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Es wird fiber die Messung des Gleichgewichtsdampfdrucks des Eisens berichtet 
und der Is c~ dutch Vergleich mit frfiheren Messungen der 
Verdampfungsgeschwindigkeit zu ~Fe = I bestimmt. Ferner wird eine Methode zur 
direkten Messung yon Kondensationskoeffizienten angegeben und am Cadmium 

und Silber erprobt. 

Bei der Messung der / -Wer te  einiger Spektrallinien des Eisens aus 
optischen Absorptionsmessungen wurde eine starke Abweichung zwischen 
den frtiher yon KING [1] und den kiirz]ich von I(OPFERMANN und 
V~TESSEL [2] gemessenen Werten festgestellt. W/ihrend bei der letzteren 
Arbeit die Teilchendichte im Eisenatomstrahl, der als Absorber diente, 
ohne Benutzung der Dampfdruckwerte direkt gemessen werden konnte, 
berechnete KING die Teilchendichte einer Eisendampfschicht aus der 
gemessenen Temperatur.  Das setzte eine sehr genaue Kenntnis der Eisen- 
dampfdrucke voraus, die y o n  MARSHALL, DORNTE und NORTON [31 bzw. 
JONES, LAI~GMUIR und MACKAY [41 angegeben und nach der LANG- 
~oI~schen Methode [5] aus der Verdampfungsgeschwindigkeit berech- 
net sind. 

Die nach der LANG~IUIRschen Methode gewonllenen Dampfdrucke 
sind immer mit einer Unsicherheit behaftet, da vorausgesetzt wird, dal3 
der Kondensationskoeffizient ~ ---- 1 ist. Dabei ist ~ definiert als der Bruch- 
teil der Teilchen, die im Gleichgewicht zwischen Metall und Dampf in 
die feste bzw. fltissige Phase tibergehen und 1-- ~ ist der reflektierte Anteil. 

Die vorliegende Arbeit wurde durchgeffihrt, um die Berechtigung der 
obigen Annahme ~--- -1  beim Eisen festzustellen. Dazu wurde der 
Gleichgewichtsdampfdruck des Eisens gemessen und durch Vergleich 
mit den MeBergebnissen y o n  MARSHALL, DORNTE und NORTON der 
Kondensationskoeffizient tats~chlich zu ~F,----1 bestimmt. 

Dariiber hinaus wird im zweiten Tell der Arbeit eine Methode zur 
direkten Bestimmung von Kondensationskoeffizienten an Metallen an- 
gegeben, die eine Erg/inzung zu dem LANGMUIRschen Verfahren der 
Dampfdruckmessung darstellt. Die Methode wurde an Cadmium und 
Silber erprobt. Auch bei diesen Metallen ergab sich ~ = t,  wenn man 
ftir sehr reine Metalloberfl/~chen sorgte. 
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Mepraethode und Versuchsapparatur. 
Fiir die Messung des Gleichgewichtsdampfdrucks des Eisens schien 

die Methode von H~-LL~R, iXIEIJMANI; und VOI~ER [6] fiir die Erweite- 
rung auf hohe Temperaturen sehr geeignet. Metalldampfdrucke sind 
nach dieser Methode wohl nur an Kalium und Quecksilber bei Tempe- 
raturen bis zu 200~ yon NEUMANN and VOLKER [7] durchgefiihrt 

worden 1. Diese Methode besteht 

ZuJ~.. - -  

Pumpe 

I 

I 

3 

-- . : ' ,_ ' :L . . . .  

.,! , | -  

t zv,7 &rornefer 
~5 

I zur Pu~pe 
Fig. t .  Versuchsapparatur. l Verdampfungsgef~iB; 
2Molybdiindraht; 3 Galvanometersplegel; 4Wolf- 
ramfaden; S Glasplatte; 6 Skala; 7 Graphitr6hrchen; 

8 Eisenbacken; 9 Deckel; 10 Gummiring. 

bekanntlich darin, dab aus zwei 
1.6chern eines an einem diinnen 
Faden h~ingenden Verdampfungs- 
gef~iBes der Dampf ins Vakuum 
ausstr6mt. Die L6cher sind auf 
gegeniiberliegenden W~inden des 
Gef~iBes angeordnet, so dab alas 
Gef~iB durch den RfickstoB des 
austretenden Dampfes um einen 
Drehwinkel ausgelenkt wird, der 
proportional dem Dampfdruck ist. 

