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We consider successive measurements of position and momentum of a single particle. Let P be the

conditional probability to measure the momentum k with accuracy ∆k, given a previously successful

position measurement q with accuracy ∆q. Several upper bounds for the probability P are determined.

For arbitrary, but given accuracies ∆q, ∆k, these bounds refer to the variation of q, k, the state vector

ψ of the particle as well as to an infinite set of measuring partitions. A simple bound is given by the

inequality P ≤ ∆k∆q
h , where h is Planck’s quantum of action. It is nontrivial for all measurements with

∆k∆q < h. The second bound is obtained by considering the Hilbert-Schmidt norm. As our main result

the least upper bound of P is determined. All bounds are independent of the order with which the

measuring of position and momentum is made.
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sures;
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1 Einleitung

Der Messprozess in der Quantenmechanik lässt sich auf unterschiedliche Weise betrachten. Einerseits

kann durch ihn die Präparation eines atomaren Systems vorgenommen werden, so dass nach der Messung

bzw. Aussonderung das System in einem eindeutigen, bekannten Zustand vorliegt. Andererseits kann aus

dem Messprozess hervorgehen, in welchem Maße ein vorgegebener Zustand durch den Messvorgang selbst

beeinflusst wird und dabei Kenntnisse über diesen Zustand verloren gehen. Letzteres wird im Rahmen

des von Heisenberg aufgestellten Unbestimmtheitsprinzips beschrieben, welchem der folgende Gedanken-

gang zugrunde liegt: Jede physikalische Messung beruht auf einem Energieaustausch zwischen dem zu

messenden Objekt und dem Messapparat (eventuell dem Beobachter). Das Objekt kann z.B. mit Licht

angestrahlt und ein Teil der an ihm gestreuten Lichtmenge von dem Apparat absorbiert werden. Der

Energieaustausch wird den Zustand des Objektes verändern, so dass dieser nach der Messung ein anderer

sein wird als vorher. So lernt man durch die Messung typischerweise immer einen Zustand kennen, der

durch den Messvorgang zuvor verändert wurde. Diese Veränderung kann bei makroskopischen Objekten

vernachlässigt werden, nicht aber bei atomaren Systemen, die z.B. durch Bestrahlung mit Licht stark

beeinflusst werden können. Daher lässt sich der Zustand eines atomaren Objektes nach der Messung aus

dieser nicht vollständig erschließen. Obwohl es immer möglich ist, durch eine neue Messung den Zus-

tand nach der vorhergehenden Messung festzustellen, wird das System erneut in unberechenbarer Weise

gestört. Solche Messungen lassen sich zwar so einrichten, dass gewisse Zustandsgrößen (etwa der Ort des

Teilchens) nicht gestört werden, dies geschieht aber nur auf Kosten anderer Zustandsgrößen (in dem Fall

der Impuls des Teilchens), die dann durch diese Messung um so stärker gestört werden.

Der wohl bekannteste Fall dieses Phänomens ist die Komplementarität von Ort und Impuls, beschrieben

durch das Heisenberg’sche Unbestimmtheitsprinzip [1]. Dabei wird das Experiment der gewöhnlichen

Ablenkung eines einzelnen Teilchens durch den Spalt in einer Blende betrachtet. Selbst wenn der Impuls

des Teilchens vor dem Erreichen der Blende mit beliebig hoher Genauigkeit bekannt ist, wird die Beugung

am Spalt eine Ungewissheit über die Kenntnis des Impulses bewirken. Diese ist um so größer, je kleiner

die Spaltbreite in der Blende ist. Es sei zunächst die Spaltbreite ∆x die Ungewissheit des Teilchenortes

relativ zur Blende, orthogonal zur Richtung des Spaltes. Dann ergibt sich nach de Broglie’s Beziehung

zwischen Impuls und Wellenlänge eine Korrelation der Unbestimmtheit ∆p des Teilchenimpulses mit ∆x,

entsprechend der Heisenberg’schen Unbestimmtheitsbeziehung ∆x∆p ∼ h. In der berühmten Arbeit [1]

von 1927 wurde durch diese Relation zum ersten Mal quantifiziert, welches Ausmaß solch unvermeid-

bare Störung des Impulses durch eine vorhergehende Ortsmessung des Objektes mindestens hat. Eine

Präzision dieser Relation wurde anschließend von Heisenberg in [2] formuliert, d.h.

