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ta tsachen tier Physik  anseinandergesetzt .  Die fJber- 
schriften tier Kapitet  geben am besten eine Vorstellung 
yore Inhat t :  i. Atome und Molekiile, 2. die Licht- 
wellen und das Spektrum, 3, Ionen und Elektronen, 
4. das Atom als Planetensystem.  Die vier folgenden 
Kapitel  befassen sich dann speziell mit  der BoHRschen 
Atomtheorie. Ihre fJberschriften sind: 5. Die BOHR- 
sche Theorie des Wasserstoffspektrnms,  6. Die Wechsel- 
wirknng zwischen Licht and  Stoff, 7. Verschiedene An- 
wendungen der BoHRschen Atomtheorie,  8. Der Atom- 
ban und die chemischen Eigenschaften der Stoffe. Die 
Darstellung vermeidet natfirlich mathemat ische  Formeln 
und Ableitungen weitgehend, nur  in einem Anhange sind 
fflr den Interessenten die wichtigsten Rechnnngen zur 
Theorie des Wasserstoffatomes zusammengestell t .  Der 
Inhal t  bringt  yon dem groBen Tatsachenmater ia l  der 
Atomphysik  nur  das wichtigste und verliert sich hie 
in Einzelheiten, derHauptwer t  wird auf dieAuseinander- 
setzung der grundlegenden Ideen gelegt. So erf~hrt 
z. B. das Korrespondepzprinzip, das bekanntl ich der 
Leits tern ffir die meisten ~dberlegungen BOHRS gewesen 
ist, eine eingehende Darlegung. E s  werden auch nicht  
n u t  die Erfolge der Atomtheorie,  sondern auch die 
grogen Schwierigkeiten geschitdert, die einer einheit- 
lichen Auffassung des physikalischen Weltbildes im 
Weg e Stehen. Hier ist das Kapitel 6, das ft~r die deutsche 
Auflage yon KRAMERS verfaBt wurde, yon besonderem 
Interesse, well in ihm der Zwiespalt zwisehen der 
wellentheoretischen und quantenm~Bigen Auffassung 
vom Wesen des Lichtes aufs klarste und eindringlichste 
auseinandergesetzt  ist. Auch der Versuch einer L6sung 
yon BOHR, KRAMERS und SLAT~R finder hier wohl 
erstmalig eine gemeinverst~ndtiche Darstellung. Am 
Ende des Buches befinden sich auf einer Tafel die 
hfibsehen Atommodellzeiehnungen,  die den Lesern 
dieser Zeitschrift schon aus dem Bohr-Heft  der Natur- 
wissenschaften bekannt  sind. 

Zum Schlusse m6chten wit nicht nnerwAhnt lassen, 
dab die Verfasser in Herrn ARNDT einen fJbersetzer 
gefunden haben, der seine Aufgabe vortrefflich gel6st 
hat .  man merkt  wirklich nicht, dab es sich nm eine 
f~bersetzung handelt .  

W. GROTRIAN, Berl in-Potsdam. 
COMPTON, K. T., und  F. L. MOHLER,  Ionisierungs- 

und Anregungsspannungen,  (3bersetzt yon R. SUHR- 
~aANN. Berlin: Gebr. Borntri~ger I925. 148 S. und 
16 Abb. 16 × 25 cm. Preis i3,5o Goldmark. 

Die vorliegende Monographie ist in ihrem ameri- 
kan 'schen Original die erste einer Reihe yon Ver6ffent- 
lichungen, die nach ihrem AbschluB den Ber ich t  des 
National Research Council Comitee fiber Ionisierungs- 
spannungen und verwandte  Gegenst~nde bitden soil. 
Die deutsche ~3bersetzung yon R. SUHR~tANN bildet 
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Heft  6 des I8. Bandes  der von Prof. EUCKEN in Breslau 
heransgegebenen Fortschri t te  der Chemie, Phys ik  und 
physikalischen Chemie. 