Die Versuchsapparatur ist in 
Fig. 1 dargestellt. Das um seine 
L~ingsachse zylindrische Verdamp- 
fungsgef~B (1) war durch eine 
Schelle und einen Molybd~indraht 
(2) (1ram ~) starr mit einem 
Galvanometerspiegel (3) verbun- 
den. Das ganze System hing an 
einem diinnen Wolframfaden2 (4) 
(0,0t5 mm ;~), der mit  seinem 
unteren Ende an den Molybd~in- 
draht angeschweiBt und am obereI1 

Ende mittels einer Silberchloridperle an eine Glasplatte (5) angelStet 
war. Mit einem Galvanometerl~impchen konnte der Drehwinkel des 
Verdampfungsgef~iBes (unter Berticksichtigung der Winkelverdoppelung 
durch den Spiegel) auf der Skala (6) abgelesen werden, die sich auf dem 
Umfang des verwendeten Glaskreuzes befand. Zur Erzeugung der 
notwendigen Metalldampfdrucke im Innern des Verdampfungsgef~iBes 
wurde dieses durch Strahlung eines Ofens aufgeheizt, der sehr ~ihnlich 
dem frtiher von KOPrERMA~CN und WESSEL [2] benutzten Atomstrahlofen 
aufgebaut war. Ein GraphitrShrchen (7) von etwa 100 mm L~inge, 22 mm 
lichter Weite und 1,5 mm Wandst~irke wurde yon einem Wechselstrom 

1 Eine ~hnliche Methode ha t  H. MAYER [81 angegeben. 
2 Der Wolframdraht wurde yon der Firma Radium-EG., Wipperfiirth zur 

Verfiigung gestells 
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(bis 500 Amp) durchflossen, wobei der Stromveflauf yon dem wasser- 
gektihlten Mantel fiber die EiseI~backen (8) und das Graphitr6hrchen zu 
dem wassergekfihlten Deckel (9) des Ofens ging. Mantel und Deckel 
waren durch einen Gummiring (10) isoliert und gleichzeitig vakuum- 
dicht abgeschlossen. 

Die Temperaturmessung erfolgte mit einem Mikropyrometer oberhalb 
der Glasplatte (5). Das Pyrometer war mit einer von der PTB geeichten 
Bandlampe verglichen. Um die Temperatur im Innern des Verdamp- 
fungsgef~13es pyrometrieren zu k6nnen, war in dem Verdampfungsgef~13 
nach oben senkrecht zu den beiden L6chern noch ein drittes Loch an- 
gebracht. Zur Verhinderung des Beschlagens der Glasplatte (5) mit 
einer Metallschicht befand sich unterhalb der 
Glasplatte eine Irisblende, die fiber einen Schliff 
im Hochvakuum bet~itigt werden konnte. 
Bei fast geschlossener Blende ging dutch das 
Zentrum gerade der Wolframfaden hindurch, 
ohne die Blende zu berfihren. Diese wurde nut  
w~hrend der kurzen Zeit der optischen Tem- 
peraturmessung ge6ffnet. Der Einflul3 der 
Absorption der Glasplatte auf die Temperatur- 
messung konnte vor und nach dem Verdamp- 
fungsversuch dutch eine Vergleichsmessung mit 

Fig. 2. Verdampfungsgef~13. ]~ und 
/2 Fltichen der L6cher des Gef/il3es; 
P Drehpunkt. Senkrecht zu den 
L6chern nach oben ist zur Tem- 
peraturmessung noch ein drittes 

Loch angebracht. 

und ohne Glasplatte festgestellt werden. Die Apparatur wurde mit zwei 
LEYBOLDT-Hg-Diffusionspumpen evakuiert und e i n  am McLeod ge- 
messelleS Vakuum yon weniger als 10 -5 mm Hg erreicht. Im Innern 
des Ofenraumes war das Vakuum aber sicher etwas schlechter. 