∆x∆p ≥ h (1)

Die Tatsache, dass der Ort des Teilchens mit einer Genauigkeit ∆x bekannt ist, wird nach Heisen-

berg durch Wellenfunktionen charakterisiert, deren Amplitude in einem kleinen Raumbereich von der

”ungefähren” Größe ∆x merklich von Null verschieden ist [2]. Analog ist die Argumentation für die

Unbestimmtheit ∆p des Impulses. Demnach handelt es sich bei ∆x und ∆p in Relation (1) zunächst

nicht um Erwartungswerte. Ein streng mathematischer Beweis seines Unbestimmtheitsprinzips erbrachte

Heisenberg durch die spezielle Interpretation von ∆x und ∆p entsprechend der gewöhnlichen Standard-

abweichung σx bzw. σp von Ort und Impuls.1 Diese Vorgehensweise wurde kurz darauf von Kennard [3],

Robertson [4] und Weyl [5] in Form der Relation

σxσp ≥ h̄/2 (2)

verbreitet. Die grundlegende Bedeutung von (2) ist allgemein anerkannt und fortwährend Gegenstand

theoretischer Untersuchungen [6][7][8][9][10][11][12][13][14]. Während (2) eine streng mathematische Re-

lation ist, kann dies für (1) nicht behauptet werden. Nun ist die Wahl der Standardabweichung als
1Genauer verwendete Heisenberg zunächst das

√
2-fache der Standardabweichungen [2].
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Unbestimmtheitsmaß aber nur unter der Voraussetzung geeignet, dass die ersten und zweiten statistis-

chen Momente von Ort und Impuls endliche Werte haben. Andernfalls ist das Produkt σxσp in (2) nicht

definiert bzw. kein geeignetes Maß für die gegenseitige probabilistische Abhängigkeit der Messungen des

betrachteten Objektes [14].

Betrachten wir zunächst den typischen Fall der ebenen Welle bei Messung durch die Beugung am

Einzelspalt. Es sei ∆x die Breite einer normierten stationären Welle der Form ϕ(x) = 1/
√
∆x, für

|x| ≤ ∆x/2 und Null sonst. Dabei soll ∆x hinreichend groß gewählt werden, so dass ϕ annähernd als

ebene Welle aufgefasst werden kann, und der Impuls beliebig nahe um p = 0 verteilt ist. Es sei andererseits

∆q die Breite des Spaltes in der Blende. Dann entspricht das Beugungsmuster des Fernfeldes hinter der

Blende für ∆x > ∆q der normierten Wahrscheinlichkeitsdichte für den Impuls, d.h.

|ϕ(p)|2 =
2h̄

π∆q

| sin(∆q
2h̄ p)|2
p2

(3)

Für diese Dichte ist die gewöhnliche statistische Streuung σp offensichtlich nicht definiert bzw. unendlich.

Daher wird anstatt σp als Alternative für die Unbestimmtheit ∆p häufig das erste Interferenzminimum

(”First Interference Minimum”, FIM) von |ϕ(p)|2 oder dessen Breite bei halben Maximum (”Full Width

of Half Maximum”, FWHM) gewählt [14][15][16][17]2. Im Falle des FIM ist gemäß (3) der Impuls

des ersten Interferenzminimums p0 = h/∆q, und die Unbestimmtheit des Impulses p ist definiert als

∆p0 = 2p0 = 2h/∆q. Für den Fall FWHM hingegen wird der Impuls p1/2 bestimmt, bei dem das zen-

trale Maximum von (3) der Hälfte seiner Höhe entspricht. Durch nummerische Berechnung ergibt sich

für die Unbestimmtheit ∆p1/2 = 2p1/2 = 0.89h/∆q.

Es handelt sich bei ∆p0 bzw. ∆p1/2 demnach nicht um Erwartungswerte, wie im Falle der Relation

(2), sondern um Intervalle auf der Impulsskala, in denen das Messobjekt bei einer Messung mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit registriert werden kann. Ist diese Wahrscheinlichkeit annähernd 1, so kann

dem Messobjekt gemäß diesen Genauigkeiten der Impuls p = 0 zugeordnet werden. Nun ist die Unbes-

timmtheit des Impulses nach der Ortsmessung für die beiden Varianten FIM und FWHM umgekehrt

proportional zur Breite des Spaltes. Demnach ist zu erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Impuls

innerhalb von ∆p0 bzw. ∆p1/2 zu messen, um so kleiner, je präziser die vorangegangene Ortsausson-

derung ∆q war. Formal ist die Wahrscheinlichkeit für die Messung eines Impulses p ∈ [−∆k
2 ,

∆k
2 ], gemäß

Integration von (3), gegeben durch

P (ξ) =
2

π

[

Si(πξ) − 2

π

sin(πξ2 )2

ξ

]

(4)

ξ =
∆k∆q

h
(5)

Die Konstante h ist das Planck’sche Wirkungsquantum.3 Für das Beispiel der Aussonderungen innerhalb

des FIM ist ∆k = ∆p0, d.h. ξ = 2, und dies ergibt eine Messwahrscheinlichkeit von P ≈ 0.9. Im Fall

der FWHM erhalten wir mit ξ = 0.89 hingegen P ≈ 0.72. Für Messungen mit ξ ≪ 1 gilt asymptotisch

P (ξ) ∼ ξ. Der Einfluss der Apparatur auf den Zustand des Objektes ist für diesen Grenzwert derart

ausgeprägt, dass der Messprozess seine Bedeutung verliert. Das Kontinuum der Wahrscheinlichkeiten (4)

ist weiter unten in Abb. 2 dargestellt.

