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F a v r c und S i 1 b c r 111 a n n dariii fandcn. 13ei gleiclicin Ge- 
miclite ist die lateiite Wgrme dicscr Siiurc nur eiu Viertel 
von der des Wassers, so dafs drei Procent Wasser hin- 
reicbcn wurden, den beobnchteten Ucberschfs zii erkllren. 
IncIefs fragt sich, ob nicht die Aineisensiiurc eiiiigc Unre- 
gelinHfsigkeit in der Dichte ihres Dainpfes darbictc. 

Das Terpentliin61 zeigt cine bedeutcnde Anoinalie, die 
indefs vcrschwindet, wenn man fur die latcntc T;Vlrinc bei 
der Gewichts-Einheit die von Hrn. D e s p r e t z gefuiideiie Zalil 
76,H anniinmt. Walirscheinlich ist dieselbe Berichligungs- 
wcise fur die beiden andern isomeren Substanzen giiltig. 

Kurz, die wichtigsten Anomalien lassen sich erkllircn, 
und darnus darf man schlicfsen, dafs bei den in obigcr Ta- 
fel cnthaltenen Substanzen die latcntc Verdainpfiiiigsw~rinc 
die Ordnung clcr Sicdpunktc bcfolge. Dick will sagen, die 
W ~ r i n e ,  melclic erfordert wird, uin dicse Substanzcu 1111- 

ter gleichein Druck zu verdampfcn, ist gleich, wcnn dns 
crzeugtc Voluin glcich ist, uiid sic ist kleiner oder grofscr, 
je iinchdem das erzeugte Voluin kleiner oder grofser ist. 

Die Bestinimnng der zuin Schinelzen einer Legiruiig nothi- 
gen Warme ails der, welche eincr ihrer Bestandtheile er- 
fordert , ist ein Problem, welches inan beiin gegenwartigen 
Ziistand der Wissenschaft noch nicht zu liisen versteht, wel- 
ches man aber leicht lost mittelst der Principien, die ich 
die Ehre hatte der Acadelnie in einer fruheren Abhaiidlung 
nuseinanderzusetzen ' ). Ich will daher als cine Bestatigung 
dieser Principien hier diese LGsung geben. 
1) S. 302 dieses Bandes d. Annalen. 
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Als Beispiel will ich zunachst die d’ A r  cet’sche leicht- 
fliissige Legirung nehmen. Icli vers tehe darunter diejenige, 
welche d ’Arce t  i. J. 1776 beschrieb, uiid welche sich 
durch eine merkwiirdige Stabilitat von mchren aiidercn leicht- 
flussigen Legirungen unterscheidet, die oft unter deinselben 
Nameii mit ihr verwechselt sind. D ’ h r c e t  sctzte sie aus 
8 Th. Wismuth, 5 Th. Blei uiid 3 Th. Zinn zusainmen, 
was init eincr auffallendcn Genauigkeit 3 Atoinen W7isniuth, 
2 At. Blei uiid 2 At. Zinn, also Bi, Pb, Sn, entspriclit, so 
dak d ’ b r c e t  zu eiiier Zeit auf atoinistische Verh~iltnisse 
verficl, wo nian diese nocli nicht kannte. 

Viele Legirungen , obwolil iiach atoniistisclien Verhiilt- 
iiisscii gebildct, zcrsetzen sic11 , wenigstcns theilweise, \v:ih- 
rcnd sic erstarren. Das ist besonders der Fall bei der aus 
2 At. Wismuth, 1 At. Blei und 2 At. Ziiiii oder Bi, Pb Sn, 
gehildeten, wclche, wie die wahrliafte Legirung d’  A r c e  t’s, 
in siedendem Wasser schmilzt. Die Zcrsctzung verrltli sicli 
iin Allgcineinen dadurch, dafs ein in die fliissigc Legirung 
getauchtes Thcrinoineter seineii Gang so verlangsaint, d n L  
inan wohl sieht, es finde hier eine W~rinee~twicklung durcli 
partielle Erstarrung statt. Bisweilen geschieht, wie R ud-  
b e r g  gezeigt hat I ) ,  die Zersetzung so scharf, dafs inan 
wiihrend der Erstarrung zwci feste Punkte unterscheidet, 
unil das ist geradc der Fall bei dcr falschen Legiriing d’ A r - 
c e  t’s, deren icli eben ermiihiite. Was die wahre betrifft, 
so bleibt sic wlilircncl ilirer Erstarrung stabil uiid bcsitzt 
bei 91io C. einen recht festcii Erstarrungspunkt. Uebri- 
gens kaiiii iiian die stabilen Legirungen ohne Therinoinetcr 
erkcnnen. Sie bleiben n21nlich, \vie die reinen Metalle, bis 
zu ihrem Erstarruogspunkt vollkommen fliissig ; die Krtistc, 
wclche sich an den Wiinden des Tiegels bildet, ist hart, 
krystallisirt nett und lafst sich wit clem Rest iiiclit zu ei- 
nem Teige vennengen. Die Legirungen dagegeii, die sich 
zersetzen, nehmen, ehe sie hart werden, eine teigige Con 
sistenz an ,  was andererseits seinen Vortheil haben kann, 
wie man diefs an dem Bleigiefserloth siebt, welches iiincr- 
1 ) hnaalen, Bd. 18, S .  240. 
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lialb cines Intervalls von 76 Graden so teigig bleibt, dafs 
man es nach Art des Gypses (pll i tre) anwenden kann. 

