ĥ, Â

]〉
+

〈
∂Â

∂t

〉
(2.137)

Bemerkung: Ist der Operator Â nicht explizit zeitabhängig und kommutiert mit dem Hamil-
tonoperator Ĥ, dann erhalten wir aus (2.136):

d

dt
⟨Â⟩ = 0 ⇒ ⟨A⟩ = konst. (2.138)

Dies bedeutet, der Erwartungswert ⟨Â⟩ ist eine Erhaltungsgrösse.

Das Ehrenfest Theorem hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Bewegungsgleichung in der Hamil-
tonmechanik (mit den generalisierten Koordinaten q, p) für ein konservatives Kraftfeld:

d

dt
f(qj , pj , t) = {H, f}+

∂f

∂t
(2.139)

Der Vergleich erlaubt es uns den Zusammenhang zwischen der Poissonklammer

{a, b} = ∂a

∂q

∂b

∂p
− ∂b

∂q

∂a

∂p
(2.140)

und dem Kommutator zu finden:

{a, b} ←→ i

ℏ

[
Â, B̂

]
(2.141)

wobei die Grössen a↔ A und b↔ B den Observablen entsprechen.
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2.14 Eigenfunktionen des Hamilton Operators (Stationäre Zustände)

Wir haben bereits die zeitabhängige Schrödingergleichung für ein Teilchen der Masse m kennen-
gelernt

iℏ
∂

∂t
ψ(x, t) =

(
− ℏ2

2m
∇2 + V (x)

)
ψ(x, t) = Ĥψ(x, t) (2.142)

Wenn das Potential V (x) zeitunabhängig ist, lässt sich die Differentialgleichung durch einen
Separationsansatz der Art

ψ(x, t) = f(t)ψ(x) (2.143)

lösen. Setzt man den Ansatz (2.143) in die Gleichung (2.142) ein und dividiert durch f(t)ψ(x),
erhält man

iℏ
1

f(t)

df(t)

dt︸ ︷︷ ︸
= Konstante, E

=
1

ψ(x)

(
− ℏ2

2m
∇2ψ(x) + V (x)ψ(x)

)

︸ ︷︷ ︸
= Konstante, E

(2.144)

und die beiden Variablen x und t sind separiert. Damit diese Gleichung für alle Werte von x
und t gilt, müssen beide Seiten einer Konstante (der Energie) E entsprechen. Wir haben somit
die zwei Gleichungen:

iℏ
df(t)

dt
= Ef(t) und Ĥψ(x) =

(
− ℏ2

2m
∇2 + V (x)

)
ψ(x) = Eψ(x) (2.145)

Die zeitabhängige Gleichung entspricht einer linearen Differentialgleichung 1.Ordnung mit kon-
stanten Koeffizienten

1

f(t)
df(t) = − iE

ℏ
dt ⇒ iℏ

df(t)

dt
= Ef(t) (2.146)

und wir erhalten mit einer Integration gefolgt durch eine Exponentiation folgendes Ergebnis:

ln(f(t)) = − iEt
ℏ

+ C → f(t) = Ae−iEt/ℏ (2.147)

Absorbiert man den konstanten Vorfaktor A in die ortsabhängige Funktion ψ(x), lässt sich
die allgemeine Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung für zeitunabhängige Potentiale,
sogenannte stationäre Zustände, beschreiben als

ψ(x, t) = exp

(
− i
ℏ
Et

)
ψ(x) (2.148)

wo die ortsabhängige Funktion ψ(x) mithilfe der stationären Schrödingergleichung

Ĥψ(x) =

(
− ℏ2

2m
∇2 + V (x)

)
ψ(x) = Eψ(x) (2.149)

erhalten wird. Da man üblicherweise für den Hamilton Operator mehrere Eigenfunktionen findet,
führen wir einen Index i ein und kennzeichnen die allgemeine Lösung mit

ψi(x, t) = exp

(
i

ℏ
(Eit)

)
ψi(x) (2.150)

Da der Hamilton Operator hermitesch 10 ist, lassen sich die Lösungen der stationären Schrödin-
gergleichung (Eigenfunktionen des Operators) in zwei Arten unterteilen

10streng genommen, nehmen wir hier an der Operator sei selbstadjungiert
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I. Diskretes Spektrum: Hier sind die Eigenfunktionen ψ Elemente des Hilbertraumes und
somit quadratintegrabel und die Eigenwerte E sind diskret.

II. Kontinuerliches Spektrum: Die Eigenfunktionen ψ sind nicht quadratintegrabel und
somit keine Elemente des Hilbertraumes L2. Die Eigenwerte E sind kontinuierlich.

Wir werden sehen, dass man oftmals zwei Grenzen Emin und Egrenz findet, für welche folgendes
gilt

• Für E < Emin gibt es keine Eigenwerte

• Das Spektrum für Emin ≤ E < Egrenz ist diskret (sogenannte gebundene Zustände).
Die minimale Energie Emin entspricht dem Grundzustand

• Das Spektrum für Egrenz < E ist kontinuerlich und man spricht von freien Zuständen

Bemerkung: Die Wellenfunktion ψ(x, t) ist zeitlich, mit dem Phasenfaktor exp(−iEt/ℏ),
periodisch. Dies ist der Grund warum die Dichte ψ und, wie wir sehen werden, Wahrschein-
lichkeitsströme für stationäre Lösungen, zeitunabhängig sind. a

aIm grössten Teil dieser Vorlesung werden wir uns mit zeitunabhängigen Hamiltonoperatoren beschäfti-
gen. Die vollständige Behandlung der Zeitevolution wird dann im Kapitel über Pfadintegrale vorgenommen

Entwicklung nach stationären Zuständen

Da f(t) für alle Potentiale gleich ist, müssen wir lediglich um die Wellenfunktion ψ(x, t) zu
erhalten, die stationäre Schrödingergleichung

Ĥψi(x) = Eiψi(x) (2.151)

lösen und mit dem zeitabhängigen Faktor exp
(
i
ℏEit

)
multiplizieren. Somit lautet für zeitunab-

hängige Potentiale:

Lösung der Schrödingergleichung = Eigenwertproblem des Hamilton Operators

(2.152)
Für eine allgemeine Anfangsbedingung ψ(x, t = 0) = ψt=0 lässt sich der Zustand dann in einer
geeigneten Basis wie folgt erweitern:

ψ(x, t) =
∑

n

cn exp

(
− i
ℏ
Ent

)
ψn(x) mit cn = (ψn, ψt=0) (2.153)

2.15 Wahrscheinlichkeitsstrom

Mithilfe der Schrödingergleichung lässt sich ein Erhaltungssatz für die Norm formulieren. Dazu
betrachten wir zunächst die Zeitentwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte ρ(x, t) = |ψ(x, t)|2
für ein Teilchen der Wellenfunktion ψ11 in R3:

∂

∂t
ρ =

(
∂

∂t
ψ∗
)
ψ + ψ∗

(
∂

∂t
ψ

)
= − 1

iℏ

(
Ĥψ∗

)
ψ + ψ∗ 1

iℏ
Ĥψ (2.154)

wo wir in der letzten Gleichheit

∂

∂t
ψ =

Ĥ

iℏ
ψ und

∂

∂t
ψ∗ = −Ĥ

iℏ
ψ (2.155)

11Wir verwenden eine kompakte Notation mit ψ = ψ(x, t) und ρ(x, t)
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2. Wellenmechanik § 15. Wahrscheinlichkeitsstrom

verwendet haben. Da die Terme des reellen Potentials V (x) aufgrund der Differenz wegfallen
erhält man

∂

∂t
ρ =

ℏ
2mi

[
(∇2ψ∗)ψ − ψ∗(∇2ψ)

]
(2.156)

Definiert man die Wahrscheinlichkeitsstromdichte wie folgt,

j(x, t) =
ℏ

2mi
[ψ∗(∇ψ)− (∇ψ∗)ψ] (2.157)

dann erhält man mit (2.156) die folgende Kontinuitätsgleichung

∂

∂t
ρ(x, t) +∇ · j(x, t) = 0 (2.158)

Eine wichtige Konsequenz der Kontinuitätsgleichung ist, dass die Norm zu allen Zeiten beibe-
halten bleibt. Um dies zu sehen, integrieren wir den Ausdruck (2.158) über das Volumen V :

d

dt

∫

V
ρ(x, t)d3x = −

∫

V
∇ · jd3x = −

∮

∂V
j · dS (2.159)

wo wir in der letzten Gleichheit den Gausschen Integralsatz
∫

V
∇ · jd3x =

∮

∂V
j · ndS =

∮

∂V
j · dS (2.160)

verwenden. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ρ eines Teilchen im Volumen V kann sich also nur
ändern, wenn Wahrscheinlichkeitsströme j aus der oder in die Oberfläche ∂V fliessen. Um nun
die Erhaltung der Norm

d

dt

∫

V
d3xρ(x, t) = 0 →

∫

V
ρ(x, t) = const (2.161)

zu zeigen, verwendet man Kugelkoordinaten. Ist die Wellenfunktion normierbar, muss aufgrund
der Bedingung der Quadratintegrabilität gelten, dass |ψ|2 asymptotisch stärker abfällt als 1/r3

und somit auch die Wahrscheinlichkeitsdichte12. Für eine normierbare Wellenfunktion lässt sich
dann zeigen, dass das Oberflächenintegral im Fall r →∞

lim
r→∞

∫

∂V
j · dS < lim

r→∞

(
4π
r2

r3

)
→ 0 (2.162)

verschwindet und somit die Gleichung (2.161) gilt.

12Denn
∫
R3 |ψ(x, t)|2 <∞ in Kugelkoordinaten lautet

∫
dΩ

∫∞
0
r2|ψ|2dr = 4π

∫∞
0
r2|ψ|2dr <∞
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KAPITEL 3

Elementare Systeme in der Quantenmechanik

Das Ziel dieses Kapitels wird zunächst das Lösen der stationären Schrödingergleichung für einige
eindimensionale Probleme, welche zum Beispiel bei Beschreibungen von Oberflächen, Übergänge
oder Fehlstellen auftreten. Konkret parametrisiert man solche Systeme mit einer ortsabhängi-
gen Potentialfunktion V (x). Wir beschränken uns hier auf das Lösen der eindimensionalen-
stationären Schrödingergleichung :

Ĥψn(x) = Eψn(x) =

[
− ℏ2

2m

d2

dx2
+ V (x)

]
ψn(x) (3.1)

da uns bereits bekannt ist, dass die zeitabhängigen Lösungen mit Hilfe der Wellenfunktionen
ψn(x) und der zugehörigen Energieeigenwerte En konstruiert werden:

ψn(x, t) = e−iEnt/ℏψn(x) . (3.2)

Weiterhin erweisen sich eindimensionale Systeme als nützlich, da man symmetrische dreidimen-
sionale Systeme oftmals auf ein eindimensionales Problem reduzieren kann, wie es zum Beispiel
beim Zentralpotential (Gleichung 7) oder dem drei-dimensionalen Potenzialtopf der Fall ist.

3.1 Allgemeine Eigenschaften der Lösungen

Wir wollen nun einige qualitative Eigenschaften der resultierenden Eigenfunktionen ψ(x) be-
trachten

Stetigkeit

Im einfachsten Fall ist das Potential eine stetige Funktion und alle resultierenden Wellenfunk-
tionen ebenfalls stetig. Um einzusehen, dass die resultierenden Wellenfunktionen gezwungener-
massen stetig sein müssen, nehmen wir an ψ(x) oder ψ′(x) seien an der Stelle a unstetig. Stelle
Θ die Heaviside Funktion und δ die Dirac Funktion dar, ergeben sich folgende zwei Fälle:

• Unstetigkeit ψ(x) bei a: Es gelte ψ(x) ∝ Θ(x− a) und somit ψ′′(x) ∝ δ′(x− a).
• Unstetigkeit ψ′(x) bei a: Es gelte ψ′(x) ∝ Θ(x− a) und somit ψ′′(x) ∝ δ(x− a).

In beiden Fällen hat man einen Widerspruch, da bei einer stationären Schrödingergleichung
ψ′′(x) ∝ (E − V (x))ψ gelten muss. Somit muss für ein stetiges oder stückweise stetiges Poten-
tial die resultierende Wellenfunktion notwendigerweise stetig sein. Daraus lassen sich für eine
Sprungsstelle a folgende Stetigkeitsbedingungen für die Wellenfunktion und deren Ableitung
formulieren:

ψI(a) = ψII(a) und ψ′
I(a) = ψ′

II(a) (3.3)

36



3. Elementare Systeme in der Quantenmechanik § 2. Symmetrische Potentiale und Parität

<latexit sha1_base64="6YSwh4CPiScWmMckohAA1/YLUFE=">AAAD7XicbVNbaxNBGJ02Xmq8tNVHXxaDUCGETas1LwtFQXysYNJCE8rs5NvNkLksM98mXZf9DT4JCuKr/8c3/42zl9IkdWDhm3POzJw5+02YCG7R9/9ubbfu3L13f+dB++Gjx0929/afjqxODYMh00Kb85BaEFzBEDkKOE8MUBkKOAvn70v+bAHGcq0+Y5bARNJY8Ygzig4ajg6uXrUv9zp+z6+Gd7voN0WHNOP0cn/7z3iqWSpBIRPU2ou+n+AkpwY5E1C0x6mFhLI5jeHClYpKsJO8clt4Lx0y9SJt3KfQq9DVFTmV1mYydEpJcWY3uRL8L1fGxVVsN87HaDDJuUpSBMXq46NUeKi9MhBvyg0wFJkrKDPc3cBjM2ooQxfb2v61/3Z7PIXIxV1N8+k8NgCqyE0cFrnf9XvHXb9Y18SGZteC3ptu822IJE0XcKMadMu9BoflecKiBcwj43IMMOy2Pc8TVMWpcxV80AYNVRVIQ70AO+dJcCRlhYQg9HINsTMHoCmDchcDG0RUWKgoZySVyiECrrjroHoHajmzmAkI8jFiRCUXWVFRKpWhCylQWsEqUInH7l9k45UAKsUcsqU200ZSs6FIoWgMyLKn1tjrgGvztfFVvs6ttuo6f16+BBugSeEGo7iccYTqwhVVMkhDy79AcFROivIV9Dd7/nYxOuz1j3v9T687J++a97BDnpMX5ID0yVtyQj6SUzIkjHDylXwnP1q69a31s/Wrlm5vNWuekbXR+v0PqHBDVQ==</latexit>

V (x)

<latexit sha1_base64="kk1aM36WzZDZCA8Ej+wSpUYTPzM=">AAAD63icbVNdb9MwFPUWPkb42uCRl4gKiYeqSjcYfYk0gYR4HIJuk9Zqctyb1IrtRPZNuxDlJ/CEBBLilT/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCW7Q9/9ubTu3bt+5u3PPvf/g4aPHu3tPTkyaawZjlopUn4XUgOAKxshRwFmmgcpQwGmYvKv50wVow1P1GYsMppLGikecUbTQp0vXvdjt+QO/Gd7NYtgVPdKN44u97T+TWcpyCQqZoMacD/0MpyXVyJmAyp3kBjLKEhrDuS0VlWCmZeO18l5YZOZFqbafQq9BV1eUVBpTyNAqJcW52eRq8L9cHRZXsdk4H6PRtOQqyxEUa4+PcuFh6tVxeDOugaEobEGZ5vYGHptTTRna0Nb2b/277mQGkQ27mZazJNYAqip1HFal3/cHh32/WtfEmhZXgsHrfvdtiCTNF3CtGvXrvUb79XnCoAEsI21zDDDsu57nCari3LoK3qcaNVUNSMN0ASbhWXAgZYOEINLlGmLmFkBdB2UvBiaIqDDQUNZILpVFBFxy2z/tDtRwZrAQEJQTxIhKLoqqoVQuQxtSoFIFq0Ajnth/UUxWAmgUCRTLVM86ScuGIoeqMyDrnlpjrwJuzbfGV/k2t9aq7fukfgcmQJ3DNUZxOecIzYUbqmaQhoZ/geCgnlT1Kxhu9vzN4mR/MDwcDD++6h297d7DDnlGnpOXZEjekCPygRyTMWEkJl/Jd/LDkc4356fzq5Vub3VrnpK14fz+By/+QqQ=</latexit>x
<latexit sha1_base64="S2TefJviLPwX4w/LMY5ck4DQXzY=">AAAD63icbVPLbtQwFHU7PEp4tbBkE1EhsRiNMm0ps4lUgYRYFkEfUmdU3XhuMtbYTmTftIQon8AKCSTElh9ix9/gPKrOTLEU6fqcY/v45DrKpLAUBH/X1nu3bt+5u3HPu//g4aPHm1tPjm2aG45HPJWpOY3AohQaj0iQxNPMIKhI4kk0f1vzJxdorEj1JyoynChItIgFB3LQR/C8883tYBA0w79ZDLtim3Xj8Hxr/c94mvJcoSYuwdqzYZDRpARDgkusvHFuMQM+hwTPXKlBoZ2UjdfKf+GQqR+nxn2a/AZdXFGCsrZQkVMqoJld5Wrwv1wdltCJXTmf4tGkFDrLCTVvj49z6VPq13H4U2GQkyxcAdwIdwOfz8AAJxfa0v6tf88bTzF2YTfTcjpPDKKuSpNEVRn0g8F+P6iWNYmB4koweNXvvhWRgvwCr1Wjfr3XaKc+T1qySGVsXI4hRX3P930JOsmdq/BdasiAbkCI0gu0c5GFu0o1SIQyvVxC7MwBZOqg3MXQhjFIiw3ljORKO0TiZ+H6p90BrOCWColhOSaKQQlZVA2lcxW5kEKdalwEGvHY/YtivBBAo5hjcZmaaSdp2UjmWHUGVN1TS+xVwK351vgi3+bWWnV9P6/fgQ3J5HiNAV3OBGFz4YaqGYLIii8Y7taTqn4Fw9Wev1kc7wyG+4Phh73tgzfde9hgz9hz9pIN2Wt2wN6zQ3bEOEvYV/ad/eip3rfez96vVrq+1q15ypZG7/c/3s5CjQ==</latexit>a<latexit sha1_base64="rGzYxNtnwAgB4FydaSPp4B/OoaA=">AAAD8XicbVPLbtQwFHU7PMrwamHJJqJCYjEaZdpSZhOpAgnBrkj0gZpR5XhuMlZsJ7Jvpg1RvoIVEkiILX/Djr/BcVJ1ZoqlSNfnHNvHJ9dRLrhB3/+7tt67dfvO3Y17/fsPHj56vLn15NhkhWZwxDKR6dOIGhBcwRFyFHCaa6AyEnASpW8b/mQO2vBMfcIyh4mkieIxZxQt9DlEuMTqQ90/39z2h74b3s1i1BXbpBuH51vrf8JpxgoJCpmgxpyN/BwnFdXImYC6HxYGcspSmsCZLRWVYCaVc1x7Lywy9eJM20+h59DFFRWVxpQyskpJcWZWuQb8L9dExlViVs7HeDypuMoLBMXa4+NCeJh5TSjelGtgKEpbUKa5vYHHZlRThja6pf1b//1+OIXYRu6m1TRNNICqK51EdeUP/OH+wK+XNYmm5ZVg+GrQfSsiSYs5XKvGg2av8U5znjBoAKtY2xwDjAZ9z/MEVUlhXQXvMo2aKgfSKJuDSXke7ErpkAhEdrGEmJkFUDdB2YuBCWIqDDjKGimksoiAS267qN2BGs4MlgKCKkSMqeSirB2lChnZkAKVKVgEnDi0/6IMFwJwihTKi0xPO0nLRqKAujMgm55aYq8Cbs23xhf5NrfWqu3+tHkNJkBdwDVG8WLGEdyFHdUwSCPDv0Cw20zcKxit9vzN4nhnONofjj7ubR+86d7DBnlGnpOXZERekwPynhySI8KIJF/Jd/KjZ3rfej97v1rp+lq35ilZGr3f/wBGr0XA</latexit>

I
<latexit sha1_base64="46/ub5y6+C4nmhLgXxLlrDqzJSU=">AAAD8nicbVNdb9MwFPVWPkb52uCRl4gJiYeqSjcYfYk0gYTY25DoNrFUk+PepFZtJ7Jv2oUo/4InJJAQr/wa3vg3OE6mtR2WIl2fc2wfn1xHmeAGff/vxmbn1u07d7fude8/ePjo8fbOkxOT5prBiKUi1WcRNSC4ghFyFHCWaaAyEnAazd7V/OkctOGp+oRFBmNJE8Vjziha6HOIcInl0VHVvdje9fu+G97NYtAWu6Qdxxc7m3/CScpyCQqZoMacD/wMxyXVyJmAqhvmBjLKZjSBc1sqKsGMS2e58l5YZOLFqbafQs+hyytKKo0pZGSVkuLUrHM1+F+uzoyrxKydj/FwXHKV5QiKNcfHufAw9epUvAnXwFAUtqBMc3sDj02ppgxtdiv7N/673XACsc3cTcvJLNEAqip1ElWl3/P7Bz2/WtUkmhZXgv7rXvutiSTN53CtGvbqvYZ79XnCoAEsY21zDDDqdT3PE1QluXUVvE81aqocSKN0DmbGs2BfSodEINLFCmKmFkBdB2UvBiaIqTDgKGskl8oiAi65baNmB2o4M1gICMoQMaaSi6JylMplZEMKVKpgGXDi0P6LIlwKwClmUCxSPWklDRuJHKrWgKx7aoW9Crgx3xhf5pvcGqu2/Wf1czAB6hyuMYqLKUdwF3ZUzSCNDP8CwX49ca9gsN7zN4uTvf7goD/4+Gr38G37HrbIM/KcvCQD8oYckg/kmIwII4p8Jd/Jjw52vnV+dn410s2Nds1TsjI6v/8BchdGEw==</latexit>

II

Abbildung 3.1: Potential mit Unstetigkeitsstelle

Realität der Eigenfunktionen

Für die für uns relevanten Systeme ist die Potentizalfunktion V immer als reell zu betrachten,
um zu gewährleisten, dass der Hamilton Operator hermitesch gewählt werden kann. In diesem
Fall ist die Wahrscheinlichkeitsdichte erhalten. Sei ψ eine Lösung der Schrödingergleichung, dann
sind der Imaginär- und Realteil:

Re(ψ) =
1

2
(ψ + ψ∗) (3.4)

Im(ψ) =
1

2i
(ψ − ψ∗) (3.5)

ebenfalls Lösungen. Das bedeutet konkret, dass man die Eigenfunktionen immer so wählen kann,
dass sie reell sind.

3.2 Symmetrische Potentiale und Parität

Paritätsoperation: Die Wirkung des Paritätsoperators P̂ auf eine Funktion ergibt:

P̂ f(x) = f(−x) (3.6)

Betrachtet man ein um den Nullpunkt symmetrisches Potential1 V (x), dann gelte P̂ V (x) =
V (x). Sei nun ψ(x) eine Lösung der Schrödingergleichung, wollen wir uns nun mit der Frage
beschäftigen, ob die gespiegelte Lösung P̂ψ(x) = ψ(x) = ψP (x) ebenfalls eine Lösung ist. Es
gelte:

P̂ Ĥψ(x) = P̂

(
− ℏ2

2m
ψ

′′
(x) + V (x)

)
= P̂Eψ(x) (3.7)

Wendet man den Paritätsoperator auf die einzelnen Elemente an und betrachtet P̂ V (x) = V (x)
und P̂ψ′′(x) = ψ′′(−x), erkennt man, dass dies genau dem Fall der Schrödingergleichung am
gespiegelten Ort

ĤP̂ψ(x) = Ĥψ(−x) = − ℏ2

2m
ψ

′′
(−x) + V (−x)ψ(−x) = Eψ(−x) (3.8)

entspricht, unter der Annahme, dass das Potential symmetrisch ist. Kompakt lässt sich dieser
Zusammenhang folgendermassen formulieren:

P̂ Ĥψ(x) = Ĥψ(−x) = ĤP̂ψ(x) (3.9)
1Ist das Potential nicht symmetrisch um den Ursprung, lässt sich durch eine Translation des Koordinaten-

systemes jedes Potential so geeignet transformieren, dass es im Ursprung liegt
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Das bedeutet, dass der Paritätsoperator und Hamiltonoperator für ein symmetrisches Potential
miteinander kommutieren:

P̂ Ĥψ(x)− ĤP̂ψ(x) = 0 →
[
P̂ , Ĥ

]
= 0 (3.10)

und somit die gleichen Eigenfunktionen besitzen. Sei also ψ(x) eine Lösung der Schrödinger-
gleichung, dann ist auch ψP (x) = ψ(−x) eine Lösung. Genauso sind die symmetrisierten und
antisymmetrisierten Wellenfunktionen

ψ− = ψ(x)− ψ(−x) und ψ+ = ψ(x) + ψ(−x) (3.11)

mit den Eigenschaften

P̂ψ+(x) = +ψ+(x) und P̂ψ−(x) = −ψ−(x) (3.12)

Lösungen, woraus man also schliessen kann, dass eine Lösung für ein symmetrisches Potential
entweder symmetrisch oder antisymmetrisch sein muss.

3.3 Teilchen im Kasten

Unser Ziel ist es, die Energie-Eigenfunktionen und Eigenwerte des Systemes mithilfe der statio-
nären Schrödingergleichung und des Potentiales

V (x) =

{
0 für 0 ≤ x ≤ a.
∞ sonst.

(3.13)

V = ∞
(Barrier)

V = ∞
(Barrier)

0 a

V = 0

Abbildung 3.2: Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden

zu erhalten. Die Differentialgleichung ist stückweise definiert, da man zwei Sprungstellen im
Potentialverlauf hat. Innerhalb der Potentialbarriere lautet die Schrödingergleichung

(
− ℏ2

2m

d2

dx2
+ [V (x) =∞]

)
ψ(x) = Eψ(x) Potentialbarriere (3.14)

Jedoch erhalten wir in diesem Bereich nicht die erwünschten endlichen Energien und damit die
Gleichung erfüllt ist, muss ψ(x) = 0 in diesem Bereich gelten. Unsere ersten Randbedingungen
lauten somit:

ψ(0) = ψ(a) = 0 (3.15)

Innerhalb des Kastens gilt folgende Schrödingergleichung:

− ℏ2

2m

d2

dx2
ψ(x) = Eψ(x), Innerhalb Kasten (3.16)
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Es ist angebracht die Differentialgleichung folgendermassen umzuschreiben

d2

dx2
ψ(x) = −k2ψ(x) mit k2 =

2mE

ℏ2
(3.17)

Die Lösung ψ(x) = Aeikx +Be−ikx mit Konstanten A und B, lässt sich explizit schreiben als:

ψ(x) =





A′ sinh
(
x
ℏ
√
2m|E|

)
+B′ cosh

(
x
ℏ
√

2m|E|
)
, E < 0

A′x+B′, E = 0

A′ sin
(
x
ℏ
√
2mE

)
+B′ cos

(
x
ℏ
√
2mE

)
, E > 0

(3.18)

Die Randbedingung ψ(0) = 0 verlangt in allen Fällen, dass B′ = 0 ist, wie sich leicht zeigen lässt.
Für den Energiebereich E ≤ 0 muss weiterhin gelten, dass A′ = 0 ist, damit die Randbedingung
ψ(a) = 0 ebenfalls erfüllt ist. Die einzigen nicht-trivialen Lösungen befinden sich also im Bereich
E > 0. Aus der Randbedingung am linken Rand des Kastens ging hervor, dass B′ = 0 ist, da

ψ(0) : B′ cos(0) +A′ sin(0) = 0 (3.19)

Für den rechten Rand ψ(a) = 0 ergibt sich die Bedingung mit B′ = 0:

ψ(a) : A′ sin(ak) = 0 (3.20)

Die nicht trivialen Lösungen, i.e A′ ̸= 0 lassen sich direkt aus der Bedingung

sin(ak) = 0 ⇒ ak = nπ (3.21)

bestimmen. Als Lösung erhalten wir somit

kn =
nπ

a
mit n = 1, 2 . . . (3.22)

Somit sind also nur diskrete Wellenzahlen k erlaubt, weshalb man von einer Quantisierungsbe-
dingung spricht. Der Index n wird verwendet, um verschiedene Energieniveaus und Zustände zu
kennzeichnen.

Bemerkung: Obwohl negative n ebenfalls erlaubt sind, werden diese vernachlässigt, da sie
den positiven n äquivalent sind. Dazu erinnere man sich, dass ein allgemeiner Phasenfaktor
−1 = eiπ (Siehe: Strahl im Hilbertraum) den Zustand unverändert lässt.

Die dazu korrespondierenden Wellenlängen lauten:

λn =
2π

k
=

2a

n
(3.23)

d.h nur ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge ist erlaubt; analog zu den erlaub-
ten Wellenlängen stehender Wellen auf einer Saite mit zwei feststehenden Enden. Mithilfe des
Zusammenhanges des Wellenvektors k und der Energie E aus (3.17) erhalten wir:

En =
ℏ2k2n
2m

(3.24)

und die Wellenvektorquantisierung (3.22) führt zu den quantisierten Energieniveaus:

En =
n2π2ℏ2

2ma2
mit n = 1, 2 . . . (3.25)
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Die den quantisierten Energieeigenzustände zugehörenden Wellenfunktionen müssen nun eben-
falls quantisiert sein, damit die Schrödingergleichung uns die erwünschten Energieeigenwerte
liefert. Unsere Wellenfunktionen lauten somit:

ψn(x) = A′ sin
(nπx

a

)
, mit n = 1, 2 . . . (3.26)

Die Konstante A′ lässt sich nun mithilfe derNormalisierungsbedingung der Wellenfunktion be-
stimmen, welche besagt, dass die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen im Potentialtopf anzutreffen
eins sein muss:

1 = ⟨ψn|ψn⟩ =
∣∣A′∣∣2

∫ a

0
dx sin2

(nπx
a

)
=
a

2

∣∣A′∣∣2 (3.27)

wo wir lediglich im Bereich 0 bis a integriert haben, da die Wellenfunktion ausserhalb ohnehin
null ist. Die Konstante A′ kann nun reell und positiv gewählt werden, da ohnehin ein komplexer
Phasenfaktor nicht gemessen werden kann2. Somit lautet die Normierungskonstante A′ =

√
2/a

und wir erhalten die folgenden normierten Energieeigenzustände:

ψn(x) =

√
2

a
sin
(nπx

a

)
(3.28)

Unendliches Kastenpotential: Für das Unendliches Kastenpotential habe man folgende Poten-
tialfunktion:

V (x) =

{
0 für 0 ≤ x ≤ a.
∞ sonst.

(3.29)

Das Verfahren

I. Stationäre Schrödingergleichung Die Schrödingergleichung innerhalb des Kastens
(0 ≤ x ≤ a)

− ℏ2

2m

d2

dx2
ψ(x) = Eψ(x) → d2

dx2
ψ(x) = −k2ψ(x) mit k2 =

2mE

ℏ2
(3.30)

II. Wellenfunktionen Für das Nullpotential ist die stationäre Schrödingergleichung ei-
ne gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung, welches komplexe exponentielle
Lösungen der Form ψ(x) = A exp(ikx) + B exp(−ikx) besitzt. In den Regionen mit
dem Potential V (x) = ∞ kann sich das Teilchen nicht aufhalten und somit ist die
Wellenfunktion dort null. Man habe somit folgenden Ansatz für die Wellenfunktion

ψ(x) =

{
Aeikx +Be−ikx für 0 < x < a

0 sonst
(3.31)

III. Randbedingung Die Wellenfunktion ψ(x) muss im gesamten Definitionsbereich ste-
tig sein. Somit muss die Wellenfunktion an den Sprungstellen x = 0 und x = a die
Bedingungen ψ(0) = 0 und ψ(a) = 0 erfüllen.

(a) Randbedingung: ψ(0) = 0→ Wellenfunktionen sind sinusförmig

ψ(0) = 0→ A = −B → ψ(x) = A(eikx − e−ikx) = A′ sin(kx) (3.32)

2Dies wird im nächsten Kapitel mit dem Ket Vektor nochmals ersichtlicher
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(b) Randbedingung: ψ(a) = 0→ Wellenzahl ist quantisiert:

ψ(a) = A′ sin(ka) = 0→ kn =
nπ

a
mit n = 1, 2, . . . (3.33)

IV. Normierung Die Konstante A′ wird durch die Normierungsbedingung bestimmt:

1 = ⟨ψn|ψn⟩ =
∣∣A′∣∣2

∫ a

0
dx sin2

(nπx
a

)
=
a

2

∣∣A′∣∣2 → A′ =

√
2

a
(3.34)

V. Normierte Lösungen: Setzt man die erhaltenen quantisierten Wellenzahlen (3.33) und
die Normierungskonstante (3.34) in Gleichung (3.32) ein, erhalten wir die quantisierten
Wellenfunktionen ψn(x) und die zugehörigen Energie-Eigenwerte En:

ψn(x) =

√
2

a
sin
(nπx

a

)
und En =

ℏ2k2n
2m

=
ℏ2

2m

(nπ
a

)2
(3.35)

In der Abbildung (3.3) sind die ersten drei Wellenfunktionen der niedrigsten Energiezustände:

ψ1(x) =
√
2a sin

(πx
a

)
, E1 =

ℏ2

2m

(π
a

)2

ψ2(x) =
√
2a sin

(
2πx

a

)
, E2 = 4E1

ψ3(x) =

√
2

a
sin

(
3πx

a

)
, E3 = 9E1

und deren Wahrscheinlichkeitsdichten:

|ψ1(x)|2 =
2

a
sin2

(πx
a

)

|ψ2(x)|2 =
2

a
sin2

(
2πx

a

)

|ψ3(x)|2 =
2

a
sin2

(
3πx

a

)

zu sehen.

Es soll betont sein, dass die Grundzustandsenergie E1 nicht null ist, obwohl es der niedrigsten
erlaubten Energie entspricht, welches ein Teilchen in einem Kasten besitzen kann. Wir werden
sehen, dass dies nicht nur beim Teilchen im Kasten der Fall ist, sondern dass alle quantenme-
chanischen Systeme immer eine minimale Energie, die sogenannte Nullpunktsenergie, besitzen,
welche grösser als null ist.

3.4 Potentialstufe

Wir betrachten ein Stufenpotential, welches durch die folgende Potentialfunktion parametrisiert
werden kann:

V (x) =

{
0, x < 0

V0 x ≥ 0
(3.36)

Wir wollen nun die zwei Situationen im Rahmen der klassischen Physik betrachten.

• Fall E > V0: Das Teilchen kann sich überall aufhalten, hat aber aufgrund der Energieer-
haltung einer geringere Geschwindigkeit im Bereich x ≥ 0 als x < 0.
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3. Elementare Systeme in der Quantenmechanik § 4. Potentialstufe

<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x

<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x

<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x

<latexit sha1_base64="+B0bTl29i2vjdx2vj/xaw1L0NIg=">AAAD8XicbVNda9swFFWTfXTZV7s97sUsDDoIwWm3Li+GssHYYwZL21GHICvXjogkG+k6qWf8K/Y02GDsdf9mb/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCG7Qdf/utNq3bt+5u3uvc//Bw0eP9/afnJo41QzGLBaxPg+oAcEVjJGjgPNEA5WBgLNg8a7kz5agDY/VJ8wSmEgaKR5yRtFCn/2R4VN1cPlyutd1+241nJvFoCm6pBmj6X7rjz+LWSpBIRPUmIuBm+Akpxo5E1B0/NRAQtmCRnBhS0UlmEleOS6cFxaZOWGs7afQqdD1FTmVxmQysEpJcW62uRL8L1dGxlVkts7HcDjJuUpSBMXq48NUOBg7ZSjOjGtgKDJbUKa5vYHD5lRThja6jf1r/52OP4PQRl5N89ki0gCqyHUUFLnbc/vHPbfY1ESaZleC/ute822JJE2XcK0a9sq9hoflecKgAcxDbXP0MOh1HMcRVEWpdeW9jzVqqiqQBvESzIIn3pGUFRKAiFcbiJlbAHUZlL0YGC+kwkBFWSOpVBYRcMltF9U7UMOZwUyAl/uIIZVcZEVFqVQGNiRPxQrWgUrs23+R+WsBVIoFZKtYzxpJzQYihaIxIMue2mCvAq7N18bX+Tq32qrt/kX5GoyHOoVrjOJqzhGqC1dUySANDP8C3lE5KTr2FQy2e/5mcXrYHxz3Bx9fdU/eNu9hlzwjz8kBGZA35IR8ICMyJoxI8pV8Jz/apv2t/bP9q5a2dpo1T8nGaP/+BzJlRXI=</latexit>

 n(x)

<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x

<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x

<latexit sha1_base64="guoEpC1G/XqmhKr7uoxIGdnE8iA=">AAAD7XicbVNbaxQxGE27Xup6a/XRl2ARfFiWmVbrvgwUBfGxgtsWukvJZL+ZDZvLkHzTOg7zG3wSFMRX/49v/hszl9LdrYGBL+ecJCdnvsSZFA6D4O/GZu/W7Tt3t+717z94+Ojx9s6TY2dyy2HMjTT2NGYOpNAwRoESTjMLTMUSTuLFu5o/uQDrhNGfsMhgqliqRSI4Qw+NNY1oeL69GwyDZtCbRdgVu6QbR+c7m38mM8NzBRq5ZM6dhUGG05JZFFxC1Z/kDjLGFyyFM19qpsBNy8ZtRV94ZEYTY/2nkTbo8oqSKecKFXulYjh361wN/per4xI6dWvnYzKalkJnOYLm7fFJLikaWgdCZ8ICR1n4gnEr/A0onzPLOPrYVvZv/ff7kxkkPu5mWs4WqQXQVWnTuCqDQTA8GATVqia1rLgSDF8Pum9NpFh+Adeq0aDea7RXnycdOsAysT7HCONBn1IqmU5z7yp6byxaphuQxeYC3EJk0b5SDRKDNJcriJt7AG0dlL8YuChh0kFDeSO50h6R8Fn4Dmp3YE5wh4WEqJwgJkwJWVQNpXMV+5AibTQsA4144v9FMVkKoFEsoLg0dtZJWjaWOVSdAVX31Ap7FXBrvjW+zLe5tVZ95y/ql+AitDlcYwwv5wKhuXBD1Qyy2IkvEO3Xk6rvX0G43vM3i+O9YXgwDD++2j18272HLfKMPCcvSUjekEPygRyRMeFEkK/kO/nRM71vvZ+9X610c6Nb85SsjN7vf3p4Q0g=</latexit>

n = 1

<latexit sha1_base64="sT2iAuV3AtqprWkfAipmL5IGvew=">AAAD7nicbVPLbhMxFHUbHiW8WliysYiQWETRJIWSzUgVSIhlkUhaqYkqj3Nn4sb2jOw7CcNo/oEVEkiILd/Djr/B86iapFga6fqcY/v4zHWQSGHR8/7u7LZu3b5zd+9e+/6Dh48e7x88Gds4NRxGPJaxOQuYBSk0jFCghLPEAFOBhNNg8a7kT5dgrIj1J8wSmCoWaREKztBBY019Omhf7He8nlcNerPoN0WHNOPk4mD3z2QW81SBRi6Zted9L8FpzgwKLqFoT1ILCeMLFsG5KzVTYKd5ZbegLxwyo2Fs3KeRVuj6ipwpazMVOKViOLfbXAn+lyvzEjqyW+djOJzmQicpgub18WEqKca0TITOhAGOMnMF40a4G1A+Z4ZxdLlt7F/7b7cnMwhd3tU0ny0iA6CL3ERBkXtdr3fU9YpNTWRYdiXove4235ZIsXQJ16pht9xrOCjPkxYtYB4al6OPQbdNKZVMR6lz5b+PDRqmK5AF8RLsQiT+oVIVEoCMVxuInTsATRmUuxhYP2TSQkU5I6nSDpHwWbgWqndgVnCLmQQ/nyCGTAmZFRWlUxW4kHwda1gHKvHE/YtsshZApVhAtorNrJHUbCBTKBoDquypDfYq4Np8bXydr3OrrbrWX5RPwfpoUrjGGK7mAqG6cEWVDLLAii/gH5aTonwF/e2ev1mMB73+Ua//8VXn+G3zHvbIM/KcvCR98oYckw/khIwIJ5fkK/lOfrSS1rfWz9avWrq706x5SjZG6/c/yTlDXQ==</latexit>

n = 2

<latexit sha1_base64="dHsa1mWzqxhB51mv7y8bteRRQHE=">AAAD7nicbVPLbhMxFHUbHiW8WliysYiQWETRpIGSzUgVSIhlkUhaqYkqj3Nn4sb2jOw7CcNo/oEVEkiILd/Djr/B86iapFga6fqcY/v4zHWQSGHR8/7u7LZu3b5zd+9e+/6Dh48e7x88Gds4NRxGPJaxOQuYBSk0jFCghLPEAFOBhNNg8a7kT5dgrIj1J8wSmCoWaREKztBBY019Omhf7He8nlcNerPoN0WHNOPk4mD3z2QW81SBRi6Zted9L8FpzgwKLqFoT1ILCeMLFsG5KzVTYKd5ZbegLxwyo2Fs3KeRVuj6ipwpazMVOKViOLfbXAn+lyvzEjqyW+djOJzmQicpgub18WEqKca0TITOhAGOMnMF40a4G1A+Z4ZxdLlt7F/7b7cnMwhd3tU0ny0iA6CL3ERBkXtdr3fU9YpNTWRYdiXove4235ZIsXQJ16pht9xreFieJy1awDw0Lkcfg26bUiqZjlLnyn8fGzRMVyAL4iXYhUj8gVIVEoCMVxuInTsATRmUuxhYP2TSQkU5I6nSDpHwWbgWqndgVnCLmQQ/nyCGTAmZFRWlUxW4kHwda1gHKvHE/YtsshZApVhAtorNrJHUbCBTKBoDquypDfYq4Np8bXydr3OrrbrWX5RPwfpoUrjGGK7mAqG6cEWVDLLAii/gD8pJUb6C/nbP3yzGh73+Ua//8VXn+G3zHvbIM/KcvCR98oYckw/khIwIJ5fkK/lOfrSS1rfWz9avWrq706x5SjZG6/c/zL9DXg==</latexit>

n = 3

<latexit sha1_base64="Zmc05U0onQ4eoZWWG2ieqg6xmz0=">AAAD9nicbVNda9swFFWbfXTZR9vtcS9mZdBBCE67dXkxlA3GHjNY2kKdFlm5dkQk2UjXSTzX/2NPgw3GXvdb9rZ/M/mjNEknMFydcyQdHesGieAGXffvxmbrzt1797cetB8+evxke2f36YmJU81gyGIR67OAGhBcwRA5CjhLNFAZCDgNpu9L/nQG2vBYfcYsgZGkkeIhZxQtdHHlDwy/VPuLV1cXB+3LnT2361bDuV30mmKPNGNwubv5xx/HLJWgkAlqzHnPTXCUU42cCSjafmogoWxKIzi3paISzCivbBfOS4uMnTDW9lPoVOjyipxKYzIZWKWkODHrXAn+lytz4yoya+dj2B/lXCUpgmL18WEqHIydMhlnzDUwFJktKNPc3sBhE6opQ5vfyv61/3bbH0Noc6+m+XgaaQBV5DoKitztuN2jjlusaiJNs2tB902n+dZEkqYzuFH1O+Ve/YPyPGHQAOahtjl6GHTajuMIqqLUuvI+xBo1VRVIg3gGZsoT71DKCglAxPMVxEwsgLoMyl4MjBdSYaCirJFUKosIWHD7lOodqOHMYCbAy33EkEousqKiVCoDG5KnYgXLQCX27b/I/KUAKsUUsnmsx42kZgORQtEYkOWbWmGvA67N18aX+Tq32qptgWnZEsZDncINRnE+4QjVhSuqZJAGhn8B77CcFGUX9Nbf/O3i5KDbO+r2Pr3eO37X9MMWeU5ekH3SI2/JMflIBmRIGNHkK/lOfrQWrW+tn61ftXRzo1nzjKyM1u9/kZxHNg==</latexit>

| n(x)|2

<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x
<latexit sha1_base64="gup0hY+wZg2PlHJxFyNPc4SL+F0=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtN2XV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPzkyaawZjlopUX4TUgOAKxshRwEWmgcpQwHmYvK/58wVow1P1CYsMppLGikecUbTQqX+12/MHfjO828WwK3qkGydXe9t/JrOU5RIUMkGNuRz6GU5LqpEzAZU7yQ1klCU0hktbKirBTMvGaeW9ssjMi1JtP4Veg66uKKk0ppChVUqKc7PJ1eB/uToqrmKzcT5Go2nJVZYjKNYeH+XCw9Srw/BmXANDUdiCMs3tDTw2p5oytJGt7d/6d93JDCIbdTMtZ0msAVRV6jisSr/vD476frWuiTUtrgWDN/3u2xBJmi/gRjXq13uN9uvzhEEDWEba5hhg2Hc9zxNUxbl1FXxINWqqGpCG6QJMwrPgQMoGCUGkyzXEzC2Aug7KXgxMEFFhoKGskVwqiwj4zG33tDtQw5nBQkBQThAjKrkoqoZSuQxtSIFKFawCjXhi/0UxWQmgUSRQLFM96yQtG4ocqs6ArHtqjb0OuDXfGl/l29xaq7brk/oVmAB1DjcYxeWcIzQXbqiaQRoa/gWCg3pSufYVDDd7/nZxtj8YHg2Gp4e943fde9ghL8hL8poMyVtyTD6SEzImjAD5Sr6TH07ifHN+Or9a6fZWt+Y5WRvO73+dTkI0</latexit>

0
<latexit sha1_base64="uqyFrGSA+Mnj5KtTMWHv4YJRpVE=">AAAD6XicbVPLatwwFFXiPlL3lbTLbkyHQhfD4EnadDaG0ELpoosEOkkgMwRZc+0RlmQjXc/UNf6CrgotlG77R931byo/QmYmFRiuzjmSjo6vwkxwg77/d2vbuXX7zt2de+79Bw8fPd7de3Jq0lwzGLNUpPo8pAYEVzBGjgLOMw1UhgLOwuRdzZ8tQBueqk9YZDCVNFY84oyihU4+Xu72/IHfDO9mMeyKHunG8eXe9p/JLGW5BIVMUGMuhn6G05Jq5ExA5U5yAxllCY3hwpaKSjDTsnFaeS8sMvOiVNtPodegqytKKo0pZGiVkuLcbHI1+F+ujoqr2Gycj9FoWnKV5QiKtcdHufAw9eowvBnXwFAUtqBMc3sDj82ppgxtZGv7t/5ddzKDyEbdTMtZEmsAVZU6DqvS7/uDw75frWtiTYsrweB1v/s2RJLmC7hWjfr1XqP9+jxh0ACWkbY5Bhj2Xc/zBFVxbl0F71ONmqoGpGG6AJPwLDiQskFCEOlyDTFzC6Cug7IXAxNEVBhoKGskl8oiAj5z2z3tDtRwZrAQEJQTxIhKLoqqoVQuQxtSoFIFq0Ajnth/UUxWAmgUCRTLVM86ScuGIoeqMyDrnlpjrwJuzbfGV/k2t9aq7fqkfgUmQJ3DNUZxOecIzYUbqmaQhoZ/geCgnlSufQXDzZ6/WZzuD4aHg+HJq97R2+497JBn5Dl5SYbkDTkiH8gxGRNGgHwl38kPJ3G+OT+dX610e6tb85SsDef3P//aQlA=</latexit>

L
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Abbildung 3.3: (Links) Energie Spektrum und resultierende quantisierte Wellenfunktionen der
drei niedrigsten Teilchenzustände. Die Energieskala (y-Achse) ist hier nicht massgerecht einge-
zeichnet (Die Energieniveaus skalieren nämlich mit n2E1). (Rechts) Aufenthaltswahrscheinlich-
keit der drei niedrigsten Teilchenzustände für ein Teilchen im Kasten. Ein Teilchen im Grund-
zustand tritt somit am wahrscheinlichsten in der Mitte des Potentialkastens auf.
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V (x)

V0

x
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Abbildung 3.4: Stufenpotential

• Fall E < V0: Das Teilchen kann in diesem Fall das Stufenpotential nicht überbrücken und
kann sich somit lediglich im Bereich x < 0 befinden.

Im Rahmen der Potentialstufe ist es sinnvoll, die Transmission- und Reflexionswahrscheinlichkeit
zu definieren:

Transmissionwahrscheinlichkeit und Reflexionswahrscheinlichkeit: jtrans beschreibt eine nach
rechts auslaufende Stromdichte und jin die von links einfallende Stromdichte jin.

T =
|jtrans|
|jin|

und R =
|jrefl|
|jin|

(3.37)

3.4.1 Fall x < 0 (Bereich I)

Im Bereich x < 0 gelte V (x) = 0 und die die stationäre Schrödingergleichung lautet:

− ℏ2

2m

d2

dx2
ψk(x) = Eψk(x) (3.38)

Es ist wieder angebracht, eine Substitution durchzuführen:

d2

dx2
ψk(x) = −k2ψk(x) mit k2 =

2mE

ℏ2
(3.39)
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3. Elementare Systeme in der Quantenmechanik § 4. Potentialstufe

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung lautet:

ψk(x) = Aeikx +Be−ikx (3.40)

Die Wellenfunktion ψk(x) kann als Superposition einer in +x-Richtung einlaufenden Wellen-
funktion mit Amplitude A und Impuls ℏk und einer in −x Richtung reflektierten Welle mit
Amplitude B und Impuls ℏk interpretiert werden. Weiterhin muss man zwischen zwei Fällen
unterscheiden, je nachdem ob die Energie grösser oder kleiner als null ist:

k =

{√
2mE/ℏ, E ≥ 0

i
√
2mE/ℏ, E < 0

(3.41)

Wir verlangen eine oszillierende Lösung für (3.40)3, da wir nicht wollen, dass unsere Wellen-
funktionen reelle Exponenten hat. (Für den Fall E < 0 hätte man nämlich i2 = −1 und man
würde zwei Exponentialfunktionen erhalten, welche im unendlichen explodieren beziehungsweise
verschwinden. Beide Fälle entsprechen einem unphysikalischen Zustand). Wir betrachten eine
von links eintreffende Wellenfunktion und setzten somit A = 1 und B = r. Somit gilt zusam-
menfassend für x < 0:

ψk(x) = eikx + re−ikx mit k reell und positiv (3.42)

Um den Koeffizenten R eine physikalische Grösse zuzuweisen, betrachte man die Wahrschein-
lichkeitsstromdichte:

j−(x) =
iℏ
2m

(
ψk
∂ψ∗

k

∂x
− ψ∗

k

∂ψk
∂x

)
=

ℏk
m

(1− |r|2) = jin − jreff (3.43)

wo wir folgenden Ausdruck verwendet haben

ψk
∂ψ∗

k

∂x
= (eikx + re−ikx)(ik)(eikx − re−ikx) = ik (3.44)

Wir sehen also, dass |r|2 ein Mass dafür ist, wieviel von der Wahrscheinlichkeitsstromdichte j−
in die Reflexion übergeht. Das Minuszeichen im Subscript soll darauf hinweisen, dass dies die
Stromdichte im Bereich x < 0 ist. Wir können also mithilfe des Koeffizienten r, die Reflektions-
wahrscheinlichkeit R mithilfe von

R = |r|2 = jrefl
jin

(3.45)

erhalten.

Bemerkung: Betrachtet man erneut die Wellenfunktion (3.40) aber setzt in diesem Fall A ̸= 1
und B = R, verwendet den bekannten Ausdruck der Wahrscheinlichkeitsstromdichte:

jx =
ℏ

2mi

[
ψ∗
(

d2

dx2
ψ

)
−
(

d2

dx2
ψ∗
)
ψ

]
(3.46)

und kürzt die Exponenten

jx =
ℏk
m

(
|A|2 − |B|2

)
=

ℏk
m
|A|2

(
1− |B|

2

|A|2

)
= jin − jrefl (3.47)

3Konkret verlangen wir, dass wir einen imaginären Exponenten haben, welcher verlangt, dass k reell und
positiv ist und aufgrund von (3.41) somit E ≥ 0
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erhalten wir folgende zwei Ausdrücke:

jin =
ℏkI|A|2
m

, jrefl =
ℏkI|B|2
m

(3.48)

woraus sich wiederum der Reflexionskoeffizient r als Verhältnis der Wahrscheinlichkeitsam-
plituden der einlaufenden Welle und der reflektieren Welle beschreiben lässt:

r =
|B|2

|A|2
(3.49)

3.4.2 Fall x ≥ 0 (Bereich II)

Hier ist das Potential V (x) = V0 und somit ergibt sich folgende Schrödingergleichung
(
− ℏ2

2m

d2

dx2
+ V0

)
ψl(x) = Eψl(x) ⇒ d2

dx2
ψl = −

2m

ℏ2
(E − V0)ψl(x) (3.50)

Wir müssen zwischen den zwei Fällen E > V0 und E < V0 unterscheiden, um die Lösungen
genauer zu analysieren.

Fall E > V0 (Partielle Reflexion)

In diesem Fall erhalten wir die allgemeine Lösung:

ψl(x) = Ceilx +De−ilx mit l =

√
2m(E − V0)

ℏ
(3.51)

Wir setzten den Koeffizienten D = 0, da wir annehmen, dass keine von rechts einkommenden
Teilchen einer Quelle in x = +∞, existieren.4. Eine eingehende Welle im Bereich x < 0 wird
am Stufenpotenial x = 0 entweder reflektiert (bereits behandelt) oder transmittiert. Wir setz-
ten deshalb für die links-eingehenden Welle C exp(ilx) den Koeffizienten C = t, und unsere
Wellenfunktion im Bereich x ≥ 0 lautet:

ψl(x) = teilx mit l reell und positiv (3.52)

Wir verlangen, dass die Wellenfunktion am Übergang x = 0 stetig ist und erhalten somit die
folgenden Randbedingungen für unsere Wellenfunktionen (3.52) und (3.42):

ψl(0) = ψk(0) ⇒ 1 + r = t (3.53)

und (
dψl
dx

)

x=0

=

(
dψk
dx

)

x=0

⇒ (1− r)k = tl (3.54)

Das Gleichungssystem lässt sich leicht für den Transmissionkoeffizienten und Reflexionskoeffizi-
enten lösen:

t =
2

1 + l
k

, r =
1− l

k

1 + l
k

(3.55)

Um den Koeffizienten t genauer zu untersuchen betrachten wir erneut die Kontinuitätsgleichung
und verwenden dazu die Wellenfunktion (3.52)

j+(x) =
ℏl
m
|t|2 = jtrans (3.56)

4Wie nehmen an, dass Teilchen nur von einer Quelle links der Potentialstufe eintreffen.
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Die Transmissionwahrscheinlichkeit T ergibt sich als Verhältnis der transmittierten Stromdichte
jtrans und der einfallenden Stromdichte jin zueinander:

T =
jtrans

jin
=
l

k
|t|2 = 4 lk(

1 + l
k

)2 (3.57)

wo wir jin = ℏk/m aus der Gleichung (3.43) genommen haben. Zusammenfassend, ergibt sich
für das Stufenpotential mit E < V0 folgende Reflektionswarhscheinlichkeit R und Transmissi-
onswahrscheinlichkeit T :

R =
jrefl
jin

= |r|2 =
(
1− l

k

)2
(
1 + l

k

)2 und T =
jtrans

jin
=
l

k
|t|2 = 4 lk(

1 + l
k

)2 (3.58)

Wir verlangen, dass die beiden Wahrscheinlichkeiten sich zu eins summieren, konkret also R +
T = 1. Diese Tatsache lässt sich direkt aus der Erhaltung der Stromdichte j+ = j− → jin =
jrefl + jtrans ablesen:

ℏk
m

(1− |r|2) = ℏl
m
|t|2 ⇒ 1−R =

l

k
|t|2
︸ ︷︷ ︸
T

(3.59)

Im Bereich E > V0 verlangsamt sich ein klassisches Teilchen lediglich am Übergang, da ein Teil
seiner kinetischen Energie aufgewendet werden muss um die Potentialbarriere zu überwinden.
Das Teilchen bewegt sich jedoch weiterhin in +x-Richtung weiter. Somit ist die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Teilchen an der Potentialbarriere reflektiert und in −x-Richtung propagiert, gleich
null und wir setzen Rklass = 0 und Tklass = 1. Betrachten wir ein Quantenmechanisches Teilchen,
dann gilt für den Fall E →∞, dass das Potential V0 unerheblich ist und wir können behaupten,
dass l ≈ k ist, und das Teilchen verhält sich klassisch da R = 0 und T = 1.

3.4.3 Fall E < V0 (Totalreflexion)

In diesem Fall lautet die Lösung:

ψκ(x) = Ce−κx +Deκx mit κ =

√
2m(V0 − E)

ℏ
(3.60)

Um eine endliche Lösung zu erhalten, verlangen wir, dass D = 0 und C = t damit der Term für
x→∞ nicht divergiert5 und somit:

ψκ(x) = te−κx mit κ reell und positiv (3.61)

Analog zum Fall E > V0 muss die Lösung am Übergangspunkt x = 0 stetig sein und es ergeben
sich folgende Randbedingungen:

ψκ(0) = ψk(0) ⇒ 1 + r = t (3.62)

und (
dψκ
dx

)

x=0

=

(
dψk
dx

)

x=0

⇒ i(1− r)k = −tκ (3.63)

womit man die Reflexions- und Transmissionsamplituden bestimmen kann:

r =
k − iκ
k + iκ

, t =
2k

k + iκ
(3.64)

5Konkret wäre solch ein Zustand nicht physikalisch, da wir verlangen, dass wir eine endliche Wahrscheinlich-
keitsdichte |ψκ|2 erhalten und somit könnte der Zustand nicht dem Raum der Wellenfunktionen L2 angehören
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Für die Reflextionswahrscheinlichkeit erhalten wir schlussendlich:

R =
jrefl
jin

= |r|2 = 1 (3.65)

wo wir die Eigenschaft komplexer Zahlen |z|2 = zz∗verwendet haben:

|r|2 = (k − iκ)(k + iκ)

(k + iκ)(k − iκ) (3.66)

Wie in der klassischen Mechanik besteht hier somit Totalreflexion (R = 1) und für den Teilchen-
strom gelte jin = jrefl. Aus der Bedingung:

j− = j+ ⇒ jin − jrefl = jtrans (3.67)

Mit jin = jrefl bemerke man auch sofort, dass für den transmittierten Wahrscheinlichkeitsstrom
jtrans = 0 gelten muss. Somit findet also kein Teilchenfluss nach rechts in den klassisch verbotenen
Bereich statt. Da jedoch die Transmissionsamplitude t ungleich null ist, wie in Gleichung (3.64)
ersichtlich, unterscheidet sich der quantenmechanische- vom klassischen Fall, denn die räumlich
gedämpfte Welle exp(−κx) hat eine von null verschiedene Wahrscheinlichkeit in den klassisch
verbotenen Bereich einzudringen6.

A Klassisch ist t = 0 und somit auch die Transmissionwahrscheinlichkeit. Hier gilt jedoch,
dass t ̸= 0 und somit ist die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen bei x > 0 anzutreffen nicht
gleich Null. Da jedoch die Wahrscheinlichkeit für x > 0 exponentiell abfällt, erreicht das
Teilchen niemals x =∞.

3.5 Allgemeine Potentiale

Um komplizierte und zusammengesetzte Potentiale zu betrachten, wollen wir das bisher ver-
wendete Verfahren für zwei Bereiche auf eine beliebige Anzahl an Schnittstellen erweitern. Im
allgemeinen gelte:

• für E < V0: oszillierende Lösung.

• für E > V0: exponentiell gedämpfte Lösung

Vorgehen bei mehreren Potentialstufen: Das Verfahren kann auf zwei Schritte reduziert werden

I. Bestimmung der Lösung in jedem Bereich des konstanten Potentials

II. Bestimmung der Koeffizienten aus Stetigkeitsbedingungen für die Wellenfunktion ψ und
dessen Ableitungen, an jedem Übergangspunkt

3.5.1 Endlicher Potentialtopf

Der endliche Potentialtopf hat für V0 > 0 folgende Potentialfunktion

V (x) =

{
−V0, |x| ≤ a
0 |x| > a

(3.68)

Wir erhalten zwei Fälle

• Fall −V0 < E < 0: gebundene Zustände (exponentielle Dämpfung für |x| ≤ a)
• Fall E > 0: freie Zustände

6Eine ausführliche Diskussion zur Totalreflexion, kann man im Bartelmann auf Seite 856 oder im Cohen auf
Seite 66 finden
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V (x)

−a a

Abbildung 3.5: Endlicher Potentialtopf

Fall −V0 < E < 0

Dieser Fall wurde nicht explizit in der Vorlesung behandelt ist aber vollständigkeitshalber hier
aufgelistet.

I. Zeitunabhängige Schrödingergleichung Die Schrödingergleichung für die einzelnen
Bereiche lautet:

d2

dx2
ψ(x) =

{
−l2ψ(x) mit l =

√
2m(E+V0)

ℏ > 0 für − a < x < a

k2ψ(x) mit k =
√
−2mE
ℏ > 0 sonst

(3.69)

II. Wellenfunktionen Aus der Schrödingergleichung der einzelnen Bereichen erhalten wir
folgende Ansätze für unsere Lösungen:

ψ(x) =





ψ1(x) = ekx für x < −a
ψ2(x) = A cos(lx) +B sin(lx) für |x| ≤ a
ψ3(x) = te−kx für x > a

(3.70)

wo wir für den Fall 2 äquivalent ψ2(x) = A′eilx +B′e−ilx hätten verwenden können.

III. Randbedingungen Wir verlangen, dass die Wellenfunktion ψ(x) und die erste Ableitung
an den Grenzen x = −a und x = a stetig sind. Wir erhalten die folgenden Randbedingun-
gen:

Bei x = −a : ψ1(−a) = ψ2(−a) und
(
dψ1

dx

)

(x=−a)
=

(
dψ2

dx

)

(x=a)

(3.71)

Bei x = a : ψ2(a) = ψ3(a) und
(
dψ2

dx

)

(x=a)

=

(
dψ3

dx

)

(x=a)

(3.72)

Mit diesen vier Randbedingungen erhält man folgendes Gleichungssystem:



e−ka − cos(la) sin(la) 0

ke−ka −l sin(la) −l cos(la) 0

0 − cos(la) − sin(la) e−ka

0 l sin(la) −l cos(la) −ke−ka







1

A

B

t




= 0 (3.73)
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IV. Lösungen Da das Potential symmetrisch ist und die Bedingung V (x) = V (−x) gilt folgt,
dass ψ(x) gerade oder ungerade sein muss. Dies sieht man auch indem man die Zeile
1 und Zeile 3 der Matrix aus multipliziert. Aus den Randbedingungen erhalten wir für
den symmetrischen und den anti-symmetrischen Fall transzendente Gleichungen für die
Energie-Eigenwerte E und die Amplituden der trigonometrischen Funktionen A und B:

(a) Symmetrische Lösungen: 1 = t, B = 0

ψ(x) =





ekx für x < −a
A cos(kx) für − a < x < a

Ae−kx für x > a

(3.74)

Für diesen Fall ist die Wellenfunktion symmetrisch zum Ursprung und besitzt somit
eine gerade Parität. Um einen Zusammenhang zwischen den Grössen k und l herzu-
stellen, betrachten wir die ersten zwei Zeilen der Matrix, unter der Einschränkung
der symmetrischen Lösungen 1 = t und B = 0:

e−ka = A cos(la) (3.75)

ke−ka = Al sin(la) (3.76)

Teilt man Gleichung (3.76) durch Gleichung (3.75) kommt man auf folgende tran-
szendente Gleichung

k = l tan(la) (3.77)

Nur Wellenvektoren k und l welches die obige Gleichung erfüllen können symmetrische
Lösungen des Problems sein.

(b) Anti-symmetrische Lösungen: 1 = −t, A = 0

ψ(x) =





ekx für x < −a
B sin(lx) für − a < x < a

−e−kx für x > a

(3.78)

Für diesen Fall ist die Wellenfunktion anti-symmetrisch zum Ursprung und die Wel-
lenfunktion hat eine ungerade Parität. Betrachten wir Zeile 3 und 4 der Matrix unter
der Einschränkung der Anti-symmetrischen Lösungen 1 = −t und A = 0:

te−ka = B sin(la) (3.79)

−tke−ka = Bl cos(la) (3.80)

und teilt die Gleichung (3.80) mit der Gleichung (3.79), erhält man erneut eine tran-
szendente Gleichung welche die zwei Grössen l und k in Beziehung setzt:

−k = l cot(la) (3.81)

In beiden Fällen ist zu bemerken, dass die Aufenthaltswahrscheinlichkeit |ψ(x)|2 im klas-
sisch verbotenen Bereich |x| > a nicht verschwindet, sie ist aber exponentiell unterdrückt
und das Teilchen bleibt somit im Potenzialtopf gebunden.

V. Energieniveaus Um die zwei transzendente Gleichungen

k =

{
l tan(la)

−l cot(la)
(3.82)
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zu lösen, soll bereits angemerkt sein, dass die zwei Grössen l und k beide von E und V0
abhängen. Für gebundene Zustände varrieren die Ausdrücke:

ℏk =
√

2m(E + V0) und ℏl =
√
−2mE (3.83)

zwischen 0 und der Grenze ℏk0, welche von der Topftiefe abhängt,da (ℏk0)2 = 2mV0.

Mithilfe einer Substitution u = la und v = ka können wir die Gleichung auf eine Variable
reduzieren. Die beiden Ausdrücke v und u sind über v2 = u20 − u2 miteinander verbunden
(Diesen Zusammenhang erkennt man, indem man die Grössen lk und k betrachtet), wo
wir die Konstante als u20 = (ℏk0)2 = 2mV0/ℏ2 definiert haben. Somit folgt, dass u0 für
ein gegebenes Potential V0 konstant ist und man die Gleichung (3.82) folgendermassen
ausdrücken kann: √

u20 − u2 =
{
u tan(u)

−u cot(u)
(3.84)

Die Funktion
√
u20 − u2 definiert im Bereich [0, k0a] eine monoton fallende Funktion, welche

am linken Intervallende der Grösse u0 = ℏk0 entspricht und am rechten Intervallende
verschwindet. Jeder Schnittpunkt der Funktion f1(u) =

√
u20 − u2 und der Funktionen
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u tan(u)
<latexit sha1_base64="39OzOkWeMdsmR/Mlmqz/HcZiIS8=">AAAD83icbVNbaxQxGE27Xup6aauPvgwWocK6zLZa+zJQFMTHCvYCnaVkst/Mhs1lSL60jsP8DJ8EBfHVP+Ob/8bMpXR3a2DgyzknycmZL0kuuMUw/Luy2rt1+87dtXv9+w8ePlrf2Hx8bLUzDI6YFtqcJtSC4AqOkKOA09wAlYmAk2T2ruZPLsBYrtUnLHIYS5opnnJG0UNnLwMXxEzjtntxvrEVDsNmBDeLUVdskW4cnm+u/oknmjkJCpmg1p6NwhzHJTXImYCqHzsLOWUzmsGZLxWVYMdl47kKnntkEqTa+E9h0KDzK0oqrS1k4pWS4tQuczX4X64OjavMLp2P6f645Cp3CIq1x6dOBKiDOpZgwg0wFIUvKDPc3yBgU2ooQx/ewv6t/34/nkDqQ2+m5WSWGQBVlSZLqjIchMO9QVgtajJDiyvB8PWg+5ZEkroLuFbtD+q99nfq84RFC1imxucYYTLoB0EgqMqcdxW91wYNVQ1IE30BdsbzaFfKBklA6MsFxE49gKYOyl8MbJRSYaGhvBEnlUcEfOa+j9odqOXMYiEgKmPElEouiqqhlJOJDylSWsE80Ihj/y+KeC6ARjGD4lKbSSdp2UQ4qDoDsu6pBfYq4NZ8a3yeb3Nrrfr+n9XvwUZoHFxjFC+nHKG5cEPVDNLE8i8Q7daTqu9fwWi5528WxzvD0d5w9PHV1sHb7j2skafkGdkmI/KGHJAP5JAcEUY0+Uq+kx891/vW+9n71UpXV7o1T8jC6P3+Bx09RbI=</latexit>�u cot(u)

<latexit sha1_base64="6HyWGkQW9F6Q6rVi3QIblt4PQnM=">AAAD6XicbVNda9swFFWbfXTZV7s97sUsDPYQgtN2XV4MZYOxxxaWtlCHIsvXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCW7Qdf9ubffu3L13f+dB/+Gjx0+e7u49OzNprhlMWSpSfRFQA4IrmCJHAReZBioDAedB8r7mzxegDU/VJywymEkaKx5xRtFCp/nV7sAduc1wbhfjrhiQbpxc7W3/8cOU5RIUMkGNuRy7Gc5KqpEzAVXfzw1klCU0hktbKirBzMrGaeW8skjoRKm2n0KnQVdXlFQaU8jAKiXFudnkavC/XB0VV7HZOB+jyazkKssRFGuPj3LhYOrUYTgh18BQFLagTHN7A4fNqaYMbWRr+7f++30/hMhG3UzLMIk1gKpKHQdV6Q7d0dHQrdY1sabFtWD0Zth9GyJJ8wXcqCbDeq/Jfn2eMGgAy0jbHD0Mhn3HcQRVcW5deR9SjZqqBqRBugCT8Mw7kLJBAhDpcg0xcwugroOyFwPjRVQYaChrJJfKIgI+c9s97Q7UcGawEOCVPmJEJRdF1VAql4ENyVOpglWgEfv2XxT+SgCNIoFimeqwk7RsIHKoOgOy7qk19jrg1nxrfJVvc2ut2q5P6ldgPNQ53GAUl3OO0Fy4oWoGaWD4F/AO6knVt69gvNnzt4uz/dH4aDQ+PRwcv+veww55QV6S12RM3pJj8pGckClhBMhX8p386CW9b72fvV+tdHurW/OcrI3e73+QNkJ5</latexit>u

<latexit sha1_base64="57vFp0rEIZCt9nekRVZEy3vG8Yw=">AAAD+nicbVNbb9MwGPVWLqPcOnjkJaJC4qFUaQejL5EmkBCPQ6LbpKVUjvsltWo7wf7SEkL+CU9IICFe+SW88W9wLtPaDkuOPp9zbB+f2EEiuEHX/buz27p2/cbNvVvt23fu3rvf2X9wYuJUMxizWMT6LKAGBFcwRo4CzhINVAYCToPF65I/XYI2PFbvMUtgImmkeMgZRQtNOx3ffNSYpx+GU/eZ/RbTTtftu1VzrhaDpuiSph1P93f/+LOYpRIUMkGNOR+4CU5yqpEzAUXbTw0klC1oBOe2VFSCmeSV9cJ5YpGZE8badoVOha7PyKk0JpOBVUqKc7PNleB/uTI7riKztT+Go0nOVZIiKFZvH6bCwdgp03FmXANDkdmCMs3tCRw2p5oytBlurF/7b7f9GYQ2+2qYzxaRBlBFrqOgyN2e2z/sucWmJtI0uxD0X/SaviWSNF3CpWrUK9caDcv9hEEDmIfa5uhh0Gs7jiOoilLrynsTa9RUVSAN4iWYBU+8AykrJAARrzYQM7cA6jIoezAwXkiFgYqyRlKpLCLgE7fXqV6BGs4MZgK83EcMqeQiKypKpTKwIXkqVrAOVGLf/ovMXwugUiwgW8V61khqNhApFI0BWd6pDfYi4Np8bXydr3OrrdpnsCifhfFQp3CJUVzNOUJ14IoqGaSB4Z/BOygHRdu+gsH2nb9anAz7g8P+4N3z7tGr5j3skUfkMXlKBuQlOSJvyTEZE0aW5Cv5Tn60vrS+tX62ftXS3Z1mzkOy0Vq//wHefkiv</latexit>q
u2

0 � u2

<latexit sha1_base64="PI0wNICSfUFpZrcYFb/wRCw9ekE=">AAAEHXicbVNbaxQxFE67Xup6a/XRl2ARKizLbKu1LwNFQXysYC/gLEsme2Y2bC5DcqbbcZgf4pM/xSdBQXzwRfw3Zma2dHdrIHDyfV+Sc77kxJkUDoPg79p658bNW7c37nTv3rv/4OHm1qMTZ3LL4ZgbaexZzBxIoeEYBUo4yywwFUs4jadvav70HKwTRn/AIoOhYqkWieAMPTTa3NuJEC6wTK1xDmh1MgpoZEU6QWatmdGWpZc0zUfB89HmdtAPmkGvB4N5sE3m42i0tf47GhueK9DIJXPu4yDIcFgyi4JLqLpR7iBjfMpS+OhDzRS4YdlUV9FnHhnTxFg/NdIGXdxRMuVcoWKvVAwnbpWrwf9ytb1Cp27lfkwOhqXQWY6geXt9kkuKhtYG0rGwwFEWPmDcCl8B5RNmGUdv89L5bf7dbjSGxD9PsyzH09QC6Kq0aVyVQS/o7/eCalmTWlZcCvove/O5IlIsP4cr1UGvPutgt75POnSAZWK9jyHGvS6lVDKd5j6r8K2xaJluQBabc3BTkYV7SjVIDNLMlhA38QDa2ihfGLgwYdJBQ/lEcqU9IuFC+B/XnsCc4A4LCWEZISZMCVlUDaVzFXuTQm00LAKNOPJvUUQLBjSKKRQzY8dzScvGModqnoCq/9QSe2lwm3yb+CLf+tam6jtlWneOC9HmcIUxnE0EQlNwQ9UMstiJTxDu1Yuq67tgsPrnrwcnu/3Bfn/w/sX24et5P2yQJ+Qp2SED8oocknfkiBwTTj6Tr+Q7+dH50vnW+dn51UrX1+Z7HpOl0fnzD/vfVyA=</latexit>

(grosse V0 ! grosse u0)

<latexit sha1_base64="NLxlnGKPt8o4Zn9G0H6IavsQxqI=">AAAEHXicbVNba9RAFJ52vdT11uqjL4NFqLAs2VZrXwJFQXysYC9glmUye5IdMjMJMyfdxpAf4pM/xSdBQXzwRfw3Ti6lu1sHAme+75sz53yZE2ZSWPS8v2vrvRs3b93euNO/e+/+g4ebW49ObJobDsc8lak5C5kFKTQco0AJZ5kBpkIJp2HypuZPz8FYkeoPWGQwVizWIhKcoYMmm3s7AcIFlokEl4FWJxOPBkbEM2TGpHPasvSSpvnEez7Z3PaGXrPo9WDUBdukW0eTrfXfwTTluQKNXDJrP468DMclMyi4hKof5BYyxhMWw0cXaqbAjsumu4o+c8iURqlxn0baoIsnSqasLVTolIrhzK5yNfhfrrZX6Niu3I/RwbgUOssRNG+vj3JJMaW1gXQqDHCUhQsYN8J1QPmMGcbR2byUv62/3w+mEDn3mm05TWIDoKvSxGFVegNvuD/wqmVNbFhxKRi+HHTfikix/ByuVAeDOtfBbn2ftGgBy8g4H30MB31KqWQ6zl1V/tvUoGG6AVmYnoNNRObvKdUgIch0voTYmQPQ1Ea5xsD6EZMWGsoVkivtEAkXwr24NgOzglssJPhlgBgxJWRRNZTOVehM8nWqYRFoxIH7F0WwYECjSKCYp2baSVo2lDlUXQGqflNL7KXBbfFt4Yt861tbqpuUpJ4c66PJ4QpjOJ8JhKbhhqoZZKEVn8DfqzdV303BaPXNXw9Odoej/eHo/Yvtw9fdPGyQJ+Qp2SEj8oocknfkiBwTTj6Tr+Q7+dH70vvW+9n71UrX17ozj8nS6v35BzicVuo=</latexit>

(kleine V0 ! kleine u0)

Abbildung 3.6: Graphische Lösung der Transzendenten Gleichung

f2(u) = u tan(u) und f3(u) = −u cot(u) über dem gebundenen Intervall [0, k0a] definiert
einen erlaubten Zustand. Die endliche7 Anzahl an SchnittpunktenN für eine gegebene Topf
tiefe ist gleich der Anzahl an Nullstellen der Tangens- bzw. Kotangsfunktion im Intervall
[0, k0a]. Da die Funktion u tan(u) durch null geht, erhält man immer eine Lösung für u,
welche die Gleichung (3.84) löst. Erhöht man u0, beziehungsweise V0, wird der Radius des
Kreises grösser und es taucht ein zweiter gebundener Zustand auf, welcher einer Nullstelle
der Cotangensfunktion, i.e ungeraden Funktion, entspricht.