Allgemeiner könnten wir für beliebige Zustände ψ die bedingte Wahrscheinlichkeit P betrachten, den

Impuls k mit der Genauigkeit ∆k zu registrieren, nachdem kurz zuvor eine Aussonderung am Ort q mit

der Genauigkeit ∆q erfolgte. Für beliebige, aber fest vorgegebeneWerte ∆q und ∆k betrachten wir nun P
2Eine Diskussion weiterer Alternativen findet man in [18][19][20][21][22].
3Dabei ist Si(x) =

∫ x

0
sin(t)

t
dt der gewöhniche Integralsinus [26].
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in Abhängigkeit von den Messparametern q und k sowie dem allgemeinen Zustandsvektor ψ. Von beson-

derem Interesse ist dann das absolute Maximum von P , welches durch die Variation dieser drei Größen

erreicht werden kann. Damit lassen sich alle ξ und die damit verbundenen Messprozesse gemäß ihrer max-

imal möglichen Signifikanz quantitativ klassifizieren. Im Folgenden werden wir für jeden Messprozess mit

0 ≤ ξ < 1 zeigen, dass das P durch ξ nach oben beschränkt ist. Das Hauptergebnis der vorliegenden

Arbeit wird sein, im Rahmen eines Variationsproblems über alle Zustandsvektoren ψ und alle q und k, für

beliebig vorgegebene Genauigkeiten ∆q und ∆k, die kleinste obere Schranke der Messwahrscheinlichkeit

P zu bestimmen. Unterschiedliche Messpartitionen werden dabei ebenfalls berücksichtigt.

Im nächsten Kapitel wird eine kurze Einführung über operatorwertige Maße und bedingte Wahrschein-

lichkeiten gegeben [14]. Dann werden in Kapitel 3 zwei allgemeine obere Abschätzungen von P hergeleitet.

Anschließend wird in Kapitel 4 die kleinste obere Schranke der Messwahrscheinlichkeit bezüglich der

Variation von Ort, Impuls, der Partition und dem Zustandsvektor ψ des Messobjektes bestimmt. Eine

Diskussion der Ergebnisse erfolgt zum Schluss.

2 Projektoren und bedingte Wahrscheinlichkeiten

Im Folgenden betrachten wir ein Teilchen, dessen Zustandsvektor ψ Element des Hilbertraumes H ist.4

Für das Skalarprodukt zweier Elemente φ, ψ ∈ H schreiben wir 〈φ|ψ〉. Entsprechend sei die Norm von

ψ gegeben durch ||ψ|| ≡
√

〈ψ|ψ〉. In der gewöhnlichen Schrödinger-Darstellung sei der eindimensionale

Ortsoperator x̂ im Hilbertraum H = L2(R), d.h. dem Raum der quadratintegrablen Funktionen über R,

definiert durch (x̂ ψ)(x) = xψ(x). Die Spektralfamilie sei dabei wie folgt definiert

(Êq ψ)(x) =

{

ψ(x), for x ≤ q

0, for x > q
(6)

Nun soll die Definition der Messgenauigkeit präzisiert werden. Wir betrachten dazu die kanonische

Partition Q = {Qi}i∈Z der reellen Achse in halboffene Intervalle der Länge ∆q

Qi =
(

qi −
∆q

2
, qi +

∆q

2

]

(7)

mit qi = i∆q. Für jedes reelle q lässt sich genau eine ganze Zahl i = ⌊ q
∆q ⌉ angeben, so dass qi ∈ Qi

erfüllt ist.5 Wir definieren damit für beliebige reelle q und x eine Äquivalenzrelation und schreiben x ∼ q,

falls ein Element Qi der Partition Q existiert mit x, q ∈ Qi. Jede Zahl q ∈ R repräsentiert somit eine

Äquivalenzklasse [q] := {x ∈ R|x ∼ q}, die einer eindeutigen Zeigerstellung i des Messinstrumentes

entspricht bzw. der ein eindeutiges Element Qi der Partition zugeordnet wird. Jeder dieser Zeiger-

stellungen entspreche die Genauigkeit ∆q. In dieser Notation können Aussonderungen des Ortes q im

Hilbertraum durch den Projektor

∆Êq =

∫

[q]

dÊx (8)

dargestellt werden. Mit Hilfe von (6) beweist man für qi ∈ Qi und qj ∈ Qj Vollständigkeit
∑

i∈Z ∆Êqi = 1

und Orthogonalität ∆Êqi∆Êqj = δij∆Êqj der Projektoren.

Der Impulsoperator p̂, kanonisch konjugiert zumOrtsoperator, ist definiert durch (p̂ ψ)(x) = −ih̄ ψ′(x).