Bei den Legirungen, die sich beim Erstarren zersetzen, 
halt es begreiflich schwer genau zu wissen, was die Schmelz- 
wanne sey. Icli habe daher init stabilen Legirungen gear- 
beitet, und zunbchst mit der eben erwahnten d 'Arce t ' -  
schen. Nachdem ich gefunden, dafs inan 14,3 Wirmeein- 
heiten (calorie) zum Schmelzen von 1 Grm. Zinn gebraucht, 
12,4 zu dem von 1 Grin. Wismuth und 5,15 zu dem von 
1 Grin. Blei, fragte ich mich, wie vie1 man zuin Schmel- 
zen von 1 Grin. der Lcgirung gebrauchen werde. Maclit 
man die Kcchnung nach der allgemein angenommenen Idee, 
dafs die latente Wlirme eine constaiite Grafse sey, so fin- 
det m a n  10,t W~rmceinheiten. Wenn man aber den Ver- 
such anstellt, so iindct man nur 6. Uieser ungeheure Un- 
terschied liifst sicli unmiiglich Beobachtungsfehlern zuschrei- 
ben, ivenn inan mit 400 oder 500 Grainlnen arbeitet. Im 
Gegentheil stimmt das Finden einer zu kleiiieii GraCse sehr 
gat init dem in meiner Abhandlung ausgesprochenen G r i d -  
satz, dafs der Wiirmeverbrauch zum Schmelzen eines Kar- 
pcrs variire init der Temperatur, bei welcher das Schmel- 
zen gcscliieht, so d a b  dieser Verbraucli kleiner ist, wenn 
der K6rpcr bei ciuer niedrigcrcn Temperatur schmilzt. Des- 
lialb schmclzen Zinn, Wismuth und Blei bei 96" statt bei 
235", 270" und 332. Nimmt man jenen Grundsatz an, SO 

hat es nichts Auffallendes, dafs 6 Warmeeinheiten statt 10,d 
ausreiclicn, nimint man ihn aber nicht an ,  wie will man 
diesen kleineren Wrrmeverbrauch erkllren? Ich sehe kein 
anderes Mittel als einen gegenseitigen Einflufs der Metalle 
zu Hiilfe zu nehmen, Molecularattractionen, die ohne Zwei- 
fel einen Antheil an dem Phanomen haben, aber da sie 
nicht mefsbar sind, nur eine vagc Erklarung liefern. Da- 
gegen gelangt man zu einer scharfen und nulnerischcn Er- 
kltirung, wcnn mail von dem oben genannten Grundsatz 
ausgeht, denn diescr sagt nicht nur, dafs der Wiirmever- 
brauch um so geringer sey als das Schmelzen bei einer nie- 
drigeren Tempcratur geschieht, sondern lifst diesen Ver- 
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brauch auch nuineriscli bestiininen. Frcilicli iet die For- 
me1 ( 160 + t )  S= I, welche dieser Verbrauch liefert , bis- 
her iiur an iiicht - inetallischen Substaiizen, wie Wasser, 
Schwefcl, Phosphor, Salze, bewzhrt ; allein aus der Probe, 
welcher wir sie unterwerfen werdeii, geht hervor, daCs sic 
auch fur Mctalle gultig ist. 

