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Ausgehend von der mikroskopischen Beschreibung einer Flüssigkeit durch eine beliebige loka-
le Theorie für wechselwirkende Vielteilchensysteme wird mittels Methoden der statistischen Phy-
sik für Nichtgleichgewichtssysteme gezeigt, wie allgemein hydrodynamische Gleichungen hergeleitet
werden können. Für die Dichten von den Erhaltungsgrößen werden Bewegungsgleichungen gefun-
den mit drei Arten von Termen: reversiblen, dissipativen und fluktuierenden. Zunächst sind diese
Gleichungen vollständig exakt und enthalten räumlich und zeitlich nicht lokale Terme, die Gedächt-
niseffekte beschreiben. Mit wenigen Näherungen werden die nicht lokalen Eigenschaften und die
Gedächtniseffekte entfernt, und man erhält die bekannten hydrodynamischen Gleichungen einer
normalen Flüssigkeit mit gaußischen stochastischen Kräften. Anschließend wird untersucht, wie die
Zeitumkehrinvarianz der mikroskopischen Theorie gebrochen wird und wie der zweite Hauptsatz
der Thermodynamik zustande kommt. Weiterhin wird gezeigt, dass die hydrodynamischen Glei-
chungen mit Fluktuationen äquivalent zu stochastischen Langevin-Gleichungen und zugehörigen
Fokker-Planck-Gleichungen sind. Zum Schluss wird das Fluktuations-Theorem untersucht und mit
einem Zusatzterm erweitert.
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I. EINLEITUNG

Eine Flüssigkeit ist ein dicht gepacktes System aus
vielen Atomen oder Molekülen, die über Kräfte elek-
tromagnetischen Ursprungs miteinander wechselwirken.
Die Teilchen bewegen sich nahezu in einem thermischen
Gleichgewicht, das zumindest lokal auf kleinen Längens-
kalen ausgebildet ist. Die Temperatur ist hinreichend
hoch, so dass das Vielteilchensystem nicht fest ist, son-
dern die fließenden Bewegungen einer Flüssigkeit ausfüh-
ren kann [1].

Auf mikroskopischer Ebene wird das Vielteilchensys-
tem durch eine klassische oder eine Quanten-Theorie be-
schrieben, welche die Bewegung von Atomen oder Mole-
külen modelliert, die über ein beliebiges Feld miteinander
wechselwirken [2, 3]. Eine detaillierte Ausarbeitung und
Lösung einer solchen mikroskopischen Theorie ist in der
Praxis nahezu unmöglich wegen der starken Wechselwir-
kung in der Flüssigkeit und der extrem großen Anzahl
von Freiheitsgraden durch die extrem vielen Teilchen. Es
sind nur Näherungen im Rahmen einer Störungstheorie
mit Feynman-Diagrammen möglich.

Auf makroskopischer Ebene verhält sich eine Flüssig-
keit deutlich einfacher. Auf kurzen Längen- und Zeitska-
len befindet sich die Flüssigkeit lokal in einem thermi-
schen Gleichgewicht. Auf großen Längen- und Zeitskalen
ist sie im Nichtgleichgewicht. Sie fließt und transportiert
Masse, Impuls und Wärme wie ein kontinuierliches Medi-
um. Die Anzahl der Freiheitsgrade, die hierbei eine Rolle
spielen, ist deutlich geringer.

Die makroskopische Bewegung eines Kontinuums wird
durch eine Theorie beschrieben, die unter dem Namen
Hydrodynamik bekannt ist [4]. Es werden phänomenolo-
gische Gleichungen aufgestellt welche die Erhaltungssät-
ze der physikalischen Größen Masse, Impuls und Ener-
gie auf lokaler Ebene erfüllen. Diese phänomenologischen
Gleichungen sind Kontinuitätsgleichungen für die Dich-
ten und Stromdichten der physikalischen Größen. Man
erhält ein geschlossenes System von solchen Gleichun-
gen, indem man geeignete Ansätze für die Stromdichten
macht und diese wiederum durch die Dichten und die
Gradienten von den Dichten ausdrückt.

Die Stromdichten enthalten zum einen reversible Ter-
me, welche aus der Kinematik der zugrunde liegenden
mikroskopischen Theorie bestimmt werden. Zum zwei-
ten enthalten sie dissipative Terme, welche durch die
komplizierten Wechselwirkungen der vielen Teilchen er-
zeugt und durch einen linearen Ansatz mit Gradienten
der intensiven thermdynamischen Variablen wie Tempe-
ratur, Geschwindigkeit und chemisches Potential model-
liert werden. Zum dritten enthalten sie fluktuierende Ter-
me, welche durch gaußische stochastische Kräfte darge-
stellt werden [3].

In dieser Arbeit wird ein wohl etablierter Weg beschrie-
ben, wie man die hydrodynamischen Gleichungen konse-
quent aus der mikroskopischen Theorie eines wechselwir-
kenden Vielteilchensystems herleiten kann. Wir verbin-
den die eher herkömmlichen Herleitungen mit neueren

Themen der statistischen Theorie von Systemen fern vom
Gleichgewicht, und zwar dem GENERIC-Formalismus
[5–7] und dem Fluktuations-Theorem [8–12]. Ein größe-
rer Teil dieser Arbeit widmet sich den Fluktuationen. Die
herkömmlichen Darstellungen behandeln die Fluktuatio-
nen in linearer Antwort in der Nähe des Gleichgewichts,
wobei die Korrelationsfunktionen im thermischen Gleich-
gewicht berechnet werden [13, 14]. In dieser Arbeit jedoch
betrachten wir die Hydrodynamik und die Fluktuationen
im Nichtgleichgewicht in einer vollständig nichtlinearen

Weise. Wir leiten nichtlineare stochastische Differential-
gleichungen mit multiplikativem Rauschen her, so dass
die Fluktuationen nichtlinear von den hydrodynamischen
Variablen abhängen.

Ausgangspunkt in Kapitel II ist die Liouville-von-
Neumann-Gleichung für die Dichtematrix ̺(t) des Quan-
tensystems. Mittels Projektionsoperatoren [15] werden
die Freiheitsgrade des Vielteilchensystems unterteilt in
relevante, welche die hydrodynamischen Eigenschaften
auf makroskopischer Ebene beschreiben, und restliche ir-
relevante. Eine relevante Dichtematrix ˜̺(t) wird definiert
durch Maximieren der Entropie unter der Nebenbedin-
gung, dass die relevanten Variablen die exakten Erwar-
tungswerte haben.

In Kapitel III werden die restlichen irrelevanten Frei-
heitsgrade eliminiert. Als Ergebnis erhält man für die re-
levante Dichtematrix ˜̺(t) eine Mastergleichung mit Ge-
dächtniseffekten und fluktuierenden Termen, welche un-
ter dem Namen Robertson-Gleichung bekannt ist [16].
Durch Bildung von Erwartungswerten mit den relevan-
ten Variablen erhält man daraus Bewegungsgleichungen
für die makroskopischen Freiheitsgrade, welche ohne ir-
gendeine Näherung bereits die Form von verallgemei-
nerten hydrodynamischen Gleichungen haben. Wir fol-
gen hier der Darstellung von Fick und Sauermann [17].
Anschließend zeigen wir, dass die verallgemeinerten hy-
drodynamischen Gleichungen bereits in ihrer exakten
Form ohne Näherung in die Schreibweise des GENERIC-
Formalismus von Grmela und Öttinger [5–7] übergeführt
werden können, einschließlich aller Nebenbedingungen
für die Funktional-Ableitungen von Entropie, Energie,
Impuls und Teilchenzahl. An dieser Stelle sind unsere
Gleichungen noch etwas allgemeiner als jene von Grmela
und Öttinger, weil unsere Gleichungen die Gedächtnisef-
fekte einschließen, die letzteren jedoch nicht.

Für eine korrekte Behandlung der Fluktuationen muss
die Dichtematrix einen reinen Zustand darstellen und
die Form ̺(t) = |Ψ(t)〉〈Ψ(t)| haben, und zwar für al-
le Zeiten t. Der Projektionsoperator-Formalismus liefert
eine Formel für die fluktuierenden Kräfte, welche expli-
zit von der Dichtematrix des Anfangszustandes ̺(t0) zur
Anfangszeit t0 abhängt. Aus diesem Grunde wählen wir
̺(t0) = |Ψ0〉〈Ψ0| und erhalten somit nichttriviale fluk-
tuierende Kräfte. Andererseits verwenden die konventio-
nellen Theorien [16, 17] für den Anfangszustand eine re-
levante Dichtematrix ̺(t0) = ˜̺(t0). In Folge dessen sind
die fluktuierenden Kräfte null für alle Zeiten, so dass die
konventionellen Theorien die Fluktuationen gar nicht erst
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berücksichtigen.
In Kapitel IV werden die Näherungen und Symmetrie-

Überlegungen durchgeführt, welche auf die hydrodyna-
mischen Gleichungen mit Fluktuationen in ihrer bekann-
ten Form führen. Zunächst werden alle Gedächtniseffekte
weggelassen, und man erhält die hydrodynamischen Glei-
chungen in der Schreibweise des GENERIC-Formalismus,
wie sie ursprünglichen von Grmela und Öttinger [5–7]
aufgestellt wurden. Die reversiblen Terme lassen sich
durch Poisson-Klammern der Dichten mit der Energie
des Systems darstellen wie dies zuvor von Dzyaloshinskii
und Volovik [18] gemacht wurde. Weiterhin werden die
dissipativen Terme mit einer lokalen Näherung verein-
facht, und die fluktuierenden Terme werden durch gau-
ßische stochastische Kräfte modelliert. Die Stärke der
Dissipationen und der Fluktuationen wird gemäß dem
Fluktuations-Dissipations-Theorem durch eine Onsager-
Matrix parametrisiert, welche sich aus Symmetriegrün-
den mit nur drei Parameter darstellen läßt, der Schervis-
kosität η, der Volumenviskosität ζ und der Wärmeleit-
fähigkeit κ. Zwar können die Transportkoeffizienten η,
ζ, and κ im Prinzip explizit und quantitativ berechnet
werden. Wir betrachten sie jedoch als phänomenologische
Parameter, die experimentell bestimmt werden müssen.
Als Ergebnis erhalten wir schließlich die aus allgemeinen
Lehrbüchern bekannten hydrodynamischen Gleichungen
einer normalen Flüssigkeit mit Fluktuationen [3, 4].

