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E i n l e i t u n g .  

Das d~use  Reflexionsverm6gen eines wei~en K6rpers ist seinem 
absoluten Betrage nach nur durch eine sehwierige Untersuchung be- 
stimmbar~ w~hrend Vergleiehsmessungen an zwei versehiedenen weiBen 
K6rpern verh~ltuism~ig leioht durehffihrbar sind. Aus diesem Gl~nde 
ist es wiinsehenswert, einen weigen Normalk6rper, der leieht und ein- 
wandfrei reproduzierbar ist~ festzulegen u n d  dessen diffuses Reflexions- 
ve~m~gen mit m6gliehster Genaulgkeit zu ermitteln. Als lgormalweiB 
dieser Art eignet sieh Magnesiumoxyd, das man nach dem Vorgange 
yon K u n d t  aus brennendem Magnesiummetall gewinnt und das sieh 
auf jedem K6rper~ den man unmittelbar fiber die Magneslumflamme 
h~lt, ohne Bindemitte! in beliebig dleker Sehieht absetzt. 

Au~erhalb des Gebietes der reinen Photometrie ist ein weiBer 
K~rper yon bekanntem ReflexionsvermSgen ffir die Zweeke der 
optisehen Pyrometrie yon Bedeutung. An Strahlern sehr hoher Fl~ehen- 
helligkeit~ wie etwa dem positiven Krater einer Bogenlampe oder der 
Sonne~ kann die Bestimmung ihrer sehwarzen Temperatur auf optisehem 
Wege nur durehgeffihrt werden, wenn die Intenslt~t der Strahlung 
auf den zehntausendsten Tell oder starker gesehw~eht wird. In leieht 
meBbarer ~reise l ~ t  sieh diese Sehw~ehung erzielen~ wenn mau die 
Hel|igkeit einer wei~en Fl~ehe beobachtet~ die der gltihende K6rper 
beleuehtet und die in gegebenem Abstand yon ihm angeordnet ista), 
oder wenn man mittels einer Linse bekannter 0ffnung und bekannter 
I)urehl~ssigkeit den leuehtenden Gegenstand auf dem weiBen Sehirm 
abbildet. 

Im folgenden wird eine neue ~lethode zur Ermlttlung des 
bisher nieht geniigend bekannten diffusen Reflexionsverm6gens yon 
Magnesiumoxyd besehrieben und ffir rotes Lieht durchgeffihrt. Naeh 
einer anderen Methode konnten aueh einige Daten fiber die Re- 
flexion im grfinen Lieht gewonnen werden. Wir bedienten uns bei 
diesen Beobachtungen vorteilhaft eines H o | b o r n - K u r | b a u m s e h e n 2 )  

1) F. Kur lbaum,  Berl. Ber. 1911, S. 544 (Temperatur der Sonne). 
~) Ann. d. Phys. 10~ 225~241~ 1903. 
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Pyrometers mit Mikroskopoptik (Mikropyrometer), bei dem der Bfigel 
der Glfihlampe etwa in natfirlicher Gr~e, das Objekt abet in 23facher 
linearer VergrSBerung erseheint. Mit diesem Instrument ist es m~g- 
lich~ die sehwarze Temperatur an Strahlern yon nur 0~2 mm I)urch- 
messer unschwer zu ermitteln. 

D e f i n i t i o n  des  R e f l e x i o n s v e r m ~ g e n s .  

Es ist wichtig~ yon vornherein zwischen dem Gesamtreflexions- 
vermSgen und dem Teilreflexionsverm~gen einer weil~en Fliiche zu 
unterscheiden. Es sell bierbei nur der Fall berficksiehtigt werden, 
dal~ der elnfallende Strahl in Riehtung der FIRehennormalen verlRuft. 
Ftillt unter dieser Voraussetzung monoehromatische Strahlung der 
Intensit~t J auf die Fliieheneinheit des diffus reflektierenden KSrpers, 
und wird in den rRumliehen Winkel d e ,  dessen Aehse gegen die 
Fl~ehennormale um den Winkel ~ geneigt ist, die Intensit~t 

J .  r~.eos ~ .deo  

zuriickgeworfen, so sell r# das Teilreflexionsverm~gen unter dem 
Winkel @ heil~en. Wird der Azimutwinkel zwischen der Ausfalls- 
ebene und einer festen Ebene~ die durch die Normale der weil~en 
Fl~che geht~ mit 9~ bezeichnet, so ist d e  = sin@.d@.dq~ und man 
erh~ilt ftir die gesamte reflektierte Intensit~t 

s ~  ~lS 

0 0  

Das Gesamtreflexionsverm~gen folgt nach Ausfiihrung der Inte- 
gration fiber q~ zu 

ale 
t~ "-- ~rosin2@.d@. 

o 

Es ist ftir die we~tere Untersuehung zweckm~flig, 

re -~- re. f (a) (1) 
und 

= f ( a ) .  sin 2 a .  d a  (2) 
0 

einzuftihren, daan erh~lt man 

/~ = a .  re, (3) 

und 6 bzw. a.ro ist der Mittelwert yon f(@) bzw. des Teilreflexions- 
vermt}gens r fiber alle Winkel des Halbraumes. 
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_~lt e re  B e o b a c h t u n g e n .  

Der Koeffizient der diffusen Reflexion yon ]~Jagnesiumoxyd ist 
yon C o b l e n t z  1) fiir verschiedene Wellenl~ingen bestimmt worden, 
indem er sich einer yon P a s che n angegebenen nnd zuerst yon R o y d s a) 
erprobten !Ylethode bediente. Diese besteht darin, daft die zu unter- 
suehende Fliiche und ein Bolometer in die konjugierten Punkte einer 
versilberten Halbkugelsehale gebracht werden und Strahlung bestimmter 
Wellenl~inge dutch ein Loch in der Kugelschale abweehselnd auf das 
Bolometer und den Probek~irper fMlt. ])as vonder  weil]en Fliiche unter 
alien Winkeln zuriiekgestrahlte Licht wird auf dem Bolometer wieder 
vereinigt. So ergibt diese Methode nach Beriieksichtigung des Energie- 
verlustes infolge der Ausstrahlung dm'ch das Loch und infolge der 
Absorption an der versilberten Fl~ehe das GesamtreflexionsvermSgen/7. 
Ffir pulverisiertes und mit geringen )Iengen yon Klebestoff ver- 
mischtes Magnesiumoxyd land C o b l e n t z  bei it ~ 0,60t~ R - -  01863. 