Fall E > 0 (Streuung)

In diesem Fall beschreibt man erneut eine von links eintreffende Welle, die an beiden Sprung-
stellen des Potentialtopfes teilweise reflektiert beziehungsweise transmittiert werden kann:

ψ(x) =





eikx + re−ikx, Für x < −a,
A sin(lx) +B cos(lx), Für |x| ≤ a
teikx, Für x > a,

(3.85)

7Dies ist ersichtlich, da es nur eine begrenzte Anzahl von gebundenen Zuständen für eine gegebene Topftiefe
V0 gibt. Für Energien grösser als V0 sind die Teilchen nicht mehr im Potenzialtopf eingefangen, sondern frei.
Dieser Fall entspricht E > 0.
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3. Elementare Systeme in der Quantenmechanik § 5. Allgemeine Potentiale

wo wir die Wellenzahlen k =
√
2mE/ℏ, l =

√
2m(E + V0)ℏ definiert haben. Insgesamt haben

wir vier Randbedingungen:

• 1.Randbedingung: Stetigkeit von ψ bei x = −a
e−ika + reika = −A sin(la) +B cos(la) (3.86)

wo wir die Eigenschaften sin(−la) = − sin(la) und cos(−la) = cos(la) verwendet haben.

• 2. Randbedingung: Stetigkeit von dψ/dx bei x = −a

ik
[
e−ika − reika

]
= l[A cos(la) +B sin(la)] (3.87)

• 3. Randbedingung: Stetigkeit von ψ bei x = a

A sin(la) +B cos(la) = teika (3.88)

• 4. Randbedingung: Stetigkeit von dψ/dx bei x = −a
l[A cos(la)−B sin(la)] = ikteika (3.89)

Das Gleichungssystem kann gelöst werden für welches man folgende Amplituden erhält:

r = i
sin(2la)

2kl
(l2 − k2)t und t =

2lke−2ika

2lk cos(2la)− i(l2 + k2) sin(2la)
(3.90)

womit wir wie folgt auf eine Transmissionwahrscheinlichkeit schliessen können, welche von der
Energie des Teilchens abhängt:

T (E) =
jtrans

jin
= |t|2 =

(
1 +

sin2(2la)V 2
0

4E(E + V0)

)−1

(3.91)

Für T ≤ 1 wird ein Teil des einlaufenden Stromes am Potentialtopf reflektiert. Resonante
<latexit sha1_base64="zgTS8BFHqv91qh6wTqxmyo7h0BY=">AAAD6XicbVNda9swFFWbfXTZV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaatlCHIsvXjrAkG+k6mWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWQCW7Qdf9ubffu3L13f+dB/+Gjx0+e7u49OzNprhlMWSpSfRFQA4IrmCJHAReZBioDAedB8qHmzxegDU/VKRYZzCSNFY84o2ihk9Or3YE7cpvh3C7GXTEg3Ti+2tv+44cpyyUoZIIaczl2M5yVVCNnAqq+nxvIKEtoDJe2VFSCmZWN08p5ZZHQiVJtP4VOg66uKKk0ppCBVUqKc7PJ1eB/uToqrmKzcT5Gk1nJVZYjKNYeH+XCwdSpw3BCroGhKGxBmeb2Bg6bU00Z2sjW9m/99/t+CJGNupmWYRJrAFWVOg6q0h26o8OhW61rYk2La8Ho7bD7NkSS5gu4UU2G9V6T/fo8YdAAlpG2OXoYDPuO4wiq4ty68j6mGjVVDUiDdAEm4Zl3IGWDBCDS5Rpi5hZAXQdlLwbGi6gw0FDWSC6VRQR85rZ72h2o4cxgIcArfcSISi6KqqFULgMbkqdSBatAI/btvyj8lQAaRQLFMtVhJ2nZQORQdQZk3VNr7HXArfnW+Crf5tZatV2f1K/AeKhzuMEoLuccoblwQ9UM0sDwL+Ad1JOqb1/BeLPnbxdn+6Px4Wh88mZw9L57DzvkBXlJXpMxeUeOyCdyTKaEESBfyXfyo5f0vvV+9n610u2tbs1zsjZ6v/8BHBFCWA==</latexit>

T

<latexit sha1_base64="c+g5TjeixhN0fYw23P1sg1orTc0=">AAAD6XicbVNdb9MwFPUWPkb42uCRl4gKiYeqSjcYfYk0gUA8bhLdJq3V5Lg3qRXbieyblhDlF/CEBBLilX/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCW7Q9/9ubTu3bt+5u3PPvf/g4aPHu3tPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYvKv5swVow1P1CYsMppLGikecUbTQyfvL3Z4/8Jvh3SyGXdEj3Ti+3Nv+M5mlLJegkAlqzMXQz3BaUo2cCajcSW4goyyhMVzYUlEJZlo2TivvhUVmXpRq+yn0GnR1RUmlMYUMrVJSnJtNrgb/y9VRcRWbjfMxGk1LrrIcQbH2+CgXHqZeHYY34xoYisIWlGlub+CxOdWUoY1sbf/Wv+tOZhDZqJtpOUtiDaCqUsdhVfp9f3DY96t1TaxpcSUYvO5334ZI0nwB16pRv95rtF+fJwwawDLSNscAw77reZ6gKs6tq+BDqlFT1YA0TBdgEp4FB1I2SAgiXa4hZm4B1HVQ9mJggogKAw1ljeRSWUTAZ267p92BGs4MFgKCcoIYUclFUTWUymVoQwpUqmAVaMQT+y+KyUoAjSKBYpnqWSdp2VDkUHUGZN1Ta+xVwK351vgq3+bWWrVdn9SvwASoc7jGKC7nHKG5cEPVDNLQ8C8QHNSTyrWvYLjZ8zeL0/3B8HAwPHnVO3rbvYcd8ow8Jy/JkLwhR+QjOSZjwgiQr+Q7+eEkzjfnp/OrlW5vdWuekrXh/P4H5zdCSQ==</latexit>

E

<latexit sha1_base64="CPmGWfWArzmPpkPGMD/h6JXdmFc=">AAAD6nicbVNdb9MwFPVWPkb52uCRl4gKiYeqSrYx+hJpAgnxOBDdJi3V5Lg3qRXbieyblhDlH/CEBBLilV/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCW7Qdf9ubfdu3b5zd+de//6Dh48e7+49OTVprhlMWCpSfR5SA4IrmCBHAeeZBipDAWdh8rbmzxagDU/VJywymEoaKx5xRtFCH73+5e7AHbnNcG4WXlcMSDdOLve2/wSzlOUSFDJBjbnw3AynJdXImYCqH+QGMsoSGsOFLRWVYKZlY7VyXlhk5kSptp9Cp0FXV5RUGlPI0ColxbnZ5Grwv1ydFVex2Tgfo/G05CrLERRrj49y4WDq1Gk4M66BoShsQZnm9gYOm1NNGdrM1vZv/ff7wQwim3UzLWdJrAFUVeo4rEp36I6Ohm61rok1La4Eo1fD7tsQSZov4Fo1HtZ7jffr84RBA1hG2uboYzjsO44jqIpz68p/l2rUVDUgDdMFmIRn/oGUDRKCSJdriJlbAHUdlL0YGD+iwkBDWSO5VBYR8Jnb9ml3oIYzg4UAvwwQIyq5KKqGUrkMbUi+ShWsAo04sP+iCFYCaBQJFMtUzzpJy4Yih6ozIOueWmOvAm7Nt8ZX+Ta31qpt+6R+BsZHncM1RnE55wjNhRuqZpCGhn8B/6CeVPUr8DZ7/mZxuj/yjkbeh8PB8ZvuPeyQZ+Q5eUk88pock/fkhEwIIxH5Sr6THz3R+9b72fvVSre3ujVPydro/f4H6xtCSQ==</latexit>

1

 

no

Abbildung 3.7: Transmissionswahrscheinlichkeit als Funktion der Energie E des Teilchen. Für
den Fall V ≫ ℏ2/2ma2 ist die Amplitude der Oszillation für die Transmissionwahrscheinlichkeit
höher.

.

Transmission, welches dem Fall T = 1 entspricht (kein reflektierter Strom), erhalten wir für den
Fall, in dem der Sinus verschwindet, also für 2la = nπ. Die resultierenden Energie-Eigenwerte:

En =
ℏ2l2

2m
− V0 = n2

ℏ2pi2

8ma2
− V0 > 0 (3.92)

nennt man Resonanzenergien. Die Eigenwerte sind äquivalent zu denen eines unendlich tiefen
Potenzialtopfs mit derselben Breite 2a. Die Transmissionwahrscheinlichkeit ist minimal für die
Fälle, in welchen die Amplitude l, der Gleichung

2la =
2n+ 1

2
π (3.93)

genügen.
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3. Elementare Systeme in der Quantenmechanik § 5. Allgemeine Potentiale

3.5.2 Potentialbarriere

Wir wollen noch kurz die Potentialbarriere erwähnen, welches in den Übungen genauer behandelt
wird. Sie hat folgendes Potential

V (x) =

{
V0, 0 ≤ x ≤ a
0 sonst

(3.94)

mit V0 > 0. Dieser Fall ist ähnlich zum Stufenpotential, nur dass hier selbst im Falle 0 < E < V0,
die Wahrscheinlichkeit ein Teilchen rechts der Potentialbarriere aufzutreffen nicht null ist, da
|T |2 > 0 ist. Dies ist der sogenannte Tunneleffekt und ist ein zentraler Unterschied zwischen
klassischer Mechanik und Quantenmechanik.
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KAPITEL 4

Formalismus der Quantenmechanik

Im Kapitel 2 haben wir bereits einige grundlegende mathematischen Werkzeuge zur Behandlung
der Quantenmechanik eingeführt. Dort haben wir uns ausschliesslich im Orts- bzw. Impuls-
raum aufgehalten. Das Ziel dieses Kapitels wird es sein, dieses mathematische Grundgerüst zu
vervollständigen und mithilfe der Dirac-Darestellung den Formalismus zu verallgemeinern.

4.1 Mathematischer Formalismus

4.1.1 Dirac Notation

Bis jetzt haben wir uns ausschliesslich mit ortsabhängigen Wellenfunktionen der Art ψ(x, t)
befasst. Es wurde bereits in Kapitel 2 betont, dass die Wellenmechanik komplett äquivalent in
der Impulsdarstellung formuliert werden kann. Diese Erkenntnis motiviert, eine Koordinaten-
unabhängige Darstellung der Zustände zu formulieren. Zu diesem Zweck führt man die Dirac
Notation ein, welche als grundlegende Grössen die sogenannten Kets und Bras besitzt. Zusam-
men bilden diese das Skalarprodukt (’Bra-ket’ )

⟨ψ|φ⟩ ≡ (ψ,φ). (4.1)

Mithilfe des Kets |ψ⟩, lässt sich die Wellenfunktion im Ortsraum dann zum Beispiel wie folgt
mithilfe einer Projektion auf den Ortsraum konstruieren: ψ(x) = ⟨x|ψ⟩. Auf die genaueren
Details solch einer Projektion gehen wir in Abschnitt (4.3) ein.

A Da die Dirac Notation als Basis-unabhängig anzusehen ist, soll auf Notationen der Art
|ψ(x)⟩ verzichtet und stattdessen |ψ⟩ verwendet werden.

Ket-Vektor

Der Vektor eines Zustandsraumes H wird durch einen ’Ket’(-Vektor) |ψ⟩ gekennzeichnet. Die
Menge aller Kets spannen den Hilbertraum H auf. Es soll angemerkt sein, dass Zustände eines
physikalischen Systems streng genommen durch einen Strahl in einem Hilbertraum {eiα |ψ⟩ | α ∈
R} dargestellt werden. Das bedeutet konkret, dass zwei Zustände mit verschiedenen Phasenfak-
toren bei einer Messung ununterscheidbar voneinander sind. Somit sind zum Beispiel die beiden
Zustände

|ψ⟩ ≃ eiα |ψ⟩ , (a ∈ R) (4.2)

äquivalent.
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4. Formalismus der Quantenmechanik § 1. Mathematischer Formalismus

Bemerkung: Als Beispiel werden die Zustände eines N -Teilchensystems in der Wellenmecha-
nik durch den Strahl:

[ψ] =
{
eiαψ : ψ ∈ L2(R3N ), ∥ψ∥ = 1, α ∈ R

}
(4.3)

beschrieben.

Multipliziert man einen Ket |ψ⟩ ∈ H mit einer komplexen Zahl λ, dann ist das resultierende
Produkt wieder ein Ket des Zustandsraumes: H:

|λψ⟩ = λ |ψ⟩ = |ψ⟩λ (4.4)

Weiterhin ist die Summe zweier Kets |ψ⟩ und |φ⟩ wieder ein Ket:

|φ⟩+ |ψ⟩ = |γ⟩ mit |φ⟩ , |ψ⟩ , |γ⟩ ∈ H (4.5)

Mithilfe dieser Eigenschaften kann man sich leicht vergewissern, dass die Menge aller Ket-
Vektoren einen linearen Vektorraum bilden.

Bra-Vektor

Ähnlich wie bei den Ket-Vektoren, spannen die Bra-Vektoren einen Vektorraum auf. Um diesen
Bra-Raum definieren zu können, müssen wir zunächst das Konzept des Dualraum H∗ eines
Zustandsraum H einführen.

Dualraum: Ein linear beschränktes Funktionala Fφb auf dem Hilbertraum ist eine Linearform,
welches jedem Ket |ψ⟩ wie folgt eine komplexe Zahl zuordnet:

|ψ⟩ ∈ H Fφ−−→ Zahl gegeben durch Fφ[|ψ⟩] (4.6)

Linearität bedeutet, dass für zwei Elemente λ1 |ψ⟩ und λ2 |ψ2⟩ folgendes gelte:

Fφ[λ1 |ψ1⟩+ λ2 |ψ2⟩] = λ1Fφ[|ψ1⟩] + λ2Fφ[|ψ2⟩] (4.7)

Mithilfe der Verknüpfungen

Fφ1+φ2 [|ψ⟩] = Fφ1 [|ψ⟩] + Fφ2 [|ψ⟩] (4.8)
Fλφ[|ψ⟩] = λ∗Fφ[|ψ⟩], mit λ ∈ C (4.9)

lässt sich leicht überprüfen, dass der Dualraum (Die Menge aller linearen Funktionale Kets
|ψ⟩ ∈ H)

H∗ = {Fφ | Fφ : H → C; Fφ linear} (4.10)

die Bedingungen eines linearen Vektorraums erfüllt.
aEin Funktional heisst beschränkt, falls eine Konstante c > 0 existiert, so dass für alle ψ ∈ H,

|Fφ[|ψ⟩]| ≤ c∥ψ∥ gilt. Ist die Abbildung zwischen zwei metrischen Räume stetig, dann ist das lineare Funktional
automatisch auch beschränkt.

bLineare Funktionale sind keine Linearen Operatoren (Lineare Operatoren → Ket, und Lineare Funktionale
→ Zahl)

Bra-Vektoren, welche mithilfe von ⟨. . .| gekennzeichnet werden, sind nun Elemente des Dual
Raumes H∗ und spannen den Bra-Raum:

H∗ = {⟨ψ| , ⟨φ| , . . . } (4.11)
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auf. Unter einem Bra ⟨ψ| versteht man somit dem zum Ket |ψ⟩ zugeordneten Funktional Fψ.
Wir wollen nun die Eigenschaften des Dualraum nochmals vollständigerweise in Dirac Notation
aufführen. Sei λ ∈ C dann gilt:

⟨φ|+ ⟨ψ| = ⟨γ| und ⟨λψ| = λ∗ ⟨ψ| (4.12)

Beispiel: Ein Beispiel eines Funktionals ist die Delta Distribution:

δ̂x0(f) = ⟨x0|f⟩ = f(x0) (4.13)

Mithilfe des Darstellungssatzes von Fréchet-Riesz:

Theorem 4.1.2: Sei H ein Hilbertraum. Dann existiert zu jedem beschränkten Funktional
Fφ ∈ H∗ genau ein Ket |φ⟩ ∈ H, sodass folgendes gelte:

Fφ(ψ) = ⟨φ|ψ⟩ , ∀ |ψ⟩ ∈ H (4.14)

Für die Norm habe man:
∥Fφ∥H∗ = ∥φ∥H (4.15)

lässt sich folgern, dass eine explizite Zuordnung (Isomorphismus der zwei Räume) zwischen den
Bra- und Ket-Vektoren besteht:

H ⇐⇒ H∗

|ψ⟩ ⇐⇒ ⟨ψ|
|ψ⟩ = c1 |ψ1⟩+ c2 |ψ2⟩ ⇐⇒ ⟨ψ| = c∗1 ⟨ψ1|+ c∗2 ⟨ψ2|

A Es soll angemerkt sein, dass diese Korrespondenz nur gelte wenn die Bra-Vektoren als
beschränkte lineare Funktionale betrachtet werden. Sind diese nicht beschränkt, kann man
im unendlich-dimensionalen Fall nicht immer jedem Bra- einen Ket-Vektor zuordnen. Eine
Diskussion darüber kann im Cohen-Tannoudji Band 1 auf Seite 94 gefunden werden.

Skalarprodukt

Mithilfe der Dirac Notation lässt sich das Skalarprodukt als ein abstraktes, basisunabhängiges
Objekt definieren.

Dirac-Schreibweise für das Skalarprodukt: In Dirac Notation ist das Skalarprodukt ⟨ψ|φ⟩ zweier
Elemente φ,ψ ∈ H eine Abbildung H×H → C mit den folgenden Eigenschaften:

I. ⟨ψ|φ⟩ = ⟨φ|ψ⟩∗ (Symmetrie)

II. ⟨ψ|ψ⟩ ≥ 0 und ⟨ψ|ψ⟩ = 0 nur wenn |ψ⟩ = 0 (Positivität)

III. ⟨φ|λ1ψ1 + λ2ψ2⟩ = λ1 ⟨φ|ψ1⟩+ λ2 ⟨φ|ψ2⟩ (Linearität)

IV. ⟨λ1φ+ λ2φ|ψ⟩ = λ∗1 ⟨φ1|ψ⟩+ λ∗2 ⟨φ2|ψ⟩ (Antilinearität)

Zwei Elemente eines Hilbertraumes |ψ⟩ , |φ⟩ sind orthogonal zueinander, wenn die Bedingung
⟨ψ|φ⟩ = 0 erfüllt ist.
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Das Skalarprodukt lässt sich in Worten ausgedrückt als die Zahl bezeichnen welche man bei der
Anwendung des linearen Funktionals ⟨φ| = Fφ ∈ H∗ auf den Ket |ψ⟩ ∈ H erhält

Fφ[|ψ⟩] = ⟨φ|ψ⟩ ∀ |ψ⟩ ∈ H. (4.16)

bisherige Schreibweise Dirac Schreibweise

Hilbertraum H = {ϕ, ψ, . . . } H = {|ϕ⟩ , |ψ⟩ , . . . }

Zustand ψ ∈ H |ψ⟩ ∈ H

Skalarprodukt (ψ, ϕ) ⟨ψ|ϕ⟩

Element des Dualraumes Fψ ⟨ψ|

Dualraum H∗ = {Fψ, Fϕ, . . . } H∗ = {⟨ψ| , ⟨ϕ| , . . . }

Wirkung von Operatoren ψ = Âϕ und Fψ = FÂϕ |ψ⟩ = Â |ϕ⟩ und ⟨ψ| = ⟨ϕ| Â

Tabelle 4.1: Vergleich der bisherigen Notation und der Dirac Notation

Direktes Produkt

Sei ⟨φ| ein Bra und |ψ⟩ , |ξ⟩ Ket’s des Hilbertraumes H, dann definiert das direkte Produkt

|φ⟩ ⟨ψ| : |ξ⟩ → ⟨ψ|ξ⟩ |φ⟩ (4.17)

einen linearen Operator. Es es ist somit ersichtlich, dass die Reihenfolge der Ket’s und Bra’s von
Bedeutung sind.

Kets und Bras in endlich-dimensionalen (oder separablen) Hilberträumen

Man betrachte einen endlich-dimensionalen (oder separablen) Hilbertraum (ein Beispiel wäre
H = Cd), welcher vollständig durch die orthonormierte Basis {|ψn⟩} beschrieben werden kann,
dann lassen sich ein beliebiger Ket |ψ⟩ = ∑d

n=1 cn |ψn⟩ ∈ H und Bra ⟨ψ| = ∑d
n=1 c

∗
n ⟨ψ| ∈ H∗,

als Spalten- und Zeilenvektoren auffassen

|ψ⟩ 7→




c1

c2
...

cd



, und ⟨ψ| 7→ (c∗1, c

∗
2, . . . , c

∗
d) . (4.18)

Sei der Ket |φ⟩ in der Basis {|ψn⟩} durch die Koeffizienten {dn} vollständig beschrieben, dann
ist das Skalarprodukt mit |ψ⟩ explizit

⟨φ|ψ⟩ =
d∑

n=1

d∗ncn ⟨ψn|ψn⟩ =
d∑

n=1

d∗ncn. (4.19)

Für einen endlich-dimensionalen Zustandsraum entspricht das direkte Produkt einer d×dMatrix

|φ⟩ ⟨ψ| =




c1

c2
...

cd




(d∗1, d
∗
2, . . . , d

∗
d) =




c1d
∗
1 c1d

∗
2 . . . c1d

∗
d

c2d
∗
1 c2d

∗
2 . . . c2d

∗
d

...
...

. . .
...

cdd
∗
1 cdd

∗
2 . . . cdd

∗
d



, (4.20)

55



4. Formalismus der Quantenmechanik § 2. Spezielle Operatoren

wie man es für einen Linearen Operatoren erwarten würde.

4.2 Spezielle Operatoren

Es soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass man als Basis für einen Zustandsraum
immer die orthonormierte Eigenvektoren |an⟩ eines selbstadjungierten Operatores Â verwenden
kann.

4.2.1 Projektoren

Projektionsoperatoren, welche bereits in Abschnitt (2.6.2) eingeführt wurden, spielen für Mes-
sungen in der Quantenmechanik eine zentrale Rolle. Ein Projektionsoperator projiziert einen
beliebigen Zustand |ψ⟩ des Gesamtzustandsraumes H auf einen Unterraum P̂anH mit Eigenwert
an. Die Projektion P̂an des Zustandes |ψ⟩ auf den normierten Eigenzustand |an⟩ ist somit

P̂an |ψ⟩ = ⟨an|ψ⟩ |an⟩ = |an⟩ ⟨an|ψ⟩ , (4.21)

woraus wir direkt die Form des Projektionsoperators ablesen können

P̂an = |an⟩⟨an| . (4.22)

Projektionsoperatoren sind selbstadjungiert P̂ †
an = P̂an und idempotent

P̂ 2
an = |an⟩ ⟨an|an⟩ ⟨an| = |an⟩⟨an| = P̂an , (4.23)

wobei wir verwendet haben, dass |an⟩ normiert ist und somit ⟨an|an⟩ = 1 gelte. Die Vollstän-
digkeitsrelation

∑
n |an⟩⟨an| = 1 lässt sich mithilfe der Projektionsoperatoren in folgender Form

ausdrücken: ∑

n

P̂an = 1. (4.24)

Wendet man zwei Projektoren hintereinander auf orthogonale Zustände |an⟩ und |am⟩ an, resul-
tiert die Wirkung des Null-Operators

P̂anP̂am = |an⟩ ⟨an|am⟩ ⟨am| = 0̂. (4.25)

Aus den Eigenschaften des Projektionsoperators folgt direkt, dass der Gesamtzustandsraum H
als direkte Summe der orthogonalen Eigenräume eines selbstadjungierten Operators Â aufgefasst
werden kann

H =
⊕

n

P̂anH, (4.26)

wo die Elemente P̂anH die Eigenzustände |an⟩ des Operators Â mit Eigenwert an darstel-
len.

Bemerkung: Existieren mehrere orthonormale Eigenvektoren zum selben Eigenwert, so muss
man die Entartung mithilfe einer zusätzlichen Quantenzahl ζ berücksichtigen. Der Zustand
lautet nun |an, ζ⟩ und für den orthogonalen Projektor folgt:

P̂an =
∑

ζ

|an, ζ⟩ ⟨an, ζ| . (4.27)
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4.2.2 Identitätsoperatoren

Seien {|an⟩}Nn=1 die diskreten Eigenvektoren eines selbstadjungierten Operators, welche einen
N -dimensionalen endlichen (oder separablen) Hilbertraum aufspannen, erhält man mithilfe der
Orthogonalitätsbedingung der Eigenvektoren ⟨an|am⟩ = δnm, folgende Entwicklung für einen
beliebigen Ket |ψ⟩ ∈ H:

|ψ⟩ =
N∑

n=1

cn |an⟩ mit cn = ⟨an|ψ⟩ . (4.28)

Schreibt man dieses Ergebnis explizit aus, folgt direkt die Form des Identitätsoperators 1̂ für
eine diskrete Orthonormalbasis

1̂ =
N∑

n=1

|an⟩ ⟨an| =
∑

n

P̂an (4.29)

und jeder selbstadjungierte Operator Â hat somit eine eindeutige Zerlegung als Identitätsope-
rator 1. Dies motiviert einen häufig verwendeten Trick in der Quantenmechanik; die sogenannte
Basisentwicklung durch Einschieben der Eins:

|φ⟩ = 1̂ |φ⟩ =
N∑

n=1

|an⟩ ⟨an|φ⟩ =
N∑

n=1

cn |an⟩ . (4.30)

Der Zustand |φ⟩ wurde hier in der Eigenbasis des Operators Â entwickelt und man spricht
deshalb von der sogenannten Â-Darstellung des Zustandes |φ⟩.

Identitätsoperator (kontinuierliches Spektrum)

Für ein kontinuerliches Spektrum eines selbstadjungierten Operators, muss man anstatt der
Summe im Identitätsoperator (4.29), ein Integral über die uneigentlichen Eigenvektoren {|a⟩}
bilden

1̂ =

∫
da |a⟩ ⟨a| . (4.31)

Somit kann zum Beispiel der Einheitsoperator im Ortsraum folgendermassen ausgedrückt wer-
den:

1̂ =

∫

R3

d3x |x⟩ ⟨x| . (4.32)

Für den Raum der Wellenfunktion F ⊂ L2(R3) lautet das Skalarprodukt dann (mithilfe des
Einschieben der Eins) im Ortsraum

⟨ψ1|ψ2⟩ =
∫

R3

⟨ψ1|x⟩ ⟨x|ψ2⟩d3x =

∫

R
ψ∗
1(x)ψ2(x)d

3x, (4.33)

oder in Impulsdarstellung

⟨ψ1|ψ2⟩ =
∫

R3

⟨ψ1|p⟩ ⟨p|ψ2⟩ d3p =
∫

R3

ψ∗
1(p)ψ2(p)d

3p. (4.34)

Identitätsoperator (Allgemeiner Fall)

Hat der selbstadjungierte Operator ein diskretes und kontinuierliches Spektrum, dann lautet die
Zerlegung der Eins im allgemeinen Fall

1̂ =
∑

n

|an⟩ ⟨an|+
∫

da |a⟩ ⟨a| . (4.35)
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4.3 Orts- und Impulseigenfunktionen

4.3.1 Impulseigenfunktionen

Die Eigenfunktionen ψp(x) = ⟨x|p⟩ des Impulsoperators in der eindimensionalen Orstdarstellung
erhält man mithilfe der Eigenwertgleichung

p̂ψp(x) = pψp(x) ⇒ ℏ
i

∂

∂x
ψp(x) = pψp(x). (4.36)

Die Lösungen der Eigenwertgleichung sind ebene Wellen

ψp(x) = (2πℏ)−1/2 exp

(
i

ℏ
px

)
. (4.37)

Die Orthogonalitätssbedingung im Kontinuum, erhält man mithilfe der Zerlegung der Eins

〈
p
∣∣p′
〉
=

∫
dx ⟨p|x⟩

〈
x
∣∣p′
〉
=

∫
dxψ∗

p(x)ψp′(x) = δ(p− p′) (4.38)

Ausserdem nimmt die Zerlegung der Eins im Ortsraum folgende Form an:

〈
x
∣∣1
∣∣x′
〉
=

∫
dp ⟨x|p⟩

〈
p
∣∣x′
〉
, (4.39)

und man bekommt somit die folgende Vollständigkeitsrelation im Ortsraum:

δ(x− x′) =
∫

dpψp(x)ψ
∗
p(x

′) (4.40)

4.3.2 Ortseigenfunktionen

Für die Eigenfunktionen ψξ = ⟨x|ξ⟩ des Ortsoperators x̂ gilt

x̂ψξ(x) = ξψξ(x) mit ψξ(x) = δ(x− ξ). (4.41)

Die Orthogonalitätsbedingung lautet

〈
ξ
∣∣ξ′
〉
=

∫
dx ⟨ξ|x⟩ ⟨x|ξ⟩ =

∫
dxψ∗

ξ (x)ψξ′(x) = δ(ξ − ξ′) (4.42)

und die Vollständigkeitsrelation/Zerlegung der Eins im Ortsraum sieht folgendermassen aus:

〈
x
∣∣1
∣∣x′
〉
=

∫
dξ ⟨x|ξ⟩

〈
ξ
∣∣x′
〉
=

∫
dξ ψ∗

ξ (x)ψξ(x
′) = δ(x− x′). (4.43)

Impulsdarstellung Ortsdarstellung

Wellenfunktion |p⟩ = ψp |ξ⟩ = ψξ

Basiskoeffizienten cp = ⟨p|ψ⟩ cξ = ⟨ξ|ψ⟩

Entwicklung (Kontinuum) |ψ⟩ =
∫
cp |p⟩ dp |ψ⟩ =

∫
cξ |ξ⟩dξ

Inneres Produkt ⟨p|p′⟩ = δ(p− p′) ⟨ξ|ξ′⟩ = δ(ξ − ξ′)

Tabelle 4.2: Zusammenfassung der wichtigen Grössen in der Orts- und Impulsdarstellung
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4.3.3 Matrixdarstellung von Operatoren

Für ein vollständiges Orthonormalsystem {|n⟩} lässt sich ein beliebiger H → H Linearer Ope-
rator Â durch das Einfügen zweier Identitätsoperatoren in die Form

Â =
∑

n

∑

m

|n⟩ ⟨n|Â|m⟩ ⟨m| (4.44)

bringen, wo Anm = ⟨n|Â|m⟩ die Matrixelemente darstellen. Sei der Hilbertraum N -dimensional
(i.e es gibt N verschiedene orthonormierte Kets), dann lässt sich der Operator durch eine N×N
quadratische Matrix

A =




⟨1|Â|1⟩ ⟨1|Â|2⟩ . . .

⟨1|Â|2⟩ ⟨2|Â|2⟩ . . .

...
...

. . .




(4.45)

beschreiben.

Diagonalform für Lineare Operatoren

Sei {|n⟩} die Eigenbasis des Operators Â, dann gilt aufgrund der Orthogonalität der Basiszu-
stände |n⟩ und |m⟩, die Aussage ⟨n|m⟩ = δnm. Für die Matrixelemente gelte dann

Anm = ⟨n|A|m⟩ = am ⟨n|m⟩ = amδnm mit am : Eigenwerte, (4.46)

wo wir die Eigenwertgleichung (da wir angenommen haben |m⟩ sei eine Eigenbasis des Operators
Â)

Â |m⟩ = am |m⟩ (4.47)

verwendet haben. Mithilfe von (4.44) nimmt der Operator dann aufgrund von (4.46) die Form

Â =
∑

n

∑

m

|n⟩ ⟨n|Â|m⟩ ⟨m| =
∑

n

∑

m

amδnm |n⟩ ⟨m| =
∑

n

an |n⟩ ⟨n| (4.48)

an und der Operator Â hat folgende Matrixform:

A =




a1 0 . . . 0

0 a2 . . . 0

...
...

. . . 0

0 . . . . . . aN




(4.49)

Matrizen von Hermiteschen Operatoren

Sei der Operator Â hermitesch, dann gelte für die Matrixelemente folgendes Theorem:

Theorem 4.3.1 – Matrixelemente eines hermiteschen Operators: Für hermitesche Operatoren
Â† = Â gelte für die Matrixelemente A∗

nm = Amn.

Beweis:
A∗
nm = ⟨n|Â|m⟩∗ = ⟨m|Â|n⟩ = ⟨Âm|n⟩ = ⟨m|Ân⟩ = Amn (4.50)

□

59



4. Formalismus der Quantenmechanik § 3. Orts- und Impulseigenfunktionen

Basistransformation für Operatoren und Zustände

Betrachte nun ein zweites vollständiges Orthonormalsystem {|n′⟩} des Hilbertraumes H wo der
Operator Â durch die folgenden Matrixelemente

A′
nm =

〈
n′
∣∣Â
∣∣m′〉 (4.51)

beschrieben wird. Ein Zustand |ψ⟩ lautet in dieser Basis

|ψ⟩ =
∑

n′

c′n
∣∣n′
〉

mit c′n =
〈
n′
∣∣ψ
〉
. (4.52)

Um einen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Orthonormalsystem {|n⟩} herzustellen, de-
finiere man eine Transformationsmatrix S welche folgende Beziehung zwischen den Orthonor-
malsystemen erzeugt:

∣∣n′
〉
=
∑

m

Smn′ |m⟩ mit Smn′ =
〈
m
∣∣n′
〉
. (4.53)

Theorem 4.3.2: Die Transformationsmatrix S ist unitär

SS† = S†S = 1 oder äquivalent S−1 = S†, (4.54)

und für die Matrixelemente folgt:
∑

n

SmnS
∗
m′n =

∑

n

S∗
nmSnm′ = δmm′ . (4.55)

Beweis:
∑

n

SmnS
∗
m′n =

∑

n′

⟨m|n′⟩
〈
m′∣∣n′

〉∗
=
∑

n′

⟨m|n′⟩
〈
n′
∣∣m′〉 = 1

〈
m
∣∣m′〉 = 1δmm′ (4.56)

wo wir im zweiten Schritt den Identitätsoperator (i.e Vollständigkeitsrelation) 1 =
∑

n′ |n′⟩⟨n′|
eingefügt haben und im dritten Schritt die Orthogonalität ⟨m|m′⟩ = δmm′ ausgenutzt haben. □

Bemerkung: In der Ortsdarstellung lautet der obige Beweis wie folgt:

∑

n

SmnS
∗
m′n =

∑

n

∫
dx

∫
dy ψ∗

m(x)ψ
′
n(x)ψm′(y)ψ′∗

n (y) (4.57)

=

∫
dx

∫
dy δ(x− y)ψ∗

m(x)ψm′(y) (4.58)

= δmm′ (4.59)

wo wir die Vollständigkeitsrelation {ψ′
n(x)} und Orthonormalität {ψn(x)} verwendet haben.

Mithilfe der Transformationsmatrix lassen sich dann die Koeffizienten der Zustandsentwicklung
in den beiden Basen folgendermassen in Beziehung setzen:

c′n =
∑

m

(S†)nmcm. (4.60)
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Beweis: Mithilfe von (4.53) erhalten wir

c′n =
〈
n′
∣∣ψ
〉
=
∑

m

⟨Smnm|ψ⟩ =
∑

m

S∗
mn ⟨m|ψ⟩ =

∑

m

S∗
mncm =

∑

m

(S)†nmcm. (4.61)

□

Die Matrix des Operators Â in der neuen Basis lässt sich mithilfe der Gleichung

A′ = S†AS =⇒ A′
nm =

∑

l,k

S∗
lnAlkSkm (4.62)

bestimmen.

Beweis:

A′
mn =

〈
n′
∣∣Â
∣∣m′〉 =

∑

l,k

S∗
ln ⟨l|Â|k⟩Skm (4.63)

=
∑

l,k

S∗
lnAlkSkm =

∑

l,k

S†
nlAlkSkm (4.64)

wo wir erneut (4.53) verwendet haben. □

Matrixdarstellung für eine allgemeine Basis

Wie wir bereits in Kapitel 2 erwähnt haben, besteht das Spektrum eines Operators typischerweise
aus diskreten und kontinuierlichen Eigenfunktionen. Kennzeichnet man diese zwei Basen mit
{|an⟩} beziehungsweise {|a⟩}, dann folgt mithilfe von (4.35) für die Matrixdarstellung eines
Operators:

A = 1̂Â1̂ =
∑

n

an |an⟩ ⟨an|+
∫

da a |a⟩ ⟨a| , (4.65)

wo wir verwendet haben, dass |an⟩ und |a⟩ Eigenvektoren des Operators Â sind. Damit erhalten
wir für den Erwartungswert eines Operators Â in einem beliebigen Zustand |ψ⟩ des Zustandsraum
den folgenden Ausdruck:

⟨Â⟩ = ⟨ψ|Â|ψ⟩ =
∑

n

an|⟨ψ|an⟩|2 +
∫

da a|⟨ψ|a⟩|2. (4.66)

Beispiel: Die Orts- beziehungsweise Impulsdarstellung einer Operatormatrix lautet mit den Ei-
genfunktionen |p⟩ und |ξ⟩ des Impuls- und Ortsoperators

App′ =
〈
p
∣∣Â
∣∣p′
〉

und Aξξ′ = ⟨ξ|Â|ξ⟩ . (4.67)

4.4 Interpretation der Quantenmechanik

In der klassischen Physik ist der Zustand eines geschlossenen Systems mit f Freiheitsgraden
vollständig durch die Angabe von f Paaren kanonisch konjugierter Variablen (qi, pi) definiert.
Im Fall eines eindimensionalen Systems würde somit jeder Zustand eindeutig zu einem Punkt im
Phasenraum korrespondieren und alle Observablen werden eindeutig durch den Impuls und Ort
definiert. Aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation lassen sich die Impuls- und Ortsko-
ordinate in der Quantenmechanik nicht gleichzeitig messen und es stellt sich die Frage, inwiefern
eine Definition des Zustandes eines quantenmechanischen Systems sinnvoll ist.
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4.4.1 Axiome der Quantenmechanik

Da dem Phasenraum in der Quantenmechanik keine direkte physikalische Bedeutung zugeord-
net werden kann, besteht der übliche Ansatz darin, den Zustand eines physikalischen Systems
über gleichzeitig messbare Observablen zu definieren. Diese Interpretation der Quantenmechanik
ist unter dem Namen der ’Kopenhagener Interpretation’ bekannt und setzt sich aus folgenden
Postulaten zusammen:

Axiome der Quantenmechanik: Die Kopenhagener Interpretation beruht auf folgenden Axio-
men:

I. Der Zustand eines auantenmechanischen Systems wird zu allen Zeiten durch einen Zu-
standsvektor |ψ(t)⟩ im Hilbertraum definiert. Konkret ist somit |ψ(t)⟩ ein Vektor in
einem komplexen Vektorraum H mit hermiteschen Skalarprodukt ⟨·|·⟩.

II. Auf dem Zustandsraum H ist ein hermitescher Hamiltonoperator Ĥ definiert, welcher
die Zeitentwicklung des Zustandsvektors |ψ(t)⟩ ∈ H bestimmt:

iℏ
∂

∂t
|ψ(t)⟩ = Ĥ |ψ(t)⟩ (4.68)

III. Observablen eines quantenmechanischen Systems werden durch lineare hermitesche Ope-
ratoren Â dargestellt.

IV. Eine Einzelmessung der Observable Â ergibt immer einen reellen Eigenwert an des
Operators Â. Nach der Messung ist das System im zu an gehörenden Eigenzustand |n⟩.

V. Die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einer Messung von Â an |ψ⟩ den Eigenwert an
erhält, ist gegeben durch |⟨ψn|an⟩|2.

Für den Erwartungswert von Â folgt somit:
〈
Â
〉
= ⟨ψ|Â|ψ⟩ =

∑

n

⟨ψ|Â|an⟩ ⟨an|ψ⟩ =
∑

n

an| ⟨an|ψ⟩ |2 (4.69)

4.4.2 Kommutierende Observablen

Kommutierende Observablen: Sofern für Operatoren Â und B̂, die Kommutatoreigenschaft
[Â, B̂] = 0 gelte, besitzen die zwei Operatoren Â und B̂ gemeinsame Eigenfunktionen. Die
Messung einer Observablen beeinflusst somit nicht die Messung der anderen.

Beweis: Sei |α⟩ ein Eigenzustand des Operatores Â mit

Â |α⟩ = αn |α⟩ (4.70)

und gelte [Â, B̂] = 0 (was bedeutet, dass die Reihenfolge keine Rolle spielt, d.h ÂB̂ = B̂Â),
dann kann daraus entnommen werden dass

ÂB̂ |α⟩ = B̂Â |α⟩ = αnB̂ |α⟩ , (4.71)

welches einer Eigenwertgleichung von Â mit Eigenfunktion B̂ |α⟩ und Eigenwert αn entspricht.
□

4.4.3 Heisenbergsche Unschärferelation
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Heisenbergsche Unschärferelation: Seien Â und B̂ zwei Observablen. Für jeden Zustand |ψ⟩
eines physikalischen Systems, müssen die Unschärfen ∆Â und ∆B̂ die folgende Ungleichung
erfüllen:

∆Â ∆B̂ ≥ 1

2
| ⟨[Â, B̂] ⟩| , (4.72)

wo der Operator [Â, B̂] = ÂB̂ − B̂Â der Kommutator der zwei Observablen ist.

Für den Beweis der Unschärferelation werden wir folgendes Theorem brauchen:

Theorem 4.4.1: Für einen anti-Hermiteschen Operator Ĉ = −Ĉ† sind die Erwartungswerte
rein imaginära

aDer Beweis ist trivial. Für einen anti-hermiteschen Operator Ĉ = −Ĉ† folgt: ⟨ψ|Ĉ|ψ⟩∗ = ⟨ψ|Ĉ†|ψ⟩ =
−⟨ψ|Ĉ|ψ⟩. Die Eigenschaft z∗ = −z unter komplexen Zahlen steht bekannterweise dafür, dass die Zahl z rein
imaginär ist.

Beweis: Betrachte die simultane Messung zweier nicht-kommutierenden Observablen Â und B̂
an einem Zustand |ψ⟩. Für das Produkt der zwei Varianzen folge mithilfe von (2.128):

(∆A)ψ(∆B)ψ =
(
⟨ψ|[Â− ⟨A⟩ψ]2|ψ⟩

)1/2 (
⟨ψ|[B̂ − ⟨B⟩ψ]2|ψ⟩

)1/2
. (4.73)

Definiert man den Hermiteschen Operator

Ā = Â− ⟨Â⟩ψ und B̄ = B̂ − ⟨B̂⟩ψ , (4.74)

so lautet das obige Unschärfeprodukt

(∆A)ψ(∆B)ψ =
(
⟨ψ|Ā2|ψ⟩

)1/2 ( ⟨ψ|B̄2|ψ⟩
)1/2

. (4.75)

Zusätzlich gelte die Schwartz’sche Ungleichung (folgt aufgrund der Geometrie der Hilberträume,
siehe Abschnitt 2.5.1) |⟨ψ|ϕ⟩|2 ≤ ⟨ϕ|ϕ⟩ ⟨ψ|ψ⟩ und für die Zustände Ā |ψ⟩ und B̄ |ψ⟩ gelte somit
folgendes: 〈

Āψ
∣∣Āψ

〉 〈
B̄ψ
∣∣B̄ψ

〉
≥
∣∣〈Āψ

∣∣B̄ψ
〉∣∣2. (4.76)

Mithilfe der Hermitezität Ā = Ā† und B̄ = B̄† erhält man die Ungleichung

⟨ψ|Ā2|ψ⟩ ⟨ψ|B̄2|ψ⟩ ≥
∣∣ ⟨ψ|ĀB̄|ψ⟩

∣∣2. (4.77)

Die rechte Seite von (4.75) stimmt mit der Wurzel der linken Seite von (4.77) überein. Kombiniert
man diese zwei Ungleichungen erhält man folgende Aussage:

(∆A)ψ(∆B)ψ ≥
∣∣ ⟨ψ|ĀB̄|ψ⟩

∣∣. (4.78)

Das Produkt ĀB̄ der rechten Seite, kann mithilfe des Antikommutators

{Ā, B̄} = ĀB̄ + ĀB̄ = −{B̄, Ā} hermitescher Operator: {Ā, B̄}† = {Ā, B̄} (4.79)

und Kommutators
[
Ā, B̄

]
= ĀB̄ − B̄Ā = −

[
B̄, Ā

]† antihermitescher Operator:
[
Ā, B̄

]†
= −

[
B̄, Ā

]
(4.80)

folgendermassen zerlegt werden:

ĀB̄ =
1

2

(
{Ā, B̄}+

[
Ā, B̄

])
(4.81)
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und somit lautet der Ausdruck (4.78)

(∆A)ψ(∆B)ψ ≥
1

2

∣∣∣
〈
{Ā, B̄}

〉
+ ⟨[Â, B̂] ⟩

∣∣∣. (4.82)

Da die Erwartungswerte von {Ā, B̄} und
[
Ā, B̄

]
imaginär beziehungsweise reell sind, ist der Term

auf der rechten Seite von (4.82) ein Betrag der Summe eines reellen und imaginären Wertes

∣∣〈{Ā, B̄}
〉
+ ⟨[Ā, B̄] ⟩

∣∣ =
√〈
{Ā, B̄}

〉2
+
〈[
Ā, B̄

]〉2 (4.83)

wo wir den Satz von Pythagoras |x+ iy| =
√
x2 + y2 verwendet haben. Es lässt sich nun leicht

überprüfen, dass [
Ā, B̄

]
= [Â− ⟨Â⟩ψ , B̂ − ⟨B̂⟩ψ] = [Â, B̂] (4.84)

gelte, da die Mittelwerte
〈
Ā
〉
ψ

und
〈
B̄ψ
〉

gewöhnliche Zahlen sind und somit miteinander kom-
mutieren. Mithilfe von (4.83) und (4.84) lässt sich der Ausdruck (4.82) schlussendlich in die
gesuchte Form

(∆Â)ψ (∆B̂)ψ ≥
1

2
| ⟨[Â, B̂] ⟩| (4.85)

bringen. □

Betrachtet man den Ort- und Impulsoperator

Â = x̂ und B̂ = p̂ = −iℏ∇ mit [xi, pi] = iℏδij , (4.86)

dann erhält man die bekannte Heisenbergsche Unschärferelation

∆x∆p ≥ ℏ
2
. (4.87)

Gauss’sche Wellenpakete haben minimale Unschärfe

Wir erinnern uns an die in Abschnitt (2.3) eingeführten Gauss’schen Wellenpakete

ψ(x, t) =

∫
d3p

(2πℏ)3
φ(p)e

i
ℏ (p·x−Et) mit φ(p) =

4
√
8πd2 exp

(
− 1

ℏ2
(p− p0)2d2

)
(4.88)

welche folgenden Ortsmittelwert ⟨x⟩ und Varianz ∆x aufweisen:

⟨x⟩ = vt und ∆x = d
√
1 + ∆2 mit ∆ =

ht

2md2
. (4.89)

Um nun den Impulsmittelwert und die Impulsvarianz dieses Gauss’schen Wellenpakets zu be-
stimmen, erinnere man sich zunächst an das Parsevalsche Theorem und die zeitunabhängige
Wahrscheinlichkeitsdichte im Impulsraum (2.30) in einer Dimension

W (p) =
1

2πℏ
|φ(p)|2 =

√
2

π

d

ℏ
exp
(
−2(p− p0)2d2/ℏ2

)
. (4.90)

Damit folgt für den mittleren Impuls:

⟨p⟩ =
∫

dpW (p)p =

∫
dpW (p)(p− p0) +

∫
dpW (p)p0 = p0 (4.91)

und für die Varianz

(∆p)2 =
〈
(p− p0)2

〉
=

∫
dpW (p)(p− p0)2 =

(
ℏ
2d

)2

. (4.92)
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Zusammenfassend ergibt sich somit das zeitabhängige Varianzprodukt (∆ steigt monoton mit
der Zeit):

∆x∆p =
ℏ
2

√
1 + ∆2 ≥ ℏ

2
, (4.93)

und die minimale Unschärfe
∆x∆p =

ℏ
2

(4.94)

tritt bei t = 0 auf. Mit zunehmender Zeit verfliesst das Wellenpaket dann und das Unschär-
feprodukt nimmt zu. Wie wir beim harmonischen Oszillator sehen werden, gibt es einzig dort
sogenannte kohärente Zustände, für welche im Laufe der Zeit die Unschärfe des Wellenpakets
immer minimal bleibt.

Bemerkung: Alternativ kann man aus dem Minimum der Schwartz’schen Ungleichung eine
Differentialgleichung aufstellen. Daraus resultiert folgende Bedingung:

B̂ |ψ⟩ = iλÂ |ψ⟩ , mit λ ∈ R (4.95)

und für Â = x̄ und B̂ = p̄ mit p im Ortsraum, nimmt die Differentialgleichung die Form:
(
ℏ
i

∂

∂x
− ⟨p⟩

)
= iλ(x− ⟨x⟩)ψ (4.96)

an. Die Lösung dieser Differentialgleichung ist das Gauss’sches Wellenpaket der Form (4.88).

4.5 Dynamik der Quantenmechanik

In diesem Abschnitt wollen wir uns nun mit zeitlichen Entwicklung quantenmechanischer Syste-
me befassen. Insbesondere die dynamische Veränderung von Zuständen und Observablen. Von
Bedeutung ist die folgende Aussage:

In der Quantenmechanik betrachtet man die Zeit t als einen Parameter und nicht als
einen Operator

4.5.1 Energiemessung

Die Zeit ist in der Quantenmechanik somit nicht als Eigenwert einer Observablen zu betrachten,
sondern lediglich als ein Parameter. Die Energie-Zeit Unschärferelation

∆E∆t ≃ ∆x∆p ≥ ℏ
2

(4.97)

unterscheidet sich somit von der Ort-Impuls Unschärferelation, da dort der Ort und der Impuls
als Observablen zu betrachten sind. Der Ausdruck Unschärferelation ist somit in diesem Kontext
eine bedauerliche Fehlbezeichung. Wenn die Zeit keine Observable ist, stellt sich dann Frage
warum der Ausdruck ∆E∆t der Unschärferelation ähnelt. Wir wollen zunächst einmal klären,
was der Ausdruck in diesem Kontext genau bedeutet. Zur Verdeutlichung nehme man sich das
Beispiel einer freien Materiewelle mit Unschärfe ∆x. Sei p0/m die Gruppengeschwindgkeit des
Gauss’schen Wellenpakets, so folgt für die Laufzeit über einen Weg ∆x

∆t =
∆x

v0
=
m

p0
∆x (4.98)

und für die Standardabweichung der Energie

∆E =
p0∆p

m
, (4.99)
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folgendes Unschärfeprodukt:
∆E∆t = ∆x∆p. (4.100)

A Es soll nochmals betont werden, dass ∆t die Beobachtungszeit charakterisiert und nicht
die Standardabweichung einer Zeitmessung.

4.5.2 Zeitentwicklungsoperator

Präpariert man einen reinen Zustand |ψ(t0)⟩ zum Zeitpunkt t = 0, dann lässt sich die zeit-
liche Entwicklung dieses Zustandes unter der Annahme, dass das System nicht durch weitere
Messungen oder anderen Einflüssen gestört wird, eindeutig durch die zeitabhängige Schrödin-
gergleichung

iℏ
d

dt
|ψ(t)⟩ = Ĥ |ψ(t)⟩ (4.101)

bestimmen. Die Anfangsbedingung |ψ(t0)⟩ legt somit die Lösung eindeutig fest.

Zeitentwicklungsoperator: Unter der Annahme, das System wird nicht gestört, lässt sich der
Zusammenhang zwischen einem präparierten Zustand |ψ(t0⟩ und einem Zustand zur späteren
Zeit |ψ(t)⟩ durch den Zeitentwicklungsoperator Û(t, t0) festlegen. Es gilt

|ψ(t)⟩ = Û(t, t0) |ψ0⟩ . (4.102)

Einige Eigenschaften des Entwicklungsoperators sind:

• U(t0, t0) = 1

• Für drei Zeiten t0, t1 und t2 gelte:

Û(t2, t1)Û(t1, t0) = Û(t2, t0) (4.103)

• Da die Quantenmechanik mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet, muss gelten, dass die Norm
eines Zustandes zu allen Zeiten erhalten bleiben soll:

⟨ψ(t)|ψ(t)⟩ = ⟨ψ(t0)|ψ(t0)⟩ (4.104)

was voraussetzt, dass der Zeitentwicklungsoperator Operator Û(t, t0) unitär ist

Û †(t, t0) = Û−1(t, t0) (4.105)

Wir wollen uns jetzt mit der formellen Lösung des Zeitentwicklungsoperators befassen. Dazu
bemerke man zunächst, dass der Operator Û(t, t0) die Differentialgleichung:

iℏ
d

dt
Û(t, t0) = ĤÛ(t, t0) (4.106)

erfüllt und somit die Dynamik eines geschlossenen Systems vollständig definiert. Man unter-
scheidet zwischen drei Fällen:

• Fall 1: Der Hamiltonoperator ist zeitunabhängig. Darunter versteht man, dass der Hamil-
tonoperator nicht explizit von der Zeit t abhängt. In diesem Fall ist die Lösung zur Glei-
chung (4.106) wie folgt:

Û(t, t0) = exp

(
− iĤ(t− t0)

ℏ

)
(4.107)
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• Fall 2: (Hier nicht behandelt, QM2) Der Hamiltonoperator ist zeitabhängig aber die verschie-
denen H ′s kommutieren untereinander: In diesem Fall erhalten wir

Û(t, t0) = exp

(
− i
ℏ

∫ t

t0

dt′Ĥ(t′)

)
. (4.108)

• Fall 3: (Hier nicht behandelt, QM2) Die Hamiltonoperatoren H zu verschiedenen Zeiten, kom-
mutieren nicht miteinander: Die formelle Lösung dieses Problems ist die sogenannte Dyson
Serie, welche folgende Form annimmt:

Û(t, t0) = 1 +

∞∑

n=1

(−i
ℏ

)n ∫ t

t0

dt1

∫ t1

t0

dt2 · · ·
∫ tn−1

t0

dtnĤ (t1) Ĥ (t2) · · · Ĥ (tn) (4.109)

4.5.3 Zeitentwicklung der Erwartungswerte*

Wir wollen in diesem Abschnitt die Entwicklung des Erwartunsgwertes einer Observablen B̂ be-
trachten. Sei |ψn(t)⟩ = Û(t, 0) |ψn⟩ ein Eigenzustand des Hamiltonoperators (oder einer Observa-
blen Â, welche mit dem Hamiltonoperator kommutiert und somit die gleichen Eigenfunktionen
besitzt), dann ist der Erwartungswert einer Observable B̂ in diesen Eigenfunktionen gegeben
durch

⟨B̂⟩ = ⟨ψn|Û †(t, 0) · B̂ · Û(t, 0)|ψn⟩ (4.110)

= ⟨ψn|exp
(
iEnt

ℏ

)
B̂ exp

(−iEnt
ℏ

)
|ψn⟩ (4.111)

= ⟨ψn|B̂|ψn⟩ . (4.112)

Wie erwartet, ist der Erwartungswert einer Observable in einem Energieigenzustand zeitunab-
hängig. Dies erklärt auch, warum man sie oftmals als stationäre Zustände bezeichnet.

Interessanter ist die Situation, wenn man den Erwartungswert der Observable B̂ in einem nicht-
stationären Zustand evaluiert. Als Beispiel für solch einen Zustand, betrachten wir eine Super-
position der Energieeigenzustände. Sei der Zustand zur Zeit t = 0 durch folgende Linearkombi-
nation gegeben:

|α, t0 = 0⟩ =
∑

n

cn |ψn⟩ , (4.113)

dann lautet der Zustand zur Zeit t

|α, t⟩ =
∑

n

cnÛ(t, 0) |ψn⟩ (4.114)

und für den Erwartungswert im Zustand |α, t⟩ folgt:

⟨B̂⟩ =
[∑

n

c∗n ⟨ψn| exp
(
iEnt

ℏ

)]
· B̂ ·

[∑

m

cm exp

(
− iEmt

ℏ

)
|ψm⟩

]
(4.115)

=
∑

n

∑

m

c∗ncm ⟨ψn|B̂|ψm⟩ exp
[
− i(Em − En)t

ℏ

]
. (4.116)

Aus (4.116) ist ersichtlich, dass der Erwartungswert zeitlich mit einer Winkelgeschwindigkeit

ω =
(Em − En)

ℏ
(4.117)

oszilliert. Diese Bedingung geht auf Niels Bohr zurück und wird deshalb Bohr’s Frequenzbedin-
gung genannt.
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4.5.4 Zeitevolution in vorgegebener Basis*

Mithilfe des Einfügen zweier Identitätsoperatoren der Energieeigefunktionen |n⟩ und |m⟩, lässt
sich der Zeitevolutionsoperator in folgende Form bringen:

Û(t, 0) = exp

(
− iĤt

ℏ

)
=
∑

n

∑

m

|m⟩ ⟨m|exp
(
− iĤt

ℏ

)
|n⟩ ⟨n| (4.118)

=
∑

n

|n⟩ exp
(
− iEnt

ℏ

)
⟨n| . (4.119)

Sei das System zur Zeit t = 0 in einem Energieeigenzustand |n⟩, dann folgt für den Zustand zur
späteren Zeit t:

|ψ(t)⟩ = |n⟩ exp
(
− iEnt

ℏ

)
. (4.120)

Ist man somit in einem Eigenzustand des Hamiltonoperators, so bleibt man zu allen Zeiten in
diesem Zustand, wobei sich nur die Phase exp(−iEnt/ℏ) mit der Zeit verändert.

Sei der Zustand zur Zeit t = 0 nun in einer Superposition von Energieeigenzuständen

|ψ(t = 0)⟩ =
∑

n

|n⟩ ⟨n|ψ⟩ =
∑

n

cn |n⟩ , (4.121)

wo wir an der zweiten Stelle den Identitätsoperator 1̂ =
∑

n |n⟩⟨n| eingefügt haben, dann lautet
der Zustand zu einem späteren Zeitpunkt t wie folgt:

|ψ(t)⟩ = exp

(
− iĤt

ℏ

)
|ψ(0)⟩ =

∑

n

|n⟩ exp
(
− iEnt

ℏ

)
⟨n|ψ(0)⟩︸ ︷︷ ︸
cn(t=0)

. (4.122)

Aus der obigen Gleichung ist dann direkt ersichtlich, dass sich der Entwicklungskoefizient fol-
gendermassen zeitlich entwickelt:

cn(t) = cn(0) exp

(
− iEnt

ℏ

)
(4.123)

Für einen zeitabhängigen Zustandsvektor in einem Hilbertraum H mit N Zuständen folgt somit:

|ψ(t)⟩ =
N∑

n=1

cn(t) |n⟩ mit cn(t) = ⟨n|ψ(t)⟩ (4.124)

und die zeitabhängige Schrödingergleichung nimmt folgende Form an:

iℏ
N∑

n=1

dcn(t)

dt
|n⟩ =

N∑

n

cn(t)Ĥ |n⟩ . (4.125)

Wirkt man mit ⟨m| auf diese Gleichung, so ergibt sich

iℏċm(t) =
N∑

n=1

Hmncn(t) mit Hmn = ⟨m|Ĥ|n⟩ . (4.126)

Fasst man die Entwicklungskoeffizienten zu einem Spaltenvektor c und die Matrixelemente Hmn

zu einer Energie Matrix zusammen

c(t) =




c1(t)

c2(t)

...

cN (t)




und H =




H11 H12 . . . H1N

H21 H22 . . . H2N

...
...

. . .
...

HN1 HN2 . . . HNN



, (4.127)
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dann lässt sich Gleichung (4.126) in eine Matrixdifferentialgleichung umformen

iℏ
d

dt
c(t) =Hc(t) mit H† =H, (4.128)

welches die allgemeine Lösung

c(t) = U(t)c(0) mit U(t) = e−iHt/ℏ (4.129)

besitzt. Der Zeitevolutionsoperator entspricht somit einem Matrixexponential und kann dement-
sprechend durch folgende absolut konvergente Potenzreihe:

U(t) = e−iHt/ℏ =

∞∑

k=0

1

k!

(
tH

iℏ

)k
(4.130)

dargestellt werden. Im Allgemeinen ist es nicht machbar, eine geschlossene Form für solch ein
Matrixexponential zu finden. Für ein System mit einer geringen Anzahl an Zuständen ist es in
manchen Fällen jedoch möglich, dieses Exponential exakt zu berechnen.

Matrixexponential für zwei Zustände

Besonders wichtig sind Quantensysteme mit zwei Zuständen, für welche die resultierende zwei-
dimensionale Energiematrix A gemäss

A =
1

2
Sp(A)I +K mit Sp(K) = 0, (4.131)

in ein Vielfaches der Einheitsmatrix und einem spurfreien Anteil zerlegt werden kann. Definiert
man die Grösse D =

√
det(K), dann folgt für das Matrixexponential mit (4.131) folgender

Ausdruck:

eA = exp

(
Sp(A)

2

)
exp(K) mit exp(K) = cos(D)I + sin(D)√

D
K. (4.132)

Zeitentwicklung in der Energiedarstellung

Um die Matrix H in Diagonalform zu bringen, müssen wir lediglich die orthonormierten Ei-
genvektoren |ψn⟩ des Hamiltonoperators Ĥ als Basis des Hilbertraumes H verwenden. Für die
Matrixelemente folge dementsprechend

Hmn = ⟨ψm|Ĥ|ψn⟩ = En ⟨ψm|ψn⟩ = Enδmn, (4.133)

und die Gleichung (4.126) lässt sich in eine entkoppelte Differentialgleichung der Form iℏċn =
Encn vereinfachen. Man erhält somit die triviale exponentielle Zeitabhängigkeit cn(t) ∝ exp(−iEnt/ℏ)
für die Entwicklungskoeffizienten und es lässt sich leicht überprüfen, dass daraus folgendes
für (4.126) resultiert:

Zeitentwicklung in Energiedarstellung: Für die Anfangsbedingung

|ψ(t0)⟩ =
∑

n

cn(t0) |ψn⟩ , (4.134)

ist die Lösung der Differentialgleichung (4.126) zur Zeit t in der Energiedarstellung gegeben
durch den Ausdruck:

|ψ(t)⟩ =
∑

n

e−iEn(t−t0)/ℏcn(t0) |ψn⟩ (4.135)
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Hier wurde implizit angenommen, dass Ĥ nicht zeitabhängig ist.

4.5.5 Rabi-Oszillationen: Zeitabhängiges Zwei-Zustand System

Genaue Lösungen für zeitabhängige Potentiale treten sehr selten auf. Das Zwei-Niveau System,
welches wir in diesem Abschnitt betrachten werden, spielt bei der Behandlung von Lasern eine
wichtige Rolle und wird sich exakt lösbar erweisen.

Dazu betrachte man ein Quantenmechanisches System mit einem zweidimensionalen Zustands-
raum H. Als Basis wählen wir die Eigenzustände |ψ1⟩ = |1⟩ und |ψ2⟩ = |2⟩ des Hamiltonope-
rators Ĥ0 mit den Eigenwerten E1 und E2 ≥ E1. In der Energieeigenbasis nimmt aufgrund der
Bedingung ⟨ψi|ψj⟩ = δij mit i, j = 1, 2, der Hamiltonoperator die Diagonalform

H0 =


E1 0

0 E2


 (4.136)

an. Die resonante Eigenfrequenz des Systems (die Energie die es braucht von dem Grundzustand
|1⟩ zu |2⟩ zu gelangen) auf ist durch die Differenz der Energien definiert

ω0 =
E2 − E1

ℏ
≥ 0 (4.137)

Wir wollen jetzt zusätzlich eine (externe) zeitunabhängige Störung V̂ betrachten, welche Über-
gänge zwischen den beiden Eigenzuständen |ψ1⟩ und |ψ2⟩ erzeugt. Die resultierenden Eigenzu-
stände und Eigenwerte des gesamten Hamiltonoperators

Ĥ = Ĥ0 + V̂ (4.138)

kennzeichnen wir mit |±⟩ und E±.

Bemerkung: Es soll angemerkt sein, dass die Energieeigenzustände |ψ1⟩ und |ψ2⟩, keine Ener-
gieeigenzustände des Hamiltonoperators (4.138) sind.

In der ungestörten Basis der Energieeigenfunktionen {|ψ1⟩ , |ψ2⟩} lässt sich der Übergang zwi-
schen den Eigenzuständen, mithilfe der Einführung von Nebendiagonalelementen des Hamilton-
operators Ĥ, induzieren1. Dementsprechend hat der Operator (4.138) in dieser Basis die Form

H =H0 + V =


E1 0

0 E2


+

ℏ
2


 0 ρ

ρ∗ 0


 . (4.139)

Nach den Betrachtungen der vorherigen Abschnitte erweist es sich als hilfreich, die Zerlegung (4.131)
für den Operator Ĥ zu verwenden

H = ĒI +∆H mit ∆H =
ℏ
2


−ω0 ρ

ρ∗ ω0


 und Ē =

Sp(H)

2
=
E1 + E2

2
(4.140)

1Um zu sehen, dass diese Diagonalelemente null sind betrachte zum Beispiel den in der Quantenoptik
häufig verwendeten Wechselwirkungshamiltonian ĤAL = −d · E(t) mit d = qx̂. Dort habe man ⟨1|d|1⟩ =
q
∫∞
∞ ψ1(x)x̂ψ

∗
1(x). Aufgrund der Parität der Wellenfunktion (ψ(x)ψ∗(x) ist immer gerade (da gerade*gerade =

gerade und ungerade*ungerade = gerade ergeben) lässt sich sehen, dass das Produkt x̂ψ1(x)ψ
∗
1(x) ungerade ist

und ein Integral einer ungeraden Funktion über den gesamten Raum bekannterweise null ist
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Es lässt sich leicht nachrechnen, dass die Matrix H folgende Eigenwerte hat:

E± = Ē ± ℏ
2
Ω, mit Ω =

√
ω2
0 + |ρ|2 ≥ ω0. (4.141)

Verwendet man (4.132) und (4.140), dann folgt für den Zeitentwicklungsoperator:

U(t, 0) = exp

(
− iHt

ℏ

)
= exp

(
− iĒt

ℏ

)
exp

(
− i∆Ht

ℏ

)
. (4.142)

Ein Vergleich mit (4.132) folgert, dass wir die Variable K folgendermassen definieren sollen:

K =
∆Ht

iℏ
(4.143)

woraus folgt, dass für D =
√

det(K) wir den Ausdruck

D =

√
det

(
∆Ht

iℏ

)
=

Ωt

2
≥ 0 (4.144)

erhalten. Die Zeitentwicklung des Systems mit dem Hamiltonian Ĥ lässt sich somit durch den
Zeitentwicklungsoperator

U(t, 0) = exp

(
− iĒt

ℏ

)[
cos

(
Ωt

2

)
I − 2i sin

(
Ωt

2

)
∆H

ℏΩ

]
(4.145)

beschreiben.

Betrachte zunächst die Anfangsbedingung

c1(t = 0) = 0 und c2(t = 0) = 1. (4.146)

Diese Anfangsbedingung ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass das System im angeregten
Zustand |ψ2⟩ mit Energie E2 > E1 des ungestörten Hamiltonoperators Ĥ0 präpariert sei. Mit
dieser Anfangsbedingung erhält man als Lösung der Differentialgleichung (4.129) die folgenden
zwei zeitabhängigen Entwicklungskoeffizienten

c1(t) =
ρ

iΩ
exp

(
− iĒt

ℏ

)
sin

(
Ωt

2

)
und c2(t) = exp

(
− iĒt

ℏ

)[
cos

(
Ωt

2

)
− iω0

Ω
sin

]
. (4.147)

Die Wahrscheinlichkeit das System im Grundzustand |ψ1⟩ anzutreffen ist somit durch den Aus-
druck

P1(t) = |c1(t)|2 =
|ρ|2
Ω2

(1− cos(Ωt)) (4.148)

gegeben. Hingegen lässt sich die Wahrscheinlichkeit das System zum Zeitpunkt t in dem ange-
regten Zustand von Ĥ0 zu finden, mithilfe von

P2(t) = |c2(t)|2 =
1

2

(
1 +

ω2
0

Ω2

)
+

1

2

(
1− ω2

0

Ω2

)
cos(Ωt) (4.149)

berechnen. Es soll angemerkt sein, dass die Übergänge zwischen den Zuständen |1⟩ und |2⟩ nur
möglich sind, weil diese keine Eigenzustände des gestörten Hamiltonoperators Ĥ sind.