Die dazugehörige Spektralfamilie lässt sich mit Hilfe der gewöhnlichen Fouriertransformation darstellen

ψ̃(p) =
1√
2πh̄

∫ ∞

−∞

dx e−
i
h̄
p xψ(x) (9)

4Wir benutzen die Notationen ψ bzw. ’ket’ |ψ〉 für ein Element des Hilbertraumes H. Das Symbol 〈ψ| bezeichne das

entsprechende Element des Dualraumes H∗ ∼= H, d.h. einen ’bra’ Vektor.
5Die Funktion ⌊x⌉ gibt dabei die nächste ganze Zahl von x ∈ R.
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und wir erhalten für die Wirkung des Projektors

(Êkψ)(x) =
1√
2πh̄

∫ k

−∞

dp e
i
h̄
p x ψ̃(p) (10)

In Analogie zur Partition (7) betrachten wir jetzt die kanonische Partition K = {Ki}i∈Z

Ki =
(

ki −
∆k

2
, ki +

∆k

2

]

(11)

der reellen Achse, mit ki = i∆k. Diese Partition repräsentiert dabei ein Messinstrument für den Impuls

mit vorgegebener Messgenauigkeit ∆k. Für beliebige reelle Zahlen p und k schreiben wir, in Analogie

zum Ortsraum, p ∼ k falls ein Element Ki existiert mit p, k ∈ Ki. Jede Zahl k ∈ R entspricht somit

einer Äquivalenzklasse der Form [k] := {p ∈ R| p ∼ k}, die einer eindeutigen Zeigerstellung i des Messin-

strumentes bzw. einem eindeutigen Element Ki der Partition K für Impulsmessungen entspricht.6. Der

zum Element k ∈ Ki gehörige Impulsprojektor sei

∆Êk =

∫

[k]

dÊp (12)

Nun folgt die Betrachtung der bedingten Wahrscheinlichkeit von aufeinanderfolgenden Orts- und

Impulsaussonderungen. Das Messobjekt sei zunächst im normierten Zustand ψ. Beginnt man mit einer

Ortsaussonderung der Genauigkeit ∆q am Ort q, dann ergibt sich durch Anwendung des Projektors ∆Eq

die folgende Zustandsänderung

|ψ〉 −→ |ψq〉 =
∆Êq|ψ〉
||∆Êqψ||

(13)

mit Wahrscheinlichkeit ||∆Êqψ||2. Somit ist der Zustand |ψq〉 des Objektes nach der Messung normiert.

Diese Zustandsänderung entspricht dem bekannten Lüders’ Projektionspostulat [23] für (ideale) Einzelmes-

sungen. Unmittelbar nach dieser Zustandsreduktion wird eine Impulsaussonderung mit der Genauigkeit

∆k für den Impuls k vorgenommen. Für ||∆Êqψ|| 6= 0 ist die Wahrscheinlichkeit dafür

Pk,q(∆k |∆q;ψ) =
||∆Êk∆Êqψ||2

||∆Êqψ||2
(14)

oder 0, falls ||∆Êqψ|| = 0. Offensichtlich ist diese Wahrscheinlichkeit - außer von ∆k und ∆q - von den

Zahlen q und k abhängig. Nach wenigen Umformungen erhalten wir in der gewöhnlichen Ortsdarstellung7

Pk,q(∆k |∆q;ψ) =
∫

[q] ψ
∗(x) (T̂k,qψ)(x) dx

∫

[q] ψ
∗(x)ψ(x) dx

(15)

Die Äquivalenzklasse [q] repräsentiert das zu q gehörige Element der Partition für die Ortsaussonderung.

Die Wirkung des Operators T̂k,q entspricht einer Abbildung auf der Menge der quadratintegrablen Funk-

tionen über [q], d.h.

(T̂k,qψ)(x) =

∫

[q]

Tk(x, x
′) ψ(x′) dx′ (16)

und erzeugt dabei einen linearen Integraloperator mit dem Kern

Tk(x, x
′) =

1

h

∫

[k]

e
i
h̄
p (x−x′) dp (17)

Dieser Operator und sein Eigenwertspektrum werden im folgenden Kapitel die Grundlage für die Her-

leitung der Ungleichungen für die Messwahrscheinlichkeit sein.

6Aus dem Zusammenhang wird dabei hervorgehen, ob es sich um Äquivalenzklassen des Orts -oder Impulsraumes handelt.
7Die Indizes und Argumente von Pk,q(∆k |∆q;ψ) sollen im Folgenden nicht immer angegeben werden.
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3 Obere Abschätzungen für die Messwahrscheinlichkeit

Obere Abschätzungen für die Messwahrscheinlichkeit (15) lassen sich nun im Rahmen der Theorie der

linearen Operatoren gewinnen. Es sei angemerkt, dass der Operator T̂k,q beschränkt und positiv definit

ist. Da der Integralkern dieses Operators stetig ist, gilt nach Mercer’s Theorem für die Spur dieses

Operators [25]

Sp( T̂k,q) =

∫

[q]

Tk(x, x) dx (18)

Für die Berechnung der Spur bestimmt man nach (17) die Diagonalelemente des Kerns und erhält

Tk(x, x) = ∆k/h und berechnet das Integral, es folgt das Ergebnis

Sp( T̂k,q) = ξ (19)

mit ξ aus (5). Die Spur ist demnach unabhängig von den Werten q und k.