Von den zahlreichen Stoffen, welche untersucht wurden, zeigte 
Bleiearbonut den hSchsten Weft ,  n~imlich R ~ 0,87 bis 0,90 bei 
it ~ 0,60 t~. 

Ohne niihere Angabe der ~'Iethode hat K u r l b a u m  (1. e.) im 
Jahre 1911 fiir das ReflexionsvermSgen yon Magnesiumoxyd, das 
frisch durch Verbrennen des Metalls hergestellt wurde, den Weft  
0,870 angegeben. Er sieht diese Zahl innerhalb des sichtbaren Ge- 
bietes als unabh~ngig yon der Wellenl~inge an und benutzte sie fiir 
den Fall, dab das Licht nnter 45 o gegen die ~Normale auf die weilie 
Fl~iehe f~llt und die Intensit~it des auf der anderen Seite der Normalen 
unter 450 zuriickgeworfenen Strahles beobachtet wird. 

Die yon K n r l b a u m  gefundene Zahl, welehe mit derjenigen yon 
C o b l e n t z  nahe iibereinstimmt, ist mit dieser jedoch nicht ohne 
weiteres vergleichbar, da das Magnesiumoxyd dem Lamber t s ehen  
Gesetz nicht folgt,  und also die Intensit~it des zuriickgeworfenen 
Lichtes sowohl veto Einfalls- als auch veto Austrittswinkel abhSngt. 

Fiir die Abh~ingigkeit des ReflexionsvermSgens veto Winkel liegen 
bisher nur fiir die Gesamtstrahlung eines Argandbreuners bzw. des 

~ "" 3) bzw. Hu teh ins~ )  vor. Sonnenliehtes Beobachtungen yon An gs t r o m 
Beide Autoren untersuehten das dureh Verbrennen des Metalls friseh 
gewonnene Magnesiumoxyd und fanden bei senkrechter Inzidenz des 
Lichtes die reflektierte Intensit~t bei Reflexionswinkeln ~'on 30 und 400 

1) W.W. Coblentz, Bull. Bur. of Standards 9, 283, 1913. 
~) Roy ds, Phil. ~Iag. 21, 167, 1911; Phys. ZS. 11, 316, 1910. 
3) K. AngstrSm, Wied. Ann. 26, 258, 1885. 
4) t Iutchins,  Amer. Journ. of Sc. 6, 373, 1898. 
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gegen die ~ormale dem Cosinusgesetz streng folgend. Piir gr~llere 
Reflexionswinkel nahm die Intensit~t raseher a,b Ms der Cosinus des 
Winkels und betrug bei Winkeln yon 80 ~ nur noch etwa 70 Proz. 
des idealen Wertes. 

Es bedarf einer besonderen Prfifung, ob diese f~r die Gesamt- 
strahlung giiltigen Ergebnisse quantitativ auf das Gebiet der sicht- 
baron S~rahlung iibertragen werden dfirfen. 

SchlieBlich ist noch auf eine Arbeit yon A. H. T a y l o r  1) hinzu- 
weisen, der sich einer Art  Kugelphotometer mit teilweise auswechsel- 
barer Wand bediente. Er  bestimmte den Koeffizien~en der diffusen 
Reflexion fiir wei~es Lioht an ]Kagnesiumcarbonat zu 0,99 und ver- 
tritt  die Ansicht, daft die frfiher fiir das Reflexionsverm~gen wei~er 
Pigmento beobachteten Werte erheblich zu niedrig sind. 

D ie  R o h r m e t h o d e .  

a) T h e o r e t i s c h e s .  Unsere Methode zur Bestimmung des diffusen 
Reflexionsverm~gens, die wir kurz als Rohrmethode bezeichnen wollen, 
besteht darin, da~ eln im Innorn nach dem K u n d t s c h e a  Vel~ahren 
mit Magnesiumoxyd geweil]tes Rohr durch einen in seiner Achse aus- 
gespannten gliihendon Platindraht beleuchtet und die Helligkeit des 
Platindrahtes m it der ttelligkeit der wei~en Wand verglichen wird. 
Die Beobachtung erfolgt dutch ein kleines Loch in der Rohrwand. 
Die Theorie dieser l~Iethode schliel~t sich an ~berlegungen an~ welche 
C h r i s t i a n s e n  3) zur Ermlttlung der Gesamtstrahlung verschiedener 
KSrper anstellte. 

Bezeichnet man mit K die spezifisohe Strahlung, d. h. die Strahlungs- 
energie, welche die Fl~cheneinheit eines KSrpers senkrecht zu seiner 
Oberfl~che in der Zelteinheit in den r~umliohen Winkel ~ ---~ 1 sendet, 
so gelten unter der Annahme strenger Giiltigkeit des Cosinusgesetzes 
fiir die gegenseitige Zustrahlung zweier Fliichenelemente d~l  und d~'2, 
deren Normalen gegen die gemeinsame Verbindungslinie yon der 
L~nge a um die Winkel @1 und ~ geneigt sind, folgonde Beziehungen: 

d~'l strahlt auf d:F 2 den Betrag dS(1 ~) --~ l f l . d ~ '  1 .oos~l  .d$~1, (4) 
dF~ ,, ,, dF1 , , d ~  1 ) - - / ( ~ . d F ~ . c o s ~ . d ~ 2 ~ .  (5) 

tI ierbei ist 

d ~ l  --" . d F ~ . c o s ~  und d$2~ -~ ~ . d F l .  OOS~l, 

so dab also 
d ~ l .  d:F1 cos @1 --" d ~ 2 ,  d F ~ .  cos @2 (6) 

1) A. H. Taylor ,  Journ. Opt. Society America 4, 9~28, 1920. 
~) Chris t iansen,  Wied. Ann. 19, 267, 1883. 
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ist. Dutch Integration yon (4) und (5) folgt ,  daiS bei unserer Rohr- 
methode die konzentrisehen Zylinder 1 und 2 mit den Fl~ichen /71 
und F~ einseitig pro Sekunde die Energie $1 ~ F1 K1 z und S~ --- :F~ K,, ~r 
ausstrahlen, falls alle Punkte desselben Zyllnders 
gleiche spezifische Strahlung K besitzen. Setzt . . ~ : ~ d ~ - z  
man (6) in (5) ein, so ergibt sich Z 
als Strahlung~ welche dF1 aus dem raumlichen 
Winkel d ~  1 empfiingt, uud dureh InSegration er- dFr Fig. 1. 
ha l t  man die Strahlung, welehe der Zylinder 1 aus 
dem ganzen Raum oder ans dem unendlich ausge- z 
dehnt gedaehten Zylinder 2 erh~ilt, als / ~  A 

F~ 

Dieser Betrag ist gleioh der Ausstrahlung yon 2 auf I. Die Differeuz 

S, -- S~ ~) ~--- =/s (F2 -- FI) -- S~ 1 -- ~ (7) 

strahlt ZyHnder 2 auf sieh selbst aus. 