71



4. Formalismus der Quantenmechanik § 5. Dynamik der Quantenmechanik

<latexit sha1_base64="OWORqQNqBE1h1I8by56CZ8lwaRU=">AAAB6XicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkqMeiF49V7Ae0oWy2m3bpZhN2J0Ip/QdePCji1X/kzX/jps1BWx8MPN6bYWZekEhh0HW/ncLa+sbmVnG7tLO7t39QPjxqmTjVjDdZLGPdCajhUijeRIGSdxLNaRRI3g7Gt5nffuLaiFg94iThfkSHSoSCUbTSA5b65Ypbdecgq8TLSQVyNPrlr94gZmnEFTJJjel6boL+lGoUTPJZqZcanlA2pkPetVTRiBt/Or90Rs6sMiBhrG0pJHP198SURsZMosB2RhRHZtnLxP+8borhtT8VKkmRK7ZYFKaSYEyyt8lAaM5QTiyhTAt7K2EjqilDG04Wgrf88ippXVS9y2rtvlap3+RxFOEETuEcPLiCOtxBA5rAIIRneIU3Z+y8OO/Ox6K14OQzx/AHzucPF6aNFQ==</latexit>

t

<latexit sha1_base64="mZZt6LVkjIwjS2SoraIHjJ10wbw=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hKUY9FLx4r2lpoQ9lsJ+3SzSbsboRS+hO8eFDEq7/Im//GbZuDtj4YeLw3w8y8MBVcG8/7dgpr6xubW8Xt0s7u3v5B+fCopZNMMWyyRCSqHVKNgktsGm4EtlOFNA4FPoajm5n/+IRK80Q+mHGKQUwHkkecUWOle8+t9soVz/XmIKvEz0kFcjR65a9uP2FZjNIwQbXu+F5qgglVhjOB01I305hSNqID7FgqaYw6mMxPnZIzq/RJlChb0pC5+ntiQmOtx3FoO2NqhnrZm4n/eZ3MRFfBhMs0MyjZYlGUCWISMvub9LlCZsTYEsoUt7cSNqSKMmPTKdkQ/OWXV0mr6voXbu2uVqlf53EU4QRO4Rx8uIQ63EIDmsBgAM/wCm+OcF6cd+dj0Vpw8plj+APn8wdX7o0x</latexit>

0.2

<latexit sha1_base64="uBS7FhFXB/AdfOf5P0MklXP/on4=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0hEtMeiF48V7Qe0oWy2k3bpZhN2N0Ip/QlePCji1V/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZemAqujed9O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU1EmmGDZYIhLVDqlGwSU2DDcC26lCGocCW+Hodua3nlBpnshHM04xiOlA8ogzaqz04LnVXrniud4cZJX4OalAjnqv/NXtJyyLURomqNYd30tNMKHKcCZwWupmGlPKRnSAHUsljVEHk/mpU3JmlT6JEmVLGjJXf09MaKz1OA5tZ0zNUC97M/E/r5OZqBpMuEwzg5ItFkWZICYhs79JnytkRowtoUxxeythQ6ooMzadkg3BX355lTQvXP/Kvby/rNRu8jiKcAKncA4+XEMN7qAODWAwgGd4hTdHOC/Ou/OxaC04+cwx/IHz+QNhBo03</latexit>

0.8

<latexit sha1_base64="tPveg5Rv5nWmh5lcp/CI0kqqHtU=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0ikqMeiF48V7Qe0oWy2m3bpZhN2J0Ip/QlePCji1V/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZemEph0PO+ncLa+sbmVnG7tLO7t39QPjxqmiTTjDdYIhPdDqnhUijeQIGSt1PNaRxK3gpHtzO/9cS1EYl6xHHKg5gOlIgEo2ilB9/1euWK53pzkFXi56QCOeq98le3n7As5gqZpMZ0fC/FYEI1Cib5tNTNDE8pG9EB71iqaMxNMJmfOiVnVumTKNG2FJK5+ntiQmNjxnFoO2OKQ7PszcT/vE6G0XUwESrNkCu2WBRlkmBCZn+TvtCcoRxbQpkW9lbChlRThjadkg3BX355lTQvXP/Srd5XK7WbPI4inMApnIMPV1CDO6hDAxgM4Ble4c2Rzovz7nwsWgtOPnMMf+B8/gBWbI0w</latexit>

1.0

<latexit sha1_base64="+wcg3wbcpRDr8+OioUzjSf8Iikk=">AAAB+3icbVBNS8NAEJ3Ur1q/Yj16WSyCp5JIUY9FL96sYD+gCWWz3bRLd5OwuxFLyF/x4kERr/4Rb/4bt20O2vpg4PHeDDPzgoQzpR3n2yqtrW9sbpW3Kzu7e/sH9mG1o+JUEtomMY9lL8CKchbRtmaa014iKRYBp91gcjPzu49UKhZHD3qaUF/gUcRCRrA20sCueqHEJPMSlmfenaAjnA/smlN35kCrxC1IDQq0BvaXN4xJKmikCcdK9V0n0X6GpWaE07zipYommEzwiPYNjbCgys/mt+fo1ChDFMbSVKTRXP09kWGh1FQEplNgPVbL3kz8z+unOrzyMxYlqaYRWSwKU450jGZBoCGTlGg+NQQTycytiIyxCUObuComBHf55VXSOa+7F/XGfaPWvC7iKMMxnMAZuHAJTbiFFrSBwBM8wyu8Wbn1Yr1bH4vWklXMHMEfWJ8/jzmUyg==</latexit>⇡

⌦

<latexit sha1_base64="Kes2Bk2T1Bc+vPYpVnkalpC2CwM=">AAAB/HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oj16CRbBU0lKUY9FL96sYGuhCWWz3bRLdzdhdyOEUP+KFw+KePWHePPfuG1z0NYHA4/3ZpiZFyaMKu2631ZpbX1jc6u8XdnZ3ds/sA+PuipOJSYdHLNY9kKkCKOCdDTVjPQSSRAPGXkIJ9cz/+GRSEVjca+zhAQcjQSNKEbaSAO76kcS4bzhJ3Sa+7ecjNB0YNfcujuHs0q8gtSgQHtgf/nDGKecCI0ZUqrvuYkOciQ1xYxMK36qSILwBI1I31CBOFFBPj9+6pwaZehEsTQltDNXf0/kiCuV8dB0cqTHatmbif95/VRHl0FORZJqIvBiUZQyR8fOLAlnSCXBmmWGICypudXBY2TS0CavignBW355lXQbde+83rxr1lpXRRxlOIYTOAMPLqAFN9CGDmDI4Ble4c16sl6sd+tj0Vqyipkq/IH1+QMFAJUG</latexit>

2⇡

⌦

<latexit sha1_base64="xG0aPxlLgJQvCcXt9vGLq3b13/k=">AAAB/HicbVBNS8NAEN3Ur1q/oj16CRbBU0m0qMeiF29WsB/QhLLZTtqlu5uwuxFKiH/FiwdFvPpDvPlv3LY5aPXBwOO9GWbmhQmjSrvul1VaWV1b3yhvVra2d3b37P2DjopTSaBNYhbLXogVMCqgralm0EskYB4y6IaT65nffQCpaCzu9TSBgOORoBElWBtpYFf9SGKSnfkJzTP/lsMI5wO75tbdOZy/xCtIDRVoDexPfxiTlIPQhGGl+p6b6CDDUlPCIK/4qYIEkwkeQd9QgTmoIJsfnzvHRhk6USxNCe3M1Z8TGeZKTXloOjnWY7XszcT/vH6qo8sgoyJJNQiyWBSlzNGxM0vCGVIJRLOpIZhIam51yBibNLTJq2JC8JZf/ks6p3XvvN64a9SaV0UcZXSIjtAJ8tAFaqIb1EJtRNAUPaEX9Go9Ws/Wm/W+aC1ZxUwV/YL18Q0GkJUH</latexit>

3⇡

⌦

<latexit sha1_base64="NpztwBRrfXyOv4ljVx8fhFC6bQ4=">AAAB/HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/oj16CRbBU0mkqMeiF29WsB/QlLLZbtqlu5uwuxFCiH/FiwdFvPpDvPlv3LY5aOuDgcd7M8zMC2JGlXbdb6u0tr6xuVXeruzs7u0f2IdHHRUlEpM2jlgkewFShFFB2ppqRnqxJIgHjHSD6c3M7z4SqWgkHnQakwFHY0FDipE20tCu+qFEOGv4Mc0z/46TMcqHds2tu3M4q8QrSA0KtIb2lz+KcMKJ0JghpfqeG+tBhqSmmJG84ieKxAhP0Zj0DRWIEzXI5sfnzqlRRk4YSVNCO3P190SGuFIpD0wnR3qilr2Z+J/XT3R4NcioiBNNBF4sChPm6MiZJeGMqCRYs9QQhCU1tzp4gkwa2uRVMSF4yy+vks553buoN+4bteZ1EUcZjuEEzsCDS2jCLbSgDRhSeIZXeLOerBfr3fpYtJasYqYKf2B9/gAIIJUI</latexit>

4⇡

⌦

<latexit sha1_base64="2kgSVhiap6x6O0QGUFzFZMVaU7E=">AAAB63icbVBNS8NAEJ34WetX1aOXxSLUS0mkqMeiF48V7Ae0oWy2m3bpbhJ2J0IJ/QtePCji1T/kzX/jts1BWx8MPN6bYWZekEhh0HW/nbX1jc2t7cJOcXdv/+CwdHTcMnGqGW+yWMa6E1DDpYh4EwVK3kk0pyqQvB2M72Z++4lrI+LoEScJ9xUdRiIUjOJMalTwol8qu1V3DrJKvJyUIUejX/rqDWKWKh4hk9SYrucm6GdUo2CST4u91PCEsjEd8q6lEVXc+Nn81ik5t8qAhLG2FSGZq78nMqqMmajAdiqKI7PszcT/vG6K4Y2fiShJkUdssShMJcGYzB4nA6E5QzmxhDIt7K2EjaimDG08RRuCt/zyKmldVr2rau2hVq7f5nEU4BTOoAIeXEMd7qEBTWAwgmd4hTdHOS/Ou/OxaF1z8pkT+APn8wdHn43A</latexit>

P (t)

Abbildung 4.1: Der Wahrscheinlichkeitsverlauf als Funktion der Zeit der zwei Energieeigenzu-
stände |ψ1⟩ und |ψ2⟩ mit |ρ|2/Ω2 = 0.2 und ω2

0/Ω
2 = 0.8

4.5.6 Bilder der Quantenmechanik

Obwohl es nie explizit erwähnt wurde, haben wir in unserer bisherigen Behandlung der Quan-
tenmechanik ausschliesslich im sogenannten Schrödingerbild gearbeitet. Wir haben gezeigt, dass
der Zustand |ψ(t)⟩ des Systems zur Zeit t mithilfe des Zeitentwicklungsoperators Û bestimmt
werden kann:

|ψ(t)⟩S = Û(t, t0) |ψ(t0)⟩S . (4.150)

Daraus liess sich entnehmen, dass die gesamte Information über die Zeitentwicklung eines Sys-
tems in den Kets enthalten ist und man die Operatoren Ĥ, p̂, . . . als zeitunabhängig anzusehen
hat. Im Schrödingerbild hatten wir somit immer Ausdrücke für die Erwartungswerte, welche
folgende Form annahmen:

⟨Â⟩S = ⟨ψ(t)|ÂS |ψ(t)⟩ . (4.151)

Es gibt jedoch auch andere, äquivalente Beschreibungen der Quantenmechanik. Besonders re-
levant ist das Heisenbergbild, in dem man zeitabhängige Operatoren und zeitunabhängige Zu-
stände betrachtet.

Heisenbergbild

Der Zusammenhang zwischen Heisenbergbild und Schrödingerbild lässt sich etablieren, indem
man den Erwartungswert (4.151) betrachtet. Mithilfe von (4.150) und der Eigenschaft Û † = Û−1

lässt sich der Erwartungswert folgendermassen umschreiben:

⟨Â⟩H = ⟨ψ(t0)|Û−1(t, t0)ÂSÛ(t, t)|ψ(t0)⟩ = ⟨ψ(t0)|ÂH(t)|ψ(t0)⟩ , (4.152)

wo wir im zweiten Schritt den Heisenberg Operator AH(t) = U−1(t, t0)ASU(t, t0) definiert ha-
ben. Die gesamte dynamische Information der Zustände |ψ(t)⟩S wurde somit auf den Operator
AH übertragen. Der resultierende zeitunabhängige Zustandsvektor |ψ(t0)⟩H ist dem Anfangszu-
stand |ψ(t0⟩S im Schrödingerbild äquivalent. Es gelte somit

|ψ(t)⟩S = Û(t, t0) |ψ(t0)⟩S beziehungsweise |ψ(t)⟩S = Û(t, t0) |ψ(t0)⟩H . (4.153)
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Aus der rechten Beziehung folgt direkt, dass ein Zustand im Heisenbergbild folgendermassen aus
dem Schrödingerbild konstruiert werden kann:

|ψ(t0)⟩H = U−1(t, t0) |ψ(t)⟩S = exp

(
i

ℏ
Ĥt

)
|ψ(t)⟩S (4.154)

und für die Operatoren existiert folgende Beziehung:

ÂH(t) = exp
(
iĤt/ℏ

)
Â exp

(
−iĤt/ℏ

)
. (4.155)

Analog zur Gleichung (2.13.1), folgt für die Zeitableitung des Heisenbergoperators der Ausdruck:

d

dt
ÂH(t) =

i

ℏ

(
ĤÂH − ÂHĤ

)
+ exp

(
i

ℏ
Ĥt

)
∂AS
∂t

exp

(
− i
ℏ
Ĥt

)
. (4.156)

Mithilfe von

exp

(
i

ℏ
Ĥt

)(
d

dt
Â(xS , pS , t)

)
exp

(
− i
ℏ
Ĥt

)
=

d

dt
Â(xH(t), pH(t), t) =

∂ÂH(t)

∂t
(4.157)

erhält man dan die Heisenberggleichung

iℏdt AH(t) = [AH(t), HH(t)] + iℏ
(

d

dt
AH(t)

)
, (4.158)

welche alle Operatoren im Heisenbergbild erfüllen. Es sei angemerkt, dass die Heisenbergglei-
chung der Bewegungsgleichung (2.136) ähnelt.

Schrödinger Bild Heisenbergbild

Zustand (Ket)
Zustand ist zeitabhängig

Entwicklung bestimmt durch Ĥ
Zustände sind zeitunabhängig

Observable Observablen sind zeitunabhängig
Observablen sind zeitabhängig

Entwicklung bestimmt durch Ĥ

Tabelle 4.3: Vergleich Schrödinger- und Heisenbergbild

Beispiel: Wir betrachten den Heisenberg Hamiltonian

ĤH =
p̂2H
2m

+ V (xH) mit px, xH Operatoren. (4.159)

Die Bewegungsgleichungen lauten in diesem Fall

ẋH =
i

ℏ

[
ĤH , x̂H

]
=
i

ℏ

(
2p̂H
2m

[p̂H , x̂H ]

)
=
p̂H
m

(4.160)

ṗH =
i

ℏ

[
ĤH , p̂H

]
= − ∂V

∂xH
(4.161)

und zeigen gewisse Ähnlichkeiten in ihrer Struktur mit den klassischen Hamiltongleichungen

dp

dt
= −∂H

∂q
,

dq

dt
= +

∂H
∂p

. (4.162)
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Wechselwirkungsbild*

Das dritte Bild, welches wir in dieser Vorlesung nicht weiter behandeln werden (sondern erst in
QM2), ist das sogenannte Wechselwirkungsbild (oder Diracbild). Dort werden Operatoren und
Zustände beide als zeitabhängig betrachtet und erweist sich bei der Beschreibung von Systemen
mit einer zeitabhängigen Störung V (t) als besonders nützlich.

4.6 Tensorprodukt in der Quantenmechanik

Tensorprodukte werden in der Quantenmechanik zur Beschreibung zusammengesetzter Syste-
me verwendet. Betrachte man zum Beispiel zwei (nicht-identische) Teilchen in den Zuständen
|ψ⟩ ∈ H1 und |ϕ⟩ ∈ H2, dann lässt sich der zusammengesetzte Zustand mithilfe von |ψ⟩ ⊗ |ϕ⟩
beschreiben.

Bemerkung: Die folgenden Notationen für das Tensorprodukt sind äquivalent

|ψ⟩ |ϕ⟩ , |ψ⟩ ⊗ |ϕ⟩ , |ψϕ⟩ |ψ, ϕ⟩ (4.163)

Der zusammengesetzte Hilbertraum H, welcher durch das Tensorprodukt H = H1 ⊗ H2 der
zwei Hilberträume H1 und H2 gebildet wird, besteht aus allen möglichen Paaren an Vektoren
|φ⟩(1) ∈ H1 und |ψ⟩(2) ∈ H2. Das tensorielle Produkt der beiden Vektoren |φ⟩(1) und |ψ⟩(2)
besitzt folgende Eigenschaften für beliebige komplexe Zahlen λ, µ ∈ C:

[
λ |φ⟩(1)

]
⊗ |ψ⟩(2) = λ

[
|φ⟩(1) ⊗ |ψ⟩(2)

]
(4.164)

|φ⟩(1) ⊗
[
µ |ψ⟩(2)

]
= µ

[
|φ⟩(1) ⊗ |ψ⟩(2)

]
(4.165)

|φ⟩(1) ⊗
[
|ψ1⟩(2) + |ψ2⟩(2)

]
= |φ⟩(1) ⊗ |ψ1⟩(2) + |φ⟩(1) ⊗ |ψ2⟩(2) (4.166)

[
|φ1⟩(1) + |φ2⟩(1)

]
⊗ |ψ⟩(2) = |φ1⟩(1) ⊗ |ψ⟩(2) + |φ2⟩(1) ⊗ |ψ⟩(2) (4.167)

Sei B1 = {|e1⟩(1) , . . . , |er⟩(1)} eine Basis für den HilbertraumH1 und B2 = {|e1⟩(2) , . . . |es⟩(2)} ei-
ne Basis fürH2, so bildet die Menge der Vektoren B =

{
|ei⟩(1) ⊗ |ej⟩(2) | i = 1, . . . , r; j = 1, . . . s

}

eine Basis des gesamten Hilbertraum H.

Vektoren im Tensorprodukt

Zerlegt man die Zustände |ψ⟩(2) und |φ⟩(1) in der Basis B2, beziehungsweise B1

|ψ⟩(2) =
s∑

i=1

ai |ei⟩(2) und |φ⟩(1) =
r∑

j=1

bi |ej⟩(1) , (4.168)

dann lässt sich der Zustand |φ⟩(1) ⊗ |ψ⟩(2) in der zusammengesetzten Basis B folgendermassen
ausdrücken:

|φ⟩(1) ⊗ |ψ⟩(2) =
s∑

i=1

r∑

j=1

aibj |ei⟩(1) ⊗ |ej⟩(2) .

Für das Skalaprodukt zweier Vektoren in einem Tensorprodukt erhalten wir dementsprechend

⟨ψ1 ⊗ φ1|ψ2 ⊗ φ2⟩ = ⟨ψ1|φ1⟩ · ⟨ψ2|φ2⟩ . (4.169)
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KAPITEL 5

Harmonischer Oszillator

Viele Potentiale lassen sich lokal in der Umgebung eines Minimums durch ein Potential der
Form V (x) ∝ kx2 beschreiben. Zum Beispiel eignet sich solch ein Potential zur Beschreibung
von Atomen in einem Gitter. Aus der Klassischen Mechanik, ist uns bekannt, dass solch ei-
ne Potentialfunktion durch eine lineare Rückstellkraft F = −kx hervorgerufen wird, denn
V = −

∫
Fdx =

∫
kxdx. Die Proportionalitätskonstante k ist in diesem Kontext die sogenannte

Federkonstante, welche mit der Masse und der Kreisfrequenz der Schwingung folgendermassen
in Beziehung steht: k = mω2. Unter solch einer Rückstellkraft vollzieht das Teilchen eine har-
monische Schwingung und man spricht deshalb von einem Oszillatorpotential. Wir wollen uns
zunächst mit den eindimensionalen harmonischen Oszillator beschäftigen. Der mehrdimensiona-
le Oszillator wird dann im Abschnitt (5.5) behandelt.

Der Hamiltonoperator für den eindimensionalen Harmonischen Oszillator mit Masse m und
Eigenfrequenz ω lautet

Ĥ =
p̂2

2m
+

1

2
kx̂2 =

p̂2

2m
+

1

2
mω2x̂2. (5.1)

Da der Hamiltonoperator zeitunabhängig ist, kann man wie üblich den zeitabhängigen Teil
mithilfe von ψ(t, x) = e−iEt/ℏψ(x) vom ortsabhängigen Teil abspalten. Der ortsabhängige Anteil
erfüllt dann die stationäre Schrödingergleichung

(
− ℏ2

2m

d2

dx2
+
mω2x2

2

)
ψ(x) = Eψ(x). (5.2)

5.1 Algebraische Bestimmung des Spektrums

In diesem Abschnitt wollen wir eine Methode zur algebraischen Lösung des Eigenwertpro-
blems (5.1) betrachten. Diese Lösung beruht auf sogenannten Auf-und Absteigeoperatoren, wel-
che in vielen Bereichen der theoretischen Physik im späteren Studium erneut auftreten werden.
Besonders erwähnenswert ist die Anwendung dieser Methode bei der Feldquantisierung. Die zwei
dimensionslosen Grössen, der Absteigeoperator â und sein Adjungiertes, der Aufsteigeoperator
â†, lassen sich für den Harmonischen Oszillator mithilfe einer geeigneten Linearkombinationen
der Orts- und Impulsoperatoren definieren

â =

√
mω

2ℏ

(
x̂+

ip̂

mω

)
und â† =

√
mω

2ℏ

(
x̂− ip̂

mω

)
. (5.3)
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5. Harmonischer Oszillator § 1. Algebraische Bestimmung des Spektrums

Bemerkung: Für algebraische Umformungen ist es angebracht, einfachheitshalber folgende
Form

X̂ =

√
mω

ℏ
x̂ und P̂ =

1√
mℏω

p̂ (5.4)

für unseren Orts- und Impulsoperator zu verwenden. Mit diesen Ausdrücken nehmen die
Auf- und Absteigeoperatoren folgende kompakte Form an:

â =
1√
2

(
X̂ + iP̂

)
und â† =

1√
2

(
X̂ − iP̂

)
, (5.5)

was umgeformt zu

X̂ =
1√
2
(â† + â) und P̂ =

i√
2
(â† − â) (5.6)

führt. Die Kommutatorenrelationen zwischen diesen neuen Variablen lauten dann
[
X̂, P̂

]
= i, und

[
X̂, X̂

]
=
[
P̂ , P̂

]
= 0 (5.7)

und der Hamiltonoperator (5.1) lässt sich in folgende Form bringen:

Ĥ =
1

2
ℏω
(

p̂2

mℏω
+
mω

ℏ
x̂2
)

=
1

2
ℏω(X̂2 + P̂ 2). (5.8)

Die Operatoren x̂ und p̂ lassen sich nun bezüglich der Ausdrücke (5.3), in die folgende Form
bringen:

x̂ =

√
ℏ

2mω

(
â† + â

)
und p̂ = i

√
mωℏ
2

(
â† − â

)
. (5.9)

A Es soll angemerkt sein, dass die Auf- und Absteigeoperatoren (5.3) aufgrund des Faktors
i nicht hermitesch sind, obwohl die Orts- und Impulsoperatoren (5.9) bzw. (5.6) immer
noch, wie erwartet, hermitesch sind.

Die Auf- und Absteigeoperatoren erfüllen folgende Kommutatoreigenschaften:

[â, â†] = 1 und [â, â] = [â†, â†] = 0. (5.10)

Beweis: Übersichtshalber verwenden wir die Darstellung (5.5). Für den ersten Kommutator er-
halten wir

[
â, â†

]
=

1

2

[
X̂ + iP̂ , X̂ − iP̂

]
=
i

2

[
P̂ , X̂

]

︸ ︷︷ ︸
=−i

− i
2

[
X̂, P̂

]

︸ ︷︷ ︸
=i

= 1, (5.11)

wo wir im letzten Schritt (5.7) verwendet haben. Diese Kommutatoreigenschaft lässt sich auch
direkt aus [x, p] = iℏ herleiten. Die verbleibenden Kommutatoren [â, â] =

[
â†, â†

]
lassen sich in

analoger Weise zeigen. □

Wir betrachten zunächst das Produkt â†â:

â†â =
1

2
(X̂ − iP̂ )(X̂ + iP̂ ) (5.12)

=
1

2
(X̂2 + P̂ 2 + iX̂P̂ − iP̂ X̂) (5.13)

=
1

2

(
X̂2 + P̂ 2 − 1

)
, (5.14)
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5. Harmonischer Oszillator § 1. Algebraische Bestimmung des Spektrums

wo im letzten Schritt iX̂P̂ − iP̂ X̂ = i
[
X̂, P̂

]
= −1 verwendet wurde. Ein Vergleich mit (5.8)

liefert uns den Zusammenhang

â†â =
Ĥ

ℏω
− 1

2
, (5.15)

was umgeformt nach dem Hamiltonoperator, uns einen Ausdruck in Abhängigkeit des Beset-
zungszahloperators N̂ = â†â liefert

Ĥ = ℏω
(
â†â+

1

2

)
= ℏω

(
N̂ +

1

2

)
. (5.16)

5.1.1 Besetzungszahldarstellung

Die Bestimmung des Spektrums gelingt nun, wenn man beachtet, dass man aufgrund von (5.16)
das Eigenwertproblemes des Hamiltonoperators Ĥ |ψν⟩ = Eν |ψν⟩ durch die Eigenwertgleichung
des Besetzungszahloperators N̂ ersetzt werden kann:

N̂ |ν⟩ = ν |ν⟩ , (5.17)

wo wir eine verkürzte Schreibweise |ν⟩ = |ψν⟩ eingeführt haben. Ein solcher Zustand wird Beset-
zungszahlzustand, beziehungsweise Fock-Zustand genannt, weil er die Information der Anzahl
vorhanden Quanten ν im Oszillator ausdrückt. Die Eigenfunktion |ν⟩ von N̂ sind somit auch
Eigenfunktionen von Ĥ und es folgt:

Spektrum von Ĥ = Spektrum von N̂ (5.18)

Sei die Eigenwertgleichung (5.17) für den Eigenzustand |ν⟩ gelöst, so lässt sich der Eigenwert
Eν mithilfe von (5.16) und (5.17) anhand der Eigenwertgleichung direkt ablesen

Ĥ |ν⟩ =
(
ν +

1

2

)
ℏω |ν⟩ ⇒ Eν =

(
ν +

1

2

)
ℏω (5.19)

und das Eigenwertproblem zweier Operatoren wurde auf ein Eigenwertproblem eines Operato-
res, des Besetzungszahloperators, reduziert. Dieses Eigenwertproblem ist einfacher zu lösen als
das Eigenwertproblem für die Kombination der zwei Operatoren x̂ und p̂. Um nun das Eigen-
wertproblem (5.17) algebraisch anhand der Auf- und Absteigeoperatoren zu lösen, berechnen
wir zunächst die folgenden Kommutatoren:

[N̂ , â†] = [â†â, â†] = â†[â, â†] + [â†, â†] â = â† (5.20)

[N̂ , â] = [â†â, â] = â†[â, â] + [â†, â] â = −â (5.21)

Wir können nun zeigen, dass â† |ν⟩ und â |ν⟩ neue Eigenvektoren zu N̂ mit Eigenwerten ν + 1
beziehungsweise ν − 1 bilden. Betrachte hierzu

N̂ â† |ν⟩ = (â† + [N̂ , â†] ) |ν⟩ = â†ν |ν⟩+ â† |ν⟩ = (ν + 1)â† |ν⟩ (5.22)

N̂ â |ν⟩ = (âN̂ + [N̂ , â] |ν⟩ = âν̂ |ν⟩ − â |ν⟩ = (ν − 1)â |ν⟩ . (5.23)

Wir erkennen, dass â† |ν⟩ eine um eins grössere Besetzungszahl ν und â |ν⟩ eine um eines kleinere
Besetzungszahl ν besitzt. Die Eigenschaft, dass die Operatoren â† und â den Eigenwert ν eines
Eigenzustandes |ν⟩ um 1 erhöhen oder erniedrigen, verleiht den Operatoren deshalb den Namen
Aufsteige- (oder Erzeugungs-) und Absteigeoperator (oder Vernichtungsoperator). Wie es aus
der Graphik 5.1 ersichtlich ist, lässt sich die Wirkung dieser Operatoren mithilfe einer Leiter
visualisieren.
Mithilfe von:
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<latexit sha1_base64="xTASToMq3kN4GaIhZLOUjCw6mtI=">AAAB+HicdVDLSsNAFJ34rPXRqks3g0VwFZIY2rorunFZwT6gjeVmOk2HTh7MTIQa+iVuXCji1k9x5984aSuo6IELh3Pu5d57/IQzqSzrw1hZXVvf2CxsFbd3dvdK5f2DtoxTQWiLxDwWXR8k5SyiLcUUp91EUAh9Tjv+5DL3O3dUSBZHN2qaUC+EIGIjRkBpaVAu9cegMpjd9ocQBFQMyhXLPK9XHbeKLdOyarZj58SpuWcutrWSo4KWaA7K7/1hTNKQRopwkLJnW4nyMhCKEU5nxX4qaQJkAgHtaRpBSKWXzQ+f4ROtDPEoFroihefq94kMQimnoa87Q1Bj+dvLxb+8XqpGdS9jUZIqGpHFolHKsYpxngIeMkGJ4lNNgAimb8VkDAKI0lkVdQhfn+L/Sdsx7arpXruVxsUyjgI6QsfoFNmohhroCjVRCxGUogf0hJ6Ne+PReDFeF60rxnLmEP2A8fYJdNaTog==</latexit>

â†

Abbildung 5.1: Das sukzessive Anwenden von â† entspricht dem ’Hinaufklettern’ der Leiter, wo
wir aufgrund von (5.19) bei jeder Leiterstufe eine Energie von ℏω gewinnen und die Besetzungs-
zahl um eins erhöhen. Der Absteigeoperator â hingegen erniedrigt die Besetzungszahl um eins
und entnimmt dem System die quantisierte Energie ℏω.

Theorem 5.1.2: Die Eigenwerte ν des Operators N̂ sind positiv oder null.

Beweis: Multipliziert man (5.17) von links mit einem Bra ⟨ν| erhält man

ν ⟨ν|ν⟩ = ⟨ν|N̂ |ν⟩ = ⟨ν|â†â|ν⟩ = ⟨âν|âν⟩ = ∥â |ν⟩∥2 ≥ 0 (5.24)

Da ⟨ν|ν⟩ ≥ 0, erhalten wir somit ν ≥ 0. □

ist die kleinstmögliche Besetzungszahl ν dementsprechend null. Für den Eigenzustand |0⟩, muss
dann gelten, dass die Anwendung des Absteigeoperators, zur folgenden Abbruchbedingung führt:

â |0⟩ = 0. (5.25)

Das daraus ν0 = 0 folgt, lässt sich folgendermassen zeigen:

0 = ∥â |0⟩∥2 = ⟨0|â†â|0⟩ = ⟨0|N̂ |0⟩ = ν0. (5.26)

Eigenfunktion des Grundzustandes ψ0(x) im Ortsraum

Um die Eigenfunktion ψ0(x) des Grundzustandes im Ortsraum zu erhalten, vollzieht man eine
Projektion der Besetzungszahldarstellung auf den Ortsraum mithilfe von ⟨x|ψ0⟩ = ψ0(x). Da
der Impulsoperator im Ortsraum einem Differentialoperator entspricht, führt die Abbruchbedin-
gung (5.25) zur folgenden Differentialgleichung:

â ⟨x|0⟩ = 1√
2ωmℏ

(
ωmx+ ℏ

∂

∂x

)
⟨x|0⟩ = 0 (5.27)

Definiert man die charakteristische Länge x0 =
√

ℏ/ωm und verwendet das totale Differential,
lässt sich (5.27) in eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung umschreiben

(
x

x20
+

d

dx

)
ψ0(x) = 0. (5.28)
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5. Harmonischer Oszillator § 1. Algebraische Bestimmung des Spektrums

Diese Art von Differentialgleichungen besitzen bekannterweise nur eine lineare unabhängige Lö-
sung. In unserem Fall erweist es sich als eine Gauss’sche Normalverteilung

ψ0(x) =
1

4
√
πx20

exp

(
− x2

2x20

)
. (5.29)

Wie wir sehen werden, lassen sich alle höheren Zustände anhand sukzessiver Anwendung des
Operators â† auf den Grundzustand erhalten und es folgt folgende Aussage:

Theorem 5.1.3: Der Grundzustand und alle höheren Zustände, sowie deren Eigenwerte, sind
nicht entartet.

Höhere Zustände

Um eine vollständig orthonormierte Eigenbasis zu konstruieren, sollen die Norm der Eigenvek-
toren â |ν⟩ ∝ |ν − 1⟩ und â† |ν⟩ ∝ |ν + 1⟩ berechnet werden:

∥â |ν⟩∥ 2 = ⟨ν|â†â|ν⟩ = ⟨ν|N̂ |ν⟩ = n (5.30)

∥â† |ν⟩∥ 2 = ⟨ν|â†â|ν⟩ = ⟨ν|
[
â, â†

]
+ â†â|ν⟩ = ν + 1 (5.31)

Für die auf eins normierten Zustände erhalten wir somit folgende rekursive Beziehungen zwischen
den Eigenzuständen:

|ν + 1⟩ = 1√
ν + 1

â† |ν⟩ und |ν − 1⟩ = 1√
ν
â |ν⟩ (5.32)

Mithilfe sukzessiven Anwenden des Aufsteigeoperators â† und (5.32), lassen sich alle angeregte
Eigenzustände des Besetzungszahloperators anhand des Grundzustandes |0⟩ konstruieren:

|ν⟩ = 1√
ν
â† |ν − 1⟩ = · · · = (â†)ν√

ν!
|0⟩ (5.33)

Wir wollen weiterhin zeigen, dass die Eigenwerte nur natürlichen Zahlen entsprechen dürfen.

Beweis: Beweis durch Widerspruch Es sei angenommen, ein Eigenwert µ = ν + α mit α ∈]0, 1[
und ν ∈ N existiere, welche der Eigenwertgleichung:

N̂ |µ⟩ = (ν + α) |µ⟩ (5.34)

genüge. Wir wollen nun die Besetzungszahl des Zustandes mit Eigenwert α betrachten. Dazu
annihilieren wir den Zustand |µ⟩ mit dem Vernichtungsoperator â ν-mal und übrig bleibt die
Zahl α

N̂ [âν |µ⟩] = α[âν |µ⟩]. (5.35)

Da ν ≥ 1 ∈ N gelte, hat der Zustand aν+1 |µ⟩ eine positive Norm. Aufgrund der Rekursiv-
tät (5.32) folgt jedoch:

N̂ [âν+1 |µ⟩] = (α− 1)[âν+1 |µ⟩]. (5.36)

Da α − 1 < 0, würde somit eine Eigenfunktion von N̂ mit endlicher Norm und negativem Ei-
genwert existieren, welches im Widerspruch zur Positivität der Eigenwerte steht (siehe Theorem
5.1.2) □

Somit gelte für die Eigenwerte ν

ν = 0, 1, 2, . . . , n mit n ∈ N0 (5.37)

und wir erhalten zusammenfassend für das Spektrum des harmonischen Oszillators:

79



5. Harmonischer Oszillator § 2. Eigenfunktionen im Ortsraum und Hermite Polynome

ψ0(x)

ψ1(x)

ψ2(x)

ψ3(x)

x

Eν

Abbildung 5.2: Die ersten vier Eigenfunktionen des Harmonischen Oszillators

Spektrum des harmonischen Oszillators: Die Eigenwertgleichung des Harmonischen Oszillators
für Auf- und Absteigeoperatoren lautet

Ĥ |ν⟩ = Eν |ν⟩ mit Eν = ℏω
(
ν +

1

2

)
und ν = 0, 1, 2 . . . . (5.38)

Das Spektrum des linearen harmonischen Oszillators ist dementsprechend diskret, äquidistant
und nicht entartet.

5.2 Eigenfunktionen im Ortsraum und Hermite Polynome

Bei der Berechnung des Grunzustandes im Ortsraum ψ0(x) (Die drei Notationen ψ0(x), ⟨x|0⟩ und
⟨x|ψ0⟩ sind äquivalent.) haben wir bereits den Aufsteigeoperator in Ortsdarstellung eingeführt

â† =
1√
2

(
x

x0
− x0

d

dx

)
mit x0 =

√
ℏ
ωm

. (5.39)

Aufgrund von (5.33) lassen sich somit konsekutiv alle Eigenfunktionen angeregter Zustände
mithilfe einer Projektion in den Orstraum berechnen

ψ1(x) = ⟨x|1⟩ = ⟨x|â†|0⟩ =
1√
2

(
x

x0
− x0

d

dx

)
⟨x|0⟩ (5.40)

ψ2(x) =

(
1√
2!

)
⟨x|(â†)2|0⟩ =

(
1√
2!

)(
1√
2

)2( x

x0
− x0

d

dx

)2

⟨x|0⟩ (5.41)

ψ3(x) =

(
1√
3!

)
⟨x|(â†)3|0⟩ =

(
1√
3!

)(
1√
2

)3( x

x0
− x0

d

dx

)3

⟨x|0⟩ (5.42)

.... (5.43)

Im Allgemeinen erhält man somit

ψn(x) =
1√
2nn!

(
x

x0
− x0

d

dx

)n
ψ0(x) mit ψ0(x) =

1
4
√
πx20

exp

(
− x2

2x20

)
. (5.44)

Die n-te Eigenfunktion ψn(x) ist somit ein Produkt aus einer Gaussfunktion und einem Poly-
nom n-ten Grades mit der Parität (−1)n. Da die Eigenfunktionen orthogonal zueinander stehen
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müssen, suchen wir nach einem Orthogonalsystem zur Gewichtsfunktion ψ0(x) ∝ e−x2 . Es stellt
sich heraus, dass die Polynome n-ten Grades den Hermite Polynome

Hn(x) = (−1)nex2 dn

dxn
e−x

2
(5.45)

entsprechen müssen, welche folgende Orthogonalitätsbedingung erfüllen:
∫ ∞

−∞
dx e−x

2
Hn(x)Hm(x) = δmn

√
π2nn!. (5.46)

Eigenfunktion des Harmonischen Oszillator im Ortsraum: Die orthonormierten Eigenfunktionen
ψn(x) für den harmonischen Oszillator im Ortsraum sind das Produkt von Hermite’schen
Polynomen Hn und einer Gausschen Normalverteilung

ψn(x) =
1

π1/4
1√

2nn!x0
Hn

(
x

x0

)
exp

(
− x2

2x20

)
. (5.47)

Da Hermite’sche Polynom eine Parität (−1)n besitzen, sind die Eigenfunktionen symmetrisch
für gerade n und anti-symmetrisch für ungerade n.

x

ψ0(x)

x

ψ1(x)

x

ψ2(x)

x

ψ3(x)

Abbildung 5.3: Die ersten vier Eigenfunktionen des Harmonischen Oszillators.

Die ersten vier Hermiteschen Polynome lauten:

H0(x) = 1

H1(x) = 2x

H2(x) = 4x2 − 2

H3(x) = 8x3 − 12x

H4(x) = 16x4 − 48x2 + 12
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5. Harmonischer Oszillator § 3. Messungen am harmonischen Oszillator

5.3 Messungen am harmonischen Oszillator

In diesem Abschnitt wollen wir die Erwartungswerte und die Standardabweichungen der beiden
Observablen x̂ und p̂ im Harmonischen Oszillator berechnen. Dazu kehren wir erneut zu den
Ausdrücken (5.9)

x̂ =

√
ℏ

2mω

(
â† + â

)
und p̂ = i

√
mωℏ
2

(
â† − â

)
(5.48)

zurück.

Erwartungswert Impuls- und Ortsoperator

Die Erwartungswerte des Orts- und Impulsoperators im Energie-Eigenzustand |ν⟩ lauten

⟨x̂⟩ = ⟨ν|x̂|ν⟩ =
√

ℏ
2ωm

⟨ν|â† + â|ν⟩ =
√

ℏ
2ω

(
⟨ν|â†|ν⟩+ ⟨ν|â|ν⟩

)
(5.49)

⟨p̂⟩ = ⟨ν|p̂|ν⟩ = i

√
mωℏ
2
⟨ν|â† − â|ν⟩ = i

√
mωℏ
2

(
⟨ν|â†|ν⟩ − ⟨ν|â|ν⟩

)
. (5.50)

Mithilfe von â |ν⟩ = |ν − 1⟩, â† |ν⟩ = |ν + 1⟩ und ⟨ν|ν + 1⟩ = ⟨ν|ν − 1⟩ = 0 ist es ersichtlich,
dass

⟨x̂⟩ = 0 und ⟨p̂⟩ = 0 (5.51)

gelte. Für jeden Energie-Eigenzustand |ν⟩ befindet sich das Teilchen also in der Mitte des Po-
tentials und besitzt im Mittel einen verschwindenden Impuls.

Varianz Impuls- und Ortsoperator

Für die mittlere Schwankungen, der sogenannten Varianz, des Ortsoperators gelte

⟨∆x⟩2 =
〈
x2
〉
− ⟨x⟩︸︷︷︸

=0

=
ℏ

2ωm
⟨ν|ââ+ ââ† + â†â+ â†â†|ν⟩ (5.52)

=
ℏ

2ωm
⟨ν|ââ† + ââ†|ν⟩ (5.53)

=
ℏ

2ωm
⟨ν|2N̂ + 1|ν⟩ , (5.54)

wo wir im Schritt (5.53) verwendet haben, dass ⟨ν|ââ|ν⟩ = ⟨ν|â†â†|ν⟩ = 0 ist. Mithilfe des Kom-
mutators

[
â, â†

]
= ââ†− â†â ⇒ ââ† = 1+ â†â und der Definition der Besetzungszahldarstellung

N̂ = â†â, erhalte man den Ausdruck

⟨∆x⟩2 = ℏ
ωm

(
ν +

1

2

)
= x20

(
ν +

1

2

)
. (5.55)

Analogerweise erhalten wir für den Impulsoperator

⟨∆p⟩2 = ℏ2

x20

(
ν +

1

2

)
. (5.56)

Die Schwankungen des Zustandes |ν⟩ werden also für zunehmende Energien im Ort und Impuls
grösser.
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5. Harmonischer Oszillator § 4. Kohärente Zustände

Nullpunktfluktuationen

Aus dem Produkt von ∆x und ∆p erhalten wir mithilfe der Heisenbergschen Unschärferelation,
die Bedingung

∆x∆p = ℏ
(
ν +

1

2

)
≥ ℏ

2
(5.57)

und die Unschärfe ist somit im Grundzustand mit ν = 0 minimal. Anders als die klassische
Grundzustandsenergie ist im quantenmechanischen Fall die minimale Energie nicht null, son-
dern sie entspricht der Nullpunktenergie E0 = ℏω/2. Auch im Grundzustand existieren somit
sogenannte Nullpunktsfluktationen um den Ursprung.

5.4 Kohärente Zustände

Aufgrund der Gleichungen (5.19) und (2.148) entwickelt sich der n-te angeregte Zustand des
Harmonischen Oszillators zeitlich folgendermassen:

|ν, t⟩ = exp

(
− i
ℏ
Eνt

)
|ν⟩ mit Eν = ℏω

(
ν +

1

2

)
(5.58)

Im vorherigen Abschnitt haben wir festgestellt, dass die stationären Zustände |ν⟩ einzeln keine
Oszillationen durchführen. Es lässt sich leicht zeigen, dass auch für die zeitabhängigen Zustän-
de (5.58), ⟨x̂⟩ = ⟨ν, t|x̂|ν, t⟩ = 0 und ⟨p̂⟩ = ⟨ν, t|p̂|ν, t⟩ = 0 gelte und sich somit die Entwicklung
der Erwartungswerte von der klassischen Bewegung des Oszillators unterscheiden.

Bemerkung: Es lohnt sich hier nochmal die Resultate des klassischen Harmonischen Oszilla-
tors aufzulisten. Die klassische Bewegungsgleichung lautet:

m
d2x

dt2
= −dV

dt
= −kx (5.59)

welches uns die Lösung:

x(t) = x0 cos(ωt− φ) mit ω =

√
k

m
(5.60)

liefert. Die Integrationskonstanten φ (Phase) und x0 (Amplitude) lassen sich mithilfe der
Anfangsbedingungen festlegen. Da das System abgeschlossen ist und nur konservative Kräfte
wirken, ist die Gesamtenergie erhalten und lautet:

E =
1

2
mω2x20 (5.61)

Für eine gegebene Gesamtenergie E oszilliert das Teilchen zwischen den Punkten der maxi-
malen Auslenkung x = ±x0. An den Stellen x = ±x0 ist die potentielle Energie maximal und
die kinetische Energie gleich null. Im Ursprung x = 0 hingegen ist die potentielle Energie
null und die kinetische Energie maximal.
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x

V (x)

E

−x0 x0

Wir wollen uns in diesem Abschnitt mit sogenannten quasiklassischen oder kohärenten Zuständen
befassen, für welche die zeitliche Entwicklung der Erwartungswerte des Orts ⟨x⟩ und Impulses
⟨p⟩ mit der klassischen Bewegung des Oszillators übereinstimmen. Es soll zunächst angemerkt
sein, dass Energie-Eigenfunktionen niemals eine klassische Bewegung vollziehen können, da sich
der Term exp(−iEntℏ) des Kets |ν, t⟩ mit dem korrespondierenden Faktor im Bra |ν, t⟩ kürzt und
für stationäre Energie-Eigenfunktionen aufgrund von (5.47) ⟨x⟩ = 0 gelte. Um Oszillationen, wie
im klassischen Fall, zu beobachten muss man eine Linearkombination:

|α⟩ = c0 |0⟩+ c1 |1⟩ (5.62)

der Eigenfunktionen betrachten. Die Wellenfunktionen sollen sich periodisch im Potential hin-
und her bewegen (Erwartungswert von x soll nicht null sein) ohne sich jedoch zu verbreiten
(Varianz ⟨∆x⟩2 soll zeitlich konstant sein). Es stellt sich heraus, dass ein kohärenter Zustand
|φα⟩ ein Eigenzustand des Vernichtsungsoperators â ist:

â |φα⟩ = α |φα⟩ (5.63)

Als Ansatz für einen kohärenten Zustand wähle man die Linearkombination:

|φα⟩ =
∞∑

n=0

cn |n⟩ (5.64)

und die resultierende Eigenwertgleichung ist dann:

α |φα⟩ = â |φα⟩ =
∞∑

n=1

cn
√
n |n− 1⟩ =

∞∑

m=0

cm+1

√
m+ 1 |m⟩ (5.65)

wo wir (5.32) und die Substitution m = n− 1 verwendet haben. Wir erhalten somit:
∞∑

m=0

αcm |m⟩ =
∞∑

m=0

cm+1

√
m+ 1 |m⟩ (5.66)

Damit die linke und rechte Seite übereinstimmen muss für jedes m die Gleichung αcm =
cm+1

√
m+ 1 gelten und wir erhalten folgende Beziehung zwischen den Entwicklungskoeffizi-

enten:
cm+1

cm
=

α√
m+ 1

(5.67)

Mit der Wahl c0 = 1 und der Rücksubstitution n = m+1 lässt sich der Entwicklungskoeffizient
cn geeignet in Abhängigkeit des Eigenwertes α schreiben:

|φα⟩ = C

∞∑

n=0

αn√
n!
|n⟩ = C

∞∑

n=0

αn

n!
(â†)n |0⟩ (5.68)
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wo C der Normierungskonstate entspricht. Da die verschiedenen Energieeigenzustände |n⟩ or-
thogonal zueinander stehen, erhalten wir mithilfe von (5.68) für die Normierungskonstante:

1 = ⟨φα|φα⟩ =
∞∑

n=0

|α|2n
n!

= C2e|α|
2 ⇒ C = exp

(
−|α|

2

2

)
(5.69)

wo wir die Exponentialreihe exp(x) =
∑∞

n=0 x
n/n! eingefügt haben. Der zeitunabhängige kohä-

rente Zustand ist somit:

|φα⟩ = e−|α|2/2
∑

n

αn√
n!
|n⟩ (5.70)

Mithilfe von (5.19) und (2.148) erhält man dann die kohärenten Zustände:

|φα, t⟩ = e−|α|/2
∞∑

n=0

αn√
n!
eiEnt/ℏ |n⟩ (5.71)

welche im Ortsraum folgende Form einnehmen:

φ(x, t) = ⟨x|φα, t⟩ = e−|α|2/2
∞∑

n=0

(
αe−iωt

)n
√
n!

e−iωt/2ψn(x) (5.72)

wo wir die Projektion ⟨x|φα, t⟩ und ψn(x) = ⟨x|n⟩ verwendet haben.

Bemerkung: Dies lässt sich auch kompakt in der Form

φα(x, t) = φα(t)(x)e
−iωt/2 mit α(t) = αe−iωt (5.73)

schreiben.

Erwartungswerte und Streuungen im kohärenten Zustand

Zur Berechnung des Ortserwartungswerts drücken wir erneut unsere Operatoren x̂, in Analogie
zu (5.48), mithilfe der Operatoren â und â† aus. Dann erhält man:

⟨x̂⟩ =
〈
φα(t)

∣∣x̂
∣∣φα(t)

〉
=

x0√
2

〈
φα(t)

∣∣â+ â†
∣∣φα(t)

〉
=

x0√
2
(α(t) + α∗(t)) (5.74)

wobei wir im letzten Schritt die zwei Gleichungen â |φα(t)⟩ = α(t) |φα(t)⟩ und ⟨φα(t)| â† =
⟨φα(t)|α∗(t) verwendet haben. Da α einen komplexen Koeffizienten definiert, lässt es sich als
Produkt eines Absolutbetrages und einer komplexen Phase δ darstellen: α = |α|eiδ. Wir erhalten

α(t) = |α|eiδe−iωt = |α|e−i(ωt−δ) und α∗(t) = |α|e−iδeiωt = |α|ei(ωt−δ) (5.75)

Mithilfe von 2 cos(ωt− δ) = e−i(ωt−δ) + ei(ωt−δ) erhalte man schlussendlich:

⟨x̂⟩ = ⟨φα, t|x̂|φα, t⟩ =
√
2x0|α| cos(ωt− δ) (5.76)

Ein Vergleich mit (5.60) bestätigt, dass der Ortsmittelwert dieselbe Oszillation wie im klassi-
schen Fall aufweist.

Für die Wahrscheinlichkeitsdichte ergibt sich:

|φα(x, t)|2 =
1

x0
√
π
exp

(
−(x− x0

√
2|α| cos(ωt− δ))2
x20

)
(5.77)

und entspricht genau einem Gausschen Wellenpaket, welches eine zeitunabhängige Varianz be-
sitzt. Die Breite des Wellenpaketes nimmt somit mit zunehmender Zeit nicht zu.
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5.5 Dreidimensionaler Isotroper Oszillator

Bisher haben wir uns ausschliesslich mit dem eindimensionalen Oszillator befasst. In diesem
Abschnitt wollen wir die Erweiterung des harmonischen Oszillators auf drei- und die Verall-
gemeinerung auf d-Dimensionen betrachten. Der Hamiltonian des dreidimensionalen isotropen
harmonischen Oszillator ist für ein spinloses Teilchen mit Masse m lautet:

Ĥ =
p2

2m
+
mω2

2
x2 mit ω =

√
k

m
(5.78)

Der Zustandsraum H ist nun ein Tensorprodukt von drei Kopien des Hilbertraumes L2(R) des
eindimensionalen Oszillators:

H = Hx ⊗Hy ⊗Hz = L2(R3) (5.79)

wo Hx,Hy,Hz die Zustandsräume kennzeichnen, in welchen ein Teilchen sich längs der x, y oder
z Richtung bewege. Der Energiezustand |ψ⟩ lässt sich dann durch die Energie-Eigenzustände
des eindimensionalen Oszillators bilden:

|ψ⟩ = |ψx⟩ ⊗ |ψy⟩ ⊗ |ψz⟩ (5.80)

und der Hamiltonoperator ist die direkte Summe der drei eindimensionalen Hamiltonoperatoren
des Oszillators:

Ĥ = Ĥx ⊕ Ĥy ⊕ Ĥz (5.81)

Da der Hamiltonoperator zeitunabhängig ist, suchen wir nach den Lösungen der stationären
Eigenwertgleichung

Ĥ |ψ⟩ = E |ψ⟩ (5.82)

Mithilfe von:

Ĥ |ψ⟩ =
(
Ĥx |ψx⟩

)
⊗ |ψy⟩ ⊗ |ψz⟩ (5.83)

+ |ψx⟩ ⊗
(
Ĥy |ψy⟩

)
⊗ |ψz⟩ (5.84)

+ |ψx⟩ ⊗ |ψy⟩ ⊗
(
Ĥz |ψz⟩

)
= Eν |ψ⟩ (5.85)

Da die Operatoren Ĥx, Ĥy, Ĥz auf verschiedenen Räumen operieren und aufgrund der Eigen-
wertgleichungen

Ĥx |ψx⟩ =
(
νx +

1

2

)
ℏω |ψx⟩ , ∀ |ψx⟩ ∈ Hx (5.86)

Ĥy |ψy⟩ =
(
νy +

1

2

)
ℏω |ψy⟩ , ∀ |ψy⟩ ∈ Hy (5.87)

Ĥz |ψz⟩ =
(
νz +

1

2

)
ℏω |ψz⟩ , ∀ |ψz⟩ ∈ Hz (5.88)

haben die Eigenvektoren von H,Hx,Hy,Hz die Form

|ψ⟩ = |ψx⟩ ⊗ |ψy⟩ ⊗ |ψz⟩ (5.89)

und die Eigenwerte des drei-dimensionalen harmonischen Oszillators können als Summe der
Eigenwerte der eindimensionalen Oszillatoren aufgefasst werden:

Eν = ℏω
(
νx + νy + νz +

3

2

)
, mit νi ∈ N0 (5.90)
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5. Harmonischer Oszillator § 5. Dreidimensionaler Isotroper Oszillator

Bemerkung: Ist die Potentielle Energie rotationsinvariant (die Rotationsinvarianz wird noch-
mals ausführlich im nächsten Kapitel besprochen), wie es in (5.78) der Fall ist, hat man es
mit einem isotropen harmonischen Oszillator zu tun. Für den drei-dimensionalen anisotro-
pen harmonischen Oszillator muss man die potentielle Energie durch folgenden Ausdruck
ersetzten:

V (x) =
m

2
(ω2
xx

2 + ω2
yy

2 + ω2
zz

2) (5.91)

wo ωx, ωy, ωz drei verschiedene Konstanten darstellen.

In der Ortsdarstellung reduziert sich die Wellenfunktion von einem tensoriellen Produkt zu einer
Faktorisierung der einzelnen Wellenfunktionen:

ψ(x) = ⟨x|ψ⟩ = ψx(x)ψy(y)ψz(z) (5.92)

Entartung der Eigenwerte

Für den dreidimenisionalen Oszillator sind die Energieniveaus bis auf den Grundzustand entartet.
Um dies zu verstehen, betrachte man lediglich die Gleichung (5.90). Für einen Eigenwert, z.B
für den ersten angeregten Zustand ν = 1, muss dann folgende Gleichung erfüllt sein:

ν = νx + νy + νz (5.93)

Für den ersten angeregten Zustand ν = 1, erhalte man somit mit den drei Tupel {1, 0, 0}, {0, 1, 0}
und {0, 0, 1} den gleichen Eigenwert Eν=1. Der Grad der Entartung1 gν für ein Energieniveaus
Eν lässt sich mithilfe von:

gν =
(ν + 1)(ν + 2)

2
(5.94)

bestimmen.

N-dimensionaler Isotroper Harmonischer Oszillator

Für den N -dimensionalen harmonischen Oszillator ergibt sich der Hamiltonian:

Ĥ =
p̂

2m
+

1

2
mω2x2 =

N∑

i=1

p̂2i
2m

+
1

2
mω2x̂2i (5.95)

und die erlaubten Energieniveaus sind:

Eν = ℏω
[
(ν1 + · · ·+ νN ) +

N

2

]
= ℏω

[
ν +

N

2

]
(5.96)

Der Grad der Entartung gν für ein Energieniveau Eν , lässt sich dann mithilfe von

gν =


N + ν − 1

ν


 (5.97)

berechnen.

1Anzahl möglicher Kombinationen von (5.93)
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KAPITEL 6

Rotationssymmetrie

In diesem Kapitel werden wir uns spezifisch um Rotationssymmetrien beschäftigen. Symmetrien
spielen in der Physik eine wichtige Rolle, da Symmetrien mit bestimmten Erhaltungsgrössen
verbunden sind. Das Noether Theorem welches aus der Klassischen Mechanik bereits bekannt
ist wird ebenfalls eine Definition in der Quantenmechanik finden. Noethers Theorem besagt:

Zu jeder kontinuerlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine
Erhaltungsgrösse

Solche Symmetrien werden durch die Gruppentheorie und Darstellungstheorie definiert und fin-
den eine analoge Definition durch den Generator einer Gruppe

Jede Erhaltungsgrösse ist Generator einer Symmetriegruppe

Was genau mit einem Generator einer Gruppe gemeint ist, wird später verdeutlicht. Eine Sym-
metrie ist somit eine Invarianz eines Systems unter Transformationen. In der klassischen
Mechanik bedingt die Invarianz eines physikalischen Systems unter Galilei Transformation fol-
gende Erhaltungssätze:

Verschiebungen in der Zeit ⇒ Energieerhaltung
Verschiebungen im Ortsraum ⇒ Impulserhaltung
Drehungen im Ortsraum ⇒ Drehimpulserhaltung

Die Frage stellt sich nun ob in der Quantenmechanik ein ähnlicher Zusammenhang zwischen
Symmetrien und Erhaltungsgrössen existiert.

Beispiel: Das naheliegenste Beispiel einer rotationsinvarianten Grösse ist die Hamiltonfunktion.
Sie hängt im klassischen Fall sowohl als auch in der Quantenmechanik explizit nur von den
Vektorbeträgen |p| und |x| ab, aber nicht von Vektorkomponenten.

Gruppe: Eine Menge G mit einer Verknüpfung oder Operation ◦, welche zwei Elemente h und
g zu einem neuen Element g ◦ h kombiniert

G×G 7→ G, (g, h) 7→ k = g ◦ h

heisst Gruppe (G, ◦) wenn es folgende Bedinungen erfüllt

I. Assoziativität: g ◦ (h ◦ k) = (g ◦ h) ◦ k, ∀g, h, k ∈ G

II. Inverses: ∃g ∈ G so dass gg−1 = g−1g = E,∀g ∈ G
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6. Rotationssymmetrie § 1. Rotationen

III. Neutrales Element: ∃!E ∈ G so dass ∀g ∈ G, g ◦ E = E ◦ g = g,

IV. Abgeschlossenheit: Das Element der Operation g ◦ h,∀g, h ∈ G muss ebenfalls in G
sein.

Wichtig ist das man zwischen sogenannten diskreten und kontinuierlichen Gruppen unter-
scheidet. Diskrete Gruppen haben eine endliche Anzahl an Elementen während kontinuierliche
Gruppen durch kontinuierliche Parameter charakterisiert werden und somit eine unendliche An-
zahl an Gruppenelementen besitzen (stelle Sie sich als Beispiel infinitesimale Rotationen vor).
In der Physik sind die betrachteten kontinuierlichen Gruppen sogenannte Lie Gruppen. Unter
ihnen versteht man Gruppen, welche zusätzlich eine Mannigfaltigkeit definieren, die notwen-
dige Eigenschaften wie Stetigkeit und Differenzierbarkeit besitzt. Die genaue Unterscheidung
einer Gruppe und einer Lie-Gruppe soll uns nicht gross beschäftigen. In den allermeisten Fällen
können in der Physik kontinuierliche Gruppen als Lie Gruppen angesehen werden.

6.1 Rotationen

Ganz allgemein ist eine Drehung um den Ursprung für einen Punkt x gegeben als:

x→ x′ = Rx

die Operation welche das Skalarprodukt invariant lässt (Mathematisch ausgedrückt: x · y =
x′ · y′). Schliesslich sollte sich der Rotation die Länge des Vektors nicht verändert haben. Die
Drehmatrizen bilden die Orthogonale Gruppe:

O(3) = {R ∈ GL(3,R) | RT = R−1 mit det(R) = ±1}

GL(3,R) bezeichnet alle 3× 3 invertierbaren reellen Matrizen.

A Man beachte, dass die Orthogonale Gruppe und die spezielle Orthogonale Gruppe in (6.1)
allgemein nicht abelsch ist, was bedeutet, dass die Reihenfolge der Operation zweier Grup-
penelemente eine Rolle spielt. In (n > 2) Dimensionen gilt für die Drehmatrizen R1R2 ̸=
R2R1.

6.2 Symmetriegruppe

Die Menge G = {g} aller Transformationen welche die beobachtbaren Grössen nicht ändern,
bildet die Symmetriegruppe G 1. Diese Transformationen können zum Beispiel Spiegelungen,
Translationen oder auch Rotationen sein. Im Falle von Rotationen handelt es sich um eine
Untermenge der Symmetriegruppe; die Gruppe SO(3) der speziellen, orthogonalen Transforma-
tionen.

SO(3) = {R ∈ reelle 3× 3 Matrizen : RRT = 1mit det(R) = 1} (6.1)

Die SO(3) beschreibt Rotationen im 3-dimensionalen Raum, da die Elemente der SO(3), die
Rotationsmatrizen, die oben aufgelisteten Bedingungen erfüllen. Die zusätzliche Einschränkung
det(R) = 1 führt dazu, dass Spiegelungen 2 welches Elemente der O(3) Gruppe sind, keine
Elemente der SO(3) Gruppe mehr sind. Die Darstellung (Parametrisierung) der Elemente aus
SO(3) ist nicht eindeutig. Man kann zum Beispiel Euler Winkel verwenden; dann wird das
Element zu

R = R(ez, α) ◦R(ex, β) ◦R(ez, γ) (6.2)

1Die Gruppenoperation ist die Komposition ◦
2Spiegelungen sind nämlich Matrizen welche die Bedingung det(R) = −1 erfüllen

89



6. Rotationssymmetrie § 3. Unitäre Darstellung der Symmetriegruppe

wo α, β, γ die Euler Winkel sind. Alternativ kann man die Rotation eines Vektores um einen
Winkel φ betrachten. Für die Rotation um die z-Achse hat man dann

Rz(φ) =




cos(φ) − sin(φ) 0

sin(φ) cos(φ) 0

0 0 1




(6.3)

und weiterführend für die Rotationen um die x- und y-Achsen:

Rx(φ) =




1 0 0

0 cos(φ) − sin(φ)

0 sin(φ) cos(φ)




Ry(φ) =




cos(φ) 0 sin(φ)

0 1 0

− sin(φ) 0 cos(φ)




(6.4)

Da die Gruppe SO(3) von 3 kontinuerlichen reellen Parametern abhängt, bildet sie eine Lie-
Gruppe.

A Die Symmetriegruppe G soll nicht mit der endlich-diskreten Symmetrischen Gruppe Sn

verwechselt werden. Symmetriegruppen können im Falle von orthogonalen Gruppen kon-
tinuierlich sein sind aber zum Beispiel im Fall von Zyklischen Gruppen (Drehungen um
einen bestimmten Winkel als Beispiel) diskret.

6.3 Unitäre Darstellung der Symmetriegruppe

Man ist an einem generellen Formalismus interessiert, welcher unsere bekannten Transformatio-
nen wie Rotation, Translation, welche wir bis jetzt im reellen Raum R3 betrachtet haben mit
der Quantenmechanik in Verbindung setzt. Wir erwarten, dass bei räumlichen Transformatio-
nen, wie Rotation und Translation, der Zustand |ψ⟩ in einen neuen Zustand |ψg⟩ übergeht. Es ist
somit angebracht, zu postulieren dass solche Transformationen durch einen unitären Operator
dargestellt werden können. Wir postulieren

Û : H 7→ H Û : |ψ⟩ → |ψg⟩ = Û |ψ⟩

Für welche wir aus der Eigenschaft

⟨Û(g)ψ|Û(g)φ⟩ = ⟨ψ|φ⟩

bereits wissen, dass U † = U−1 gilt.

Räumliche Transformationen wie Translationen und Rotationen besitzen weiterhin die wich-
tige Eigenschaft, dass sie im klassischen Falle eine Gruppe bilden. Zum Beispiel ist die Zu-
sammensetzung zweier Rotationen wieder eine Rotation. Ebenfalls existiert zu jedem Element
ein Inverses (Rotation im Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn). Um nun ein Analog in der
Quantenmechanik zu finden, müssen wir verlangen, dass die unitäre Representation der Sym-
metrietransformation die gleichen Eigenschaften wie im klassischen Fall erfüllt. Es muss somit
für ein Gruppenelement gi ∈ G eine unitäre Darstellung existieren welcher ein Gruppenhomo-
morphismus der Symmetriegruppe G zur Gruppe der unitären linearen Operatoren bildet, so
dass

U(gi) : H 7→ H mit U(g1)U(g2) = U(g1 ◦ g2),
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6. Rotationssymmetrie § 4. Symmetrien und Erhaltungsgrössen

Zur Erinnerung: Ein Homomorphismus zwischen zwei Gruppen (G, ⋆) und (H, ∗) ist eine Abbil-
dung

ϕ : G 7→ H

wenn für alle Elemente g1, g2 ∈ G die folgenden Eigenschaften gelten:

ϕ(g1 ⋆ g2) = ϕ(g1) ∗ ϕ(g2)
ϕ(eG) = eH

ϕ(g−1) = ϕ(g)−1

Unitäre Darstellung der Drehungen

Rotationen R werden dem unitären Operator Û(R) zugewiesen. Betrachet man eine Einteilchen-
Wellenfunktion ψ(x), dann müssen unter Rotation des Bezugssystems die Argumente der Wel-
lenfunktion ebenfalls transformieren. Die unitäre Darstellung der SO(3) auf dem Hilbertraum
ist dann gegeben mit

ψ(x)
Rotation−−−−−→ Û(R)ψ(x) = ψ(R−1x)

Die Abbildung U : R 7→ U(R) ist also ein Gruppenhomomorphismus von der Gruppe der
Drehungen in die Gruppe der unitären Operatoren (der Rotation) auf dem Hilbertraum.

6.4 Symmetrien und Erhaltungsgrössen

Damit eine Messung invariant unter einer Symmetrieoperation Û ist, müssen die Eigenzustände
des Systems unverändert bleiben. Somit muss der Hamiltoninan selbst eine Symmetrie besitzen,
damit Ĥ → Ĥ ′ = Ĥ gilt. Wir haben

Ĥ |ψi⟩ = Ei |ψi⟩ (6.5)

und aufgrund der invarianz des Hamiltonians, bleiben die Energieeigenwerte der transformierten
Eigenzustände |ψ′

i⟩ unverändert

Ĥ ′ ∣∣ψ′
i

〉
= Ĥ

∣∣ψ′
i

〉
= Ei

∣∣ψ′
i

〉
(6.6)

Betrachten wir eine Symmetrietransformation:

|ψ⟩ → |ψg⟩ = Û(g) |ψ⟩

Nehmen wir im ersten Fall an, dass Û zeitunabhängig ist und |ψ(t)⟩ eine Lösung der Schrödin-
gergleichung ist. Man verlangt

iℏ
d

dt

(
Û |ψ(t)⟩

)
= iℏ Û

d

dt
(|ψ(t)⟩) = ÛĤ |ψ(t)⟩ =

(
[Û , Ĥ] + ĤÛ

)
|ψ(t)⟩

Damit Û |ψ(t)⟩ eine Lösung der Schrödingergleichung ist, muss demnach
[
Û , Ĥ

]
= 0 bzw ÛĤÛ−1 = Ĥ (6.7)

gelten. Falls Transformationen von einem (oder mehreren) kontinuierlichen Parametern ε ab-
hängt (z.B Euler Winkel) dann gilt

Û = ei ε Ĝ = 1+ iεĜ+O
(
ε2
)
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6. Rotationssymmetrie § 5. Die Drehgruppe SO(3) und ihre Lie Algebra

Theorem 6.4.1: Wenn der Operator Û unitär ist, dann gilt für die Erzeugenden der Trans-
formation Ĝ, dass diese hermitesch sind und somit möglicherweise Observablen darstellen
können.

Beweis: 1 = Û †Û = (1− iεG† + . . . )(1+ iεG+ . . . ) = 1− iε (G† −G)︸ ︷︷ ︸
Ĝ†=Ĝ

+O
(
ε2
)

□

Betrachten wir erneut die Kommutatoreigenschaft (6.7) dann sieht man ebenfalls
[
Û , Ĥ

]
= 0 = iε

[
Ĝ, Ĥ

]
+O

(
ε2
)

Damit die Gleichheit gilt muss die rechte Seite null sein. Dies ist der Fall, wenn
[
Ĝ, Ĥ

]
= 0

ist. Die Heisenbergsche Bewegungsgleichung, beziehungsweise mit den Erwartungswerten, die
Ehrenfestgleichung besagt

d

dt

〈
Ĝ
〉
=

1

iℏ

〈[
Ĝ, Ĥ

]〉
+

〈
∂Ĝ

∂t

〉

Da
[
Ĝ, Ĥ

]
= 0 und Ĝ nicht explizit von der Zeit abhängt erhalten wir folgendes Defini-

ti

Noether Theorem: Wenn die Erzeugende der Transformation mit dem Hamiltonoperator ver-
tauscht, dann ist der Erwartungswert des Erzeugenden der Transformation erhalten. Es gilt

d

dt
⟨Ĝ⟩ = 0

Man spricht also von einer Erhaltungsgrösse.

6.5 Die Drehgruppe SO(3) und ihre Lie Algebra

Eine Rotation um einen infinitesimalen Parameter ε (stellen Sie sich es als einen Winkel θ vor)
entspricht fast der Identität (also keiner Rotation). Man schreibt

R(ε) ⋍ 1+A

A beschreibt eine infinitesimale Matrix der Ordnung ε. Man ignoriert die Terme höherer Ord-
nung O(ε2). Wir wissen, dass Rotationen durch unitäre Matrixen dargestellt werden. Dies folgt
aus der Bedingung, dass Skalarprodukte unter Rotation invariant sind. Diese Bedingung wird
mathematisch ausgedrückt als:

RTR = 1

Setzt man nun unsere infinitesimale Approximation R(ε) ⋍ 1+A in diese Gleichung ein, erhält
man

RTR ⋍ (1+AT )(1+A) ⋍ (1+AT +A)

Verlangt man, dass dies 1 entspricht muss AT = −A gelten3. Dies bedeutet also, dass A an-
tisymmetrisch sein muss. Betrachtet man den zwei-dimensionalen Fall (Wir gehen später zum

3Der Term ATA wird hier ignoriert, da bei der Annahme schon Terme höherer Ornung O(ε) ignoriert wurden
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6. Rotationssymmetrie § 5. Die Drehgruppe SO(3) und ihre Lie Algebra

höher-dimensionalen Fall über) dann gibt es nur eine 2× 2 antisymmetrische Matrix.

Ω =


 0 1

−1 0




Die Lösung entspricht also A = εΩ für einen beliebigen reelen Parameter ε. Rotationen nahe an
der Einheit haben also die Form

R = 1+ εΩ+O(ε2)

Betrachtet man nun eine nicht-infinitesimale Parameteränderung (oder Winkeländerung) ε, teilt
diese inN Teile, so dass ε/N infinitesimal ist für grosseN und wendetN infintesimale Rotationen
an, dann bekommt man mit der Identität ex = limN→∞(1 + x/N)N :

R(ε) = lim
N→∞

(
R
( ε
N

))N
= lim

N→∞

(
1 +

εΩ

N

)N
= eεΩ

Ω findet man alternativ mit:

Ω =
d

dε
R(ε)

∣∣∣∣
ε=0

6.5.1 Infinitesimale Rotationen in R3

Wir haben bereits gesehen, dass Ω mit

Ω =
d

dε
R(ε)

∣∣∣∣
ε=0

mit R(0) = 1 (6.8)

gefunden werden kann. Die Ωi bilden einen reellen Vektorraum. Man sieht zum Beispiel die
Linearität anhand

d

dε
(R1(α1ε)R2(α2ε)) = α1Ω1 + α2Ω2

Viele Vektorraumeigenschaften kommen direkt aus der Gruppenstruktur der Rotationen. Be-
trachtet man eine beliebige infinitesimale Rotation R1 (Die Matrizen R und R−1 sind konstant)
dann hat man

d

dε

(
RR1(ε)R

−1
)∣∣∣∣
ε=0

= R

(
dR1(ε)

dε

)
R−1

∣∣∣∣
ε=0

= RΩ1R
−1

Sei nun R ebenfalls eine infinitesimale Rotation R1(ε) dann folgt aus der Produktregel

d

dε

(
R1(ε)Ω2R

−1
1 (ε)

)
=

d

dε
(R1(ε))Ω2R1(ε)

−1 +R1(ε)Ω2
d

dε

(
R−1

1 (ε)
)

Ist man nun an einer infinitesimalen Rotation interessiert, evaluiert man das ganze bei ε = 0
und verwendet (6.8). Man bekommt

d

dε
(R1(ε))

∣∣∣∣
ε=0︸ ︷︷ ︸

Ω1

Ω21+ 1Ω2
d

dε

(
R−1

1 (ε)
)

︸ ︷︷ ︸
−Ω1

= Ω1Ω2 − Ω2Ω1 = [Ω1,Ω2]

Rotationen kommutieren allgemein nicht miteinander, was bedeutet, dass R1R2 ̸= R2R1 ist.
Diese Struktur lässt sich auch im Kommutator der Lie Algebra sehen (Sie kommutieren nur
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6. Rotationssymmetrie § 5. Die Drehgruppe SO(3) und ihre Lie Algebra

wenn [Ω1,Ω2] = 0). Die explizite Form der Ωi lässt sich aus der Gruppenstruktur bestimmen.
Egal in welchen Dimensionen man sich befindet, die zwei Bedingungen

RT (ε)R(ε) = 1 und det(R) = 1

müssen für alle Rotationen gelten. Aus dieser Bedingung erhalten wir analog für die Generatoren

ΩT = −Ω

Matrizen, die diese Bedingungen erfüllen sind reelle, antisymmetrische 3×3 Matrizen. Wir haben
im zweidimensionalen Raum gesehen, dass es nur ein Ω gibt. Für N = 3 findet man

Ω1 =




0 0 0

0 0 −1

0 1 0



, Ω2 =




0 0 1

0 0 0

−1 0 0



, Ω3 =




0 −1 0

1 0 0

0 0 0




Jede 3× 3-antisymmetrische Matrix kann als Linearkombination von A = ω1Ωx + ω2Ωy + ω3Ωz
mit drei reellen Zahlen ω1, ω2, ω3 geschrieben werden

Ωx =




0 0 0

0 0 −ω1

0 ω1 0



, Ωy =




0 0 ω2

0 0 0

−ω2 0 0



, Ωz =




0 −ω3 0

ω3 0 0

0 0 0




und somit gesamthaft

Ω(ω) = Ωx +Ωy +Ωz =




0 −ω3 ω2

ω3 0 −ω1

−ω2 ω1 0




Für jede 3-dimensionale Rotation um die Achse ω = (ω1, ω2, ω3) (nicht nur infinitesimal) gilt
dann

R(ω, ε) = exp(ε(ω1Ω1 + ω2Ω2 + ω3Ω3)) = exp(εΩ(ω)) (6.9)

Für den Kommutator der einzelnen Matrizen finden wir

[Ω1,Ω2] = Ω3, [Ω2,Ω3] = Ω1, [Ω3,Ω1] = Ω2

Oder kompakt mit dem Levi-Civita Symbol ϵijk

[Ωj ,Ωk] = ϵjklΩl (6.10)

A Die Ωi sollen nicht mit einer Rotation verwechselt werden. Diese sind ja 3 × 3-Matrizen
mit det(R) = 1.

Den Ωi kann man auch einen Namen geben. Sie sind die sogenannten Generatoren oder Erzeu-
gende einer Lie-Algebra. Zusammenfassend aus den vorherigen Erkenntnissen, kommen wir nun
zur Mathematischen Definition einer Lie-Algebra.
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6. Rotationssymmetrie § 5. Die Drehgruppe SO(3) und ihre Lie Algebra

Lie-Algebra: Eine Lie Algebra ist ein K-Vektorraum g versehen mit einer Abbildung

[·, ·] : g× g 7→ g, (v, w) 7→ [v, w]

für welche die Eigenschaften des Kommutators gelten. Eine Lie Algebra g wird für eine Ma-
trixgruppe GL(n,R) (zu welchen zum Beispiel SO(3) und O(3) gehören) der Zusammenhang
zwischen ihnen durch den Tangentialraum X des Neutralelements festgehalten. Es gilt für
A(t) ∈ GL(n,R)

X =
d

dt
A(t)

∣∣∣∣
t=0

(6.11)

Die Gruppenoperation der Lie-Algebra ist nicht die Lie-Gruppen Operation (Matrixmultiplika-
tion) sondern die Lie-Klammer. Diese Beziehung wird in der Baker-Campbell-Hausdorff Formel
festgesetzt.

Baker-Campbell-Hausdorff-Formel: Die Baker-Campbell-Hausdorff Formel gibt uns den Zu-
sammenhang zwischen Operationen der Lie-Gruppe und deren Lie Algebra

eX ◦ eY = eX+Y+ 1
2
[X,Y ]+...

Folgende Eigenschaften gelten für die Lie-Klammer:

• Antisymmetrie: Für alle v, w ∈ g gilt [v, w] = −[w, v]

• Linearität: Für alle v1, v2, w ∈ g und λ1, λ2 ∈ K

[λ1v1 + λ2v2, w] = λ1 [v1, w] + λ2 [v2, w]

• Jacobi-Identität: Für alle v1, v2, v3 ∈ g gilt

[[v1, v2] , v3] + [[v2, v3] , v1] + [[v3, v1] , v2] = 0

Die Lie-Klammer ist somit equivalent zum Kommutator.

6.5.2 Infinitesimale Rotation auf H

Wir haben bereits gesehen, dass man Rotationen R einen unitären Operator Û(R) zuweist. Wir
betrachten

Û(Ω) =
d

dε
Û(R(ε))

∣∣∣∣
ε=0

Für den Kommutator folgt analog

Û([Ωa,Ωb]) =
[
Û(Ωa), Û(Ωb)

]

In der Quantenmechanik sind Observablen durch Hermitesche Operatoren dargestellt. Aus

Û †(R(ε))Û(R(ε)) = 1 (6.12)

folgt die Bedingung U(Ω)† = U(Ω)−1. Die hergeleiteten Generatoren Ω sind reelle antisymmetri-
sche Matrizen, da sie die Bedingung Ω = −ΩT erfüllen und sind somit ebenfalls antihermitesch
Ω = −(Ω∗)T (Da sie reelle Matrizen sind und somit Ω∗ = Ω). Oftmals werden die Generatoren
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der SO(3) mit einem i multipliziert, um sie hermitesch zu machen (Man kann überprüfen, dass
dann Ω† = (Ω∗)T = Ω gilt). Unsere neuen Generatoren lauten:

M1 = iÛ (Ω1) , M2 = iÛ (Ω2) und M3 = iÛ (Ω3)

In Vektornotation lautet dies

M(ω) =
3∑

i=1

Miωi

Für die Lie-Algebra bekommen wir eine ähnliche Form zu (6.10)

[Mj ,Mk] = iϵjklMl (6.13)

Eine endliche Rotation |φ| um die eφ-Achse wird dann in Unitärer Darstellung aufgefasst mit

Û(R(φ)) = ei
∑

j φjMj = eiφ·M (6.14)

Der Grund, warum man einen unitare Darstellung möchte, wird dann im konkreten Fall des
Zeitentwicklungsoperator deutlich. Wichtig ist, dass die Generatoren oftmals die Grössen sind,
welche man misst, und aus den Axiomen der Quantenmechanik wissen wir, dass Observablen
hermitesche Operatoren zugeordnet werden.