In Kapitel V untersuchen wir die in der Thermodyna-
mik und Hydrodynamik bekannte Brechung der Zeitum-
kehrinvarianz und den zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik. Zur Überraschung finden wir, dass die Sum-
me der dissipativen und der fluktuierenden Terme die
Zeitumkehrinvarianz nicht bricht, zumindest in der ex-
akten Theorie von Kapitel III bevor irgendwelche Nähe-
rungen gemacht werden. In Kapitel VI zeigen wir einen
Zusammenhang der hydrodynamischen Gleichungen mit
stochastischen Langevin-Gleichungen und einer zugehö-
rigen Fokker-Planck-Gleichung. Wir untersuchen die Lö-
sung dieser Gleichungen im thermischen Gleichgewicht
und finden eine großkanonische Boltzmann-Verteilung.
Weiterhin finden wir, dass im thermischen Gleichgewicht
die Entropie im Mittel konstant bleibt, wie es auch sein
muss.

In Kapitel VII untersuchen wir, in wie weit das
Fluktuations-Theorem von Evans et al. [8–10] und die
Jarzynski-Gleichung [11, 12] auf eine normale Flüssigkeit
anwendbar sind. Zunächst zeigen wir, dass die Herleitung
des Fluktuations-Theorems von Crooks [19–21] erfolg-
reich auf den GENERIC-Formalsimus übertragen werden
kann. Wir sind jedoch mit dem Ergebnis nicht zufrie-
den, weil die Variable des Fluktuations-Theorems nicht
die Entropie-Änderung der Flüssigkeit ist. Aus diesem
Grunde leiten wir aus unserer Theorie ein modifiziertes
Fluktuations-Theorem und eine modifiziertes Jarzynski-
Gleichung für die Entropie-Änderung her mit einem Zu-
satzterm. Diesen Zusatzterm berechnen wir explizit und
finden eine Ultraviolett-Divergenz für eine normale Flüs-
sigkeit. Nach der Regularisierung mit einer minimalen

Längenskala für die räumlichen Variationen der Fluktua-
tionen wird der Zusatzterm zwar endlich, hängt jedoch
stark von der Größe dieser minimalen Länge ab. Abschlie-
ßende Bemerkungen folgen dann in Kapitel VIII.

II. QUANTENSTATISTIK FÜR
VIELTEILCHENSYSTEME

Wir gehen davon aus, dass eine Flüssigkeit oder ein
Gas beschrieben wird durch eine mikroskopische Theo-
rie für ein System von vielen Teilchen, die miteinander
über ein Feld wechselwirken. Eine ziemlich allgemeines
fundamentales Modell für das System geht aus von den
Atomkernen und den Elektronen in der Materie, welche
mit einander über ein elektromagnetisches Feld wechsel-
wirken. Im allgemeinsten Fall sind die Teilchen Quarks
und Leptonen, die miteinander wechselwirken über Eich-
felder für die starke, schwache und elektromagnetische
Wechselwirkung.

Die mikroskopische Theorie kann nichtrelativistisch
oder relativistisch sein, klassisch oder quantenme-
chanisch. Welches mikroskopisches Modell für das
Vielteilchen-System im Speziellen gewählt wird, ist am
Ende für unsere Betrachtungen nicht so wichtig. Das Mo-
dell muss nur einige wenige sehr allgemeine Bedingungen
erfüllen. Es müssen einige Erhaltungsgrößen vorhanden
sein, welche durch Integrale von lokalen Dichten darge-
stellt werden können. Für eine gewöhnliche nichtrelativis-
tische Flüssigkeit wären dies die Masse, der Impuls und
die Energie, definiert durch

M̂(t) =

∫

ddr ρ̂(r, t) , (2.1)

P̂(t) =

∫

ddr ĵ(r, t) , (2.2)

Ê(t) =

∫

ddr ε̂(r, t) . (2.3)

Die Dimension des Raumes bezeichnen wir mit d. Um
die Formeln so allgemein wie möglich zu halten, lassen
wir zunächst beliebige Werte für d zu. Es muss jedoch
d > 2 gelten, um das System von einem hydrodynami-

scher Selbstmord abzuhalten [22]. Am Ende setzen wir
d = 3 für eine gewöhnliche Flüssigkeit ein. Die Funktio-
nen in den Integralen sind die Massendichte ρ̂(r, t), die
Impulsdichte ĵ(r, t) und die Energiedichte ε̂(r, t). Die Dä-
cher über den Symbolen in den Gleichungen (2.1)-(2.3)
zeigen an, dass die physikalischen Größen quantenmecha-
nische Operatoren sind. Im Folgenden gehen wir immer
davon aus, dass das mikroskopische Vielteilchen-System
durch eine Quanten-Theorie beschrieben wird. Wir tref-
fen diese Wahl, weil in diesem Fall die Formeln einfacher
und kompakter sind. Alle nachfolgenden Betrachtungen
und Berechnungen können alternativ auch mit einer klas-
sischen Theorie für das mikroskopische System durchge-
führt werden.

Erhaltungsgrößen sind nach Definition konstant in der
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Zeit. Folglich werden sich die Dichten von diesen Er-
haltungsgrößen langsam mit der Zeit verändern, wenn
man Variationen auf großen Längenskalen betrachtet.
Wir schließen daraus, dass sich die Dichten der Erhal-
tungsgrößen als relevante Variablen eignen, um die physi-
kalischen Eigenschaften auf makroskopischen Skalen, also
großen Längenskalen und großen Zeitskalen zu beschrei-
ben. Für eine normale Flüssigkeit sind dies die Massen-
dichte ρ̂(r, t), die Impulsdichte ĵ(r, t) und die Energie-
dichte ε̂(r, t).

Explizite Formeln für die Erhaltungsgrößen (2.1)-(2.3)
erhält man aus dem Noether-Theorem. Man leitet die-
se aus den kontinuierlichen Symmetrien des physikali-
schen Systems her, in dem man die Lagrange-Dichte L
betrachtet. Für unsere Berechnungen und Untersuchun-
gen ist es sehr wichtig, dass die zugrunde liegende mikro-
skopische Theorie lokal in Raum und Zeit ist. Das Be-
deutet, es gibt eine lokale Lagrange-Dichte L, die über
das Noether-Theorem lokale Ausdrücke für die Dichten
der Erhaltungsgrößen ρ̂(r, t), ĵ(r, t) und ε̂(r, t) liefert. Da
die makroskopischen relevanten Variablen als Mittelwer-
te oder Erwartungswerte dieser Dichten definiert werden,
garantiert diese Forderung wohldefinierte hydrodynami-
sche Variablen.

Ein Gegenbeispiel dazu ist die häufig verwendete Theo-
rie für ein System aus vielen Teilchen, die miteinander
über ein Zweiteilchen-Potential V (r1 − r2) wechselwir-
ken. Der zugehörige Hamilton-Operator Ĥ ist räumlich
nicht lokal. Dies führt zu nichtlokalen Ausdrücken für die
Energiedichte ε̂(r, t). In Folge davon wird es schwierig,
wohldefinierte Formeln für die zugehörigen Stromdichten
in den Kontinuitätsgleichungen zu finden. In diesem Fall
empfehlen wir, das mikroskopische Modell für das physi-
kalisch System so zu erweitern, dass die Wechselwirkung
über irgend ein lokales Feld vermittelt wird. Das Feld und
die Wechselwirkung sollten so gewählt werden, dass das
Zweiteilchen-Potential V (r1 − r2) als effektive Wechsel-
wirkung herauskommt, wenn man das lokale Feld ausin-
tegriert.

Eine weitere Erhaltungsgröße ist der Drehimpuls

L̂(t) =

∫

ddr l̂(r, t) , (2.4)

welcher mit der Symmetrie des Systems unter Drehungen
zusammenhängt. Die Drehimpuls-Dichte lässt sich in der
Form

l̂(r, t) = r× ĵ(r, t) + ŝ(r, t) (2.5)

schreiben, wobei der erste Term den Bahndrehimpuls und
der zweite Term den Spindrehimpuls der Teilchen dar-
stellt. Die Formel (2.5) erhält man aus dem Noether-
Theorem, zusammen mit einem expliziten Ausdruck für
die Spindichte ŝ(r, t). Wie üblich lässt sich der Bahndre-
himpuls durch die Radialkoordinate r und den linearen
Impuls ĵ(r, t) darstellen.

Nach Belinfante [23] und nach Martin et al. [24] kön-
nen wir die Impulsdichte ĵ(r, t) modifizieren, indem wir

einen Beitrag hinzufügen, welcher mit der Spindichte zu-
sammenhängt. Die Impulsdichte bleibt dabei die Dichte
einer Erhaltungsgröße. Die zugehörige Drehimpulsdichte
wird dann einfach durch die Formel l̂(r, t) = r × ĵ(r, t)
gegeben und hängt ausschließlich von der modifizierten
linearen Impulsdichte ĵ(r, t) ab. Ursprünglich wurde die-
ses Konzept von Belinfante [23] für relativistische Feld-
theorien mit einer Lagrange-Dichte L entwickelt, wobei
die Dichten der Erhaltungsgrößen durch das Noether-
Theorem definiert werden. Später wurde es von Martin
et al. [24] auf die Hydrodynamik übertragen. In Folge
ist die Drehimpulsdichte l̂(r, t) keine unabhängige Grö-
ße. Aus diesem Grunde werden wir die Drehimpulsdichte
im Folgenden dieser Arbeit nicht weiter betrachten.

A. Quantendynamik

Nachdem wir die relevanten Variablen für eine nor-
male Flüssigkeit durch einige wenige Dichten von Erhal-
tungsgrößen identifiziert haben, benötigen wir eine Bewe-
gungsgleichung für die zeitliche Entwicklung dieser Grö-
ßen. Wenn wir eine solche Dichte allgemein bezeichnen
durch den lokalen quantenmechanischen Operator â(r, t),
so wird ihre zeitlichen Entwicklung durch die Heisenberg-
Bewegungsgleichung

i~ ∂t â(r, t) = [â(r, t), Ĥ(t)] (2.6)

beschrieben, wobei der Hamilton-Operator Ĥ(t) = Ê(t)
durch die Energie gegeben ist, die in (2.3) definiert wird.
Der quantenphysikalischen Zustand des Systems wird be-
schrieben durch einen Zustandsvektor im Hilbertraum
|Ψ〉, manchmal auch kurz Wellenfunktion genannt. Der
Erwartungswert einer Dichte â(r, t) wird damit definiert
über das Skalarprodukt

〈a(r)〉t = 〈Ψ|â(r, t)|Ψ〉 . (2.7)

In der Quantenstatistik befindet sich das physikalische
System nicht in einem reinen Zustand |Ψ〉. Vielmehr
nimmt man an, dass sich das System in bestimmten zu-
einander orthogonalen Zuständen |Ψi〉 mit Wahrschein-
lichkeiten wi befindet. Der Erwartungswert ist dann ge-
geben durch

〈a(r)〉t =
∑

i

wi 〈Ψi|â(r, t)|Ψi〉 . (2.8)

Es ist zweckmäßig, die Dichtematrix

ˆ̺ =
∑

i

wi |Ψi〉 〈Ψi| (2.9)

einzuführen. Damit bekommt der Erwartungswert die
Form

〈a(r)〉t = Sp{ ˆ̺â(r, t)} . (2.10)

Unglücklicherweise werden die Massendichte ρ̂ in (2.1)
und die Dichtematrix ˆ̺ in (2.9) und (2.10) mit nahezu



5

demselben Buchstaben definiert. Das kann zu Verwechs-
lungen führen. Man muss daher entweder genau hinsehen
oder aus dem Kontext schließen, was gerade gemeint ist.