Bei unserer Versuehsanordnung ist Zylinder 1, der gltihende 
Platindraht, selbstleuehtend. Befiinde er sich im leeren Raum, so 
wiirde er pro Fl~icheneinheit und Sekunde die Energie A, E aussenden, 
wenn man mit A1 sein Absorptionsverm6gen (das gleich dem Emissions- 
verm6gen ist) und mit E die Energie eiues schwarzen K6rpers gleicher 
Temperatur und Wellenl~inge bezeichnet. Da Zylinder 1 sieh aber 
innerhalb des Zylinders 2 befindet, der ihm die Energie S(~ 1) zustrahlt, 
yon der (1--A1).S(~) wieder reflektiert wird, so sender Zylinder 1 
im ganzen aus 

F1 
s, = A~. E. F1 + (1 - -  At) S~ ~ .  (S) 

Zylinder 2, dessen AbsorptionsvermSgen mit A~ bezeichnet werde, 
sender nur reflektierte Strahlung aus. Da er naeh Gleiehung (7) auf 
sich selbst die Energie S~ - -  S(21) strahlt und von Zylinder 1 die Energie $1 

erhiilt, fifllt im ganzen auf ihn die Strahlung $1 + $2 - - ~  und 

er emittiert 
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S, & 
Die O r ~ e n  ~ und ~ sind den Fliiehenhelligkeiten bei gegebener 

Wellenl~nge proportional; sic m~gen mit h~ und hi bezeichnet werden. 

ha = Ax E + (1 - -  AL) h2 (10) 
und 

Um den bei der Messung in Betraeht kommenden Abweiehungen 
veto Cosinusgesetz gerecht zu werden, ist A1 als das Emissions- 
verm~gen des Platins in Richtung der Normalen, in der die Beob- 
achtung tats~ehlieh erfolgt, anzusehen. Bei der zylindrischen Form 
des Platindrahtes und der regul~iren Reflexion des Metalls bezieht 
sieh auch der zweite Summand in Gleiehung (10) im wesentliehen 
auf Lieht, das in spitzem Winkel gegen die Normale reflektiert wird, 
so dab A1 als konstant betrachtet werden darf. Gleichung (11) ist 
so zu deuten, dab jedes F1Aehenelement des iiuBeren Zy]inders aus 
allen Raumteilen gleichmABig yon Lieht der Helligkeit hi beleuchtet 
wird und dab es fiberdies aus dem veto Platindraht eingenommenen 
Raumwinkel eine der Differenz h i -  h2 proportionale zus~itzliche Be- 
leuehtung erh~ilt. Der beobachtete Strahl ist aueh hier senkrecht zur 
Fl~iehe geriehtet. Bei Gleiehung (11) ist vorausgesetzt, dal~ der 
Reflexionsfaktor ffir alle Winkel denselben Betrag besitzt wie bei 
nahe senkreehter Inzidenz. Eine einfache Reehnung lehrt, dab man 
in tier Bezeiehnungsweise yon Gleichung (1) bis (3) die Abweichung 
veto Cosinusgesetz beriieksichtigt, wenn statt Gleichung (11) gesetzt 
wird 

n'2 + ~12 

�9 J 02)  
0 -~/~ 

oder nach Einftihrung der neuen Abkfirzung 

+ ~,'~ 

6 1 ~  __2 1 f ( # ) .  eos~ # .  d#  
--g/2 

1-- :41  ist die in Oleiehung (1) mi t ro  bezeiehnete GrSge. 

Dann erh~lt man statt (8) und (9) 
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Bezeiehnet man das ttelligkeitsverh~ltnis der beiden Zylinder mit  

h~ ~ ~ und das Verh~iltnis ihrer Durchmesser oder ihrer Fl~ichen 
h~ 

F2 mit ~ ~ Q, so erh~lt man aus (12a): 

(13) /~ ~--- ( 1 - - A 2 ) 6 ~  6' 

6 r 
Der Quotient ~ unterscheidet sich, wie die sp~itere Auswertung 

zeigt, wenig yon 1. Es werde 

6' 
- -  ~ 1 + ~ ( 1 4 )  
6 

gesetzt. N immt  man in erster N~herung ~ ~---0 an, und setzt man 
vorans, dab die Gr6Ben O und q~ mit  den kleinen Beobaehtungs- 
fehlern A ~ und J q~ behaftet  sind, so ist der so ermittelte Niiherungs- 
wert  yon /~, der mit  /~t bezeiehnet werde, gem~tB der Beziehung 

R' "-- (1 - - J~ ' )  q~ - -  1 e (15) 

zu korrigieren. 
Diese Gleichung zelg~, da6 selbst bei betr~iehtlichen Fehlern J 

und Lifo das lZeflexionsverm6gen nach der besprochenen Methode 
noch mit hoher Genauigkeit best immbar ist, wenn, wie beim Magne- 
siumoxyd, /~ in der Iq~he yon 1 gelegen ist. Anch die Gr6Be , ist 
dann yon geringcm'Einflu6, sic sell zun:,ichst unbcriicksichtigt bleiben. 
Dann ist das Reflexionsverm6gen in gro6er NRherung nach der 
Gleichung 

~ '  ---- 0 0 6 )  
O - - l + o  

zu berechnen. 

b) D i e  B e o b a e h t u n g e n  n a c h  d o t  R o h r m e t h o d e .  Die 
lViessungen wurden an zwei Messingrohren mit den inneren Durch- 
messern 12,2 und 27 ,9mm durchgefiihrt. Beide Rohre waren etwa 
450ram lang und liings ihrer Aehse aufgeschnitten, so dal~ sie in je 
zwei Teile mit  halbringfSrmigem Querschnitt zerlegt werden konnten. 
Die Teile wurden einzelu auf der konkaven Seite mit  Magnesium- 
oxyd bestAubt und dann dulch mehrere Klammern wieder zum Rohr 
zusammengeschraubt. Zur Beobachtung der Helligkeiten yon Platin- 
draht und Rohrwand warden in dot einen Rohrh~lfte drei LSeher 
von 2 bis 3 mm Durchmesser gebohrt~ und zwar das eine in der Mitre 
der Rohr]~nge, die beiden anderen um je ctwa 4 cm zu bOiden Seiten 

Zei tschr i f t  fiir Phys ik .  nd .  X.  9 
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yon der Mitre naeh den Enden des Rohres versehoben. Zur Be- 
leuehtung des Rohres kamen zwei verschiedene Platindr~ihte yon 0,52 
und 0,59 mm Dtlrchmesser zur Verwendung. Eine Feder  sorgte dafiir, 
dal~ in der Rohrachse der Draht stets straff gespannt blieb. 