Messung der Eisendamp/drucke. 
Durch den RfickstoI3 des aus den L6chern ausstr6menden Dampfes 

wird auf das am Drehpunkt P aufgeh~ngte Verdampfungsgefiil3 ein 
Drehmoment M ausgefibt [71 

M = �89 (/1ll + / J ~ ) .  (1) 

Dabei ist P0 der Dampfdruck im Innern des Gefgl3es, l 1 und l z sind die 
senkrechten Abst~nde der Lochachsen vom Drehpunkt und/1  bzw. /z 
die Fl~chen der L6cher (Fig. 2). 

Nach G1. (t) kann der Dampfdruck Po bei einer bestimmten Tempe- 
ratur T berechnet werden, wenn die Geometrie des Verdampfungs- 
gef~13es bekalmt ist und das Drehmoment M expefimentell bestimmt 
wird. Aus dem gemessenen Winkel % nm den sich das Gef~tB dreht und 
der sich einstellt, wenn das Moment M durch die Torsion des Wolfram- 
fadens kompensiert wird, errechnet sich 

M ---- 9 " D .  (2) 
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Die Winkelrichtgr6Be des Torsionsfadens D kann aus zwei Schwingungs- 
dauermessungen des Systems gewonnen werden. Die Schwingungsdauer 
des Systems allein sei T tund  T2 mit einer zus~tzlich angeh/ingten Kreis- 
scheibe yon bekanntem Tr/igheitsmoment O1; dann ist 

D -- 4~O ~ (3) 
und 

O1 (4) O-- ~ 

Die Versuche wurden mit Verdampfungsgef~iBen aus Quarz, Aluminium- 
oxyd mid Graphit ausgefiihrt. Das Quarzgef~tB wurde in geschlossener 
Ausffihrung hergestellt, indem in ein Quarzrohr (8 mm ;~) zun~ichst die 
L6cher geblasen und dann die Enden zugezogen wurden. Auch das 
AluminiumoxydgefiiB konnte ii1 geschlossener Ausftihrung gebrannt 
werden 1. Chemisch reilleS Eisen mul3te bei diesen Versuchen als kurze 
dfinne Drahtstfickehen durch die L6cher in die Gef/ige eingeffihrt wer- 
den s. Das Graphitgef/il3 wurde auf einer Seite mit einem Schraubdeckel 
aus Graphit geschlossen: 

Bei den Versuchen mit Graphit als Tiegelmaterial zeigte es sich, dab 
der Dampfdruck bei konstanter Temperatur zeitlich absinkt, um dalm 
einen konstanten Wert zu erreichen. Die Erkl~irung dieser Erscheinung 
liegt in der starken L6slichkeit yon Graphit in Eisen, die den Dampf- 
druck herabsetzt. Der Effekt trat bei Benutzung der Quarz- und Alu- 
miniumoxydgef/ige nicht auf. 

In Tabelle 1 sind die Daten einer Einzelmessung des Eisendampf- 
drucks mit einem Verdampfungsgef/ig aus Aluminiumoxyd zusammen- 
gestellt. 

Tabelle 1. 

Geometrie des Ver- Tr~igheitsmomelit und WinkCrichtgr613e Temperatur und Dampfdruck 
dampfungsgefN3es 

[1 = 1 ,04  m m  2 
[2 = 1 , 0 6  m m  ~ 
l l  = 5 ,74 i n t o  
12 = 5,71 m m  

71 = 23 ,6  sec  
*e = 65 ,3  see  
O 1 =  6 , 9 9 g ' c m  z 
O = 1 , 0 5 g - c m  2 
D = 0 , 0 7 4 5  g -  cm2/ sec  ~ 

T = 1665  ~ K 
9 = 28 ,5  ~ 
po = 4 ,65  �9 t 0 - a m m H g  

In Fig. 3 sind die MeBergebnisse mit den Quarz- und Aluminium- 
oxydgef~tgen zusammei1 mit der ausgezogenen Dampfdruckkurve VOlt 
M A R S H A L L ,  DORNTE und N O R T O N ,  die nach der LANGMUIRschen Methode 

x H e r g e s t e l l t  y o n  d e r  F i r m a  t t a l d e n w a n g e r ,  B e r l i n - S p a n d a u .  
IReines E i s e n  u n d  C a d m i u m  w u r d e n  f r e u n d l i c h e r w e i s e  y o n  H e r r n  P r o f .  

MASlNG z u r  V e r f f i g u n g  g e s t e l l t .  
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gewonnen ist, aufgetragen. Aus der guten ~3bereinstimmung der nach 
verschiedenen Methoden gewonrtenen MeBergebnisse kann man auf 
~Fe = 1 schliel3en. 

Es sei ill eiller kurzen Absch~tzung noch auf zwei Fehlerquellen 
hingewiesen, t. Durch die L6cher in dem Verdampfungsgef~iB wird der 
Gleichgewichtsdampfdruck P0 in der Weise gestSrt, dab sich ein ge- 
ringerer Dampfdruck Pl in dem Geffil3 einstellt. I s t / / F  das VerhS.ltnis 
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Fig. 3. Dampfdruckkurve des Eisens. Ausgezogene Kurve nach Messungen von MARSHALL, DORNTE und 
NOeTON. O mit einem Quarzgef~il3 gemessen; x mit einem AluminiumoxydgefAil gemessen. 

von Gesamtfl~iche der L6cher zur Oberfl~iche des verdampfenden MetaUs, 
so rechnet man leicht aus (siehe z.B. SI'EISER urtd JOHNSTON [9]): 

= Po 1 (5) 
1 + ~ -  " 

Die Metalloberfl~che wurde bei den Versuchert stets so groB gemacht, 
dab ]/F<<l war und dadmch nur ein geringer Fehler entstehen konnte. 
2. Im Ofenraum auBerhalb des VerdampfungsgefSJ3es stellt sich auch ein 
Metalldampfdruck p~ ein, da durch die L6cher (Fl~iche/) dauernd Metall- 
dampf in den Ofertraum und weiter dureh den obert und unten offertert 
Graphitzylirtder in die Apparatur str6mt und irgendwo auBerhalb 
des Ofenraumes kondensiert wird. Der Dampfdruck P2 sei folgender- 
mal3ert abgesch~itzt : Die Zahl der Teilchen, die je see aus dem Verdamp- 

fungsgefS.13 in den Ofenraum tretei1, ist N o = ~ - /  und die Zahl der 

Teilehen, die je sec den Ofenraum oben und unten verlassen, ist 

N~ = ~ ~ 2 F  1, wenn/71 der Querschnitt des Graphitzylinders bedeutet. 
4 

Im Gleichgewicht muB N 2 = N o sein. Berticksichtigt mart die Propor- 
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tionalit~tt zwischen Teilchenzahl/cm 8 n und dem Dampfdruck p, so er- 
gibt sich 

~,~ = po " ~ .  

Da [/F I << t,  so stellt G1. (6) auch nur eille sehr kleille Korrektur dar, 
illdem in G1. (1) Po--P~ statt  Po zu setzell ist. Der Fehler, der bei 
der Messung der Dampfdrueke (einschlieBlich der MeBfehler) auftretell 
kann, spielt bei dem expollientiellell Allstieg der Dampfdruckkurve 
eine untergeordnete Rolle gegeniiber dem Fehler der Temperatur- 
messung, der auf zl T = :F 15 ~ C gesch~itzt wird. 

Messung yon Kondensationskoeffizienten. 

Zur Messullg von Kondensationskoeffizienten silld bisher zwei Ver- 
fahren bekannt [9]. Bei der ersten Methode wird der nach LA~GMUIR [6] 
bestimmte Dampfdruck bei einer gegebenen Temperatur mit dem Dampf- 
druck verglichen, der nach einer den Gleichgewichtsdruck messenden 
Methode gewonllen ist. Eille Allwendung dieser Methode ist oben beim 
Eisen durchgeftihrt worden. 

Bei der zweitell Methode voll HOLDEN, SeEISER llnd JOI~NSTON [10] 
werdeI1 die Verdampfungsgeschwindigkeitell voll zwei Zylindern gleicher 
Dimension, die aus dem zu ulltersuchellden Metall bestehen, miteillallder 
verglichen. Der eine Zylillder ist massiv; der andere hat eine Anzahl 
voll L6cherll, die bis zu einer Tiefe voll 7/s seiller L~nge hilleillgedreht 
sind. Die Verdampfullgsgeschwilldigkeiten der beidel~ Zylinder silld llllr 
dann volleinander verschieden, welln der Kondellsationskoeffiziellt des 
Metalls VOlt t abweicht. 

Die Kondensationskoeffizientell werdell bei beidell Verfahrell aus zwei 
ullabh~ingig voneinallder ausgefiihrten Messullgen bestimmt, wobei die 
Temperaturen bei beidell Messullgell sehr gellau iibereillstimmen mfissen, 
was bei der ersten Methode sicher h~ufig nicht der Fall gewesen ist und 
zu falschen Allgaben fiber den Kolldellsationskoeffizienterz gefiihrt hat.  

Dagegell l~13t sich bei der im folgellden beschriebenell Methode durch 
eine eillzige schnell arbeitellde Messullg feststellen, ob ~ = t i s t  oder nicht. 

Die in Fig. t dargestellte Versuchsapparatur wird auch ffir die Mes- 
sung roll 0~ benutzt  mit dem eillen Ullterschied, dab das Verdampfungs- 
gerbil3 aus dem zu untersuchenden Metall besteht, sollst aber, wie obell 
beschrieben (Fig. 2), aufgebaut ist. Wenn e = 1 ist, so bleibt das Gef~ig 
bei jeder Temperatur (ullterhalb des Schmelzpullktes) ill Ruhe. Wenn 
jedoch co< t,  so dreht sich das Gef~13 um einen mel3baren Winkel, der 
roll  der GrSBe des Kondensationskoeffizienten abh~ingt. Da sich n~im- 
lich im Illnern des Gef~il3es der Gleichgewichtsdampfdruck einstellt ulld 
nach der Definition voll c~ mehr Teilchen je cm 2 �9 sec auf die Oberft~che 
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auftreffen bzw. bei /1 u n d / e  die L6cher verlassen als v o n d e r  innereI1 
Oberfl~che verdampfen, iiben diese einen gr6Beren Riickstog auf das 
Gef~ig aus als die Teilchen, die auf den entsprechenden gegentiberliegen- 
den Seiten bei A (Fig. 2) yon der ~uBeren Oberfl~iche verdampft werden. 
Der Effekt rtihrt also yon dem innen reflektierten Anteil t -- ~ her. 

Die Methode l~tBt sich nattirlich nut  bei Temperaturen unterhalb des 
Schmelzpunktes anwenden. Die meisten Metalle haben aber unterhalb 
der Schmelztemperatur einen ftir die Messung ausreichenden Dampf- 
druck. Aul3erdem kann die Versuchsanordnung durch Benutzung eines 
l~ngeren und diinneren Torsionsfadens wesentlich empfindlicher gemacht 
werden. 

Im folgenden soll das resultierende Drehmoment 

M~ = M - - M '  (7) 
berechnet werden. 

a) Das Drehmoment M, das durch die aus den L6chern austretenden 
Teilchen auf das Gef~ig ausgetibt wird, ist durch G1. (1) gegeben. 

M = ~ . p o .  q, (1 a) 

wobei ftir den Geometriefaktor des Gef~il?es 

q = h ll + Is Z~ (8) 

gesetzt ist. Der Zusammenhang zwischen dem Dampfdruck Pound der 
Verdampfungsgeschwindigkeit u (Teilchen/cm ~ �9 sec) ist im Innern des 
Verdampfungsgef~tBes [6] 

Po~ m--u V2~--km -- (9) 

k T ~- Temperaturenergie; m = Atommasse. 
b) Auf der AuBenwand des Verdampfungsgef~iBes ist die Verdamp- 

fungsgeschwindigkeit ebenfalls u. Das Drehmoment M', das durch die 
bei A (Fig. 2) von den Fl~ichen/1 und Is wegfliegenden Atomen auf das 
Gef/iB ausgetibt wird, berechnet sich folgendermai3en (vgl. MIESCI~ER [111) : 

oo 

M ' = q . m  f ~du. (10) 
o 

Dabei ist 
~n ~z 

~ r d 8  (1t) du-~ kT u~.e  

die Zahl der Teilchen, die je cm 2 und sec die Oberfl~iche verlasseI1 und 
im Geschwindigkeitsbereich zwischen ~ und ~ + d ~  liegen (~ ist die 
Geschwindigkeitskomponente in Richtung der Fl~chennormalen). Die 
Ansrechnung des Integrals G1. (t0) ergibt 

M'--  urea |/2~rkT (t2) 
9. ] /  ~r  
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Werden G1. (1 a), (9) und  (12) in G1. (7) eingesetzt, so erh~lt mall 

} 
Nach G1. (t3) kann ~ berechnet  werden, welm M 1 gemessen und  die 
Verdampfungsgeschwilldigkeit  u bekallnt  ist. Kellnt man  dagegen dell 
Gleichgewichtsdampfdruck P0, so ha t  man in G1. (13) G1. (9) einzusetzen 
ulld erh~tlt 

llach der wiederum ~ bei gemessenem M 1 ausgerechnet werden kann. 
Ffir ~ = t ist das Drehmoment  immer Null. 

Cadmium. Zur Erprobung  der Methode wurde als geeignetes Metall 
Cadmium gewghlt,  da es verh~ltllism~tl3ig rein erh~tltlich und  leicht be- 
arbei tbar  ist ulld unterhalb  des Schmelzpunktes  scho~ eillell ziemlich 
hohen Dampfdruck  (10- ! ram Hg) besitzt. Den Kondensationskoeffi-  
zienten vom Cadmium hat  BENNEWlTZ [12] aus seinen Messungen der 
Verdampfungsgeschwilldigkeit  bes t immt  und  gibt an, dab c~ gegen 0,65 
konvergiert ,  wenn er die Cadmiumoberflfiche vorher  sehr sorgf/iltig reinigt. 
Nun ha t  BENNEWITZ zum Vergleich Gleichgewichtsdrucke benutzt ,  die 
gegellfiber den von EGERTON [18] bzw. EGERTON und RALEIGH [14] 
gemessenen Werten  gerade tim etwa einen Fak to r  ~/0,65 zu groB sind. 
Damit  ergibt sich auch aus den Messungen yon BENNEWITZ 0r 
worauf  schon ]~GERTON und RALEIGH in einer FuBnote hingewiesen 
haben.  Dennoch wird das Cadmium ill der Li tera tur  h~ufig als Beispiel 
eines Metalls mit  Kondensatiollskoeffizient kleiner als t angegeben 
(z.B. VOLMER [15~), SO dab eine endgfiltige Kl~rung beim Cadmium 
zweckm~Big erscheint. 

Zun~chst wurde der DampMruck des Cadmiums nach der im ersten Teil dieser 
Arbeit angegebenen Methode mit einem AluminiumexydgefgB gemesselh Bei 
diesem Versuch war die Temperaturmessung schwierig, da die niedrigen Tempera- 
turen eine Benutzung des Pyrometers ~latfirlich ausschlossen. So wurde ein ge- 
eichtes Thermoelement unterhalb des VerdampfungsgefgBes angebracht. Nach 
Einsetzen des Verdampfungsvorganges zeigte das Thermoelement jedoch eine zu 
hohe Temperatur an, da sich das GefgB durch die Verdampfung merklich gegentiber 
seiner Umgebung abk~ihlte. Es wurde daher nach dem Yerdampfungsversuch ein 
zweites Thermoelement angebracht, dessen L6tstelle sich im tnnern des Yerdamp- 
fungsgefgBes befand. Mit diesem wurde das erste Thermoelement geeicht und 
dutch Kontrolle des Cadmiumschmelzpunktes an die Temperaturskala angeschlos- 
sen. Die Versuche ergaben innerhalb der Genauigkeit der Temperaturmessung 
gute t3bereinstimmung mit den Werten yon EG~RTOX und RALXmH. 

Die Messungen des Kondensationskoeffizienten wurden dann mi t  
einem Verdampfullgsgef~B aus Cadmium mit  sorgf~ltig sauber geschmir- 
gelten Oberfl~chen durchgeffihrt.  Die Versuche ergaben kurz unterhalb  
des Schmelzpullktes des Cadmiums bei T = 586 ~ K einen Ausschlag yon  
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t2,5 ~ Das  dazugehSrige D r e h m o m e n t  3/1 er rechnet  sich nach  dell 
G1. (2) bis (4). Aus G1. (t4) is t  ersicht l ich,  dab  die Gr6Be t --cr aus dem 
D r e h m o m e n t  M 1, dem Geo.metr iefaktor  des Gef~tBes q und  dem Dampf -  
d ruck  P0 berechne t  werden kann.  Da  M 1 b'ei T =  586 ~ K noch verh~tlt- 
nism~tBig klein, andererse i t s  der  D a m p f d r u c k  bei  dieser T e m p e r a t u r  
schon rech t  groB ist  ( p 0 - 8 , 2 . 1 0  -2 m m  Hg),  so ha t  1 - - ~  einen sehr  
kle inen W e r t  t - - ~ r  was also p rak t i sch  ~ c o =  1 be-  
deute t .  

Silber. Das Silber is t  a 'ach eines yon  den Metallert,  bei  dem sich durch  
Vergleich zwischen den Messungen yon JONES, LANG~UIR und  MACKAY [4] 
u n d  HARTECK E161 bzw. FISCHER [t7] ein Kondensa t ionskoef f iz ien t  
ccAg~-~0,3 erg ib t  (s. EUCKEN [181 und  VOLMER ElS]). F t i r  die Messung 
yon  cr is t  Si lber  n ich t  so geeignet ,  da  es noch eineI1 verh~ltnism~tBig 
n iedr igen D a m p f d r u c k  un te rha lb  der  Schme lz t empera tu r  bes i tz t  (e twa 
3"  l O - a l I l m  Hg). Jedenfa l l s  konn te  mi t  e inem $ i lbe rve rdampfungs -  
gef~tB his z u m  Schmelzpunk t  T =  t234~ K innerha lb  der  MeBgenauig- 
ke i t  4-3 ~ kein  Aussch lag  festgestel l t  werden.  Daraus  kanrt  nach  G1. (14) 
abgesch~ttzt werden,  dab  der  Kondensa t ionskoef f iz ien t  des Silbers be-  
s t i m m t  ~Ag > 0,92 ist. 

Es  scheint  a l lgemein die Regel  zu gelten,  dab  der  Kondensa t ions -  
koeff iz ient  zwischen e inem Metal l  und  dem eigenen Meta l ldampf  p rak -  
t i sch eins ist.  Jedenfa l l s  is t  dem Verfasser  kein Beispiel  bekarmt ,  be i  
d e m  m i t  Sicherhei t  fes ts teht ,  dab  c~ < 1 ist.  Dagegen  g ib t  es auBer den 
oben besprochenen  Metal len Eisen,  Cadmium und  Silber  eine Reihe yon 
Metal len,  wo c~-----1 ist.  

Quecksilber ist sehr eingehend untersucht worden. Nach sorgfgltiger Reinigung 
und dauernder Erneuerung der Oberfl~che haben KNUDSEN [19] sowie :ESTEI~MANN 
und STERN [20] CtHg = I gemessen. 

Kup[er galt neben Silber frfiher [16], [18] auch als Metall mit einem CCCu < 4, 
da Abweichungen zwischen den Messungen yon JONEs, LANGMUIR und MACKAY [d] 
und HARTECK [16] vorlagen. MARSHALL, DORNTE und NORTON [3] haben jedoch 
die LANGMUIRSChe Methode verbessert und alIi !~upfer leidliche 1Jbereinstimmung 
mit den HARTECKsChen Werten erzielt, aus denen C~Cu = 1 sehr wahrscheinlich ge- 
worden ist. 

Beryllium ist nach der Mcthode yon HOLDEN, SPEISER und JOI-INSTON [9] zu 
r ~ I gemessen worden. 

t~lalin wird yon u [15] ZU 0~p t = :[ angcgeben. Die Verdampfungsge- 
schwindigkeiten sind yon JoNEs, LANGMUIR und MACKAY ~4] bestimmt worden. 

H e r r n  Prof.  I~OPFERMANN danke  ich w~rmstens  ftir die F6 rde rung  
der  Arbei t .  Ebenso  b in  ich H e r i n  Prof.  voN WARTENBERG fiir wer tvol le  
Ratschl~ge und  73berlassung von Metal len zu D a n k  verpf l ich te t .  

L i t e r a t u r .  
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