6.6 Unitäre Darstellung der Lie Algebra so(3)

In der Darstellungstheorie beschreibt man Gruppen durch Matrizen. Als Beispiel hatten wir
die (6.3) und (6.4) Rotationsmatrizen als Repräsentationen der Gruppe SO(3) auf dem Vek-
torraum R3. Nichts hindert uns daran, die Wirkung der Gruppe auf einen beliebigen anderen
Vektorraum zu betrachten. Man kann beispielsweise betrachten, wie SO(3) auf R1 oder auf R4

wirkt. Im vierdimensionalen wissen wir, dass man 4×4-Matrizen erhalten muss. Dies mag etwas
verwirrend erscheinen, da wir SO(3) als die Menge

SO(3) = {R ∈ reelle 3× 3 Matrizen : RRT = 1mit det(R) = 1}

definiert haben. Die anderen Fälle sind eine Abstrahierung der expliziten 3-dimensionalen Dar-
stellung. Dies wird häufig als explizite Repräsentation eingeführt, um die Gruppeneigenschaften
genauer zu untersuchen. Es gibt wie erläutert jedoch nicht nur diese eine Darstellung. Mithil-
fe der Darstellungstheorie werden wir analysieren können, wie die Gruppen auf verschiedenen
Vektorräumen wirken.

6.6.1 Darstellungstheorie

Elemente einer Gruppe können abstrakt betrachtet werden. Für viele physikalische Anwendun-
gen ist es hilfreich, die Wirkung der Gruppe auf einem bestimmten Vektorraum zu analysieren.
In der Darstellungstheorie weist man jedem Element g eine d ⊗ d matrix D(g), so dass ein
Homomorpismus besteht.

Gruppen-Homomorphismus: Seien (G, ⋆) und (H, ◦) zwei Gruppen. Eine Abbildung ϕ : G→ H
ist ein Gruppenhomomorphismus falls für alle g,g2 ∈ G :

ϕ(g1 ⋆ g2) = ϕ(g1) · ϕ(g2)
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Existiert ein Gruppenhomomorphismus einer Gruppe G auf die Gruppe der nicht-singulären
d × d Matrizen Γ(g) mit Matrixmultiplikation als Gruppenoperation, dann bildet die Gruppe
der Matrizen Γ(g) eine d-dimensionale Darstellung D von G. Mathematisch:

D : G 7→ GL(V ), ϕ(g1g2) = ϕ(g1)ϕ(g2)

Viele Darstellungen erweisen sich als äquivalent. Mathematisch lässt sich dass mit Ähnlichkeit-
stransformationen erklären. Man definiert

Ähnlichkeitstransformation: Sei D eine d-dimensionale Darstellung einer Gruppe G und S eine
d⊗ d-reguläre Matrix. Definiere für jedes g ∈ G eine d⊗ d Matrix D′(g) mit

D′(g) = S−1D(g)S

Dann bildet diese Menge der Matrizen ebenfalls eine d-dimensionale Darstellung von G. Die
Darstellungen D und D′ sind äquivalent.

6.7 Irreduzible und Reduzible Darstellungen

Im Beispiel von SO(3) haben wir eine drei-dimensionale Darstellung gefunden. Es gibt auch die
triviale 1 dimensionale Darstellung D(1)(g). Man kann nun fragen, ob es eine 8-dimensionale
Darstellung gibt? Die Antwort ist ja, und eine mögliche Darstellung kann die Form

D(g) =




D(1)(g) 0 0 0

0 D(1)(g) 0 0

0 0 D(3)(g) 0

0 0 0 D(3)(g)




einnehmen. Diese Matrix ist in blockdiagonaler Form: es gibt kleinere Matrizen entlang der Dia-
gonalen. Eine irreduzible Darstellung kann nicht durch Ähnlichkeitstransformationen in Block-
diagonalform gebracht werden. Die obige Darstellung D(g) ist reduzibel und kann als direkte
Summe ihrer Darstellungen beschrieben werden

D(g) = D(1)(g)⊕D(1)(g)⊕D(3)(g)⊕D(3)(g)

Diese Beobachtung motiviert folgende Definition:

Irreduzible Darstellung: Eine unitäre Darstellung U(g ∈ G) von G auf dem Hilbertraum H
heisst irreduzibel, wenn es keine nicht-trivialen Unterräume K von H gibt, welche unter U(g)
auf sich selbst abgebildet werden. Triviale Unterräume sind K = H,K = 0.

Zerlegung reduzibler Darstellung in irreduzible Darstellungen durch Zerlegung von H in Unter-
räume H = K ⊕K ′

⊥

Wichtig für das Verständnis wird dann später, dass man für jede Lie Gruppe die Generatoren
gleichzeitig durch Ähnlichkeitstransformationen diagonalisieren kann, und die Eigenvektoren der
diagonalisierten Generatoren jeweils die Basis der irreduziblen Unterräume bilden.

6.8 Irreduzible Darstellungen der Lie-Gruppe von SO(3)

Suche: endlich-dimensionale, irreduzible unitäre Darstellung der so(3).
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Die drei Generatoren M1,M2 und M3
4 kommutieren nicht miteinander und können somit nicht

simultan diagonalisiert werden. Die Wahl einer Basis ist uns überlassen. Wir wählen somit eine
Basis, in welcher M3 diagonal ist. Wir definieren

Auf-/Absteigeoperatoren der Algebra:

M± =M1 ± iM2

Damit lässt sich die Lie-Algebra umformen zu

[M3,M±] = ±M± und [M+,M−] = 2M3 (6.15)

Die Eigenwertgleichung für den Operator M3 für den Eigenvektor ψz und Eigenwert z lautet

M3 |ψz⟩ = z |ψz⟩ (6.16)

Wir wissen, dass M3 hermitesch ist und somit der Eigenwert z einer reellen Zahl entspricht.
Betrachten wir nur

M3M± |ψz⟩ = (M±M3 + [M3,M±]) |ψz⟩ = (M±M3 ±M±) |ψz⟩
wo wir die Eigenschaft des Kommutators [M3,M±] = ±M± verwendet haben. Nutzt man nun
die Eigenwertgleichung (6.16) so erhält man

(M±z ±M±) |ψz⟩ = (z ± 1)M± |ψz⟩
Man erhält zusammenfassend

M3{M± |ψz⟩} = (z ± 1){M± |ψz⟩}
welches wieder einer Eigenwertgleichung entspricht. Die Operatoren M+ und M− erhöhen oder
erniedrigen den Eigenzustand mit unbekannten Koeffizienten.

M+ |ψm⟩ = µm+1 |ψm+1⟩ und M− |ψm⟩ = νm−1 |ψm−1⟩ (6.17)

Um die Koeffizienten zu bestimmen, multiplizieren wir (6.17) links mit dem Zustand ⟨ψm+1| und
lassen den Operator M+ auf den Ket wirken

⟨ψm+1|M+|ψm⟩ = µm+1 ⟨ψm+1|ψm+1⟩ = µm+1 (6.18)

Im letzten Schritt haben wir die Bedingung das die Zustände normalisiert sind, also ⟨ψm+1|ψm+1⟩ =
1 verwendet. Nimmt man das komplex Konjugierte von (6.18) und verwendet die Eigenschaft

(M+)
† = (M1 + iM2)

† = J1 − iJ2 =M−

erhält man

⟨ψm|(M+)
†|ψm+1⟩ = ⟨ψm|M−|ψm+1⟩ = ⟨ψm|νm|ψm⟩ = νm ⟨ψm|ψm⟩︸ ︷︷ ︸

=1

= µ∗m+1

Somit finden wir den Zusammenhang zwischen den Koeffizienten als νm−1 = µ∗m womit wir die
Eigenwertgleichung des Absteigeoperators (6.17) auch schreiben können als

M− |ψm⟩ = µ∗m |ψm−1⟩ (6.19)

Wirkt man mit M+ auf (6.19), erhalten wir die wichtige Erkenntnis

M+M− |ψm⟩ = µ∗mM+ |ψm−1⟩ = |µm|2 |ψm⟩ (6.20)

Alternativ lässt man M− auf die Eigenwertgleichung von M+ wirken, bekommen wir

M−M+ |ψm⟩ = µm+1M− |ψm1⟩ = |µm+1|2 |ψm⟩ (6.21)
4Es handelt sich hier um Operatoren, aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die Operatornotation

verzichtet
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Abbrechen der Representation

Unsere Representation soll endlich sein, es muss also eine Abbruchbedingung geben. Somit exis-
tiert ein Zustand |ψj⟩, so dass

M3 |ψj⟩ = j |ψj⟩

Für welche wir ein Beschränkung oben und unten haben

M+ |ψj⟩ = 0 und für ein k ∈ N M− |ψj−k⟩ = 0

Oder anders formuliert

M+ |ψj⟩ = µj+1 |ψj+1⟩ M− |ψj−k⟩ = ν(j−k−1)

∣∣ψ(j−k−1)

〉
⇒ µj+1, νj−k−1 = 0 (6.22)

Aus der obigen Bedingung folgt auch, dass ⟨ψj |M−M+|ψj⟩ gleich Null ist

⟨ψj |M−M+|ψj⟩ = ⟨ψj |M+M− − [M+,M−]|ψj⟩ = 0

Wir verwenden (6.20) und die Kommutatoreigenschaft (6.15) und erhalten

⟨ψj |M+M− − 2M3|ψj⟩ = |µj |2 − 2j = 0 → |µj |2 = 2j

Weiterhin für einen beliebigen Zustand auf der Leiter |ψm⟩ mit der Verwendung von (6.19)
und (6.20)

⟨ψm|[M+,M−]|ψm⟩ = ⟨ψm|M+M− −M−M+|ψm⟩ = |µm|2 − |µm+1|2 = ⟨ψm|M3|ψm⟩ = 2m

Wir haben also eine Rekursionsformel:

|µm|2 = |µm+1|2 + 2m (6.23)

mit |µj |2 = 2j erhalten wir

|µj−1|2 = |µj |2 + 2(j − 1) = 2(2j − 1)

|µj−2|2 = |µj−1|2 + 2(j − 2) = 2(3j − 1− 2)

...

Man erhält mit der Gauss Formel
∑s

i=1 i =
1
2k(k + 1)

|µj−k|2 = 2

(
(k + 1)j −

k∑

i=1

i

)
= 2

(
(k + 1)j − 1

2
k(k + 1)

)
= (k + 1)(2j − k) (6.24)

Ersetzt man k = j −m im Ausdruck |µj−k|2, so erhält man den Koeffizient µm eines Zustandes
auf der Leiter

|µm|2 = (j +m)(j + 1−m)

Für die Auf- und Absteigegleichungen hatten wir

M+ |ψm⟩ = µm+1 |ψm+1⟩ und M− |ψm⟩ = µ∗m |ψm−1⟩

Mit (6.23), erhalten wir für |µm+1| =
√
|µm|2 − 2m =

√
j2 + j −m−m2 =

√
(j −m)(j +m+ 1)

und somit die expliziten Ausdrücke

M+ |ψm⟩ =
√
(j −m)(j +m+ 1) |ψm+1⟩

M− |ψm⟩ =
√

(j +m)(j + 1−m) |ψm−1⟩
(6.25)

(6.26)
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Es lässt sich leicht überprüfen, das für m = −j, die Anwendung des Absteigeoperators M− ge-
nau Null ergibt. Genauso im Fall des Aufsteigeoperators hat man, dass bei m = j das Spektrum
des Operators M+ terminiert.

In (6.24) sehen wir, dass für k = 2j der Koeffizient |µj−k|2 verschwindet, welches genau unserer
Abbruchbedingung (6.22) entspricht, denn

M− |ψj−k⟩ = ν(j−k−1)

∣∣ψ(j−k−1)

〉
= µ∗j−k

∣∣ψ(j−k−1)

〉
= 0

Der kleineste Wert der Leiter ist somit −j. Da k die Anzahl Schritte zählt, welche man auf
der Leiter herunterklettert, folgert man −j ≤ m ≤ j. Aus k = 2j lässt sich folgern, dass j
halbzahlige und ganzzahlige Werte annehmen kann

j = 0,
1

2
, 1,

3

2
. . . (6.27)

Somit kann zu jedem j eine endliche (2j + 1)-dimensionale irreduzible Darstellung D(R) der
Lie-Algebra so(3) gefunden werden. Im folgenden benutzen wir explizit die Leiteroperatoren
um Darstellungen der Lie-Algebra so(3) auf einem Vektorraum Vj der Dimension (2j + 1) zu
berechnen. Eine Basis für den Vektorraum Vj ist dann wie bereits erwähnt gegeben durch die
Eigenvektoren |j,m⟩ des Operators M3. Jede irreduzible Darstellung von SO(3) ist äquivalent
zu einer dieser Darstellungen.

Bemerkung: Nehme man das Beispiel eines halbzahligen j = 1/2. Die Dimension einer Re-
presentation ist gegeben durch (2j +1), welches für unser Beispiel einer dim=2 entsprechen
würde. Es mag einem aufgefallen sein, dass wir jedoch keine 2 dimensionale Representation
für SO(3) gefunden haben. Um etwas hervorzugreifen; das Problem wird mithilfe der Gruppe
SU(2) gelöst, welche Elektronenspins beschreibt. Man kann zeigen, dass ein Homomorphis-
mus zwischen den Gruppen SU(2) und SO(3), ϕ existiert

ϕ : SU(2) 7→ SO(3)

Die Klassifizierung der Darstellungen geschieht durch sogenannte Casimir-Operatoren. Für SO(3)
gibt es nur einen solchen Casimir-Operator.

Casimir Invariante/Operator: Der Casimir Operator der SO(3) ist definiert als

M2 =M2
1 +M2

2 +M2
3 =

1

2
(M+M− +M−M+) +M2

3 =M+M− +M3(M3 − 1)

Für den Casimir-Operator kann man zeigen, dass er mit allen Komponenten Mi kommutiert.
Das bedeutet, dass die Grösse M2 unter Rotationen unverändert bleibt. Casimir-Invarianten
oder Operatoren sind also Grössen, welche sich unter der Gruppenoperation nicht verändern.
Allgemein kann eine Gruppe mehrere Casimir-Invarianten haben. Wir haben

[
M2,Mi

]
= 0 (6.28)

Da wir eine Basis von M3 gewählt haben und sehen, dass M2 mit M3 kommutiert, bedeutet
das, dass es gemeinsame Eigenfunktionen gibt. Wendet man den Operator auf einen Zustand

|j,m⟩ mit m ∈ {−j,−j + 1, . . . , j − 1, j}
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an, dann erhält man

M2 |j,m⟩ =
(
1

2
(M+M− +M−M+) +M2

3

)
|j,m⟩ =

(
1

2

(
|cm|2 + |cm+1|2

)
+m2

)
|j,m⟩

welches uns die wichtige Eigenwertgleichung

M2 |j,m⟩ = j(j + 1) |j,m⟩ (6.29)

gibt. Man erkennt, dass diese nur von j und nicht vonm abhängt. DaM2 mitM3 kommutiert,
haben sie gemeinsame Eigenfunktionen, wir verwenden nun die gemeinsamen Eigenvektoren
|j,m⟩ und erhalten somit die Eigenwertgleichungen:

M2 |j,m⟩ = j(j + 1) |j,m⟩
M3 |j,m⟩ = m |j,m⟩

Die triviale Darstellung von SO(3)

In Gleichung (6.27) haben wir bereits alle möglichen Werte von j aufgelistet. Der kleinstmögliche
Wert den j annehmen kann ist j = 0. Die resultierende Darstellung wirkt auf einen eindimen-
sionalen Vektorraum, da 2j + 1 = 2 · 0 + 1 = 1. Mit der Kommutatoreigenschaft (6.13), erfüllt
die Zahl 0 alleine diese. Das bedeutet unsere Generatoren sind 0 und in der Exponentialfunk-
tion eingesetzt erhalten wir die triviale Transformation U = e0 = 1. Alle Elemente der j = 0
Darstellung sind somit invariant unter Rotationen und werden als Skalare bezeichnet.

6.9 Bestimmung der Drehimpuls Eigenfunktionen im Ortsraum

Wir haben bereits im vorherigen Abschnitt mithilfe der Auf- und Absteigeoperatoren alle mög-
lichen unitären, irreduziblen Darstellung von so(3) gefunden. Wir wollen nun konkrete Ortsdar-
stellungen der Operatoren Mi finden. Eine natürliche Ortsdarstellung für das Drehimpulspro-
blem in R3 ist die Einheitssphäre S2. Der Raum der quadratintegrablen Funktionen über R3

lässt sich gemäss L2(R3) = L2(S
2)⊗L2(R+) zerlegen. Eine Ortsbasis ist durch die Winkel θ und

φ gegeben: |θ, φ⟩. Wir wollen also nun die abstrakten Vektoren |l,m⟩ in der |θ, φ⟩ Basis darstellen.

Dazu betrachten wir nochmals die unitäre Darstellung der Rotation (Siehe Gleichung 6.9). Eine
allgemeine Drehung um den Winkel Ω(ω) kann mithilfe von:

Û(R(ω, ε)ψ)(x) = ψ(R−1(ω, ε)x) (6.30)

beschrieben werden. Mithilfe der expliziten Form der Rotation (siehe 6.9):

R(ω, ε) = exp(εΩ(ω))→ R−1(ω, ε) = exp(−εΩ(ω)) (6.31)

erhalten wir für (6.30):

Û(R(ω, ε)ψ)(x) = ψ(R−1(ω, ε)x) ≈
(
1− εΩ(ω) · (x ·∇) +

ε2

2!
(Ω(ω) · (x ·∇)2 . . .

)
(6.32)

= [exp(−ε(Ω(ωx) ·∇ψ))] (x) (6.33)

wobei die Taylor Entwicklung von R−1(ω, ε) = exp(−εΩ(ω)) verwendet wurde. Ein Vergleich
mit

Û(R(ω, ε)ψ)(x) = (exp
(
−iεM̂ψ

)
(x) (6.34)
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gibt uns den Ausdruck M = −ix × ∇. Mit dem Bahndrehimpuls im Ortsraum L̂ = ℏx/i × p
erhalten wir dann die Beziehung:

L = x× p =
ℏ
i
x×∇ = ℏM (6.35)

Wir sehen also, dass der Drehimpuls aufgrund des Noether Theorems der erzeugende Operator
der Rotation ist. Um das Probleme explizit zu lösen ist es aufgrund der Form der infinitesimale
Drehung um Winkel εω:

U(R(εω)ψ(x) ≃ (1− ε(ω × x) · ∇)ψ(x) (6.36)

sinnvoll zu Kugelkoordinaten zu wechseln. Mithilfe des Jacobians:



∂/∂x

∂/∂y

∂/∂z




=
∂(r, θ, φ)

∂(x, y, z)




∂/∂r

∂/∂θ

∂/∂φ




(6.37)

ergeben die einzelnen Operatoren folgende Differentialoperatoren

Mx = −i
(
y
∂

∂z
− z ∂

∂y

)
= i

(
sin(φ)

∂

∂θ
+ cot(θ) cos(φ)

∂

∂φ

)
(6.38)

My = −i
(
z
∂

∂x
− x ∂

∂z

)
= i

(
cos(φ)

∂

∂θ
− cot(θ) sin(φ)

∂

∂φ

)
(6.39)

Mz = −i
(
x
∂

∂y
− y ∂

∂x

)
= −i ∂

∂φ
(6.40)

Damit gilt für die Leiteroperatoren und den Casimiroperator:

M± =Mx ±My = e±iφ
(
± ∂

∂θ
+ i cot

(
θ
∂

∂φ

))

M2 = −
(
∂2

∂θ2
+ cot(θ)

∂

∂θ
+

1

sin2(θ)

∂2

∂φ2

) (6.41)

Die Eigenwertgleichungen:

M2 |j,m⟩ = j(j + 1) |j,m⟩ und M3 |j,m⟩ = m |j,m⟩ (6.42)

in Kugelkoordinaten lauten dann:
[

1

sin(θ)

∂

∂θ

(
sin(θ)

∂

∂θ

)
− m2

sin2(θ)
+ j(j + 1)

]
ψj,m(θ, φ) = −j(j + 1)ψj,m(θ, φ) (6.43)

∂

∂φ
ψj,m(θ, φ) = imψj,m(θ, φ) (6.44)

wo wir die Projektion auf die Ortsbasis ψj,m(θ, φ) = ⟨x|j,m⟩ = |j,m⟩ (φ, θ) verwendet haben5.
Mithilfe des Separationsansatzes:

ψj,m(φ, θ) = Φ(φ)Θ(θ) (6.45)

5Der Radius bleibt bei Rotationen invariant und somit betrachten wir hier nur die Winkelanteile der Kugel-
koordinaten.
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erfolgt unmittelbar mithilfe einer einfachen Integration des Terms (6.44):

Φ(φ) = eimφ (6.46)

Die Wellenfunktion muss stetig sein und somit die Bedingung Φ(φ + 2π) = Φ(φ) erfüllen. Das
bedeutet, dass m ganzzahlig sein muss und somit auch j, wir haben also die Einschränkung:

j = 0, 1, 2, 3, . . . ; m = −j,−j + 1, . . . , 0, . . . , j − 1, j (6.47)

A Es soll angemerkt sein, dass der Buchstabe j oftmals den Gesamtdrehimpuls j = l + s
beschreibt. Wir betrachten hier keine internen Freiheitsgrade, wie den Spin, und somit
gelte s = 0 und j = l.

Füge man die Wellenfunktion ψj,m = exp(imφ)Θ(θ) in die Differentialgleichung (6.44) ein,
erhalten wir: [

1

sin(θ)

∂

∂θ

(
sin(θ)

∂

∂θ

)
− m2

sin2(θ)
+ j(j + 1)

]
Θ(θ) = 0 (6.48)

Die Lösung dieser Differentialgleichung, sollte einem bereits aus der Elektrodynamik bekannt
sein und sind die Kugelflächenfunktionen

ψj,m(φ, θ) = Yj,m(θ, φ) =

√
2j + 1

4π

(j −m)!

(j +m)!
Pj,m(cos(θ))e

imφ (6.49)

Pj,m ist die assozierte Legendrefunktion, welche die verallgemeinert Legendre Gleichung:

d

dz

[(
1− z2

) dP (z)
dz

]
+

[
l(l + 1)− m2

1− z2
]
P (z) = 0 (6.50)

mit z = cos(θ) lösen. Die explizite Lösung der Gleichung führt auf folgende Form der assoziierten
Legendrefunktionen:

Pj,m(z) =
(−1)m
2jj!

(
1− z2

)m/2 dj+m

dzj+m
(
z2 − 1

)j (6.51)

Wir haben somit
⟨θ, φ|j,m⟩ = Yj,m(θ, φ) (6.52)

Die Eigenschaften der Kugelflächenfunktionen sind:

Orthogonalität:
∫ π

0
dθ sin θ

∫ 2π

0
dφY ∗

jm(θ, φ)Yj′m′(θ, φ) = δjj′δmm′

Vollständigkeit:
∞∑

j=0

j∑

m=−j
Yjm(θ, φ)Y

∗
jm(θ

′, φ′) =
1

sin θ
δ(θ − θ′)δ(φ− φ′)

Additionstheorem:
j∑

m=−j
Yjm(θ, φ)Yjm(θ

′, φ′) =
2j + 1

4π
Pj(cosψ

∗), ψ∗ = ∠(e, e′)

Raumspiegelungen: Yj−m = (−1)mYjm(θ, φ)
PYjm(θ, φ) = Yjm(π − θ, φ+ π) = (−1)jYjm(θ, φ)

Wir können ein beliebiges ψ ∈ L2(Ω) entwickeln als

ψ(θ, φ) =
∞∑

j=0

j∑

m=−j
cjmYjm(θ, φ)
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6. Rotationssymmetrie § 9. Bestimmung der Drehimpuls Eigenfunktionen im Ortsraum

und durch ein Element (c00, c11, c10, . . . )⊺ darstellen. Wir haben die reduzible Darstellung durch
unendlich viele irreduzible Darstellungen beschrieben. Es gibt also zwei äquivalente Darstellun-
gen:

• Mi sind Differentialoperatoren auf L2(Ω) und |j,m⟩ ∼ Yjm(θ, φ) ∈ L2(Ω).

• Mi sind hermitesche (2j + 1)× (2j + 1) Matrizen und |j,m⟩ Vektoren in C2j+1.

Auf L2(Ω) haben wir eine explizite Darstellung von Mi und M±.

Wir haben nun unitäre Darstellungen zur Drehgruppe gefunden. Die Funktion zu j = 0 ist
invariant in θ, φ, die Kugelfunktionen zu allen anderen j,m sind aber nicht invariant unter
Rotationen, gehen jedoch ineinander über unter Rotationen. Zum Beispiel spannt j = 1 einen
Unterraum auf, wobei eine beliebige (j = 1)-Funktion eine Linearkombination von Y10, Y11, Y1−1

ist. Diese bleibt bei einer Rotation eine Linearkombination dieser Funktionen, welche also einen
Unterraum aufspannen mit wohldefinierten Transformationseigenschaften unter der j = 1 Dar-
stellung. Falls |ψ⟩ unter Dj transformiert, sagen wir, dass |ψ⟩ den Drehimpuls j hat.

Also: Der (2l + 1)-dimensionale Unterraum (wobei S2 die Einheitssphäre ist)

Yl = Span{Ylm | m = −l, . . . , l} ⊂ L2(S
2)

aufgespannt durch die Funktionen des Multipletts mit Bahndrehimpuls l, wird durch die Ope-
ratoren L3, L± und damit durch die Drehimpulsoperatoren auf sich abgebildet. Damit ist jedes
Yl in der orthogonalen Zerlegung

L2(S
2) = Y0 ⊕ Y1 ⊕ Y2 ⊕ · · · =

∞⊕

l=0

Yl (6.53)

invariant unter jeder Potenz von α · L̂ (wobei α den Drehwinkel und die Drehachse angibt), und
damit unter jeder Drehung Û(α), die wie folgt wirkt:

(
Û(α)ψ

)
(x) =

(
e−iα·L̂/ℏψ

)
(x) = ψ

(
R−1(α)x

)
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KAPITEL 7

Zentralpotential

Wir wollen in diesem Abschnitt rotationssymmetrische Potentiale betrachten. Solche Potentiale
hängen lediglich von der Distanz zum Ursprung ab, d.h V (x) = V (|x|). Beispiele solcher Zen-
tralpotentiale sind das Keplerproblem oder die Streuung von Teilchen an einer harten Kugel.
Der rotationssymmetrische Hamiltonoperator lautet

Ĥ =
p̂2

2m
+ V̂ (|r|) (7.1)

da p̂2 = p2x + p2y + p2z und r = |r| =
√
x2 + y2 + z2 beide invariant unter Rotationen sind.

7.1 Schrödingergleichung für Zentralpotentiale

Um die Schrödingergleichung für Zentralpotentiale zu definieren, betrachte zunächst:

L̂
2
= (x̂× p̂) · (x̂× p̂) = x̂2p̂2 − (x̂ · p̂)2 + iℏx̂ · p̂ (7.2)

Beweis:

L̂
2
=
∑

ijlmk

εijkxipjεlmkxlpm

=
∑

ijlm

(δilδjm − δimδjl)xipjxlpm

=
∑

ijlm

[δilδjmxi (xlpj − iℏδjl) pm − δimδjlxipj (pmxl + iℏδlm)]

= x̂2p̂2 − iℏx̂ · p̂−
∑

ijlm

δimδjl [xipm (xlpj − iℏδjl) + iℏδlmxipj ]

= x̂2p̂2 − (x̂ · p̂)2 + iℏx̂ · p̂.
□

Die Auswertung von L̂
2

im Ortsraum ergibt

⟨r|L̂2|ψ⟩ = ⟨r|x̂2p̂2 − (x̂ · p̂)2 + iℏx̂ · p̂|ψ⟩ (7.3)

und wir erhalten für die einzelnen Terme:

⟨r|x̂2p̂2|ψ⟩ = r2 ⟨r|p̂2|ψ⟩ (7.4)

⟨r|x̂ · p̂|ψ⟩ = x · ℏ
i
∇⟨r|ψ⟩ = ℏ

i
r
∂

∂r
⟨r|ψ⟩ (7.5)

⟨r|(x̂ · p̂)2|ψ⟩ = −ℏ2r ∂
∂r

(
r
∂

∂r

)
⟨r|ψ⟩ (7.6)
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7. Zentralpotential § 1. Schrödingergleichung für Zentralpotentiale

Löst man den resultierenden Ausdruck (7.3) nach ⟨r|p̂2|ψ⟩ der rechten Seite von (7.4) auf, folgt
für den quadratieren Impulsoperator im Ortsraum

p̂2 = −ℏ2∇2 =
1

r2
L̂

2 − ℏ2

r2

((
r
∂

∂r

)2

+ r
∂

∂r

)2

=
1

r2
L̂

2 − ℏ2
(
∂2

∂r2
+

2

r

∂

∂r

)
(7.7)

und die zeitunabhängige Schrödingergleichung mit (7.7) lautet:
[
− ℏ2

2m

(
∂2

∂r2
+

2

r

∂

∂r

)
+

L̂
2

2mr2
+ V (r)

]
ψ(r, θ, φ) = Eψ(r, θ, φ) (7.8)

Da L nur auf den Winkelanteil wirkt, lässt sich durch den Separationsansatz

ψ(r, θ, φ) = R(r)Θ(θ)Φ(φ) = R(r)Ylm(φ, θ) (7.9)

und die Eigenwertgleichung der Kugelflächenfunktionen

L̂
2
Ylm(φ, θ) = ℏ2l(l + 1)Yl,m(φ, θ), (7.10)

die Schrödingergleichung (7.8) wie folgt zu einem Radialproblem vereinfachen:
[
− ℏ2

2m

(
∂2

∂r2
+

2

r

∂

∂r

)
+

ℏ2l(l + 1)

2mr2
+ V (r)

]
R(r) = ER(r) (7.11)

Verwendet man die Substitution
R(r) =

u(r)

r
, (7.12)

folgt (
∂2

∂r2
+

2

r

∂

∂r

)
R(r) =

1

r

∂2

∂r2
u(r), (7.13)

so dass wir folgendes Radialproblem erhalten:
[
− ℏ2

2m2

d2

dr2
+

ℏ2l(l + 1)

2mr2
+ V (r)

]
u(r) = Eu(r) (7.14)

Dies entspricht einer eindimensionalen Schrödingergleichung mit effektivem Potential:

[
− ℏ2

2m2

d2

dr2
+ Veff(r)

]
u(r) = Eu(r) mit Veff(r) = V (r) +

ℏ2l(l + 1)

2mr2
(7.15)

Ausgehend von einem dreidimensionalen Fall, haben wir somit das Problem auf ein eindimen-
sionales reduziert und man kann nun die bereits in Kapitel 3 erwähnten Methoden verwenden,
um diese Differentialgleichung zu lösen.

Es soll angemerkt sein, dass (7.15) keine Abhängigkeit von m (der Quantenzahl des L̂3/z Ope-
rators) aufweist. Dies ist eine direkt Konsequenz der Rotationsinvarianz des Hamiltonians.
Das effektive Potential weist bereits auf eine sogenannte Drehimpulsbarriere oder Zentrifugal-
barriere hin. Das heisst, nur für l = 0 ist Veff(r) = V (r). Sonst wirkt zusätzlich das abstossende
Potential Vl(r) = ℏ2l(l + 1)/2mr2. Die Wahrscheinlichkeitsamplitude (und somit die Wahr-
scheinlichkeit), ein Teilchen mit einem nicht-verschwindenden Drehimpuls l > 0 im Ursprung zu
finden, ist sehr gering. Hingegen ist die Wahrscheinlichkeit, ein Teilchen mit Drehimpuls l = 0
im Ursprung aufzufinden, sehr gross.

106



7. Zentralpotential § 1. Schrödingergleichung für Zentralpotentiale

Wir wollen nun zeigen, dass der Drehimpulsoperator mit dem Hamiltonoperator kommutiert.
Einfachheitshalber zeigen wir es nur anhand der z-Komponente (die Erkenntnisse lassen sich
dann auf die anderen Achsen übertragen). Aufgrund von (6.35) erhält man im Ortsraum:

L̂z = x̂p̂y − ŷp̂x (7.16)

Um zu zeigen, dass der Hamiltonoperator rotationsinvariant ist (was mit der Aussage, dass der
Hamiltonoperator mit dem Drehimpulsoperator kommutiert, äquivalent ist), bemerke:

[L̂z, p̂x] = [x̂p̂y − ŷp̂x, p̂x] = [x̂p̂y, p̂x] = [x̂, p̂x]p̂y = iℏp̂y (7.17)

[L̂z, p̂y] = [x̂p̂y − ŷp̂x, p̂y] = −[ŷp̂x, p̂y] = −[ŷ, p̂y]p̂x = −iℏp̂x (7.18)

[L̂z, p̂z] = [x̂p̂y − ŷp̂x, p̂z] = 0 (7.19)

und somit:

[L̂z, p̂
2] = [L̂z, p̂

2
x + p̂2y + p̂2z] (7.20)

= p̂x[L̂z, p̂x] + [L̂z, p̂x] p̂x + p̂y[L̂z, p̂y] + [L̂z, p̂y] p̂y (7.21)
= 2iℏp̂xp̂y − 2iℏp̂xp̂y = 0 (7.22)

Der Operator L̂z kommutiert also mit der kinetischen Energie des Hamiltonoperators (7.1). Um
zu zeigen, dass V (|r|) auch mit L̂z kommutiert, lässt sich analog zeigen, dass

[L̂z, x̂] = iℏŷ, [L̂z, ŷ] = −iℏx̂, [L̂z, ẑ] = 0, (7.23)

und somit folgt:

[L̂z, x̂
2, ŷ2, ẑ2] = x̂[L̂z, x̂] + [L̂z, x̂] x̂+ ŷ[L̂z, ŷ] + [L̂z, ŷ] ŷ (7.24)

= iℏx̂ŷ + iℏŷx̂− iℏŷx̂− iℏx̂ŷ = 0 (7.25)

Dementsprechend kommutiert L̂Z auch mit der Potentiellen Energie und L̂z kommutiert mit
dem gesamten Hamiltonoperator:

[Ĥ, L̂z] = 0 (7.26)

Die Wahl der Richtung ist willkürlich und somit gilt ebenfalls:

[Ĥ, L̂x] = [Ĥ, L̂y] = 0 (7.27)

Da Ĥ als Skalar invariant unter Drehungen ist, d.h Rotationssymmetrie besitzt, gelte für die
Observablen:

[Ĥ,L] = 0 und [Ĥ,L2] = 0, (7.28)

Bemerkung: Man erinnere sich an die Casimir Operatoren (6.8.2) und L = ℏM . Für die
einzelnen Komponenten des Casimir Operators (in diesem Fall der Drehimpuls) gelte:

[L̂x, L̂y] = iℏL̂z, [L̂y, L̂z] = iℏL̂x, [L̂z, L̂x] = iℏL̂y (7.29)

und [L̂i, L̂i] = 0 für i = x, y, z. Der Operator L̂
2
= L̂2

x + L̂2
y + L̂2

z kommutiert mit den
Komponenten von L̂

[L̂
2
, L̂x] = [L̂

2
, L̂y] = [L̂

2
, Lz] = 0 (7.30)

und wir erhalten:
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7. Zentralpotential § 1. Schrödingergleichung für Zentralpotentiale

Quantenzahlen für kugelsymmetrische Potentziale: Die drei Operatoren Ĥ, L̂
2

und L̂z bilden
einen vollständigen Satz von verträglichen Observablen für ein rotationssymmetrisches Po-
tential. Die gemeinsamen Eigenfunktionen dieser verträglichen Observablen bezeichnen wir
mit |Elm⟩. Sie erfüllen die Eigenwertgleichung:

Ĥ |Elm⟩ = E |Elm⟩ (7.31)

L̂
2 |Elm⟩ = ℏ2l(l + 1) |Elm⟩ (7.32)

L̂3 |Elm⟩ = ℏm |Elm⟩ (7.33)

In der Ortsdarstellung verwenden wir die Projektion:

ψElm(x) = ⟨x|Elm⟩ = REl(r)Ylm(φ, θ) (7.34)

Randbedingung

Wir wollen vorraussetzen, dass das Potential im Unendlichen mindestens wie 1/r verschwindet
und im Nullpunkt entweder regulär ist oder dort schwächer als −1/r2 →∞ divergiert, d.h:

lim
r→∞

r V (r) = 0 und lim
r→0

r2V (r) = 0 (7.35)

Für E > 0 können wir nach den Überlegungen von Kapitel 3 schliessen, dass wir Streuzustände
und für E < 0 gebundene Zustände haben. Damit ψ(x) = R(r)Yl,m(θ, φ) für die Differential-
gleichung (7.8) im Hilbertraum L2(R3) eine Lösung sein kann, muss analog wieder gelten, dass
die Norm endlich ist, d.h:

∫
d3x∥ψ(x)∥2 =

∫ ∞

0
dr r2

1

r2
|u(r)|2 <∞, (7.36)

wo wir d3x in Kugelkoordinaten umgeschrieben haben und zudem ausgenutzt haben, dass die
Kugelflächenfunktionen auf der Einheitsphäre auf eins normiert sind. Für die Bindungzustände
folgt somit:

lim
r→∞

|u(r)|2 ≤ 1√
r

(7.37)

Als Bedingung haben wir also, dass u(r) für grosse r schneller abfallen muss als 1/
√
r. Für

Potentiale V (r) ̸= δ(r) muss ebenfalls gelten, dass

lim
r→0

u(r) = 0, (7.38)

da sonst der Term R(r) = u(r)/r für r → 0 divergiert. Um Lösungen für allgemeine Potentiale
in r → 0 und r →∞ zu finden, betrachte man zunächst Potentiale V (r), welche weniger singulär
als 1/r2 für r → 0 sind und der Bedingung V (r) → 0 für r → ∞ genügen. Als Bedingung für
unsere effektive Potentialfunktion

Veff = V (r) +
l(l + 1)ℏ2

2mr2
(7.39)

ergibt sich deshalb:
lim
r→0

r2V (r) = konstant (7.40)

Die Klassifikation solcher Differentialgleichungen soll einem bereits aus der MMP unter dem
Namen Fuch’scher Differentialgleichung bekannt sein.
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7. Zentralpotential § 1. Schrödingergleichung für Zentralpotentiale

Fuch’sche Differentialgleichung: Eine Differentialgleichung ist vom Fuchs’schen Typ, wenn eine
Differentialgleichung die Form

y′′ + p(z)y′ + q(z)y = 0 (7.41)

besitzt. Die Funktionen p(z) und q(z) sind hier im Allgemeinen als komplexe Funktionen
anzusehen. Sind die Koeffizientenfunktionen q(z) und p(z) meromorph und mithilfe von

(z − z0)p(z) und (z − z0)2q(z) (7.42)

analytisch in der Umgebung von allen Punkten z0, dann spricht man von einer Fuch’schen
Differentialgleichung. In anderen Worten, die Pole der Funktionen q(z) und p(z) sind maximal
von erster und zweiter Ordnung.

Schrödingergleichung für kleine r
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Abbildung 7.1: Das effektive Po-
tential wird durch ein abstos-
sendes (Zentrifugalterm) und ein
anziehendes Potential V (r) kon-
struiert. Die Zentrifugalbarriere
wird durch den Drehimpuls er-
zeugt.

Für kleine r kann man die Terme V (r) und E vernachlässi-
gen, da für Potentiale wie das Coulomb- oder Kastenpoten-
tial bei kleinen r der Zentrifugalterm gegenüber dem Term
V (r) − E dominant ist (siehe dazu auch die Graphik (7.1)),
und die Schrödingergleichung (7.14) vereinfacht sich zu:

[
− ℏ2

2m

d2

dr2
+

ℏ2l(l + 1)

2mr2

]
u(r) = 0 (7.43)

Umgeformt lautet diese

d2u(r)

dr2
=
l(l + 1)

r2
u(r), (7.44)

und die allgemeine Lösung ist der folgende Ansatz zweiter
Ordnung:

u(r) = Arl+1 +Br−l. (7.45)

Aufgrund der Randbedingung limr→0 u(r) = 0 muss B = 0
sein, da sonst der Term für den Limes divergiert. Wir er-
halten somit den folgenden Ansatz als Lösung der radialen
Schrödingergleichung für kleine r:

u(r) = Arl+1 für r → 0 (7.46)

Schrödingergleichung für grosse r

Für grosse r kann man Veff vernachlässigen und wir erhalten:

− ℏ2

2m

d2

dr2
u(r) = Eu(r) (7.47)

Dies entspricht der Schrödingergleichung für freie Teilchen und die Lösungen sind die bereits
bekannten ebenen Wellen (oder Gaussche Wellenpakete).

Umgeformt lautet die Differentialgleichung:

d2u(r)

dr2
= κ2u(r) mit κ2 = −2mE

ℏ2
> 0 (7.48)
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Für E < 0 erhalten wir die gebundenen Zustände:

u(r) = Ce−κr +Deκr mit κ =

√
2m(−E)

ℏ
(7.49)

Analog verlangen wir wieder, dass für ψ(x) ∈ L2(R3) die Lösung normierbar ist und somit D = 0
sein muss. Wir erhalten:

u(r) = Ce−κr für r →∞ (7.50)

Das Ergebnis veranlasst uns, die Differentiagleichung (7.15) nach der dimensionslosen Variable:

ρ = κr (7.51)

umzuformen: [
d2

dρ2
− l(l + 1)

ρ2
− V (ρ/κ)

|E| − 1

]
u(ρ) = 0 (7.52)

7.2 Das Wasserstoffatom: Coulomb Potential

Die obige Diskussion allgemeiner Zentralpotentiale soll nun anhand eines konkreten Beispiels
weitergeführt werden. Dazu betrachten wir die Wechselwirkung zweier (nicht-relativisitscher)
geladener Punktteilchen, vermittelt durch das Coulombpotential:

V (r) =
q1q2
4πε0r

mit r = |x| = |x1 − x2| (7.53)

Für wasserstoffähnliche Ionen gelte für das Produkt q1q2 = −Ze2 und wir erhalten:

V (r) = − Ze2

4πε0r
= −k

r
(7.54)

Das Wasserstoffatom entspricht dann lediglich der Kernladungszahl Z = 1 (Kern = ein positiv
geladenes Proton). Definiert man die folgende dimensionslose Konstante:

ρ0 =
e2Z

4πε0

κ

|E| =
√

2me

|E|
Ze2

4πε0ℏ
(7.55)

so, dass V (ρ/κ)/|E| = −ρ0/ρ gelte, dann lässt sich die Differentialgleichung (7.52) zu
[
d2

dρ2
− l(l + 1)

ρ2
+
ρ0
ρ
− 1

]
u(ρ) = 0 (7.56)

umschreiben.

Frobenius Methode zur Lösung der radialen Schrödingergleichung

Frobenius Methode: Die Frobenius Methode ist eine Lösungsmethode für Differentialgleichun-
gen der Art (7.41) mit (z − z0)p(z) und (z − z0)2q(z) analytisch in der Umgebung z0. Die
Idee ist es, die Lösungen anhand einer Potenzreihe darzustellen:

y(z) = (z − z0)α
∞∑

k=0

yk(z − z0)k (7.57)

Das Einfügen dieses Ansatzes in die Differentialgleichung bestimmt den Exponenten α und
man erhält eine Rekursionsrelation für die Koeffizienten yk. Der Satz von Fuchs garantiert,
dass die Potentzreihe y(z) in einer Umgebung von z0 konvergierta.

aFür eine ausführlichere Behandlung dieser Methode siehe das Buch ’Mathematical Methods for Physiscist’
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- Riley and Benson unter ’Series Solution of Ordinary Differential Equations’.

Bemerkung: Für kleine Radien kann man mithilfe der Frobenius Methode die Potenzreihe

u(r) = rα(1 + a1r + . . . ) (7.58)

ansetzen (die reguläre Singularität ist in diesem Fall einfach r = 0). Dieser Ansatz liefert in
der Differentialgleichung (7.15) die Gleichung:

[α(α− 1)− l(l − 1)] rα−2 +O(rα−2) = 0. (7.59)

Die Lösungen sind:
α = l + 1 und α = −l, (7.60)

und für kleine r kann man dementsprechend den Ansatz

u(r) = rl+1
∞∑

k=0

akr
k (7.61)

verwenden.

Für unsere Lösung u(ρ) mit ρ ∝ r, wollen wir nun das asymptotische Verhalten für grosse (7.50)
und kleine (7.46) ρ untersuchen. Eine normierbare Lösung der Fuchs’schen Differenzialgleichung
hat für ρ→∞ die Form:

u(ρ) ∝ ae−ρ für ρ→∞, (7.62)

und in Kernnähe die konvergente Reihenentwicklung:

u(ρ) = ρl+1
∑

k=0

akρ
k für ρ→ 0 (7.63)

Als Ansatz für die radiale Wellenfunktion wähle man ein Produkt der zwei asymptotisch erhal-
tenen Grenzwerte und einer analytischen Funktion ω(ρ) und erhält:

u(ρ) = ρl+1e−ρω(ρ), (7.64)

wobei sich ω(ρ) für R+ wie folgt in eine Potenzreihe entwickeln lässt:

ω(ρ) =
∞∑

k=0

akρ
k (7.65)

Der Satz von Fuchs gewährleistet nun, dass der Ansatz (7.64) eine Lösung der Differentialglei-
chung (7.15) ist. Fügt man den Ausdruck (7.64) in die Schrödingergleichung (7.56) ein, erhält
man folgende Differentialgleichung für die Polynomfunktion ω(ρ):

ρ
d2ω

dρ2
+ 2(l + 1− ρ)dω

dρ
+ [ρ0 − 2(l + 1)]ω = 0 (7.66)
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Verwendet man die Potenzreihenentwicklung (7.65), gilt:

ω(ρ) =
∞∑

k=0

akρ
k (7.67)

dω(ρ)

dρ
=

∞∑

k=0

ak kρ
k−1 (7.68)

d2ω(ρ)

dρ2
=

∞∑

k=0

ak k(k − 1)ρk−2, (7.69)

und aus (7.66) folgt die Gleichung:
∞∑

k=0

ak

[
k(k − 1)ρk−1 + 2(l + 1)kρk−1 − 2kρk + (ρ0 − 2(l + 1)ρk

]
= 0 (7.70)

Um alle Terme in Abhängigkeit des Potenztermes ρk zu schreiben, verschiebe man die Summie-
rung der ersten zwei Summanden wie folgt: k → k + 1, und es folgt daraus:

∞∑

k=0

[(k + 1)k + 2(l + 1)(k + 1)]ak+1ρ
k + [−2k + (ϱ0 − 2(l + 1))] akρ

k = 0 (7.71)

Verlangt man nun, dass die Koeffizienten jeder Potenz von ρ separat verschwinden, dann erhält
man die Bedingung:

∞∑

k=0

[(k + 1)k + 2(l + 1)(k + 1)]ak+1 + [−2k + (ϱ0 − 2(l + 1))] ak = 0 (7.72)

und daraus folgt diese Rekursionsrelation:

ak+1 =
2(k + l + 1)− ρ0

(k + 1)(k + 2(l + 1))
ak, (7.73)

mit der man aus ak den nächsthöheren Koeffizienten ak+1 berechnen kann.

Quantisierung der Energie

Ausschlaggebend für die Konvergenz einer Lösung ist das Verhalten aufeinanderfolgender Koef-
fizienten. Es folgt somit aus (7.73) folgendes Ergebnis:

ak+1

ak
=

2

k
für k →∞ (7.74)

Ein Vergleich zur Exponentialreihe

e2ρ =

∞∑

k=0

1

k!
(2ρ)k, (7.75)

deren aufeinander folgende Koeffizienten ak = 2k/k! und ak+1 = 2k+1/(k+1)! sich ebenfalls wie

ak+1

ak
=

2k+1k!

2k(k + 1)!
=

2

k + 1
≈ 2

k
(7.76)

verhalten, lässt uns darauf schliessen, dass die Reihe ω(ρ) in eine Exponentialfunktion exp(2ρ)
übergeht:

ω(ρ) =

∞∑

k=0

akρ
k → a0e

2ρ (7.77)
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Unsere radiale Wellenfunktion (7.64) würde somit

u(r) ≈ ρl+1eρ (7.78)

enstprechen. Damit die Lösung jedoch für ρ → ∞ normierbar ist (die Wellenfunktion nimmt
im Ansatz (7.78) für ρ → ∞ exponentiell zu und ist somit nicht mit (7.62) vereinbar), muss
die Reihe für ein endliches k = N abbrechen. Dies gewährleistet das korrekte asymptotische
Verhalten (7.62) der radialen Wellenfunktion für den Limes ρ→∞. Damit für eine Zahl N der
Koeffizient aN = 0 ist und somit aufgrund der Rekursion alle höheren Terme aN+1 = aN+2 =
· · · = 0 sind, muss der Zähler des Ausdruckes (7.73) für N = k verschwinden. Dies führt zur
Bedingung:

ρ0 = 2(N + l + 1) mit N = 0, 1, 2 . . . und l = 0, 1, 2, . . . (7.79)
Formt man den Ausdruck (7.55) nach |E| um, erhält man die Energie-Eigenwerte:

E = − 2mZ2e4

(4mℏε0)2ρ20
= − mZ2e4

2(4πε0ℏ)2(N + l + 1)2
(7.80)

Es erweist sich als hilfreich, die Hauptquantenzahl n wie folgt zu definieren:

n = N + l + 1 und n = 0, 1, . . . , (7.81)

wo die Drehimpulsquantenzahl nun folgendermassen quantisiert ist:

l = 0, 1, . . . , n− 1 (7.82)

Definiert man weiterhin die Feinstrukturkonstante α, welche dimensionslos und unabhängig vom
Einheitensystem ist, als:

α =
e2

4πℏε0c
≈ 1

132
(7.83)

und die Rydberg Konstante RH als:

RH =
mc2

2
α2, (7.84)

dann kommt man für (7.80) zusammenfassend zu folgender Schlussfolgerung:

Energien von wasserstoffähnlichen Ionen: Für gebundene Zustände lauten die quantisierten
Energieeigenwerte für wasserstoffähnliche Ionen:

En = −Z
2

n2
RH mit RH ≈ 13.6 eV und n ∈ N (7.85)

mit der Hauptquantenzahl n = N + l+1. Mit Z = 1 erhält man die Energie des Wasserstoffs.

Man bemerke, dass die Energieeigenwerte (7.85) lediglich von der Hauptquantenzahl n und nicht
von l und m abhängen. Mithilfe der erlaubten Werte für die Quantenzahlen m und l:

0 ≤l ≤ n− 1 mit n Werte für l (7.86)
−l ≤m ≤ l mit 2l + 1 Werte für n (7.87)

kann auf die n2-fache Entartung der Energieeigenwerte En geschlossen werden:

Entartung =
n−1∑

l=0

(2l + 1) = 2
(n− 1)n

2
+ n = n2 (7.88)

Dass die Energiewerte (7.85) unabhängig von m sind, ist aufgrund der Rotationsinvarianz des
Potentials nicht verwunderlich (dies wurde im vorherigen Abschnitt bereits besprochen). Un-
erwartet ist hingegen die fehlende Abhängigkeit der Energieeigenwerte vom Drehimpuls, da es
beim Coulombpotential keine direkte Symmetrie gibt, welche für solch ein Verhalten erklären
würde. Da diese Entartung nicht offensichtlich ist, wird sie historisch also als eine versehentliche
Entartung bezeichnet. Dies Entartung tritt nur für 1/r Potentiale auf.
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n l m Spektroskopische Notation Entartung

1 0 0 1s 1

2 0 0 2s 1

2 1 ±1, 0 2p 3

3 0 0 3s 1

3 1 ±1, 0 3p 3

3 2 ±2,±1, 0 3d 5

Tabelle 7.1: Zustände in spektroskopischer Notation und Entartung für die ersten drei Haupt-
quantenzahlen n von wasserstoffähnlichen Ionen.

Bemerkung: Bis jetzt haben wir das Elektron als spinlos betrachtet. Betrachtet man die zwei
erlaubten Spineinstellungen eines Elektrons ms = ±1/2, welche im Coulombfeld ebenfalls
entartet sind, dann muss man die Entartung folgendermassen modifizieren:

Entartung mit Spin =
n−1∑

l=1

2(2l + 1) = 2n2 (7.89)

Dieses Ergebnis ist etwas vorgegriffen, da der Spin hiervor noch nicht explizit behandelt
wurde. Die genaueren Details werden im Kapitel 9 behandelt.

Jede Hauptquantenzahl n legt eine Elektronenschale fest und jeder der n-Hauptschalen besitzt
n-Unterschalen; eine für jeden möglichen Wert von l. In spektroskopischer Notation assoziiert
man die l-Werte wie folgt mit den Schalen:

l = 0 mit der s− Schale
l = 1 mit der p− Schale
l = 2 mit der d− Schale

...

Jede Unterschale enthält nun 2l+1 verschiedene Zustände, welche den 2l+1 möglichen Werten
von m entsprechen.

Radialfunktionen

Anstatt die Radialfunktionen direkt aus der Rekursionsrelation (7.73) zu bestimmen, wollen
wir anhand einer in der Mathematik bekannten Klasse von Differentialgleichungen die Radi-
alfunktionen direkt als Lösung erhalten. Es lässt sich zeigen, dass die Polynomfunktion ω(ρ),
bis auf eine Konstante mit den sogenannten Laguerre Polynomen übereinstimmt. Die Laguerre
Differentialgleichung: [

z
d2

dz2
+ (s+ 1− z) d

dz
+ (r − s)

]
Lsr(z) = 0 (7.90)

wird durch folgende Laguerre Polynome gelöst:

Lsr(z) =

r−s∑

k=0

(−1)k+s (r!)2

k!(k + s)!(r − k − s)!z
k =

ds

dzs
ez

dr

dzr
e−zzr, (7.91)
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für welche die Normierungsbedingung
∫ ∞

0
dzzs+1e−z [Lsr(z)]

2 =
(2r − s+ 1)(r!)3

(r − s)! (7.92)

gilt. Verwendet man die Substitution ρ = z/2 und ρ0 = 2n, so lautet die Gleichung (7.66):

2z
d2ω

dz2
+ 4

(
l + 1− z

2

) dω

dz
+ 2 [n− (l + 1)]ω = 0 (7.93)

Multipliziert man diese nun mit einem Faktor 1/2, erhalten wir nach einer geschickten Umfor-
mung:

z
d2ω

dz2
+ ((2l + 1) + 1− z)dω

dz
+ [(n+ l)− (2l + 1)]ω = 0 (7.94)

Für die Konstanten s = 2l + 1, r = n + l und z = 2ρ stimmt (7.94) genau mit der Laguerre-
schen Differentialgleichung (7.90) überein. Die Polynomfunktion ω(ρ) ist somit bis auf eine zu
bestimmende Normierungskonstante Anl durch die Laguerre Polynome definiert:

ω(ρ) = Anl L
2l+1
n+l (2ρ) (7.95)

Der Ansatz (7.64) lautet dann:

Rnl(r) =
u(r)

r
= Anl(2κr)

le−κrL2l+1
n+l (2κr) (7.96)

Bemerkung: Man kann alternativ direkt zeigen, dass (7.66) der Kummers Gleichung

x
d2F

dx2
+ (c− x)dF

dx
− aF = 0 (7.97)

mit
x = 2ρ, c = 2(l + 1), 2a = 2(l + 1)− ρ0 (7.98)

entspricht. Die Lösung dieser Differentialgleichung ist eine sogenannte konfluente hypergeo-
metrische Funktion, welche sich wie folgt als Reihe schreiben lässt:

F [a; c;x] = 1 +
a

c

x

1!
+
a(a+ 1)

c(c+ 1)

x2

2
+ . . . (7.99)

Die Polynomfunktion ω(ρ) hat mit ρ0 = 2n (folgt aufgrund von (7.79) und n = N + l + 1)
die Form:

ω(ρ) = F
[
l + 1− ρ0

2
; 2(l + 1) ; 2ρ

]
(7.100)

Definiert man die Feinstrukturkonstante (7.83) anhand des Bohr Radius:

aB =
4πε0ℏ2

mee2
=

ℏ
mecα

⇒ α =
ℏ

mecaB
, (7.101)

dann lässt sich die Rydberg Konstante (7.84) in die folgende Form bringen:

RH =
mc2

2
α2 =

ℏ2

2mea2B
(7.102)
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7. Zentralpotential § 2. Das Wasserstoffatom: Coulomb Potential

Es folgt dann für die Konstante κ =
√

2m(−E)/ℏ2 aus (7.49) mit E = −Z2RH/n
2:

κ =

√
2me

ℏ2

(
Z2

n2
· ℏ2
2mea2B

)
=

Z

naB
(7.103)

und
ρ = κr =

Zr

naB
(7.104)

Zusammenfassend, erhalten wir mit ρ0 = 2n und (7.104) für die konfluente hypergeometri-
sche Funktion (7.100):

ω(ρ) = F [−n+ l + 1; 2l + 2; 2Zr/naB] , (7.105)

die für ganzzahlige Parameter bis zu einem Faktor identisch mit den zugeordneten Laguerre
Polynomen

F [−s+ r; r + 1; z] ∝ Lsr(z) (7.106)

sind. Mithilfe von s = 2l + 1 und r = n + l erhalten wir die verallgemeinerten Laguerre
Polynome.

Die Normierungskonstante Anl lässt sich nun mithilfe von
∫ ∞

0
dr r2|Rnl(r)|2 = 1 (7.107)

bestimmen. Nutzt man:

|Rnl(r)|2 = A2
nl (2κr)

2l e−2κr
[
L2l+1
n+l (2κr)

]2
(7.108)

und die Substitution z = 2κr (Es folgt dz/dr = 2κ und r2 = z2/(2κ)2), folgt für (7.107):

1 =
A2
nl

(2κ)3

∫ ∞

0
dz z2l+2 e−z

[
L2l+1
n+l (z)

]2
(7.109)

Die Normierungskonstante

Anl =

[
(n− l − 1)!(2κ)3

2n[(n+ l)!]3

]1/2
mit κ =

Z

naB
(7.110)

folgt dann unmittelbar mithilfe von (7.92).

Radiale Wellenfunktion: Die normierten radialen Eigenfunktionen der wasserstoffähnlichen
Ionen lauten:

Rnl(r) = Anl z
l exp

(
−z
2

)
L2l+1
n+l (z) (7.111)

mit den Grössen:

Anl =

(
Z

aB

)3/2 2

n2(n+ l)!

√
(n− l − 1)!

(n+ l)!
und z =

2Zr

naB
(7.112)

Die Radialfunktionen für die ersten zwei Hauptquantenzahlen lauten:

• n = 1, l = 0 (K-Schale, s-Orbital):

R10(r) = 2

(
Z

aB

)3/2

exp

(
−Zr
aB

)
(7.113)
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7. Zentralpotential § 2. Das Wasserstoffatom: Coulomb Potential

• n = 2, l = 0 (L-Schale, s-Orbital):

R20(r) = 2

(
Z

2aB

)3/2(
1− Zr

2aB

)
exp

(
− Zr

2aB

)
(7.114)

• n = 2, l = 1 (L-Schale, p-Orbital):

R21(r) =
1√
3

(
Z

2aB

)3/2 Zr

aB
exp

(
− Zr

2aB

)
(7.115)

Für das verallgemeinerte Wasserstoffatom lautet die vollständige Wellenfunktion:

ψnlm(r, θ, φ) = Rnl(r)Ylm(θ, φ) (7.116)

und, da der Winkel- und Radialteil separat normiert sind, gilt die Orthonormalitätsbedingung:
∫

d3x ψ∗
nlmψn′l′m′ = δnn′δll′δmm′ (7.117)

Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Raumelement dr dΩ ist dann:

|ψnlm(r, θ, φ)|2r2drdΩ (7.118)

Die Integration über die Raumwinkel im obigen Ausdruck liefert uns die radiale Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit |Rnl(r)|2r2dr in dr für den fixen Radius r.
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KAPITEL 8

Teilchen im elektromagnetischen Feld

Wir werden uns in diesem Kapitel mit der Bewegung quantenmechanischer Teilchen in (klassi-
schen) elektromagnetischen Feldern beschäftigen. Die aus der Elektrodynamik bekannte Lorentz-
Kraft beschreibt klassisch die Kraft, die auf eine bewegte Ladung q in Richtung x(t) wirkt. Die
Newtonsche Bewegungsgleichung lautet:

F (t) = qE(x(t), t) + qẋ×B(x(t), t) (8.1)

Die Felder in unserer Bewegunsgleichung werden durch ein skalares Potential φ(x, t) und ei-
nem Vektorpotential A(x, t) ausgedrückt. Aus der Vektoranalysis und der Elektrodynamik ist
bekannt das:

∇ ·B = 0 impliziert B = ∇×A (8.2)

Somit kann das magnetische Feld B durch die Rotation des Vektorpotentials A ausgedrückt
werden, da wir aus der Vektoranalysis wissen, dass die Divergenz einer Rotation verschwindet.

∇ · (∇×A) = 0

Weiterhin lässt sich das Faradaysche Gesetz in den Vektorpotentialen schreiben als:

∇×E − ∂B

∂t
= 0 (8.3)

verwendet man unsere Bedingung für das Magnetfeld B haben wir:

∇×
(
E +

∂A

∂t

)
= 0 (8.4)

Da die Rotation eines Gradienten verschwindet erhält man

E +
∂A

∂t
= −∇φ (8.5)

Elektrodynamische Problemstellungen können somit äquivalent mit Hilfe der elektromagneti-
schen Felder oder anhand des Vektorpotentials A und Skalarpotentials φ dargestellt werden. Es
soll angemerkt sein, dass beides komplett äquivalente Formulierungen sind. Wir verwenden die
Formulierung mithilfe der Potentiale.

Bemerkung: Wenn es sich um ein konstantes elektrisches Feld E handelt, kann man die
Wechselwirkung zwischen dem Teilchen und dem Feld alleine mit einem skalaren Potential
beschreiben

U(x) = qφ(x), E(x) = −∇φ(x) (8.6)
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld

Dies setzt jedoch die Zeitunabhängigkeit des Potentiales oder E-Feldes voraus. Sobald diese
zeitabhängig sind, muss man noch das Vektorpotenial A(r) einführen.

Herleitung der klassischen Hamiltonfunktion der Elektrodynamik

Mit diesen Potentialen kann man nun eine Hamiltonfunktion in den Potentialen für ein geladenes
Punktteilchen im elektromagnetischen Feld finden. Diese sollte bereits aus der Elektrodynamik
bekannt sein und lautet:

H =
1

2m

(
p− qA(t,x)

)2
+ qφ(t,x) (8.7)

Mittels der Hamiltongleichungen lässt sich zeigen, dass diese Hamiltonfunktion die korrekte
Lorentz-Kraft ergibt. In Komponentenschreibweise lassen sich unserer Gleichungen schreiben als

ṗi = −
∂H

∂xi
, ẋi =

∂H

∂pi
(8.8)

Für ẋi ergibt sich:

ẋi =
1

m
(pi − qAi(x, t)) (8.9)

Nach pi ergibt dies

pi = mẋi + qAi(x, t) (8.10)

Diesen Ausdruck leiten wir nach der Zeit ab und beachten dass A selbst zeitabhängig ist

ṗi = mẍi + q
dAi(x, t)

dt
(8.11)

Unter Verwendung der Kettenregel und unter Beachtung, dass die Potentiale von x abhängen
berechnen wir aus der Hamiltongleichung:

ṗi = −
∂H

∂xi
= − 1

m
(pj − qAj(x, t))

︸ ︷︷ ︸∑
ẋj

(
−q∂Aj(x, t)

∂xi

)
− q∂φ(x, t)

∂xi
= q

∑

j

ẋj
∂Aj
∂xi
− q ∂φ

∂xi
(8.12)

Setzten wir unsere zwei ṗi gleich, erhalten wir

mẍi + q
dAi(x, t)

dt
= q

∑

j

ẋj
∂Aj
∂xi
− q ∂φ

∂xi
(8.13)

Was sich in die eine Bewegungsgleichung umformen lässt

mẍi = q
∑

j

ẋj
∂Aj
∂xi
− q ∂φ

∂xi
− qdAi(x, t)

dt
(8.14)

Die totale Zeitableitung des Vektorpotentials ist aufgrund der Zeitabhängigkeit des Ortes:

dA(x(t), t)

dt
=
∂A

∂x

dx

dt
+
∂A

∂t

dt

dt
= (ẋ · ∇)A+

∂A

∂t

Setzen wir die totale Zeitableitung in die Gleichung (8.14) erhält man

Fi = mẍi = q
∑

j

ẋj
∂Aj
∂xi
− q ∂φ

∂xi
− q (ẋ · ∇)Ai − q

∂Ai
∂t
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 1. Hamilton Operator

Vergleicht man diesen Term mit (8.5) erkennt man das Elektrische Feld in der Gleichung (∇φ =∑
i ∂φ/∂xiei) und wir erhalten

Fi = mẍi = qEi + q


∑

j

ẋj
∂Aj
∂xi
− q(ẋ · ∇)Ai


 = qEi + q

∑

j

ẋj

[
∂Ai
∂xj
− ∂Aj
∂xi

]

Uns bleibt nur noch zu zeigen, dass

(ẋ×B)i = xj

(
∂Aj
∂xi
− ∂Ai
∂xj

)

gilt. Wir haben:

(ẋ×B)i = (ẋ× (∇×A))i = xj

(
∂An
∂xm

εmnk

)
εjki = xj

∂An
∂xm

(εmnkεjki)

= −xj
∂An
∂xm

(δmjδni − δmiδnj) = xj

(
∂Aj
∂xi
− ∂Ai
∂xj

)

Wir bekommen also:

Fi = mẍi = qEi + q(ẋ×B)i

welches genau der Lorentz Kraft entspricht

Bemerkung: Beide Potentiale hängen explizit von dem Ort x ab und sind somit eigentlich
als Operatoren zu betrachten.

Eichinvarianz

Aus der Elektrodynamik ist bekannt, dass die Potenziale A und φ nicht eindeutig bestimmt
sind. Unter einer Eichtransformation versteht man eine Transformation der Potentiale, in wel-
cher alle beobachtbaren Grössen nicht verändert werden. Das sind in der Elektrodynamik das
elektrische- und magnetische Feld E und B. Man kann sich überzeugen, dass diese durch die
Transformation (8.15) unverändert bleiben.

A→ A′ = A+∇Λ und φ→ φ′ = φ− ∂

∂t
Λ (8.15)

Λ(x, t) stellt eine beliebige skalare Funktion dar, die man geeignet wählen kann. Die Maxwell-
Gleichungen sind invariant unter dieser Transformation. Im nächsten Abschnitt wollen wir ge-
nauer untersuchen ob das gleiche auch für die Schrödingergleichung gilt.

A In der Literatur finden sich manchmal verschiedene Vorzeichen. Beide Formen sind äqui-
valent, man muss nur sicherstellen, dass die Änderungen von φ′ und A′ in der Eichtrans-
formation entgegengesetzte Vorzeichen haben.

8.1 Hamilton Operator

In der klassischen Mechanik verwendet man im Hamiltonformalismus die kanonischen Koor-
dinaten q und kanonischen Impulse p, welche die fundamentale Poisson Klammer {q, q} = 0,
{p, p} = 0 und {q, p} = 1 erfüllen. Erfüllen sie diese Beziehung spricht man von kanonisch konju-
gierten Variablen. Aus diesen lässt sich dann eindeutig der Hamiltonian des Systemes bestimmen.
Man erinnere sich an Hamiltonschen Bewegungsgleichungen

q̇ =
∂H

∂p
und ṗ = −∂H

∂q
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 1. Hamilton Operator

Der klassische mechanische Impuls p eines Teilchen in einem Magnetfeld ist jedoch keine ka-
nonisch konjugierte Variable zum Ort, da die fundamentale Poissonklammer damit nicht erfüllt
ist. Der kanonische Impuls

π = p− qA(x, t)

wie bereits in der Hamiltonfunktion (8.7) verwendet, erfüllt diese im magnetischen Feld. Um
jetzt den Zusammenhang zur Quantenmechanik zu finden, erinnere man sich an das Korre-
spondenzprinzip in welchem die Poissonklammer und die fundamentale Relation {q, p} = 1 in
der Quantenmechanik durch den Kommutator ersetzt wird, welche die Vertauschungsrelation
[q, p] = iℏ erfüllt (Der Zusammenhang folgt aus der Heisenbergschen Bewegungsgleichung). Um
die Kommutatorrelation zu gewährleisten, drücken wir unseren Impulsoperator p im Ortsraum
mit ℏ∇/i aus und erhalten

H =
1

2m

(
ℏ
i
∇− qA

)2

+ qφ = − ℏ2

2m
∆− ℏq

2mi
(∇ ·A+A · ∇) + q2A2

2m
+ qφ (8.16)

Der Hamiltonoperator ändert sich nun bei einer Eichtransformation, also erwarten wir, dass wir
aus der Schrödingergleichung eine andere Wellenfunktion erhalten. Die Frage stellt sich, wie die
Schrödingergleichung unter solch einer Eichtransformation aussieht. Ohne Eichtransformation
lautet die Schrödingergleichung mit den Potentialen im Ortsraum

iℏ
∂ψ(x, t)

∂t
=

[
1

2m

(
ℏ
i
∇− qA(x, t)

)2

+ qφ(x, t)

]
ψ(x, t) (8.17)

Wir sind interessiert, wie sich der Hamiltonoperator und somit die resultierende Wellenfunktion
ändert. Wir betrachten zunächst eine Transformation der Art

Ĥψ(x, t) = iℏ
∂

∂t
ψ(x, t) → Ĥ ′ψ′(x, t) = iℏ

∂

∂t
ψ′(x, t)

(A, φ) 7→ (A′, φ′)

Ohne elektromagnetisches Feld wissen wir, dass die Schrödingergleichung

iℏ
∂ψ(x, t)

∂t
= − ℏ2

2m
∆ψ(x, t)

unter einer globalen Phasenverschiebung invariant ist. Wenn also ψ(x, t) eine Lösung der obigen
Schrödingergleichung ist, dann ist auch

ψ′(x, t) = eiλψ(x, t)

eine Lösung. Wir werden sehen, dass wir aus der Schrödingergleichung mit den Potentialen eine
ähnliche transformierte Form der Wellenfunktion erhalten werden.

Mit einer Eichtransformation der Potentiale lautet die Schrödingergleichung

iℏ
∂

∂t
ψ′(x, t) =




1

2m


ℏ
i
∇− qA(x, t)− q∇Λ︸︷︷︸

1.T erm




2

+ qφ(x, t)− q
∂Λ

∂t︸ ︷︷ ︸
2.T erm


ψ

′(x, t) (8.18)

Vergleicht man (8.18) und (8.17) bemerkt man die Extra Terme −q∇Λ und −q ∂Λ∂t . Verwendet
man jedoch eine transformierte Wellenfunktion ψ′ = exp(iαΛ(x, t))ψ, dann erkennt man für die
linke Seite unter Berücksichtigung der Produkt- und Kettenregel der Schrödingergleichung

iℏ
∂

∂t

(
eiαΛ(x,t)ψ(x, t)

)
= iℏeiαΛ(x,t)

∂ψ(x, t)

∂t
− αℏeiαΛ(x,t)∂Λ(x, t)

∂t
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 1. Hamilton Operator

Mit der Wahl α = q/ℏ erkennt man, dass sich der zweite Summand auf der rechten Seite der
obigen Gleichung mit dem 2. Term aus (8.18) kürzt. Weiterhin gilt für den ersten Summanden
in der Klammer mit der Wellenfunktion ψ′(x, t):

ℏ
i
∇ψ′(x, t) =

ℏ
i
∇
(
eiαΛ(x,t)ψ(x, t)

)
=

ℏ
i
eiαΛ(x,t)∆ψ(x, t) + αℏ∇Λ(x, t)ψ(x, t)eiαΛ(x,t)

Der zweite Summand aus der obigen Gleichugn ist dem 1. Term aus (8.18) äquivalent und lässt
sich somit ebenfalls kürzen. Mit unserem Ansatz der Wellenfunktion haben wir also erreicht, die
Schrödingergleichung invariant unter einer Eichtransformation zu lassen.

Eichtransformation der Wellenfunktion in der Quantenmechanik: Will man also eine Eichtrans-
formation der elektromagnetischen Potenzialen durchführen, muss in der Quantenmechanik
die Wellenfunktion mit einer räumlich und zeitlich veränderlichen Phase verändert werden.
Es gilt

A→ A+∇Λ = A′ und φ→ φ− ∂

∂t
Λ = φ′, mit ψ′(x, t) = exp

(
iq

ℏ
Λ(x, t)

)
ψ(x, t)

(8.19)

Die Eichtransformation erfordert also eine lokale Redefinition der (nicht-messbaren) Phase
der Wellenfunktion.

Coulomb Eichung

Die Wahl der skalaren Funktion Λ ist, wie bereits erwähnt, uns überlassen. Eine bekannte Ei-
chung ist die sogenannte Coulomb Eichung in der das Vektorpotential A(x, t) folgendermassen
definiert wird:

∇ ·A(x, t) = 0

Damit vereinfacht sich der Hamilton Operator (8.16) zu

H =
1

2m

(
ℏ
i
∇− qA

)2

+ qφ = − ℏ2

2m
∆+

iℏq
m

(A · ∇) + q2A2

2m
+ qφ (8.20)

Geladenes Teilchen im homogenen Magnetfeld

In diesem Abschnitt betrachten wir zunächst ein zeitlich und räumlich konstantes Magnetfeld
B = B0. In diesem Spezialfall kann der Hamiltonoperator direkt in Abhängigkeit der magneti-
schen Flussdichte geschrieben werden. Wir wählen die Eichung

A = −1

2
x×B und φ = 0

Man kann überprüfen, dass wir mit dieser Eichung auch wieder das Magnetfeld B erhalten.

∇×A = −1

2
∇× (x×B) = −1

2


x(∇ ·B︸ ︷︷ ︸

=0

)−B (∇ · x)︸ ︷︷ ︸
=3

+(B ·∇)x︸ ︷︷ ︸
B

− (r ·∇)B︸ ︷︷ ︸
=0




= −1

2
[−3 + 1]B = B

Für den zweiten Term der Schrödingergleichung (8.20) erhalten wir mit der Eichung

iℏq
m

(A · ∇) = −iℏq
2m

(x×B) · ∇ =
iℏq
2m

(x×∇) ·B = − q

2m
(L ·B)
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 1. Hamilton Operator

Im letzten Schritt haben wir die klassische Drehimpulsdefinition L = x× p und den Impuls in
Ortsdarstellung p = iℏ∇ verwendet haben. Weiterhin lässt sich zeigen1 , dass

q2A2

2m
=

q2

8m
(x×B)2 =

q2

8m

(
x2B2 − (x ·B)2

)
=
q2B2

0

8m

(
x2 + y2

)

Wo wir im letzten Schritt verwendet haben, dass unser Magnetfeld in z-Richtung zeigt, also
B = B0êz. Wir erhalten somit im konstanten Magnetfeld

H = − ℏ2

2m
∆− q

2m
B0 · Lz +

q2B2
0

8m

(
x2 + y2

)
+ qφ (8.21)

Man bemerkt, dass in dem Hamiltonoperator zwei Terme mit Abhängigkeit der Magnetfeldstärke
B0 auftreten. Um diese beiden Terme zu klassifizieren führen wir die magnetische Suszeptibilität
ein, welche ein Mass für Magnetisierbarkeit unserer Atome in einem äusseren Magnetfeld ist.