Die Beobaehtungen wurden mit deal sehon erw~ihnten ]~ikro- 
pyrometer durohgeffihrt, dessen Vergleiehslampe duroh Einstellung 
auf einen sr K6rper in sehwarzer Temperamr geeieht war. 
Ffir das vor dem Okular befindliehe rote Jenaer Farbglas F d~512 er- 
gab sieh die wirksame Wellenl~inge zu ~ ~ 0,647/~. Zur Umrechnung 
yon den schwarzen Temperaturen T1 and 2"2 des Platindrahtes und 

hi der weiBen Rohrwand auf das Helligkeitsverh~ltnis ~ b - - - ~  diente 

die bekannte Beziehung 

in der die Konstante c 2 ~ 1,43 era. Grad zn setzen ist. 
Ffir das ttelligkeltsverh~iltnis q~ wurde fiir jedes der drei Beob- 

aehtungsl6eher der gleiehe Wer t  gefunden, und zwar sowohl bei dem 
weiten als aueh bei dem engen Rohr. Daraus kann gesehlosson 
werden, daft die offenen Enden der Rohre ohne EinfluB auf das Er- 
gebnis sind. Der Platindraht ersehien im Gesiehtsfeld in so groBer 
Breite, dab seine I-/elligkeit leieh~ an mehreren Stellen in der Riehmng 
senkreeht zur Drahtachse gemessen werden konnte. Es zeigten sieh 
hierbei keine Untersehiede, so dab aueh auf experimentellem Wege 
die oben eingeffihrte Annahme gepriift werden konnte, dab Ax unab- 
h~ingig yon dem Winkel zwisehen dem auffallenden and dem reflek- 
tierten Strahl angesehen werden darf. •ur in der Mitte der leueh- 
tenden Platinfliiche ersehien stets ein sehmaler dunkler Streifen, der 
parallel zur Drah~aehse verlief, die Messung abet nicht stSrte. Dieser 
Streifen entsteht durch die Ausstrahlung des Platindrahtes dureh das 
Beobaehtungsloch. Eine einfaehe geometrische Betraehtung lehrt, dab 
die Breite des Streifens sieh zum Durchmesser des zylindrischen 
Drahtes ebenso verh~ilt wie der Durehmesser des Beobaehtungsloehes 
zum Durchmesser des ~iul3eren Rohres, d. h. also etwa wie 1:10. I)er 
dunkle Streifen ist hiernaeh also etwa 0,05 mm breit. 

Einwandfreie Werte fiir das Reflexionsverm6gen der Magnesia 
konnten nur gewonnen werden, wenn die weiBe Sehieht eine Dicke 
yon mindestens 0,2mm besalL Dann war es aueh ohne EinfluB, ob 
das Messingrohr vernickelt war oder nieht. Die Sehiehtdieke der 
l~Iagnesia wurde bei der Bereehnung des Dm'chmesserverh~,iltnisses 
yon Rohr and Drah~ beriieksiehtigt. Als stSrend stellte sieh die 
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St~ubung des Platins heraus,  sobald tier Drah t  fiber 12000 erhitzt 
wurde. Es setzte sieh dann ein dunkler Beschlag auf  der Magnesia 
ab, der in kurzer Zeit das ReflexionsvermSgen der Rohrwand  bedeutend 
verringerte.  Bei den endgfiltigen Beobaehtungen wurde eine Glfih- 
temperatur  yon 1150 ~ gew~hlt. Aber  aueh in diesem Falle liel~ sich 
bei dem engeren Rohr  eine Abnahme  des Reflexionsverm~gens um 
2 Proz. p ro  Stunde Glfihdauer nachweisen. Es war datum erforder- 
lieh, die einzelnen Beobaehtungsreihen nicht fiber 10 Minuten auszu- 
dehnen und vor jeder  Reihe die schon vorhandene weiBe Schicht 
dutch zus~tzliehe Best~ubung zu verst~rken oder eine neue WeiSung  
des Rohres vorzunehmen. Bel dem weiten Rohr  ist der EinfluB der 
St~ubung des Platins ger inger  als bei dem engen. Die nach tier 
Rohrmethode  gewonnenen Wer te  yon /~  sind in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt .  

Tabe l le  1. 

10 0 IIschic dickel o I o  
A. Enges Rohr, lichte Weite 12,2 ram, nicht vernickelt; erster Platindraht, 

Dicke 0,53 ram; Durchmesser der BeobachtungslSeher 2 ram. 

30. M~rz . . . . . . . .  l[ 0,2 1 2 2 , 3 1  2 , 0 9 1 0 , 9 5 3  
1. April . . . . . . . .  0,3 21,9 2,04 0,955 

B. l:tohr vernickelt; im iibrigen wie A. 

. . . . . . . .  II i I i 9. , . . . . . . . .  0,5 21,2 1,80 0,964 

C. Weites Rohr, lichte Weite 27,9mm, nieht vernickelt; erster Pla~indraht, 
Dieke 0,52 ram; Durchmesser der Beobachtungsl5cher 2 mm. 

28. April . . . . . . . .  [[ 0,3 [ 52,6 ~ 4,02 I 0,946 

D. Durchmesser der BeobachtungslScher 3 ram; im iibrigen wie C. 

29 . . . . . . . . .  0,3 52,6 3,71 0,953 
30 .  �9 �9 �9 . . . . .  0 , 4  5 2 , 2  3 , 3 1  0 , 9 5 8  
3 0  . . . . . . . . .  0 , 5  5 1 , 9  3 , 2 7  0 , 9 5 8  

E .  Zweiter Platindraht, Dicke 0,59 ram; im iibrigen wie D .  

6. ~[ai . . . . . . . .  [I 0,5 1 4 5 , 6  I 3 , 1 9 } 0 , 9 5 4  
6. ~ . . . . . . . .  0,5 45,6 3,24 0,953 

F. Enges Rohr, lichte Weite 12,2 mm; zweiter Platindraht, Dicke 0,59 mm; 
im iibrigen wie B. 

7. Mai . . . . . . . .  1 0 , 5 [ 1 9 , 0 1 1 , 9 3 1 0 , 9 5 3  
7. ~ . . . . . . . .  0,5 19,0 1,93 0,953 

I m  Mittel ergibt  sich fiir das enge R o h r  _R' --- 0,957 ~ 0,005, 
ffir das weite R o h r  /~' - -  0,953 ~ 0,005 und als Gesamtmit te l  

R ~ ~ 0,955 ~ 0,005, giiltig ffir ~ ~ 0,647. " (17) 

9* 
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Im griinen Licht konnten die Beobachtungen wegen der geringen 
ttelligkeit der Strahler nieht durohgeffihrt werden. 