Durch die lineare Abbildung (16) ist ein Hilbert-Schmidt’scher Integraloperator mit endlicher Hilbert-

Schmidt Norm definiert. Diese kann wie folgt berechnet werden [25]

|| T̂k,q||HS ≡
[

∫

[q]×[q]

|Tk(x, x′)|2 dx dx′
]

1

2 (20)

Wegen des Betragsquadrates im Integranden ist dieser Ausdruck ebenfalls translationsinvariant, und nach

Ausführung der Integrale erhalten wir das Ergebnis8

|| T̂k,q||HS =
1

π

[

2πξ Si(2πξ)− Cin(2πξ) + cos(2πξ)− 1
]

1

2

(21)

Eine Klassifizierung von (19) und (21) lässt sich folgendermaßen vornehmen.

Lemma 1 Für alle Werte q, k, ∆q, ∆k und alle Zusandsvektoren ψ ∈ H bilden die Spur (19) und

die Hilbert-Schmidt’sche Norm (21) die folgenden Ungleichungen

Pk,q(∆k |∆q;ψ) ≤ || T̂k,q||HS ≤ ξ (22)

Beweis: Wir definieren für jedes Element [q] der Partition Q einen separaten Hilbertraum Hq = L2([q])

mit dem Skalarprodukt

〈φ|ψ〉q =

∫

[q]

φ∗(x)ψ(x) dx (23)

Die entsprechende Norm sei ||ψ||q =
√

〈ψ|ψ〉q. Damit lässt sich (14) bzw. (15) wie folgt darstellen

Pk,q(∆k |∆q;ψ) =
〈ψ| T̂k,q ψ〉q

〈ψ|ψ〉q
(24)

Nun wird die erste Ungleichung in (22) bewiesen. Unter Verwendung von (24) genügt es, für ||ϕ||q 6= 0

zu zeigen, dass für alle q, k, ∆q und ∆k gilt

sup
ϕ∈Hq

〈ϕ| T̂k,q ϕ〉q
〈ϕ|ϕ〉q

≤ || T̂k,q||HS (25)

8Dabei sind Si(x) =
∫ x

0
sin(t)

t
dt bzw. Cin(x) =

∫ x

0
1−cos(t)

t
dt die entsprechenden Integraldarstellungen von Si(x) und

Cin(x), [26].
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Die linke Seite entspricht der gewöhnlichen Operatornorm || T̂k,q|| im Hilbertraum Hq, denn diese ist für

beschränkte Operatoren definiert durch [25]

|| T̂k,q|| = sup
ϕ∈Hq

〈ϕ| T̂k,q ϕ〉q
〈ϕ|ϕ〉q

(26)

Nun kann die Norm eines Operators seine Hilbert-Schmidt’sche Norm nicht übersteigen [25], d.h. es gilt

allgemein || T̂k,q|| ≤ || T̂k,q||HS , für alle Werte k und q. Somit ist die Gültigkeit der ersten Ungleichung

bewiesen. Die zweite Ungleichung in (22) folgt daraus, dass Tk,q positiv definit ist. In diesem Fall ist die

Spur des Operators eine obere Schranke für die Hilbert-Schmidt Norm. Damit ist nach (19) die zweite

Ungleichung bewiesen. ✷

4 Die kleinste obere Schranke der Messwahrscheinlichkeit

Wir werden zunächst die Norm des Operators T̂k,q bestimmen. Da der Operator T̂k,q selbstadjungiert

und kompakt im separablen Hilbertraum Hq ist, gibt es eine Eigenbasis φn ∈ Hq und abzählbar viele

reelle Eigenwerte λn ≥ 0, mit

T̂k,q|ϕ〉 =
∑

n

λn 〈φn|ϕ〉q |φn〉 (27)

für alle ϕ ∈ Hq, insbesondere also T̂k,q|φn〉 = λn|φn〉. Da T̂k,q positiv ist, entspricht der größte Eigen-

wert der Norm dieses Operators [25]. Um die Eigenwerte zu bestimmen, betrachten wir zunächst das

Produkt φn φ
∗
m der Eigenfunktionen von T̂k,q und fassen es als Orthonormalbasis des Produktraumes

L2([q] × [q]) auf. Die entsprechende Darstellung des Kerns Tk lautet gemäß dem Hilbert-Schmidt’schen

Entwicklungssatz

Tk(x, x
′) =

∑

n,m

cnm φn(x)φ
∗
m(x′) (28)

mit cnm = 〈φn| T̂k,q φm〉q. Das diskrete Eigenwertspektrum λn von T̂k,q ergibt sich aus den Diagonalele-

menten der Entwicklungskoeffizienten λn ≡ cnn. Für die Berechnung der Eigenwerte können wir eine

vollständige und orthonormale Basis in Hq wählen, d.h.