µ = χB

Wir wissen, dass die in den Atomen auftretenden Dipolmomente mit dem externen Magnetfeld
wechselwirken. Dessen potentielle Energie lautet

Epot = −µ ·B ⇒ Epot = −χB2 (8.22)

Je nach Vorzeichen der magnetischen Suszeptibilität wird die Energie also bei stärker werden-
den Magnetfeldern verändert. Ist χ < 0, bezeichnet man das Medium als diamagnetisch und die
potentielle Energie steigt für grösser werdende Magnetfelder. Sei χ > 0 dann klassifiziert man
das System als paramagnetisch und die potentielle Energie nimmt ab für steigende Magnetfeld-
stärken.

Wir sehen also, dass je nachdem ob der quadratische Term oder der lineare Term dominiert,
man entweder ein diamagnetisches- oder ein paramagnetisches System hat. Auf dies gehen wir
im normalen Zeeman-Effekt nochmals genauer ein.

Im Falle von Atomen erkennt man mithilfe einer Grössenordnungseinschätzung der beiden Ter-
me, dass der quadratische Term gegenüber des linearen Terms für übliche Magnetfelder viel
kleiner ist. Es wurde

〈
x2 + y2

〉
≈ a2 mit a dem Bohrschen Radius und ⟨Lz⟩ ≈ ℏ verwendet.

∣∣∣ q
2m
L ·B

∣∣∣ ∼= 103
∣∣∣∣
q2

8m
B2

0(x
2 + y2)

∣∣∣∣

Damit kann für Atome in welchen auch ⟨Lz⟩ ≠ 0 der quadratische Term in (8.20) immer ver-
nachlässigt werden und der Hamiltonoperator nimmt die Form:

H = − ℏ2

2m
∆+Hmag mit Hmag = − q

2m
B ·L (8.23)

Es soll angemerkt sein, dass es durchaus Fälle gibt, in welchen der quadratische Term dominiert
und nicht vernachlässigt werden kann. Dies wäre der Fall wenn man sehr starke Magnetfelder
hat oder der Beitrag ⟨Lz⟩ verschwindet. Dies wird nochmals im normalen Zeeman Effekt genauer
betrachtet.

1Wir haben die Vektoridentität (a× b) · (c× d) ≡ (a · c)(b · d)− (a · d)(b · c)
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 2. Normaler Zeeman Effekt

Bemerkung: Für beide Terme gilt jedoch, dass sie für übliche Magnetfeldstärken einen gerin-
gen Einfluss auf die Gesamtenergie des Atoms haben und können somit mit der Störungs-
theorie behandelt werden.

8.2 Normaler Zeeman Effekt

Wir betrachten nun ein Elektron in einem Wasserstoffatom mit einem externen konstantem
Magnetfeld B = (0, 0, B) = B · êz. Wir erhalten mit dem bekannten Hamiltonoperators H0 des
Wasserstoffatomes (mit q = −e < 0)

H = H0 +
e

2me
BLz =

p2

2me
− Ze2

4πε0r
+

e

2me
L ·B

Der Drehimpuls L kommutiert mit H0 und somit kommutierte der zusammengesetze Hamilto-
nian H mit H0:

[L, H0] = 0⇒ [H,H0] = 0

daraus folgt, dass H und H0 gleichzeitig diagonalisiert werden können und somit die Eigenvek-
toren von H0 auch Eigenvektoren von H sind. Als Erinnerung:

H0 |ψnlm⟩ = En |ψnlm⟩ und Lz |ψnlm⟩ = ℏm |ψnlm⟩
Damit erhalten wir für die Eigenwertgleichung des Hamiltonian H:

H |ψnlm⟩ =
(
En +

eℏm
2me

B

)
|ψnlm⟩

Mithilfe der Rydberg-Konstante RH und der Larmor Frequenz

ωL =
eB

2me

Erhalten wir

H |ψnlm⟩ =
(
−RH

Z

n2
+ ℏωLm

)
|ψnlm⟩

oder in kompakter Form mit dem Bohr-Magneton µB = eℏ/2me

Enlm = −RH
Z

n2
+ ℏωLm (8.24)

Man beobachtet, das man hier für verschiedenem-Werte andere Energien bekommt. Man hat hier
also eine Aufhebung der 2l+1-fachen m-Entartung. Der Abstand zwischen zwei Energieniveaus
ist äquidistant und gegeben durch ∆E = ℏωL.
Bis jetzt haben wir angenommen, das ⟨L⟩ ≠ 0 ist und somit im Hamiltonian (8.20) der A2-Term
vernachlässigt werden kann. Es kann wie bereits erwähnt jedoch sein, dass ⟨L⟩ = 0 ist. In diesem
Fall ist der quadratische Term dominant gegenüber dem linearen Term und ist somit nicht mehr
vernachlässigbar. Wir erhalten

∆H =
e2B2

z

8m
(x2 + y2)

Für die Störung in erster Ordnung gilt

∆E = −⟨µz⟩ ·Bz mit ⟨µz⟩ = −
e2Bz
4me

〈
x2 + y2

〉
︸ ︷︷ ︸

>0

≈ − e
2B

4me
a2 = χBz und χ < 0

Mit einem Vergleich der Vorzeichenkonvention der magnetischen Suzeptibilität und dessen Klas-
sifizierung erkennt man, dass der quadratische Term einen Beitrag zum Diamagnetismus liefert.
Der lineare Term ist der Paramagnetismus. Wir haben also zusammenfassend:
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 3. Aharanov-Bohm-Effekt

Paramagnetismus und Diamagnetismus: Der inB lineare Beitrag zum Hamilton Operator (8.21)
beschreibt die Ausrichtung vorhandener magnetischer Momente im äusseren Magnetfeld und
damit Paramagnetismus, der in B quadratische Beitrag die Induktion magnetischer Momente
durch das äussere Feld und damit Diamagnetismus. Bei Atomspektren ist der diamagnetische
Beitrag für die meisten in Natur und Technik vorkommenden Magnetfeldstärken vernachläs-
sigbar.

8.3 Aharanov-Bohm-Effekt

Aus der Elektrodynamik ist bekannt, dass die Potenziale A und φ keine beobachtbaren Grössen
sind. Dies gilt analog in der Quantenmechanik. Am Aharanov-Bohm Effekt werden wir sehen,
dass diese Vektorpotenziale jedoch einen direkten Einfluss auf die Wellenfunktion haben. Wir
betrachten zunächst die Bewegung eines Elektrons in einem zeitunabhängigen Magnetfeld B(x)
und in Abwesenheit eines elektrischen Feldes (φ = 0). Wir verlangen, dass in einem Raumgebiet
dieses Magnetfeld verschwindet

B = ∇×A = 0

Wichtig ist, dass das Vektorpotenzial A trotzdem auch ausserhalb dieses räumlich begrenzten
Raumgebietes existiert. Um solch einen Fall zu konstruieren, betrachten wir eine unendlich lange
Spule. Innerhalb der Spule entsteht ein homogenes zeitlich konstantes Magnetfeld. Ausserhalb
der Spule verschwindet das Magnetfeld, das VektorpotentialA bleibt jedoch nichtverschwindend.

B⃗ ̸= 0
B⃗ = 0
A⃗ ̸= 0

ds⃗

γ

Abbildung 8.1: Wegintegral im feldfreien Raum

Mithilfe der Bedingung, dass das B-Feld ausserhalb verschwindet, erhält man alternativ eine
Bedingung für A. Dort ist A durch den Gradienten eines skalaren Feldes Λ darstellbar

B = ∇×A = 0 impliziert A = ∇Λ da ∇×∇Λ = 0

Das VektorpotentialA kann somit als Gradient eines skalaren Feldes Λ aufgefasst werden welches
eindeutig mit

Λ(x) =

∫ x

x0

ds ·A(s)

bestimmt werden kann. Der Parameter x0 ist hier ein beliebig gewählter Anfangspunkt im feld-
freien Gebiet, also ausserhalb der Spule. Im feldfreien Gebiet erhalten wir für die Wellenfunktion
die Schrödingergleichung (vergleichen Sie mit (8.16) und beachten, dass wir kein elektrisches Feld
betrachten, also dass φ = 0 ist)

iℏ
∂

∂t
ψ =

1

2m

(
ℏ
i
∇− qA

)2

Mit einer Eichtransformation A′ = A−∇Λ = 0, kürzen sich die A Terme und man erhält

iℏ
∂

∂t
ψ′ =

1

2m

(
ℏ
i
∇
)2

ψ′
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 3. Aharanov-Bohm-Effekt

Wir haben bereits gesehen, dass sich in der Quantenmechanik die Wellenfunktion verändert
wenn man eine Eichtransformation durchführt. Verwendet man (8.19) mit Λ→ −Λ bekommen
wir den Ausdruck für die Wellenfunktion

ψ(x) = ψ′(x) exp

{
iq

ℏ
Λ

}
= ψ′(x) exp

{
iq

ℏ

∫ x

x0

A(s) · ds
}

Aharonov-Bohm Effekt: Die Phasenverschiebung die ein Teilchen auf dem Weg von x0 nach
x erfährt hängt allein vom Wegintegral

∫ x0

x A · ds ab. Auch in Bereichen, in denen das
Magnetfeld B null ist, ist die Phasenverschiebung des Teilchens direkt vom Vektorpotential
beeinflusst.

8.3.1 Intereferenz-Experiment

Wir erinnern uns an das bekannte Doppelspalt-Experiment. In unserem Aufbau fügen wir nun
zusätzlich eine unendlich lange Spule zwischen den Spalten ein, wie in Abbildung (8.2) darge-
stellt. Wir nehmen an, dass die Teilchen die Wege 1 und 2 wählen. Da die Spule zwischen den
Wegen platziert ist und wir wissen, dass ausserhalb der unendlich langen Spule kein Magnetfeld
herrscht, könnte man naiv behaupten, es ändere sich nichts zum einfachen Doppelspaltexperi-
ment. Wir können jedoch unter Verwendung des Satz von Stokes zeigen, dass über den Bereich
eines geschlossen Weges ausserhalb der Spule (d.h im feldreien Raum, siehe Abbildung (8.1))
ein magnetischer Fluss gegeben ist durch

∮
A · ds =

∫
∇×A · dσ =

∫
B · dσ = ΦB ̸= 0

Unabhängig von der Eichung und unabhängig vom gewählten Weg ergibt sich für das geschlos-
sene Wegintegral also immer derselbe nicht verschwindende Wert, nämlich der eingeschlossene
magnetische Fluss. Die Frage stellt sich jetzt, ob das Vektorpotential A einen Einfluss auf das
Elektron hat, obwohl es sich nie in einer Region in welcher das Magnetfeld existiert, befindet.
Wir betrachten die vier Wellenfunktionen

ψ1,0 : nur Spalt 1,Binnen = 0

ψ1,B : nur Spalt 1,Binnen ̸= 0

ψ2,0 : nur Spalt 2,Binnen = 0

ψ2,B : nur Spalt 2,Binnen ̸= 0

Wir haben gesehen, dass eine zusätzliche Phase in der Wellenfunktion der einzige Effekt beim
Einschalten des magnetischen Feldes ist. Die Wellenfunktion ψ1,B(x) kann man also als Wellen-
funktion ohne Feld mit einer Eichtransformation erhalten. Wir haben somit

ψ1,B(x) = ψ1,0(x) exp

{
iq

ℏ

∫

Weg 1
ds ·A(s)

}

ψ2,B(x) = ψ2,0(x) exp

{
iq

ℏ

∫

Weg 2
ds ·A(s)

}

Wenn nun beide Spalte geöffnet sind, erhalten wir die lineare Superposition der beiden Wellen

ψB(x) = ψ1,0(x) exp

{
iq

ℏ

∫

Weg 1
ds ·A(s)

}
+ ψ2,0(x) exp

{
iq

ℏ

∫

Weg 2
ds ·A(s)

}

Auf diesen beiden Wegen sind die Phasenverschiebungen nicht äquivalent, da sie nicht stetig in-
einander umgeformt werden können. Betrachtet man die relative Phase der beiden Summanden,
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8. Teilchen im elektromagnetischen Feld § 3. Aharanov-Bohm-Effekt

erhalten wir einen geschlossenen Weg (von x0 nach x und auf dem zweiten Weg von x nach x0

zurück).
∫

Weg 1
ds ·A(s)−

∫

Weg 2
ds ·A(s) =

∮
ds ·A(s) =

∫
∇×A · dσ = ΦB

Der Wert dieses Integrales ist also der eingeschlossene magnetische Fluss. Die beobachtbare Pha-
sendifferenz auf den beiden Wegen hängt somit nur vom (beobachtbaren) magnetischen Fluss ab,
nicht aber vom (nicht beobachtbaren) Vektorpotenzial, welches die (nicht beobachtbare) Phase
selbst beeinflusst.

Ohne Magnetfeld bilden wir folgende köharente Summe der beiden Wege:

|ψ0|2 = |ψ1,0 + ψ2,0|2

Bei eingeschaltetem Magnetfeld haben wir jedoch:

|ψB|2 = |ψ1,B + ψ2,B|2 =
∣∣∣∣ψ1,0 · exp

{
iq

ℏ

∫

Weg 1
A · ds

}
+ ψ2,0 · exp

{
iq

ℏ

∫

Weg 2
A · ds

}∣∣∣∣
2

=

∣∣∣∣ψ1,0 + ψ2,0 · exp
{
iq

ℏ

(∫

Weg 1
ds ·A(s)−

∫

Weg 2
ds ·A(s)

)}∣∣∣∣
2

Wo wir den ersten Exponenten herausgezogen haben. Das Ein- und Ausschalten desB-Feldes än-
dert also die relative Phase zwischen den beiden Wegen. Da |ψ0|2 ̸= |ψB|2 erhalten wir ebenfalls
eine Änderung im Interferenzmuster.

⊗

z

1○

2○

ψ1

ψ2

quantenmechanisch klassisch

B⃗ ̸= 0 B⃗ = 0

Abbildung 8.2: Doppelspalt-Experiment für Aharonov-Bohm Effekt

Zusammenfassend haben wir:

ψB(x) =

(
ψ1,0(x) exp

[
iq

ℏ
ΦB

]
+ ψ2,0(x)

)
exp

[
iq

ℏ

∫

Weg 2
dA(s) · ds

]
(8.25)
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KAPITEL 9

Spin

Bis jetzt haben wir unseren punktförmigen Teilchen, ausser der elektrischen Ladung, keine inhä-
rente Struktur zugewiesen. Aufgrund von experimentellen Erkenntnissen, wie dem Stern-Gerlach
Experiment, musste die Quantentheorie jedoch erweitert werden um einen intrinisischen Drehim-
puls, dem Spin, miteinzubeziehen. Diese Erweiterung des nicht-relativistischen Quantenforma-
lismus gelang Wolfgang Pauli unter der Einführung der sogenannten Pauli Postulate.

Im Abschnitt (6.9) haben wir bereits gezeigt, dass eine notwendige Vorraussetzung für die Stetig-
keit der Drehimpuls Eigenfunktionen (den Kugelflächenfunktionen), die Bedingung ganzzahliger
j ∈ N0 ist. Diese Kugelflächenfunktionen Ylm(θ, φ) bilden eine vollständige Darstellung der
Drehgruppe SO(3) auf dem Hilbertraum der Ortskoordinaten HR. Es ist jedoch etwas verwun-
derlich, dass für die in der algebraischen Herleitung der Drehimpulseigenfunktionen ebenfalls
halbzahlige Werte von j erlaubt waren1. Es wird sich im Laufe dieses Kapitel erweisen, dass
diese halbzahlige Drehimpulsquantenzahlen, die Darstellungen der Gruppe SU(2) bilden.

Bisher haben wir die Quantisierung der allgemein bekannten Bahn Variablen x, y, z untersucht.
Die Operatoren für eine Orts- oder Impulsmessung operieren auf dem Bahnzustandsraum HR,
welcher Isomorph zum Raum der Wellenfunktion ist. Neben den Bahn Variablen gibt es zu-
sätzlich auch sogenannte Spin Variablen welche auf dem sogenannten Spinzustandsraum HS
wirken.

Pauli Postulate: Die Pauli Postulate werden den Kopenhager Interpretation Postulate hinzu-
gefügt und lauten:

I. Der Spinoperator S ist ein Drehimpuls. Die drei Komponenten der Spin Variable S =
(Sx, Sy, Sz) sind Observablen und genügen den gleichen Vertauschungsregeln wie dem
Drehimpuls

[Sx, Sy] = iℏSz (9.1)
[Sy, Sz] = iℏSx (9.2)
[Sz, Sx] = iℏSy. (9.3)

Aus diesen Beziehungen lässt sich wieder analog mit S2 = S2
x + S2

y + S2
z zeigen, dass

folgendes gelte: [
S2, Sx

]
=
[
S2, Sy

]
=
[
S2, Sz

]
= 0. (9.4)

1In anderen Worten: Die Lie-Algebra, d.h die Generatoren der infinitesimalen Drehung auf H, welche der
Kommutatoreigenschaft [Mj ,Mk] = iϵjklMl genügen, erlauben auch halbzahlige Werte für j.
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9. Spin § 1. Die Lie-Gruppe SU(2)

II. Die Spinoperatoren wirken auf dem Spinzustandsraum HS und die beiden Operatoren
S2 und Sz bilden einen vollständigen Satz von kommutierenden Observablen. Die ge-
meinsamen Eigenfunktionen |s,m⟩ der beiden Operatoren, spannen den Raum HS auf.
Es gilt

S2 |s,m⟩ = s(s+ 1)ℏ2 |s,m⟩ (9.5)
Sz |s,m⟩ = mℏ |s,m⟩ . (9.6)

III. Der Gesamte Zustandsraum H für ein Teilchen mit Spin, lässt sich als Tensorprodukt
der Räume HR und HS auffassen

H = HR ⊗HS . (9.7)

Da Spin- und Bahnoperatoren (Operatoren welche auf dem Bahnraum wirken) auf zwei
verschiedenen Räumen wirken, vertauschen alle Spinobservablen mit allen Bahnobser-
vablen. Lediglich im Fall s = 0 kann man den Spinraum ignorieren.

IV. Das Elektron ist ein Spin 1/2 Teilchen (s = 1/2) und sein inneres magnetisches Moment
lautet

M s = 2
µB
ℏ
S. (9.8)

Aus der gleichen Dimensionsbedingung wie beim Drehimpuls folgt, dass der Raum HS
des Elektrons zweidimensional ist.

9.1 Die Lie-Gruppe SU(2)

Uns seien die folgenden Kommutator Relationen:

[Li, Lj ] = iℏ
3∑

k=1

εijkLk und
[
L2, Li

]
= 0 (9.9)

bereits aus Kapitel (6) bekannt. Aus diesen algebraischen Ausdrücken ging hervor, dass unsere
Darstellungen ganz- sowie halbzahlige Werte von l annehmen können. Da die Eigenfunktionen
exp(imθ) von Lz eine Periodizität von 2π aufweisen müssen, wurde jedoch ersichtlich, dass nur
Eigenfunktionen mit ganzzahligen j erlaubt sind. Die Eigenfunktionen für halbzahlige Drehim-
pulse werden nun durch Matrizen U ∈ SU(2) realisiert.

Spezielle unitäre Gruppe: Die Lie-Gruppe SU(2)

SU(2) = {U ∈ unitäre 2× 2 Matrizen : U †U = 1mit det(U) = 1} (9.10)

ist die Gruppe der speziellen unitären Transformation in zwei Dimensionen. Diese entsprechen
den Matrizen (

a b
−b∗ a∗

)
mit a, b ∈ C und |a|2 + |b|2 = 1. (9.11)

Wir haben wieder 3 unabhängige Parameter und 3 Generatoren, wie im Falle von SO(3). Wie
wir im Abschnitt (9.2) sehen werden, sind die Lie-Algebren der zwei Gruppen isomorph. Somit
besitzt SU(2) ebenfalls 3 Generatoren, welche erneut die Kommutatoreigenschaft

[Mi,Mj ] = iεijkMl (9.12)
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9. Spin § 1. Die Lie-Gruppe SU(2)

erfüllen. Die Generatoren der Gruppe SU(2) sind die spurlosen, hermiteschen 2 × 2 Matrizen
der Lie Algebra

su(2) = {X ∈ gl(2,C) | X† +X = 0, trX = 0}. (9.13)

Diese lauten in expliziter Matrixform

M1 =
1

2

(
0 1
1 0

)
, M2 =

1

2

(
0 i
i 0

)
, M3 =

1

2

(
1 0
0 −1

)
. (9.14)

Mithilfe der Pauli Matrizen:

Pauli Matrizen: Die Pauli Matrizen σx, σy, σz sind 2× 2 hermitesch, unitäre Matrizen

σx =

(
0 1
1 0

)
, σy =

(
0 −i
i 0

)
, σz =

(
1 0
0 −1

)
(9.15)

Sie lassen mit dem Spin Operator eines Spin-1/2 Teilchen, wie folgt, in Verbindung setzten:

Sx =
ℏ
2
, σx Sy =

ℏ
2
σy, Sz =

ℏ
2
σz. (9.16)

lassen sich die Generatoren der SU(2) in folgender kompakten Form schreiben: Mi = σi/2.

Bemerkung: Oftmals in der Literatur werden die Pauli Matrizen mit einem Index i = 1, 2, 3
anstatt den Koordinaten x, y, z notiert für welchen der folgende Zusammenhang gilt:

σ1 = σx, σ2 = σy, σ3 = σz (9.17)

Wir fassen hier nochmal die wichtigen Eigenschaften der Pauli Matrizen auf:

I. Spur und Determinante der Pauli Matrizen:

tr(σi) = 0 und det(σi) = −1 (9.18)

II. Quadrat der Pauli Matrizen:

σ2i = 12×2 oder genauer (n̂ · σ)2 = 12×2 (9.19)

III. Kommutationsrelationen:

[σi, σj ] = 2iεijkσk ⇒ [σx, σy] = 2iσz (9.20)

IV. Multiplikation zweier Pauli Matrizen:

σiσj = δij1+ iεijkσk (9.21)

Explizite Form des Rotationsoperators*

Die Eigenschaft (n̂ · σ)2 = 1 der Pauli Matrizen, erlaubt es uns Ausdrücke des Rotationsopera-
tors deutlich zu vereinfachen. Die zwei-dimensionale Matrix Darstellung des Rotationsoperators
nimmt folgende Form an:

U [R(θ)] = exp

(
− i
ℏ
(θ · Ŝ)

)
= exp

(
− i
2
(θn̂ · σ)

)
. (9.22)
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Entwickelt man den Exponenten mithilfe der Euler Formel und verwendet die Maclaurin Ent-
wicklung der trigonometrischen Funktionen sin(θ(σ · n̂)/2) und cos(θ(σ · n̂)/2) dann folgt für (9.22):

exp

(
− i
2
(θn̂ · σ)

)
=

[
1− (σ · n̂)2

2!

(
θ

2

)2

+
(σ · n̂)2

4!

(
θ

2

)4

− . . .
]

− i
[
(σ · n̂)

(
θ

2

)
− (σ · n̂)2

3!

(
θ

2

)3

+ . . .

]
.

(9.23)

Die Verallgemeinerung der Eigenschaft (n̂·σ)2 = 1 auf einen beliebigen ganzzahligen Exponenten
n

(σ · n̂)n =





12×2 für n gerade

σ · n̂ für n ungerade
(9.24)

führt dazu, dass der Rotationsoperator (9.23) die folgende kompakte Form annimmt:

U [R(θ)] = exp

(
− i
2
(θn̂ · σ)

)
= 12×2 cos

(
θ

2

)
− iσ · n̂ sin

(
θ

2

)

=



cos
(
θ
2

)
− inz sin

(
θ
2

)
(−inx − ny) sin

(
θ
2

)

(−inx + ny) sin
(
θ
2

)
cos
(
θ
2

)
+ inz sin

(
θ
2

)


 .

(9.25)

(9.26)

Beispiel: Die explizite Form des Rotationsoperators um die z-Achse ist mit n̂ = (0, 0, 1) und
σ = (σx, σy, σz) gegeben durch

exp

(
− i
2
(σ3θ)

)
=



cos
(
θ
2

)
− i sin

(
θ
2

)
0

0 cos
(
θ
2

)
+ i sin

(
θ
2

)


 =



exp
(
− i

2θ
)

0

0 exp
(
i
2θ
)


 . (9.27)

9.2 Beziehung zwischen SU(2) und SO(3)

Wir haben bereits etabliert, dass die Lie Algebren der Gruppen SU(2) und SO(3) equivalent sind.
Im weitern wollen wir den Zusammenhang zwischen den Gruppen SU(3) und SO(3) genauer
untersuchen und ordnen dazu jedem Vektor x = (x1, x2, x3) in R3 die zweidimensionale Matrix

x̃ = x · σ =
3∑

j=1

xjσj =

(
x3 x1 − ix2

x1 + ix2 −x3

)
(9.28)

zu. Es soll angemerkt sein, dass diese Abbildung auch invertierbar ist, da folgendes für die
Komponenten des Vektors x gelte:

xj =
1

2
tr(x̃σj) (9.29)

Beweis: Verwendet man die multiplikative Eigenschaft zweier Pauli Matrizen σiσj = δij1 +
iεijkσk lässt sich das Resultat, wie folgt leicht zeigen:

tr(x̃ · σi) = xj tr(σjσi) = xj tr(δij1+ iεijkσk) = xjδij tr(1) = 2xj (9.30)

□
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Jede 2× 2 hermitesche Matrix M kann als Linearkombination der drei Pauli Matrizen und der
Identität aufgefasst werden. Es gelte konkret

M = x · σ + x0 · 12 =
3∑

j=0

xjσj =

(
x0 + x3 x1 − ix2
x1 + ix2 x0 − x3

)
(9.31)

Die Zuordnung (9.28) zeigt die gleiche Strukur wie die obige Matrix auf und ist somit hermitesch.
Für die Determinante von x̃ folgt

det(x̃) = −(x21 + x22 + x23) = −x · x (9.32)

Wir betrachten nun ein beliebiges Element U ∈ SU(2) (U ist somit unitär und hat Determinante
eins). Die Abbildung von einem Element x̃ zu einem anderen Element x̃′ lässt sich mit

x̃ 7→ x̃′ = Ux̃U † (9.33)

beschreiben und man erkennt wieder, dass

x̃′ = (x̃′)† und tr(x̃′) = tr(Ux̃U−1) = tr(x̃) = 0. (9.34)

Das Element x̃′ ist dementsprechend ebenfalls hermitesch und spurlos. Analog zur Zuordnung (9.28)
wollen wir erneut jedes Element x̃′ mit einem anderen Vektor x′ ∈ R3, bestehend aus den drei
reellen Koeffizienten (x′1, x

′
2, x

′
3), in Verbindung setzen

x̃′ = x′ · σ =
3∑

j=1

(xj)′σj =

(
x′3 x′1 − ix′2

x′1 + ix′2 −x′3

)
. (9.35)

Die Determinante der Matrix x̃′ erweist sich erneut als

det
(
x̃′
)
= −x′ · x′ = det

(
Ux̃U †

)
= det(U) det(x̃) det

(
U †
)
= det(x̃) = −x · x. (9.36)

Wir sehen also, dass bei der Transformation von x̃→ x̃′ sich die Determinante nicht ändert und
genau den zwei äquivalenten Skalarprodukten x ·x und x′ ·x′ entspricht2. Somit sind x und x′

nicht nur linear abhängig, sondern behalten aufgrund der Äquivalenz zweier Skalarprodukten in
anderen Basen, ebenfalls die gleiche Länge. Die Länge des Vektors x ist somit invariant unter der
Transformation (9.33). Da U beliebig gewählt werden kann, bedeutet das schlussendlich, dass die
lineare Transformation x→ x′ eine Rotation R(U) auf R3 definiert und somit R(U) ein Element
der Gruppe SO(3) ist (Konkret hat man also x′ = R(U)x). Man kann somit jedem element R aus
SO(3), mit einem Element U aus SU(2) in Verbindung setzen und zusammenfassend erhalten
wir

R(U)x = Ux̃U †. (9.37)

Um dies mathematisch korrekt zu beweisen, müssen wir noch die Surjektiviät der Abbildung
U → R(U) zeigen. Als Erinnerung: Eine Abbildung X → Y heisst surjektiv wenn es für jedes y
aus Y (mindestens) ein x ausX gibt (Jedem R(U) ∈ SO(3) muss somit (mindestens) ein Element
U aus SU(2) zugeordnet werden können). Dazu verifizieren wir erstmals, dass die Rotation um
die z-Achse im zwei Komponentenformalismus (siehe (9.27)), einer Drehung um die x3-Achse
mit Drehwinkel φ entspricht. Die Rotationsmatrix U3(φ) ∈ SU(2) lautet

A3(φ) =

(
exp
(
− i

2φ
)

0
0 exp

(
i
2φ
)
)
. (9.38)

2Da die geometrische Interpretation der Determinante die Skalierung einer Transformation ist, sieht man hier
bereits aufgrund der Äquivalenz der Skalarprodukten, dass es sich hier um nichts anderes als eine Rotation ohne
Streckung handelt. Falls man eine visuelle Interpretation dessen möchte ist folgendes Video sehr hilfreich: Link
zum Video
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Es lässt sich leicht nachrechnen, dass die Wirkung von U auf x̃ uns den folgenden Ausdruck
liefert:

x̃′ = U3x̃U
†
3 =

(
x3 (x1 − ix2) exp(−iφ)

(x1 + ix2) exp(iφ) −x3

)
. (9.39)

Nimmt man die Umkehrung dieser Abbildung und rechnet jede Komponente explizit mit der
Formel (9.29) aus, erkennt man das man eine Drehung φ um die x3-Achse erhält

x′ =



x1 cos(φ) + x2 sin(φ)
−x1 sin(φ) + x2 cos(φ)

x3


 . (9.40)

Dies entspricht genau einem Element R aus SO(3). Genauso, lässt sich zeigen, dass die SU(2)
Elemente

U2(β) :=

(
cos β2 − sin β

2

sin β
2 cos β2

)
U1(γ) :=

(
cos γ2 −i sin γ

2
−i sin γ

2 cos γ2

)
, (9.41)

Drehungen um die zweite bzw. erste Achse in SO(3) generieren. Da man eine allgemeine Drehung
R aus diesen drei Matrizen konstruieren kann

R = R(ez, α) ◦R(ex, β) ◦R(ey, γ) (9.42)

, lässt sich schliessen wir, dass die Abbildung U → R(U) surjektiv ist. Weiterhin haben wir,
dass die Zuweisung die Gruppenstruktur beibehält. Dies in Kombination mit der Surjektivität
der Abbildung bedeutet, dass A→ R(A) einen Gruppenhomomorphismus definiert. Anhand der
Periodizität eines Elementes A

A(φ+ 4π) = A(φ) mit A(2π) = −1 und A(4π) = 1 aber R(A3(φ+ 2π) = R(A3(φ)),
(9.43)

erkennt man jedoch, dass die Abbildung nicht injektiv ist, da man jedem Element aus SO(3)
genau zwei Elemente in SU(2) zuweisen kann. Das bedeutet konkret, dass Darstellungen von
SO(3) immer Darstellung von SU(2) sind, aber nicht jede SU(2) Darstellung ein entsprechende
Darstellung in SO(3) besitzt. Man sagt, dass die Gruppe SU(2), die Gruppe SO(3) zweifach
überlagert. Mathematisch schreibt man dies wie folgt:

SU(2)/{±1} ≃ SO(3) (9.44)

und man nennt SU(2) die sogenannte Universelle Überlagerungsgruppe von SO(3).

Bemerkung: Die Abbildung ist jedoch kein Gruppenisomorphismus, da sie nicht bijektiv
(injektiv sowie surjektiv) ist.

Lokal besteht zwischen den beiden Gruppen jedoch ein eindeutige Korrespondenz, da wie wir
bereits erwähnt haben, Sie die gleiche Lie-algebra besitzen. Als Erinnerung

su(2) =
{
A ∈ C2×2 : A† +A = 0, tr(A) = 0

}
(9.45)

so(3) =
{
A ∈ R3×3 : AT +A = 0, tr(A) = 0

}
. (9.46)

Es gilt somit
su(2) ≃ so(3). (9.47)
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9. Spin § 3. Spin 1/2-Elektron

9.3 Spin 1/2-Elektron

Im Stern Gerlach Experiment sendet man ein Silbertatomstrahl durch ein inhomogenes Magnet-
feld und misst dessen Ablenkung an einem Schirm. Wählt man die Feldrichtung des Magnetfeldes
in z-Richtung, dann übt das Magnetfeld beim Durchlauf des Strahles mit einem magnetischem
Dipolmoment µ, folgende Kraft auf das Atom auf:

F = ∇(µ ·B) = (0, 0, µz
∂B

∂z
). (9.48)

Grundsätzlich bestimmt die Gesamtheit der Elektron Drehimpulse im Silbertatom das magne-
tische Moment und somit die Auslenkungskraft. Die Besonderheit des Silbertatomes liegt nun
darin, dass es bis auf ein 5s-Valenzelektron nur gefüllte Schalen besitzt. Die geschlossenen Schale
tragen bekannter Weise nach den Hundschen Regeln nicht zum Drehimpuls bei. Da das verblei-
bende Valenzelektron in einem s-Zustand vorliegt, folgt dass der Gesamte Bahndrehimpuls l des
Silbertatoms null ist. Weiterhin ist das Silbertatom im Gegensatz zum Elektron elektrisch neu-
tral und wird somit nicht durch die Lorentzkraft abgelenkt. Nach der Diskussion des Normalen
Zeeman Effekt würde man dementsprechend keine m Aufspaltungen des Strahles erwarten.

z

y
x

B

Quelle

Schirm
|↑⟩ =

(
1
0

)

|↓⟩ =
(
0
1

)

Abbildung 9.1: Stern-Gerlach Versuch

Erstaunlicherweise beobachtet man jedoch zwei verschiedene Strahlen mit einer äquidistanten
z-Auslenkung von der Quelle3. Man postuliert also, dass das Elektron zusätzlich zum Bahndre-
himpuls, einen intrinsischen Eigendrehimpuls, dem sogenannten Spin, besitzt4.

Obwohl unsere Diskussion über Spins sich lediglich auf Elektronen beschränkt hat, soll dies
nicht bedeuten, dass andere Elementarteilchen keinen Spin besitzen. Im Allgemeinen nennt man
Teilchen mit halbzahligen Spins Fermionen und Teilchen mit ganzzahligen Spins Bosonen.

Mathematische Formulierung des Elektron Spin

Mithilfe der experimentellen Befundnissen des Stern-Gerlach Experiments liess sich folgern, dass
es zwei verschiedene Einstellungen für den Spin des Elektrons gibt. Diese kennzeichnen wir mit
|↑⟩ und |↓⟩.

Bemerkung: In der Literatur findet man oftmals eine komplett äquivalente Notation |+⟩ und
|−⟩ der zwei Spin Einstellungen

Diese beschreiben die beiden möglichen Spinausrichtungen bezüglich einer beliebigen Achse. Die
Konvention ist es die z-Achse zu wählen und sie entsprechend als ’spin-up’ und ’spin-down’ zu
bezeichnen. Der Spin ist als zusätzlicher Freiheitsgrad anzusehen und ist somit unabhängig von

3Dies bestätigt auch indirekt, dass die Aufspaltung nicht durch den Bahn drehimpuls verursacht wurde, da
man für die 2l + 1 Bahndrehimpuls-Eigenzustände eine Aufspaltung in 1, 3, 5, . . . Spalten beobachten würde.

4Darauf kann man schliessen, da das Silbertatom aufgrund der geschlossenen Schalen wie ein Ladungsneutrales
Elektron anzusehen ist.
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9. Spin § 4. Anomaler Zeeman Effekt

den räumlichen Freiheitsgraden eines Teilchens. Das bedeutet konkret, dass Spinoperatoren und
Bahnoperatoren miteinander vertauschen und somit gleichzeitig und unabhängig voneinander
scharfe Werte annehmen. Wir haben

[S,x] = [S,p] = 0 ⇒ [S,L] = 0 (9.49)

Der Zustandsraum eines einzelnen Elektrons ist derTensorproduktraum

H = L2(R3)⊗ C2. (9.50)

Basiszustände des vollständigen Hilbertraumes sind dann direkte Produkte der Zustände im
Ortsraum und der Spinzustände, z.B

|x, ↑⟩ = |x⟩ ⊗ |↑⟩ . (9.51)

Die Ortszustände leben im L2(R3)-Raum während der Spin im C2 lebt. Wendet man also zum
Beispiel den Drehimpulsoperator Lz auf einen Zustand |x, ↑⟩ an, dann kann man sich den Ope-
rator als direktes Produkt mit dem Identitätsoperator vorstellen

Lz → Lz ⊗ 12×2 und analog S3 → 1L2(R3) ⊗ S3 (9.52)

Als Basis für C2 wähle man die zwei Zustände

|↑⟩ = |1
2
,
1

2
⟩ =

(
1
0

)
= ’spin-up’

|↓⟩ = |1
2
,−1

2
⟩ =

(
0
1

)
= ’spin-down’.

(9.53)

Ein allgemeiner Spinzustand |χ⟩, Spinor genannt, kann dann ausgedrückt werden als

|χ⟩ = α+ |↑⟩+ α− |↓⟩ =
(
α+

α−

)
. (9.54)

Aus der Normierungsbedingung ⟨χ|χ⟩ = 1 folgt für die Koeffizienten:

|α+|2 + |α−|2 = 1 (9.55)

und die Vollständigkeitsrelation des zwei-dimensionalen Spinraums lautet

|↑⟩⟨↑|+ |↓⟩⟨↓| = 1 =

(
1 0
0 1

)
. (9.56)

Aus (9.6) folgt dann die Eigenwertgleichung

Sz

∣∣∣∣
1

2
,
1

2

〉
=

ℏ
2

∣∣∣∣
1

2
,
1

2

〉
und Sz

∣∣∣∣
1

2
,−1

2

〉
= −ℏ

2

∣∣∣∣
1

2
,−1

2

〉
. (9.57)

9.4 Anomaler Zeeman Effekt

In diesem Abschnitt wollen wir die Diskussion des Zeemann Effekts in Abschnitt (8.2) anhand
Teilchen mit Spins weiterführen. Aus dem Stern-Gerlach Experiment ist klar, dass der Spin
ebenfalls an das Magnetfeld koppelt und somit der Zeemann Hamiltonian

H = H0 −
e

2me
B ·L (9.58)
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9. Spin § 4. Anomaler Zeeman Effekt

für Teilchen mit Spins modifiziert werden muss. Für den Bahndrehimpuls hatten wir folgende
Beziehung mit dem magnetischen Moment:

µL = γL =
e

2me
L, (9.59)

wo γ = −e/2me dem gyromagnetischen Verhältnis entspricht. Wir wollen nun annehmen, dass
analog zum Drehimpuls, der Spinoperator auch ein assoziiertes magnetisches Moment mus
besitzt. Wir postulieren

µS = γsS. (9.60)

Da wir nicht genau den Zusammenhang zwischen S und µS kennen, führen wir zusätzlich die a
priori unbekannte Proportionalitätskonstante g ein

µS = ge
e

2me
S, (9.61)

wo wir das gleiche gyromagnetische Verhältnis γ wie beim Drehimpuls verwenden wollen. Der
sogenannte Lande Faktor g wurde experimentell für Elektronen auf g ≃ 2 bestimmt. Das gyro-
magnetische Verhältnis für den Spin ist dementsprechend zweimal so gross wie beim Drehim-
puls.

Bemerkung: Für das Proton habe man gProton = 5.59 und für das Neutron gNeutron = 3.83.
Dies führte zur Erkenntnis, dass diese Teilchen eine Substruktur aus Quarks besitzen.

Führt man die Ergebnisse zusammen, erhält man für den Anomalen Zeeman Effekt den folgenden
Hamiltonian

H = H0 +
e

2me
B · (L+ 2S) (9.62)

In Kapitel 10 werden wir uns genauer damit beschäftigen wie man Drehimpulse L+2S addiert.

9.4.1 Anomaler Zeeman Effekt (schwaches magnetisches Feld)

Wird im Kapitel der Korrekturen zu Atomaren Spektren betrachtet.

9.4.2 Paschen-Back Effekt (starkes magnetisches Feld)

Sei die Magnetfeld Wechselwirkung grösser als die Spin-Bahnwechselwirkung (siehe diesbezüg-
lich das Kapitel (12)) ist es berechtigt anzunehmen es gelte [H0, S] = 05. Dies ist der sogenannte
Paschen-Back Grenzwert. In diesem Fall kommutieren Lz und Sz und man verwende die ge-
meinsamen Eigenfunktionn |ψ⟩ = |l, s = 1/2,ml,ms⟩. Zeigt das Magnetfeld in die z-Richtung
dann lautet der Erwartungswert des Hamiltonians (9.62) in den gemeinsamen Eigenkets von Sz
und Lz

Ez = ⟨ψ|H0 +
BzµB
ℏ

(Lz + gsSz)|ψ⟩ = E0 + µbBz(ml + 2ms). (9.63)

A Der allgemeine Ausdruck für ein Teilchen in einem starken externen Magnetfeld ist gegeben
durch

Ez = E0 +BzµB (ml + gsms) . (9.64)

Es resultiert eine anomale Aufspaltung der Energieniveaus

∆Ez = µB|B|(ml + 2ms) mit µB =
eℏ
2me

(Bohr Magneton). (9.65)

5Dies ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass das externe Magnetfeld stärker ist als die Feinstrukturauf-
spaltung.
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9. Spin § 4. Anomaler Zeeman Effekt

Bemerkung: Anders als beim Bahndrehimpuls findet man kein klassisch analogen Freiheits-
grad zum Spin.

Zusammenfassend kann man den Hamiltonoperator (ohne Spin-Bahn Wechselwirkung) schreiben
als

Ĥ = − ℏ2

2m
∇2 + V (x) + µB

(
L

ℏ
+ σ ·B

)
. (9.66)

Schreibt man den Zustandsvektor des Systems |ψ⟩ als eine zwei-Komponenten Spinorwellenfunk-
tion

|ψ⟩ = ψ↑ |↑⟩+ ψ↓ |↓⟩ =
(
ψ↑
ψ↓

)
, (9.67)

dann lautet die zeitabhängige Schrödingergleichung im Ortsraum in Komponentenschreibweise

iℏ
∂

∂t

[
ψ↑(x, t)
ψ↓(x, t)

]
=

[(
− ℏ2

2m
∇2 + V (x) +

µB
ℏ
L ·B

)
1+ µσ ·B

] [
ψ↑(x, t)
ψ↓(x, t).

]
(9.68)

Diese Gleichung wird auch Pauli Gleichung genannt und beschreibt die Wechselwirkung von
nicht-relativistischen Spin 1/2 Teilchen, wie Elektronen, mit einem externen Magnetfeld. Für
relativistische Geschwindigkeiten muss man dann hingegen die Dirac Gleichung verwenden.
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KAPITEL 10

Addition von Drehimpulsen

Bevor wir uns der formellen Theorie der Addition von Drehimpulsen widmen, ist es hilfreich das
Thema anhand eines einfachen Beispiels einzuführen. Das Ziel ist es die zwei Drehimpulse j1 = 1
und j2 = 1/2 zu addieren. Mit −j1 < m1 < j1, −j2 < m < j2 und ]m = m1+m2 erhalten wir die
folgenden erlaubten Werte für den gesamten magnetischen Drehimpuls:m(3/2, 1/2,−1/2,−3/2).
Man erhält folgendes Spektrum:

m m1 m2 Entartung Wellenfunktion

+3/2 1 1/2 1
∣∣3
2 ,

3
2

〉
= |11⟩ ⊗

∣∣1
2 ,

1
2

〉

+1/2
1

0

-1/2

1/2
2 Linearkombination

−1/2
-1

0

1/2

-1/2
2 Linearkombination

−3/2 -1 -1/2 1
∣∣3
2 ,−3

2

〉
= |1,−1⟩ ⊗

∣∣1
2 ,−1

2

〉

Uns bleibt noch die zwei Linearkombinationen explizit zu bestimmen um alle möglichen Zustände
für j = 3/2 zu finden. Es stellt sich heraus, dass zwei unterschiedliche Darstellung mit, zum
Beispiel, demselben m = 1/2 Wert existieren:

∣∣∣∣
3

2
,
1

2

〉
= a |1, 1⟩ ⊗ |1

2
,−1

2
⟩+ b |1, 0⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩

∣∣∣∣
1

2
,
1

2

〉
= c |1, 1⟩ ⊗ |1

2
,−1

2
⟩+ d |1, 0⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩

(10.1)

Die Frage stellt sich nun, was unsere Amplituden a, b, c, d im allgemeinen Fall sind.

10.1 Allgemeiner Fall

Die Eigenzustände |j,m⟩ des Drehimpulsoperators J mit festen Drehimpuls j spannen einen
(2j + 1)-dimensionalen Vektorraum Hi. ⊂ H1

Wir wollen in diesem Kapitel uns mit einem aus zwei Untersystemen zusammengesetztes Sys-
tem H befassen. Wir verwenden die Indizes 1 und 2 um die Grössen in den Untersystemen zu

1Ĵ kann ein Teildrehimpuls des Gesamtdrehimpuls sein und deshalb Hi ⊂ H

138



10. Addition von Drehimpulsen § 1. Allgemeiner Fall

bezeichnen.

Für das Untersystem (1) spannen die gemeinsamen Eigenvektoren |j1,m1⟩ von J2
1 und J1z den

Zustandsraum H1. Diese Operatoren genügen folgenden Eigenwertgleichungen:

J2
1 |j1,m1⟩ = j1(j1 + 1)ℏ2 |j1,m1⟩ (10.2)

J1z |j1,m1⟩ = m1ℏ |j1,m1⟩ . (10.3)

Analog wird der Zustandsraum H2 des Untersystem (2) durch die Eigenvektoren |j2,m2⟩ aufge-
spannt und für Operatoren J2 und J2z gelte

J2
2 |j2,m2⟩ = j2(j2 + 1)ℏ2 |j2,m2⟩ (10.4)

J2z |j2,m2⟩ = m2ℏ |j2,m2⟩ . (10.5)

Obwohl der Buchstabe J oftmals für den Gesamtdrehimpuls gebraucht wird, können die obi-
gen Operatoren auch als Spin- oder Drehimpulsoperatoren interpretiert werden. Wir werden des
Weiteren annehmen, dass für die Zustände |j1,m1⟩ und |j2,m2⟩, die Quantenzahlen des Drehim-
pulses j1 und j2 fest definiert sind und die magnetische Quantenzahlen die Werte −j1 ≤ m1 ≤ j1
bzw. −j2 ≤ m2 ≤ j2 annehmen können. Der Zustandsraum des Gesamtsystems lässt sich durch
das Tensorprodukt der Unterräume H1 und H2 bilden:

H = H1 ⊗H2. (10.6)

Nach der Diskussion in Abschnitt (4.6) wissen wir, dass sich eine Basis für das Gesamtsystem
|j1, j2,m1,m2⟩ mithilfe des Tensorproduktes aus den in den Unterräumen H1 und H2 gewählten
Basen bilden lässt:

|j1, j2,m1,m2⟩ = |j1,m1⟩ ⊗ |j2,m2⟩ (10.7)

Der Hilbertraum des Gesamtsystem H hat dementsprechend die Dimension

dim(H) = dimH1 · dimH2 = (2j1 + 1) (2j2 + 2) . (10.8)

Es soll angemerkt sein, dass die Operatoren {J2
1, J1z} und {J2

2, J2z} auf zwei verschiedenen
Hilberträumen (H1 und H2) wirken2 und somit miteinander kommutieren. Das heisst konkret:

[J1z, J2z] = 0 und [J2
1,J

2
2] = 0 und

[
J1z,J

2
2

]
=
[
J2z,J

2
1

]
= 0 (10.9)

Bemerkung: Diese Argumentation lässt sich logischerweise auf alle Komponenten verallge-
meinern. Jede Komponente des Gesamtdrehimpulsvektor J1 = (J1x, J1y, J1z) aus dem Un-
terraum H1 vertauscht also mit denen des Unterraumes H2, J2 = (J2x, J2y, J2z):

[J1,J2] = 0 (10.10)

Da J2 einen Casimir Operator definiert (In Analogie zum Drehimpulsoperators L2, siehe (6.28)),
kommutiert dieser mit jeder Komponente des Gesamtdrehimpulses. Es gelte

[
J1z,J

2
1

]
= 0 und

[
J2z,J

2
2

]
= 0. (10.11)

2Das heisst man soll im Hinterkopf behalten, dass man streng genommen J1z = J1z ⊗ 1 und 1 J2z = 1⊗ J2z
benutzt.
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10. Addition von Drehimpulsen § 1. Allgemeiner Fall

Basis für zusammengesetztes System (Option 1): Die Eigenzustände |j1, j2,m1,m2⟩ der Ope-
ratoren

J2
1,J

2
2, J1z, J2z (10.12)

bilden aufgrund von (10.9) und (10.11) eine vollständig, orthonormierte Basis für das zusam-
mengesetzte System H = H1 ⊗H2 mit Untersystemen H1 und H2. Diese Wahl der Basis ist
besonders für die Untersuchung der Drehimpulse J1 und J2 geeignet.

Das die vier Operatoren (10.12) tatsächlich ein vollständiges System bilden, sei erstmals nicht
offensichtlich. Wir werden im Laufe dieses Abschnittes jedoch sehen, dass die Quantenzahlen
genau einmal vorkommen und somit ein Zustand eindeutig durch die Quantenzahlen der vier
kommutierenden Observablen definiert werden kann.

Vertauschungsregeln für den Gesamtdrehimpuls

Der Gesamtdrehimpuls J des zusammengesetzten Hilbertraumes H lautet wie folgt:

J = J1 + J2 = J1 ⊗ 1+ 1⊗ J2. (10.13)

Bemerkung: Um zu zeigen, dass es sich beim Gesamtdrehimpuls J = (Jx, Jy, Jz), wirklich
um einen Drehimpuls handelt, müssen wir lediglich die zyklische Eigenschaft der Drehim-
pulskomponenten zeigen. Wir haben

[Jx, Jy] = [J1x + J2x, J1y + J2y] = [J1x, J1y] + [J1x, J2y] + [J2x, J1y] + [J2x, J2y]

= [J1x, J1y] + [J2x, J2y] = iℏJ1z + iℏJ2z
= iℏJz,

wo wir ausgenutzt haben, dass die Komponenten des Drehimpulses welche auf verschieden
Räume wirken miteinander kommutieren. Die Komponenten des Gesamtdrehimpulses

Ji = J1i + J2i = J1i ⊗ 1+ 1⊗ J2i (10.14)

mit i = {x, y, z}, erfüllen somit der Drehimpulskommutatoreigenschaft

[Ji, Jj ] = iℏεijkJk und zyklisch . (10.15)

Die kartesischen Komponenten der Operatoren werden in diesem Kapitel mit x, y, z denotiert
um die Verwechslung mit den Indizes 1, 2 der Untersysteme H1 und H2 zu vermeiden.

Es folgt nun unmittelbar, dass die Eigenzustände (10.7) auch Eigenzustände der z-Komponente
des Gesamtdrehimpulses Jz sind:

Jz |j1, j2,m1,m2⟩ = [J1z ⊗ 1+ 1⊗ J2z] · [|j1,m1⟩ ⊗ |j2,m2⟩]
= J1z |j1,m1⟩ ⊗ 1 |j2,m2⟩+ 1 |j1,m1⟩ ⊗ J2z |j2,m2⟩
= ℏ(m1 +m2) |j1, j2,m1,m2⟩

(10.16)

und somit J1z und J2z mit der z Komponente des Gesamtdrehimpulses J vertauschen. Es gelte
somit

[J1z, Jz] = [J2z, Jz] = 0. (10.17)
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Der quadrierte Gesamtdrehimpuls lässt sich mithilfe der Auf- und Absteigeoperatoren J1,± =
J1,x ± iJ1,y und J2,± = J2,x ± iJ2,y wie folgt schreiben:

J2 = J2
1 + J

2
2 + 2J1 · J2

= J2
1 + J

2
2 + J1,+J2,− + J1,−J2,+ + 2J1,zJ2,z.

(10.18)

Mithilfe von

J1,+J2,− = (J1,x + iJ1,y)(J2,x − iJ2,y) = (J1,xJ2,x + J1,yJ2,y) + i (J1,yJ2,x − J1,xJ2,y)
J1,−J2,+ = (J1,x − iJ1,y)(J2,x + iJ2,y) = (J1,xJ2,x + J1,yJ2,y)− i (J1,yJ2,x − J1,xJ2,y) ,

(10.19)

lässt sich dann leicht überprüfen, dass
[
J2,J2

1

]
= 0 und

[
J2,J2

2

]
= 0 (10.20)

gelte. Weiterhin gelte, dass [
J2, Jz

]
= 0 (10.21)

aber [
J2, J1z

]
̸= 0 und

[
J2, J2z

]
̸= 0. (10.22)

Beweis:
[
J2, J1,z

]
=
[
J2

1 + J
2
2 + J1,+J2,− + J1,−J2,+ + 2J1,zJ2,z, J1,z

]

=
[
J2

1, J1,z
]

︸ ︷︷ ︸
=0, (10.11)

+
[
J2

2, J1,z
]

︸ ︷︷ ︸
=0, (10.11)

+ [J1,−J2,+, J1,z]︸ ︷︷ ︸
(I)

+ [J1,+J2,−, J1,z]︸ ︷︷ ︸
(II)

+2 [J1,zJ1,z, J1,z]︸ ︷︷ ︸
(III)

Mithilfe von [J1,+, J1,z] = −ℏJ1,+ und [J1,−, J1,z] = ℏJ1,− folgt:

• (I): [J1,−J2,+, J1,z] = J1,− [J2,+, J1,z]︸ ︷︷ ︸
=0

+[J1,−, J1,z]J2,+ = ℏJ1,−J2,+

• (II): [J1,+J2,−, J1,z] = J1,+ [J2,−, J1,z]︸ ︷︷ ︸
=0

+[J1,+, J1,z]J2,− = −ℏJ1,+J2,−

• (III): [J1,zJ2,z, J1,z] = J1,z [J2,z, J1,z]︸ ︷︷ ︸
=0

+ [J1,z, J1,z]︸ ︷︷ ︸
=0

J2,z = 0

und mit (10.19) erhält man schlussendlich
[
J2, J1,z

]
= −2iℏ (J1,xJ2,x + J1,yJ2,y) ̸= 0. (10.23)

Die Rechnung [J2, J2,z] ̸= 0 lässt sich analog durchführen. Man kann sich natürlich auch direkt
davon überzeugen, dass [J1J2, J1,z] ̸= 0. □

Da J2 in der Basis |j1, j2,m1,m2⟩ nicht diagonal ist, ist es nicht erlaubt J2 zu dem Satz der
kommutierenden Operatoren (10.12) hinzuzufügen. Man beobachtet jedoch:

Basis für zusammengesetzes System (Option 2): Die Eigenzustände |j1, j2, j,m⟩ der Operatoren

J2
1,J

2
2,J

2, Jz (10.24)

bilden analog zu (10.12) eine vollständig, orthonormierte Basis für das zusammengesetzte
System H = H1 ⊗H2. Diese Wahl der Basis ist besonders für die Untersuchung des Gesamt-
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drehimpuls J geeignet. Die Eigenwertgleichungen lauten

J2
1 |j1, j2, j,m⟩ = j1(j1 + 1)ℏ2 |j1, j2, j,m⟩ (10.25)

J2
2 |j1, j2, j,m⟩ = j2(j2 + 1)ℏ2 |j1, j2, j,m⟩ (10.26)

J2 |j1, j2, j,m⟩ = j(j + 1)ℏ2 |j1, j2, j,m⟩ (10.27)
Jz |j1, j2, j,m⟩ = mℏ |j1, j2, j,m⟩ . (10.28)

10.1.1 Clebsch-Gordan Zerlegung

Das Ziel dieses Abschnittes ist es ein Zusammenhang zwischen den zwei Basen (Option A und
Option B) herzustellen. Mithilfe des Projektionsoperators lässt sich bekannterweise jeder Zu-
stand in eine andere Basis projizieren

|j1, j2, j,m⟩ =
∑

j′1,j
′
2,m

′
1,m

′
2

∣∣j′1, j′2,m′
1,m

′
2

〉 〈
j′1, j

′
2,m

′
1,m

′
2

∣∣j1, j2, j,m
〉

=
∑

j′1,j
′
2,m

′
1,m

′
2

〈
j′1, j

′
2,m

′
1,m

′
2

∣∣j1, j2, j,m
〉 ∣∣j′1, j′2,m′

1,m
′
2

〉
.

(10.29)

Aufgrund der Hermitizität der Operatoren (10.24) verschwinden viele der obigen Matrixelemen-
te ⟨j′1, j′2,m′

1,m
′
2|j1, j2, j,m⟩. Wendet man zum Beispiel den Operator J2

1 einmal auf den Ket
|j1, j2, j,m⟩ und einmal auf den Bra |j′1, j′2,m′

1,m
′
2⟩ an

〈
j′1, j

′
2,m

′
1,m

′
2

∣∣J2
1

∣∣j1, j2, j,m
〉
= j′1(j

′
1 + 1)

〈
j′1, j

′
2,m

′
1,m

′
2

∣∣j1, j2, j,m
〉

= j1(j1 + 1)
〈
j′1, j

′
2,m

′
1,m

′
2

∣∣j1, j2, j,m
〉
,

(10.30)

wird ersichtlich, dass j1 = j′1 und j′2 = j2 gelten muss. Weiterhin folgt mit der gleichen Prozedur
für Jz:

⟨j1, j2,m1,m2|Jz|j1, j2, j,m⟩ = (m1 +m2) ⟨j1, j2,m1,m2|j1, j2, j,m⟩
= m ⟨j1, j2,m1,m2|j1, j2, j,m⟩

(10.31)

die Bedingung m = m1 + m2. Um nun auf die Entartung der Quantenzahl m zu schliessen,
nehmen wir an, dass j1 ≤ j2 gelte. Die Entartung der Quantenzahl m ist dann lediglich die
Anzahl an Paaren (m1,m2) für welche die Bedingung m1+m2 = m erfüllt ist. Die magnetischen
Quantenzahlen j1 und j2 nehmen folgende Werte an:

m1 = −j1,−j1 + 1, . . . , j1 und m2 = −j2,−j2 + 1, . . . , j2 (10.32)

Clebsch-Gordan-Koeffizienten: Die Basiszustände des Gesamtsystems mit dem Satz (10.24)
an kommutierenden Observablen |j1, j2, j,m⟩ werden durch eine Linearkombination der Pro-
duktzustände |j1, j2,m1,m2⟩ gebildet:

|j1, j2, j,m⟩ =
∑

m1,m2
m1+m2=m

|j1, j2,m1,m2⟩ ⟨j1, j2,m1,m2|j1, j2, j,m⟩ (10.33)

Die Matrixelemente ⟨j1, j2,m1,m2|j1, j2, j,m⟩ heissen Clebsch-Gordan-Koeffizienten. Die Sum-
me in (10.33) läuft über die magnetischen Quantenzahlen −j1 ≤ m1 ≤ j1 und j2 ≤ m2 ≤ j2
unter der Einschränkung m = m1 +m2.

Diese Paare liegen auf einer Geraden mit Steigung −1 und die Anzahl an Punkten auf der
Geraden zu m bestimmt die Anzahl an Paaren (siehe Abbildung (10.1)).
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<latexit sha1_base64="LtrClOvUV6waHPhT5+MXKa46tH4=">AAAD63icbVNdb9MwFPVaPkb52uCRl4gKiYeqSrYx+hJpAgnxOATdJq1V5bg3qRXbieyblhDlJ/CEBBLilT/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWQCm7Qdf/udLq3bt+5u3uvd//Bw0eP9/afnJkk0wzGLBGJvgioAcEVjJGjgItUA5WBgPMgflvx50vQhifqE+YpTCWNFA85o2ihj3Lmzfb67tCth3Oz8NqiT9pxOtvv/JnME5ZJUMgENebSc1OcFlQjZwLK3iQzkFIW0wgubamoBDMtaq+l88IicydMtP0UOjW6vqKg0phcBlYpKS7MNleB/+WqsLiKzNb5GI6mBVdphqBYc3yYCQcTp4rDmXMNDEVuC8o0tzdw2IJqytCGtrF/47/Xm8whtGHX02IeRxpAlYWOgrJwB+7weOCWm5pI0/xKMHw1aL8tkaTZEq5Vo0G11+igOk8YNIBFqG2OPgaDnuM4gqoos678d4lGTVUN0iBZgol56h9KWSMBiGS1gZiFBVBXQdmLgfFDKgzUlDWSSWURAZ+57Z9mB2o4M5gL8IsJYkglF3lZUyqTgQ3JV4mCdaAWT+y/yCdrAdSKGPJVouetpGEDkUHZGpBVT22wVwE35hvj63yTW2PV9n1cvQPjo87gGqO4WnCE+sI1VTFIA8O/gH9YTcqefQXeds/fLM4Oht7x0Ptw1D95076HXfKMPCcviUdekxPynpySMWEkIl/Jd/KjK7vfuj+7vxppZ6dd85RsjO7vf74BQxU=</latexit>m1

<latexit sha1_base64="KrsZvFbVUzxodm/BhAWZm1fbvNE=">AAAD63icbVNdb9MwFPUaPkb52uCRl4gKiYeqSrsx+hJpAgnxOATdJi1V5bg3qVXbieyblRDlJ/CEBBLilT/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCm7Q8/7udJxbt+/c3b3Xvf/g4aPHe/tPTk2SaQYTlohEn4fUgOAKJshRwHmqgcpQwFm4fFvxZ5egDU/UJ8xTmEoaKx5xRtFCH+VsNNvreQOvHu7NYtgWPdKOk9l+508wT1gmQSET1JiLoZfitKAaORNQdoPMQErZksZwYUtFJZhpUXst3RcWmbtRou2n0K3R9RUFlcbkMrRKSXFhtrkK/C9XhcVVbLbOx2g8LbhKMwTFmuOjTLiYuFUc7pxrYChyW1Cmub2ByxZUU4Y2tI39G//dbjCHyIZdT4v5MtYAqix0HJaF1/cGR32v3NTEmuZXgsGrfvttiSTNLuFaNe5Xe41H1XnCoAEsIm1z9DHsd13XFVTFmXXlv0s0aqpqkIbJJZglT/0DKWskBJGsNhCzsADqKih7MTB+RIWBmrJGMqksIuAzt/3T7EANZwZzAX4RIEZUcpGXNaUyGdqQfJUoWAdqcWD/RR6sBVArlpCvEj1vJQ0bigzK1oCsemqDvQq4Md8YX+eb3Bqrtu+X1TswPuoMrjGKqwVHqC9cUxWDNDT8C/gH1aTs2lcw3O75m8XpaDA8Ggw/HPaO37TvYZc8I8/JSzIkr8kxeU9OyIQwEpOv5Dv54Ujnm/PT+dVIOzvtmqdkYzi//wHBhkMW</latexit>m2

<latexit sha1_base64="9fVFdStE+Bu6Xe0amgNMqBsjDtE=">AAAD9XicbVNbb9MwGPVWLqPcNnjkxaJCQqKqkg7GXiJNICEeh0S3SWs1Oe6X1KvtBPvLSojyO3hCAgnxyn/hjX+Dc5nWdlhy9PmcY/v4xA5TKSx63t+Nzc6Nm7dub93p3r13/8HD7Z1HRzbJDIcRT2RiTkJmQQoNIxQo4SQ1wFQo4Ticv6344wswViT6I+YpTBSLtYgEZ+igiaIBPT/z6Qv3HZ5t97yBVzd6vfDbokfadni2s/lnPE14pkAjl8zaU99LcVIwg4JLKLvjzELK+JzFcOpKzRTYSVG7Lukzh0xplBjXNdIaXZ5RMGVtrkKnVAxndp2rwP9yVWxCx3Ztf4z2J4XQaYagebN9lEmKCa2CoVNhgKPMXcG4Ee4ElM+YYRxdfCvrN/673fEUIhd7PSym89gA6LIwcVgWXt8b7PW9clUTG5ZfCgav+m1fEymWXcCVar9frbU/rPaTFi1gERmXY4Bhv0splUzHmXMVvEsMGqZrkIXJBdi5SINdpWokBJksVhA7cwCaKih3MLBBxKSFmnJGMqUdIuGzcDepWYFZwS3mEoJijBgxJWRe1pTOVOhCCnSiYRmoxWP3L/LxUgC1Yg75IjHTVtKwocygbA2o6k6tsJcBN+Yb48t8k1tj1b2AefUibIAmgyuM4WImEOoD11TFIAut+ALBbjUou+4V+Ot3/npxNBz4ewP/w8vewZv2PWyRJ+QpeU588pockPfkkIwIJ5/IV/Kd/OgsOt86Pzu/GunmRjvnMVlpnd//AG+/RcY=</latexit>

m = j1 + j2
<latexit sha1_base64="eexkXmTXPl0n9ELDlmq6n3drF1k=">AAAD9XicbVNbb9MwGPVWLqPcNnjkxaJC4qFUSQdjL5EmkBCPQ6LbpLWaHPdL6tV2gv1lJUT5HTwhgYR45b/wxr/BuUxrOyw5+nzOsX18YoepFBY97+/GZufGzVu3t+507967/+Dh9s6jI5tkhsOIJzIxJyGzIIWGEQqUcJIaYCqUcBzO31b88QUYKxL9EfMUJorFWkSCM3TQRNGAnp8N6Qv39c+2e97Aqxu9Xvht0SNtOzzb2fwzniY8U6CRS2btqe+lOCmYQcEllN1xZiFlfM5iOHWlZgrspKhdl/SZQ6Y0SozrGmmNLs8omLI2V6FTKoYzu85V4H+5KjahY7u2P0b7k0LoNEPQvNk+yiTFhFbB0KkwwFHmrmDcCHcCymfMMI4uvpX1G//d7ngKkYu9HhbTeWwAdFmYOCwLr+8N9vpeuaqJDcsvBYNX/baviRTLLuBKtd+v1tofVvtJixawiIzLMcCw36WUSqbjzLkK3iUGDdM1yMLkAuxcpMGuUjUSgkwWK4idOQBNFZQ7GNggYtJCTTkjmdIOkfBZuJvUrMCs4BZzCUExRoyYEjIva0pnKnQhBTrRsAzU4rH7F/l4KYBaMYd8kZhpK2nYUGZQtgZUdadW2MuAG/ON8WW+ya2x6l7AvHoRNkCTwRXGcDETCPWBa6pikIVWfIFgtxqUXfcK/PU7f704Gg78vYH/4WXv4E37HrbIE/KUPCc+eU0OyHtySEaEk0/kK/lOfnQWnW+dn51fjXRzo53zmKy0zu9/dtdFyA==</latexit>

m = j2 � j1

<latexit sha1_base64="WFWIR30pZn30fGShkwp4FGEBh+M=">AAAD9nicbVPLbhMxFHUbHiW8WliysYiQWKTRTAulm5EqkBDLItGH1ITI49yZuLE9I/tO02E0/8EKCSTElm9hx9/geVRNUiyNdH3OsX18xjdMpbDoeX/X1ju3bt+5u3Gve//Bw0ePN7eeHNskMxyOeCITcxoyC1JoOEKBEk5TA0yFEk7C2buKP7kAY0WiP2GewkixWItIcIYO+qxoQLfPxz7dpufjnfFmzxt49aA3C78teqQdh+Ot9T/DScIzBRq5ZNae+V6Ko4IZFFxC2R1mFlLGZyyGM1dqpsCOitp2SV84ZEKjxLhPI63RxRUFU9bmKnRKxXBqV7kK/C9X5SZ0bFfOx2h/VAidZgiaN8dHmaSY0CoZOhEGOMrcFYwb4W5A+ZQZxtHlt7R/47/bHU4gcrnX02Iyiw2ALgsTh2Xh9b3BXt8rlzWxYfmVYPC6334rIsWyC7hW7fervfZ3qvOkRQtYRMblGGDY71JKJdNx5lwF7xODhukaZGFyAXYm0mBXqRoJQSbzJcROHYCmCspdDGwQMWmhppyRTGmHSLgU7ik1OzAruMVcQlAMESOmhMzLmtKZCl1IgU40LAK1eOj+RT5cCKBWzCCfJ2bSSho2lBmUrQFVvakl9irgxnxjfJFvcmusuhaYVS1hAzQZXGMM51OBUF+4pioGWWjFFwh2q0nZdV3gr775m8XxzsDfG/gfX/UO3rb9sEGekefkJfHJG3JAPpBDckQ4MeQr+U5+dC473zo/O78a6fpau+YpWRqd3/8APr1F/w==</latexit>

m = �j1 � j2
<latexit sha1_base64="HkrbCNuMvSxr08KD+OeGlx42V9g=">AAAD9XicbVNbb9MwGPVWLqPcNnjkxaJC4qFUSQdjL5EmkBCPQ6LbpLWaHPdL6tV2gv1lJUT5HTwhgYR45b/wxr/BuUxrOyw5+nzOsX18YoepFBY97+/GZufGzVu3t+507967/+Dh9s6jI5tkhsOIJzIxJyGzIIWGEQqUcJIaYCqUcBzO31b88QUYKxL9EfMUJorFWkSCM3TQRNGAnp/59IX7Ds+2e97Aqxu9Xvht0SNtOzzb2fwzniY8U6CRS2btqe+lOCmYQcEllN1xZiFlfM5iOHWlZgrspKhdl/SZQ6Y0SozrGmmNLs8omLI2V6FTKoYzu85V4H+5KjahY7u2P0b7k0LoNEPQvNk+yiTFhFbB0KkwwFHmrmDcCHcCymfMMI4uvpX1G//d7ngKkYu9HhbTeWwAdFmYOCwLr+8N9vpeuaqJDcsvBYNX/baviRTLLuBKtd+v1tofVvtJixawiIzLMcCw36WUSqbjzLkK3iUGDdM1yMLkAuxcpMGuUjUSgkwWK4idOQBNFZQ7GNggYtJCTTkjmdIOkfBZuJvUrMCs4BZzCUExRoyYEjIva0pnKnQhBTrRsAzU4rH7F/l4KYBaMYd8kZhpK2nYUGZQtgZUdadW2MuAG/ON8WW+ya2x6l7AvHoRNkCTwRXGcDETCPWBa6pikIVWfIFgtxqUXfcK/PU7f704Gg78vYH/4WXv4E37HrbIE/KUPCc+eU0OyHtySEaEk0/kK/lOfnQWnW+dn51fjXRzo53zmKy0zu9/dtFFyA==</latexit>

m = j1 � j2

<latexit sha1_base64="YjELI0GSWlChkdr9woXiIrta9pI=">AAAD63icbVNdb9MwFPUaPkb52uCRl4gKiYeqSjYYfYk0gYR4HIJuk9aqctyb1NR2IvumJUT5CTwhgYR45Q/xxr/B+ZjWdliKdH3OsX18ch2mghv0vL87HefGzVu3d+907967/+Dh3v6jU5NkmsGIJSLR5yE1ILiCEXIUcJ5qoDIUcBYu3lT82RK04Yn6iHkKE0ljxSPOKFrow6epP93reQOvHu71wm+LHmnHyXS/82c8S1gmQSET1JgL30txUlCNnAkou+PMQErZgsZwYUtFJZhJUXst3WcWmblRou2n0K3R9RUFlcbkMrRKSXFutrkK/C9XhcVVbLbOx2g4KbhKMwTFmuOjTLiYuFUc7oxrYChyW1Cmub2By+ZUU4Y2tI39G//d7ngGkQ27nhazRawBVFnoOCwLr+8NjvpeuamJNc0vBYOX/fbbEkmaLeFKNexXew0PqvOEQQNYRNrmGGDY77quK6iKM+sqeJto1FTVIA2TJZgFT4NDKWskBJGsNhAztwDqKih7MTBBRIWBmrJGMqksIuAzt/3T7EANZwZzAUExRoyo5CIva0plMrQhBSpRsA7U4rH9F/l4LYBasYB8lehZK2nYUGRQtgZk1VMb7GXAjfnG+Drf5NZYtX2/qN6BCVBncIVRXM05Qn3hmqoYpKHhXyA4rCZl174Cf7vnrxenBwP/aOC/f9E7ft2+h13yhDwlz4lPXpFj8o6ckBFhJCZfyXfyw5HON+en86uRdnbaNY/JxnB+/wOzbEMS</latexit>

j1

<latexit sha1_base64="Co4PDf9nCujk5Tgz+1xqoMqU9pM=">AAAD63icbVNdb9MwFPVWPkb42uCRl4gKiYeqSjsYfYk0gYR4HIJuk5aqctyb1NR2IvumJUT5CTwhgYR45Q/xxr/B+ZjWdliKdH3OsX18ch2mghv0vL87u50bN2/d3rvj3L13/8HD/YNHpybJNIMxS0Siz0NqQHAFY+Qo4DzVQGUo4CxcvKn4syVowxP1EfMUJpLGikecUbTQh0/T4XS/6/W9erjXi0FbdEk7TqYHu3+CWcIyCQqZoMZcDLwUJwXVyJmA0gkyAyllCxrDhS0VlWAmRe21dJ9ZZOZGibafQrdG11cUVBqTy9AqJcW52eYq8L9cFRZXsdk6H6PRpOAqzRAUa46PMuFi4lZxuDOugaHIbUGZ5vYGLptTTRna0Db2b/w7TjCDyIZdT4vZItYAqix0HJaF1/P6Rz2v3NTEmuaXgv7LXvttiSTNlnClGvWqvUbD6jxh0AAWkbY5+hj2HNd1BVVxZl35bxONmqoapGGyBLPgqX8oZY2EIJLVBmLmFkBdBWUvBsaPqDBQU9ZIJpVFBHzmtn+aHajhzGAuwC8CxIhKLvKyplQmQxuSrxIF60AtDuy/yIO1AGrFAvJVometpGFDkUHZGpBVT22wlwE35hvj63yTW2PV9v2iegfGR53BFUZxNecI9YVrqmKQhoZ/Af+wmpSOfQWD7Z6/XpwO+4Oj/uD9i+7x6/Y97JEn5Cl5TgbkFTkm78gJGRNGYvKVfCc/OrLzrfOz86uR7u60ax6TjdH5/Q+28UMT</latexit>

j2

<latexit sha1_base64="MpZxLz7Ii2sY82x+oUV0JrL2HaM=">AAAD7HicbVNdb9MwFPVWPkb42uCRl4gKiYdSpR2MvkSaQEI8Doluk9aqcpyb1NR2IvumJUT5CzwhgYR45Qfxxr/B+ZjWdliKdH3OsX18ch2kghv0vL87u50bN2/d3rvj3L13/8HD/YNHpybJNIMxS0SizwNqQHAFY+Qo4DzVQGUg4CxYvK34syVowxP1EfMUppLGikecUaygF59mw9l+1+t79XCvF4O26JJ2nMwOdv9MwoRlEhQyQY25GHgpTguqkTMBpTPJDKSULWgMF7ZUVIKZFrXZ0n1mkdCNEm0/hW6Nrq8oqDQml4FVSopzs81V4H+5Ki2uYrN1PkajacFVmiEo1hwfZcLFxK3ycEOugaHIbUGZ5vYGLptTTRna1Db2b/w7ziSEyKZdT4twEWsAVRY6DsrC63n9o55XbmpiTfNLQf9Vr/22RJJmS7hSjXrVXqNhdZ4waACLSNscfQx6juu6gqo4s678d4lGTVUN0iBZglnw1D+UskYCEMlqAzFzC6CugrIXA+NHVBioKWskk8oiAj5z20DNDtRwZjAX4BcTxIhKLvKyplQmAxuSrxIF60Atnth/kU/WAqgVC8hXiQ5bScMGIoOyNSCrntpgLwNuzDfG1/kmt8aqbfxF9RCMjzqDK4zias4R6gvXVMUgDQz/Av5hNSkd+woG2z1/vTgd9gdH/cGHl93jN+172CNPyFPynAzIa3JM3pMTMiaMzMlX8p386KjOt87Pzq9GurvTrnlMNkbn9z980UNK</latexit>�j2
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Abbildung 10.1: Die Punkte, die zu einem vorgebenden m = m1 + m2 gehören, sind auf der
Geraden zu finden. Jeder Punkt (m1,m2) steht für einen Produktzustand |j1, j2,m1,m2⟩.