A b h ~ i n g i g k e i t  d e s  T e i l r e f l e x i o n s v e r m S g e n s  
v o m  R e f l e x i o n s w i n k e l .  

Mittels einer Linse (Goerz-Doppelanastigmat) yon 12 cm Brenn- 
weite wurde das Bild eines im Vakuum gliihenden Wolframbandes 
yon 0,5 mm Breite in etwa natfirlicher GrSl~e auf einem mit )lagne- 
siumoxyd bestiiubten Sehirm entworfen, dessen Flliche senkrecht zur 
Richtung der auffallenden Strahlen gestellt war. Wolframlampe und 
Sehirm befanden sieh unverschiebbar gegeneinander auf einem hori- 
zontalen Metallarm angeordnet, der um eine durch den Schirm 
laufende vertikale Achse gedreht werden konnte. Riehtete man das 
Mikropyrometer auf das Schirmbild, so lieB sieh dessen Flachen- 
helligkeit .in Abh~tngigkeit yore Winkel ~ (Winkel zwisehen der 
Sehirmnormale und dem zuriiekgeworfenen Strahl) beobaehten. Diese 
Fl~tehenheIligkeit~ die im roten und griinen Lieht gemessen wurde, 
ist proportional der Funktion f(@). Das griine Filter, dessen wirk- 
same Wellenliinge it ----- 0,538 betr~igt, verdanken wir unserem KoUegen 
H o f f m a n n  1). __ Die Bezlehung zwisehen der ttelligkeit der Pyro- 
meterlampe und ihrer Stromst~irke wurde ffir diese Messungen yon 
neuem durch Beobachtung einer Lichtquelle festgelegt, deren ttelligkeit 
dureh einen verstellbaren rotierenden Sektor beliebig ver~indert werden 
konnte. 

In einer willkiirliehen (dureh die Eiehung mit dam Sektor ge- 
gebenen) Einheit wurden folgende Werte fiir die Helligkeit H des 
Schirmbildes gefunden und mit der empirisehen Formel 

verglichen. 
Die :Messungen vom 10. April verdienen gegeniiber den frfiheren 

wegen etwas zuverlassigerer Bestimmung des Winkels ~ den Vorzug. 
Der mit der Winkelfunktion multiplizierte Faktor scheint fiir Rot etwas 
grSl~er zu sein als s Griin. In ~bereinstimmung hiermit steht, dab sich 
die yon H u t o h i n s  (1. e.) unter Verwendung der Gesamtstrahlung des 
Argandbrenners ausgefiihrten Reflexionsbeobachtungen an Magnesium- 
oxyd (dutch Verbrennung yon Metall hergestellt) dutch die Beziehungen 

f (#)  = 1,8 sin4#/2 
darstellen lassen. 

~) F. Hoffmann,  ZS. f. Instrkde. 41, 170, 1921. 
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T a b e l l e  2. 

.... ~ !1 
7. April  1922. 

H beob . . . . . . . .  
H her . . . . . . . .  
H beob.-ber . . . . .  

8. April  1922. 

H beob . . . . . . . .  
/~  her . . . . . . . .  
H beob.- ber . . . . .  

350 [ 550 [ 800 

Rot; H ~ 14,38 (1 - -  1,37. sin ~ 0/2). 
14,32 13,33 I 11,11 
14,29 13,49 [ 11,02 

-~- 0,2 ~roz. - -  1,2 Proz. -{- 0,8 Proz. 

Griin; H ~ 21~51 (1 - -  1,15. sin ~ 0/2). 

21,44 20,14 I 17,44 
21,32 20,39 [ 17,29 

-~- 0,6 Proz. - -  1,2 Proz. ~ 0~9 Proz. 

0 I 360 I 600 ] 800 

i0. April  1922. l~ot; /~ ~--- 15,74 (1 - -  1,33 sin 4 0/2). 

H b e o b  . . . . . . . .  [1 15,58 14,41 1 1 2 , 1 6  
H her . . . . . . . .  15,55 14,43 12,17 
H beob.-bor . . . . .  --t- 012 Proz. - -  0,1 Proz. - -  0,1 Proz. 

10. April  1922. Griin; H ~ 22,17 :(1--1,29 sin4 0/2). 

. . . . . . . .  II I t H ber . . . . . . . .  21,90 20,37 17,29 
H beob.-ber . . . . .  -~- 0,1 Proz. -~- 0,2 Proz. �9 - -  0,3 Proz. 

D e r  von  uns erz ie l ten  G e n a u i g k e i t  e n t s p r i c h t  es ,  wenn  wi r  f i i r  

s i ch tba res  L i c h t  f ( # )  ~--- 1 -  1 , 3 s i n ~ / 2  (18) 
sotzen.  

G e s a m t r e f l e x i o n s v e r m S g e n  u n d  T e i l r e f l e x i o n s v e r m 6 g e n .  

F i i r  d ie  d u r c h  G l e i c h u n g  (2) bzw.  (12)  u n d  ( 1 2 a )  d e f m i e r t e n  
Gr~ii3en ~ u n d  ~ l i e fe r t  d ie  I n t e g r a t i o n  

0 - - -  1 - -  ~ - - -  0,946 u n d  ~ ' ~ I - - A  - -  - - -  1 - - 0 , 0 1 3 1 A - - 0 , 9 8 3 .  