Das Thema,  m i t  dem sich das vorliegende Buch 
beschMtigt, ha t  in deutscher Sprache eine buchm~Bige, 
zusammenfassende Darstel lung bisher nicht  erfahren, 
abgesehen yon dem Kapitel  von G. Joos  fiber Anregung 
der Atome zur Lichtemission in Band VI des Hand-  
buches der Radiologie herausgegeben von E. MARX, 
das aber auch nur  auf etwa 5 ° Druckseiten das aller- 
wichtigste bietet. Man muB also zugeben, daB in der 
deutschen physikalischen Li tera tur  in der Ta t  eine 
merkliche Lfieke zu verzeiehnen war, die nun  dureh 
diese Monographie ausgeffitlt worden ist, was von den 
ffir dieses Gebiet interessierten Kreisen sicher lebhaft  
begrfiBt werden wird. Da die beiden Verfasser bekannte  
amerikanische Spezialisten auf dem Gebiete der Ioni- 
sierungs- und Anregungsspannungen sind, so kann  
man an das Bueh mit  hohen Erwartungen herantre ten,  
die auch keineswegs ent t~uscht  werden. 

Den beiden Autoren entsprechend zerfAllt es in zwei 
Teile. In dem ersten Teile behandelt  K. T. COMPTON die 
exper imente l len  Methoden zur  Besf immung kritischer 
Potentiale. Dieser Tell enth~lt  eine sehr wertvolle voI1- 
st~ndige Zusammenste l lung und Erkl~rung der bisher 
ersonnenen nnd angevcandten Verfahren, und zwar 
werden sowohl die elektrisehen wie auch die spektro- 
skopischen Methoden behandelt ,  in allen Teilen bis zu 
den neuesten Ergebnissen fortschreitend. Zum Schlusse 
werden aueh einige technische Kunstgri i fe  mitgeteilt,  
die gerade bei der Ausft~hrung der betr. Exper imente  
yon VorteiI sind. 

Der zweite Teil yon F. L. MOHLER ist der Deutung  
der kritischen Potentiale gewidmet, so wie sie im 
Prinzip durch die BoHRsche Atomtheorie vorgezeichnet 
ist. Ffir s~mtliche bisher untersuchte  Stoffe werden 
in Tabellen die Resultate  der Messungen gegeben, und 
deren Deutnng im Zusammenhange  mit  den Serien- 
spektren wird an Hand yon Energiediagrammen ein- 
gehend erl/~utert. Besonders wertvoll ist die Zusamrnen- 
steltung der Versuchsergebnisse in dem Zwischen- 
gebiet zwischen R6ntgenstrahlen und optischen Wellen, 
allerdings st6Bt hier die Deutung  noch auf  mannig-  
fache Schwierigkeiten. 

Seinem ganzen Charakter  nach ist dieseMonographie 
ein Buch der experimentellen Tatsachen. Auf die 
problematische Seite des Elektronenstogverfahrens 
wird relativ wenig eingegangen. Die Darstellung ist 
in  a~len Teilen klar und leicht verst~ndlieh. Ein sehr 
roll, A~ndiges Literaturverzeichnis bildet den AbsehluB 
des Buehes, das auch den deutsehen Physikern sicher 
sehr  wertvolle Dienste Ieisten wird. 

W. GROTRIAN, Berl in-Potsdam. 

Zuschriften und vorl~iufige Mitteilungen. 
Ersetzung der Hypothese vom u n m e c h a n i s c h e n  
Zwang durch eine Forderung bezfiglich des 
inneren Verhaltens jedes einzelnen E l e k t r o n s ,  

§ i .  Bekanntlich kann man die St ruktur  und das 
magnetische Verhalten der Spektren eingehend be- 
schreiben m i t  HiKe des LAND~Schen Vektormodelles R, 
K, J und  ml). Hierin bezeichnet /~ das Impu l smoment  
des Atomrestes -- d. h. des Atoms ohne das Leucht-  
elektron -- K das Impulsmoment  des Leuchtelektrons,  
J ihre Resultante und m die Projektion yon J auf die 
Rich tung  eines auBeren Magnetfeldes, alle in den ge-  

~) Siehe E. BACK und A. LANDI~ ZEEMANeffekt und 
Mult iplet ts t ruktur  der Spektrallinien. 

brhuchlichen Quanteneinhei ten ausgedrfickt. Man muB 
dann in diesem Modell annehmen:  

a) dab fiir den Atomrest  das Verh~iltnis des magne- 
tischen Momentes zum mechanischen doppelt so groB 
ist, als man klassiich erwarten wfirde. 

b) dab in den Formetn, wo R ~, K l, j2  aui t r i t t ,  man 
diese durch R 2 --  ¼, /C ~ -- } ,  J ~ - -  ¼ ersetzen muB. [Die 
HEISENBERGSChe Mittelungl)]. 