In dieser Formel ist t die Teinperatur, bci wclcher das 
Schinelzen geschieht, z. B. 3320 fur das Blei, wenn cs al- 
lein schmilzt; sie betrzgt nur 9Gu, wenn es in der d ' h r -  
c e t 'schen Legirung schrnilzt ; 1 ist der Zuni Schinelzeii er- 
forderliche WInncverbrauch, cine init t veriinderliclie Zalil 
voii WHrineeinheiteii; endlich ist iz der Unterscliied C -  c 
dcr specifischcn Wiirinen iin fkissigen und starreii Zustand. 
Es handelt sich hier, wie icli gezeigt habe, uin den flussi- 
geii Zustand im Fall der Uebersclnnclzung, was fur die Me- 
talk bewirkt, dafs inau C' niclit durch einen dirccten Vcr- 
sucli haben kana. Allciii die Formel selber gicbt diescii 
Wcrtli oder ciiifachcr deli voii d ,  weiin inan dariii zwei 
ziisnii~~ne~igcliiirigc Wcrtlie von t nnd I setzt. Fur das Zinii 
z. B. hat inaii t=235 und 1=13,3, worms d=O,OY(i.2. 
Aus dieseiii Wer th  voii S ist leicht, die zum Schinelzen des 
Ziiiiis bei irgcnd einer Temperatur, z. B. bei 96", erfor- 
dcrliche W:irineinen,ae zu berechnen, und inan findet soinit 
9,3 W~rmceinliciten. Durch dicsclbe Rechnung fiiidct ina~ i  
fur das Wisinutli 7,YS2 und fur dns Olci 2,7. Jetzt hat  
inan nur nocli dicsc drei Zalilcn proportional clcr Mcnge 
cines jedeii Metalls in der Lcgirung zunehincn. Dadurcll 
erliiilt inan etwas wcniger als 6,4 ~ ~ ~ r i i i e e i i i l i c i t e ~ ~ ,  was mil 
dcin Versuch, der G giebt , auffallend iihercinstiii1int. Der 
Untcrscliied voii 0,3 ist klein genug, uin ihn Eeobachtungs- 
fehlern zuzusclrreibeii , wenii inan erwiigt, wie v ide  Data 
in die Aufgabe eintreten; iiberdiek ist iniiglicli, dafs der 
gcgenscitige EinfluCs dcr Metallc das durcli die Forinel 
( 160+ t )  S= I ausgedriicktc Gesetz etmas absiidere. 

Eine Bhnliche Prufung habe icli fur die Lcgiruilg Pb S I ~  131 
vorgenoinmcn; sic schmilzt bei 1450, und ihre specifischc 
Wgrine in] starrcii Zustandc ist voii I-Irn. R e g i i a u l t  hc- 
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stininit worden. Fur die latente Warme giebt die Kech- 
11ung 7,83 Einheiten und der Versuch 7,63, SO dafs der 
Unterschied also nur 0,2 Wanneeinheiten betragt ; diefs ist 
iiur $v der zu inessenden Griifse. 

Diese Legirung ist nicht so stabil bei verschiedenen Tem- 
pcraturen, wie d ' h r c e t ' s  Legirung; sie hat keinen so 
scliarfen Erstarrungspunkt wie letztere. Ich beschaftige micli 
init Untersnchung der wahrhaft stabilen Legirungen , um 
diese Priifungen zu erweitern. Das Verfaliren der Unter- 
suchung ist ganz einfach. Das Bleigiefserloth z. B., be- 
stehend aus 1 At. Zinn und 1 At. Blei, zeigt statt eines 
Erstarrungspunktes eine langc Erstarrungslinie, d. h. die Er- 
starrung geschielit, statt bei einer bestimmten Temperatur, 
innerhalb eines sehr grofseii Temperatur -1ntcrvalls. Fiige 
ich ein Atom Zinn hinzu, so zielit sicli dieses Interval1 zu- 
saiiimen, fiige ich noch cins hinzu, so rcducirt sicli das 
Interval1 beiiialic anf eineii Punkt , niimlich 183",7. Icli 
habe sonach PbSn, , welches ich als stabil betrachte. Das 
Verfahren lauft also darauf hinaas, d a t  man, geleitet diircli 
den Gang des Thermometers bei der Erstarrung, gewisse 
Mengcn in atomistisclien Verhaltnisscn liinzusetze. 

Kurz inan sielit, d a t  es miiglich ist, die zuin Schmcl- 
zen ciner Legirung niithige Wsrme zu bestimmen, weiin 
inan die fur jedcn dcr Bestandtheile erforderliche kennt. 
Die Liisuiig dieser Aufgabe bcstiitigt natiirlich dic Folge- 
rungen, die ich aus ineinen Versuchen iiber die Schmel- 
zung gezogen habe, namentlich das clurch die Formel 
(160-k t )  ii'= 1 ausgedruckte Gesctz. 