F e r n e r  erhii l t  m a n  gemiil~ G l e i c h u n g  (14)  
6 I 

E - -  1 - - -  0 ,039 

u n d  nach  (15) u n d  (17) f i i r  das  G e s a m t r e f l e x i o n s v e r m S g e n  im R o t  
d e n  k o r r i g i e r t e n  W e f t  

/r - - -  0 ,953 _+ 0,005. (19)  

D a s  T e i l r e f l e x i o n s v e r m 6 g e n  r0 f i i r  den  s e n k r e c h t  zur  Oberf l i iche,  
d .  h. laaralle!~ d e m  e i u f a l l e n d e n  S t rah l ,  z u r i i c k g e w o r f e n e n  S t r a h l  e r g i b t  
s ieh  zu 

R 
r 0 ~--- - -  ~--- 1,007. ( 20 )  

6 
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Innerhalb der Fehlergrenze kfnnen wir, zumal die Funktion f (~ )  
nioht ohne gewisse Willkiir aufgestellt is% aus den Beobaehtungen 
r 0 = 1 folgern. Das ist de rWer t  yon r, der ffir einen ideal diffused 
ideal weil~en KSrper bei allen Winkeln @ gilt. Weioht @ erheblieh 
yon 0 ab, so ist im Falle des Magnesiumoxyds r~ zweifellos kleiner 
als 1. Die Erkl~irung hierfiir ist leieht dadureh gegeben, dal~ ein Teil 
der Strahlung, die dutch vielfache Reflexionen einen verh~tltnismhl]ig 
langen Weg innerhalb des Magnesiumoxyds zuriicklegt, in W~trmeenergie 
umgewandelt wird. Ist tier Winkel @ in der l~l~the von 0 gelegen, so 
kann man aber  aueh ffir re > 1 eine Deutung finden, wenn man an- 
nimmt, dal3 der diffusen Reflexion eine regul~tre Reflexion iiberlagert ist. 
Bei streifender Inzidenz des Liehtes l~tBt sieh die reguliire Reflexion 
leicht beobachten. 

]:)as TeilreflexionsvermSgen ffir einen beliebigen Winkel ~ finder 
man nach (1), (18) und (20) innerhalb der Beobaehtungsgenauigkeit 
zu r# = 1 - -  1,3 sin 4 @/2. 

Hiernach ist die folgende Tabelle bereehnet. 

Tabe l l e  3. 

o 

o o 
1o 
2O 
30 
4O 

1,000 450 
1,000 50 
0,999 60 
0,994 70 
0,982 80 

I 0,972 
0,959 
07919 
0,859 
0,778 

D i r e k t e  B e s t i m m u n g  des  T e i l r e f l e x i o n s v e r m 6 g e n s  fi ir  @ ~--- 45o. 

a) BIe thode .  Es erschien wiinsehenswert~ diese Zahlen dureh 
direkte Bestimmung des Teilreflexionsverm6gens ffir einen bestimmten 
Winkel ~ zu kontrollieren. Dies ist duroh Vergleieh der Helligkeit 
des strahlenden Objektes mit der Helligkeit des Schirmbildes m6glieh. 
Im Prinzip besteht eine solehe Helligkeitsvergleiehung darin, da~ die 
Liehtquelle hSherer Intensit~tt dutch teilweise Reflexion oder Absorption 
ihrer Strahlung auf die gleiehe Fl~ichenhelligkeit gebracht wird wie 
die Lichtquelle geringerer Intensit~it. In unserem Falle wurde die 
Helligkeit unter Mitbenutzung zweier Absorptionsgl~iser dutch einen 
rotierenden und verstellbaren Sektor auf etwa 1/1000 gesehwiicht. Die 
Absorptionsgl~tser wurden zuvor mit dem rotierenden Sektor in der 
bekannten Weise geeieht, indem derjenige Sektor ermittelt wurd% der 
die gleiche Lichtschw~iehung wie die Absorptionsgl~tser hervorruft, 
Zur Erzielung m6gliehst hoher Genauigkeit wurden Gl~iser mit einem 
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Schwiichungsfaktor in der N~he yon 10 gewiihlt und dutch passende 
Beliohtung und Entwicklung yon Diapositivplatten hergestellt. Die 
photographische Schicht wurde durch ein Deckglas geschfitzt und 
beide Glasplatten unversohiebbar gegeneinander auf einen Metallrahmen 
gekittet, der in genau fixierter Weise in den Strahlengang gebracht 
werden konnte. 

Es war yon vornherein klar, dab die Bestimmung des Teil- 
reflexionsverm6gens kaum mit einer Genauigkeit von 1 Proz. durch- 
gefiihrt werden konnte, da sie sich auf eine Reihe yon Hilfsmessungen 
aufbaut, deren jede nut auf 1 Proz. genau angesehen werden kann. 
Es war n6tig, die Hilfsmessungen m~Jglichst zu variieren. So wurden 
nicht nut zwei Schw~chungsgl~ser, sondern vier durchgemessen, welche 
mit den Nummern 17, 18, 20, 21 bezeiehnet sind. Sie fanden in ver- 
schiedener Kombination 
zu j e zweien Verwendung. 
Ferner  wurden zur Er- 
zeugung des Schirmbildes 
zwei verschiedene Linsen 
(Goerz- Doppelanastigmat 
und Zeiss-Tessar) ver- 
wendet,  die verschiedene 

j t  

/ i  Lag 

 "/ gez J l 

Fig. 3. 

Brennweiten und Absorptionskoeffizienten besitzen. Auch wurde die 
Helligkeit des Bildes durch verschiedene Blenden ver~ndert. 

Es bezeichne H die Fliichenhelligkeit des Objektes in der Normal- 
richtung, a den Abstand des Objektes yon der Blende~ d den Durch- 
messer der Blende, V die lineare Vergr61~emng des auf dem Schirm S 
entstehenden Bildes, D~ die Durchl~ssigkeit der Linse, ro ~ r0. f ( ~ )  
das Teilreflexionsverm6gen unter dem Winkel @, wie es bereits in 
Gleichung (1) definiert ist. Dann finder man fiir den auf den Schirm 
fallenden Lichtstrom 

~ 1 
H 4 a 2 . -  y-- ~ �9 Dr, 

und fiir die Helligkeit ho des Bildes unter dem Winkel 

d~ 
ho ~ H .  D~. r0. f (#) 4 a n V 2 

Der Abstand a des gliihenden K6rpers yon der Blende ist nicht 
leicht meBbar, wohl aber der Abstand b des Schirmes bzw. der Ab- 
stand des Brides yon der Blende. ~Tach Kenntnis der geometrisch- 
optischen Eigenschaften der Linse l~l~t sich zu jedem b der zugeh6rige 
Wef t  yon a~V ~ ermitteln. Zur Ableitung yon re . f (@)  mul~ noch 
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h# bekannt sein. Dieser Quotient wurde naeh zwei versehiedenen 
H.  DL 
Methoden A und B ermittelt, bei denen das Pyrometer nur als Ver- 
gleichsinstrument diente und die Eichung der Pyr0meterlampe nur 
fiir die Interpolation niiherungsweise bekannt sein muBte. 