φn(x) =
1√
∆q

ei
2πn
∆q

x (29)

für n ∈ Z. Mit dieser Basis ergibt sich für die Eigenwerte die folgende Integraldarstellung

λn =
1

h∆q

∫

[k]

∣

∣

∣

∣

∣

∫

[q]

ei(
p

h̄
− 2πn

∆q
)x dx

∣

∣

∣

∣

∣

2

dp (30)

Aufgrund des Betragsquadrates sind die Eigenwerte bezüglich der Ortsintegration translationsinvari-

ant. Deshalb kann für die Berechnung des inneren Integrals ohne Beschränkung der Allgemeinheit das

Element Q0 der Ortspartition zugrunde gelegt werden. Die äußere Integration ist hingegen explizit von

k abhängig. Deshalb betrachten wir ein k ∈ Ki, wobei der Index gemäß i = ⌊ k
∆k⌉ eindeutig bestimmt

ist. Die Integrationsgrenzen für die Impulse sind ki ± ∆k
2 , mit ki = i∆k, und nach Bestimmung der

Stammfunktionen erhalten wir das folgende Eigenwertspektrum

λn(η, ξ) =
1

2

[

P ((1 + η) ξ) + P ((1 − η) ξ)
]

(31)

η(ki) =
2ki
∆k

− 2n

ξ
(32)
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mit der Funktion P (·) aus (4). Zur vereinfachten Darstellung wurde das Argument ki von η(·) in (31)

nicht explizit aufgeführt, und wir schreiben die Eigenwerte als Funktion der beiden Variablen η und ξ.

Für die streng monoton steigende Funktion P (z) ist P (0) = 0 und P (z) → 1 für z → ∞. Die erste und

zweite Ableitung von P (z) verschwindet für alle z = 2m, m = 1, 2, 3, ... Daher gibt es im Verlauf von P (z)

abzählbar unendlich viele Sattelpunkte. Andererseits verschwindet die zweite Ableitung für alle z > 0

mit πz
2 = tan(πz2 ), wobei die erste Ableitung bei diesen Werten von 0 verschieden ist. Dort befinden sich

die zwischen den Sattelpunkten liegenden Wendepunkte von P (z), vgl. dazu auch Abb. 2. Formal ergibt

sich aus (31) die Norm von T̂k,q gemäß [25]

|| T̂k,q|| = max
n

λn(η, ξ) (33)

Bei der Berechnung der Eigenwerte - und damit der Norm des Operators - ist das Ergebnis von der

speziellen Partition abhängig. Von allen möglichen Partitionen erscheinen insbesondere diejenigen sin-

nvoll, deren Elemente aus einfachzusammenhängenden Mengen bestehen. Wenn man diese Eigenschaft

voraussetzt, dann bleiben lediglich solche Partitionen übrig, deren Elemente dieselbe Länge haben. Für

die Partition des Ortes ist diese Länge ∆q, und für die Partition des Impulses ∆k. Daher betrachten wir

nur alljene Partitionen, welche durch Translation aus den kanonischen PartitionenQ bzw. K hervorgehen.

Wegen der Translationsinvarianz der Ortsintegration in (30) ergeben örtlich verschobene Partitionen keine

anderen Eigenwerte als für die Partition Q. In diesem Fall ist auch die Norm von T̂k,q translationsinvari-

ant bezüglich des Ortes. Anders ist die Situation bei Verschiebungen der Impulsskala, weil die Eigenwerte

(30) über die Funktion η(·) von k abhängig sind. Wir betrachten daher, ausgehend von der Partition (11),

die um einen reellen Parameter α ∈ (− 1
2 ,

1
2 ] verschobene Partition K(α) = α∆k+K. Verschiebungen um

größere Beträge werden dabei nicht betrachtet, denn diese würden zu keinen neuen Partitionen führen.

Die Äquivalenzklasse des Wertes k sei bei Verschiebung um α im Folgenden [k]α = α∆k + [k].

Gemäß (18) ist die Spur von T̂k,q unabhängig von k und damit unabhängig von der Impulsskala. Und

dies trifft ebenso für die Hilbert-Schmidt’sche Norm zu. Daher behält Lemma 1 seine Gültigkeit auch für

alle Partitionen mit α 6= 0. Offensichtlich ist aber die Norm von T̂k,q nicht translationsinvariant. Wir

betrachten daher die folgende kleinste obere Schranke von (14)

B(ξ) = sup
α

sup
k

|| T̂k,q|| (34)

Die Eigenwerte für die Bestimmung der Norm werden unter Verwendung der verschobenen Partition

K(α) bestimmt, wobei die Impulsintegration in (30) über das entsprechende Element [k]α vorgenommen

wird. Ein wesentlicher Schritt für die Berechnung von B(ξ) wird durch das folgende Lemma 2 gegeben.

Lemma 2: Für reelles η gilt: 0 ≤ η < 1 ⇔ λn(η, ξ) > λn(1, ξ) für jedes ξ ≥ 0.

Beweis: Wegen der Spiegelsymmetrie von λn(η, ξ) bezüglich η, genügt zum Beweis die Diskussion der

Fälle η ≥ 0. Wir definieren x = ξ η und die Funktion gn(x, ξ) = λn(
x
ξ , ξ). Dann genügt es zu zeigen, dass

für alle reellen xmit 0 ≤ x < ξ die Ungleichung gn(x, ξ) > λn(1, ξ) für alle ξ ≥ 0 erfüllt ist. Nun haben die

Funktionen gn(x, ξ) und λn(1, ξ) für fest vorgegebenes x ≥ 0 genau zwei Schnittpunkte, d.h. bei ξ = 0 und

ξ = x. Im ersten Fall ist gn(0, 0) = λn(1, 0) = 0. Im anderen Fall gilt gn(x, x) = λn(1, x) ≡ 1
2P (2x). Aus

P (ξ) ≤ 1, ξ ≥ 0 folgt daher λ(1, ξ) ≤ 1
2 für alle ξ ≥ 0. Da für fest vorgegebenes x gilt limξ→∞ gn(x, ξ) = 1,

folgt gn(x, ξ) > λn(1, ξ) für alle ξ > x, also insbesondere für alle 0 ≤ η < 1. ✷

Für die explizite Bestimmung der Suprema in (34) müssen also drei Variationen betrachtet werden.