Die Gleichungen (2.6)-(2.10) beschreiben die Quanten-
dynamik im Heisenberg-Bild. Hier hängen die Operato-
ren der beobachtbaren Größen â(r, t) von der Zeit ab,
der Zustandsvektor |Ψ〉 oder die Dichtematrix ˆ̺ sind je-
doch konstant. Für unsere Zwecke besser geeignet ist das
Schrödinger-Bild. Man erhält es durch die Transforma-
tionen

â(r) = exp(−iĤt/~) â(r, t) exp(iĤt/~) , (2.11)

|Ψ(t)〉 = exp(−iĤt/~) |Ψ〉 , (2.12)

ˆ̺(t) = exp(−iĤt/~) ˆ̺ exp(iĤt/~) . (2.13)

Links vom Gleichheitszeichen stehen die Größen im
Schrödinger-Bild, rechts im Heisenberg-Bild. Für den Zu-
standsvektor gilt hier die Schrödinger-Gleichung

i~ ∂t|Ψ(t)〉 = Ĥ|Ψ(t)〉 , (2.14)

und für die Dichtematrix die Liouville-von-Neumann-
Gleichung

i~ ∂t ˆ̺(t) = [Ĥ, ˆ̺(t)] . (2.15)

Für die Erwartungswerte schreibt man im Schrödinger-
Bild entsprechend

〈a(r)〉t = 〈Ψ(t)|â(r)|Ψ(t)〉 (2.16)

für einen reinen Quantenzustand und

〈a(r)〉t = Sp{ ˆ̺(t) â(r)} (2.17)

in der Quantenstatistik. Im Folgenden verwenden wir
immer das Schrödinger-Bild. Zur Vereinfachung der
Schreibweise lassen wir ab jetzt das Dach über einer Va-
riablen zur Kennzeichnung eines Operators weg.

B. Quantenstatistik

In der Quantenstatistik definiert man die Entropie
durch

S(t) = −kB Sp{̺(t) ln ̺(t)} . (2.18)

Hierbei ist kB die Boltzmann-Konstante, welche die Ein-
heit der Entropie festlegt. Für einen reinen Quantenzu-
stand ̺(t) = |Ψ(t)〉〈Ψ(t)| gilt bekanntlich

S(t) = −kB 〈Ψ(t)| ln ̺(t)|Ψ(t)〉 = −kB ln 1 = 0 . (2.19)

Die Entropie ist also null und konstant für alle Zeiten t.
Wir greifen eine bestimmte Menge von relevanten Varia-
blen ai(r) heraus, welche die wesentlichen Eigenschaften
des physikalischen Systems beschreiben. Für eine norma-
le Flüssigkeit sind das die Dichten von Masse, Impuls
und Energie. Wir nehmen an, dass die exakte Lösung

der Schrödinger-Gleichung |Ψ(t)〉 und die exakte Lösung
der Liouville-von-Neumann-Gleichung ̺(t) bekannt sind.
Dann ist auch die zeitliche Entwicklung der Erwartungs-
werte der relevanten Variablen

xi(r, t) = 〈ai(r)〉t = Sp{̺(t) ai(r)} (2.20)

exakt bekannt.
In der Quantenstatistik betrachtet man nun einen ge-

mischten Zustand, der durch eine Dichtematrix ˜̺(t) be-
schrieben wird, welche die Entropie (2.18) maximiert un-
ter der Nebenbedingung dass die Erwartungswerte der
relevanten Variablen die exakten Werte (2.20) annehmen.
Wir bekommen somit eine Maximierungsaufgabe mit Ne-
benbedingungen

S(t) = −kB Sp{ ˜̺(t) ln ˜̺(t)} = maximum , (2.21)

Sp{ ˜̺(t) ai(r)} = xi(r, t) , (2.22)

Sp{ ˜̺(t)} = 1 . (2.23)

Die letzte Nebenbedingung garantiert die Normierung
der Dichtematrix. Zur Berechnung der Lösung definieren
wir das Funktional

Φ[˜̺(t)] = S(t)−
∑

i

∫

ddr λi(r, t)xi(r, t)− µ(t) 〈1〉t

= −kB Sp{ ˜̺(t) ln ˜̺(t)}

−
∑

i

∫

ddr λi(r, t) Sp{ ˜̺(t) ai(r)}

−µ(t) Sp{ ˜̺(t)} (2.24)

mit den Langrange-Parametern λi(r, t) und µ(t). Als not-
wendige Bedingung für das Maximum muss die Variation
dieses Funktional null ergeben, also

δΦ[˜̺(t)] = −Sp

{

δ ˜̺(t)

[

kB(ln ˜̺(t) + 1)

+

∫

ddr λi(r, t) ai(r) + µ(t)

]}

= 0 . (2.25)

Die Lösung dieser Gleichung ist die relevante Dichtema-
trix

˜̺(t) = [Z(t)]−1 exp

(

−k−1
B

∑

i

∫

ddr λi(r, t) ai(r)

)

.

(2.26)
Anstelle des Lagrange-Parameters µ(t) verwenden wir
den Normierungsfaktor Z(t) = exp(1 + k−1

B µ(t)). Die
Lagrange-Parameter λi(r, t) und der Normierungsfaktor
Z(t) werden durch Einsetzen von (2.26) in die Nebenbe-
dingungen (2.22) und (2.23) bestimmt.

Die einzigen Parameter, welche in die Maximierungs-
aufgabe (2.21)-(2.23) eingehen, sind die Erwartungswer-
te xi(r, t). Folglich definiert die Formel (2.26) die rele-
vante Dichtematrix in Abhängigkeit der Erwartungswer-
te xi(r, t). Diese Abhängigkeit ist jedoch implizit über die
Lagrange-Parameter λi(r, t) und den Normierungsfaktor
Z(t).
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C. Thermisches Gleichgewicht

Im thermischen Gleichgewicht ist eine Flüssigkeit
räumlich und zeitlich homogen. Folglich sind alle Er-
wartungswerte der Dichten xi(r, t) = xi, die Lagrange-
Parameter λi(r, t) = λi und der Normierungsfaktor
Z(t) = Z räumlich und zeitlich konstant. Die relevan-
te Dichtematrix (2.26) vereinfacht sich somit auf

˜̺eq = Z−1 exp

(

−k−1
B

∑

i

λi

∫

ddr ai(r)

)

. (2.27)

Setzen wir für ai(r) die Massendichte ρ(r), die Impuls-
dichte j(r) und die Energiedichte ε(r) ein und verwenden
wir die integralen Erhaltungsgrößen (2.1)-(2.3), so folgt

˜̺eq = Z−1 exp
(

−k−1
B [λρM + λj ·P+ λεE]

)

. (2.28)

Wir führen die neuen Lagrange-Parameter Temperatur
T , chemisches Potential µ und Geschwindigkeit v ein
über die Beziehungen

λρ = −µ/mT , λj = −v/T , λε = 1/T (2.29)

und definieren den Teilchenzahloperator N = M/m,
wobei m die Masse eines einzelnen Teilchens ist. Dann
finden wir im Ergebnis die großkanonische Boltzmann-
Verteilung für eine mit konstanter Geschwindigkeit v be-
wegte Flüssigkeit

˜̺eq = Z−1 exp
(

−(kBT )
−1[H − v ·P− µN ]

)

. (2.30)

Wir schließen daraus, dass die in (2.26) definierte rele-
vante Dichtematrix kompatibel mit der Quantenstatistik
des thermischen Gleichgewichts ist.

Die Energie H , der Impuls P und die Teilchenzahl
N sind Erhaltungsgrößen einer normalen Flüssigkeit. Sie
vertauschen daher mit dem Hamilton-Operator H . Folg-
lich vertauscht die Dichtematrix des thermischen Gleich-
gewichts (2.30) ebenfalls mit dem Hamilton-Operator,
also [H, ˜̺eq] = 0. Weil die Dichtematrix ˜̺eq nicht von
der Zeit t abhängt, erfüllt sie offenbar die Liouville-von-
Neumann-Gleichung (2.15) und ist somit eine exakte Lö-
sung.

D. Thermodynamische Potentiale im
Nichtgleichgewicht

Die relevante Dichtematrix (2.26) hat die Struktur ei-
ner verallgemeinerten Boltzmann-Verteilung, wobei die
Lagrange-Parameter λi(r, t) vom Ort r und von der
Zeit t abhängen. Wenn immer diese Lagrange-Parameter
nur langsam mit dem Ort und der Zeit variieren, dann
beschreibt die relevante Dichtematrix (2.26) ein loka-

les thermisches Gleichgewicht. Auf diese Weise wird die
grundlegende Annahme der Hydrodynamik einer norma-
len Flüssigkeit vorweg genommen. Das System ist glo-
bal im Nichtgleichgewicht aber lokal im Gleichgewicht.

Nichtsdestotrotz, wenn immer die Lagrange-Parameter
λi(r, t) nicht konstant sind sondern von Ort und Zeit ab-
hängen, ist der Zustand grundsätzlich ein Nichtgleichge-
wicht.

Somit kommen wir zu dem Schluss: Die relevante Dich-
tematrix (2.26) eignet sich für die Definition von thermo-
dynamischen Potentialen des Nichtgleichgewichts. Aus
der Normierungsbedingung (2.23) erhalten wir die Zu-
standssumme

Z(t) = Sp

{

exp

(

−k−1
B

∑

i

∫

ddr λi(r, t) ai(r)

)}

.