A. Direkt, indem das Pyrometer aus der Lage I (Fig. 3) in die 
Lage II gebracht und nach Entfernung des Schirmes S der leuchtende 
Gegenstand durch die Linse L hindurch betraehtet und seine Fl~chen- 
helligkeit durch zwei Absorptionsgliiser (Durchl~ssigkeit DI und D~) 
und den rotierenden Sektor s (Durchl~issigkeit D,) auf den Betrag h# 
herabgesetzt wurde. Es gilt dann die Beziehung 

h~ 
HD~ DI. D~. D, 

und man erhiilt 4a ~ V ~ 
r0 f (a) - -  DI" D~. D,. ~ - - .  

Diese Methode hat den Nachteil schwieriger Justierung. 
B. Es wurde DL dutch eine besondere Untersuehung bestimmt 

und in Lage II des Pyrometers der leuehtende Gegenstand nach Ent- 
fernung des Sehirmes S und der Linse L betraehtet. Entsprechend 
tier vorigen Bezeichnung ist dann zu setzen 

h_~ ~ D 1  D2D~ und rof(~) ~D1D2D~ 4a~V 2 
H " DL d 2 

Es wurden zwei Blenden verwendet, die mit II  und I I I  bezeichnet 
sin& Ihre lichten Durchmesser d betrugen II: 14,08 ram, III: 16,49 ram. 

b) Die Schw~chungsgl~iser.  Anfangs traten Bedenken auf, ob 
es wegen der wiederholten Reflexionen des Lichtes an den Glasfliichen 
erlaubt war, die Durchliissigkeit eines Systems yon zwei $chwaehungs- 
gliisern als das Produkt aus den einzelnen Durchl~issigkeiten anzusehen. 
Es wurden datum in den Strahlengang vor dem Objektiv des Pyro- 
meters stets vier reflektierende Platten gebracht, die entweder aus 
gewShnliehem durehsiehtlgen Glas bestanden, oder yon denen je zwei 
durch ein System yon einem SchwJiehungsglas und einem Deekglas 
ersetzt wurden. Die auf diese Weise bestimmte Durehliissigkeit der 
Sehw~ichungsgl~iser bezieht sich also nur auf die Absorption bzw. Zer- 
streuung des Lichtes in der photographisehen Schieht. Sie ist grSBer 
als die gesamte Durchliissigkeit der Sehwiiehungsgl~iser, wenn noch 
tier Verlust dureh Reflexion an vier Fl~ehen und die Absorption 
innerhalb der Glassehicht in Beta.aeht kommt. Spiiter erwies sieh die 
Einffihrung der Austausehgliiser als unnStig, so dal3 sie wieder auf' 
gegeben wurde. Die aus zwei bis vier Einzelbestimmungen folgenden 
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Mittelwerte fiir die Durchliissigkeit D der Sehw~iehungsgl~iser sind in 

fo lgender  Tabelle zusammengestellt .  

Tabel le  4. D u r c h l ~ s s i g k e i t  de r  S c h w ~ c h u n g s g l ~ s e r .  

Rot, )~ = 0,647 Griin, 9. ~--- 0~538 

i~r. mi~ ohne mit ohne 

Austauschglas Austauschglas 

17 
18 
18 
20 
21 

0,159 0,128 
0,146 1) 
0,155 0,120 
0,120 0,095 
0~116 0,094 

0,146 0,119 
0,1331) 
0,143 0,109 
0,105 0,086 
0~102 0,085 

Zur Kontrol le  der Einzelzahlen wurde die Durchlfissigkeit der 
Kombinat ion 17 -~- 21 mit  derjenigen yon 18 ~- 20 vergliehen (ohne 
Austausehgliiser). Es ergab die Beobachtung fiir Ro t  den Faktor  1,039, 
fiir Griin 1,080~ w~ihrend naeh vorstehender Tabelle zu erwarten stand 
fiir Rot  1~055~ fiir Griin 1~079. Ferner  wurde die Durehl~issigkeit der 
Kombinat ion 2 1 - / - 1 7  mit der Durchliissigkeit yon 17 verglichen; es 
e rgab:  

Die Beobachtung fiir Rot den Faktor 0,093 
, Griin , , 0,086 

, Berechnung , Rot , , 0,094 
, Griin , , 0,085 

Da die photometrische ) Iessung nicht genauer  als auf 1 Proz. 
ausgefiihrt werden konnte~ so ist die Ubereins t immung befriedigend. 

Aus  der Tabelle ist ersichtlich~ dab die SchwSchungsgl~ser,  die 
iibrigens einen schwaeh br~unlichen Ton besitzen, im Rot  etwa 12 Proz. 
durchl~issiger sind als im Griin. Der  Vergleich der Durchl~issigkeits- 
zahlen ftir die beiden F]ille mit and ohne Austauschgliiser lehrt, dai] 
der Liehtverlust  dutch Reflexion an vier Fl~ichen und dutch Absorpt ion 
im Glas etwa 26 Proz. betr]igt. 

e) D i e  L i n s e n .  Ihre  VergrSl~erung V sowohl wie der Abstand a 
des Objektes yon der Blende wurde als Funkt ion des Abstandes b 
zwischen Blende und scharfem Bild dadurch best immt,  da~ eine auf 
Glas geteilte Millimeterskala als Objekt  diente und ihr Bild mit einer 
zweiten Glasskala derselben Ar t  parallaxenfrei zur Deckung gebraeht  
wurde. Bei der Kombinat ion der Goerz- und der Zeisslinse wurden 
beide Linsen unter Benutzung eines Messingrohres zu einem System 

~) Vor der endgliltigen Aufkittung auf den Rahmen. 
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versehraubt. Einfache arithmetische Betrachtungen ffihren auf Grund 
der Linsenformel zu dem Ergebnis, da$ 

b ( l + . k )  b(f--b)+k~ 
V ~  f ~,~- und a - ~  b - - f - - k  

ist, wenn f die Brennweite und b eine Konstante bedeutet, die dureh 
den Abstand der Blende vom Mittelpunkt des Linsensystems bestimmt 
ist. Fiir Vergr61~erungen zwischen]V ~ 0,7 nnd 1,4 ergaben sieh re!- 
gende Werte: 

l ~ m  ,, ~ l m  

Goerzlinse . . . . . . .  I 118,5 I 17 
Zeisslinse 152,3 10 
Goerz- -t- Ze i s s l i n se . . .  75,8 30 