Aufgrund der speziellen Abhängigkeit der Eigenwerte von n, k und dem Parameter α, lässt sich diese

Problemstellung auf eine einzige reelle Variable reduzieren.

8



0 1 2 3 4 5 6 7 8
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

ξ = ∆k⋅∆q / h

η(ξ)

η(ξ)
1/ξ
1/3, 1/5, 1/7
ξ = 2.89(7), 4.94(0), 6.95(7)

Figure 1: Darstellung der Werte η in Abhängigkeit von ξ, bei denen das Supre-

mum von λ(η, ξ) angenommen wird (siehe Text). Die Sprünge von η > 0 auf

den Wert Null erfolgen jeweils für ξ kleiner 3, 5 und 7 usw. An diesen Sprung-

stellen wird das relative Maximum bei η = 0 wieder zum absoluten Maximum

(siehe Text).

Lemma 3: Für jedes ξ ≥ 0 gilt9

B(ξ) = sup
|η|<1

λ(η, ξ) (35)

mit η reell.

Beweis: Die formale Abhängigkeit der Eigenwerte vom Index n und dem Impuls k ist durch Defini-

tion (32) gegeben. Gemäß Lemma 2 genügt es, die Diskussion auf die Fälle mit |η| < 1 zu beschränken.

Für jede ausgewählte Partition K(α), α ∈ (− 1
2 ,

1
2 ] und Impuls k ∈ [k]α ist die Nummer i des Elementes

α∆k + Ki der Partition durch i = ⌊ k
∆k − α⌉ eindeutig bestimmt, und wir erhalten die Darstellung

η = 2(i+α− n
ξ ). Daher lässt sich für jeden Eigenwert λ(η, ξ) und ξ ≥ 0 jedes reelle η ∈ (−1, 1) durch eine

geeignete Wahl von i und α erzeugen. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit kann daher n = 0 gewählt

werden, und in diesem Fall ist η = 2(i + α), unabhängig von ξ. Insbesondere kann außerdem i = 0

gewählt werden, denn η = 2α kann nach Definition des Wertebereiches von α jeden Wert im halboffenen

Intervall (−1, 1] annehmen und damit auch im offenen Intervall (−1, 1). Daraus folgt die Behauptung.

✷

Die Funktion λ(η, ξ) ist stetig differenzierbar und beschränkt. Daher entspricht das gesuchte Supre-

mum (35) einem der abzählbar vielen Extrema in dem betrachteten Gebiet |η| < 1. Für η = 0

verschwindet die partielle Ableitung von λ(η, ξ) nach η. Dieses Extremum entspricht für ξ ∈ U =

[0, 2] ∪ [3, 4] ∪ [5, 6] ∪ ... dem absoluten Maximum von λ(η, ξ). Aus (31) erhalten wir in diesem Fall

die nützliche Identität B(ξ) ≡ P (ξ). Damit wird deutlich, dass der spezielle Fall der ebenen Welle (4)

9Zur Vereinfachung der Notation lassen wir von nun an den Index des Eigenwertes λn weg, da sich die Abhängigkeit von

n ausschließlich durch die Funktion η(·) ergibt.
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für eine unendliche Klasse von Messprozessen (dh. für alle ξ ∈ U) identisch dem Supremum der all-

gemeinen Messwahrscheinlichkeit ist. Hingegen wird für jedes vorgegebene ξ ∈ G = (2, 3) ∪ (4, 5) ∪ ...
das absolute Maximum von λ(η, ξ) vorwiegend für η 6= 0 angenommen. In Abb. 1 werden diese Werte

von η in Abhängigkeit von ξ gezeigt. Zwischen den Höckern verschwindet η, denn dort dominiert das

zentrale Maximum von λ(η, ξ). Bei den Sprungstellen werden die absoluten Maxima bei η 6= 0 von dem

Maximum der Eigenwerte bei η = 0 wieder übertroffen. Da die verschiedenen Maxima von λ(η, ξ) jew-

eils einen endlichen Abstand zueinander haben, kommt es zu den Unstetigkeiten in der Lösungskurve η(ξ).