(2.31)
Sie ist offensichtlich ein Funktional Z(t) = Z[λ(t)] der
Lagrange-Parameter λi(r, t). Die Abhängigkeit von der
Zeit t ist hier nur implizit und spielt daher eine unter-
geordnete Rolle. Wie in der Thermodynamik üblich defi-
nieren wir über den Logarithmus das thermodynamische
Potential

F [λ(t)] = −kB lnZ[λ(t)] . (2.32)

Bis auf einen Faktor Temperatur T ist das die Verallge-
meinerung des großkanonischen thermodynamischen Po-
tentials auf das Nichtgleichgewicht. Wir bilden die Varia-
tion

δF [λ(t)] = −kB(Z[λ(t)])
−1δZ[λ(t)]

= Sp

{

˜̺(t)

(

∑

i

∫

ddr δλi(r, t) ai(r)

)}

=
∑

i

∫

ddr δλi(r, t) Sp { ˜̺(t) ai(r)}

=
∑

i

∫

ddr δλi(r, t)xi(r, t) (2.33)

und finden die Erwartungswerte der relevanten Variablen
xi(r, t) als Funktional-Ableitung

δF [λ(t)]

δλi(r, t)
= xi(r, t) . (2.34)

Man beachte, dass bei der Definition der Funktional-
Ableitung in (2.33) nur über den Index i summiert und
die Ortsvariable r integriert wird. Die Zeit t spielt eine
untergeordnete Rolle als impliziter konstanter Parame-
ter.

Als nächstes setzen wir die relevante Dichtematrix
(2.26) in die Formel für die Entropie (2.18) ein. Wegen

ln ˜̺(t) = k−1
B

(

F [λ(t)] −
∑

i

∫

ddr λi(r, t) ai(r)

)

(2.35)
folgt

S[x(t)] = −F [λ(t)] +
∑

i

∫

ddr λi(r, t) Sp{ ˜̺(t) ai(r)}

= −F [λ(t)] +
∑

i

∫

ddr λi(r, t)xi(r, t) . (2.36)
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Dies ist die klassische Formel einer Legendre-
Transformation. Folglich ist die Entropie S(t) = S[x(t)]
ein Funktional der Erwartungswerte xi(r, t). Die Zeitab-
hängigkeit ist wiederum implizit. Aus der Variation

δS[x(t)] =
∑

i

∫

ddr λi(r, t) δxi(r, t) (2.37)

erhalten wir die Lagrange-Parameter λi(r, t) als
Funktional-Ableitung

δS[x(t)]

δxi(r, t)
= λi(r, t) . (2.38)

Aus den Überlegungen schließen wir, dass die Erwar-
tungswerte xi(r, t) und die Lagrange-Parameter λi(r, t)
im Sinne einer Legendre-Transformation zueinander kon-
jugierte Variablen sind.

Ein weiteres Funktional, das wir im Folgenden benöti-
gen, ist die Energie des Systems

E(t) = E[x(t)] = Sp{ ˜̺(t)H} = 〈H〉t . (2.39)

Sie setzt sich zusammen aus der inneren Energie und
der kinetischen Energie des Systems. Wegen der Defi-
nition der relevanten Dichtematrix (2.26) ist die Energie
E(t) = E[λ(t)] eigentlich ein Funktional der Lagrange-
Parameter λi(r, t). Die Legendre-Transformation liefert
jedoch eine umkehrbare Abbildung zwischen den Varia-
blen λi(r, t) und xi(r, t). Daher ist es möglich, die Energie
E(t) = E[x(t)] alternativ als Funktional der Erwartungs-
werte xi(r, t) darzustellen. Letzteres Funktional werden
wir später verwenden.

E. Projektionsoperatoren

Für einen reinen Quantenzustand ist die Dichtematrix
gegeben durch ̺(t) = |Ψ(t)〉〈Ψ(t)| wobei |Ψ(t)〉 eine Lö-
sung der Schrödinger-Gleichung (2.14) ist. Folglich ist
̺(t) eine Lösung der Liouville-von-Neumann-Gleichung
(2.15). Wenn die exakte Lösung bekannt ist, können wir
sagen, die Dichtematrix ̺(t) ist exakt.

Demgegenüber ist die relevante Dichtematrix ˜̺(t) defi-
niert in (2.26) eine Näherung. Sie ist jedoch exakt im Un-
terraum der relevanten Variablen ai(r) und der 1 in dem
Sinne dass die Erwartungswerte xi(r, t) = Sp{ ˜̺(t)ai(r)}
und 〈1〉t = Sp{ ˜̺(t)} die exakten Werte haben, denn es
gilt

Sp{ ˜̺(t)ai(r)} = xi(r, t) = Sp{̺(t)ai(r)} , (2.40)

Sp{ ˜̺(t)} = 1 = Sp{̺(t)} . (2.41)

Der Übergang von der exakten Dichtematrix ̺(t) zur re-
levanten Dichtematrix ˜̺(t) stellt eine Abbildung dar, wel-
che sich schreiben lässt als

˜̺(t) = f [̺(t)] . (2.42)

Man kann sich leicht davon überzeugen, dass die Ab-
bildung eine Projektion ist. Weil das Bild, die relevan-
te Dichtematrix ˜̺(t), nur von den Erwartungswerten
xi(r, t) abhängt. Bei zweimaliger Anwendung der Abbil-
dung kommt also wieder die relevante Dichtematrix her-
aus. Es gilt also

f [f [̺(t)]] = f [̺(t)] = ˜̺(t) . (2.43)

Die Abbildung (2.42) ist zunächst nichtlinear. Durch infi-
nitesimale Variation lässt sich daraus ein linearer Projek-
tionsoperator P[x(t)] ableiten. Die Abbildung (2.42) und
der zugehörige lineare Projektionsoperator wurde von
Robertson [16] verwendet, um eine Mastergleichung für
die relevante Dichtematrix ˜̺(t) und eine Bewegungsglei-
chung für die Erwartungswerte xi(r, t) herzuleiten. Eine
detaillierte Beschreibung dieser Herleitung findet man in
den Kapiteln 17 und 18 des Buches von Fick und Sauer-
mann [17].

Wir wollen hier einen etwas anderen Projektionsope-
rator verwenden, der auf Grabert [15] zurückgeht. Dieser
wirkt nicht auf die Dichtematrix sondern auf die rele-
vanten Variablen und ist für eine beliebige Variable Y
definiert durch

P[x(t)]Y =

(

1 +
∑

i

∫

ddr [ai(r)− xi(r, t)]
δ

δxi(r, t)

)

× Sp{ ˜̺(t)Y } . (2.44)

Man kann diesen Projektionsoperator betrachten als eine
Taylorreihen-Entwicklung nach Potenzen in den Fluktua-
tionen der relevanten Variablen [ai(r) − xi(r, t)] bis zur
linearen Ordnung. Wir stellen fest, dass wegen (2.40) und
(2.41) der Erwartungswert dieser Fluktuationen sowohl
mit der exakten Dichtematrix ̺(t) als auch mit der rele-
vanten Dichtematrix ˜̺(t) null ergibt gemäß

Sp{̺(t) [ai(r) − xi(r, t)]} =

= Sp{ ˜̺(t) [ai(r)− xi(r, t)]} = 0 . (2.45)

Wenn wir also den Erwartungswert von der Gleichung
(2.44) mit der exakten Dichtematrix bilden, dann verein-
facht sich diese auf

Sp{̺(t)P[x(t)]Y } = Sp{ ˜̺(t)Y } = Sp{f [̺(t)]Y } .
(2.46)

Wenden wir hier zusätzlich (2.42) an, um das zweite
Gleichheitszeichen und den Term auf der rechten Seite
zu erklären, so kommen wir zu der Erkenntnis, dass bei
der Berechnung des Erwartungswertes einer beliebigen
Variablen Y der Projektionsoperator von Grabert (2.44)
äquivalent ist zu der nichtlinearen Projektion der Dich-
tematrix (2.42).

Der Projektionsoperator (2.44) ist so definiert, dass er
nach rechts auf eine physikalische Variable Y wirkt. Es
ist auch möglich eine andere Variante des Projektions-
operators zu definieren, der nach links auf eine Dichtema-
trix wirkt. Diese Variante ist bekannt unter dem Namen
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Kawasaki-Gunton-Projektionsoperator [25] und führt zu
denselben Ergebnissen.

Die rechte Seite von (2.44) ist eine Linearkombination
der relevanten Variablen ai(r) und der 1. Folglich pro-
jiziert der Operator P[x(t)] eine beliebige Variable Y in
der Unterraum der relevanten Variablen ai(r) und der 1.
Speziell gilt

P[x(t)] ai(r) = ai(r) , P[x(t)] 1 = 1 . (2.47)

Man kann dies explizit nachprüfen durch Einsetzen in
die Formel (2.44). Der Projektionsoperator P[x(t)] ist
weiterhin linear. Ist Y ′ eine beliebige Linearkombinati-
on der relevanten Variablen ai(r) und der 1, so folgt
P[x(t)]Y ′ = Y ′. Wählen wir speziell Y ′ = P[x(t′)]Y ,
so finden wir

P[x(t)]P[x(t′)]Y = P[x(t′)]Y . (2.48)

Da die Variable Y beliebig ist, können wir diese auch
weglassen und finden formal einfach

P[x(t)]P[x(t′)] = P[x(t′)] . (2.49)

Diese Gleichung ist eine Verallgemeinerung der Eigen-
schaft eines Projektionsoperators, dass zweimaliges An-
wenden hintereinander nichts Neues bewirkt. Die Ver-
allgemeinerung besteht darin, dass die Erwartungswerte
xi(r, t) und xi(r, t

′) zu unterschiedlichen Zeiten t und t′

genommen werden dürfen.

Während der Operator P[x(t)] die relevanten Variablen
heraus projiziert, ist es zweckmäßig, den orthogonalen
Operator

Q[x(t)] = 1− P[x(t)] (2.50)

zu definieren, welcher alle übrigen nicht relevanten Va-
riablen heraus projiziert. Durch zweimaliges Anwenden
dieses Projektionsoperators zu unterschiedlichen Zeiten
t und t′ und explizites Nachrechnen unter Verwendung
von (2.50) und (2.49) finden wir

Q[x(t)]Q[x(t′)] = Q[x(t)] . (2.51)

Die Gleichungen (2.49) und (2.51) sind ähnlich zueinan-
der. Man beachte jedoch auf der rechten Seite den Un-
terschied in der Abhängigkeit von den Zeiten t′ und t.