Insbesondere gibt es genau einen Punkt mit m1 +m2 = j1 + j2 und somit genau einen Eigenzu-
stand mit m = j1 + j2, nämlich der maximale Produktzustand

|j1, j1, j2, j2⟩ = |j1m1 = j1⟩ ⊗ |j2,m2 = j2⟩ (10.34)

mit maximal erlaubten Quantenzahlen m1 und m2. Dieser ist ein Eigenzustand von J2

J2 |j1, j2, j2, j2⟩ =
(
J2

1 + J
2
2 + 2J1zJ2z + J1+J2− + J1−J2+

)
|j1j2j2j2⟩

=
(
J2

1 + J
2
2 + 2J1zJ2z

)
|j1j2j2j2⟩

= (j1 (j1 + 1) + j2 (j2 + 1) + 2j1j2) |j1j2j2j2⟩
= (j1 + j2) (j1 + j2 + 1) |j1j2j2j2⟩ ,

(10.35)

wo wir verwendet haben, dass beide Aufsteigeoperatoren J1+ und J2+ den Produkzustand ver-
nichten. Der Produkzustand (10.34) ist somit Eigenzustand von J2 mit Eigenwert

(j1 + j2)(j1 + j2 + 1) (10.36)

Der maximale Wert des Gesamtdrehimpulses j ist j1 + j2 und der grösste Wert mmax für die
magnetische Quantenzahl m lautet

mmax = j1 + j2. (10.37)

Dies entspricht dem Eigenzustand |j1, j1⟩⊗ |j2, j2⟩. Der zweitgrösste Wert mmax− 1 ist zweifach
entartet. Die folgende Wahl an magnetischen Quantenzahlen erfüllt diese Bedingung:

(m1 = j1,m2 = j2 − 1) und (m1 = j1 − 1,m2 = j2). (10.38)

Durch mehrfaches Anwenden des Absteigeoperators Ĵ− auf Zustand den (10.34) bis j, bzw. m
den minimalen Wert jmin = j1− j2 ≥ 0 annimmt, erzeugt man die 2jmax Eigenzustände (Punkte
auf der Geraden) des gesamten Drehimpulses:

|j1, j2, jmax,m⟩ mit − jmax ≤ m ≤ jmax (10.39)

Man kann sich vergewissern, dass man alle Zustände gefunden hat indem man bemerkt, dass

j1+j2∑

j=|j1−j2|

(2j + 1) = (2j1 + 1)(2j2 + 1) (10.40)
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gilt. Die Basis |j, j1, j2,m⟩ besteht somit aus (2j1 + 1)(2j2 + 1) Zuständen, genau wie der Ten-
sorproduktraum Hj1 ⊗Hj2 . Es gehen somit keine Zustände verloren.

Addition von Drehimpulsen: Aus der Addition der zwei Drehimpulsen j1 und j2 von zwei
Teilsystemen geht für den Gesamtdrehimpuls j folgende Werte hervor:

j = j1 + j2, j1 + j2 − 1, . . . , |j1 − j2| (10.41)

wo jmin = |j1 − j2| dem minimalen Wert entspricht und jmax = j1+ j2 dem maximalen Wert.
Die Dreiecksregel der Addition von Drehimpulsen lautet dementsprechend

|j1 − j2| ≤ j ≤ j1 + j2 (10.42)

In dieser Entwicklung erfüllen die Magnetischen Quantenzahlen die Summenregel

m = m1 +m2 (10.43)

Aufgrund der Dreiecksregel sieht die unitäre Transformation der Tensorprodukt-Darstellung
wie folgt aus:

U(Dj1 ⊗Dj2)U−1 =

j1+j2⊕

j=|j1−j2|

Dj (10.44)

und für den Hilbertraum kann man schreiben

Hj1 ⊗Hj2 =

j1+j2⊕

j=|j1−j2|

Hj (10.45)

Nachdem wir eine Zerlegung des Produktraumes in irreduzible ’Drehräume’ Hj gefunden haben,
müssen wir lediglich noch die Clebsch-Gordan Koeffizienten in der Entwicklung (10.33) berechnen
um die alte Basis mit der neuen in Verbindung zu bringen.

Bemerkung: Als Abkürzung verwendet man in der Literatur auch manchmal:

j1 ⊗ j2 = |j1 − j2| ⊕ · · · ⊕ j1 + j2 (10.46)

10.2 Addition eines Bahndrehimpules und Spin 1/2

Wir wollen in diesem Abschnitt die Addition eines Bahndrehimpulses j1 = l ∈ N und einem
Spin j2 = 1/2 betrachten. Wir haben

j1 = l, l ∈ N0, m1 = ml,

j2 = s = 1
2 , m2 = ms = ±1

2 .
(10.47)

Solche Probleme treten in der Quantenmechanik häufig vor. Der Gesamtdrehimpuls J nimmt
dann mit dem Spinoperator S und Drehimpulsoperator L die Form

J = L+ S (10.48)

an. Der Operator S hat für Spin 1/2 zwei Zustände. Mit dem Drehimpulsoperaton haben wir
(2l+ 1) Zustände, welches uns somit insgesamt 2(2l+ 1) Produktzustände ergibt. Die 2(2l+ 1)
Produktzustände lauten mit ml = −l, . . . , l

|j1, j2,m1,m2⟩ = |l,
1

2
,ml,±

1

2
⟩ (10.49)
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und sind Eigenzustände der Operatoren L2,S2, Lz und Sz (Entsprechend der Basis A) aber
nicht vom quadrierten Drehimpuls J2. Wir wollen jedoch die Eigenzustände der Operatoren
J2,L2,S2, Jz finden (Basis B).

Nach der Dreieicksregel (10.42) folgt, dass nur die zwei Zustände mit dem Gesamtdrehimpuls

j = l +
1

2
und j = l − 1

2
(10.50)

erlaubt sind. Es sei an die Auf-und Absteigeoperator und deren Wirkung erinnert:

L± |l,m⟩ =
√
l ±m+ (l ∓ 1) |l,m± 1⟩

S± |s,m⟩ =
√
s±m+ (s∓ 1) |s,m± 1⟩

(10.51)

Man erinnere sich weiterhin an die Zerlegung (10.18), welche in unserem Fall unter der Verwen-
dung von Jz = Lz + Sz und J± = L± + S±, wie folgt lautet:

J2 = L2 + S2 + 2LzSz + L+S− + L−S+. (10.52)

Unterraum H(j = l + 1/2)

Wir behaupten, dass der Zustand mit der maximalen Quantenzahlen m2 = ml und ms = 1/2 der
Basis A ebenfalls ein Eigenzustand des quadrierten Gesamtdrehimpuls J2 ist. Somit ist dieser
auch ein Eigenzustand der Basis B und es gelte

|l, 1
2
, l +

1

2
, l +

1

2
⟩ = |l, l⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩ (10.53)

Bemerkung: Die Behauptung lautet vollständig:

|j1, j2, j,m⟩ → |l, s, j,m⟩ = |l,
1

2
, l +

1

2
, l +

1

2
⟩ = |j1 = l,m1 = l⟩ ⊗ |j2 =

1

2
,ms = +⟩

(10.54)

Das |l, l⟩⊗ |12 ,+⟩ ein Eigenzustand von S2 und L2 ist soll nicht verwunderlich sein. Wir müssen
hingegen auch zeigen, dass dies ein Eigenzustand von Jz und J2 ist. Es gelte:

Jz

[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,+⟩

]
= (Lz ⊗ 1+ 1⊗ Sz)

[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,+⟩

]
= ℏl |l, l⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩+ |l, l⟩ ⊗ ℏ

2
|1
2
,
1

2
⟩

= ℏ
(
l +

1

2

)[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩
]

(10.55)

und

J2

[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩
]
=
(
L2 + S2 + 2LzSz + L+S− + L−S+

) [
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,+⟩

]

=

(
ℏ2l(l + 1) +

ℏ2

2
(
1

2
+ 1) + 2ℏ2l

1

2

)[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,+⟩

]

= ℏ2
(
l +

1

2

)(
l +

3

2

)[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,+⟩

]

wo wir die Entwicklung (10.52) und die Abbruchsbedingung der Operatoren S+ und L+ in
Betracht genommen haben. Ein Vergleich mit den Eigenwertgleichung (10.27) in Basis (B)
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und (10.27), erlaubt es uns j = l + 1/2 und m = l + 1/2 in der Basis B zu identifizieren. Somit
haben wir gezeigt, dass wir die zwei grundlegenden Eigenschaften der Eigenwertgleichung erfül-
len und somit erlaubt sind den Ansatz (10.53) zu verwenden.

Der Rest des Spektrums von J mit j = l + 1
2 erhalten wir durch wiederholtes Anwenden des

Absteigeroperators J− mit darauffolgender Normierung. Dabei verwenden wir häufig

J− |l,
1

2
, l +

1

2
, l +

1

2
⟩ ∝ |l, 1

2
, l − 1

2
, l +

1

2
⟩ . (10.56)

Mithilfe von (10.51) folgt:

J− |l,
1

2
, l +

1

2
, l +

1

2
⟩ = (L− + S−)

[
|l, l⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩
]

(10.57)

=
√
2lℏ |l, l − 1⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩+ ℏ |l, l⟩ ⊗ |1

2
,−1

2
⟩ (10.58)

und mit der Normierung der rechten Seite auf eins, erhalten wir:

|l, 1
2
, l − 1

2
, l +

1

2
⟩ =

√
2l

2l + 1
|l, l − 1⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩+

√
1

2l + 1
|l, l⟩ ⊗

∣∣∣∣
1

2
,−1

2

〉
(10.59)

Diese Verfahren kann man weiterführen bis man die Abbruchbsedingung erreicht. Es lässt sich
mithilfe einer vollständigen Induktion zeigen, dass für ein mj folgendes für den Unterraum
H(j = l + 1/2) gelte:

|l + 1

2
,mj , l,

1

2
⟩ =

√
l +mj + 1/2

2l + 1
|l,mj −

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩+

√
l −mj + 1/2

2l + 1
|l,mj +

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,−1

2
⟩ ,

(10.60)
wo

mj = l +
1

2
, l − 1

2
, l − 3

2
, . . . ,−l + 1

2
,−
(
l +

1

2

)
. (10.61)

Unterraum H(j = l − 1/2)

Die Zustände zu j = l − 1/2 lassen sich komplett analog, ausgehend von (10.60), bestimmen.
Man erhält folgende Beziehung:

|l − 1

2
,mj , l,

1

2
⟩ = −

√
l −mj + 1/2

2l + 1

∣∣∣∣l,mj −
1

2

〉
⊗ |1

2
,
1

2
⟩+

√
l +mj + 1/2

2l + 1
|l,mj +

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩ ,

(10.62)

mit
mj = l − 1

2
, l − 3

2
, . . . ,−l + 3

2
,−
(
l − 1

2

)
. (10.63)

Wie sich leicht überprüfen lässt, stehen die zwei Zustände (10.62) und (10.60) orthogonal zuein-
ander.

Clebsch Gordan Tabelle

Die Zerlegung kann mithilfe einer sogenannten Clebsch-Gordan Tabelle dargestellt werden (siehe
Abbildung (10.2a)).
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j1 ⊗ j2
j j

m m

m1 m2 Koeffizienten

m1 m2 ohne √

(a)

l ⊗ 1
2

l + 1
2 l − 1

2

µ− 1
2 µ− 1

2

µ −1
2

l+1−µ
2l+1

l+µ
2l+1

µ− 1 1
2

l+µ
2l+1 − l+1−µ

2l+1

(b)

Abbildung 10.2: (a) Die Form einer Glebsch-Gordan-Tabelle zur Zerlegung j1 ⊗ j2. (b) Die
Clebsch-Gordan Tabelle für die Addition eines Drehimpuls uns Spins 1/2.

Die Tabelle kann reihenweise oder spaltenweise gelesen werden, je nachdem ob man die Dekom-
position eines Produktzustandes oder eines Gesamtdrehimpuls-Zustandes will.

Beispiel: Als Beispiel betrachten wir ein Ein-Elektron System l = 1, s = 1/2, j = 3/2 welches im
m = 1/2 Zustand präpariert wird. Aus der Clebsch-Gordan Tabelle kann man die Koeffizienten
der Zerlegung ablesen und erhält folgende Dekomposition des Eigenzustandes des Gesamtdre-
himpulsoperator:

∣∣∣∣
3

2
,
1

2
, 1,

1

2

〉
=

1√
3
|1, 1⟩ ⊗

∣∣∣∣1,−
1

2

〉
+

√
2

3
|1, 0⟩ ⊗

∣∣∣∣
1

2
,
1

2

〉
(10.64)

Daraus kann man direkt ablesen mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Elektron Spin +1/2 bzw.
−1/2 gemessen wird. Aus dem Quadrat der Clebsch-Gordan Koeffizienten erhalten wir

P (↑) = 2

3
und P (↓) = 1

3
(10.65)

10.3 Wigner-Eckart Theorem

Das Wigner-Eckart Theorem wird eine Aussage über die Clebsch-Gordan Matrixelemente in
der Basis (B) liefern. Es wird sich herausstellen, dass man anhand der Kommutatorrelati-
on eines Operators mit dem Drehimpuls (i.e dem Rotationsverhalten) darauf schliessen kann,
unter welchen Bedingungen Matrixelemente verschwinden. Allgemein lautet das Theorem wie
folgt:

Wigner-Eckart Theorem (Allgemein): Das Matrixelement der q-ten Komponenten eines Ten-
soroperators T (α)

q von Rang k und zwei Gesamtdrehimpulsen j und j’ lautet:

〈
k, j,m

∣∣Tαq
∣∣k′, j′,m′〉 =

〈
j1,m1, j2,m2

∣∣j′,m′〉 ⟨k′, j′||Tα||k, j⟩√
2j + 1

(10.66)

Das Matrixelement ⟨k′, j′||Tα||k, j⟩ ist unabhängig der magnetischen Quantenzahlen m und
wird als reduziertes Matrixelement bezeichnet. Der Ausdruck ⟨j1,m1, j2,m2|j′,m′⟩ ist der
Clebsch-Gordan Koeffizient für die Addition von den zwei Drehimpulsen j1 und j2 und den
jeweiligen Komponenten m1 und m2 zum Drehimpuls j′ mit magnetischer Quantenzahl m′.

Um das Wigner-Eckhart Theorem einzuführen, wollen wir erstmal ein Beispiel betrachten.
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10.3.1 Beispiel: Anomaler Zeeman Effekt

Wir wollen erneut den Anomalen Zeeman Effekt betrachten. Mithilfe von J = L + S hat der
Hamiltonoperator die Form

Ĥ =
e

2me
B · (L+ 2S) =

e

2me
B · (J + S). (10.67)

Sei nun wieder, das Magnetfeld allein in z-Richtung ausgerichtet B = Bez = (0, 0, B), verein-
facht sich der Ausdruck zu

Ĥ =
e

2me
B(L̂z + 2Ŝz) =

e

2me
B(Ĵz + Ŝz). (10.68)

In der (l, s) - Basis3 |l, s,ml,ms⟩, sind die Operatoren L̂z und Ŝz diagonal. Mithilfe der Eigen-
wertgleichungen (9.6) folgt nun direkt für die Matrixelemente

⟨l, s,ml,ms|Ĥ|l, s,ml,ms⟩ = µBB(ml + 2ms) mit µB =
eℏ
2me

(10.69)

Dies entspricht der anomalen Aufspaltung der Energieniveaus welche wir bereits im Kapitel 9
gefunden haben.

Die Situation in der j-Basis |l, s, j,m⟩ ist etwas komplizierter. Hier macht es logischerweise mehr
Sinn den Ausdruck auf der rechten Seite von (10.68) zu verwenden, da wir wissen, dass Jz in
dieser Basis diagonal ist. Für die Matrixelemente in der (j)-Basis folgt demnach

⟨l, s, j,m|Ĥ|l, s, j,m⟩ = e

2me
B
(
⟨l, s, j,m|Ĵz|l, s, j,m⟩+ ⟨l, s, j,m|Ŝz|l, s, j,m⟩

)
(10.70)

Für den ersten Term folgt:
⟨l, s, j,m|Ĵz|l, s, j,m⟩ = ℏm. (10.71)

Hingegen ist |l, s, j,m⟩ kein Eigenzustand des Operators Sz4 und wir können somit nicht ohne
weiteres das Matrixelement

⟨l, s, j,m|Ŝz|l, s, j,m⟩ (10.72)

berechnen. Man kann dies jedoch trotzdem ausgehend von der Identität

S(L · S)− (L · S)S =
∑

i,j

(SjLiSi − LiSiSj) ej = −iℏ
∑

i,j

εijkLiSkej = −iℏS ×L (10.73)

berechnen. Dazu bildet man das äussere Produkt von (10.73) mit J :

S × J(L · S)− (L · S)S × J = −iℏS ×L× J = −iℏ(L(S · J)− S(L · J))
= −iℏ(J(S · J)− SJ2)

(10.74)

Bildet man den Erwartungswert des Ausdruckes (10.74) in Zustand |l, s, j,m⟩ und verwendet,
dass L · S in dieser Basis diagonal ist, so verschwindet die linke Seite und wir erhalten

〈
SJ2

〉
j
= ⟨J(S · J)⟩j . (10.75)

Diese Beziehung gilt für jede Komponente von S und J und mit

S · J =
1

2

(
J2 + S2 −L2

)
(10.76)

3Dies entspricht der Basis generiert durch die vier Operatoren (10.12)
4Der Operator Ŝz ist ja wie wir bereits wissen, nicht diagonal in dieser Basis
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folgt dann im Unterraum mit festem j, l, s:

⟨Sz⟩ = ⟨Jz⟩
j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l + 1)

2j(j + 1)
. (10.77)

Wir haben somit für die Zeeman-Aufspaltung in der j-Basis:

∆E = ⟨HZ⟩ =
e

2me
gJ ⟨B · J⟩ = µBgjmjB (10.78)

mit dem Landé-Faktor

gJ = 1 +
j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l + 1)

2j(j + 1)
. (10.79)

10.3.2 Rotationsverhalten von Operatoren

Wir betrachten ein quantenmechanisches System mit einem Ket Raum, auf welchem Rotations-
operatoren U(R)5 definiert sind. Die Operatoren Û(R) bilden Kets auf rotierte Kets ab:

∣∣ψ′〉 = Û(R) |ψ⟩ . (10.80)

Sei nun Â ein beliebiger hermitescher Operator. Den rotierten Operator Â′, definiert man indem
man vorraussetzt, dass der Erwartungswert im rotierten Zustand |ψ′⟩ mit dem Erwartungswert
des Operators Â im ursprünglichen Zustand |ψ⟩ übereinstimmt:

⟨ψ′|Â′|ψ′⟩ = ⟨ψ|Â|ψ⟩ (10.81)

Dies impliziert mit (10.80):

⟨ψ|U(R)†Â′U(R)|ψ⟩ = ⟨ψ|Â|ψ⟩ (10.82)

und man erhält die Bedingung:
Â′ = U(R)ÂU(R)†. (10.83)

Wir definieren R(n̂, ϕ) als den Rotationsoperator, welchen einen quantenmechanischen Zustand
um die Achse n̂ mit Winkel ϕ rotiert. Im Fall einer infinitesimalen Rotation ϕ→ ε, mit ε klein,
lässt sich der Rotationsoperator, wie folgt approximieren:

R(n̂, ε) = exp(εn̂ · Ω) ≃ I + εn̂ · Ω. (10.84)

Mithilfe von −εΩ = − i
ℏω · Ĵ , resultiert die folgende unitäre Darstellung des Rotationsoperators:

Û [R(ω, ε)] = I − i

ℏ
εω · Ĵ (10.85)

Unsere Bedingung (10.83) lautet somit

Û ÂÛ † =

(
I − i

ℏ
εω · J

)
A

(
I +

i

ℏ
εω · J

)
= A− i

ℏ
εω · JA+A

i

ℏ
εω · J + . . .

=

3∑

j=1

A+
i

ℏ
εωj (AJj − JjA) .

(10.86)

und man hat

Â′ = Û ÂÛ † =
3∑

j=1

Â+
i

ℏ
εωj

[
Â, Ĵj

]
(10.87)

Wir sehen also, dass der rotierende Operator von der Art des Operators abhängt, insbesondere
inwiefern der Operator Â mit dem Gesamtdrehimpuls J kommutiert. Man unterscheidet somit
zwischen

5Bildet eine Darstellung der Rotationsgruppe SO(3).
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10. Addition von Drehimpulsen § 3. Wigner-Eckart Theorem

• Skalare Operatoren: kommutiert der Operator mit allen drei Komponenten des Gesamtdre-
himpulses, dann sind Â und Â′ in erster Ordnung äquivalent. Man spricht somit von einem
skalaren Operator Â, wenn

[J , A] =
3∑

j

[Jj , A] = 0. (10.88)

Operatoren welche diese Bedingung erfüllen nennt man rotationsinvariant.

Beispiel: Die Operatoren H, L2,S2,J2,p2,x2 sind Skalaroperatoren.

• Vektorielle Operatoren: A ist ein vektorieller Operator, wenn die die drei Komponenten des
Vektors A = (A1, A2, A3) die zyklische Eigenschaft

[Jj , Ak] = iℏεjklAl (10.89)

erfüllen. Explizit lauten die Kommutatoren zum Beispiel für Jx

[Jx, Ax] = 0, [Jx, Ay] = iℏAz, [Jx, Az] = −iℏAy (10.90)

Es ist leicht einzusehen, dass sich der Ausdruck (10.87) für Vektoroperatoren zu

A′ = A+ εω ×A (10.91)

umschreiben lässt.

Beispiel: Die Operatoren x,p,L,S,J sind Vektoroperatoren.

A Anstatt A für Vektorielle Operatoren zu verwenden, werden wir sie ab jetzt mit V
denotieren.

Wir wollen nun die Matrixelemente von solchen Operatoren in der j-Basis |j,m, l, s⟩ untersu-
chen. In dieser Basis sind die Operatoren J2 und Jz diagonal.

Wir führen eine weitere Quantenzahl k ein, welche in der j-Darstellung irrelevante Quanten-
zahlen zusammenfassen soll (wie zum Beispiel n, l, s). Wir verwenden somit in den kommenden
Abschnitten die kompakte Notation |k, j,m⟩ für die j-Basis.

10.3.3 Wigner-Eckart Theorem für skalare Operatoren

Ein skalarer OperatorÂ kommutiert mit allen Komponenten des Gesamtdrehimpuls J (und
somit auch Jz). Um nun zu zeigen, dass Â auch mit J2 kommutiert (und somit die gleichen
Eigenfunktionen wie J2 besitzt) betrachte man:

[
J2, A

]
= [J · J , A] = J [J , A] + [J , A]J = 0, (10.92)

wo wir die Definition eines Skalaroperators (10.88) verwendet haben. Da Â somit mit Jz und J2

kommutiert, teilen diese Operatoren die gleichen Eigenzustände |k, j,m⟩. Der Skalare Operator
ist somit in der Basis |k, j,m⟩ diagonal und für die Matrixelemente folgt dementsprechend:

〈
k, j,m

∣∣A
∣∣k′, j′,m′〉 = aj(k, k

′)δjj′δmm′ (10.93)

Das bedeutet das die nicht-verschwindende Matrixelemente von ⟨k, j,m|A|k′, j′,m′⟩ für einen
skalaren Operatore die Bedingungen j = j′ und m = m′ erfüllen müssen.
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10.3.4 Wigner-Eckart Theorem für vektorielle Operatoren

Wir führen die folgenden Auf- und Absteigeoperator

V± = Vx ± iVy und J± = Jx ± iJy (10.94)

ein. Mithilfe der Kommutator-Eigenschaften eines vektoriellen Operators

[Jx, Vx] = 0, [Jx, Vy] = iℏVz, [Jx, Vz] = −iℏVy (10.95)

erhalten wir weiterhin:

[Jx, V±] = ∓ℏVz, [Jy, V±] = −iℏVz, [Jz, V±] = ±ℏV±. (10.96)

Mithilfe dieser kann man nun folgende Kommutatorregel zwischen J± und V± zeigen:

[J±, V±] = 0, [J±, V∓] = ±2ℏVz. (10.97)

Da Vz und Jz vertauschen folgt, dass die Matrixelemente nur nicht verschwinden wenn m ̸= m′

ist, d.h konkret: 〈
k, j,m

∣∣Vz
∣∣k′, j,m

〉
̸= 0 nur für m = m′. (10.98)

Dies kann man auch anhand der Orhtogonalität der Eigenzustände einsehen. Betrachte dazu
erneut die Kommutatoreigenschaft [Jz, V±] = ±ℏV± folgt, dass

JzV± = V±Jz ± ℏV±. (10.99)

Wendet man auf beiden Seiten der Gleichung den Operator (10.99) auf den Eigenket |k′, j′,m′⟩
an, erhält man

Jz
(
V±
∣∣k′, j′,m′〉) = V±Jz

∣∣k′, j′,m′〉± ℏV±
∣∣k′, j′,m′〉 (10.100)

= (m′ ± 1)ℏ
(
V±
∣∣j′,m′, k′

〉)
(10.101)

Dementsprechend ist V± |k′, j′,m′⟩ auch ein Eigenvektor von Jz zum Eigenwert (m′±1)ℏ. Damit
erhalten wir 〈

k, j,m
∣∣V±
∣∣k′, j′,m′〉 ̸= 0 nur für m = m′ ± 1, (10.102)

wo wir verwendet haben, dass zwei Eigenvektoren eines hermiteschen Operators Jz mit unter-
schiedlichen Eigenwerten zueinander orthogonal sein müssen. Zusammenfassend erhalten wir
somit folgende Auswahlsregeln für einen Vektoroperator

Auswahlsregel für vektorielle Operatoren: Für die Matrixelemente eines vektoriellen Operators
V : 〈

k′, j′,m′∣∣Vi
∣∣k, j,m

〉
mit Vi = (Vz, V+, V−) (10.103)

gelten folgende Auswahlsregeln:

Vz =⇒ ∆m = m−m′ = 0

V+ =⇒ ∆m = m−m′ = +1

V− =⇒ ∆m = m−m′ = −1

(10.104)

Verallgemeinerung, Jede Komponente von V ist eine Linearkombination von V+, V− und Vz.
Zusammenfassend

〈
k, j,m

∣∣Vz
∣∣k, j,m′〉 = α(k, j)

〈
k, j,m

∣∣J
∣∣k, j,m′〉
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Da J+ und V+ vertauschen, gelte

⟨j,m+ 2, k|J+V+|j,m, k⟩ = ⟨j,m+ 2, k|V+J+|j,m, k⟩ . (10.105)

Fügt man auf beiden Seiten dieser Gleichung zwischen den Operatoren J+ und V+ den Einheits-
operator

1 =
∑

j′,m′,k′

∣∣j′,m′, k′
〉〈
j′,m′, k′

∣∣ (10.106)

ein, erhält man den folgenden Ausdruck:
∑

k′,j′,m′

⟨j,m+ 2, k|J+|j′,m′, k′⟩ ⟨j′,m′, k′|V+|j,m, k⟩

=
∑

k′,j′,m′

⟨j,m+ 2, k|V+|j′,m′, k′⟩ ⟨j′,m′, k′|J+|j,m, k⟩ .
(10.107)

Aus den Auswahlsregeln für V+ und J+ folgt (nur von null verschieden, wenn k = k′, j = j′ und
m = m′ + 1), dass alle Terme ausser einem verschwinden. Wir haben dann

⟨k, j,m+ 2|J+|k, j,m+ 1⟩ ⟨k, j,m+ 2|V+|k, j,m⟩
= ⟨k, j,m+ 2|V+|k, j,m+ 1⟩ ⟨k, j,m+ 1|J+|k, j,m⟩

(10.108)

und somit

⟨k, j,m+ 2|V+|k, j,m+ 1⟩
⟨k, j,m+ 2|J+|k, j,m+ 1⟩ =

⟨k, j,m+ 1|V+|k, j,m⟩
⟨k, j,m+ 1|J+|k, j,m⟩

= α+(j, k). (10.109)

Wichtig ist, dass der Koeffizient α+(k, j) nur von k und j, aber nicht von der magnetischen
Quantenzahl m abhängen darf. Da die Matrixelemente von V+ und J+ ohnehin für ∆m =
m − m′ ̸= 1 verschwinden, kann man das obige Resultat (10.109) wie folgt etwas allgemeiner
ausdrücken: 〈

k, j,m′∣∣V+
∣∣k, j,m

〉
= α+(j, k)

〈
k, j,m

∣∣J+
∣∣k, j,m′〉 . (10.110)

Alle Matrixelemente von V+ innerhalb des Unterraums H(j, k) sind mit der Grösse α+(j, k)
(m- unabhängig) proportional zu den Matrixelementen von J+. Analog lässt sich mithilfe von
[V−, J−] = 0 zeigen, dass

⟨k, j,m− 1|V−|k, j,m⟩
⟨k, j,m− 1|J−|k, j,m⟩

= α−(j, k) (10.111)

und man somit folgenden Ausdruck erhält
〈
j,m, k

∣∣V−
∣∣j,m′, k

〉
= α−(j, k)

〈
j,m, k

∣∣J−
∣∣j,m′, k

〉
. (10.112)

Zu allerletzt müssen wir noch die Matrixelemente von Vz betrachen. Dazu verwende man die
Kommutatoreigenschaft −2ℏVz = [J−, V+] und erhält:

−2ℏ ⟨k, j,m|Vz|k, j,m⟩ = ⟨k, j,m|J−V+ − V+J−|k, j,m⟩ (10.113)

= ℏ
√
j(j + 1)−m(m+ 1) ⟨k, j,m+ 1|V+|k, j,m⟩ (10.114)

− ℏ
√
j(j + 1)−m(m− 1) ⟨k, j,m|V+|k, j,m− 1⟩ . (10.115)

Mithilfe von (10.110) folgt dann:

⟨k, j,m|Vz|k, j,m⟩ = −mℏα+(k, j) (10.116)

Das analoge Ergebnis erhält man wenn man mit dem Kommutator [J+, V−] = 2ℏVz anfängt,
wenn man α+ mit α− ersetzt. Man hat somit

α+(j, k) = α−(j, k) = α(j, k) (10.117)
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und 〈
j,m, k

∣∣Vz
∣∣j,m′, k

〉
= α(j, k)

〈
j,m, k

∣∣Jz
∣∣j,m′, k

〉
︸ ︷︷ ︸

mℏδmm′

(10.118)

Jede Komponente von V ist eine Linearkombination von V+, V− und Vz und man erhält somit
folgendes Theorem:

Wigner-Eckhart Theorem: Innerhalb jedes Unterraums H(j, k) sind alle Matrixelemente eines
Vektoroperators V proportional zu den Matrixelementen des Gesamtdrehimpulsoperators J .
Als Vektorgleichung

〈
j,m, k

∣∣V
∣∣j,m′, k

〉
= α(j, k)

〈
j,m, k

∣∣J
∣∣j,m′, k

〉
(10.119)

Dies gelte jedoch nur innerhalb der Unterräume wo ein festes j und k existiert.

10.3.5 Bestimmung des Proportionalitätsfaktors

Wir führen nun einen Projektionsoperator P (j, k) ein, der auf den Unterraum H(j, k) projizieren
soll. Dieser genügt der Eigenschaft

[J , P (j, k)] = 0, (10.120)

Dies kann gezeigt werden indem auf einen beliebigen Vektor der |j,m, k⟩-Basis die Kommutato-
ren [Jz, P (j, k)] und [J±, P (j, k)] angewendet werden.

Da nach einer Projektion unsere Operatoren V und J auf H(j, k) eingeschränkt sind, kann man
das Wigner-Eckhart Theorem (10.119) auch wie folgt schreiben:

P (j, k)V P (j, k) = α(j, k)P (j, k)JP (j, k). (10.121)

Wir betrachten nun den Operator J ·V , dessen Einschränkung durch P (j, k)J ·V P (j, k) gegeben
ist. Wir haben dann

P (j, k)J · V P (j, k) = J · (P (j, k)V P (j, k))
= α(j, k)J2P (j, k)

= α(j, k)j(j + 1)ℏ2P (j, k),
(10.122)

wobei verwendet wurde, dass J im Unterraum mit bestimmten Eigenwert verbleibt. Damit haben
wir, für einen beliebigen normierten Zustand |ψj,k⟩ des Unterraums H(j, k) folgendes Ergebnis:

⟨J · V ⟩j,k = ⟨ψj,k|J · V |ψj,k⟩ = α(j, k)j(j + 1)ℏ2 (10.123)

Uns ist es somit gelungen einen expliziten Ausdruck für die Proportionalitätskonstante α(j, k)
zu erhalten. Setzen wir diese in die Gleichung (10.121) ein, so sehen wir, dass innerhalb des
Unterraums H(j, k) folgendes gilt:

V =
⟨J · V ⟩j,k〈
J2
〉
j,k

J =
⟨J · V ⟩j,k
j(j + 1)ℏ2

J . (10.124)

Dies wird oft Projektionstheorem bezeichnet. Unabhängig vom physikalischen System und
solange wir es nur mit Zuständen desselben Unterraums H(j, k) zu tun haben, können wir an-
nehmen, dass alle Vektoroperatoren proportional zu J sind.

Man kann nun folgende klassische physikalische Interpetation dieser Eigenschaft angeben: Wenn
j den Gesamtdrehimpuls eines isolierten physikalischen Systems bezeichnet, präzessieren alle
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physikalischen Grössen des Systems um den konstanten Vektor j. Insbesondere verbleibt für
eine vektorielle Grösse v nach Mittelung über die Zeit nur ihre Projektion v∥ auf j, d.h. ein
Vektor parallel zu j:

v∥ =
j · v
j2

j. (10.125)

Dies entspricht genau der beobachtbaren Grössen, ähnlich wie die Proportionalitätskonstante in
der Gleichung (10.121).

Zurück zum ursprünglichen Beispiel des Zeeman-Effekts: Wir haben effektiv ausgenutzt, dass S
ein Vektoroperator ist, und daher auf dem entsprechenden Unterraum S = α(j, k)J aufgrund
des Wigner-Eckhart Theorems (10.124) folgendes gelte:

S =
J · S

j(j + 1)ℏ2
J =

j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l + 1)

2j(j + 1)
J . (10.126)
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KAPITEL 11

Zeitunabhängige Störungstheorie

Bislang haben wir uns ausschliesslich mit exakt analytisch lösbaren Systemen befasst. Bis auf ei-
ne geringe Anzahl an System ist es jedoch nicht möglich exakte Lösungen für das Spektrum und
den Eigenfunktionen zu erhalten. Solche System werden mithilfe der Störungstheorie behandelt.
Die Störungstheorie liefert Approximationen der wahren nicht-analytisch lösbaren Eigenfunk-
tionen oder Eigenwerte. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen der zeitabhängigen und
zeitunabhängigen Störungstheorie. In unsere Vorlesung werden wir uns ausschliesslich mit der
zeitunabhängigen Störungstheorie auseinandersetzen.

11.1 Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie

Wir betrachten ein System welches durch den Hamiltonoperator

Ĥ = Ĥ0 + λĤ1 (11.1)

beschrieben werden kann. Es wird angenommen, dass Ĥ0 der Hamiltonoperator eines exakt-
analytisch lösbaren Systems sei. Das Spektrum E0

n und die Eigenfunktionen |n0⟩:
Ĥ0 |n0⟩ = E0

n |n0⟩ (11.2)

sind uns somit bekannt. Der zweite Term soll als eine Störung des exakt lösbaren System ange-
sehen werden und ist im Vergleich zu Ĥ0 klein (λ sei parametrisch klein gewählt). Für unsere
Betrachtungen nehmen wir an, Ĥ0 und Ĥ1 seien zeitunabhängige Operatoren. Unser Ziel ist es
die stationäre Zustände |n⟩ des Hamiltonoperators Ĥ zu bestimmen:

Ĥ |n⟩ = En |n⟩ . (11.3)

Als Annahme trifft man nun, dass sich die Eigenwerte und Eigenfunktionen in eine Potenzreihe
des Parameters λ entwickeln lassen:

En = E(0)
n + λE(1)

n + λ2E(2)
n + . . . (11.4)

|n⟩ = |n0⟩+ λ |n1⟩+ λ2 |n2⟩+ . . . (11.5)

Wir können hier nicht ausschliessen, dass die Energieeigenfunktionen nicht entartet sind. Häufig
ist diese Reihe nicht konvergent, in vielen Fällen ist sie aber eine asymptotische Reihe, d.h. die
ersten Terme geben dennoch brauchbare Ergebnisse. Wir unterscheiden zwischen:

• Konvergente Potenzreihe von f(x):

lim
n→∞

n∑

k=0

akx
k =

∞∑

k=0

akx
k

welches für ein |x| < δ existiert, und eindeutig mit f(x) übereinstimmt.
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• Asymptotische Entwicklung von f(x):

lim
x→0

1

xn
(f(x)−

n∑

k=0

akx
k) = 0

welches für alle n ∈ N gilt. Wir setzen hier also keine Konvergenz zu einer eindeutigen
Funktion heraus. Das Kriterium ist weniger streng,; es kann auch für divergente Potenz-
reihen ohne Grenzwert stimmen. Falls f(x) unendlich oft differenzierbar in x = 0 ist,
stimmt dies mit der Taylor-Reihe überein. Die Partialsummen sind hier also eine gute
Approximation für kleine x.

11.1.1 Nicht entartete Störungstheorie

Wir entwickeln die Störungstheorie für nichtentartete Ausgangszustände |n0⟩ des diskreten Tei-
les des Spektrums. Das bedeutet konkret wir verlangen, dass E0

n ̸= E0
k für n ̸= k. Aus der

zeitabhängigen Schrödingergleichung

Ĥ |n⟩ = En |n⟩ (11.6)

erhalten wir mit unserem Potenzreihenansatz die Gleichung:

(Ĥ0+λĤ1)(|n0⟩+λ |n1⟩+λ2 |n2⟩+ . . . ) = (E(0)
n +λE(1)

n . . . )(|n0⟩+λ |n1⟩+λ2 |n2⟩+ . . . ) (11.7)

Mit einem Koeffizientenvergleich für die verschiedenen Potenzen von λ erhält man für λ0, λ1, λ2 . . .

λ0 : Ĥ0 |n0⟩ = E(0)
n |n0⟩

λ2 : Ĥ0 |n1⟩+ Ĥ1 |n0⟩ = E(0)
n |n1⟩+ E(1)

n |n0⟩
λ3 : Ĥ0 |n2⟩+ Ĥ1 |n1⟩ = E(0)

n |n2⟩+ E(1)
n |n1⟩+ E(2)

n |n0⟩
...

(11.8)

Alle ungestörten Zustände |n0⟩ setzen wir als orthonormiert voraus. Das bedeutet wir verlangen
das die ungestörten Eigenzustände |n0⟩ mit dem gesamten Eigenzustand |n⟩ normiert sind.
Daraus folgt, dass alle höheren Beiträge der Potenzreihe orthogonal zum ungestören Zustand
sein müssen und somit folgendes gelte:

⟨n0|ni⟩ = 0 für i ≥ 1 (11.9)

Störung Erster Ordnung

Wir betrachten die Korrektur nun in erster Ordnung. Multipliziert man die Gleichung

Ĥ0 |n1⟩+ Ĥ1 |n0⟩ = E(0)
n |n1⟩+ E(1)

n |n0⟩ (11.10)

mit dem ungestörten Bra ⟨n0|, erhält man den Ausdruck

⟨n0| Ĥ0 |n1⟩+ ⟨n0| Ĥ1 |n0⟩ = E(0)
n ⟨n0|n1⟩+ E(1)

n ⟨n0|n0⟩ . (11.11)

Wendet man den Hamiltonoperator Ĥ0 im ersten Argument auf den Bra ⟨n0| an, dann erhält
man E0

n ⟨n0|n1⟩, welches sich mit dem Term auf der rechten Seite kürzt.

Störung erster Ordnung: Für die nicht-entartete Rayleigh-Schrödinger Störungstheorie lautet
die Störung in erster Ordnung

E(1)
n = ⟨n0|Ĥ1|n0⟩ . (11.12)

Die Energieverschiebung eines Zustandes ist in erster Ordnung dementsprechend gegeben
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durch den Erwartungswert des gestörten Hamiltonoperators Ĥ1 im ungestörten Zustand |n0⟩.

Entwicklung der gestörten Zustände

Betrachtet man nun einen weiteren ungestörten Zustand |m0⟩ mit m ̸= n und multipliziert die
Gleichungt (11.10) mit ⟨m0|, erhält man den Ausdruck:

⟨m0|Ĥ0|n1⟩+ ⟨m0|Ĥ1|n0⟩ = E(0)
n ⟨m0|n1⟩+ E(1)

n ⟨m0|n0⟩ (11.13)

Da die ungestörten Eigenzustände orthonormiert zueinander stehen, i.e ⟨m0|n0⟩ = 0 folgt

⟨m0|Ĥ1|n0⟩ = (E(0)
n − E(0)

m ) ⟨m0|n1⟩ (11.14)

wo wir ⟨m0| Ĥ0 = E
(0)
m ⟨m0| verwendet haben. Da im nicht-entartetn Fall, zwei Eigenzustände

nie die gleiche Energie besitzen dürfen, gilt E(0)
m ̸= E

(0)
n für alle m und n. Der Term (E

(0)
n −E(0)

m )
ist dementsprechend nie null und man kann die Gleichung (11.14) durch diesen Term teilen (Dies
ist natürlich für entartet Zustände nicht unbedingt der Fall). Man bekommt

⟨m0|n1⟩ =
⟨m0|Ĥ1|n0⟩
(E

(0)
n − E(0)

m )
(11.15)

Der Ausdruck ⟨m0|n1⟩ entspricht gerade dem Entwicklungskoeffizienten des gestörten Zustandes
|n1⟩ in der Basis der ungestörten Energieeigenzuständen {n0,m0, . . . }. Da diese ein vollständiges
Orthonormalsystem bilden, gelte

|n1⟩ =
∑

m ̸=n
cm |m0⟩ , mit cm = ⟨m0|n1⟩ (11.16)

wo wir in der Summe explizit nicht über m = n summieren, da wir die Normierung ⟨n0|n1⟩ = 0
(siehe Gleichung (11.9)) voraussetzen. Die Änderung der Energieeigenzustände |n0⟩ ist in erster
Ordnung somit

|n1⟩ =
∑

m ̸=n

⟨m0|Ĥ1|n0⟩
E

(0)
n − E(0)

m

|m0⟩ (11.17)

A Hat das Energiespektrum ebenfalls kontinuierliche Energieeigenwerte, dann muss die Sum-
me durch ein Integral ergänzt werden.

11.1.2 Einfaches Beispiel auf C2*

Wir schreiben Ĥ = Ĥ0 + λV̂ mit

H0 =


E

(0)
1 0

0 E
(0)
2


 , V =


 0 V

V 0


 (11.18)

Diese einfache Problem können wir natürlich auch exakt lösen. Aus det(H − E1). folgt

E1,2 =
1

2

(
E

(0)
1 + E

(0)
2 ±

√
E

(0)
1 − E

(0)
2 + 4(λV )2

)
(11.19)

|ψ1⟩ =
(
(λV )2 + (E1 − E(0)

1 )2
)−1/2


 λV

E1 − E(0)
1


 (11.20)

|ψ2⟩ =
(
(λV )2 + (E2 − E(0)

2 )2
)−1/2


E2 − E(0)

2

λV


 (11.21)
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Wir können dies in λ entwickeln:

E1 = E
(0)
1 +

(λV )2

E
(0)
1 − E

(0)
2

+O(λ4) (11.22)

|ψ1⟩ =


1

0


+

λV

E
(0)
1 − E

(0)
2


0

1


+O(λ2) (11.23)

|ψ2⟩ =


0

1


− λV

E
(0)
1 − E

(0)
2


1

0


+O(λ2) (11.24)

Insbesondere ist

∣∣ψ0
1

〉
=


1

0


 und

∣∣ψ0
2

〉
=


0

1


 (11.25)

und damit die Korrektur erster Ordnung

E
(1)
1 =

〈
ψ0
1

∣∣V
∣∣ψ0

1

〉
=
(

1 0
)

 0 V

V 0




 1

0


 = 0 (11.26)

E
(2)
2 =

〈
ψ0
2

∣∣V
∣∣ψ0

2

〉
=
(

0 1
)

 0 V

V 0




 0

1


 = 0 (11.27)

Die Korrektur der Wellenfunktion lautet somit

∣∣ψ1
1

〉
=
∣∣ψ0

2

〉 〈ψ0
2

∣∣V
∣∣ψ0

1

〉

E
(0)
1 − E

(0)
2

=


0

1


 λV

E
(0)
1 − E

(0)
2

(11.28)

∣∣ψ1
2

〉
=
∣∣ψ0

2

〉 〈ψ0
1

∣∣V
∣∣ψ0

2

〉

E
(0)
2 − E

(0)
1

=


1

0


 −λV
E

(0)
1 − E

(0)
2

(11.29)

Daraus folgt die Korrektur zweiter Ordnung zu E(2)
1 als

E
(2)
1 =

⟨ψ(0)
1 |V |ψ

(0)
2 ⟩ ⟨ψ0

2|V |ψ0
1⟩

E
(
10)− E

(0)
2

=
V 2λ2

E
(0)
1 − E

(0)
2

(11.30)

Die Störungstheorie reproduziert also die Entwicklung der exakten Lösung in λ.

11.1.3 Entartete Störungstheorie

Wenn man entartet Zustände hat, dann kann man im Ausdruck (11.17) nicht mehr gewährleisten,
dass

⟨m0|Ĥ1|n0⟩
E

(0)
n − E(0)

m

≪ 1, (11.31)

da der Nenner verschwindet aber der Zähler nicht. An diesem Punkt mag einer zur falschen
Schlussfolgerung kommen, dass man bei entarteten Zuständen, die Rayleigh-Schrödinger Stö-
rungstheorie nicht anwenden kann. Es stellt sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall ist.
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Um dies einzusehen, kennzeichnen wir zunächst die entarteten (ungestörten) Zustände mit

{|n0,i⟩ , |m0,i⟩ , . . . } (11.32)

Der zusätzliche Index i nummeriert die Anzahl entarteten Zuständen zur selben Energie. Für
einen p-entarten Zustand |n0⟩ haben wir somit p-Zustände |n0,a⟩ , |n0,b⟩ . . . , |n0,p⟩, welche die
Eigenwertgleichung

Ĥ0 |n0,i⟩ = E(0)
n |n0,i⟩ , mit i = a, . . . p (11.33)

erfüllen. Jede Linearkombination

|n0,α⟩ =
∑

i

ciα |n0,i⟩ (11.34)

von entarteten Zustände |n0,i⟩ bildet wieder ein Eigenzustand |n0,α⟩. Das Ziel ist es, solch ein
Basissystem |n0, α⟩ zu finden, in welchem die Bedingung

⟨n0,α|Ĥ1|n0,β⟩ = H
(α)
1 δαβ (11.35)

erfüllt ist, damit der Zähler für alle Summenbeiträge bei denen der Nenner null ist, verschwindet.
Die Matrixelemente

H1,ij = ⟨n0,i|Ĥ1|n0,j⟩ = (E
(1)
0 )ij (11.36)

bilden eine hermitesche Matrix und es folgt für die Matrixelemente in der geeigneten Eigenbasis

H1,αβ = ⟨n0,α|Ĥ1|n0,β⟩ =
∑

i,j

c∗iaH1,ijcjβ (11.37)

Damit die Bedingung (11.35) erfüllt ist, muss dementsprechend folgendes für unsere Matrixele-
mente gelten ∑

i,j

c∗iαH1,ijcjβ = H
(α)
1 δαβ (11.38)

Auf den ersten Blick scheint es unmöglich solch eine Gleichung zu erfüllen, da Ĥ1 im Allgemeinen
nicht mit Ĥ0 kommutierten und es somit unmöglich ist Ĥ1 in der Eigenbasis des ungestörten
Hamiltonoperator |n0,α⟩ und der neuen Basis |n0,i⟩ gleichzeitig zu diagonalisieren (denn Glei-
chung (11.35) impliziert, dass aufgrund von (11.37), auch die Matrixelemente H1,ij diagonal sein
soll). Man sollte jedoch im Hinterkopf behalten, dass das Ziel nicht ist Ĥ1 für alle Zustände zu
diagonalisieren, sondern nur im Unterraum der entarteten Energieeigenzustände zu festen Ener-
gieeigenwerten E(0)

n . Dort ist die zu Ĥ0 Untermatrix proportional zur Einheitsmatrix und es ist
möglich ein Basissystems zu finden, in dem Ĥ0 und Ĥ1 beide diagonal sind.

Nach einer Multiplikation mit ciα und der Verwendung der Unitarität
∑

i

c∗iαciβ = δαβ (11.39)

∑

α

ciαc
∗
jα = δij) (11.40)

erhält man folgende Eigenwertgleichung
∑

j

H1,ijcjβ = H
(β)
1 ciβ (11.41)

Diese Gleichung hat nur eine nicht-triviale Lösung, wenn die Säkulardeterminante verschwindet:

det
(
H1,ij −H(β)

1 δij

)
= 0. (11.42)
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11.1.4 Stark Effekt

Wir wollen als Anwendung der entarteten Störungstheorie ein Wasserstoffatom im elektrischen
Feld E = (0, 0, E) = Eez betrachten. Der resultierende Effekt nennt man Stark Effekt. Der
ungestörte Hamiltonian sei der Wasserstoffhamiltonian:

Ĥ0 =
p2

2m
− e2

4πε0r
(11.43)

Wir wissen bereits, dass die Eigenzustände in nullter-Ordnung Störungstheorie für den Wasser-
stoffhamiltonian mithilfe der Quantenzahlen n, l,m gekennzeichnet werden, denn

⟨x|ψ(0)
n,l,m⟩ = ψ

(0)
n,l,m(r, θ, φ) = Rnl(r)Ylm(θ, φ). (11.44)

Die resultierenden Energieeigenwerte lauten:

E(0)
n = −RH

Z2

n2
(11.45)

Jedes dieser Energieniveaus ist n2 entartet. Nur der Grundzustand mit n = 1 ist nicht-entartet.
Um das Problem somit vollständig zu lösen muss man sich mit der entarten und nicht-entartenden
Störungstheorie befassen. Als nächstes wollen wir noch die Störung des elektrischen Feldes mit-
einbeziehen. Die Störung kann als die klassische Potentielle Energie eines elektrischen Dipols im
elektrischen Feld aufgefasst werden:

λĤ1 = −µ ·E = eEz (11.46)

welches durch das Elektron und dem Kern gebildet wird. Wir wollen erneut annehmen, dass
λĤ1 ≪ Ĥ0.

Stark Effekt im Grundzustand

Der Grundzustand |n = 1, l = 0,ml⟩ des Wasserstoffatoms ist nicht-entartet und man kann somit
die nicht-entartet Störungstheorie einsetzen. In erster Ordnung erhält man folgende Energiever-
schiebung des Grundzustandes:

∆E
(1)
1 = ⟨1, 0, 0|Ĥ1|1, 0, 0⟩ = eE ⟨1, 0, 0|Ĥ1|1, 0, 0⟩ (11.47)

= eE

∫
z
∣∣∣ψ(0)

1,0,0(r, θ, φ)
∣∣∣
2
dV (11.48)

Da z eine ungerade Parität besitzt und das Quadrat der Wellenfunktion einer geraden Funktion
entspricht, ist der resultierende Integrand ungerade. Dementsprechend ist das Integral über
den gesamten Raum null und es gibt somit keinen Stark Effekt in erster Ordnung für den
Grundzustand des Wasserstoffatoms. Die erste nicht-verschwindende Energieverschiebung ist
von zweiter Ordnung:

∆E
(2)
1 = e2E2

∞∑

n=2

| ⟨n, 1, 0|Ĥ1|1, 0, 0⟩ |2
E0

1 − E0
n

< 0. (11.49)

Stark Effekt im n = 2 Zustand

Der n = 2 Zustand ist 4-fach entartet. Man hat einen 2s Zustand mit l = 0 und drei 2p Zustände
mit l = 1(m = ±1, 0). Das Ziel ist es somit den gestörten Hamiltonian im entartete Unterrraum
zu diagonalisieren. Ähnlich wie zuvor kann man sich erneut mit der Parität der Wellenfunktion
erheblich Rechenarbeit sparen. Bei den Wasserstoffwellenfunktion wird die Parität (−1)l durch

160



11. Zeitunabhängige Störungstheorie § 2. Brillouin-Wigner Störungstheorie

die Kugelflächenfunktionen Yl,m festgelegt. Die Matrixelemente zwischen Zuständen mit gleicher
Parität bilden einen ungeraden Integranden. Diese verschwinden dementsprechend. Die einzigen
nicht-verschwinden Matrixelemente sind somit die in welchen die Bra und Ket Argumente ver-
schiedene Parität besitzen; in unserem Fall die s und p Zustände.

Weiterhin erhält man aufgrund von [Lz, z] = 0 die Auswahlsregel m = m′, da z sich wie eine
Komponente eines Vektoroperators verhält (siehe (10.104)):

0 =
〈
nlm

∣∣[Lz, z]
∣∣n′l′m′〉 = (m−m′)

〈
nlm

∣∣z
∣∣n′l′m′〉 . (11.50)

Zusammenfassend erhält man folgende Matrixdarstellung des gestörten Hamiltonoperators in
der entarteten Eigenbasis:

Ĥ1 =




0 ⟨2s|Ĥ1|2p,m = 0⟩ 0 0

⟨2p,m = 0|Ĥ1|2s⟩ 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0


 , (11.51)

mit den nicht-verschwinden Matrixelementen

⟨2, 1, 0|Ĥ1|2, 0, 0⟩ = ⟨2, 0, 0|Ĥ1|2, 1, 0⟩∗ ∼ ⟨2, 1, 0|z|2, 0, 0⟩ ≠ 0. (11.52)

Im Ortsraum lässt sich zeigen, dass

⟨2, 0, 0|Ĥ1|2, 1, 0⟩ = ⟨2, 1, 0|Ĥ1|2, 0, 0⟩ = −3eaBE (11.53)

Wir können uns lediglich auf die 2 × 2 Matrix in der oberen linken Ecke konzentrieren. Die
Säkulargleichung (11.42) für die Matrix lautet:

det
[
−λ −3eaBE

−3eaBE −λ

]
= 0 (11.54)

und wir erhalten folgende Energieverschiebungen (Eigenwerte):

λ1,2 = ∆E(1) = ±3eaBE. (11.55)

Man mag vielleicht bemerkt haben, dass die Störung (11.46) die Rotationsinvarianz
[
L2,x

]
̸= 0

bricht und Zustände mit verschiedenen l somit gemischt sind.

11.2 Brillouin-Wigner Störungstheorie

Die Rayleigh-Schrödingergleichung hat den Nachteil, das man bei höheren Ordnungen oftmals
mit Mühe die Energieverschiebungen und Zustände berechnen kann. Ausserdem muss man den
entarteten Fall immer separat behandeln.

Wir wollen dazu das Störungsproblem etwas allgemeiner formulieren. Dazu setzen wir trotzdem
zunächst vorraus, dass die Energieniveaus nicht-entartet sind und man sich im diskreten Teil
des Spektrums befindet. Wir betrachten erneut das Störungsproblem

Ĥ = Ĥ0 + λĤ1, mit Ĥ |n⟩ = En |n⟩ und Ĥ0 |n0⟩ = E(0)
n |n0⟩ , (11.56)

wo wir wieder die spezielle Normierung

⟨n0|n⟩ = 1 (11.57)
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verwenden. Multipliziert man:
(Ĥ0 + λĤ1) |n⟩ = En |n⟩ (11.58)

von links mit dem ungestörten Zustand ⟨n0|, erhält man mithilfe von

⟨n0|Ĥ0|n⟩ = E(0)
n ⟨n0|n⟩ = E(0)

n , (11.59)

die exakte Energieverschiebung:

En − E(0)
n = ⟨n|λĤ1|n0⟩ = ⟨n0|λĤ1|n⟩ (11.60)

Man kennt hier natürlich den Zustand |n⟩ nicht. Man definiere zunächst den Projektionsoperator
auf die ungestörten Zustände:

P̂n = |n0⟩ ⟨n0| . (11.61)

Aufgrund von der Normierung (11.57) folgt für den Projektionsoperator somit P̂n |n⟩ = |n0⟩. P̂n
projiziert also den vollen Eigenzustand auf den Zustand des ungestörten Systems. Wir definieren
weiterhin den Orthogonalprojektor :

Q̂n = 1− P̂n =
∑

m̸=n

|m0⟩ ⟨m0| (11.62)

. Beide Operatoren kommutieren mit Ĥ0:
[
P̂n, Ĥ0

]
= 0 und

[
Q̂n, Ĥ0

]
= 0. (11.63)

Jeder nicht-normierte n-te Eigenvektor lässt sich in eine Summe des ungestörten Zustands und
einem dazu orthogonalen Vektor |n⊥⟩ wie folgt zerlegen:

|n⟩ = |n0⟩+ |n⊥⟩ . (11.64)

Aufgrund von (11.57) folgt dann ⟨n|n⊥⟩ = 0. Der Zustand |n⟩ lässt sich somit in Abhängigkeit
der zwei Projektionsoperatoren schreiben:

|n⟩ = |n0⟩+ Q̂n |n⟩ = P̂n |n⟩+ Q̂n |n⟩ . (11.65)

Wir formen zunächst die Eigenwertgleichung des Störungsproblem geschickt um:

H |n⟩ = (H0 + λH1) |n⟩ ⇔ −H0 |n⟩ = (−H + λH1) |n⟩ . (11.66)

Multipliziert man beide Seiten mit D |n⟩, wo D eine beliebige Konstante ist, erhält man

(D − Ĥ0) |n⟩ = (D − Ĥ + λĤ1) |n⟩ = (D − En + λĤ1) |n⟩ (11.67)

Falls die Konstante D kein Eigenwert von Ĥ0 ist dann hat der Operator (D−Ĥ0) einen inversen
Operator (D − Ĥ0)

−1. Wir erhalten somit

|n⟩ = 1

D − Ĥ0

(D − En + λĤ1) |n⟩ , (11.68)

welches sich mit (11.65) folgendermassen schreiben lässt:

|n⟩ = |n0⟩+ Q̂n
1

D − Ĥ0

(D − En + λĤ1) |n⟩ . (11.69)
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Dies ist eine implizite Gleichung für |n⟩ (der Zustand |n⟩ tritt sowohl auf der linken als auch
auf der rechten Seite auf) welche man mithilfe eines Iiterationsverfahren lösen kann. Man erhält
folgendes Schema:

|n⟩ = |n0⟩+ Q̂n
1

D − Ĥ0

(D − En + λĤ1) |n⟩

= |n0⟩+ Q̂n
1

D − Ĥ0

(D − En + λĤ1) |n⟩0 + Q̂n
1

D − Ĥ0

(D − En + λĤ1)Q̂n |n⟩

= . . .

(11.70)

Unter Verwendung der Idempotenz Q2
n = Qn des Orthogonalprojektors, erhält man folgende

Störungstheoretische Grundformel :

|n⟩ =
∞∑

i=0

[
Q̂n

1

D − Ĥ0

Q̂n(D − En ++λĤ1)

]i
|n0⟩ (11.71)

Und die Energieverschiebung (11.60) lautet:

En − E(0)
n =

∞∑

i=0

⟨n0|λĤ1

[
Q̂n

1

D − Ĥ0

Q̂n(D − En + λĤ1)

]i
|n0⟩ (11.72)

Wir wissen jedoch noch nichts über das Konvergenzverhalten dieser Reihen. Da wir üblicherwei-
se bei einem endlichen i abbrechen und somit eine asymptotische Näherung erhalten, wollen wir
uns nicht um die genaueren Details kümmern.

Da wir mit Q̂n weg vom Zustand |n0⟩ projizieren, sei im nicht-entarteten Fall auch die D = E
(0)
n

erlaubt. Mit dieser Wahl der Konstante wird man wieder zur Rayleigh-Schrödinger Störungs-
theorie geführt, wie man für die Zustandskorrektur erster Ordnung sehen kann:

|n⟩ = |n0⟩+ Q̂n
1

E
(0)
n − Ĥ0

Q̂n(E
(0)
n − En + λĤ1) |n0⟩ (11.73)

= |n0⟩+
∑

m ̸=n
Q̂n |m0⟩ ⟨m0|E(0)

n − En + λĤ1|n0⟩ (11.74)

= |n0⟩+
∑

m ̸=n
|m0⟩

λ ⟨m0|Ĥ1|n0⟩
E

(0)
n − E(0)

m

. (11.75)

11.2.1 Brillouin-Wigner Störungsreihe

Wählt man die Konstante D = En, so ergeben sich die Störungsreihen der Brillouin-Wigner
Störungstheorie:

|n⟩ =
∞∑

i=0

{Q̂n
1

En − Ĥ0

QnλĤ1}i |n0⟩

En − E0
n =

∞∑

i=0

⟨n0|λĤ1

[
Q̂n

1

En − Ĥ0

Q̂nλĤ1

]i
|n0⟩

(11.76)

(11.77)

Wir wollen zunächst die Energieverschiebung bis zur zweiten Ordnung berechnen:

En − E(0)
n = ⟨n0|λĤ1|n0⟩+ ⟨n0|λĤ1Q̂n

1

En − Ĥ0

Q̂nλĤ1|n0⟩

= ⟨n0|λĤ1|n0⟩+
∑

m

⟨n0|λĤ1|m0⟩ ⟨m0|
1

En − Ĥ0

Q̂nλĤ1|n0⟩
(11.78)
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wo wir im zweiten Schritt die explizite Form des Orthogonalprojektors (11.62) verwendet haben.
Wendt man weiterhin den ungestörten Hamiltonoperator Ĥ0 auf den Zustand |m0⟩ an, erhält
man das Ergebnis:

En − E0
n = ⟨n0|λĤ1|n0⟩+

∑

m ̸=n

∣∣∣ ⟨n0|λĤ1|m0⟩
∣∣∣
2

En − E(0)
m

. (11.79)

Analog kann man zeigen, dass man in erster Ordnung folgende Korrektur für die Zustände hat:

|n⟩ = |n0⟩+
∑

m ̸=n
|m0⟩

⟨m0|λĤ1|n0⟩
En − E(0)

m

. (11.80)

Der wesentliche Unterschied zwischen der Brillouin-Wigner Störungstheorie und der Rayleigh-
Schrödinger kann man im Nenner der beiden Reihen einsehen. In der Rayleigh-Schrödinger treten
dort nur dieungestörten Energieeigenwerten auf, wobei in der Brillouin-Wigner die Differenz der
gesamten Eigenenergien En und der ungestörten Energieigenwerte auftritt. In der Brillouin-
Wigner Störungstheorie kann man somit oftmals Probleme mit Entartungen der ungestörten
Energieniveaus vermeiden.

Ein Nachteil der Brillouin-Wigner Störungsreihe ist es jedoch, dass man damit keine Tunnel-
effekte beschreiben kann. Wir haben nämlich angenommen, dass die Wellenfunktion in den
Grundzustandsfunktionen entwickelbar ist. Die asymptotische Entwicklung entspricht der Tay-
lorreihe für holomorphe Funktionen. Im Übergang in den klassisch verbotenen Bereich, geht die
Exponentialfunktion eikx zu eκx über, welche nicht mehr holomorph ist und somit nicht durch
die verwendete Entwicklung dargestellt werden kann.

11.3 Wentzel-Kramers Brillouin Methode

Der einfachheitshalber betrachten wir erneut ein eindimensionalen Fall. Wir betrachten nun die
stationären Zustände eines Potentiales für grosse Energien, so dass wir kleine de-Broglie Wellen-
länge erhalten über die sich das Potential merklich ändert. Wie wir im Pfadintegralformalismus
sehen werden, muss man in der Quantenmechanik alle Wege aufaddieren. Wir werden sehen,
dass die WKB Methode Ähnlichkeiten zur Eikonalgleichung der Elektrodynamik, welche die
Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen durch Lichtstrahlen annähert, aufweist.

Für grosse Energien kann man lediglich den klassischen Weg nehmen und wir setzten somit eine
Wellenfunktion mit einer bestimmten Phase S(x) und Amplitude A an:

ψ(x) = A(x)e
i
ℏS(x) (11.81)

Die Funktion S(x) entspreche einer klassischen Wirkungsfunktion

S(x) =
√

2m(E − V0)x. (11.82)

Setzt man unseren Ansatz in die zeitunabhängige Schrödingergleichung ein

− ℏ2

2m

∂2

∂x2
ψ(x) = (E − V (x))ψ(x) (11.83)

erhält man

A

(
dS

dx

)2

− iℏAd2S

dx2
− 2iℏ

dA

dx

dS

dx
− ℏ2

d2A

dx2
= 2m(E − V )A (11.84)
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In den verschiedenen Ordnung von ℏ erhalten wir die Gleichungen:

O(ℏ0) :
(
dS

dx

)2

= 2m(E − V (x)) (11.85)

O(ℏ1) : −d2S

dx2
= 2

1

A

dA

dx

dS

dx
(11.86)

O(ℏ2) : d
2A

dx2
= 0 (11.87)

Die Differentialgleichung für die erste Ordnung in ℏ, lässt sich mithilfe von d
dx log(f) = 1

f
df
dx

geschickt umformen:

−1

2

dx

dS

d2S

dx2
=

1

A

dA

dx
⇒ −1

2
log

(
dS

dx

)
=

d

dx
log(A) (11.88)

Es folgt somit
1

2
log

(
dS

dx

)
+ log(A) = C (11.89)

und man erhält
A(x) =

C

dS/dx
. (11.90)

Aus der Bedingung (11.85) erhält man nach leichtem integrieren:

S(x) = ±
∫ x

x0

√
2m(E − V (x′))dx′ = ±

∫ x

x0

p(x′)dx′ (11.91)

mit dem ortsabhängigen Impuls

p(x) =
√
2m(E − V (x)) (11.92)

Die untere Grenze des Integrals liefert lediglich einen konstanten Phasenfaktor.

Bemerkung: Man kann leicht einsehen, dass der Exponent der resultierenden zeitabhängigen
Wellenfunktion in niedrigster Ordnung der Näherung

ψ(x, t) = C0 exp

(
i

ℏ

[
±
∫ x

x0

p(x′)dx′ − Et
])

(11.93)

entspricht. Für Systeme mit erhaltener Energie, der klassischen Wirkung W entspricht:

W =

∫ x

x0

p(x′)dx′ − Et (11.94)

Fügt man (11.90) und (11.91) in unseren Ansatz (11.81) ein, erhält man folgendes:

Semiklassische Wellenfunktionen in der WKB-Näherung: Für Probleme in welchem die Wel-
lenlänge sehr viel kleiner als die typische Längenskalen des Problems ist, kann im klassisch
erlaubten Bereich E > V (x) als Wellenfunktion folgendes ansetzen:

ψWKB(x) =
1√
p(x)

[
C+ exp

(
i

ℏ

∫ x

x0

dx′ p(x′)

)
+ C− exp

(
− i
ℏ

∫ x

x0

dx′ p(x′)

)]
, (11.95)

wo C+ und C− zwei komplexe Konstanten sind. Hier sind die Exponenten imaginär und somit
oszillatorisch. Die Grösse p(x) ist der ortsabhängige Impuls:

p(x) =
√
2m(E − V (x)). (11.96)
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Im klassisch-verbotenen Bereich E < V (x) sind die Lösungen exponentiell aufsteigend- oder
absteigend.

ψWKB(x) =
1√
κ(x)

[
B− exp

(
−1

ℏ

∫ x

x0

dx′κ(x′)

)
+B+ exp

(
1

ℏ

∫ x

x0

dx′κ(x′)

)]
(11.97)

Mit der Grösse
κ(x) =

√
2m(V (x)− E) (11.98)

In beiden Fällen erkennt man, dass aufgrund des Nenners, im klassischen Umkehrpunkt E =
V (x) die Wellenfunktion nicht definiert ist. Die WKB-Theorie ist somit nur weit von irgend-
welchen klassischen Umkehrpunkten, als eine physikalisch sinnvolle Näherung anzusehen. Für
Bereiche in der Nähe der klassischen Umkehrpunkte muss man sogenannte Verbindungsgleichung
konstruieren.