Di:s~s Modell ha t  sich AuBerst f ruchtbar  gezeigt 
and ha t  u. a. geffihrt zur Entwirrur~g der verwickeltesten 
Spektren. 

§ 2. Man st6Bt abet auf Schwierigkeiten, sobald man 
versucht,  das LAND~sche Vektormodell anzuschlieBen 

1) W. HEtSENBERG, Zeitschr. f~ Phys.  26, 291. I925. 
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an  unse re  Vors t e l lungen  fiber den  A u f b a u  des  A t o m s  
ails E lek t ronen .  Z. B. :  

a) PAULI 1) h a t  schon gezeigt,  d a b  bei  den  Alkali-  
a t o m e n  der  A t o m r e s t  m a g n e t i s c h  u n w i r k s a m  sein muB, 
da  sons t  tier Einf luB der  Re ta t iv i t a t~kor rek t ion  eine 
AbhAngigke i t  des  ZEE:UAl~effektes yon  der  K e r n l a d u n g  
v e r u r s a e h e n  wfirde,  welche in d iesen  S pek t r en  n i c h t  
w a h r g e n o m m e n  ist.  

b) Be im  LAND~schen Modell  d a f t  m a n  da s  Impu l s -  
m o m e n t  des  A t o m r e s t e s  n i ch t  m i t  d e m j e n i g e n  des  
pos i t iven  Ions  ident i f iz ieren,  sowie m a n  es n a c h  der  
Def in i t ion  des  A t o m r e s t e s  e rwar ten  wfirde. [Ver- 
zwe igungssa t z  yon  LANDI~-HEISENB~RG 2) - -  un -  
m e c h a n i s c h e r  Zwang] .  

c) Bei e inigen in der  le tz ten  Zeit  m i t  Hilfe des  
LANDf,:schen Schemas  ana lys i e r t en  Spek t ren  (z.B. Vana -  
d ium,  Ti tan)  s t i m m t e  das  K des G r u n d t e r m e s  ga r  n i ch t  
m i t  d e m  Wer te ,  welchen  m a n  aus  d e m  BO~IR-SToNEn- 
schen  per iod ischen  S y s t e m s  e rwar ten  wfirde.  

§ 3. Die o b e n g e n a n n t e n  Schwier igkei ten  zeigen alle 
in dieselbe R i c h t u n g ,  n~mlich,  dab  die B e d e u t u n g ,  wel- 
che  m a n  den  LAND~schen Vek to ren  zukenn t ,  wahr -  
scheinl ich  n i ch t  r i ch t ig  ist .  PAULI 3) h a t  s chon  e inen  
neuen  W e g  e ingeschlagen,  welcher  speziell  an  Schwierig-  
keit  a anknf lpf t .  H ie raus  folgerte er  n~ml ich ,  dab  m a n  
bei den  Alka l i spek t ren  alle Q u a n t e n z a h l e n  d e m  Leuch t -  
e lekt ron  allein zuschre iben  m u g ,  N a c h  PAULI b e k o m m t  
d a n n  jedes  E i ek t ron  im Magnet fe lde  4 u n a b h a n g i g e  
Quan t enzah l en .  Mit  Hilfe des  BoHRschen Aufbau -  
pr inz ipes  u n d  noch  einigen a l lgemeinen  SXtzen konn t e  
er d a n n  in e infacher  Weise  zu dense lben  R e s u t t a t e n  
ge langen  wie LAND£4). Die in § 2 g e n a n n t e n  Schwierig-  
ke i ten  ve r s chwinden  be im PAULISChen Ver fah ren  voll- 
s t~ndig .  Der A n s c h l u g  an  das  BOHR-SToN~Rsche perio- 
d i sche  S y s t e m  wird erreicht ,  u n d  es werden  noch  neue  
G e s i c h t s p u n k t e  ge6ffnet~). 