Da der Projektionsoperator P[x(t)] über die Erwar-
tungswerte xi(r, t) implizit von der Zeit t abhängt, kann
man erwarten, dass bei der Herleitung der Masterglei-
chung die Zeitableitungen ∂tP[x(t)] des Projektionsope-
rators auftreten. Man kann jedoch zeigen dass solche Ter-
me in der Mastergleichung null sind und folglich heraus-
fallen. Dazu berechnen wir den Erwartungswert einer be-
liebigen Variablen Y mit der exakten Dichtematrix ̺(t)
unter Anwendung des zeitlich abgeleiteten Projektions-
operators ∂tP[x(t)]. Wir finden

Sp{̺(t) ∂tP[x(t)]Y } = Sp

{

̺(t) ∂t

(

1 +
∑

i

∫

ddr [ai(r)− xi(r, t)]
δ

δxi(r, t)

)

Sp{ ˜̺(t)Y }

}

= ∂t Sp{ ˜̺(t)Y } −
∑

i

∫

ddr (∂txi(r, t))
δ

δxi(r, t)
Sp{ ˜̺(t)Y }

= ∂t Sp{ ˜̺(t)Y } − ∂t Sp{ ˜̺(t)Y } = 0 . (2.52)

Das vorletzte Gleichheitszeichen folgt aus der Kettenregel
der Differentialrechnung, weil die relevante Dichtematrix
˜̺(t) implizit über die Erwartungswerte xi(r, t) von der
Zeit t abhängt. Die Gleichung (2.52) wurde für eine be-
liebige Variable Y hergeleitet. Wir dürfen daher Y und
die Spur weglassen, und es gilt ebenso

̺(t) ∂tP[x(t)] = 0 . (2.53)

Diese Gleichung werden wir später verwenden um zu
zeigen, dass die Zeitableitung des Projektionsoperators
∂tP[x(t)] aus der Mastergleichung herausfällt.

III. MASTERGLEICHUNG

Unser Ziel ist die Herleitung von hydrodynamischen
Gleichungen für die Erwartungswerte xi(r, t). Mit Hil-
fe der Definition (2.20) und der Liouville-von-Neumann-
Gleichung (2.15) finden wir

∂txi(r, t) = Sp{∂t̺(t) ai(r)}

= (i~)−1 Sp{[H, ̺(t)] ai(r)}

= (i~)−1 Sp{H ̺(t) ai(r)− ̺(t)H ai(r)}

= (i/~) Sp{̺(t)H ai(r)− ̺(t) ai(r)H}

= (i/~) Sp{̺(t) [H, ai(r)]}

= i Sp{̺(t) L ai(r)} . (3.1)
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Zur Vereinfachung der Schreibweise definieren wir den
Liouville-Operator L, der auf eine beliebige Variable Y
wirkt, durch

LY = ~
−1 [H,Y ] . (3.2)

Vergleichen wir miteinander die erste und letzte Zeile von
(3.1), so finden wir, dass sich die Liouville-von-Neumann-
Gleichung formal schreiben lässt als

∂t̺(t) = ̺(t) i L . (3.3)

Die Bewegungsgleichung für die Erwartungswerte (3.1)
wollen wir auf eine geschlossene Form bringen, so dass die
rechte Seite möglichst ein Funktional von den xi(r, t) ist.
In der letzten Zeile von (3.1) ist das leider nicht erkenn-
bar. Wir wissen jedoch, dass die relevante Dichtematrix
˜̺(t) über die Lagrange-Parameter λi(r, t) ein Funktional
von den Erwartungswerten xi(r, t) ist. Schreiben wir die
Erwartungswerte in der Form mit der relevanten Dichte-
matrix, wie auf der linken Seite von (2.40) dargestellt, so
kommen wir dem Ziel schon näher mit

∂txi(r, t) = Sp{∂t ˜̺(t) ai(r)} . (3.4)

Wir benötigen dazu eine Bewegungsgleichung für die
relevante Dichtematrix ˜̺(t), welche der Liouville-von-
Neumann-Gleichung äquivalent ist. Eine solche Glei-
chung heißt Mastergleichung. Wir wollen sie im Folgen-
den herleiten.

A. Mastergleichung für die relevante Dichtematrix

Mit den Projektionsoperatoren

P(t) = P[x(t)] , Q(t) = Q[x(t)] (3.5)

zerlegen wir die exakte Dichtematrix ̺(t) in einen rele-
vanten Anteil ˜̺(t) und einen Restanteil ̺′(t) gemäß

̺(t) = ̺(t) [P(t) + Q(t)]

= ̺(t)P(t) + ̺(t)Q(t)

= ˜̺(t) + ̺′(t) , (3.6)

so dass

˜̺(t) = ̺(t)P(t) , ̺′(t) = ̺(t)Q(t) . (3.7)

Für die relevante Dichtematrix finden wir dann mit (3.3)
die Bewegungsgleichung

∂t ˜̺(t) = ∂t(̺(t)P(t))

= (∂t̺(t))P(t) + ̺(t) (∂tP(t))

= ̺(t) i LP(t) + ̺(t) (∂tP(t)) . (3.8)

Analog finden wir für den Restanteil der Dichtematrix
die Bewegungsgleichung

∂t̺
′(t) = ∂t(̺(t)Q(t))

= (∂t̺(t))Q(t) + ̺(t) (∂tQ(t))

= ̺(t) i LQ(t)− ̺(t) (∂tP(t)) . (3.9)

Die zweiten Terme in den beiden Gleichungen mit der
Zeitableitung des Projektionsoperators ∂tP(t) fallen of-
fensichtlich weg wegen (2.53). In den ersten Termen set-
zen wir die Zerlegung (3.6) ein. Wir erhalten dann zwei
gekoppelte Gleichungen

∂t ˜̺(t) = ˜̺(t) i LP(t) + ̺′(t) i LP(t) , (3.10)

∂t̺
′(t) = ˜̺(t) i LQ(t) + ̺′(t) i LQ(t) (3.11)

für die zwei Anteile der Dichtematrix. Die Masterglei-
chung für die relevante Dichtematrix ˜̺(t) bekommen wir
nun, indem wir den Restanteil ̺′(t) eliminieren. Dazu
lösen wir formal die zweite Gleichung. Diese ist eine in-
homogene Differentialgleichung für ̺′(t). Daher lösen wir
zuerst den homogenen Anteil der Gleichung

∂tU(t0, t) = U(t0, t) i LQ(t) (3.12)

mit der Anfangsbedingung U(t0, t0) = 1. Wir finden

U(t0, t) = T exp

{

i

∫ t

t0

dt′ LQ(t′)

}

. (3.13)

Hierbei ist T der aus der Quantenfeldtheorie bekannte
Zeitordnungs-Operator. Für t > t0 ordnet er die Zeiten
aufsteigend von links nach rechts, das ist hier genau um-
gekehrt wie sonst in der Quantenfeldtheorie. Mit einem
geeigneten Ansatz berechnen wir darauf folgend auch die
Lösung der inhomogenen Gleichung und bekommen den
Restanteil der Dichtematrix

̺′(t) = ̺′(t0)U(t0, t) +

∫ t

t0

dt′ ˜̺(t′) i LQ(t′)U(t′, t) .

(3.14)
Wir setzen nun diese Formel in die Bewegungsglei-
chung für die relevante Dichtematrix (3.10) ein, ersetzen
̺′(t0) = ̺(t0)Q(t0) mit Hilfe von (3.7) und ordnen die
Reihenfolge einiger Terme um. Als Ergebnis erhalten wir
die Mastergleichung für die relevante Dichtematrix

∂t ˜̺(t) = ˜̺(t) i LP(t)

+

∫ t

t0

dt′ ˜̺(t′) i LQ(t′)U(t′, t) i LP(t)

+ ̺(t0)Q(t0)U(t0, t) i LP(t) . (3.15)

Diese Gleichung ist das zentrale Ergebnis von diesem
Abschnitt. Man beachte, dass die relevante Dichtema-
trix ˜̺(t) und die Projektionsoperatoren P(t) und Q(t) ei-
ne spezielle Form haben. Sie sind definiert durch (2.26),
(2.44) und (2.50). Die Mastergleichung in der speziellen
Form (3.15) wurde zuerst von Robertson [16] hergeleitet
und ist bekannt unter dem Namen Robertson-Gleichung.

Eine einfachere Version der Mastergleichung wurde zu-
vor von Nakajima und Zwanzig [26, 27] hergeleitet, wobei
die Projektionsoperatoren P und Q konstant in der Zeit
sind. In diesem Fall ist die Projektion ˜̺(t) = ̺(t)P eine li-
neare Abbildung im Raum der Quanten-Operatoren oder
im Raum der Funktionen im klassischen Phasenraum.
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Folglich darf in der Gleichung (3.13) der Zeitordnungs-
Operator weggelassen werden, so dass die Zeitentwick-
lung durch eine einfache operatorwertige Exponential-
funktion U(t0, t) = exp{iLQ(t − t0)} beschrieben wird.
Im Ergebnis wurde eine lineare Antworttheorie hergelei-
tet, um kleine Abweichungen vom thermischen Gleichge-
wicht zu beschreiben. Diese Theorie ist wohl bekannt un-
ter dem Namen Zwanzig-Mori-Formalismus [27–31]. In
der vorliegenden Arbeit wollen wir jedoch Nichtgleich-
gewichtszustände weit entfernt vom Gleichgewicht in ei-
ner vollständig nichtlinearen Weise betrachten. In der
Robertson-Gleichung (3.15) hängen die Projektionsope-
ratoren (3.5) nichtlinear von den hydrodynamischen Va-
riablen xi(t) und folglich implizit auch von der Zeit t ab.

Die einzelnen Zeilen der Formel (3.15) lassen sich fol-
gendermaßen interpretieren. Die erste Zeile ist der Bei-
trag zur Dynamik von den relevanten Variablen. Die
zweite Zeile enthält die Gedächtniseffekte, welche da-
durch entstehen, dass die irrelevanten Variablen elimi-
niert werden. Die dritte Zeile enthält die restlichen Ef-
fekte der irrelevanten Variablen. Hier handelt es sich um
fluktuierende Kräfte, die im wesentlichen Rauschen dar-
stellen.

B. Bewegungsgleichungen für die Erwartungswerte

Für die Erwartungswerte xi(r, t) ist die Bewegungsglei-
chung definiert durch (3.4). Auf der rechten Seite dieser
Gleichung setzen wir die Mastergleichung (3.15) für die
Zeitableitung der relevanten Dichtematrix ein. Weil die
rechtesten Projektionsoperatoren in den einzelnen Ter-
men von (3.15) nun immer auf die relevante Variable
ai(r) wirken, bewirkt (2.47) das wir diese Projektions-
operatoren weglassen dürfen. Wir erhalten also

∂txi(r, t) = Sp{ ˜̺(t) i L ai(r)}

+

∫ t

t0

dt′ Sp{ ˜̺(t′) i LQ(t′)U(t′, t) i L ai(r)}

+Sp{̺(t0)Q(t0)U(t0, t) i L ai(r)} . (3.16)

Der Liouville-Operator L wurde in (3.2) so definiert, dass
er nach rechts auf eine Variable Y wirkt. Betrachtet man
die Umformungen in (3.1) genauer, so stellt man fest,
dass man den Liouville-Operator auch nach links auf die
Dichtematrix wirken lassen kann. Wir finden also

˜̺(t) i L = (i~)−1[H, ˜̺(t)]

= (i~)−1

∫ 1

0

dα (˜̺(t))α
[

H,−k−1
B

∑

k

∫

ddr λk(r, t) ak(r)

]

(˜̺(t))1−α

= −k−1
B

∑

k

∫

ddr λk(r, t)

∫ 1

0

dα (˜̺(t))α (i~)−1[H, ak(r)] ( ˜̺(t))
1−α

= k−1
B

∑

k

∫

ddr λk(r, t)

∫ 1

0

dα (˜̺(t))α (i L ak(r)) (˜̺(t))
1−α . (3.17)

Der Kommutator auf der rechten Seite von der ersten Zeile lässt sich auswerten, indem wir für die relevante Dichtema-
trix die Formel (2.26) einsetzen und die Exponentialfunktion durch die entsprechende Produktentwicklung ersetzen.
Auf diese Weise erhalten wir die Integralformel mit dem Kommutator in der zweiten Zeile. Mit dem Ergebnis von (3.17)
lassen sich die ersten beiden Terme in der Bewegungsgleichung (3.16) umformen. Definieren wir die Frequenzmatrix

Ωik(r, r
′; t) = k−1

B

∫ 1

0

dα Sp{(˜̺(t))α (i L ak(r
′)) (˜̺(t))1−α ai(r)} , (3.18)

die Gedächtnismatrix

Mik(r, t; r
′, t′) = k−1

B

∫ 1

0

dα Sp{(˜̺(t′))α (i L ak(r
′)) (˜̺(t′))1−α Q(t′)U(t′, t) (i L ai(r))} (3.19)

und die fluktuierende Kraft

fi(r, t) = Sp{̺(t0)Q(t0)U(t0, t) i L ai(r)} , (3.20)

so erhalten wir die Bewegungsgleichung

∂txi(r, t) =
∑

k

∫

ddr′ Ωik(r, r
′; t)λk(r

′, t)

+
∑

k

∫

ddr′
∫ t

t0

dt′ Mik(r, t; r
′, t′)λk(r

′, t′)

+ fi(r, t) . (3.21)
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Man beachte, dass die ersten beiden Terme auf der rech-
ten Seite die Lagrange-Parameter λi(r, t) enthalten. Die
drei Terme auf der rechten Seite kann man folgenderma-
ßen interpretieren. Der erste Term beschreibt die Kopp-
lungen innerhalb des Unterraums der relevanten Varia-
blen. Der zweite Term beschreibt die Gedächtniseffek-
te, die entstehen, wenn die relevanten Variablen mit den
restlichen ausintegrierten Variablen wechselwirken. Der
letzte Term enthält die restlichen Kräfte der ausintegrier-
ten Variablen. Diese sind meist Fluktuationen auf kurzen
räumlichen und zeitlichen Skalen.

Wählt man zum Anfangszeitpunkt die Dichtematrix
̺(t0) = ˜̺(t0), so gilt

̺(t0)Q(t0) = ˜̺(t0)Q(t0) = ˜̺(t0)− ˜̺(t0)P(t0) = 0 ,
(3.22)

und die fluktuierende Kraft (3.20) ist fi(r, t) = 0. Die Be-
wegungsgleichung (3.21) zusammen mit der Frequenzma-
trix (3.18) und der Gedächtnismatrix (3.19) jedoch ohne
die fluktuierende Kraft (3.20) wurde bereits von Roberts-
on [16] hergeleitet und ist beschrieben in Kapitel 18 im
Buch von Fick und Sauermann [17].

C. Mori-Skalarprodukt

Das Mori-Skalarprodukt ist ein hermitesches Skalar-
produkt für zwei quantenmechanische Variablen Y1 und
Y2, mit dem sich die Formeln für die Frequenzmatrix

(3.18) und die Gedächtnismatrix (3.19) vereinfachen las-
sen. Ursprünglich [30, 31] wurde es für das thermische
Gleichgewicht mit einer Dichtematrix ˜̺eq definiert, wel-
che eine Boltzmannstruktur wie (2.30) hat. Man kann es
jedoch auch allgemeiner definieren für das Nichtgleich-
gewicht, in dem man die relevante Dichtematrix (2.26)
einsetzt. Wir verwenden hier das verallgemeinerte Mori-
Skalarprodukt in der Form

(Y1|Y2)t =

∫ 1

0

dα Sp{(˜̺(t))α Y +
1 (˜̺(t))1−α Y2} . (3.23)

Weil die relevante Dichtematrix ˜̺(t) über die Erwar-
tungswerte xi(r, t) implizit von der Zeit abhängt, gilt
dasselbe ebenso für das Mori-Skalarprodukt. Es gelten
die üblichen Regeln für Skalarprodukte, welche in der
Quantentheorie verwendete werden. Es ist bilinear, posi-
tiv definit und hermitesch. Letztere Eigenschaft bewirkt
z.B. die Gleichung (Y1|Y2)t = (Y2|Y1)

∗
t .

Wir haben bisher drei Operatoren definiert, welche auf
die Variablen Y wirken. Dies sind die Projektionsopera-
toren P(t), Q(t) und der Liouville-Operator L, definiert in
(2.44), (2.50) und (3.2). Wir wollen untersuchen, in wie-
weit diese Operatoren selbstadjungiert oder hermitesch
sind bezüglich dem Mori-Skalarprodukt. Setzen wir den
Projektionsoperator (2.44) einmal hinten und einmal vor-
ne in das Mori-Skalarprodukt ein, so finden wir nach ei-
nigen Umformungen die symmetrische Formel

(Y1|P(t)|Y2)t = (Y1|P(t)Y2)t = (P(t)Y1|Y2)t

= Sp{(˜̺(t)Y +
1 } Sp{(˜̺(t)Y2} −

∑

ik

∫

ddr

∫

ddr′
(

δ

δxi(r, t)
Sp{(˜̺(t)Y +

1 }

)

×χik(r, r
′; t)

(

δ

δxk(r′, t)
Sp{(˜̺(t)Y2}

)

(3.24)

mit der Suszeptibilität

χik(r, r
′; t) =

δxi(r, t)

δλk(r′, t)
=
δxk(r

′, t)

δλi(r, t)
=

δ2F [λ(t)]

δλi(r, t) δλk(r′, t)
. (3.25)

Eine analoge Formel finden wir ebenso für den orthogo-
nalen Projektionsoperator (2.50), nämlich

(Y1|Q(t)|Y2)t = (Y1|Q(t)Y2)t = (Q(t)Y1|Y2)t . (3.26)

Wir stellen somit fest, dass die Projektionsoperatoren
P(t) und Q(t) beide selbstadjungiert oder hermitesch
sind. Diese Eigenschaft garantiert, dass die Projektions-
operatoren in einem besonderen Sinne kompatibel mit
dem Mori-Skalarprodukt sind.

Anders verhält sich der Liouville-Operator L. Setzen
wir diesen hinten und vorne in das Mori-Skalarprodukt

ein, so finden wir

(Y1|LY2)t = (LY1|Y2)t ⇐⇒ [ ˜̺(t), H ] = 0 . (3.27)

Das bedeutet, der Liouville-Operator L ist dann und nur
dann hermitesch, wenn die relevante Dichtematrix ˜̺(t)
mit dem Hamilton-Operator H vertauscht. Dies ist im
thermischen Gleichgewicht für die Dichtematrix (2.30)
des großkanonischen Ensembles erfüllt, weil der Impuls P
und die Teilchenzahl N Erhaltungsgrößen sind. Im Nicht-
gleichgewicht gilt das jedoch im allgemeinen nicht. Der
Liouville-Operator L ist also im allgemeinen nicht selbst-
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adjungiert oder hermitesch.
Wir schreiben nun die Frequenzmatrix (3.18) mit dem

Mori-Skalarprodukt um und erhalten

Ωik(r, r
′; t) = −i k−1

B (L ak(r
′)|ai(r))t . (3.28)

Ebenso schreiben wir die Gedächtnismatrix (3.19) um
und erhalten

Mik(r, t; r
′, t′) = k−1

B (L ak(r
′)|Q(t′)U(t′, t) L ai(r))t′ .

(3.29)
Die imaginären Faktoren i haben wir aus dem Mori-
Skalarprodukt nach vorne herausgezogen. Die neuen For-
meln (3.28) und (3.29) haben eine erheblich einfachere
Struktur. Sie sehen jedoch nicht gerade symmetrisch aus.

Eine Symmetrisierung bezügliche dem orthogonalen
Projektionsoperator Q(t) ist möglich, weil dieser gemäß
(3.26) hermitesch ist und die allgemeine Formel (2.51) er-
füllt. Wir stellen fest, dass der Zeitentwicklungsoperator
U(t0, t), definiert in (3.13), immer nur mit einem vor-
angestelltem Projektionsoperator Q(t0) auftritt. Wegen
(2.51) dürfen wir daher zwei Dinge tun. Zum einen gilt

Q(t0)U(t0, t) = Q(t0)U(t0, t)Q(t) , (3.30)

und zum anderen dürfen wir den Zeitentwicklungsopera-
tor durch einen Ausdruck mit symmetrischem Exponen-
ten und zwei orthogonalen Projektionsoperatoren darin
ersetzen gemäß

U(t0, t) = T exp

{

i

∫ t

t0

dt′ Q(t′) LQ(t′)

}

. (3.31)

Setzen wir nun (3.30) in (3.29) ein und verwenden wir
die Hermitezität des orthogonalen Projektionsoperators
(3.26), so bekommen wir die Gedächtnismatrix

Mik(r, t; r
′, t′) = k−1

B (Q(t′) L ak(r
′)|U(t′, t)Q(t) L ai(r))t′ .

(3.32)
Diese Formel ist symmetrisch bis auf die Position des
Zeitentwicklungsoperators U(t′, t).

Eine weitere Symmetrisierung von Frequenzmatrix
(3.28) und Gedächtnismatrix (3.32) ist nur möglich, wenn
auch der Liouville-Operator L hermitesch ist. Dies ist im
thermischen Gleichgewicht der Fall. Hier finden wir für
die Frequenzmatrix die symmetrische Formel

Ω
(eq)
ik (r, r′) = −i k−1

B (ak(r
′)) | L | ai(r))eq . (3.33)

Ebenso finden wir für die Gedächtnismatrix die symme-
trische Formel

M
(eq)
ik (r, t; r′, t′) = k−1

B (Q(t′) L ak(r
′) |

×U(t′, t) |Q(t) L ai(r))eq . (3.34)

Weil wir im thermischen Gleichgewicht den Liouville-
Operator L und den Zeitentwicklungsoperator U entwe-
der vorne oder hinten in das Mori-Skalarprodukt schrei-
ben dürfen, setzen wir diese in die Mitte zwischen zwei
senkrechte Striche.

Wir stellen fest, dass die Indizes, die Ortsvariablen und
die Zeitvariablen auf den linken Seiten der Gleichungen
für die Frequenzmatrix und die Gedächtnismatrix die
umgekehrte Reihenfolge haben als auf den rechten Sei-
ten. Das liegt an unserer Definition der Erwartungswerte
(2.17), wo die Dichtematrix links und die physikalische
Variable rechts stehen. Ebenso liegt das an unserer De-
finition des Projektionsoperators (2.44), der nach rechts
auf die physikalische Variable wirkt. Man kann die Fak-
toren in den Spuren auch umordnen und die Richtun-
gen und Reihenfolgen umkehren. Dann erhält man für
die Frequenzmatrix und die Gedächtnismatrix Ergebnis-
se mit gleichen Reihenfolgen von Indizes, Ortsvariablen
und Zeitvariablen auf beiden Seiten der Gleichungen. Der
Unterschied zwischen unserer und letzter Schreibweise ist
jedoch nur formaler Natur. Im Ergebnis gibt es keinen
Unterschied.

D. GENERIC Formalismus

Unsere Herleitung der Bewegungsgleichungen (3.21)
mit der Frequenzmatrix (3.28), der Gedächtnismatrix
(3.32) und den fluktuierenden Kräften (3.20) folgte der
Originalarbeit von Robertson [16] und der Darstellung
von Fick und Sauermann [17]. Eine alternative Formulie-
rung von solchen Bewegungsgleichungen wurde von Öt-
tinger und Grmela [5–7] gegeben im Rahmen eines allge-
meinen Konzeptes, das GENERIC-Formalismus genannt
wird. Wenn wir unsere Bewegungsgleichung (3.21) in die
GENERIC-Form umschreiben wollen, dann muss diese
eine Struktur haben wie

∂txi(r, t) =
∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δE[x(t)]

δxk(r′, t)

+
∑

k

∫

ddr′
∫ t

t0

dt′ Mik(r, t; r
′, t′)

δS[x(t′)]

δxk(r′, t′)

+ fi(r, t) . (3.35)

Die ersten beiden Terme werden dargestellt durch
Funktional-Ableitungen von der Energie E[x(t)] und
der Entropie S[x(t)] nach den Erwartungswerten der
relevanten Variablen xi(r, t). Sie enthalten die direk-
ten Kopplungen der relevanten Veriablen und die in-
direkten Kopplungen mit Gedächtniseffekten. Der drit-
te Term beschreibt die restlichen fluktuierenden Kräf-
te von den ausintegrierten Variablen. Wir stellen fest,
dass der zweite und der dritte Term unserer Gleichung
(3.21) bereits die erforderliche Form haben, denn die
Lagrange-Parameter λi(r, t) sind nach (2.38) Funktional-
Ableitungen der Entropie nach den Erwartungswerten.

Der erste Term in (3.21) hat nicht die gewünschte
Form. Die Kopplung dieser Kräfte an die Funktional-
Ableitungen der Entropie müssen ersetzt werden durch
die Kopplung an die Funktional-Ableitungen der Energie.
Der erste Term muss folglich neu berechnet werden. Wir
gehen daher zurück zur Gleichung (3.16). Wir verlangen



13

als zusätzliche Bedingung, dass der Hamilton-Operator
H zu den relevanten Variablen ai(r) gehört. Er soll sich
als Linearkombination

H =

∫

ddr
∑

i

εi ai(r) (3.36)

mit geeigneten Koeffizienten εi darstellen lassen. Dies ist

am einfachsten erfüllt, wenn eine der relevanten Varia-
blen ai(r) die Energiedichte ist. Aus (2.47) bekommen
wir dann die Projektion

P(t)H = H . (3.37)

Wir formen damit den ersten Term auf der rechten Seite
von (3.16) um und erhalten

Sp{ ˜̺(t) i L ai(r)} = (i/~) Sp{ ˜̺(t) [H, ai(r)]}

= (i/~) Sp{ ˜̺(t) [(P(t)H), ai(r)]}

=
i

~

∑

k

∫

ddr′ Sp{ ˜̺(t) [ak(r
′), ai(r)]}

δ

δxk(r′, t)
Sp{ ˜̺(t)H}

=
1

i~

∑

k

∫

ddr′ Sp{ ˜̺(t) [ai(r), ak(r
′)]}

δE[x(t)]

δxk(r′, t)

=
∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δE[x(t)]

δxk(r′, t)
. (3.38)

In der dritten Zeile dieser Gleichung haben wir die ex-
plizite Form des Projektionsoperators (2.44) eingesetzt.
Dieser erste Term bekommt schließlich die in (3.35) ge-
wünschte Form mit der Poisson-Matrix

Lik(r, r
′; t) = (i~)−1 Sp{ ˜̺(t) [ai(r), ak(r

′)]} . (3.39)

Ersetzen wir auf der rechten Seite den quantenme-
chanischen Kommutator durch die klassische Poisson-
Klammer, so erklärt sich der Name Poisson-Matrix von
selbst. Denn dieser Ausdruck ist offensichtlich der Erwar-
tungswert der Poisson-Klammer von zwei relevanten Va-
riablen. Die Poisson-Matrix ist antisymmetrisch gemäß

Lik(r, r
′; t) = −Lki(r

′, r; t) . (3.40)

Dies folgt aus der entsprechenden Eigenschaft des Kom-
mutators und der Poisson-Klammer.

Im Ergebnis finden wir also, dass sich die Bewegungs-
gleichung (3.16), welche ursprünglich von Robertson [16]
hergeleitet wurde, in die GENERIC-Form umschreiben
lässt. Der GENERIC-Formalismus ist damit jedoch noch
nicht abgeschlossen. Er liefert als zusätzliche Elemente
noch einige Nebenbedingungen. Als erstes betrachten wir

dazu
∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δS[x(t)]

δxk(r′, t)

=
1

i~

∑

k

∫

ddr′ Sp{ ˜̺(t) [ai(r), ak(r
′)]}λk(r

′, t)

=
1

i~
Sp

{

˜̺(t)

[

ai(r),
∑

k

∫

ddr′ λk(r
′, t) ak(r

′)

]}

= (i~)−1 Sp{ ˜̺(t) [ai(r),−kB ln ˜̺(t)]}

= (i~)−1 Sp{ai(r) [ln ˜̺(t), ˜̺(t)]} (−kB) = 0 . (3.41)

Für die Umformung zwischen der dritten und der vier-
ten Zeile verwenden wir die explizite Form der relevanten
Dichtematrix (2.26). Das letzte Gleichheitszeichen folgt
aus dem Kommutator [ln ˜̺(t), ˜̺(t)] = 0. Wir erhalten al-
so die Nebenbedingung

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δS[x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 . (3.42)

Da die Poisson-Matrix gemäß (3.40) antisymmetrisch ist,
gilt die Nebenbedingung auch in der adjungierten Form

∑

i

∫

ddr
δS[x(t)]

δxi(r, t)
Lik(r, r

′; t) = 0 . (3.43)

Als zweites betrachten wir
∑

i

∫

ddr L ai(r)
δE[x(t)]

δxi(r, t)

=
∑

i

∫

ddr L ai(r)
δ

δxi(r, t)
Sp{ ˜̺(t)H}

= LP(t)H = LH = ~
−1 [H,H ] = 0 . (3.44)
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Wir multiplizieren nun die Gedächtnismatrix (3.32) mit
einer Funktional-Ableitung der Energie E[x(t)]. Summie-
ren wir anschließend über den hinteren Index, und inter-
grieren wir über die hintere Ortsvariable, so bekommen
wir die Nebenbedingung

∑

k

∫

ddr′ Mik(r, t; r
′, t′)

δE[x(t′)]

δxk(r′, t′)
= 0 . (3.45)

Summieren wir andererseits über den vorderen Index,
und integrieren wir über die vordere Ortsvariable, so
bekommen wir die Nebenbedingung in der adjungierten
Form

∑

k

∫

ddr′
δE[x(t)]

δxi(r, t)
Mik(r, t; r

′, t′) = 0 . (3.46)

Weitere Nebenbedingungen lassen sich für Erhaltungs-
größen ableiten. In einer normalen Flüssigkeit sind neben
der Energie E ebenso der Impuls P und die Teilchenzahl
N Erhaltungsgrößen. Die Erwartungswerte dieser Erhal-
tungsgrößen sind wiederum Funktionale der Erwartungs-
werte der relevanten Variablen xi(r, t) gemäß

P[x(t)] = Sp{ ˜̺(t)P} , (3.47)

N [x(t)] = Sp{ ˜̺(t)N} . (3.48)

Wir nehmen an, dass sich die Operatoren der Erhaltungs-
größen ähnlich wie der Hamilton-Operator (3.36) als Li-
nearkombinationen der relevanten Variablen

P =

∫

ddr
∑

i

pi ai(r)) , (3.49)

N =

∫

ddr
∑

i

ni ai(r)) (3.50)

darstellen lassen, wobei pi und ni geeignete Koeffizienten
sind. Es folgen dann die Projektionen

P(t)P = P , P(t)N = N . (3.51)

Mit diesen Projektionen können wir nun für die Erhal-
tungsgrößen Überlegungen analog zu (3.38) durchführen,
allerdings in Rückwärtsrichtung von unten nach oben.
Wir finden dann für den Impuls

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δP[x(t)]

δxk(r′, t)

= (i/~) Sp{ ˜̺(t) [(P(t)P), ai(r)]}

= (i/~) Sp{ ˜̺(t) [P, ai(r)]} (3.52)

und für die Teilchenzahl

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δN [x(t)]

δxk(r′, t)

= (i/~) Sp{ ˜̺(t) [(P(t)N), ai(r)]}

= (i/~) Sp{ ˜̺(t) [N, ai(r)]} . (3.53)