Gebundene Zustände und Bohr-Sommerfeld Quantisierung

Wir wollen ein Potential wie in der Abbildung (14.4) betrachten. Im klassisch-verbotenen Bereich
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Abbildung 11.1: Ein typisches Problem mit gebundenen Zuständen. Die WKB Approximation
eignet sich gut, ausser in den beschatteten Regionen um die klassischen Umkehrpunkten x1 = a
und x2 = b. Um die Wellenfunktionen ψI mit ψII und ψIII mit ψI zu vereinigen, linearisiert
man das Potential in den beschatteten Regionen und löst die Schrödingergleichung.

mit E < V (x) sind die Wellenfunktionen in der WKB Methode gedämpfte Exponentialfunktio-
nen, also zum Beispiel

ψIII(x) =
1√
κ(x)

[
B− exp

(
−1

ℏ

∫ x

x0

dx′κ(x′)

)]
(11.99)

Im klassisch erlaubten Bereich II hingegen erhalten wir die oszillatorische Wellenfunktion:

ψII(x) =
1√
p(x)

[
C+ exp

(
i

ℏ

∫ x

x0

dx′ p(x′)

)
+ C− exp

(
− i
ℏ

∫ x

x0

dx′ p(x′)

)]
(11.100)

In beiden Fällen E < V oder E > V erhalte man zwei unabhängige Lösung und die zwei kom-
plexen Koeffizienten C+ und C− müssen aus den Randbedingungen bestimmt werden. Die in
Kapitel 3 gebrauchte Methode indem man die Koeffizienten der Wellenfunktionen zweier Re-
gionen durch den Grenzwert am Umkehrpunkt vergleicht, scheitert hier aufgrund der Divergenz
an den klassischen Umkehrpunkten a und b jedoch. Das Problem kann man umgehen, indem
man das Potential an den klassischen Umkehrpunkten linearisiert (erste Taylor-Ordnung). Wir
betrachten zunächst erstmal lediglich den rechten Umkehrpunkt x = b. Dann lautet die Linea-
risierung des Potentials:

V (x) ≃ V (b) + V ′(b)(x− b) = E + V ′(b)(x− b), (11.101)
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wo wir ausgenutzt haben, dass E = V (b) gelte, da b ja ein klassischer Umkehrpunkt ist. Die
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<latexit sha1_base64="AZl0paesy2BqjQpbj+qK8PBZJnc=">AAAD6XicbVNda9swFFXrfXTeV7s97sUsDPYQgtNuXV4MZYOxxxaWttCEIivXjrAkG+k6qWf8C/Y02GDsdf9ob/s3kz9Kk3QCw9U5R9LR8VWYCW7Q9/9ubTt37t67v/PAffjo8ZOnu3vPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYfKj5swVow1P1GYsMppLGikecUbTQydXlbs8f+M3wbhfDruiRbhxf7m3/mcxSlktQyAQ15mLoZzgtqUbOBFTuJDeQUZbQGC5sqagEMy0bp5X3yiIzL0q1/RR6Dbq6oqTSmEKGVikpzs0mV4P/5eqouIrNxvkYjaYlV1mOoFh7fJQLD1OvDsObcQ0MRWELyjS3N/DYnGrK0Ea2tn/r33UnM4hs1M20nCWxBlBVqeOwKv2+Pzjs+9W6Jta0uBYM3va7b0Mkab6AG9WoX+812q/PEwYNYBlpm2OAYd/1PE9QFefWVfAx1aipakAapgswCc+CAykbJASRLtcQM7cA6jooezEwQUSFgYayRnKpLCLgitvuaXeghjODhYCgnCBGVHJRVA2lchnakAKVKlgFGvHE/otishJAo0igWKZ61klaNhQ5VJ0BWffUGnsdcGu+Nb7Kt7m1Vm3XJ/UrMAHqHG4wiss5R2gu3FA1gzQ0/AsEB/Wkcu0rGG72/O3idH8wPBwMT970jt5372GHvCAvyWsyJO/IEflEjsmYMALkK/lOfjiJ88356fxqpdtb3ZrnZG04v/8BmsVCfA==</latexit>x

<latexit sha1_base64="c+g5TjeixhN0fYw23P1sg1orTc0=">AAAD6XicbVNdb9MwFPUWPkb42uCRl4gKiYeqSjcYfYk0gUA8bhLdJq3V5Lg3qRXbieyblhDlF/CEBBLilX/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCW7Q9/9ubTu3bt+5u3PPvf/g4aPHu3tPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYvKv5swVow1P1CYsMppLGikecUbTQyfvL3Z4/8Jvh3SyGXdEj3Ti+3Nv+M5mlLJegkAlqzMXQz3BaUo2cCajcSW4goyyhMVzYUlEJZlo2TivvhUVmXpRq+yn0GnR1RUmlMYUMrVJSnJtNrgb/y9VRcRWbjfMxGk1LrrIcQbH2+CgXHqZeHYY34xoYisIWlGlub+CxOdWUoY1sbf/Wv+tOZhDZqJtpOUtiDaCqUsdhVfp9f3DY96t1TaxpcSUYvO5334ZI0nwB16pRv95rtF+fJwwawDLSNscAw77reZ6gKs6tq+BDqlFT1YA0TBdgEp4FB1I2SAgiXa4hZm4B1HVQ9mJggogKAw1ljeRSWUTAZ267p92BGs4MFgKCcoIYUclFUTWUymVoQwpUqmAVaMQT+y+KyUoAjSKBYpnqWSdp2VDkUHUGZN1Ta+xVwK351vgq3+bWWrVdn9SvwASoc7jGKC7nHKG5cEPVDNLQ8C8QHNSTyrWvYLjZ8zeL0/3B8HAwPHnVO3rbvYcd8ow8Jy/JkLwhR+QjOSZjwgiQr+Q7+eEkzjfnp/OrlW5vdWuekrXh/P4H5zdCSQ==</latexit>

E

<latexit sha1_base64="a47d/el3DC1cgw8VAECZXCX0JRQ=">AAAD73icbVNdaxQxFE27ftT1q9VHX4JF8GFZZlutfRkoCuJjBdstdJeSZO/MhkkyY3Kn7TjMj/BJUBBf/Tu++W/MfJTubg0M3JxzkpycueGZkg6D4O/aeu/W7Tt3N+717z94+Ojx5taTY5fmVsCRSFVqTzhzoKSBI5So4CSzwDRXMObJu5ofn4N1MjWfsMhgqllsZCQFQw+NL892aEj52eZ2MAyaQW8Wo67YJt04PNta/zOZpSLXYFAo5tzpKMhwWjKLUiio+pPcQcZEwmI49aVhGty0bPxW9IVHZjRKrf8M0gZdXFEy7VyhuVdqhnO3ytXgf7k6MGlit3I+RvvTUposRzCiPT7KFcWU1pHQmbQgUBW+YMJKfwMq5swygT64pf1b//3+ZAaRD7yZlrMktgCmKm3MqzIYBMO9QVAta2LLiivB8PWg+1ZEmuXncK3aH9R77e/U5ymHDrCMrM8xRD7oU0oVM3HuXYXvU4uWmQZkPD0Hl8gs3NW6QTio9GIJcXMPoK2D8hcDF0ZMOWgobyTXxiMKLqXvoXYH5qRwWCgIywlixLRURdVQJtfchxSa1MAi0Ign/l8Uk4UAGkUCxUVqZ52kZbnKoeoM6LqnltirgFvzrfFFvs2ttep7P6nfggvR5nCNMbyYS4Tmwg1VM8i4k18g3K0nVd+/gtFqz98sjneGo73h6OOr7YO33XvYIM/Ic/KSjMgbckA+kENyRARJyFfynfzofe596/3s/Wql62vdmqdkafR+/wOaOEQo</latexit>

x2 = b<latexit sha1_base64="jT12j4Ia5VIJBrL9kYumu0w8vWo=">AAAD/HicbVPLahsxFFXiPlL35aTLbkRDoQtjxkmbZjMQUijNLoXmARkTNPKdsbCkGaQ7safD9FO6KrRQuu2HdNe/qeYRYjsVDFydcyQdndENUykset7ftfXOnbv37m886D589PjJ097m1qlNMsPhhCcyMechsyCFhhMUKOE8NcBUKOEsnL6r+LMrMFYk+hPmKYwUi7WIBGfooMveVoAwx+IQDAg+oSU9OrrsbXsDrx70djFsi23SjuPLzfU/wTjhmQKNXDJrL4ZeiqOCGRRcQtkNMgsp41MWw4UrNVNgR0VtvqQvHTKmUWLcp5HW6OKKgilrcxU6pWI4satcBf6Xq9ITOrYr52O0PyqETjMEzZvjo0xSTGiVDx0LAxxl7grGjXA3oHzCDOPoUlzav/Hf7QZjiFz69bQYT2MDoMvCxGFZeH1vsNf3ymVNbFh+LRi86bffikix7ApuVPv9aq/9neo8adECFpFxOfoY9ruUUsl0nDlX/vvEoGG6BlmYXIGditTfVapGQpDJbAmxEwegqYJyFwPrR0xaqClnJFPaIRLmwj2oZgdmBbeYS/CLADFiSsi8rCmdqdCF5OtEwyJQiwP3L/JgIYBaMYV8lphxK2nYUGZQtgZU9aaW2OuAG/ON8UW+ya2x6hphWjWG9dFkcIMxnE0EQn3hmqoYZKEVn8HfrSZl13XBcPXN3y5OdwbDvcHw4+vtg8O2HzbIc/KCvCJD8pYckA/kmJwQTubkK/lOfnS+dL51fnZ+NdL1tXbNM7I0Or//AcYVSXw=</latexit>

Bereich II
<latexit sha1_base64="76x6xQcPreTK31g1VGzXI8CY0Ns=">AAAD/XicbVPLahsxFFXiPlL3lTTLbkRDoQtjxkmbejMQUij1LoXmARkTNPKdsbCkGaQ7TqbD0E/pqtBC6bb/0V3/pppHiO1UMHB1zpF0dEY3TKWw6Hl/19Y7d+7eu7/xoPvw0eMnTze3np3YJDMcjnkiE3MWMgtSaDhGgRLOUgNMhRJOw9m7ij+dg7Ei0Z8wT2GsWKxFJDhDB11sbgcIV1gcggHBp7Sko9HoYnPH63v1oLeLQVvskHYcXWyt/wkmCc8UaOSSWXs+8FIcF8yg4BLKbpBZSBmfsRjOXamZAjsuavclfemQCY0S4z6NtEYXVxRMWZur0CkVw6ld5Srwv1wVn9CxXTkfo+G4EDrNEDRvjo8ySTGhVUB0IgxwlLkrGDfC3YDyKTOMo4txaf/Gf7cbTCBy8dfTYjKLDYAuCxOHZeH1vP5+zyuXNbFh+bWg/6bXfisixbI53KiGvWqv4W51nrRoAYvIuBx9DHtdSqlkOs6cK/99YtAwXYMsTOZgZyL195SqkRBkcrmE2KkD0FRBuYuB9SMmLdSUM5Ip7RAJV8K9qGYHZgW3mEvwiwAxYkrIvKwpnanQheTrRMMiUIsD9y/yYCGAWjGD/DIxk1bSsKHMoGwNqOpNLbHXATfmG+OLfJNbY9V1wqzqDOujyeAGY3g5FQj1hWuqYpCFVnwGf6+alF3XBYPVN3+7ONntD/b7g4+vdw4O237YIM/JC/KKDMhbckA+kCNyTDjJyVfynfzofOl86/zs/Gqk62vtmm2yNDq//wH01EnP</latexit>

Bereich III

<latexit sha1_base64="tUxZwJ+QA4OBlCBdnoO3ly//3+M=">AAAD7HicbVNda9swFFWbfXTZR9vtcS9mYdBBCE67dXkxlA3GHjtY0kIdiixfOyKSbKTrpJ7xX9jTYIOx1/2gve3fTP4oTdIJDFfnHElHx1dBKrhB1/27td25c/fe/Z0H3YePHj/Z3dt/OjFJphmMWSISfR5QA4IrGCNHAeepBioDAWfB/H3Fny1AG56oz5inMJU0VjzijGIFTQ6uXl3u9dyBWw/ndjFsix5px+nl/vYfP0xYJkEhE9SYi6Gb4rSgGjkTUHb9zEBK2ZzGcGFLRSWYaVGbLZ2XFgmdKNH2U+jU6OqKgkpjchlYpaQ4M5tcBf6Xq9LiKjYb52M0mhZcpRmCYs3xUSYcTJwqDyfkGhiK3BaUaW5v4LAZ1ZShTW1t/8Z/t+uHENm062kRzmMNoMpCx0FZuH13cNx3y3VNrGl+LRi86bffhkjSbAE3qlG/2mt0WJ0nDBrAItI2Rw+DftdxHEFVnFlX3odEo6aqBmmQLMDMeeodSVkjAYhkuYaYmQVQV0HZi4HxIioM1JQ1kkllEQFX3DZQswM1nBnMBXiFjxhRyUVe1pTKZGBD8lSiYBWoxb79F7m/EkCtmEO+THTYSho2EBmUrQFZ9dQaex1wY74xvso3uTVWbePPq4dgPNQZ3GAUlzOOUF+4pioGaWD4F/COqknZta9guNnzt4vJ4WB4PBh+et07ede+hx3ynLwgB2RI3pIT8pGckjFhZEa+ku/kR0d1vnV+dn410u2tds0zsjY6v/8BXTRDQQ==</latexit>

V (x)
<latexit sha1_base64="INanjLfsK/bLQ12PY0l4YzIXa7I=">AAAD/3icbVPLbtQwFHU7PMrwakGs2ERUSCxGo0wLpZtIFUiIBYsi0YfUjKobz03GGtuJ7Ju2IcqCT2GFBBJiy2+w429wHlVnpliKdH3OsX184htlUljy/b8rq70bN2/dXrvTv3vv/oOH6xuPDm2aG44HPJWpOY7AohQaD0iQxOPMIKhI4lE0e1vzR2dorEj1JyoyHCtItIgFB3LQ6fqTkPCCyg9uORhhBRpCW52ub/pDvxne9WLUFZusG/unG6t/wknKc4WauARrT0Z+RuMSDAkuseqHucUM+AwSPHGlBoV2XDb+K++5QyZenBr3afIadH5FCcraQkVOqYCmdpmrwf9ydYBCJ3bpfIp3x6XQWU6oeXt8nEuPUq+OyJsIg5xk4QrgRrgbeHwKBji5IBf2b/33++EEY5dgMy0ns8Qg6qo0SVSV/sAf7gz8alGTGCguBcNXg+5bEinIz/BKtTuo99rdqs+TlixSGRuXY0DRoO95ngSd5M5V8C41ZEA3IETpGdqZyIJtpRokQpmeLyB26gAydVDuYmiDGKTFhnJGcqUdIvFCuDfV7gBWcEuFxKAMiWJQQhZVQ+lcRS6kQKca54FGHLp/UYRzATSKGRbnqZl0kpaNZI5VZ0DVb2qBvQy4Nd8an+fb3FqrrhdmdW/YgEyOVxjQ+VS4p15fuKFqhiCy4jMG2/Wk6rsuGC2/+evF4dZwtDMcfXy5ufem64c19pQ9Yy/YiL1me+w922cHjLOSfWXf2Y/el9633s/er1a6utKtecwWRu/3Pz39S9k=</latexit>

Linearisiertes
<latexit sha1_base64="kGxUyKnW/QF1BTR5P51MQQnIoGo=">AAAD+nicbVPLbtNAFJ02PEp4pbBkY1EhsYgip4XSjaUKJMQySKStVEfVeHLtjDIPa+Y6qTH+E1ZIICG2fAk7/obxo2qSMpKlO+ecuXPv8dwoFdyi7//d2u7cun3n7s697v0HDx897u0+ObE6MwzGTAttziJqQXAFY+Qo4Cw1QGUk4DSav6v40wUYy7X6hHkKE0kTxWPOKDrootcLES6xGGkEhZyK8qK35w/8enk3g2Eb7JF2jS52t/+EU80y6RIwQa09H/opTgpqkDMBZTfMLKSUzWkC5y5UVIKdFHXppffCIVMv1sZ9Cr0aXT1RUGltLiOnlBRndpOrwP9ylXdcJXbjfoyPJgVXaeb6Zc31cSY81F7ljjflBhiK3AWUGe468NiMGsrQebiWv6m/2w2nEDvv620xnScGQJWFSaKy8Pv+4LDvl+uaxND8SjB43W+/DZGk2QKuVUf9KtfRfnWfsGgBi9g4HwOM+l3P8wRVSeaqCt5rg4aqGqSRXoCd8zQ4kLJGIhB6uYbYmQPQVEa5xsAGMRUWasoVkknlEAGX3D2nJgO1nFnMBQRFiBhTyUVe1pTKZORMCpRWsArU4tD9izxcMaBWzCFfajNtJQ0biQzKtgBZvak19srgpvim8FW+8a0p1Y3BvBoLG6DJ4BqjuJxxhLrhmqoYpJHlnyE4qDZl103BcPPN3wxO9gfDw8Hw46u947ftPOyQZ+Q5eUmG5A05Jh/IiIwJIwvylXwnPzpfOt86Pzu/Gun2VnvmKVlbnd//AAgISZQ=</latexit>

Potential

<latexit sha1_base64="ljEmhoMt0lOANRJH9r5jcpZsDCo=">AAAED3icbVPLbtQwFHU7PEp4tbBkE1EVsRiNMi2UbiJVICGWRaIPqRlVtnOTscZ2IvumJUT5AlZ8CiskkBBbtuz4G5xH1Zkplhxdn3N8fe+JzXIpLAbB35XVwY2bt26v3fHu3rv/4OH6xqMjmxWGwyHPZGZOGLUghYZDFCjhJDdAFZNwzGZvGv74HIwVmf6AZQ4TRVMtEsEpOuhsfStikApdcZfD1t4zP4r6jxeBjnv8bH0zGAXt8K8H4z7YJP04ONtY/RPFGS8UaOSSWns6DnKcVNSg4BJqLyos5JTPaAqnLtRUgZ1UbT+1v+WQ2E8y46ZGv0Xnd1RUWVsq5pSK4tQucw34X64xVOjULp2Pyd6kEjovEDTvjk8K6WPmN5b5sTDAUZYuoNwI14HPp9RQjs7Yhfxd/Z4XxZC4H9Iuq3iWGgBdVyZldRUMg9HuMKgXNamh5aVg9HLYzyWRosU5XKn2hk2uve3mPGnRAlaJcT6GyIae7/uS6rRwVYVvM4OG6hakLDsHOxN5uKNUizCQ2cUCYqcOQNMY5RoDGyZUWmgpV0ihtEMkfBTujnUZqBXcYikhrCLEhCohy7qldKGYMynUmYZ5oBVH7l+U0ZwBrWIG5UVm4l7SsUwWUPcFqOZOLbCXBnfFd4XP851vXanubcyat2JDNAVcYRQvpgKhbbilGgYps+IThDvNovbcKxgv3/nrwdH2aLw7Gr9/sbn/un8Pa+QJeUqekzF5RfbJO3JADgknn8lX8p38GHwZfBv8HPzqpKsr/Z7HZGEMfv8DUtpP6Q==</latexit> 8 > < > : <latexit sha1_base64="ljEmhoMt0lOANRJH9r5jcpZsDCo=">AAAED3icbVPLbtQwFHU7PEp4tbBkE1EVsRiNMi2UbiJVICGWRaIPqRlVtnOTscZ2IvumJUT5AlZ8CiskkBBbtuz4G5xH1Zkplhxdn3N8fe+JzXIpLAbB35XVwY2bt26v3fHu3rv/4OH6xqMjmxWGwyHPZGZOGLUghYZDFCjhJDdAFZNwzGZvGv74HIwVmf6AZQ4TRVMtEsEpOuhsfStikApdcZfD1t4zP4r6jxeBjnv8bH0zGAXt8K8H4z7YJP04ONtY/RPFGS8UaOSSWns6DnKcVNSg4BJqLyos5JTPaAqnLtRUgZ1UbT+1v+WQ2E8y46ZGv0Xnd1RUWVsq5pSK4tQucw34X64xVOjULp2Pyd6kEjovEDTvjk8K6WPmN5b5sTDAUZYuoNwI14HPp9RQjs7Yhfxd/Z4XxZC4H9Iuq3iWGgBdVyZldRUMg9HuMKgXNamh5aVg9HLYzyWRosU5XKn2hk2uve3mPGnRAlaJcT6GyIae7/uS6rRwVYVvM4OG6hakLDsHOxN5uKNUizCQ2cUCYqcOQNMY5RoDGyZUWmgpV0ihtEMkfBTujnUZqBXcYikhrCLEhCohy7qldKGYMynUmYZ5oBVH7l+U0ZwBrWIG5UVm4l7SsUwWUPcFqOZOLbCXBnfFd4XP851vXanubcyat2JDNAVcYRQvpgKhbbilGgYps+IThDvNovbcKxgv3/nrwdH2aLw7Gr9/sbn/un8Pa+QJeUqekzF5RfbJO3JADgknn8lX8p38GHwZfBv8HPzqpKsr/Z7HZGEMfv8DUtpP6Q==</latexit> 8 > < > :

Abbildung 11.2: Linearisiertes Potential und Vereinigung der Wellenfunktion der klassisch er-
laubten und nicht-erlaubten Wellenfunktion.

Schrödingergleichung lautet für das linearisierte Potential:

d2ψ(x)

dx2
− 2m

ℏ2
V ′(b)(x− b)ψ(x) = 0 (11.102)

Mithilfe der Substitution:

u = α(x− b) mit α =

(
2mV ′(b)

ℏ2

)1/3

(11.103)

lässt sich dies wie folgt vereinfachen:

d2ψ(u)

du2
− uψ(u) = 0. (11.104)

Die zwei-unabhängigen Lösung dieser Differentialgleichung sind die sogenannten Airy-Funktionen,
welche oftmals mit Ai(u) und Bi(u) gekennzeichnet werden. Diese sind Linearkombination der
Bessel-Funktionen erster Art zu den Ordnung ±1/3:

Ai(u) =
1

π

∫ ∞

0
cos

(
s3

3
+ su

)
ds (11.105)

Bi(u) =
1

π

∫ ∞

0

[
exp

(
−s

3

3
+ su

)
+ sin

(
s3

3
+ sz

)]
ds (11.106)

In diesem Bereich zwischen den zwei Regionen I und II, welche man also sogenannte Flickregion
bezeichnet (siehe Abbildung (11.2)) ist die Wellenfunktion eine Linearkombination der zwei
Lösungen der Airy-Gleichung:

ψF (u) = aFAi(u) + bFBi(u) (11.107)

An beiden Seiten dieser Flickfunktion, soll diese in die WKB-Näherung übergehen. Es soll allge-
mein gelten, dass x einerseits genug weit von b entfernt ist, dass die WKB-Methode anwendbar
ist aber immer-noch nahe genug an b ist, dass die lineare Näherung des Potentials noch gut ist.
Um eine Flickfunktion zu finden, welches uns erlaubt die zwei Regionen III und II miteinander
zu verknüpfen, betrachte man zunächst die Grenzwerte dieser Airy Funktionen:
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• Für u≫ b (nicht-klassischer-Bereich) gehen die Airy Funktionen in die Grenzwerte

Ai(u) ≃ 1

2
√
π 4
√
u
exp

(
−2

3
u3/2

)
und Bi(u) ≃ 1

π 4
√
u
exp

(
2

3
u3/2

)
(11.108)

über.

• Hingegen für u≪ b (klassischer-Bereich) erhalten wir:

Ai(u) ≃ 1√
π 4
√
u
cos

(
2

3
u3/2 − π/4

)
und Bi(u) ≃ − 1√

π 4
√
u
sin

(
2

3
u3/2 − π

4

)
. (11.109)

Für den Bereich III (also x ≫ b) müssen wir für die Wellenfunktion (11.99) noch das Integral
im Exponenten berechnen (wir sind immernoch nah genug an der linearen Approximation des
Potentials aber weit genug entfernt, dass die WKB-Methode gültig ist). Die Grösse κ nimmt den
Wert:

κ(x) =
√

2m(V (x)− E) ≃
√
2mV ′(b)(x− b) (11.110)

an und somit gelte für das Impulsintegral:

1

ℏ

∫ x

b
κ(x′)dx′ =

2

3

√
2mV ′(b)

ℏ2
(x− b)3/2. (11.111)

Setzt man diesen Ansatz in die WKB-Näherung (11.99) für den Bereich III ein ergibt sich:

ψIII(x) ≃
B−

4
√

2mV ′(b)(x− b)
exp

(
−2

3

√
2mV ′(b)

ℏ2
(x− b)2/3

)
(11.112)

Für die Flickfunktion erhalte man aufgrund der Grenzwerte (11.108) die Linearkombination

ψF (x) =
aF

2
√
π 4
√ exp

(
−2

3

√
2mV ′(b)

ℏ2
(x− b)2/3

)
+

bF√
π 4
√
u
exp

(
2

3

√
2mV ′(b)

ℏ2
(x− b)2/3

)

(11.113)
Ein Vergleich der zwei Funktionen liefert uns folgenden Koeffizienten für die Flickfunktion

aF =
4π

α
B− und bF = 0 (11.114)

Für x < b lautet das Impulsintegral dann

i

ℏ

∫ b

x
p(x′) =

2i

3

√
2mV ′(b)

ℏ2
(x− b)3/2 (11.115)

und unsere Flickfunktion nimmt in diesem Bereich folgende Form an:

ψF (x) =
aF√
π 4
√
u
cos

(
2

3
u3/2 − π

4

)
=

1

2
√
π 4
√
u

[
exp

(
2i

3
u3/2 − iπ

4

)
+ exp

(
2i

3
u3/2 − iπ

4

)]
,

(11.116)
wo wir im zweiten Schrit die Euler Formel verwendet haben. In diesem Fall liefert der Koeffizi-
entenvergleich

C+ = aF
4
√

2mV ′(b)

2
√
π

e−iπ/4 und C− = aF
4
√
2mV ′(b)

2
√
π

eiπ/4 (11.117)

und die Wellenfunktion im Bereich II nimmt die Form:

ψF (x) = aF
4
√

2mV (b′)
√
π
√
p(x)

cos

(
1

ℏ

∫ x

b
p(x′)dx′ − π

4

)
(11.118)
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Ebenso kann man mit dem anderen Umkehrpunkt verfahren und erhalten dort entsprechend die
folgende Funktion für den Bereich II:

ψF (x) = a′F

4
√
−2mV ′(a)
√
π
√
p(x)

cos

(
1

ℏ

∫ x

a
p(x′)dx′ +

π

4

)
(11.119)

Es ist klar, dass diese beiden Lösung miteinander übereinstimmen müssen und somit die zwei
Konstanten C und C ′ gleich sein müssen, also

ψ0
4
√

2mV ′(a) = ψ′
0

4
√
−2mV ′(b) (11.120)

Die Integrale müssen die Bedingung:

cos

(
1

ℏ

∫ x

a
p(x′)dx′ − π

4

)
= ± cos

(
1

ℏ

∫ x

b
p(x′)dx′ +

π

4

)
(11.121)

erfüllen. Das heisst expliziter:

1

ℏ

∫ x

a
p(x′)dx′ =

1

ℏ

∫ x

b
p(x′)dx′ + nπ +

π

2
, mit n ∈ N0. (11.122)

Nimmt man das Integral auf der rechten Seite auf die linke Seite (betrachte −
∫ y
x =

∫ x
y ) und

multiplizert die Gleichung mit πℏ, erhält man
∫ b

a
p(x)dx = πℏ

(
n+

1

2

)
. (11.123)

Für eine vollständige Periode der klassischen Bewegung, ausgehend von a nach b und wieder
zurück ∮

p(x)dx = 2

∫ b

a
p(x)dx, (11.124)

wird man zur Bohr-Sommerfeld Quantisierungsregel :
∮
p(x)dx = 2πℏ

(
n+

1

2

)
(11.125)

geführt, welche für grosse n gilt (da wir in der WKB Methode hergeleitet haben, dass der
Exponent in der Wellenfunktion eine grosse Zahl sein muss). Aus dieser Quantisierungsregel,
kann man die erlaubten Energieniveaus der Bindungszustände bestimmen. Für den Fall, dass n
gerade ist, folgt C = C ′ und C = −C ′ wenn n ungerade ist.

Tunneleffekt

Wir betrachten den Fall in welchem die Energie des Teilchens zwischen den Intervallsgrenzen
a und b kleiner ist als das Potential V (x) (siehe Abbildung (11.3)). Die WKB Methode eignet
sich besonders (wenn es angebracht ist) zur Berechnung von Transmissionwahrscheinlichkeiten
bei komplizierten (nicht-rechteckigen) Potentialen, wie zum Beispiel in der Graphik (11.3) dar-
gestellt ist.

Unser Ziel ist es nun, die Transmissionwahrscheinlichkeit T zu finden dass ein von links eintreffen-
des Teilchen (ebene Welle mit Amplitude A) den Potentialwall durchtunnelt. Als Wellenfunktion
setzt man somit:

ψ(x) =





Aeikx +Be−ikx für x < a

1√
κ(x)

[
C+ exp

(
−1

ℏ

∫ b

a
dx′κ(x′)

)
+ C− exp

(
1

ℏ

∫ b

a
dx′κ(x′)

)]
für a ≤ x ≤ b

Feikx für x > b
(11.126)
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b

Abbildung 11.3: Ein Teilchen der Energie E durchtunnelt einen Potenzialwall V (x). Bei a und
b sind die klassischen Umkehrpunkte für ein Teilchen, das von links bzw. rechts kommen würde.

an. Die Transmissionwahrscheinlichkeit in der semiklassischen Näherung lautet dann:

T ≃ |ψ(b)|
2

|ψ(a)|2
≃ exp

(
−2

ℏ

∫ b

a
dx
√
2m(V (x)− E)

)
. (11.127)

11.3.1 Tunneleffekt im α-Zerfall

Das Potential für ein α-Teilchen im Coulomb-Potential des Kerns lautet:

V (r) =





2Ze2

4πε0r
=
γ

r
für r > R

V (r) = 0 für r < R

(11.128)

Der Radius R ist hier der Kernradius. Der Potenzialverlauf ist in der Abbildung (11.4) zu
sehen. Der Punkt rc definiert den Punkt an welchem die Energie gleich dem Potential ist, also
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<latexit sha1_base64="P6LWJou3BF614lND1KcGTfGFRwE=">AAAD6XicbVNdb9MwFPUWPkb42uCRl4gKiYeqSjcYfYk0gYR43BDdJq3V5Lg3qRXbieyblhDlF/CEBBLilX/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCW7Q9/9ubTu3bt+5u3PPvf/g4aPHu3tPTk2aawZjlopUn4fUgOAKxshRwHmmgcpQwFmYvKv5swVow1P1CYsMppLGikecUbTQycfL3Z4/8Jvh3SyGXdEj3Ti+3Nv+M5mlLJegkAlqzMXQz3BaUo2cCajcSW4goyyhMVzYUlEJZlo2TivvhUVmXpRq+yn0GnR1RUmlMYUMrVJSnJtNrgb/y9VRcRWbjfMxGk1LrrIcQbH2+CgXHqZeHYY34xoYisIWlGlub+CxOdWUoY1sbf/Wv+tOZhDZqJtpOUtiDaCqUsdhVfp9f3DY96t1TaxpcSUYvO5334ZI0nwB16pRv95rtF+fJwwawDLSNscAw77reZ6gKs6tq+B9qlFT1YA0TBdgEp4FB1I2SAgiXa4hZm4B1HVQ9mJggogKAw1ljeRSWUTAZ267p92BGs4MFgKCcoIYUclFUTWUymVoQwpUqmAVaMQT+y+KyUoAjSKBYpnqWSdp2VDkUHUGZN1Ta+xVwK351vgq3+bWWrVdn9SvwASoc7jGKC7nHKG5cEPVDNLQ8C8QHNSTyrWvYLjZ8zeL0/3B8HAwPHnVO3rbvYcd8ow8Jy/JkLwhR+QDOSZjwgiQr+Q7+eEkzjfnp/OrlW5vdWuekrXh/P4HFQdCVg==</latexit>

R
<latexit sha1_base64="Qhze2mR5H06WS6URkerL0pgaBs8=">AAAD63icbVNdb9MwFPVaPkb42uCRl4gKiYeqSrcx+hJpAgnxOATdJi1V5bg3qVXbieyblhDlJ/CEBBLilT/EG/8G52Na22Ep0vU5x/bxyXWYCm7Q8/7udLq3bt+5u3vPuf/g4aPHe/tPzkySaQZjlohEX4TUgOAKxshRwEWqgcpQwHm4eFvx50vQhifqE+YpTCSNFY84o2ihj3rKpns9b+DVw71ZDNuiR9pxOt3v/AlmCcskKGSCGnM59FKcFFQjZwJKJ8gMpJQtaAyXtlRUgpkUtdfSfWGRmRsl2n4K3RpdX1FQaUwuQ6uUFOdmm6vA/3JVWFzFZut8jEaTgqs0Q1CsOT7KhIuJW8XhzrgGhiK3BWWa2xu4bE41ZWhD29i/8e84wQwiG3Y9LWaLWAOostBxWBZe3xsc971yUxNrml8JBq/67bclkjRbwrVq1K/2Gh1U5wmDBrCItM3Rx7DvuK4rqIoz68p/l2jUVNUgDZMlmAVP/UMpayQEkaw2EDO3AOoqKHsxMH5EhYGaskYyqSwi4DO3/dPsQA1nBnMBfhEgRlRykZc1pTIZ2pB8lShYB2pxYP9FHqwFUCsWkK8SPWslDRuKDMrWgKx6aoO9Crgx3xhf55vcGqu27xfVOzA+6gyuMYqrOUeoL1xTFYM0NPwL+IfVpHTsKxhu9/zN4uxgMDweDD8c9U7etO9hlzwjz8lLMiSvyQl5T07JmDASk6/kO/nRld1v3Z/dX420s9OueUo2Rvf3P3+tQ0w=</latexit>rc

Abbildung 11.4: Potential eines Alpha-Zerfalls

E = V (R). Dieser lautet

rc =
γ

E
mit γ =

Ze2

2πε0
(11.129)
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11. Zeitunabhängige Störungstheorie § 3. Wentzel-Kramers Brillouin Methode

und die klassischen Umkehrpunkte in diesem Beispiel sind dementsprechend R und rc. Die
WKB Methode lässt sich somit im Potentialbereich R < r < rc anwenden. Die Transmission-
wahrscheinlichkeit nimmt dann die Form

T ≃ exp

(
−2

ℏ

∫ R

rc

√
2m
(γ
r
− E

)
dr

)
(11.130)

= exp

(
−2

ℏ
√
2mE

∫ R

rc

√
rc
r
− 1dr

)
(11.131)

an. Das im Exponenten auftretende Integral I lässt sich mithilfe der Substitution

r

rc
= sin2(u), und dr = 2rc sin(u) cos(u)du (11.132)

lösen. Substituiert man weiterhin uc = arcsin(R/rc), erhält man

I = −4rc
ℏ
√
2mE

∫ π/2

uc

cos2(u)du =
4rc
ℏ
√
2mE

[
1

2
(u+ sin(u) cos(u))

]π/2

uc

(11.133)

= −2rc
ℏ
√
2mE

(
π

2
− arcsin

(√
R

rc

)
−
√
R

rc

(
1− R

rc

))
. (11.134)

Mit der Näherung R ≪ rc und somit R/rc ≪ 1, lässt sich arcsin
(√

R/rc

)
≃
√
R/qc ansetzen

und wir erhalten

T ≃ exp

(
−2rc

√
2mE

ℏ

[
π

2
− 2

√
R

rc

])
(11.135)

≃ exp

(
4
√
rc
√
2mER

ℏ
− πrc

√
2mE

ℏ

)
(11.136)

Fügt man den Ausdruck (11.129) in die obige Gleichung ein, erhält man

T ≃ exp

(
4e

ℏ

√
mZR

πε0
−
√
2mZe2

2ℏε0
1√
E

)
. (11.137)

Definiert man die zwei Konstanten

β1 =

√
2me2

2ℏε0
Z = β̄1Z und β2 =

4e

ℏ

√
mZR

πε0
≃ β̄2Z2/3, (11.138)

welche von der Ordnungszahl Z des Kerns abhängen, erhalte man schlussendlich die Tunnel-
wahrscheinlichkeit eines Alpha-Teilchens:

T (E) ≃ exp

(
− β1√

E
+ β2

)
mit β1 = β̄1Z, β2 ≃ β̄Z2/3 (11.139)

Diese hänge somit bei einem gegeben Kern lediglich von der Energie des Alpha-Teilchens ab (Da
die Ordnungzahl dort konstant ist).

Um aus der Tunnelwahrscheinlichkeit auf eine Lebensdauer zu schliessen, stelle man sich vor,
dass das α-Teilchen im Kern mit einer Geschwindigkeit

v ≃
√

2E

m
(11.140)
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11. Zeitunabhängige Störungstheorie § 4. Variationsverfahren

zwischen den zwei Potentialwänden hin und her springt und bei jedem Stoss mit der Wand mit
der Wahrscheinlichkeit T (E) durch die Barriere durchdringt. Die Zeit zwischen Wandstössen ist
somit

t0 =
2R

v
. (11.141)

Um den Potentialwall zu durchtunneln benötigt das α-Teilchen im Mittel 1/T -Stösse. Es ist
somit angebracht die Lebensdauer τ folgendermassen zu definieren:

τ ≃ t0
T
. (11.142)

Bilde man den Logarithmus davon und verwendt den Ausdruck (11.139), erhält man:

ln(τ) = β̄1
Z√
E
− β̄2Z2/3 + ln(t0), (11.143)

in guter Übereinstimmung mit experimentellen Beobachtungen.

11.4 Variationsverfahren

Wir nehmen an wir möchten die Grundzustandsenergie eines Systems berechnen, wissen aber
nicht wie man die Schrödingergleichung für unseren Hamiltonoperator Ĥ lösen kann. Wir neh-
men irgendeine Funktion |φ⟩, am besten eine gut geratenen, und wollen zunächst den Erwar-
tungswert ⟨φ|Ĥ|φ⟩ auswerten. Wir schreiben diesen Zustand |φ⟩ als eine Linearkombination der
Energieeigenzustände des Systems

|φ⟩ =
∑

n

cn |φn⟩ und ⟨φ| =
∑

m

c∗m ⟨φm| . (11.144)

Mit der Orthogonalitätsbeziehung der Energieeigenzustände folgt dann:

⟨φ|H|φ⟩ =
∑

m,n

c∗m ⟨φm|H|φn⟩ =
∑

m,n

c∗mcnEnδmn =
∑

n

|cn|2En. (11.145)

Die Grundzustandsenergie ist die kleinste Energie und man kann somit wie folgt den Erwar-
tungswert nach oben abschätzen

⟨φ|H|φ⟩ ≥
∑

n

|cn|2E1 = E1 ⟨φ|φ⟩ , (11.146)

wo wir
∑

n |cn|2 = ∥φ∥2 = ⟨φ|φ⟩ verwendet haben. Man erhält somit

E1 ≤
⟨φ|Ĥ|φ⟩
⟨φ|φ⟩ . (11.147)

Wenn man also eine grobe Vorstellung hat wie der Grundzustand aussieht kann man durch
geeignete Wellenfunktion die Grundzustandsenergie somit abschätzen.

11.4.1 Grundzustandsenergie des Heliumatoms

Als Anwendung des Variationsverfahren wollen wir die Grundzustandsenergie des Heliumatoms
berechnen. Das Heliumatom besteht aus zwei Elektronen und Ze-Protonen und der Hamilton-
operator lautet:

Ĥ =
p̂21
2m

+
p̂22
2m
− Ze2

4πε0r1
− Ze2

4πε0r2
+

e2

4πε0|x1 − x2|
= Ĥ1 + Ĥ2 + V̂ee (11.148)
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11. Zeitunabhängige Störungstheorie § 5. Hellman-Feynman Formel

Als Variationsansatz verwendet man die Wasserstoffwellenfunktion im Grundzustand, welche im
Ortsraum wie folgt lauten

ψ(x1,x2) = ψ1,0,0(x1)ψ1,0,0(x2) mit ψ100(xi) =
1√
π

(
Z∗
aB

)3/2

e−Z
∗ri/aB . (11.149)

Als Variationsparameter verwende man hier die effektive Kernladungszahl Z∗, welche die Ab-
schirmung des elektrischen Feldes infolge der Elektronen berücksichtigt (Jedes Elektron spürt
im Mittel eine schwächere Kernladung). Nach dem Variationsverfahren müssen wir zunächst den
Erwartungswert ⟨ψ|Ĥ|ψ⟩ berechnen und daraus das Minimum für die effektive Kernladungszahl
Z∗ bestimmen. Das Ergebnis lautet:

Z∗ = Z − 5

16
=

27

16
mit Z = 2 (Parahelium) (11.150)

und man erhält somit folgende approximative Grundzustandsenergie:

E ≃ −5.7RH (11.151)

Experimentell wurde diese Energie bei etwa −5.8RH gefunden.

11.5 Hellman-Feynman Formel

In der Rayleigh-Schrödinger Strörungstheorie und dem Variationsverfahren muss man irgend-
wie Erwartungswerte berechnen können. Mithilfe des Hellman-Feynman Theorem kann man in
manchen Fällen, diese direkte Berechnung geschickt umgehen.

Habe man zur Berechnung der Erwartungswerte Terme welche von Ableitungen des Störungs-
hamiltonians abhängen, dann kann man sich die Hellmann-Feynman Formel zur Hilfe nehmen.

Wir wollen aber erst einmal einen allgemeinen Fall betrachten in welchen der Hamiltonoperator
neben den dynamischen Parametern (zum Beispiel, x und p) auch von einem kontinuierlichen
Parameter η abhängt. Dann besagt, dass Hellmann-Feynman Theorem folgendes:

∂En
∂η

= ⟨n|∂H
∂η
|n⟩ (11.152)

wobei |n⟩ eine normierter Energieeigenzustand ist, welcher zusätzlich auch implizit vom Para-
meter η abhängt.

Beweis: Für den Beweis nehmen wir an, dass die normierten Wellenfunktionen |n⟩ Eigenfunk-
tionen des Hamiltonoperators Ĥ sind:

En = ⟨n|Ĥ|n⟩ mit ⟨n|n⟩ = 1 (11.153)

Der Beweis folgt aus der Produktregel für die Erwartungswerte. Da wir angenommen haben,
dass die Eigenzustände implizit auch vom Parameter η abhängen, folgt:

∂E

∂η
=

∂

∂η
⟨n|Ĥ|n⟩ (11.154)

=
∂ ⟨n|
∂η

H |n⟩+ ⟨n|∂H
∂η
|n⟩+ ⟨n|H∂ |n⟩

∂η
(11.155)

Für den ersten und dritten Summanden in der zweite Zeile wendet man den Hamilton Operator
nach rechts und links an und erhält:

∂En
∂η

= En
∂ ⟨n|
∂η
|n⟩+ ⟨n|∂H

∂η
|n⟩+ En ⟨n|

∂ |n⟩
∂η

(11.156)

173



11. Zeitunabhängige Störungstheorie § 5. Hellman-Feynman Formel

Den ersten und dritten Summanden kann man wieder mit der Produktregeln zusammenbringen

∂En
∂η

= En
∂

∂η
⟨n|n⟩+ ⟨n|∂H

∂η
|n⟩ (11.157)

Da die Zustände |n⟩ normiert sind folgt das der erste Term auf der rechten Seite aufgrund
der Ableitung verschwindet und wir erhalten das Hellman-Feynman Theorem. Der Beweis kann
analog mit einem beliebigen nicht-normierten Energieeigenzuständ durchgeführt werden mithilfe
der Berechnung von

∂En
∂η

=
∂

∂η

⟨n|Ĥ|n⟩
⟨n|n⟩ (11.158)

mithilfe der Quotientenregel. □

11.5.1 Berechnung von
〈
r−2
〉
nl

im Coulomb Potential

Als Beispiel betrachtet man die radiale Schrödingergleichung für wasserstoffähnliche Atome:

Ĥl = −
ℏ2

2m

d2

dr2
+

ℏ2l(l + 1)

2mr2
+ V (r) mit V (r) = − Ze2

4πεr
, (11.159)

welche vom Bahndrehimpuls l abhängt. Anstatt den Bahndrehimpuls l diskret zu betrachten,
verallgemeiner wir ihn als eine kontinuierliche Variable und erhalten:

∂Ĥl

∂l
=

ℏ2

2mr2
(2l + 1). (11.160)

Das Hellman-Feynman Theorem erlaubt es uns dann den Erwartungswert
〈
1/r2

〉
in einem Cou-

lombpotential/Wasserstoffatom zu berechnen. Verwendet man die Wasserstoffwellenfunktionen
|n⟩ = |ψnl⟩, ergibt sich mit dem Hellman-Feynman Theorem:

⟨ψnl|
1

r2
|ψnl⟩ =

2m

ℏ2
1

2l + 1
⟨ψnl|

∂Ĥ

∂l
|ψnl⟩ (11.161)

=
2m

ℏ2
1

2l + 1

∂En
∂l

(11.162)

=
2m

ℏ2
1

2l + 1

∂En
∂n

∂n

∂l
mit En = −Z

2

n2
RH ⇒

∂En
∂n

=
2Z2

n3
RH (11.163)

=
4m

ℏ2
1

2l + 1

Z2

n3
RH (11.164)

Im Berechnen der Ableitung ∂n/∂l haben wir implizit angenommen, dass die beiden Quanten-
zahlen voneinander abhängig sind. Die Lösung werden so variiert, dass die Anzahl an Knoten-
punkten der Wellenfunktion konstant bleibt. Die Anzahl an Knotenpunkten erhält man mithilfe
von n− l+ 1 und es gelte somit ∂n/∂l = 1. Der Ausdruck lässt sich mithilfe des Bohrradius aB
in eine etwas schönere Form bringen:

〈
1

r2

〉
=

Z2

n3a2B(l + 1/2)
(11.165)

Bemerkung: Dieses Verfahren lässt sich im allgemein zur Berechnung von allen Erwartungs-
werten ⟨r−α⟩ mit α ∈ N verwenden. Die explizite Berechnung sei dem Leser als Übung
überlassen.
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KAPITEL 12

Korrekturen zu atomaren Spektren

Als ungestörten Hamiltonian werden wir in diesem Kapitel ein Elektron mit Spin im Coulomb
Potential (Zentralpotential) betrachten:

Ĥ0 =
p2

2me
− Ze2

4πε0r
(12.1)

Der zweite Term stellt die elektrostatische Wechselwirkung zwischen dem Elektron und dem
Kern dar. Die Eigenwerte

En = −mec
2

2
α2Z

2

n2
= −RH

Z

n2
(12.2)

sind 2n2-fach entartet (wie wir bereits aus Kapitel (7) wissen). Der Zustand mit dem Spin des
Elektrons lautet dann

|ψnlm⟩ ⊗
∣∣∣∣
1

2
,±1

2

〉
(12.3)

Aus sehr hochauflösender spektroskopischer Experimente ging historisch hervor, dass obwohl der
Hamiltonoperator (12.1) die grobe Struktur definiert, man einige resultierende Effekte nicht her-
vor sagen konnte. Die meisten in diesem Abschnitt behandelten Störungen, bzw. Korrekturen,
sind sehr viel kleiner als Ĥ0 und lassen sich somit mit der in Kapitel (11) erarbeiteten Störungs-
theorie behandeln. Als Ansatz werden wir somit (auch wenn nicht immer explizit hingeschrieben)
den gesamten Hamiltonoperator

Ĥ = Ĥ0 + Ĥi mit Hi : Störung (12.4)

betrachten. Da die Energieeigenwerte En des Hamiltonoperators Ĥ0 in der Grössenordnung ∼ α2

sind, suchen wir nach Korrekturen in den höheren Potenzen von α, also α3, α4, . . . .

Wir werden uns in diesem Kapitel mit zwei Aufspaltungen befassen, die sogenannte Feinstruk-
tur und Hyperfeinstruktur des Wasserstoffatoms. Da wir hauptsächlich im Orstraum arbeiten
werden können wir für die Wasserstoffwellenfunktion die Form (7.116) verwenden.

Feinstrukturaufspaltung

• Spin-Bahn Kopplung ∼ S ·L

• Relativisitsche Korrekturen der kinetischen Energie ∼ p4

• Darwin Term ∼ α4

In der Hyperfeinstruktur betrachte man weiterhin, die

• Wechselwirkung des Elektronspins mit dem Atomkern
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren § 1. Spin-Bahn Kopplung

12.1 Spin-Bahn Kopplung

Die Spin-Bahn Kopplung ist ein Phänomen in welchem das magnetische Moment des Spins
mit dem durch den Drehimpuls erzeugten Magnetfeld wechselwirkt. Dieser Effekt unterscheidet
sich somit vom Zeeman-Effekt, welches durch ein externes Magnetfeld verursacht wird. Wir
wollen zunächst diese Wechselwirkung heuristisch herleiten (die genaue Behandlung des Zeemann
Effektes kann man streng genommen nur mithilfe der Betrachtung von relativistischen Effekte
vollziehen). Für ein Punktteilchen mit konstanter Geschwindigkeit folgt aus dem Biot-Savart
Gesetzt:

B = − 1

c2
v ×E (12.5)

wo E für das elektrische Feld des Kerns steht. Man sagt auch, dass das im E-Feld des Kerns be-
wegende Elektron das Magnetfeld B spürt. Der intrinsische Spin des Elektrons erzeugt ebenfalls
ein magnetisches Moment:

µs = −gsµB
S

ℏ
mit µb =

eℏ
2me

und gs = 2 (12.6)

und koppelt an das erzeugte Magnetfeld, wie folgt

ĤSB = −µs ·B =
e

mec2
S · (v×E) (12.7)

Mithilfe der potentielle Energie im elektrostatischen Potential Φ(r), V (r) = eΦ(r) lässt sich das
elektrische Feld des Kerns folgendermassen berechnen:

eE = −∇V = −r̂ ∂
∂r
V (r). (12.8)

Fügt man diesen Ausdruck in die Gleichung (12.7) ein und beachtet die Antikommutativität des
Kreuzproduktes, erhält man

ĤSB =
1

mec2
S · (r× v)

1

r

∂

∂r
V (r) (12.9)

und mit der Definition des Drehimpulses L = r × p = 1/mer × v folgt weiterhin

ĤSB =
1

m2
ec

2

1

r

∂V (r)

∂r
L · S. (12.10)

In einem Ein-Elektron System, wie zum Beispiel Wasserstoff oder Wasserstoff Ionen, herrscht
das Coulomb Potential

V (r) =
Ze2

4πε0r
mit Ze : Kernladung. (12.11)

und man hat

HSB =
e2Z

4πm2
ec

2ε0r3
L · S ∝ 1

r3
L · S. (12.12)

Das obige Resultat stimmt bis auf einem Faktor 1/2 mit der Korrekturen mathematischen Be-
handlung überein1. Mithilfe dieser Korrektur ergibt sich der korrekte Spin-Bahn Kopplungs Ha-
miltonian:

HSB =
e2Z

8πm2
ec

2ε0r3
L · S ∝ 1

r3
L · S (12.13)

Wir sind nun in der Lage, dass Problem störungstheoretisch zu behandeln. Dazu betrachten wir

Ĥ = Ĥ0 + ĤSB (12.14)
1Die Diskrepanz stammt aus einem relativistischen Effekt, der sogenannten Thomas Präzision
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren § 1. Spin-Bahn Kopplung

wo Ĥ0 der ungestörte Coulomb Hamiltonoperator (12.1) ist. Wie bereits in Kapitel (11) erwähnt,
kann man zwei verschiedene Eigenkets verwenden um diesen Hamiltonian zu diagonalisieren.
Diese lauten:

(j)− Basis : Eigenkets von L2,S2,J2, Jz

(l, s)− Basis : Eigenkets von L2,S2, Lz, Sz
(12.15)

Für Ĥ0 sind die beiden Basen zufriedenstellend, da der Hamiltonoperator mit jeden dieser Ope-
ratoren kommutiert und somit die gleichen Eigenvektoren besitzt (i.e Ĥ0 ist in beiden Basen
diagonal). Für den Störungsterm ĤSB kann man sich jedoch leicht davon überzeugen, dass
aufgrund von

S ·L =
1

2
(J2 −L2 − S2) (12.16)

dieser nicht mit Lz und Sz kommutiert. Für unser Störproblem ist es somit sinnvoll in der (j)-
Basis zu Arbeiten. Es erweist sich prinzipiell als mathematisch hilfreich in der Basis zu arbeiten
welchen den Störungsterm direkt diagonalisiert, da im entarteten Unterraum die nicht-entartete
Störungstheore (11.12) in erster Ordnung mit der entarten Störungstheorie übereinstimmt. Die
Energiekorrektur (in erster Ordnung) aufgrund der Spin-Bahn Kopplung, in nicht-entarteter
Störungstheorie, ist dann lediglich:

∆E
(1)
SB = ⟨ĤSB⟩ = ⟨n, l, s =

1

2
, j,mj |ĤSB|n, l, s =

1

2
, j,mj⟩ (12.17)

Zur Berechnung dieses Erwartungswertes verwende man die Entwicklung (12.16) des Produktes
S · L. Wir wissen bereits aus Kapitel 10, dass für die Addition eines Spin 1/2 (Elektron) und
einem Drehimpuls (in diesem Fall der Drehimpuls der Kern Protonen/Neutronen), die einzig
möglichen Werte j = l ± 1/2 sind. Mithilfe von

〈
l,
1

2
, j,mj

∣∣∣∣
1

2
(J2 −L2 − S2)

∣∣∣∣l,
1

2
, j,mj

〉
=

ℏ2

2

{
j(j + 1)− l(l + 1)− 3

4

}
(12.18)

ergeben sich für unsere zwei erlaubten Werte j = l + 1/2 und j = l − 1/2 die folgende Matrix-
elemente:

〈
l,
1

2
, l +

1

2
,mj

∣∣∣∣
1

2
(J2 −L2 − S2)

∣∣∣∣l,
1

2
, j,mj

〉
=

ℏ2

2
l für j = l +

1

2
(12.19)

〈
l,
1

2
, l − 1

2
,mj

∣∣∣∣
1

2
(J2 −L2 − S2)

∣∣∣∣l,
1

2
, j,mj

〉
= −ℏ2

2
(l + 1) für j = l − 1

2
(12.20)

Bemerkung: Die Eigenwertgleichung für das Produkt S ·L lautet somit:

S ·L
∣∣∣∣l ±

1

2
,m, l,

1

2

〉
=

ℏ2

2

(
l

−l − 1

) ∣∣∣∣l ±
1

2
,m, l,

1

2

〉
(12.21)

Fügt man diese Ausdrücke in Gleichung (12.17) ein, erhält man

∆E
(1)
SB =

〈
l ± 1

2
,m, l,

1

2

∣∣∣∣ĤSB

∣∣∣∣l ±
1

2
,m, l,

1

2

〉
=

1

2m2
ec

2

ℏ2

2

e2Z

4πε0

(
l

−l − 1

)〈
1

r3

〉

nl

. (12.22)

Verwendet man weiterhin (siehe Abschnitt (11.5.1))
〈

1

r3

〉

nl

=
Z3

a3n3l(l + 1/2)(l + 1)
=

m3c3α3Z3

ℏ3n3l(l + 1/2)(l + 1)
(12.23)
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren § 1. Spin-Bahn Kopplung

dann erhält man folgende Energiverschiebung in erster Ordnung aufgrund der Spin-Bahn Kopp-
lung:

∆E
(1)
SB =

mec
2Z4α4

4n3l(l + 1/2)(l + 1)

{
l für j = l + 1/2

−(l + 1) für j = l − 1/2
(12.24)

Die Verbindung mit der (l, s)-Basis findet man indem man sich an die Gleichungen (10.60)
und (10.62) (hier nochmals aufgelistet):

|l + 1

2
,mj , l,

1

2
⟩ =

√
l +mj + 1/2

2l + 1
|l,mj −

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩+

√
l −mj + 1/2

2l + 1
|l,mj +

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,−1

2
⟩

|l − 1

2
,mj , l,

1

2
⟩ = −

√
l −mj + 1/2

2l + 1
|l,mj −

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩+

√
l +mj + 1/2

2l + 1
|l,mj +

1

2
⟩ ⊗ |1

2
,
1

2
⟩

erinnert. Es soll nochmals betont werden, dass zusätzlich zum gestörten Hamiltonian, diese Zu-
stände auch Eigenzustände des 2n2-fachen entarteten ungestörten Hamiltonoperator Ĥ0 sind.
Streng genommen sind wir in unserer Notation für die Zustände etwas ungenau gewesen. Für das
Störproblem (12.14) muss man die des ungestörten Hamiltonoperator Ĥ0 relevante Quantenzahl
n ebenfalls mit in die Basiskets einbeziehen (|j,mj , 1/2, l⟩ → |n, j,mj , 1/2, l⟩)). Da die Quanten-
zahl n jedoch für den Störterm ĤSB irrelevant ist haben wir diesen weggelassen.

Bemerkung: In Ortsdarstellung lauten die Eigenzustände

⟨x|n, l ± 1

2
,mj , l,

1

2
⟩ = α±Rnl(r)Yl,mj−1/2(φ, θ) · ⟨x|

1

2
,
1

2
⟩+Rnl(r)Ylmj+1/2(θ, φ) · ⟨x|

1

2
,−1

2
⟩

wo wir die Clebsch-Gordan Koeffizienten:

α± = ±
√
l ±mj + 1/2

2l + 1
= ±β∓ (12.25)

haben.

Da beide Operatoren S undL von Grössenordnung ℏ sind, erhalten wir aus dem Ausdruck (12.13),
folgende Grössenordnung für den Spin-Bahn Störterm:

ĤSB ≃
e2

m2
ec

2

ℏ2

r3
. (12.26)

Der ungestörte Wasserstoffhamiltonian Ĥ0 ist von der Grössenordnung e2/r und wir erhalten
folgendes Verhältnis zwischen den Grössen

ĤSB

Ĥ0

≃ e2ℏ2/m2
ec

2R3

e2R
=

ℏ2

m2
ec

2R2
(12.27)

wo wir r mit R, dem typischen Radius im Wasserstoffatom ersetzt haben. Bekannterweise ent-
spricht R dem Bohr Radius a0 = ℏ2/mee

2 und wir erhalten somit

ĤSB

Ĥ0

≃ e4

ℏ2c2
= α2 =

(
1

137

)2

(12.28)

Der Einfluss der Spin-Bahn Kopplung auf die Energieeigenwerte ist somit zwei Feinstrukturkon-
stanten kleiner als der Einfluss der Coulomb Wechselwirkung im ungestörten Hamiltonian.
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren § 2. Relativistische Korrekturen

12.2 Relativistische Korrekturen

Anstatt den klassischen Ausdruck der Energie zu verwenden, wollen wir die relativistische
Energie-Impuls Beziehung

E =
√
p2c2 +m2

ec
4w ≃ mec

2 +
p2

2me
− 1

8

p4

m3
ec

2
(12.29)

betrachten. Neben der Ruheenergie (mec
2) und der nicht-relativistischen kinetischen Energie

(p2/2me), hat man zusätzlich auch einen Term −p4/8m3
ec

2. Wir erhalten somit folgenden rela-
tivischen Störterm:

ĤR = −1

8

(p2)2

m3
ec

2
(12.30)

Mithilfe von:

p2 = 2me

(
Ĥ0 +

e2

4πε0

Z

r

)2

= 2me

[
(Ĥ0)

2 +
Ze2

4πε0r
Ĥ0 + Ĥ0

Ze2

4πε0r
+

(
Ze2

4πε0r

)2
]

(12.31)

lässt sich dieser Term wie folgt geschickt umschreiben:

ĤR = −1

8

(p2)2

m3
ec

2
= − 1

2mec2

(
Ĥ0 +

e2

4πε0

Z

r

)2

= − 1

2mec2

[
(Ĥ0)

2 +
Ze2

4πε0r
Ĥ0 + Ĥ0

Ze2

4πε0r
+

(
Ze2

4πε0r

)2
] (12.32)

Obwohl die Eigenzustände |n, l,m⟩ von Ĥ0 entartet sind, ist der Operator (12.30) bereits in
jedem entarteten Unterraum diagonal und erhalten somit in erster Ordnung Störungstheorie:

∆E
(1)
R = ⟨n, l,ml|ĤR|n, l,ml⟩ = −

1

2mec2

[
E2
n + 2En

e2Z

4πε0

〈
1

r

〉

nl

+

(
Ze2

4πε0

)2〈
1

r2

〉

nl

]

(12.33)

Den Erwartungswert
〈
r−2
〉

haben wir bereits mit dem Hellman-Feynman Theorem berechnet
(Dem Leser sei überlassen den Ausdruck ⟨1/r⟩ zu berechnen. Alternativ kann man diesen auch
mit dem Virialsatz erhalten). Mit

〈
1

r

〉

nl

=
Z

aBn
und

〈
1

r2

〉

nl

=
Z2

a2n3(l + 1/2)
und En = −mec

2(Zα)2

2n2
(12.34)

folgt für (12.33) somit folgende relativistitsche Energieverschiebung:

∆E
(1)
R = −mec

2(Zα)2

2n2
(Zα)2

n2

(
n

l + 1/2
− 3

4

)
(12.35)

Darwin-Term

Die Dirac Gleichung liefert eine weiter Korrektur:

ĤD =
ℏ2

8m2
ec

2
∇2V =

ℏ2Ze2

8ε0m2
ec

2
δ3(x) (12.36)

179



12. Korrekturen zu atomaren Spektren § 3. Feinstrukturaufspaltung

Dieser kann so verstanden werden. In der Dirac-Gleichung sind Ort und Zeit durch Lorentz-
transformationen vertauschbar. In der Schrödingergleichung sind diese jedoch absolut. Im nicht-
relativistischen limes, in welchem Operatoren und Koordinaten entwickelt werden können, er-
halten wir einen nicht-lokalen Term für ein Potential im absoluten Koordinatensystem (dies
entspricht einem Retardierungseffekt). Der Darwin Term kann somit als eine ’Verschmierung’
der Coulomb Wechselwirkung zwischen Elektron und Kern, aufgrund von Zitterbewegungen des
Elektrons, aufgefasst werden.

In der Störungstheorie gibt dies folgenden Energie-Beitrag erster Ordnung:

∆E
(1)
D = ⟨n, j = l ± 1

2
,m, l,

1

2
|ĤD|n, j = l ± 1

2
,m, l,

1

2
⟩ = mec

2(Zα)4

2n3
δl0 (12.37)

Die Deltafunktion δl0 stellt hier sicher, dass sich der Darwin Term nur auf s-Elektronen auswirkt,
da dies die einzigen Zustände sind für welche die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Elektrons
bei x = 0 nicht null ist.

12.3 Feinstrukturaufspaltung

Die Feinstrukturaufspaltung ist dann die Korrektur:

∆EFS = ∆E
(1)
SB +∆E

(1)
R +∆E

(1)
D =

mec
2(Zα)2

2n2
(Zα)2

n2

(
3

4
− n

j + 1/2

)
(12.38)

Für ein festes n hängt die Aufspaltung nur noch von der Gesamtdrehimpulsquantenzahl j ab.
Bezüglich l und mj sind die Niveaus weiterhin entartet. In der spektroskopischen Notation nLj
haben zum Beispiel die Zustände 2S1/2 und 2P1/2 dieselbe Energie, welche jedoch ungleich der
Energie des Zustands 2P3/2 sind.

12.4 Hyperfeinstruktur im s-Orbital

Genauso wie das Elektron, sind Protonen und Neutronen ebenfalls Spin 1/2 Teilchen. Wie bereits
im Fall des Elektronspins, hat der Spin des Kerns I somit auch ein magnetisches Moment M :

M = gKµn
I

ℏ
= gK

Ze

2MK
mit µK =

Ze

2MK
: Kernmagneton (12.39)

Das Elektron bewegt sich somit nicht nur um Coulomb Feld des Kerns sondern auch in dem
durch das magnetischen Moment des Kerns M erzeugte Magnetfeld. Mit dem Vektorpotential

A = −µ0M ×∇
(

1

4πr

)
=
µ0
4π

M × x

r3
(12.40)

erhalten wir folgendes Magnetfeld:

B = ∇×A = µ0

(
M∇2 1

r
−∇(M ·∇)

1

r

)
. (12.41)

Die Kopplung dieses Magnetfeldes mit dem magnetischen Spinmoment eines s-Elektron (man
muss für ein s-Elektron nicht zusätzlich an die Kopplung des Bahndrehimpulses L mit dem
Kernmagnetfeld achten) ergibt den folgenden Störhamiltonian:

ĤHFS = −µS ·B =
Ze2gK

2πε0µKmec2
S ·
(
−I∇2 1

r
+∇(I ·∇)

1

r

)
(12.42)
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren § 4. Hyperfeinstruktur im s-Orbital

Die Wellenfunktion des Gesamtsystem beinhaltet die Ortswellenfunktion und die Spin Vektoren
des Elektrons und Kerns:

|ψn,l=0, s⟩ = ⟨x|ψn,0⟩ ⊗ |s⟩ = ψn,l=0(r, θ, φ)︸ ︷︷ ︸
HR

⊗ |1
2
,me⟩ ⊗ |sK ,mK⟩

︸ ︷︷ ︸
HS

. (12.43)

In der Erwartungswertbildung des Hamiltonian mit der obigen Wellenfunktion, faktorisiert sich
der Spin- und Bahnanteil (siehe Tensorproduktregeln).

Wir wollen somit zunächst lediglich den Erwartungswert des Hamiltonian in den Ortswellen-
funktionen ψn,0(r, θ, ϕ) berechnen. Für die radialsymmetrischen s-Wellenfunktionen folgt für
den zweiten Term auf der rechten Seite von (12.42):

∫
d3x

[
∇(I ·∇)

1

r

]
ψ2
n,0(r) =

I

3

∫
d3x

(
∇2 1

r

)
ψ2
n,0(r) = −

4

3
πI|ψn,0(0)|2, (12.44)

wo wir ∇2(1/r) = −4πδ(3)(x) und das der Operator I nicht auf ψn,0(r) wirkt, verwendet ha-
ben. Mit der expliziten Form der Wasserstoffwellenfunktion ψn,0(0) erhält man schlussendlich
folgenden Erwartungswert mit der Wellenfunktion des Gesamtsystems

⟨ψn,l=0, s|ĤHFS|ψn,l=0, s⟩ =
4

3

me

MK
(Zα)4mec

2 1

n3
⟨s|S · I|s⟩

ℏ
(12.45)

Im nächsten Schritt müssen wir noch den Spinanteil des Hyperfeinstrukturhamiltonians diago-
nalisieren. Dazu definiert man analog zum Gesamtdrehimpuls J , den Gesamtspin, welche den
Spin des Elektrons an den Kernspin koppelt:

F = S + I. (12.46)

Der Hilbertraum des Gesamtspins HS ist somit

C⊗ C2i+1 (12.47)

Das Diagonalisierungsverfahren ist äquivalent zum Ablauf der Diagonalisierung des Spin-Bahn
Kopplungs Hamiltonian. Da F ein Drehimpuls ist, existiert eine Menge an Basiskets

|f,mf , i, s = 1/2⟩ , (12.48)

welche durch die vertauschbaren Operatoren F 2 und F z erzeugt werde. Die Operatoren F 2,F z

und F erfüllen die bekannten Drehimpulseigenwertgleichungen. Die Quantenzahl f soll den ge-
samten Drehimpuls des zwei-Teilchensystems beschreiben. Es lässt sich weiterhin zeigen, dass F 2

mit S2 und I2 kommutiert. Somit ist |f,mf ⟩ (analog zur j-Basis und (10.24)) ein Eigenzustand
der Observablen F 2,S2, I2 und Fz. Mithilfe der Entwicklung

1

ℏ2
S · I =

1

2ℏ2
(F 2 − S2 − I2) = 1

2

[
f(f + 1)− 3

4
− i(i+ 1)

]
(12.49)

und das die erlaubten Werte für den Gesamtspin f = i+ 1/2 und f = i− 1/2 sind, erhält man
folgendes Resultat:

1

ℏ2
S · I =

{
1
2 i, f = i+ 1

2
1
2(−i− 1), f = i− 1

2

(12.50)

Im Fall des Wasserstatoms haben wir nur ein Proton zu betrachten und somit i = 1/2. Für
den Gesamtspin, folgt dann mit f = 0 der Singlett Zustand und mit f = 1 der Tripplett Zustand.
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren§ 5. Zusammenfassung Spektroskopischer Aufspaltungen

Aus der Differenz dieser zwei Zustände erhält man die Hyperfeinaufspaltung des n-ten Energie-
niveaus für das s-Orbital (in erster Ordnung Störungstheorie):

∆E
(s)
HFS =

4

3
gN

me

MN
(Zα)4mec

2 2i+ 1

2n3
(12.51)

Der Term (Zα)4mec
2 hat zwar die gleiche Dimension ∼ α4 wie die Feinstrukturaufspaltung,

jedoch führt der Term me/MK zu einer ungefähr 1000 mal kleineren Aufspaltung.

12.5 Zusammenfassung Spektroskopischer Aufspaltungen

Wir wollen nun die meisten wichtigsten auftretende spektroskopische Aufspaltungen auflisten.
Hier werden auch zum Beispiel die Resultate von Effekten welche in anderen Kapitel betrachtet
werden (wie Zeeman Effekt) nochmals zur Vollständigkeit aufgelistet.

• Der normale Zeeman Effekt beruht auf der Wechselwirkung des durch die Bahnbewe-
gung des Elektrons erzeugten magnetischen Moments mit einem äusseren Magnetfeld B.
Dadurch spalten die Energieterme in 2l+1 Zeeman Komponenten Eml auf, deren Energie
um ∆Em = µBmlB verschoben wird, wobei µB das Bohrsche Magneton ist.

• Durch experimentelle Ergebnisse (Feinstrukturaufspaltung, Stern Gerlach, anomaler Zeeman-
Effekt) musste Schrödingergleichung erweitert werden. Dies geschah durch die Einführung
des Elektronenspins s, der ein zusätzliches magnetisches Moment µs, bewirkt. Es gilt
µs = −gs(µB/ℏ)s mit gs ≈ 2. Der Gesamtdrehimpuls des Elektrons ist die Vektorsumme
j = l+ s.

• Die Feinstrukturaufspaltung/Spin Bahn Kopplung kann gedeutet werden als Zee-
man Aufspaltung, die durch die Wechselwirkung des magnetischen Spinmoments µs mit
dem durch die Bahnbewegung des Elektrons erzeugten Magnetfeldes bewirkt wird. Die
Energien der Feinstrukturterme sind:

En,l,s = En − µs ·Bl = En +
µ0Ze

2

8πm2
er

3
(s · l)

Es lässt sich schreiben als:

En,l,j = En +
a

2
[j(j + 1)− l(l + 1)− s(s+ 1)]

wobei a = µ0Ze
2ℏ2/(8πm2

er
3 die Spin-Bahn Kopplungskonstante ist. Die Feinstrukturauf-

spaltung nimmt mit wachsenden Quantenzahlen n und l ab, aber steigt Proportional zum
Produkt EnZ2

∆El,s ∝
Z4

n3l(l + 1)

• Berücksichtigt man relativistische Korrekturen und die Spin-Bahn Kopplung bekommt
man folgende Korrektur für die Energie eines Zustandes (n, l, j):

En,j = En

[
Z2α2

n

(
1

j + 1
2

− 3

4n

)]

Im Coulombfeld hängt die Energie eines Elektronenzustandes (n, l, j) nicht von der Bahn-
drehimpulsquantenzahl l sondern nur von n und j ab. Alle Terme mit gleichen Quanten-
zahlen n und j haben gleiche Energie. (nur für Wasserstoff und wasserstoffähnliche Atome,
da bei anderen kein reines Coulombpotential)
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12. Korrekturen zu atomaren Spektren§ 5. Zusammenfassung Spektroskopischer Aufspaltungen

• Der anomale Zeeman Effekt tritt bei allen Atomtermen auf für die der Gesamtspin
S ̸= 0 ist. Die Energieverschiebung beträgt ∆E = −µj ·B mit µj = µl +µs. Jeder Term
(n, j) spaltet in (2j+1) Zeeman Komponenten auf. Der Lande-Faktor gj ist definiert durch:

gj = 1 +
j(j + 1) + s(s+ 1)− l(l + 1)

2j(j + 1)

Dieser hängt vom Zustand (j, l) ab. Somit ist die Aufspaltung für verschiedene Niveaus
(j, l) verschieden. Die zusätzliche Energie im Magnetfeld ist:

Emj = mj · gjµB ·B

• Bei Berücksichtigung der Wechselwirkung des Elektrons mit seinem Strahlungsfeld (Emis-
sion und Absorption virtueller Photonen) verschieben sich die Energieniveaus geringfügig
(Lamb-Shift)

• Bei sehr hoher spektraler Auflösung bemerkt man, dass sich die Energieterme und Spektral-
linien weiterhin trennen. Bei der Hyperfeinstruktur betrachtet man das Kerne ebenfalls
einen Kernspin besitzen der als

µI = γk · I = gI ·
µK
ℏ
I

aufgefasst werden kann. Man bezeichnet es als magnetisches Kernmoment. Das magneti-
sche Kernmoment liefert zwei Beiträge zur Aufspaltung. Es wechselwirkt mit dem Magnet-
feld, das von den Elektronen am Kernort erzeugt wird und dem von Elektronen erzeugten
magnetischen Moment. Jedes Energieniveau En,j,l spaltet durch die Hyperfeinstrukutur-
wechselwirkung zwischen Kernmoment und ELektron auf die in die Hyperfeinstruktur-
komponenten.

EHFS = En,j,l +
A

2
[F (F + 1)− j(j + 1)− I(I + 1)]

wobei F = j+I die Kopplung von Elektronengesamtdrehimpuls J = L+S und Kernspin I
ist (raumfester Gesamtdrehimpuls) und A = (gjµkBj)/

√
j(j + 1) die Hyperfeinkonstante

ist.

Bei externen Feldern unterscheidet man zwischen:

Angelegtes Feld Feld Stärke Korrekturen

Magnetisch schwach Zeeman
stark Paschen-Back

Elektrisch alle Stark
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KAPITEL 13

Pfadintegrale

Im Kapitel über die Wellenmechanik haben wir das Doppelspaltexperiment eingeführt, um die
quantenmechanische Formulierung der Wahrscheinlichkeitsamplituden zu motivieren. Ein we-
sentlicher Unterschied der Quantenmechanik gegenüber der klassischen Mechanik besteht darin,
dass das System streng genommen durch alle klassischen Pfade propagiert und es somit nicht
möglich ist, ohne eine Messung des Systems zu vollziehen, vorherzusagen, welchen Pfad das
System gewählt hat. Im Laufe dieses Kapitels werden wir sehen, dass man die Wahrscheinlich-
keitsamplitude als kohärente Summe der verschiedenen Amplituden für den Verlauf des Systems
entlang aller klassischen Pfade auffassen kann. Von Bedeutung ist die Erkenntnis, dass:

Falls mehrere Wege zwischen Quelle x und Beobachtung y existieren, so tritt Interferenz
zwischen allen Wegen auf.

13.1 Propagator im Ortsraum

Im Kapitel 6 haben wir uns mit Rotationen auseinandergesetzt, welche eine Unterklasse räumli-
cher Transformationen sind. Dort sind wir auf die Erkenntnis gekommen, dass räumliche Trans-
formationen in R3, in der Quantenmechanik eine unitäre Darstellung auf dem Hilbertraum H
besitzen. Translationen in der Zeit sind nicht überraschend ebenfalls unitäre Operatoren 1 und
bilden eine abelsche Gruppe (Hier besteht der Unterschied zu der Gruppe der Rotationen). Da
man Zeiten infinitesimal variieren kann, ist es angebracht den Zeitentwicklungsoperator Û(t)
wieder mit einer Lie-Algebra in Verbindung zu setzen:

Û(t) = exp

(
− i
ℏ
Ĥt

)
. (13.1)

Für den Fall, dass t0 ungleich Null ist, muss der Zeitentwicklungsoperator in (13.1) mit folgender
Definition ersetzt werden:

Û(t, t0) = exp

(
− i
ℏ
Ĥ(t− t0)

)
(13.2)

und entspricht genau der Form (4.107).

Bemerkung: Aus der Bedingung das Û(t) unitär ist, gilt das Theorem (6.4) und somit das Ĥ/ℏ
hermitesch ist. Der Generator muss die Dimension 1/(Zeit) haben. Aufgrund der Planck-

1Das folgt direkt aus der Bedingung der Warscheinlichkeitserhaltung. Die Norm eines Zustandes muss konstant
bleiben. Wir haben ⟨ψ(t)|ψ(t)⟩ =

〈
Û(t, t0)ψ(t0)

∣∣∣Û(t, t0)ψ(t0)
〉
⇒ Û†(t, t0) = Û−1(t, t0).
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13. Pfadintegrale § 1. Propagator im Ortsraum

Einstein Beziehung, E/ℏ = ω mit [ω] = Hz = 1/t muss Ĥ die Einheiten einer Energie
besitzen.

Die Matrixelemente des Zeitentwicklungsoperatoren bezeichnet man als Propagator und be-
schreiben die Wahrscheinlichkeitsamplitude dafür, dass das Teilchen von (x, t0) nach (y, t) pro-
pagiert2. Der Propagator lautet formell ausgedrückt:

K(y, t;x, t0) = ⟨y |Û(t, t0)|x ⟩ = ⟨y | exp
(
− i
ℏ
Ĥ(t− t0)

)
|x⟩ , (13.3)

wo wir implizit angenommen haben, dass Ĥ zeitunabhängig ist. Wendet man den Zeitentwick-
lungsoperator auf den Ket |x⟩ an, erhält man den Zustand des Systems zur t welches zur Zeit
t0 < t genau bei x lokalisiert war. In den Energieeigenzuständen |En⟩ lautet der Propagator
dann

K(y, t;x, t0) =
∑

n

⟨y|En⟩ ⟨En|x⟩ exp
[
iEn(t− t0)

ℏ

]
. (13.4)

Der Propagator kann somit immer erhalten werden, wenn die Energieeigenfunktion und Eigen-
werte bekannt sind. Betrachtet man ein etwas allgemeineres Problem, wo der Anfangszustand
ψ(x, t0) räumlich ausgedehnt ist (also nicht wie vorher streng bei x lokalisiert war), dann lässt
sich der Zustand zur einer späteren Zeit t > t0 mithilfe des Propagators und einer Integration
über den gesamten Raum d3x wie folgt konstruieren:

ψ(y, t) = ⟨y|Û(t, t0)|ψ(0)⟩ =
∫

d3x ⟨y|Û(t, t0)|x⟩ ⟨x|ψ(0)⟩ =
∫

d3xK(y, t;x, t0)ψ(x, t0),

(13.5)
wo wir die Vollständigkeitsrelation der |x⟩ Zustände ausgenutzt haben. Die obige Formel ist
nichts anders als eine mathematische Formulierung des Huygensschen Prinzip (i.e jeder Punkt
einer Wellenfront kann als Quelle einer neu entstehenden Welle angesehen werden).

Bemerkung: Die Situation ist analog zu einer in der Elektrostatik. Um das elektrostatische
Potential einer allgemeinen Ladungsverteilung zu bestimmen, löst man zuerst das Punkt-
ladungsproblem, multipliziert diese Lösung mit der Ladungsverteilung und integriert über
den gesamten Raum, d.h:

ϕ(x) =

∫
d3x′

ρ(x′)

|x− x′| (13.6)

Genügt die Wellenfunktion ψ(y, t) der Schrödingergleichung
[
iℏ
∂

∂t
− Ĥ(y, ∂y, t)

]
ψ(y, t) = 0, (13.7)

dann folgt aus (13.5), dass der Propagator für t > t0 die gleiche Gleichung erfüllt:
[
iℏ
∂

∂t
− Ĥ(y, ∂y, t)

]
K(y, t;x, t0) = 0. (13.8)

Da das Kausalitätsprinzip3 in einer nicht-relativistischen Theorie gewährleistet sein soll, verlan-
gen wir:

K(y, t,x, t0) = 0, wenn t0 < t. (13.9)

2Das Quadrat des Propagators gibt dann die Übergangswahrscheinlichkeit.
3Die Zukunft soll nicht die Vergangenheit beeinflussen.
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Weiterhin soll man für t = t0, aufgrund von (13.5), wieder die Identität erhalten4. Es gelte somit

K(y, t;x, t) = δ3(y − x). (13.10)

Diese zwei Eigenschaften des Propagators lassen sich mit der Heaviside Funktion Θ(t − t0) in
der Definition des Propagators wie folgt miteinbeziehen:

K(y, t;x, t0) = Θ(t− t0)K(y, t;x, t0). (13.11)

Mithilfe dieser Randbedingungen erhält man die folgende Differentialgleichung für den Propa-
gator [

iℏ
∂

∂t
− Ĥ(y, ∂y, t)

]
K(y, t;x, t0) = iℏδ3(y − x)δ(t− t0) (13.12)

In der Tat, für t > t0 erhalten wir erneut die Gleichung (13.8). Für den Fall t0 → t+0 erhält man
auf der linken Seite von (13.12) lediglich den Term ∂Θ(t− t0)/∂t, welches mit der rechten Seite
übereinstimmt. Anders ausgedrückt; Der Propagator ist eine Lösung der Schrödingergleichung
mit der Anfangsbedindung δ3(y−x). Die zentrale Aufgabe ist es somit diese Übergangsamplitu-
den (Propagator) zu berechnen. Dem aufmerksamen Leser mag eventuell aufgefallen sein, dass
der Propagator, der (retardierten) Greenschen Funktion einer zeitabhängigen Wellenfunktion
entspricht.

Bemerkung: Als Erinnerung: Sei L̂ ein linearer Differentialoperator, dann sind Greensche
Funktionen Lösungen der Gleichung L̂Gψ = −δ(y − x). Diese sind dann Greensche Funk-
tionen der Gleichung L̂ψ = 0.

Greensche Funktion der Schrödinger Gleichung: Die Greensche Funktion der zeitabhängigen
Schrödingergleichung lautet

GR(y, t;x, t0) =
1

iℏ
Θ(t− t0)K(y, t;x, t0) (13.13)

und genügt der Gleichung
[
iℏ
∂

∂t
− Ĥ(y, ∂y, t)

]
GR(y, t;x, t0) = δ3(y − x)δ(t− t0). (13.14)

Der Propagator K(y, t;x, t0) entspricht dem Kernel des Schrödinger Differentialoperators.

An dieser Stelle ist es angebracht zu erläutern, dass die Zeitentwicklung eindeutig durch den Pro-
pagator K(y, t;x, t0) bestimmt wird, wenn die Wellenfunktion ψ(x, t0) zur Zeit t0 bekannt ist. In
diesem Sinne ist Schrödingers Wellenmechanik eine komplett kausale Theorie. Die Zeitentwick-
lung der Wellenfunktion in einem Potential ist deterministisch, wie man es aus der klassischen
Physik erwarten würde, sofern das System nicht durch eine Messung oder anderen externen
Einflüssen gestört wird.

4Dies ist auch ersichtlich wenn man (13.3) betrachtet. Für t = t0 habe man Û(t0, t0) = 1 und da die
Eigenfunktionen x und y orthonomierte Basis Zustände sind, folgt aufgrund von ⟨y|x⟩ = δ3(y − x) unsere
Bedingung an den Propagator.
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Bemerkung: Integriert man den Propagator K(y, t,x, t0 = 0) für y = x im Raum

J(t) =

∫
d3x K(x, t;x, 0) =

∫
d3x

∑

n

| ⟨x|En⟩ |2 exp
(
− iEnt

ℏ

)

=
∑

n

exp

(
− iEnt

ℏ

) (13.15)

erhält man eine Summe über die möglichen Energiezustände, ähnlich wie die Zustandss-
umme in der Statistischen Mechanik. Setzt man t analytisch fort und definiert t als rein
imaginär, dann ist β = it/ℏ reell und positiv und J(t) entspricht genau der Zustandssum-
me Z =

∑
n exp(−βEn). Aufgrund dessen sind einige Methoden bei der Untersuchung von

Propagatoren in der Quantenmechanik auch hilfreich in der statistischen Mechanik.

13.1.1 Propagator für freies Teilchen im Ortsraum

Betrachte ein freies Teilchen mit dem Hamiltonoperator Ĥ0 = p2/2m. Die Hamiltonfunktion ist
nicht diagonal im Ortsraum aber im Impulsraum und es ist somit angebracht, das Problem im
Impulsraum zu lösen. Der Propagator lautet dort

K0(y, t;x, t0 = 0) = ⟨y|exp
(
− i
ℏ
Ĥ0t

)
|x⟩ =

∫
d3p d3p′

〈
y
∣∣p′〉 〈p′∣∣exp

(
− i
ℏ
Ĥ0t

)∣∣p
〉
⟨p|x⟩

=

∫
d3p exp

(
− ip

2t

2mℏ

)
⟨y|p⟩ ⟨p|x⟩

(13.16)

wo wir im letzten Schritt verwendet haben, dass die Impulseigenfunktionen orthogonal zueinan-
der stehen und somit folgendes folgt:

〈
p′∣∣exp

(
− i
ℏ
Ĥ0t

)∣∣p
〉
= exp

(
− ip

2t

2mℏ

)〈
p
∣∣p′〉 = exp

(
− ip

2t

2mℏ

)
δ(p− p′). (13.17)

Bekannterweise entspricht ⟨y|p⟩ = ψp(y) einer ebenen Welle5:

⟨y|p⟩ = 1

(2πℏ)3/2

∫

R3

d3x δ(x− y) exp

(
− i
ℏ
p · x

)
=

1

(2πℏ)3/2
exp

(
− i
ℏ
p · y

)
(13.18)

und mit
⟨p|x⟩ = ψ∗

p(x) =
1

(2πℏ)3/2
exp

(
i

ℏ
p · x

)
, (13.19)

folgt für den Propagator:

K0(y, t;x, t0 = 0) =
1

(2πℏ)3

∫
d3p exp

(
− ip

2t

2mℏ

)
exp

(
− i
ℏ
p · y

)
exp

(
i

ℏ
p · x

)

=
1

(2πℏ)3

∫

R3

d3p exp

[
i

ℏ

(
p · (x− y)− p2t

2m

)]
.

(13.20)

Mit einer Substitution α = x− y und einer quadratischen Ergänzung des Exponenten

p · α− p2t

2m
=
m

2t
α2 −

(
p− m

t
α
)2 t

2m
, (13.21)

5Es entspricht der Fourier Transformation der Delta Funktion.
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folgt weiterhin:

K0(y, t;x, t0 = 0) =
1

(2πℏ)3
exp

(
imα2

2tℏ

)∫

R3

d3q exp

(
− itq

2

2mℏ

)
, (13.22)

wo wir im Klammerausdruck des Exponenten eine Substitution q = p − mα/t vorgenommen
haben. Diese Integral ist im unendlichen nicht wohldefiniert. Mithilfe von

q→ (1− iε)q, lim
ε→0

−→
∫

dq exp
(
−aq2

)
=

√
π

a
für Re a > 0 (13.23)

lässt es sich jedoch regularisieren und wir erhalten schlussendlich folgenden Propagator für das
freie Teilchen:

K0(y, t;x, t0 = 0) =
( m

2πℏit

)3/2
exp

(
− im(x− y)2

2ℏt

)
(13.24)

Bemerkung: Die allgemeine Form des Propagators eines freien Teilchen in d-Dimensionen
lautet:

K(y, t;x, t0) =

(
m

2πiℏ(t− t0)

)d/2
exp

(
im(x− y)2

2ℏt

)
Θ(t− t0) (13.25)

Der freie Propagator hängt somit lediglich von der Differenz seiner Argumente ab. Das
gleiche Resultat bekommt man auch wenn man die die freie Schrödingergleichung

iℏ
∂

∂t
ψ(t,x) = − h2

2m
∆ψ(t,x), ∆ =

d∑

i=1

∂2

∂x2i
(13.26)

ausgehend von der speziellen Anfangsbedingung

ψ(x, t) = ψ0(x) = δd(x− y) (13.27)

löst. Die Wellenfunktion zur Zeit t in Impulsdarstellung erhält man dann mithilfe von

ψ̃(p, t) = ψ̃(p, 0) exp

(
− i
ℏ
Et

)
. (13.28)

und im Ortsraum als die Fourier-Rücktransformation

ψ(x, t) =
1

(2πℏ)d/2

∫

R3

ddp ψ̃(p, t) exp

(
i

ℏ
p · x

)
(13.29)

Der Exponent enthält genau die Wirkung der klassischen Trajektorie x(t′) der sich das Teilchen
in der Zeit t von y nach x bewegt. Dazu erinnere man sich an die klassische Wirkung eines freien
Teilchens:

S(x(t)) =

∫ t

t0

dtL(x(t), ẋ(t)), (13.30)

wobei L = T −V die Lagrangefunktion ist, die in unserem Fall nicht von der Zeit abhängen soll.
Die Wirkung ist ein Funktional und ordnet somit jeder Funktion x(t) eine Zahl zu. Da wir ein
freies Teilchen betrachten (V = 0), entspricht die Lagrange Funktion der kinetischen Energie
L = mẋ(t)/2. Wie beim Propagator setzen wir t0 = 0 und wir erhalten folgende klassische
Wirkung für ein freies Teilchen:

S0(y, t;x, t0 = 0) =

∫ t

0
dt′

m

2
(ẋ(t))2 =

m

2t
(x− y)2 mit v =

∆x

∆t
=

(x− y)2

t2
, (13.31)
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wo wir im zweiten Schritt verwendet haben, dass die Geschwindigkeit eines freien Teilchens kon-
stant ist. Man erkennt somit, dass der Propagator des freien Teilchen proportional zur klassischen
Wirkung ist

K0(y, t;x, t0) ∼ exp

[
i

ℏ
S0(y, t;x, t0)

]
. (13.32)

13.2 Feynman’sche Pfadintegrale

Ohne Verlust der Allgemeinheit wollen wir in diesem Abschnitt uns auf eindimensionalen Pro-
bleme beschränken. Wenn das System nicht mehr durch eine lineare Bewegungsgleichung für Ort
und Impuls beschrieben werden kann, dann ist der Propagator nicht mehr direkt proportional
zur klassischen Wirkung exp(iS/ℏ). In solch einem Fall wird der Propagator durch das Feyn-
man’sche Pfadintegral gegeben. Dort integriert man über alle möglichen Pfade die ein Teilchens
zwischen zwei Punkten x und y in Raum und Zeit nehmen kann (siehe Graphik (13.2)) und
gewichtet diese Pfade dabei mit einem Phasenfaktor, welcher proportional zur Exponentialfunk-
tion des durch das mit dem Faktor i/ℏ multiplizierten resultierendem Wirkungsfunktional der
klassischen Mechanik. Anders ausgedrückt, die Wahrscheinlichkeit P (y, x) um vom Punkt x zur
Zeit t0 zum Punkt y zur Zeit t zu gelangen, ist durch das Quadrat P (y, x) = |K(y, t;x, t0)|2
des Propagators gegeben. Dieser Propagator ist dann die Summe dem einzelnen Beitrage von
χ[w(t)] jedes klassisch möglichen Pfades w von x zu y6:

K(y, t, x, t0) =
∑

Wege w zwischen x und y

χ[w(t)]. (13.33)

Der Beitrag eines spezifischen Weges w hat eine Phase proportional zur klassischen Wirkung S

χ[w(t)] = a exp

(
i

ℏ
S[w(t)]

)
, a = const (13.34)

Der nächste Schritt wird nun sein abzuklären was genau mit der Summe über alle Wege W
gemeint ist und wie man mathematisch korrekt die einzelnen Beiträge der Wege miteinbeziehen
kann.

Dazu teilt man das gesamte Zeitintervall [t0, t] in N Abschnitte mit der Länge ϵ = ∆t =
(t − t0)/N . Verwendet man die Kompositionseigenschaft des Propagators dann lässt sich der
Propagator für die zwei Endpunkte xN zur Zeit tN und Anfangspunkt x0 zur Zeit t0 folgender-
massen zerlegen

K(xN , tN ;x0, t0) =

∫ ∞

−∞
dxN−1· · ·

∫ ∞

−∞
dx1 K(xN , tN ;xN−1, tN−1) . . .K(x1, t1;x0, t0). (13.35)

Man integriert hier nicht über die zwei Endpunkte xN und x0 da diese fix sind. Die genau Form
der einzelnen diskreten Propagatoren ist uns nicht bekannt. Man weiss jedoch, dass im Fall von
ϵ → 07 die kinetische Energie in der Wirkung S im Vergleich zu ℏ so gross womit man bis auf
den klassischen Weg zwischen xk und xk+1 alle anderen Wege ignorieren kann. Um die klassische
Wirkung im Grenzwert ϵ → 0 zu erhalten verwendet man eine geradlinige Näherung zwischen
den Wegen (x0, x1), (x1, x2), . . . (xN−1, xN ). Man setzt somit folgenden diskreten Ausdruck für
die gesamte Wirkung an:

Sϵ =
N∑

k=1

ϵ

[
m

2

[
xk − xk−1

ϵ

]2
− V

(
xk + xk−1

2

)]
(13.36)

6Solch eine Inteferenzbedingung folgt direkt auch aus dem Superpositionsprinzip (zum Beispiel des Doppel-
spaltes).

7Es soll angemerkt sein, dass dies äquivalent zum Grenzwert N → ∞ ist.
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x0, t0

x1, t1

x2, t2

xN , tN

Abbildung 13.1: Die Zerlegung eines klassischen Pfades in N äquidistante Abschnitte der Länge
ϵ.

und der Propagator zwischen zwei benachbarten Punkten muss somit folgendem Ausdruck ent-
sprechen:

K(xk, tk;xk−1, tk−1) =

[
1

c(ϵ)

]
exp

[
iϵ

ℏ

(
m(xk − xk−1)

2

2ϵ2
− V

(
xk + xk−1

2

))]
(13.37)

wo wir eine Normalisierungskonstante 1/c(ϵ) eingeführt haben um sicherzustellen, dass der Pro-
pagator auf eins normiert ist (da es ja nichts anders ist als eine Wahrscheinlichkeitsamplitude
ist). Es kann gezeigt werden, dass solch eine Normierungskonstante unabhängig vom Potential
V (x) ist und man somit den bereits im freien Propagator auftauchenden Normierungskonstante
verwenden kann. Somit gelte

1

c(ϵ)
=

√
m

2πiℏϵ
(13.38)

Bemerkung: Die Normalisierungskonstante kann auch direkt aus der Eigenschaft

K(xk+1, tk, xk, tk) = δ(xk+1 − xk) (13.39)

entnommen werden, indem man bemerkt, dass eine der Grenzwertdarstellungen der Delta-
Funktion folgender Ausdruck ist:

δ(x) = lim
α→0

1

απi
exp

(
ix2

α

)
. (13.40)

Fügt man den Ausdruck (13.37) in die Kompositionsgleichung (13.35), erhält man:

K(xN , tN ;x0, t0) = lim
ϵ→0

1

c(ϵ)

∫ ∞

−∞

dxN−1

c(ϵ)

∫ ∞

−∞

dxN−2

c(ϵ)
· · ·
∫ ∞

−∞

dx1
c(ϵ)

× exp

[
iϵ

ℏ

N∑

k=1

(
m(xk − xk−1)

2

2ϵ2
− V

(
xk + xk−1

2

))] (13.41)

Im Exponent taucht eine Riemannsche Summe eines Integrals auf, welches sich in unserem Fall
als die klassische Wirkung

S(x, t) = lim
ϵ→0

Sϵ =

∫ t

t0

dtL(x(t), ẋ(t)) (13.42)

mit einem Vorfaktor i/ℏ, erweist.
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Bemerkung: Man erinnert sich, dass das Riemann-Integral über eine Funktion f(x) definiert
ist als der Grenzwert der Riemann Summe

lim
η→0

[
η
∑

i

f(xi)

]
, (13.43)

wobei das Mass η durch die Länge eines Intervalls gegeben ist.

Man wird somit zu folgendem Ausdruck für das Pfadintegral geführt (Indem wir (xN , tN ) mit
(y, t) und (x0, t0) mit (x, t0) identifizieren).

Feynman’sches Pfadintegral: Der Propagator hat folgende Pfadintegraldarstellung:

K(y, t;x, t0) =

∫ x(t)=y

x(t0)=x
D[x(t)] exp

(
i

ℏ
S[x(t), ẋ(t)]

)
, (13.44)

worin die einzelnen Wege mit verschiedenen komplexen Phasenfaktoren gewichtet werden.
Das Integral über das formale Mass Dx entspricht dem Integraloperator

∫ y=xN

x=x0

D[x(t)] = lim
N→∞

( m

2πiℏϵ

)N/2 ∫
dxN−1

∫
dxN−2· · ·

∫
dx1. (13.45)

x, t0

y, t

klassisch

quantenmechanisch

Abbildung 13.2: Graphische Darstellung des Pfadintegrals: Die Propagation des Teilchens von
x, t0 nach y, t nimmt in der Quantenmechanik alle möglichen Pfade und überlagert sich dabei
kohärent (grün). Klassisch wird nur der Weg mit extremaler Wirkung (blau) genommen.

Bemerkung: Der im Exponent stehende Term ϕ[w(t)] = i
ℏS[w(t)] ist ein Funktional, welches

der Funktion w(t) eine reelle Zahl zuordnet, und man nennt
∫
Dx(t)F [x(t)] (13.46)

ein Funktionalintegral, eine Umkehrung der Funktionalableitung δF [w(t)]/δw(t).

13.2.1 Äquivalenz zur Wellenmechanik

Zuletzt wollen wir in diesem Kapitel zeigen, dass Feynman’s Formulierung der Quantenmechanik
genau mit der Schrödinger Wellenmechanik übereinstimmt. Dazu führt man den Propagator
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schrittweise aus

K(y, t;x, t0) =

∫
dxN−1 ⟨xN , tN |xN−1, tN−1⟩ ⟨xN−1, tN−1|x0, t0⟩

=

∫ ∞

−∞

dxN−1

c(ϵ)
exp

[(
im

2ℏ

)
(y − xN−1)

2

ϵ
− iϵ

ℏ
V

(
y + xN−1

2

)]
K(xN−1, t− ϵ, x, t0)

(13.47)

Dies ist eine Integralgleichung, welche in dieser Form schwierig zu lösen ist. Wir entwickeln im
Parameter (y − xN−1), was a priori kein kleiner Parameter ist, da xN−1 von −∞ bis +∞ läuft.
Da der Parameter jedoch nur in der Exponentialfunktion vorkommt und die Exponentialfunktion
einen endlichen Konvergenzradius besitzt, ist so eine Annäherung erlaubt (Im Grenzwert ϵ→ 0,
hat das Integral aufgrund von (13.40) einen grossen Beitrag lediglich bei ξ = xN − xN−1 = 0
(i.e xN−1 = y − ξ). In diesem Grenzwert gelte

ϵ→ 0, ξ → 0 : K(y, t;x, t0) = K(xN−1, t− ϵ, x, t0) (13.48)

und wir entwickeln somit auch K(y, t;x, t0) und exp(−iV ϵ/ℏ) in ϵ:

K(y, t;x, t0) + ϵ
∂

∂t
K(y, t;x, t0) =

∫ ∞

−∞

dξ

c(ϵ)
exp

[(
im

2ℏ

)
ξ2

ϵ

](
1− iϵ

ℏ
V (y) + . . .

)

×
(
1 + ξ

∂

∂y
+

1

2
ξ2
∂2

∂y2
+ . . .

)
K(y, t;x, t0).

(13.49)

In nullter Ordnung ξ hat man die Bedingung

K(y, t;x, t0) + ϵ
∂

∂t
K(y, t;x, t0) =

(
1− iϵ

ℏ
V (y)

)
1

c(ϵ)

∫ ∞

−∞
exp

[(
im

2ℏ

)
ξ2

ϵ

]
dξ K(y, t;x, t0).

(13.50)
Damit beide Seiten dann im Grenzwert ϵ → 0 übereinstimmen muss für die Normierungskon-
stante folgendes gelten:

c(ϵ) =

(
2πiℏϵ
m

)1/2

, (13.51)

wo wir für das Integral (13.40) verwendet haben. Dieses Verfahren um die Konstante c(ϵ) zu
erhalten kann man auch bei schwierigen Problem einsetzen. Die Konstante c(ϵ) muss immer so
gewählt werden, dass die Gleichung in nullter Ordnung ϵ übereinstimmt, da sonst für ϵ→ 0 im
ursprünglichen Pfadintegral kein Grenzwert des Integrals existiert. In erster Ordnung ξ erhalten
wir dann folgendes Integral:

1

c(e)

∫ ∞

−∞
ξ exp

[(
im

2ℏ

)
ξ2

ϵ

]
dξ = 0 (13.52)

und in zweiter Ordnung
1

c(ϵ)
=

∫ ∞

−∞
ξ2 exp

[(
im

2ℏ

)
ξ2

ϵ

]
=
iℏϵ
m
. (13.53)

Bemerkung: Wir haben folgende allgemeine Gaussintegrale genutzt:
∫ ∞

−∞
dx e−bx

2
=

√
π

b
,

∫ ∞

−∞
dxxe−bx

2
= 0,

∫ ∞

−∞
dxx2e−bx

2
=

1

2b

√
π

b
(13.54)
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Für die Gleichung (13.49) folgt somit:

K(y, t;x, t0)+ϵ
∂

∂t
K(y, t;x, t0) = K(y, t;x, t0)−

i

ℏ
ϵV K(y, t;x, t0)+

iℏϵ
2m

∂2

∂y2
K(y, t;x, t0). (13.55)

Die obige Gleichung ist erfüllt, wenn in ϵ, der Propagator K(y, t;x, t0) folgender Differentialglei-
chung genügt:

∂

∂t
K(y, t;x, t0) = −

i

ℏ

[
− ℏ2

2m

∂2

∂x2
+ V (y, t)

]
K(y, t;x, t0). (13.56)

Man kann leicht überprüfen, dass man auch die korrekte Randbedingung für den Propagator
erhält:

⟨y| 1

c(ϵ)
exp

[(
im

2ℏ

)
ξ2

ϵ

]
|x⟩ −−→

ϵ→0
⟨y|x⟩ = δ(y − x). (13.57)

Uns ist es somit gelungen eine komplett äquivalente Formulierung der Quantenmechanik durch
Matrixelemente des Zeitentwicklungsoperator zu formulieren. Diese Formulierung erweist sich
als sehr nützlich wenn Zwangsbedingung existieren, z.B. Doppelspalt, Führung von Laser durch
Kabel oder Coulomb-Eichung, da diese leichter als Wirkung implementiert werden können.
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KAPITEL 14

Elastische Streutheorie

In diesem Kapitel werden wir uns mit Streuprozessen beschäftigen. Solche Streuprozesse be-
schreiben die Veränderung eines kontinuierlichen Anfangszustand aufgrund der Wechselwirkung
mit einem Potential, welches wir in diesem Kapitel als zeitunabhängig betrachten. Solche Streu-
experimente sind von Bedeutung, da sie uns erlauben experimentelle Eigenschaften wie die Ver-
teilung der Masse, Ladung und Potentielle Energie für Festkörper und Moleküle zu bestimmen.

Das auf den Streuer einfallende Teilchen wird entweder durch ein Wellenpaket oder eine ebene
Welle beschrieben, da wir annehmen es sei zu frühen Zeiten weit weg vom streuenden Objekt.
Das Ziel in der Streutheorie ist es herauszufinden wie die Wellenfunktion zu späteren Zeiten
aussieht, insbesondere nach der Streuung am Potential.

§

§

§
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Detektoren

<latexit sha1_base64="ZyXLwZ+3c5IB33I87XYf8KvY5sI=">AAAEBXicbVNbaxQxFE67Xup6aauPfQm2gg/LMttiLcJAURAfK9oLdJeSyZ6ZDZvLkJxpnQ7z4JM/xSdBQXz1P/jmvzFzKd3dGgicfN+X5JwvOVEqhcMg+Lu03Ll1+87dlXvd+w8ePlpdW3985ExmORxyI409iZgDKTQcokAJJ6kFpiIJx9H0TcUfn4N1wuiPmKcwUizRIhacoYfO1jY+oIXsEjTaTL2iBwZ9KJikW0dbZ2ubQT+oB70ZDNpgk7Tj4Gx9+c9wbHim/BlcMudOB0GKo4JZFFxC2R1mDlLGpyyBUx9qpsCNirqKkj7zyJjGxvqpkdbo7I6CKedyFXmlYjhxi1wF/perbBQ6cQv3Y7w3KoROM18yb66PM0nR0MooOhYWOMrcB4xb4SugfMIs4+jtnDu/yb/bHY4h9s9QL4vxNLEAuixsEpVF0Av6u72gnNckluVXgv6LXjsXRIpl53Ct2utVZ+1tV/dJhw6wiK33McSo16WUSqaTzGcVvjUWLdM1yCJzDm4q0nBHqRqJQJqLOcRNPIC2MsoXBi6MmXRQUz6RTGmPSPgk/M9qTmBOcIe5hLAYIsZMCZmXNaUzFXmTQm00zAK1eOjfIh/OGFArppBfGDtuJQ0byQzKNgFV/ak59srgJvkm8Vm+8a1J1XfEtOoQF/pvDtcYw4uJQKgLrqmKQRY5cQnhTrUou74LBot//mZwtN0f7PYH77c391+3/bBCNshT8pwMyEuyT96RA3JIOPlMvpLv5EfnS+db52fnVyNdXmr3PCFzo/P7Hyj1TSc=</latexit>

Streuzentrum: Potential V
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✓

Abbildung 14.1: Der Aufbau eines Streuexperiments.

Bemerkung: Für ein Wellenpaket würde man folgendes verwenden:

ϕ(t0,x) = ⟨x|ϕ⟩ =
∫

d3k

(2π)3
a(k)eik·x (14.1)

wo das Wellenpaket um k0 konzentriert ist, d.h a(k) sei nur für Wellenzahlvektoren nahe bei
k0 ungleich null. Die genaueren Details sollen uns nicht weiter beschäftigen, da wir ohnehin
hauptsächlich ebene Wellen betrachten werden um die Mathematik etwas übersichtlicher zu
gestalten. Man soll jedoch im Hinterkopf behalten, dass ebene Wellen, wie bereits in Kapitel
2 erwähnt, unphysikalisch sind. Eine ausführliche Diskussion zu diesem Thema kann man
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im Nolting in Abschnitt 9.1.2 nachlesen.

Üblicherweise würden wir analog wie in Kapitel 3 vorgehen und das Streuproblem mit der zeitu-
nabhängigen Schrödingergleichung lösen. Das Streuproblem kann dann mithilfe einer geschickten
Wahl an Anfangsbedingung/Randbedingungen mit der Schrödingergleichung gelöst werden. Für
Streuprobleme erweist sich jedoch eine komplett äquivalente Form der Schrödingergleichung, die
sogenannten Lippmann-Schwinger Gleichung, als besonders hilfreich.

14.1 Lippmann-Schwinger Gleichung

Unser Ziel ist es die Energie-Eigenwertgleichung

(Ĥ0 + V̂ ) |ψ⟩ = E |ψ⟩ (14.2)

für einen Streuprozess zu lösen. Wir setzen eine kontinuierliche Quelle und ein klassisch, zeitunab-
hängiges Potential vorraus. Der ungestörte Hamiltonian Ĥ0 erfüllt die freie-Schrödingergleichung

Ĥ0 |ϕ⟩ = E |ϕ⟩ (14.3)

und |ϕ⟩ sind somit ebene Wellen bzw. Wellenpakete. Da wir elastische Streuung voraussetzen, ist
der Energieeigenwert in Gleichung (14.2) und (14.3) aufgrund der Energieerhaltung gleich. Nach
dem Hellmann-Feynman Theorem verändern sich die Energieeigenwerte kontinuierlich wenn sich
der Hamiltonian kontinuierlich verändert. Wir setzen demnach voraus, dass im Grenzwert V →
0, mit E fest, die Eigenfunktionen ineinander übergehen, i.e |ψ⟩ → |ϕ⟩. Es scheint demnach
angebracht für |ψ⟩ folgendes anzusetzen:

|ψ⟩ = |ϕ⟩+ 1

E − Ĥ0

V̂ |ψ⟩ . (14.4)

Dieser Ausdruck ist jedoch bei den Energieeigenwerten E von Ĥ0 singulär und somit nicht
wohldefiniert. Um dieses Problem zu umgehen, führt man einen komplexen Wert ±iϵ im Nenner
ein und erhält die folgende allgemeine Lippmann-Schwinger Gleichung

∣∣ψ±〉 = |ϕ⟩+ 1

E − Ĥ0 ± iϵ
V̂
∣∣ψ±〉 (14.5)

Der Eigenwert E wird somit infinitesimal in die komplexe Ebene verschoben um einen wohlde-
finierten invertierbaren Operator E − Ĥ0 zu erhalten. Es soll jedoch angemerkt werden, dass
E = Ĥ0± iε dann kein hermitescher Operator mehr ist und somit keine reellen Eigenwerte mehr
besitzt.

Wie bereits angedeutet, ist die Lippmann-Schwinger Gleichung äquivalent zur Schrödingerglei-
chung mit einer für das Streuproblem üblichen Randbedingung. Um die Anfangsbedingungen in
die Lippmann-Schwinger Gleichung einzubetten, schreibt man diese in eine Integralgleichung um.

Das Potential und die Quelle befinden sich im Ortsraum. Es ist somit angebracht die Glei-
chung (14.5) von links mit ⟨x| zu multiplizieren und die Vollständigkeitsrelation

∫
d3x′ |x′⟩ ⟨x′| =

1 einzufügen. Man erhält dann die Lippmann-Schwinger Integralgleichung:

Lippmann-Schwinger Integralgleichung: Eine Lösung der stationären Schrödinger-Gleichung ist
eine Lösung der Lippmann Schwinger Gleichung (14.5). Im Ortsraum nimmt diese Gleichung
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folgende Form an

〈
x
∣∣ψ±〉 = ⟨x|ϕ⟩+

∫
d3x′

〈
x

∣∣∣∣
1

E − Ĥ0 ± iε

∣∣∣∣x′
〉 〈

x′∣∣V
∣∣ψ±〉

= ⟨x|ϕ⟩ − 2m

ℏ

∫
d3x′

e±ik|x−x′|

4π|x− x′|
〈
x′∣∣V

∣∣ψ±〉 ,
(14.6)

wo wir im zweiten Schritt die Green’sche Funktion im Fall des freien Teilchens eingefügt
haben:

G±(x,x
′) =

ℏ2

2m

〈
x

∣∣∣∣
1

E − Ĥ0 ± iε

∣∣∣∣x′
〉

= − 1

4π

e±ik|x−x′|

|x− x′| mit k =

√
2mE

ℏ
. (14.7)

Der erste Beitrag auf der rechten Seite (14.6) ist die einlaufende Welle und der zweite Term
ist der Streubeitrag. Die Lippmann-Schwinger Gleichng ist eine Fredholm-Integralgleichung
zweiter Ordnung. Hier stellt |ϕ⟩ eine Lösung der kräftefreien Schrödinger Gleichung dar.

Beweis: Wir wollen den Ausdruck (14.7) beweisen. Da der Hamiltonoperator Ĥ0 am einfachsten
in der Impulsbasis evaluiert wird, fügt man die Vollständigkeitsrelation der Zustände |p⟩ ein:

G±
(
x,x′) = ℏ2

2m

∫
d3p′d3p′′

〈
x
∣∣p′〉

〈
p′
∣∣∣∣

1

E − Ĥ0 ± iϵ

∣∣∣∣p′′
〉〈

p′′∣∣x′〉 . (14.8)

Wirkt man mit Ĥ0 = p′2/2m auf ⟨p′|:
〈
p′
∣∣∣∣

1

E − (p′2/2m)± iϵ

∣∣∣∣p′′
〉

=
δ(p′ − p′′)

E − (p′2/2m)± iϵ (14.9)

und verwendet weiterhin

〈
x
∣∣p′〉 = e

i
ℏp

′·x

(2πℏ)3/2
und

〈
p′′∣∣x′〉 = e−

i
ℏp

′′·x′

(2πℏ)3/2
, (14.10)

folgt für (14.8):

G±(x,x
′) =

ℏ2

2m

∫
d3p′

(2πℏ)3
e

i
ℏp

′·(x−x′)

E − p′2

2m ± iϵ
. (14.11)

Mit E = ℏ2k2/2m, p′ = ℏq und k = |k|, q = |q| folgt:

G±
(
x,x′) = 1

(2π)3

∫
d3q

eiq·(x−x′)

k2 − q2 ± iϵ

=
1

(2π)3

∫ ∞

0
q2 dq

∫ 2π

0
dφ

∫ −1

+1
d cos(θ)

eiq|x−x′| cos(θ)

k2 − q2 ± iϵ

= − 1

8π2
1

i |x− x′|

∫ ∞

−∞
qdq

[
eiq|x−x′| − e−iq|x−x′|

q2 − k2 ∓ iϵ

]
(14.12)

wo wir im letzten Schritt verwendet haben, dass
∫∞
0 dq →

∫∞
−∞ dq, da der gesamte Ausdruck

im Integral gerade ist. Das verbleibende Integral löst man am besten mithilfe eines komplexen
Konturintegral unter Verwendung des Residuensatz

∮
f(z)dz = 2πi

∑

j

R(zj). (14.13)
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Als geschlossenen Weg wählen wir die reelle Achse Re(q) und dann den geschlossen Halbkreis
in der oberen oder unteren Ebene. Der Integrand besitzt somit zwei Terme welche Pole in der
komplexen q-Ebene aufweisen. Wir haben Pole bei:

G+ : q2 − k2 − iϵ = 0 ⇒ q1 = +k + iϵ, q2 = −k − iϵ (14.14)

G− : q2 − k2 + iϵ = 0 ⇒ q3 = +k − iϵ, q4 = −k + iϵ (14.15)

Für den zweiten Term
1

8π2
1

i|x− x′|

∫ ∞

−∞
q dq

e−iq|x−x′|

k2 − q2 ± iϵ (14.16)

schliesst man das Konturintegral in der unteren Ebene, da dann der Beitrag des Integral aufgrund
von Im(q) → −∞, exp(−iq|x− x′|) = 0 verschwindet. Um den Residuensatz nun anzuwenden,
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<latexit sha1_base64="oGxPeqyG8P9mjfwf8p5M0dyyEPs=">AAAB83icbVBNS8NAEN3Ur1q/qh69BItQLyWRoh6LXjxWsR/QlLLZTtqlm03cnYgl9G948aCIV/+MN/+N2zYHbX0w8Hhvhpl5fiy4Rsf5tnIrq2vrG/nNwtb2zu5ecf+gqaNEMWiwSESq7VMNgktoIEcB7VgBDX0BLX90PfVbj6A0j+Q9jmPohnQgecAZRSN5HsITpncwKT+c9oolp+LMYC8TNyMlkqHeK355/YglIUhkgmrdcZ0YuylVyJmAScFLNMSUjegAOoZKGoLuprObJ/aJUfp2EClTEu2Z+nsipaHW49A3nSHFoV70puJ/XifB4LKbchknCJLNFwWJsDGypwHYfa6AoRgbQpni5labDamiDE1MBROCu/jyMmmeVdzzSvW2WqpdZXHkyRE5JmXikgtSIzekThqEkZg8k1fyZiXWi/Vufcxbc1Y2c0j+wPr8AdJ+kY0=</latexit>

Re(q)

<latexit sha1_base64="5cF4ZhN2Jn6GMyGbS9macWbMK0M=">AAAB7nicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFchaSNTbsrunFZwT6gDWUynbZDJ5MwMxFK6Ee4caGIW7/HnX/j9CGo6IELh3Pu5d57woQzpR3nw1pb39jc2s7t5Hf39g8OC0fHLRWnktAmiXksOyFWlDNBm5ppTjuJpDgKOW2Hk+u5376nUrFY3OlpQoMIjwQbMoK1kdq9MOWc6n6h6NiOd1kt15Bjl/2q75cNqfglr1JDru0sUIQVGv3Ce28QkzSiQhOOleq6TqKDDEvNCKezfC9VNMFkgke0a6jAEVVBtjh3hs6NMkDDWJoSGi3U7xMZjpSaRqHpjLAeq9/eXPzL66Z6WA0yJpJUU0GWi4YpRzpG89/RgElKNJ8agolk5lZExlhiok1CeRPC16fof9Iq2W7F9m69Yv1qFUcOTuEMLsAFH+pwAw1oAoEJPMATPFuJ9Wi9WK/L1jVrNXMCP2C9fQIImZAP</latexit>•

<latexit sha1_base64="He9Dx8H7CQABiuPI/Bs6cWgPMzQ=">AAAB7nicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFchaQPrbuiG5cV7APaUCbTSTt0MgkzE6GEfoQbF4q49Xvc+TdO2ggqeuDC4Zx7ufceP+ZMacf5sFZW19Y3Ngtbxe2d3b390sFhR0WJJLRNIh7Jno8V5UzQtmaa014sKQ59Trv+9Drzu/dUKhaJOz2LqRfisWABI1gbqTvwE86pHpbKjn3p1Jx6FTm2s0BG6tV6pYHcXClDjtaw9D4YRSQJqdCEY6X6rhNrL8VSM8LpvDhIFI0xmeIx7RsqcEiVly7OnaNTo4xQEElTQqOF+n0ixaFSs9A3nSHWE/Xby8S/vH6ig4aXMhEnmgqyXBQkHOkIZb+jEZOUaD4zBBPJzK2ITLDERJuEiiaEr0/R/6RTsd1zu3ZbKzev8jgKcAwncAYuXEATbqAFbSAwhQd4gmcrth6tF+t12bpi5TNH8APW2ye6lI/Z</latexit>• <latexit sha1_base64="5cF4ZhN2Jn6GMyGbS9macWbMK0M=">AAAB7nicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFchaSNTbsrunFZwT6gDWUynbZDJ5MwMxFK6Ee4caGIW7/HnX/j9CGo6IELh3Pu5d57woQzpR3nw1pb39jc2s7t5Hf39g8OC0fHLRWnktAmiXksOyFWlDNBm5ppTjuJpDgKOW2Hk+u5376nUrFY3OlpQoMIjwQbMoK1kdq9MOWc6n6h6NiOd1kt15Bjl/2q75cNqfglr1JDru0sUIQVGv3Ce28QkzSiQhOOleq6TqKDDEvNCKezfC9VNMFkgke0a6jAEVVBtjh3hs6NMkDDWJoSGi3U7xMZjpSaRqHpjLAeq9/eXPzL66Z6WA0yJpJUU0GWi4YpRzpG89/RgElKNJ8agolk5lZExlhiok1CeRPC16fof9Iq2W7F9m69Yv1qFUcOTuEMLsAFH+pwAw1oAoEJPMATPFuJ9Wi9WK/L1jVrNXMCP2C9fQIImZAP</latexit>•

<latexit sha1_base64="He9Dx8H7CQABiuPI/Bs6cWgPMzQ=">AAAB7nicdVDLSsNAFL3xWeur6tLNYBFchaQPrbuiG5cV7APaUCbTSTt0MgkzE6GEfoQbF4q49Xvc+TdO2ggqeuDC4Zx7ufceP+ZMacf5sFZW19Y3Ngtbxe2d3b390sFhR0WJJLRNIh7Jno8V5UzQtmaa014sKQ59Trv+9Drzu/dUKhaJOz2LqRfisWABI1gbqTvwE86pHpbKjn3p1Jx6FTm2s0BG6tV6pYHcXClDjtaw9D4YRSQJqdCEY6X6rhNrL8VSM8LpvDhIFI0xmeIx7RsqcEiVly7OnaNTo4xQEElTQqOF+n0ixaFSs9A3nSHWE/Xby8S/vH6ig4aXMhEnmgqyXBQkHOkIZb+jEZOUaD4zBBPJzK2ITLDERJuEiiaEr0/R/6RTsd1zu3ZbKzev8jgKcAwncAYuXEATbqAFbSAwhQd4gmcrth6tF+t12bpi5TNH8APW2ye6lI/Z</latexit>•

<latexit sha1_base64="/pqwbjxVlo4cZzN4VZUESZl9hHY=">AAAB+XicdVDLSgMxFM3UV62vUZdugkUQhCFTh2mXRRe6rGAf0E5LJs20oZmHSaZYhv6JGxeKuPVP3Pk3pg9BRQ9cOJxzL/fe4yecSYXQh5FbWV1b38hvFra2d3b3zP2DhoxTQWidxDwWLR9LyllE64opTluJoDj0OW36o8uZ3xxTIVkc3apJQr0QDyIWMIKVlnqmedU9gx3JQki7Gbu7n/bMIrKQ49pOBSLrvIJKqKSJW3YQcqFtoTmKYIlaz3zv9GOShjRShGMp2zZKlJdhoRjhdFropJImmIzwgLY1jXBIpZfNL5/CE630YRALXZGCc/X7RIZDKSehrztDrIbytzcT//LaqQoqXsaiJFU0IotFQcqhiuEsBthnghLFJ5pgIpi+FZIhFpgoHVZBh/D1KfyfNEqW7VrOjVOsXizjyIMjcAxOgQ3KoAquQQ3UAQFj8ACewLORGY/Gi/G6aM0Zy5lD8APG2ycOcpNT</latexit>

G+ ⇠ eiqx

<latexit sha1_base64="toJ2AQcoXFWtoRTh8YNgw0sMitU=">AAAB+nicdVDLTgIxFO3gC/E16NJNIzFxAykvhR3RhS4xkUcCA+mUDjR0HrYdlYx8ihsXGuPWL3Hn39gBTNToSW5ycs69ufceO+BMKoQ+jMTS8srqWnI9tbG5tb1jpneb0g8FoQ3ic1+0bSwpZx5tKKY4bQeCYtfmtGWPz2K/dUOFZL53pSYBtVw89JjDCFZa6pvp814WdiVzIe1FWXZ9N+2bGZSrokKxUIYoh1AFFVFMyqVqBcG8VmJkwAL1vvneHfgkdKmnCMdSdvIoUFaEhWKE02mqG0oaYDLGQ9rR1MMulVY0O30KD7UygI4vdHkKztTvExF2pZy4tu50sRrJ314s/uV1QuVUrIh5QaioR+aLnJBD5cM4BzhgghLFJ5pgIpi+FZIRFpgonVZKh/D1KfyfNAu5/HGudFnK1E4XcSTBPjgARyAPTkANXIA6aAACbsEDeALPxr3xaLwYr/PWhLGY2QM/YLx9AnsEk4k=</latexit>

G� ⇠ e�iqx

Abbildung 14.2: Das komplexe Linienintegral der zwei Exponentialterme in (14.12). Die roten
(blauen) Punkte sollen die zwei Pole für die +(−) Form der Green’schen Funktion G±(x,x

′)
darstellen. Da das Integral mit dem Faktor exp(±iq|x− x′|) entlang des Halbkreises für grosse
Im(q) verschwindet, erhält man lediglich einen Beitrag für das Integral über die reelle Achse.

muss man noch beachten, dass das Konturintegral im Gegenuhrzeigersinn verläuft und man
somit ein weiteres Minuszeichen vor der Gleichung (14.13) hat. Im Grenzwert ϵ→ 0 erhält man
dann

(−)2π(∓k)e
−i(∓k)|x−x′|

∓2k = −πie±ik|x−x′|. (14.17)

Der erste Term im Integral kann analog behandelt werden, indem man das Kurvenintegral in
der obere Ebene schliesst. Dem Leser sei es überlassen zu überprüfen, dass man hier erneut das
gleiche Resultat bekommt. □
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14. Elastische Streutheorie § 1. Lippmann-Schwinger Gleichung

Bemerkung: In der Literatur wird die Lippmann-Schwinger-Integralgleichung oftmals direkt
mithilfe der im Ortsraum auftretendem Streuproblem

(
∇2 + k

)
ψ(x) =

2m

ℏ2
V (x)ψ(x) mit E =

ℏ2k2

2m
(14.18)

motiviert. Man beobachte nämlich, dass wenn ϕ(x) eine Lösung der zugehörigen homogenen
Differentialgleichung (

∇2 + k
)
ϕ(x) = 0 (14.19)

ist, dass jede Lösung der Integralgleichung

ψ(r) = ϕ(r) +
2m

ℏ2

∫
d3x′ G(x− x′)V (x)x′)ψ(r′) (14.20)

auch eine Lösung der Schrödingergleichung (14.18) ist, falls die Greensche Funktion die
Gleichung

(∇2 + k2)G(x− x′) = δ3(x− x′) (14.21)

erfüllt.

14.1.1 Lokales Potential

Wir betrachten nun lokale Potentiale V (x), das heisst Potentiale welche diagonal in der Orts-
darstellung sind, z.B. Potentiale welche nur eine Funktion von x sind. Genauer ist ein Potential
V lokal, falls folgendes gelte:

〈
x′∣∣V

∣∣x′′〉 = V (x′)δ3(x′ − x′′). (14.22)

Damit erhält man

〈
x′∣∣V

∣∣ψ±〉 =
∫

d3x′′
〈
x′∣∣V

∣∣x′′〉 〈x′′∣∣ψ±〉 = V (x′)
〈
x′∣∣ψ±〉 . (14.23)

Die Integralgleichung (14.6) lässt sich dementsprechend wie folgt vereinfachen:

〈
x
∣∣ψ±〉 = ⟨x|ϕ⟩ − 2m

ℏ2

∫
d3x′

e±ik|x−x′|

4π|x− x′|V (x′)
〈
x′∣∣ψ±〉 (14.24)

14.1.2 Endliche Potentiale, weit entfernt

Wie sich aus der Gleichung (14.24) herauslesen lassen kann, hängt der Beitrag der Streuung von
der Stärke des Potentials in x′ ab, sowie vom Abstand x. Wir betrachten nun Potentiale von
endlicher Ausdehnung und nehmen an der Detektor (Beobachter) sei weit von der Probe entfernt.
Dies bedeutet konkret, dass |x| ≫ |x′|, welches in den meisten Fällen eine gute Annahme ist.
Mit r = |x|, r′ = |x′| und α = ∡(x,x′), erhält man für r ≫ r′:

|x− x′| =
√
r2 − 2rr′ cosα+ r′2 = r

(
1− 2r′

r
cosα+

r′2

r2

)1/2

≃ r − x̂ · x′. (14.25)

Definiert man den Wellenvektor k′ = kx̂ in x-Richtung, und beschränkt sich auf elastische
Streuung, dann erhält man mithilfe von ⟨k|k′⟩ = δ3(k− k′)

e±ik|x−x′| ≃ e+ikre∓ik′·x′
. (14.26)
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14. Elastische Streutheorie § 1. Lippmann-Schwinger Gleichung

<latexit sha1_base64="8EDMcqyjZ2PVQSOf6IpensZqnbc=">AAACGnicbVDLSsNAFJ3UV62vqEs3g0VwVRIp6kYounFZwT6gCWUynbRDJw9mbsQS8h1u/BU3LhRxJ278GydtBG09MHA4517mnuPFgiuwrC+jtLS8srpWXq9sbG5t75i7e20VJZKyFo1EJLseUUzwkLWAg2DdWDISeIJ1vPFV7nfumFQ8Cm9hEjM3IMOQ+5wS0FLftJ2AwMjz03GGL7DjS0LTHynO+qkD7B5SHmZZljojj8isb1atmjUFXiR2QaqoQLNvfjiDiCYBC4EKolTPtmJwUyKBU8GyipMoFhM6JkPW0zQkAVNuOo2W4SOtDLAfSf1CwFP190ZKAqUmgacn86vVvJeL/3m9BPxzVweLE2AhnX3kJwJDhPOe8IBLRkFMNCFUcn0rpiOi6wHdZkWXYM9HXiTtk5p9Wqvf1KuNy6KOMjpAh+gY2egMNdA1aqIWougBPaEX9Go8Gs/Gm/E+Gy0Zxc4++gPj8xvW7qKq</latexit>

k =
pin

~

<latexit sha1_base64="SvEw9j+G6/nNSZebhlvQwRvlSiI=">AAAB6HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0mkqMeiF48t2FpoQ9lsJ+3azSbsboQS+gu8eFDEqz/Jm//GbZuDtj4YeLw3w8y8IBFcG9f9dgpr6xubW8Xt0s7u3v5B+fCoreNUMWyxWMSqE1CNgktsGW4EdhKFNAoEPgTj25n/8IRK81jem0mCfkSHkoecUWOlptsvV9yqOwdZJV5OKpCj0S9/9QYxSyOUhgmqdddzE+NnVBnOBE5LvVRjQtmYDrFrqaQRaj+bHzolZ1YZkDBWtqQhc/X3REYjrSdRYDsjakZ62ZuJ/3nd1ITXfsZlkhqUbLEoTAUxMZl9TQZcITNiYgllittbCRtRRZmx2ZRsCN7yy6ukfVH1Lqu1Zq1Sv8njKMIJnMI5eHAFdbiDBrSAAcIzvMKb8+i8OO/Ox6K14OQzx/AHzucPfAeMvQ==</latexit>

0

<latexit sha1_base64="QNODOoM65Pu7Q2ztmxC6oYjVDjI=">AAAB73icbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE1GPRi8cK9gPaUDbbSbt0s0l3N0IJ/RNePCji1b/jzX/jts1BWx8MPN6bYWZekAiujet+O4W19Y3NreJ2aWd3b/+gfHjU1HGqGDZYLGLVDqhGwSU2DDcC24lCGgUCW8Hobua3nlBpHstHM0nQj+hA8pAzaqzUbpKuxDFxe+WKW3XnIKvEy0kFctR75a9uP2ZphNIwQbXueG5i/Iwqw5nAaambakwoG9EBdiyVNELtZ/N7p+TMKn0SxsqWNGSu/p7IaKT1JApsZ0TNUC97M/E/r5Oa8MbPuExSg5ItFoWpICYms+dJnytkRkwsoUxxeythQ6ooMzaikg3BW355lTQvqt5V9fLhslK7zeMowgmcwjl4cA01uIc6NICBgGd4hTdn7Lw4787HorXg5DPH8AfO5w/hUI85</latexit>

V 6= 0
<latexit sha1_base64="1KxemFWzReDz6OhIvlu++VJNQfs=">AAACAXicbVDLSsNAFL2pr1pfUTeCm8EiurEkUtRl0Y3LCvYBbSiT6aQdOnkwMxFLiBt/xY0LRdz6F+78GydtEG09MHDmnHu59x434kwqy/oyCguLS8srxdXS2vrG5pa5vdOUYSwIbZCQh6LtYkk5C2hDMcVpOxIU+y6nLXd0lfmtOyokC4NbNY6o4+NBwDxGsNJSz9zr+lgNXS+5T9EJ+vkcpT2zbFWsCdA8sXNShhz1nvnZ7Yck9mmgCMdSdmwrUk6ChWKE07TUjSWNMBnhAe1oGmCfSieZXJCiQ630kRcK/QKFJurvjgT7Uo59V1dmK8pZLxP/8zqx8i6chAVRrGhApoO8mCMVoiwO1GeCEsXHmmAimN4VkSEWmCgdWkmHYM+ePE+apxX7rFK9qZZrl3kcRdiHAzgGG86hBtdQhwYQeIAneIFX49F4Nt6M92lpwch7duEPjI9vJKWWtA==</latexit>

x� x0

<latexit sha1_base64="gMTgjs7J9T7tfl8I4J/4iGZ8J/U=">AAAB8XicbVDLSgMxFL1TX7W+qi7dBIvgqsyIqMuiG5cV7APbUjLpnTY0kxmSjFiG/oUbF4q49W/c+Tdm2llo64HA4Zx7ybnHjwXXxnW/ncLK6tr6RnGztLW9s7tX3j9o6ihRDBssEpFq+1Sj4BIbhhuB7VghDX2BLX98k/mtR1SaR/LeTGLshXQoecAZNVZ66IbUjPwgfZr2yxW36s5AlomXkwrkqPfLX91BxJIQpWGCat3x3Nj0UqoMZwKnpW6iMaZsTIfYsVTSEHUvnSWekhOrDEgQKfukITP190ZKQ60noW8ns4R60cvE/7xOYoKrXsplnBiUbP5RkAhiIpKdTwZcITNiYgllitushI2ooszYkkq2BG/x5GXSPKt6F9Xzu/NK7TqvowhHcAyn4MEl1OAW6tAABhKe4RXeHO28OO/Ox3y04OQ7h/AHzucPADaRJQ==</latexit>x

<latexit sha1_base64="snM5kW4khPPzXfFGtueMRHKT4LI=">AAAB8nicbVDLSgMxFM34rPVVdekmWERXZUaKuiy6cVnBPmA6lEyaaUMzyZDcEcvQz3DjQhG3fo07/8ZMOwttPRA4nHMvOfeEieAGXPfbWVldW9/YLG2Vt3d29/YrB4dto1JNWYsqoXQ3JIYJLlkLOAjWTTQjcShYJxzf5n7nkWnDlXyAScKCmAwljzglYCW/FxMYhVH2dDbtV6puzZ0BLxOvIFVUoNmvfPUGiqYxk0AFMcb33ASCjGjgVLBpuZcalhA6JkPmWypJzEyQzSJP8alVBjhS2j4JeKb+3shIbMwkDu1kHtEsern4n+enEF0HGZdJCkzS+UdRKjAonN+PB1wzCmJiCaGa26yYjogmFGxLZVuCt3jyMmlf1LzLWv2+Xm3cFHWU0DE6QefIQ1eoge5QE7UQRQo9o1f05oDz4rw7H/PRFafYOUJ/4Hz+AGQwkVY=</latexit>

x0

<latexit sha1_base64="wzxQ+PBw6ZfcpK/Gc9E8OvO9j0o=">AAAB+HicbVBNS8NAEN3Ur1o/GvXoJVgETyURUY9FPXisYD+gDWWznbRLN5uwOxFr6C/x4kERr/4Ub/4bt20O2vpg4PHeDDPzgkRwja77bRVWVtfWN4qbpa3tnd2yvbff1HGqGDRYLGLVDqgGwSU0kKOAdqKARoGAVjC6nvqtB1Cax/Iexwn4ER1IHnJG0Ug9u9xFeMTsBhBGGKtJz664VXcGZ5l4OamQHPWe/dXtxyyNQCITVOuO5yboZ1QhZwImpW6qIaFsRAfQMVTSCLSfzQ6fOMdG6TthrExJdGbq74mMRlqPo8B0RhSHetGbiv95nRTDSz/jMkkRJJsvClPhYOxMU3D6XAFDMTaEMsXNrQ4bUkUZmqxKJgRv8eVl0jyteufVs7uzSu0qj6NIDskROSEeuSA1ckvqpEEYSckzeSVv1pP1Yr1bH/PWgpXPHJA/sD5/AH5hk6U=</latexit>

Detektor

<latexit sha1_base64="prqnjVtJ/+prTWeVnHX+CE+u3bM=">AAAB9XicdVDLSgNBEJyNrxhfUY9eBoPgaZnVrJpb0Is3FcwDkiizk04cnH0w06uGJf/hxYMiXv0Xb/6NkxhBRQsaiqpuuruCREmDjL07uanpmdm5/HxhYXFpeaW4ulY3caoF1ESsYt0MuAElI6ihRAXNRAMPAwWN4Ppo5DduQBsZR+c4SKAT8n4ke1JwtNJFG+EOs+6wfRJCn18WS8xle/vMZ5S5vu97lbIllcrBbtmnnsvGKJEJTi+Lb+1uLNIQIhSKG9PyWIKdjGuUQsGw0E4NJFxc8z60LI14CKaTja8e0i2rdGkv1rYipGP1+0TGQ2MGYWA7Q45X5rc3Ev/yWin2DjqZjJIUIRKfi3qpohjTUQS0KzUIVANLuNDS3krFFddcoA2qYEP4+pT+T+o7rrfnls/KperhJI482SCbZJt4ZJ9UyTE5JTUiiCb35JE8ObfOg/PsvHy25pzJzDr5Aef1A27FkyY=</latexit>

d⌦

Abbildung 14.3: Illustration des Streuprozesses an einem Potential. Am Detektor wird die Wel-
lenfunktion ⟨x|ψ±⟩ evaluiert.

für grosse r. Man habe weiterhin 1/|x − x′| ≃ 1/r. Sei der Anfangszustand ein Eigenzustand
von Ĥ0, das heisst |ϕ⟩ = |k⟩:

⟨x|ϕ⟩ = ⟨x|k⟩ = 1

(2π)3/2
eik·x, (14.27)

erhält man für die gestreute Welle, mit |x′| ≪ |x|:
〈
x
∣∣ψ±〉 = ⟨x|k⟩ − 1

4π

2m

ℏ2
e±ikr

r

∫
d3x′ e∓k′·x′

V (x′)
〈
x′∣∣ψ±〉 . (14.28)

In beiden Fällen |ψ+⟩ und |ψ−⟩ hat man eine ebene Welle welche in Richtung der Probe pro-
pagiert. Für |ψ−⟩ hat man im zweiten Term eine einlaufende Kugelwelle, welche uns in einem
Streuproblem nicht interessiert (entspricht nicht unseren Randbedingungen). |ψ+⟩ entspricht
einer auslaufenden Kugelwelle und gibt uns den Beitrag zur Streulösung. Man erhält somit

〈
x
∣∣ψ+

〉
=

1

(2π)3/2

(
eik·x +

eikr

r
f(k,k′)

)
(14.29)

mit der Streuamplitude:

f(k,k′) = − 1

4π
(2π)3

2m

ℏ2

∫
d3x′

e−ik
′·x′

(2π)3/2
V (x′)

〈
x′∣∣ψ+

〉
.

= − m

2πℏ2
〈
k′∣∣V

∣∣ψ+
〉 (14.30)

Der Vektor k′ zeigt in die Richtung des ’Detektors’. Die resultierende Wellenfunktion ⟨x|ψ+⟩
beim Detektor ist, wie sich aus Gleichung (14.29) herauslesen kann, eine Kombination einer ebe-
nen Welle und einer Kugelwelle mit Amplitude f(k,k′).

Um einen Zusammenhang mit einer messbaren Grösse zu etablieren, definiert man den diffe-
rentiellen Wirkungsquerschnitt1:

dσ

dΩ
dΩ =

# gestreuter Teilchen in dΩ pro Zeitintervall
# einlaufender Teilchen pro Zeit und Fläche

=
r2 dΩ |jout|
|jin|

(14.31)

1besitzt die Dimension einer Fläche [Fläche pro Raumwinkel].
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14. Elastische Streutheorie § 2. Born’sche Näherung

wo dΩ als infinitesimaler Raumwinkel und σ als Wirkungsquerschnitt aufgefasst werden kann.
Der differentielle Wirkungsquerschnitt lässt sich dann wie folgt mit der Streuamplitude f(k,k′)
in Verbindung bringen:

dσ

dΩ
=
∣∣f(k,k′)

∣∣2. (14.32)

Der totale Wirkungsquerschnitt erhält man dann mithilfe einer Integration über alle Raumrich-
tungen (i.e über die die Einheitsphäre)

σ =

∫
dΩ|f(k,k′)|2. (14.33)

14.2 Born’sche Näherung

Um die Streuamplitude f(k,k′) analytisch zu lösen muss man das Matrixelement ⟨k′|V |ψ+⟩
berechnen können. Dies ist oftmals nicht möglich da man |ψ+⟩ nicht kennt. An diesem Punkt
ist es sinnvoll ein Näherungsschema einzusetzen. Dazu ist es sinnvoll einen weiteren Operator,
den Streuoperator T zu definieren, welcher folgender Gleichung genügen soll:

V̂
∣∣ψ+

〉
= T̂ |ϕ⟩ (14.34)

womit sich das in der Streuamplitude vorkommende Matrixelement folgendermassen umschrei-
ben lässt 〈

k′∣∣V̂
∣∣ψ+

〉
=
〈
k′∣∣T̂

∣∣k
〉

(14.35)

Um die explizite Form des Streuoperators zu bekommen, multipliziert man die Lippmann-
Schwinger Gleichung (14.5) von links mit V̂ und erhält (wir wählen hier nur die sinnvolle Lösung
|ψ+⟩):

V̂
∣∣ψ+

〉
= T |ϕ⟩ = V̂ |ϕ⟩+ V̂

1

E − Ĥ0 + iϵ
T |ϕ⟩ (14.36)

Da dies für alle |ϕ⟩ gelte, erhalten wir Operator Gleichung

T̂ = V̂ + V̂ G+T̂ (14.37)

für den Streuoperator. Für den Fall eines schwachen Potentials (V ist gegenüber Ĥ0 parametrisch
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V 6= 0

Abbildung 14.4: Physikalische Interpretation des Born’schen Term f (2)(k,k′)

klein, und es gelte V 2 ≪ V ) lässt, sich die obige Gleichung iterativ lösen. In der ersten Born-
Näherung setzt man T̂ ∼ V̂ , was gleichbedeutend mit der Aussage ist, dass wir den gestreuten
Teil durch den ungestreuten Teil wie folgt approximieren können:

〈
x
∣∣ψ+

〉
≃ ⟨x|ϕ⟩ = eik

′·x

(2π)3/2
. (14.38)
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14. Elastische Streutheorie § 2. Born’sche Näherung

Die erste Bornsche Näherung2 der Streulösung lautet dann

⟨x|ψ⟩(1) = ⟨x|ϕ⟩+ eikr

r

∫
d3x′ e−ik

′·x′
V (x′)

〈
x′∣∣ϕ

〉

=
eik·x

(2π)3/2
− 2m

4πℏ2
eikr

r

∫
d3x′

e−ik
′·x′

(2π)3/2
V (x′)e−ik·x

′

=
1

(2π)3/2

(
eik·x − m

2πℏ2
eikr

r

∫
d3x′ V (x′)e−ix

′·(k′−k)

)
.

(14.39)

Ein Vergleich mit Gleichung (14.29) liefert uns folgende Streuamplitude (sogenannte Born Am-
plitude) in erster Ordnung:

f (1)(k,k′) = − m

2πℏ2

∫
d3x′ ei(k−k′)·x′

V (x′) (14.40)

und ist abgesehen von einem Vorfaktor, lediglich die drei-dimensionale Fourier Transformation
des Potentials V mit q = k− k′.

14.2.1 Born-Näherung für rotationssymmetrische Potentiale

Betrachtet man rotationssymmetrische Potentiale V (x) = V (r), dann ist die Streuamplitude
in der ersten Born’schen Näherung f (1)(k,k′) eine Funktion von q ≡ |q|. Mithilfe von q · x′ =
qr cos(α) und einer Integration über Kugelkoordinaten folgt für Gleichung (14.40):

f (1)(θ) = −m
ℏ2

∫ ∞

0
dr r2

∫ π

0
dα sin(α)eiqr cos(α)V (r)

= −2m

ℏ2
1

q

∫ ∞

0
rV (r) sin(qr)dr,

(14.41)

wo wir im zweiten Schritt eine Substitution z = cos(α) verwendet haben um das Integral über
den Winkelanteil α zu lösen.

Um den Streuwinkel θ zu bestimmen, quadriert man den den Ausdruck q = k−k′ und verwendet
die Impulserhaltung bei elastischen Prozessen, d.h k = k′

q2 = k2 + k′2 − 2kk′ cos(θ) = 2k2(1− cos(θ)) (14.42)

Löst man diesen Ausdruck nach q auf, erhält man folgende Beziehung zwischen den Beträgen
der Wellenzahlvektoren und dem Streuwinkel:

q = |k− k′| = 2k sin

(
θ

2

)
(14.43)

Dieser Ausdruck lässt sich in die Gleichung (14.41) einsetzen um die explizite Abhängigkeit des
Streuwinkels zu gewinnen.

Wir wollen die Streuamplitude in erster Born’schen Näherung nun an zwei rotationssymmetri-
schen Potentialen berechnen.

2Oftmals einfach Born’sche Näherung genannt
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14. Elastische Streutheorie § 2. Born’sche Näherung

14.2.2 Beispiele

• Yukawa-Potential: beschreibt Nukleon-Wechselwirkung im Atomkern, ist also relevant z.B.
für Neutronenstreuung. Das Yukawa Potential lautet

V (r) =
U0e

−µr

µr
(14.44)

wobei 1/µ die Reichweite der Interaktion ist. Dies ist rotationssymmetrisch, und wir er-
halten aus (14.41) folgende Streuamplitude:

f (1)(θ) = −
(
2mU0

µℏ2

)
1

q2 + µ2
mit q2 = 4k2 sin2

(
θ

2

)
= 2k2(1− cos θ). (14.45)

Die Streuamplitude hat wieder eine einfache Winkelabhängigkeit. Der messbare Quer-
schnitt lautet dann

∂σ

∂Ω

∣∣∣∣
Yukawa

≃
(
2mU0

µℏ2

)2 1

(2k2(1− cos θ) + µ2)2
. (14.46)

Aufgrund des Faktors µ ist der obige Ausdruck auch für θ = 0 regularisiert.

• Coulomb-Potential: erhält man aus dem Grenzfall µ → 0 des Yukawa-Potentials unter der
Annahme, dass das Verhältnis U0/µ konstant bleibt. Man kann somit folgendes ansetzen:

U0

µ
=

Ze2

4πε0
fest (14.47)

und man erhält folgenden Ausdruck für den differentiellen Wirkungsquerschnitt:

∂σ

∂Ω

∣∣∣∣
Couloumb

≃ (2m)2

ℏ4

(
Ze2

4πε0

)2
1

16k4 sin4 θ/2
. (14.48)

Verwendet man weiterhin

ℏk = |p|, E =
p2

2m
, (14.49)

erhält man:
∂σ

∂Ω

∣∣∣∣
Couloumb

≃ 1

16E2

(
Ze2

4πε0

)2
1

sin4 θ/2
(14.50)

was dem differentiellen Wirkungsquerschnitt der Rutherford-Streuung entspricht. Der Nen-
ner ist bei Integration über dΩ aber divergent und man erhält einen unendlichen totalen
Querschnitt. Die Streuapproximation ist hier also nicht streng gültig, nur bei hinreichend
grossen Winkeln ist die Born’sche Näherung anwendbar. Bei kleinen Winkeln ist man
nicht nahe am Streuzentrum, und spürt die grosse/unendliche Reichweite des Coulomb-
Potentials.

14.2.3 Korrekturen höherer Ordnung zur Born-Näherung

Fügt man die erste Born’sche Näherung T̂ ∼ V̂ in die rechte Seite der Gleichung (14.37) ein,
erhält man die zweite Born’sche Näherung :

T̂ = V + V
1

E − Ĥ0 + iϵ
V (14.51)

Dieses Iterationsverfahren lässt sich weiterführen bis man die folgende Reihenentwicklung erhält:

T̂ = V + V G+V + V G+V G+V + . . .

= V + V
1

E − Ĥ0 + iϵ
V + V

1

E − Ĥ0 + iϵ
V

1

E − Ĥ0 + iϵ
V + . . .

(14.52)
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Streubereich

Abbildung 14.5: Schematische Darstellung der Streuung in der Eikonalen Näherung.

Diese unendliche Reihe konvergiert in den meisten Fällen und wird Born-Reihe genannt. Mithilfe
von (14.52) und (14.35) lautet die exakte Streuamplitude demnach

f(k,k′) = − 1

4π

2m

ℏ2
(2π)3

〈
k′∣∣T̂

∣∣k
〉

(14.53)

Kann man das Matrixelement ⟨k′|T̂ |k⟩ für den Streuoperator (14.52) berechnen, lässt sich die
gestreute Welle |ψ+⟩ eindeutig bestimmen.

Bemerkung: Wir hatten bereits den Streuoperator in zweiter Born’schen Näherung in Glei-
chung (14.51) gesehen. Für unsere Streuamplitude in der zweiten Born’schen Näherung er-
halten wir

f(k,k′) ≃ f (1)(k,k′) + f (2)(k,k′) (14.54)

wo f (1)(k,k′) der Gleichung (14.40) entspricht und

f (2)(k,k′) = − 1

4π

2m

ℏ2
(2π)3

〈
k′∣∣V 1

E −H0 + iε
V
∣∣k
〉

= − 1

4π

2m

ℏ2
(2π)3

∫∫
d3x′ d3x′′

〈
k′∣∣x′〉V (x′)

〈
x′∣∣ 1

E −H0 + iε

∣∣x′′〉V (x′′)
〈
x′′∣∣k

〉

= − 1

4π

2m

ℏ2

∫∫
d3x′ d3x′′ e−ik

′·x′
V (x′)

[
2m

ℏ2
G+(x

′,x′′)

]
V (x′′)eik·x

′′
.

(14.55)

Die Korrektur in zweiter Ordnung lässt sich wie folgt interpretieren: Die einfallende Wel-
le wechselwirkt mit dem Potential am Ort x′′ und propagiert dann von x′′ zu x′ mit der
Green’schen Funktion. Anschliessend, tritt eine zweite Wechselwirkung mit dem Potential
am Ort x′ auf und die Welle streut dann in Richtung k′ weiter. Jede Potenz in V gibt also
eine weitere Streuung. Wenn das Potential schwach ist, ist jede weitere Streuung unwahr-
scheinlich, und die (erste) Born’sche Näherung ist gut anwendbar.

14.3 Eikonale Näherung

Die Eikonale Näherung eignet sich im quasi-klassischem Limes, also im Fall von hoher Energie
E ≫ V und kleinen de-Broglie Wellenlängen. In solch einem semi-klassischem Bereich kann das
Potential V als quasi-konstant angesehen werden und es lässt sich das Pfadkonzept anwenden.
Dementsprechend setzen wir für unsere gestreute Wellenfunktion folgenden Ansatz an:

ψ+(x) ∼ e i
ℏS(x). (14.56)
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Setzt man diesen Ansatz in die Schrödingergleichung ein, erhalten wir die Hamilton-Jacobi
Gleichung für die Variable S

(∇S(x))2

2m
+ V (x) = E =

ℏ2k2

2m
. (14.57)

Um die Wirkung S zu berechnen, verwenden wir eine weitere Näherung, indem wir annehmen,
dass die klassische Trajektorie einer Geraden entspricht. In einem Bereich von kleinen Ablen-
kungen und hohen Energien erweist sich solch eine Näherung als angebracht. Ähnlich wie in der
Abbildung (14.5) soll die klassische Trajektorie entlang der z-Achse zeigen. Integriert man den
Ausdruck (14.57) und entnimmt aus der Graphik dass |x| =

√
b2 + z2 erhält man

S(z)

ℏ
=

∫ z

−∞

[
k2 − 2m

ℏ2
V (
√
b2 + z′2)

]1/2
dz′ + const.. (14.58)

Die Konstante wird so gewählt, dass

S

ℏ
→ kz für V → 0 (14.59)

um zu gewährleisten, dass man wieder im Grenzwert V → 0, die ebenen Wellen (14.56) erhält.
Man hat somit

S(z)

ℏ
= kz +

∫ z

−∞

([
k2 − 2m

ℏ2
V (
√
b2 + z′2)

]1/2
− k
)
dz′

E≫V≃ kz − m

ℏ2k

∫ z

−∞
V (
√
b2 + z′2) dz′

(14.60)

wo man für E = ℏ2k2/2m≫ V folgendes verwendet haben:
√
k2 − 2m

ℏ2
V
(√

b2 + z′2
)
∼ k − mV

ℏ2k
(14.61)

Somit folgt mit (14.56) und (14.60) folgendes für unsere gestreute Welle:

ψ+(x) = ψ+(b+ zẑ) ≃ 1

(2π)3/2
eikz exp

[
− im
ℏ2k

∫ z

−∞
V (
√
b2 + z′2) dz′

]
(14.62)

Obwohl die gestreute Wellenfunktion nicht die korrekte asymptotische Form eikx + f(θ)(eikr/r)
besitzt, kann man jedoch Gleichung (14.30) verwenden, um einen approximativen Ausdruck für
die Streuamplitude zu erhalten: f(k,k′) zu erhalten:

f(k,k′) = − 1

4π

2m

ℏ2

∫
d3x′ e−ik

′·x′
V (
√
b2 + z′2)eik·x

′
exp

[
− im
ℏ2k

∫ z′

−∞
V (
√
b2 + z′′2) dz′′

]

(14.63)

wobei wir z′ zu x′ im Exponenten ergänzt haben, da dies nicht gross ins Gewicht fällt. Die
Streuampltiude entspricht genau der in der ersten Born’schen Näherung erhalten Streuampltiude
mit einem von V abhängigen Exponentialterm. Das dreidimensionale Integral löst man indem
man in Kugelkoordinaten d3x′ = bdb dϕb dz

′ übergeht und bemerkt, dass
(
k− k′) · x′ =

(
k− k′) ·

(
b+ z′ẑ

)
≃ −k′ · b, (14.64)

wo wir verwendet haben, dass k ⊥ b und (k− k′) · ẑ ∼ O(θ2) womit es für kleine Streuwinkel θ
vernachlässigt werden kann. Ohne die Allgemeingültigkeit des Modells zu beeinträchtigen, wählt
man als Streueebene die xz-Ebene und verwendet weiterhin

k′ · b = (k sin(θ)x̂+ k cos(θ)ẑ) · (b cos(ϕb)x̂+ b sin(ϕb)ŷ) ≃ kbθ cos(ϕb). (14.65)
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Damit folgt für den Ausdruck (14.63):

f
(
k′,k

)
= − 1

4π

2m

ℏ2

∫ ∞

0
bdb

∫ 2π

0
dϕb e

−ikbθ cosϕb
∫ +∞

−∞
dz V exp

[−im
ℏ2k

∫ z

−∞
V dz′

]
. (14.66)

Im nächsten Schritt verwendet man die Identität
∫ 2π

0
dϕb e

−ikb cos(ϕb) = 2πJ0(kbθ), (14.67)

wo J0 eine Besselfunktion ist. Weiterhin gelte
∫ ∞

−∞
dzV exp

[
− im
ℏ2k

∫ z

−∞
V dz′

]
=
iℏ2k
m

exp

[
− im
ℏ2k

∫ z

−∞
V dz′

]∣∣∣∣
z=∞

z=−∞

=
iℏ2k
m

exp

[
− im
ℏ2k

∫ ∞

−∞
V dz′

]
.

(14.68)

Fügt man diese Resultate zusammen, erhält man folgende Streuamplitude:

f(k,k′) = −ik
∫ ∞

0
db b J0(kbθ)[e

2i∆(b) − 1] (14.69)

Mit dem Formfaktor

∆(b) ≡ − m

2ℏ2k

∫ ∞

−∞
V (
√
b2 + z′2) dz′ , (14.70)

welches die Information über das Potential enthält. Man fixiert im Formfaktor den Einschlagspa-
rameter b (wird von der Mitte des Streuzentrums aus gemessen) und integriert über die Gerade
z (der geraden Trajektorie), wie in der Abbildung (14.5) gezeigt.

Der Unterschied zwischen der Eikonal- und Born’schen-Approximation ist hier nochmals tabel-
larisch aufgefasst:

Born-Approximation Eikonalapproximation
einzelne Harte Streuprozesse viele weiche Streuprozesse
Grosser Impulsübertrag bei jeder Streuung kleiner Impulsübertrag bei jeder Streuung
Potential klein V 2 ≪ V Energie gross E ≫ V aber Potential nicht klein
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