Zur Ermittlung der DurehlRssigkeit der Linsen wurde das Bild 
des konstant gliihenden Wolframbandes unter Verwendung derselben 
Blende abweehselnd dureh die eine der Linsen und durch die Kom- 
bination beider entworfen und die Helligkeit der beiden Bilder mittels 
des rotierenden Sektors auf denselben Betrag gebracht. Bezeiehnet 
man die Durehl~issigkeit der Zeiss- und Goerzlinse mi t / )  (Z) und 19 (G), 
ferner die Durehl~issigkeit des Sektors mit /)s, so erhRlt man mit 
Riicksieht auf die den versehiedenen Anordnungen zugeh6rigen Werte 
f/~r die Vergr61~crung V und den Objektabstand a: 

D(G) 

und 
Ds 

1) (G)  - -  \ D ,  / z +  

Bei diesen Messungen betrug die Vergr61~erung V in allen FMlen 
nahe 1. Mit einer Genauigkeit yon etwa 1 Proz. ergab sich fiir die 
DurchlRssigkeit der Linsen: 

I ~, ~ 0,647 A ~ 0,538 Mittel 

G (Goerz) . . . . .  [] 0,824 (4) 0,810(1) 0,821 
J l  

Z (Zeiss) . . . . . .  [[ 0,707 (4) 0,719 (4) 0,713 

Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten die Anzahl der 
Einzelbostimmungen und gleichzeitig die bei der Mittelbildung an- 
gesetzten Gewichte. ~aeh theol:etisehen Erwiigungen mul~ die Durch- 
l~issigkeit bei l~ingeren Wellen gr6Ber sein als bei kurzen. Doch sind 
die zu erwartenden Unterschiede bei unseren Beobaehtungen so klein, 
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d u g  die Mi t t e lb i ldung  ge reeh t f e r t i g t  ist. Der  betr i ichtl iehe Unte rsch ied  

be ide r  L insensys teme be ruh t  darauf ,  da$ das Z e i s s s c h e  Tessar  seehs 

gegen  L u f t  re f lek t ie rende  F1]ichen bes i tz t ,  wiihrend der  G o e r z s e h e  

Doppe lanas t i gma t ,  der  die n~here Bezeiehnung Serie I I I  t r i ig t ,  nur 
deren  vier  hat. Letz teres  L insensys tem ist yon A. G l e i e h e n : )  be-  

sehrieben.  L e g t  man die de f t  angegebenen  Brechungsexponenten  n 

der  Tei l l insen zugrunde ,  und setzt  man den L ieh tver lus t  an einer  

V Glasfl~iehe gegen  Luf t  zu \ n  -4- 1 ]  an, so erhiilt  man - -  ohne Ri icks icht  

auf  den prakt iseh  nieht  in Bet rach t  kommenden  Lich tver lus t  durch 

Absorp t ion  - -  fi ir  die Durehl i i ss igkei t  der  Goerzlinse be i  ~ ---~ 0,589 

den W e f t  D ~--- 0,820 und fiir  ~ ---~ 0,433 den W e f t  D ~--- 0,815. Die  

~ b e r e i n s t i m m u n g  :ni t  den exper imente l l  ge fundenen  W e r t e n  ist  be-  
f r iedigend.  

d) D i e  B e o b a e h t u n g e n  d e s  T e i l r e f l e x i o n s v e r m S g e n s .  Die  

fa r  & ----- 450 gewonnenen  W e r t e  des Tei lref lexionsverm(igens in rote  m 

und gr i inem Lieht  s ind in der  fo lgenden  Tabel le  nebs t  den nSheren 

A n g a b e n  fiber d ie  Methode ,  die Schwiichungsgli iser ,  die Blonde ,  die 
Linse und die  VergrSBerung zusammengeste l l t .  

T a b e l l e  5. B e o b a e h t u n g  des T e i l r e f l e x i o n s v e r m S g e n s  bei  0 = 450 . 

Datm 

Rot Griiu 

1921 
7. 0kt. 
8 .  n 

1 1 .  , 

11. . 

13. . 
192~ 

7. Febr 

8.  

13 .  n 
13. ,, 
13. ,, 
15. ,, 
15. , 
15. , 
15. n 

0,949 
0,979 
0,988 

0,972 

0,952 
0,962 
0,968 

0 , 9 6 1  

w 

1,032 
1,0O0 

0,977 
0,944 
0,978 
0,986 

0,976 
1,031 
1,032 
0,978 
1,004 

:) A, G l e i c h e n ,  Lehrbuch der geometrisohen Optik, S. 444. Leipzig, Verlag 
yon B. G. Teubner, 1902. 
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Die t~eobachtungen vom 13. und 15. Februar 1922 gelten als die 
zuverliissigsten; ihre Ergebnisse stimmen mit den tilteren Messungen 
befriedigend iiberein. Im Mittel ergibt sich ~iir rotes Licht r o  ~ -  0,967, 
so dal3 also die in TabeUe 3 ftir ~ ~ 45 o angegebene Zahl ro ~ 0,972 
als besttitigt anzusehen ist. Ftir griines Licht ist der Mittelwert des 
TeilreflexionsveaTn6gens r o  ~ -  0,995 also 2,8 Proz. hSher als im Rot. 
Dieser Unterschied kann nicht mit Sieherheit als au6erhalb der Be- 
obaehtungsfehler liegend angesehen werden. Die Einzelbeobachtungen 
im Griin weisen viel grSl~ere Abweichungen voneinander auf als die 
Einzelmessungen im Rot. Der Grund hierfiir liegt in der sehr geringen 
Helligkeit der Strahlungsquelle fiir griines Licht. 

Zusammenfassung .  Es wird eine neue hlethode zur Bestimmung 
des diffusen ReflexionsvermSgens im sichtbaren Gebiet (rotes Licht) an- 
gegeben und fiir Magnesiumoxyd durchgeftihrt~ das, dutch Verbrennen 
des Metalls gewonnen, als Normalweil~ ffir relative Messungen empfohlen 
wird. Bei senkrechter Inzidenz des Lichtes betriigt die in den Halb- 
raum zurtickgewoffene Lichtmenge 95,3 Proz. der aufgefallenen Licht- 
menge. Von diesom Gesamtreflexionsverm~gen ist das Teilreflexions- 
vermt~gen r# zu unterseheiden, welches bei gegebener vertikaler 
Beleuchtung die Intensittit des unter einem bestimmten Winkel 
(gemessen gegen die Normale) zurfickgeworfenen Lichtes bestimmt. 
Fiir das Teilreflexionsverm6gens r#, das bei einem ideal diffusen ideal 
weil~en KSrper ftir alleWinkel den Wert 1 hat, wurde r o ~  1--1,3 sin4@/2 
gefunden. Einige in grtinem Licht durehgeftihrte Beobachtungen lassen 
einen Untersehied des TeilreflexionsvermSgens in den beiden Farben 
nicht mit Sicherheit erkennen. 