§ 4- In  beiden A u f f a s s u n g e n  b le ib t  j edoch  das  Auf-  
t r e t en  des  sog. re la t iv i s t i schen  Doub le t t s  in den  R6n t -  
gen-  u n d  Alka l i spek t ren  ein RXtsel. Zur  ErklXrung die- 
se t  T a t s a c h e  k a m  m a n  in le tz te r  Zei t  zur  A n n a h m e  einer  
k lass i sch  n i ch t  beschre ibbare  Zweideut igke i t  in den  
q u a n t e n t h e o r e t i s c h e n  E igenseha f t en  des  Elektrons~).  

§ 5. Uns  sche in t  noch  ein andere r  W e g  often.  PAULI 
b inder  s ich n i ch t  an  eine Model lvors te l lung.  Die j e d e m  
E lek t ron  zugeo rdne t en  4 Q u a n t e n z a h l e n  h a b e n  ihre  
ursprf ingl iche  LAND~sche B e d e u t u n g  ver loren.  Es  l iegt  

Mitteilungen. [ Die Natur- 
[wissenschaften 

Die fibrigen Q u a n t e n z a h l e n  beha l t en  ihre  al te  Be- 
d e u t u n g .  D u r c h  unse re  Vors te l lung  s ind  formel l  die 
A u f f a s s u n g e n  yon  LAND#. u n d  PAULI m i t  all ih ren  Vor-  
te i len m i t e i n a n d e r  .verschmolzenl) .  Das  E lek t ron  mui3 
j e t z t  die noch  u n v e r s t a n d e n e  E igenscha f t  (in § I I lnter  a 
g e n a n n t ) ,  welche  LA~D~ d e m  A t o m r e s t  zuschr ieb ,  
f ibernet lmen.  Die nXhere q u a n t i t a t i v e  Durchf t~hrung  
dieser Vors te l lung  wird  woht  s t a r k  yon  der  W a h l  des  
E lek t ronenmode l l s  abhi~ngen. U m  m i t  den T a t s a c h e n  
in 0 b e r e i n s t i m m u n g  zu k o m m e n ,  m u g  m a n  also d i e sem 
Modell  die fo lgenden  F o r d e r u n g e n  stel len:  

a) Das  VerhXltnis  des  m a g n e t i s c h e n  M o m e n t e s  des  
E lek t rons  z u m  m e c h a n i s c h e n  m u g  fflr die E igen -  
ro t a t ion  doppe l t  so grog sein als ftir die Umlau f s -  
bewegung2).  

b) Die ve r sch i edenen  Or ien t i e rungen  v o m  R zur  
B a h n e b e n e  (oder K)  des  E lek t rons  muB, viel le icht  in 
Z u s a m m e n h a n g  m i t  e iner  HEISENBERG-WENTZELscheD 
Mit te lungsvorschr i f ta ) ,  die E rk l~ rung  des  Relativit*ats- 
d o u b l e t t s  t iefern k6nnen .  

G. E.  UHLENBECK u n d  S. GOUDSMIT. 
Leiden ,  den  17. Ok tobe r  1925. 

I n s t i t u u t  voor  Theore t i sche  N a t u u r k u n d e .  
Es  i s t  nfir e in  Bedfirfnis,  festzustel len,  dab  Prof.  

W.  J. DE HAAS mi r  schon  vor  e inigen Mona ten  die 
A p p a r a t u r  ffir ein sehr  i n t e r e s san te s  E x p e r i m e n t  zeigte, 
da s  s ich ebenfalls  m i t  d e m  Prob lem der  inne ren  Ro ta -  
t ion  des  E lek t rons  besch~ft ig t .  Obwohl  mir  die be- 
t r e f fenden  Ideen  yon  Prof.  DE HAAS seit  lhngerer  Zeit  
b e k a n n t  waren,  h a t t e n  die Her ren  UHLENBECK u n d  
GOUDSMIT, als sie m i r  k~irzlich die obigen lJber-  
l egungen  mi t t e i l t en ,  d a v o n  keinerlei  Kenn tn i s .  

P. EHRENFEST. 

Q u a n t e n z a h l e n  des  E lek t rons  den AlkMispekt ren  en t -  
n e h m e n  m u g .  R h a t  also fi~r jedes  E tek t ron  n u r  den  
VJert I (in LAND£scher Normie rung) .  

1) Z. B. wi rd  n u n  auch  die B e d e u t u n g  des  HEISEN- 
Bt,;RGSChen S c h e m a  I I I  vers t~ndt icher ,  worin m a n  ft~r 
ein ganzes  A t o m  sowohl  die R als die K der EIek t ronen  
z u s a m m e n s e t z e n  miiB. 

l) Z. B. ffir e in  kuge l f6rmiges  ro t ie rendes  E lek t ron  
m i t  Oberf lXchenladung k a n n  m a n  aus  den ABRAHAM- 
schen  Fo rme ln  (Ann. d. Phys .  Io, lO 5, 19o3), ab lesen:  

I e 2 a  • 2 
Rota t ionsene rg ie  9 c ~ ~ (a = E lek t ronenrad ius ) ,  

2 e2a • vor  der  H a n d ,  n u n  j e d e m  E lek t ron  m i t  se inen 4 Quan-  
t enzah ten  auch  4 Fre ihe i t sg rade  zu geben.  Man  k a n n  
d a n n  den  Q u a n t e n z a h l e n  z.B. folgende B e d e u t u n g  geben : 

n u n d  k ble iben wie frfiher die  H a u p t -  und  az imu-  
tha le  Q u a n t e n z a h l  des  E lek t rons  in se iner  Bahn .  

R aber  wird  m a n  eine e igene R o t a t i o n  des  E lek t rons  
zuordnen~).  

1) W'. PAULI Jr . ,  Zei tschr .  f. P h y s .  31, 373- I925. 

also: p~ = o ~ -  ~ 
i ~a 2 

Magne t i sches  M o m e n t :  0 ................ 
3 c 

2 e2 
Masse :  m = . . . . . .  

3 c~a 

3 a c  e 
Also:  -- 2 × - -  

2) Siehe E .  BACK und  A. LAND#,, 1. C. S. 55 if, 
3) W.  PAULI Jr. ,  Zeitschr.  f. P hys .  31, 765 . 1925. 
4) Man vergleiche:  S. GOUDSMIT, Zei tschr .  f. Phys .  

32, 794. 1925; W. HEISENBERG, Zei tschr .  f. P hys .  32, 
841. 1925; F. HUMP, Zeitschr.  f. P hys .  33, 345. 1925. 

5) Siehe die in a) Spa l te  2 zit. Arbe i ten .  
s) W. HEISENBERG, Zeitschr.  f. P hys .  32, 841. 1925. 
~) Man  beachte ,  dab  m a n  die h ier  a n f t r e t e n d e n  

B o t a n i s c h e  
Beobachtungen fiber den Geschlechtsdimorphismus 

beim Bingetkraut (Mercurialis annua). Die Frage  n a c h  
d e m  V o r h a n d e n s e i n  sekundArer  Geschlech tschakakte re  
bei  d i6cischen Bl f i tenpf lanzen  i s t  b i she r  n u r  in seh r  
t a s t e n d e r  Wei se  in  Angr i f i  g e n o m m e n ,  Ilnd es exis t ieren  

d. i. in der  T a t  doppe l t  so viel als ffir die Umlau f s -  
bewegung .  Man beach te  aber,  dab  wenn m a n  diese 
R o t a t i o n s b e w e g u n g  quant i s ie r t ,  die per iphere  Geschwin-  
d igkei t  des E lek t rons  die L ich tgeschwind igke i t  wei t  
f iber t reffen wfirde. 

3) W. tIEISENBERG, I. C., G. WENTZEL, Ann.  d. P h y s .  
76 , 803 . 1925. 

M i t t e i l u n g e n .  
i m  wesen t l i chen  n u r  verze t te l te  A n g a b e n  fiber Gr6Ben° 
di f ferenzen zwischen  M~nnehen  u n d  Weibchen ,  so 
be im  S a u e r a m p f e r  u n d  beim Hanf .  E ine  erfreul iche 
Be re i che rung  Ilnserer K e n n t n i s s e  in dieser H i n s i c h t  
b r i ng t  eine neue  Arbe i t  von  M. G. SOUVlLLE, die da s  