Ob auf den rechten Seiten nun eine Null steht oder irgend
etwas Anderes, hängt davon ab, was die Kommutatoren
der Erhaltungsgrößen mit den relevanten Variablen erge-
ben. Für unsere beiden Erhaltungsgrößen in einer nor-
malen Flüssigkeit gilt

[ai(r),P] = −i~∇ai(r) , [ai(r), N ] = 0 . (3.54)

Wir finden somit die Nebenbedingungen für den Impuls

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δP[x(t)]

δxk(r′, t)
= −∇xi(r, t) (3.55)

und für die Teilchenzahl

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δN [x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 . (3.56)

Die Überlegungen von (3.44) können wir ebenso mit
den Erhaltungsgrößen durchführen. Wir erhalten dann
für den Impuls

∑

i

∫

ddr L ai(r)
δP[x(t)]

δxi(r, t)

=
∑

i

∫

ddr L ai(r)
δ

δxi(r, t)
Sp{ ˜̺(t)P}

= LP(t)P = LP = ~
−1 [H,P] = 0 (3.57)

und für die Teilchenzahl

∑

i

∫

ddr L ai(r)
δN [x(t)]

δxi(r, t)

=
∑

i

∫

ddr L ai(r)
δ

δxi(r, t)
Sp{ ˜̺(t)N}

= LP(t)N = LN = ~
−1 [H,N ] = 0 . (3.58)

In diesem Falle sind die rechten Seiten immer null, weil
die Operatoren der Erhaltungsgrößen mit dem Hamilton-
Operator vertauschen. Wir bekommen somit weitere Ne-
benbedingungen für den Impuls

∑

k

∫

ddr′ Mik(r, t; r
′, t′)

δP[x(t′)]

δxk(r′, t′)
= 0 . (3.59)

und für die Teilchenzahl

∑

k

∫

ddr′ Mik(r, t; r
′, t′)

δN [x(t′)]

δxk(r′, t′)
= 0 . (3.60)

Wir haben also für die zwei Erhaltungsgrößen Impuls
P[x(t)] und Teilchenzahl N [x(t)] die vier Nebenbedin-
gungen (3.55), (3.56) und (3.59), (3.60) hergeleitet. In
diesen stehen die Funktional-Ableitungen immer auf der
rechten Seite. Es gibt weitere vier Nebenbedingungen in
der adjungierten Form, wo die Funktional-Ableitungen
auf der linken Seite stehen.

Die wesentlichen Komponenten des GENERIC-For-
malismus sind somit gefunden. Sie bestehen zum einen
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aus der Bewegungsgleichungen für die Erwartungswerte
der relevanten Variablen (3.35) und zum anderen aus ei-
ner Reihe von Nebenbedingungen für die Funktionale von
Energie E[x(t)], Entropie S[x(t)] und die Erhaltungsgrö-
ßen wie Impuls P[x(t)] und Teilchenzahl N [x(t)]. Hin-
zu gehören die expliziten Formeln für die Poisson-Matrix
(3.39), die Gedächtnismatrix (3.32) und die fluktuieren-
den Kräfte der nicht relevanten Freiheitsgrade (3.20).

E. Fluktuierende Kräfte

Der dritte Term in der Bewegungsgleichung (3.35) sind
die fluktuierenden Kräfte fi(r, t), definiert in (3.20). Wir
dürfen hier ebenfalls den Zeitentwicklungsoperator in der
symmetrischen Form (3.30) verwenden. Es folgt dann

fi(r, t) = i Sp{̺(t0)Q(t0)U(t0, t)Q(t) L ai(r)} (3.61)

mit U(t0, t) definiert in (3.31). Folgen wir den Überlegun-
gen von (3.44), (3.57) und (3.58), so finden wir Nebenbe-
dingungen für die fluktuierenden Kräfte ähnlich wie für
die Gedächtnismatrix. Wir finden Nebenbedingungen für
die Energie

∑

i

∫

ddr fi(r, t)
δE[x(t)]

δxi(r, t)
= 0 , (3.62)

für den Impuls

∑

i

∫

ddr fi(r, t)
δP[x(t)]

δxi(r, t)
= 0 (3.63)

und für die Teilchenzahl

∑

i

∫

ddr fi(r, t)
δN [x(t)]

δxi(r, t)
= 0 . (3.64)

Wir finden jedoch keine solche Nebenbedingung für die
Entropie S[x(t)]. Wählt man für die Anfangsbedingung
einen reinen Quantenzustand ̺(t0) = |Ψ(t0)〉〈Ψ(t0)|, so
kann man erwarten, dass die fluktuierenden Kräfte auf
kurzen Längenskalen und kurzen Zeitskalen variieren.
Wählt man andererseits eine relevante Dichtematrix als
Anfangsbedingung ̺(t0) = ˜̺(t0), welche definiert ist in
(2.26), so sind die fluktuierenden Kräfte immer null.

F. Kontinuitätsgleichungen

In unseren bisherigen Überlegungen und Betrachtun-
gen sind die quantenmechanischen Operatoren ai(r, t),
welche die relevanten Variablen in Form von irgendwel-
chen Dichten darstellen, nicht weiter spezifiziert worden.
Da wir am Ende eine normale Flüssigkeit betrachten,
handelt es sich in unserem Fall speziell um Dichten von
Erhaltungsgrößen. Das Noether-Theorem liefert explizi-
te Ausdrücke nicht nur für die Dichten ai(r, t) sondern
auch für die zugehörigen Stromdichten bim(r, t), so dass

auf der Ebene der quantenmechanischen Operatoren die
Kontinuitätsgleichung

∂tai(r, t) + ∂mbim(r, t) = 0 (3.65)

gilt, wobei ∂m = ∂/∂rm die Differentialoperatoren für die
räumlichen Ableitungen sind. Die quantenmechanischen
Operatoren sind hier vorübergehend im Heisenberg-Bild
definiert und hängen explizit von der Zeit ab. Daher gilt
für die Dichten auch die Heisenberg-Bewegungsgleichung

∂tai(r, t) = i L ai(r, t) = (i~)−1[ai(r, t), H(t)] . (3.66)

Durch Vergleich der beiden Gleichungen (3.65) und (3.66)
finden wir im Heisenberg-Bild

i L ai(r, t) = − ∂mbim(r, t) . (3.67)

Entsprechend finden wir im Schrödinger-Bild

i L ai(r) = − ∂mbim(r) . (3.68)

Der Liouville-Operator L bildet also die relevanten Va-
riablen ai(r) in räumliche Divergenzen von Stromdichten
∂mbim(r) ab.

Die Erwartungswerte der relevanten Variablen xi(r, t)
werden durch die Formel (2.20) mit der exakten Dich-
tematrix ̺(t) gebildet. Entsprechend definieren wir die
Erwartungswerte der Stromdichten durch die Formel

Jim(r, t) = 〈bim(r)〉t = Sp{̺(t) bim(r)} . (3.69)

Aus der Kontinuitätsgleichung für die quantenmechani-
schen Operatoren folgt dann die entsprechende Kontinui-
tätsgleichung für die Erwartungswerte

∂txi(r, t) + ∂mJim(r, t) = 0 . (3.70)

Weiter oben in Kapitel III B haben wir mit den Pro-
jektionsoperatoren die Bewegungsgleichung für die rele-
vanten Variablen (3.16) hergeleitet. Diese hat drei Terme
auf der rechten Seite, einen reversiblen, einen dissipati-
ven und einen fluktuierenden. In jedem dieser drei Terme
finden wir den Ausdruck L ai(r), welchen wir mit (3.68)
umformen. Auf diese Weise lässt sich die Bewegungsglei-
chung für die relevanten Variablen in der Form der Kon-
tinuitätsgleichung (3.70) schreiben mit den Stromdichten

Jim(r, t) = Sp{ ˜̺(t) bim(r)}

+

∫ t

t0

dt′ Sp{ ˜̺(t′) i LQ(t′)U(t′, t) bim(r)}

+Sp{̺(t0)Q(t0)U(t0, t) bim(r)} . (3.71)

Die Stromdichten haben offensichtlich ebenfalls drei Ter-
me, einen reversiblen, einen dissipativen und einen fluk-
tuierenden.

Da die Bewegungsgleichung in der GENERIC-Form
(3.35) eine äquivalente Darstellung ist, muss sich diese
auch in der Form der Kontinuitätsgleichung (3.70) schrei-
ben lassen. Für den ersten Term auf der rechten Seite prü-
fen wir das später in Kapitel IVC explizit nach, in dem
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wir für eine normale Flüssigkeit die Poisson-Klammern
der relevanten Variablen und somit die Poisson-Matrix
Lik(r, r

′; t) explizit berechnen. Für den zweiten Term
müssen wir die Gedächtnismatrix Mik(r, t; r

′, t′) genau-
er untersuchen. Diese ist in der Formel (3.32) mit dem
Mori-Skalarprodukt definiert. Wir finden hier den Aus-
druck L ai(r) gleich zweimal. Ersetzen wir diesen durch
die Divergenz der Stromdichten gemäß (3.68), so finden
wir die Darstellung

Mik(r, t; r
′, t′) = ∂m∂

′
nNim,kn(r, t; r

′, t′) (3.72)

mit zwei räumlichen Differentialoperatoren ∂m = ∂/∂rm,
∂′n = ∂/∂r′n und der neuen Gedächtnismatrix mit den
Stromdichten

Nim,kn(r, t; r
′, t′) =

= k−1
B (Q(t′) bkn(r

′)|U(t′, t)Q(t) bim(r))t . (3.73)

Setzen wir nun die Gedächtnismatrix (3.72) in die Bewe-
gungsgleichung in GENERIC-Form (3.35) ein, so finden
wir, dass sich auch der zweite Term in Form einer Diver-
genz einer Stromdichte schreiben lässt. Die Gedächtnis-
matrix in der Form (3.72) werden wir später in Kapitel
IVD als Ausgangspunkt für unsere Näherungen verwen-
den.

Zum Schluss betrachten wir die fluktuierenden Kräfte
fi(r, t), welche in (3.20) oder äquivalent in (3.61) defi-

niert werden. Diese stellen den dritten Term in der Be-
wegungsgleichung (3.35) dar. Wir finden hier wieder den
Ausdruck L ai(r) und ersetzen diesen durch die Divergenz
der Stromdichten gemäß (3.68). Dann finden wir die fluk-
tuierenden Kräfte in der Form

fi(r, t) = − ∂m gim(r, t) (3.74)

mit den fluktuierenden Stromdichten

gim(r, t) = