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Kritische Exponenten
Um das Verhalten der wichtigsten thermodynamischen Größen in 
unmittelbarer Nähe des kritischen Punktes zu beschreiben, benutzt man 
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34,004,215,0-δ 

11,241,171,351,20γ

11,241,171,11,20γ’ 

1/20,3540,3610,340,362β 

00,0170,1050,124<0,40α

00,0170,1050,124<0,25α' 

MFT4He3HeCO2ArExponent

- einfache Gase (außer 4He) zeigen übereinstimmendes 
Verhalten

-Meanfieldexponenten stimmen qualitativ recht gut, sind 
allerdings nicht gerade sehr exakt
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Anmerkung:

Ss < Sn wenn T < Tc und Sn erzwungen durch H > Hc

T = Tc:  Entropie weist Knick auf
→ Sprung der spezifische Wärme
→ Übergang zweiter Ordnung 
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Skalenansatz

Allgemein: Γ(x) → |x|-p F (x / ξ), p = d – 2 + η
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- Definiere ui ≡ Σa Φia (Ka – K*a) als Linearkombinationen der Ka – K*a 
- Diese Skalenvariablen transformieren multiplikativ um den Fixpunkt:
  u’i = Σa Φia (K’a – K*a) = Σa,b Φia Tab (Kb – K*b) = Σb λi Φib (Kb – K*b) = λiui



  

Ausblick: 
Renormalisierungsgruppentheorie

- Es erweist sich als günstig, yi zu definieren als  λi = byi

- Die yi werden Renormalisierungsgruppen-Eigenvektoren genannt und 
sind mit den kritischen Exponenten verwandt
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