0 1 2 3 4 5 6 7
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0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

ξ = ∆k⋅∆q / h

P
k,

q
(∆

k|
∆q

;ψ
)

ξ    (Spur)
Hilbert−Schmidt−Norm
B(ξ)   (kleinste obere Schranke)
P(ξ) ≡ λ(0,ξ)
ξ = 0.89  (FWHM)
ξ = 1  (Heisenberg)
ξ = 2, 4, 6   (Sattelpunkte)
ξ = 2.89(7), 4.94(0), 6.95(7)

Figure 2: Obere Abschätzungen für die bedingte Impulswahrscheinlichkeit

(14). Die durchgezogene Linie ist die kleinste obere Schranke. Messungen

mit Wahrscheinlichkeiten oberhalb dieser Schranke sind unmöglich. Der erste

Sattelpunkt bei ξ = 2 entspricht dem ersten Interferenzminimum (FIM). Die

gepunktete Linie von P (ξ) verläuft weitgehend identisch mit B(ξ).

5 Zusammenfassung und Diskussion

In Abb. 2 sind die unterschiedlichen oberen Schranken der Messwahrscheinlichkeit (14) dargestellt.

Die Ungleichung P ≤ ξ aus Lemma 1 ist nicht trivial für alle ξ im Einheitsintervall. Die Hilbert-

Schmidt’sche Schranke verläuft gemäß Lemma 1 unterhalb der Spur. Für ξ = 1 ergibt diese bereits

einen Wert von ≈ 0.81. Eine weitere Verbesserung ergibt die kleinste obere Schranke (34). Für ξ → 0

erhalten wir B(ξ) ∼ ξ sowie B(ξ) → 1 für ξ → ∞. Formal ist B(ξ) für alle ξ ∈ U identisch mit der

Wahrscheinlichkeitsfunktion (4). Hingegen ergibt sich für ξ ∈ G die Ungleichung B(ξ) ≥ P (ξ). Diese

Eigenschaft zeigt erwartungsgemäß, dass der spezielle Fall der ebenen Welle (4) keine obere Schranke bzw.

kein Supremum für alle ξ ≥ 0 sein kann. Diesbezüglich erscheint als obere Schranke die ”gestauchte”

Variante

S(ξ) = P (87 ξ) (36)

10



erwähnenswert.10 Sie erfüllt S(ξ) → 0 für ξ → 0, und S(ξ) → 1 für ξ → ∞. Der Verlauf von S(ξ) ist

verglichen mit B(ξ) in Abb. 3 dargestellt.
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ξ = ∆k⋅∆q / h

P
k,

q
(∆

k|
∆q

;ψ
)

UNMÖGLICHER MESSBEREICH

MÖGLICHER MESSBEREICH

S(ξ)   obere Schranke, Gl.(36)
B(ξ)   kleinste obere Schranke, Gl.(34)
P(ξ)   ebene Welle, Gl.(4)

Figure 3: Das Gebiet jenseits der kleinsten oberen Schranke kann im Rah-

men des Messprozesses prinzipiell nicht erreicht werden. Die gestrichelte Linie

zeigt, in welchen Gebieten der Messprozess für die ebene Welle (3) unterhalb

dieser Schranke, d.h. innerhalb des möglichen Gebietes, verläuft. Stellenweise

verlaufen die beiden Kurven identisch (siehe Text).

Durch die stetige und monoton steigende Funktion B(ξ) wird die Menge aller möglichen Messun-

gen durch eine eindeutige Grenze in zwei Klassen eingeteilt. Unterhalb von B(ξ) befinden sich alle

Messprozesse, deren Ergebnisse durch eine geeignete Wahl der Wellenfunktion bzw. der Messparameter

mit Wahrscheinlichkeiten P ≤ B(ξ) realisierbar sind. Andererseits sind Messprozesse, deren Ergebnisse

Wahrscheinlichkeiten oberhalb dieser Grenze aufweisen, grundsätzlich nicht möglich. Es existieren zwar

Ereignisse, die mit beliebig hohen Genauigkeiten ∆q und ∆k bzw. ξ ≪ 1 gemessen werden können.

Jedoch wird die Wahrscheinlichkeit für solche Messungen gemäß P ≤ ξ beschränkt sein. Andererseits

können z.B. Messprozesse mit ξ = 1 nur Messwahrscheinlichkeiten von höchstens 0.77 erreichen. Der

Einfluss der Apparatur auf das Teilchen ist dann in mindestens 23 Prozent der Messungen signifikant. In

Abb. (2) sind die speziellen Fälle ξ = 1 (Heisenberg), ξ = 2 (FIM) und ξ = 0.89 (FWHM) zum Vergleich

hervorgehoben.

Alle vorliegenden Ergebnisse wurden unter der Voraussetzung hergeleitet, dass zunächst die Ortsmes-

sung und anschließend die Impulsmessung ausgeführt wird. Es lässt sich aber auch für die umgekehrte

Reihenfolge auf analoge Weise leicht nachrechnen, dass die Spur und die Hilbert-Schmidt-Norm un-

verändert bleiben. Auch die kleinste obere Schranke B(ξ) behält ihre Eigenschaft und ist unabhängig

von der Reihenfolge der Orts -und Impulsmessung.

10Ein Beweis, dass es sich bei S(ξ) um eine obere Schranke handelt, wurde vom Autor bisher nicht erbracht und beruht

auf nummerischer Verifikation.
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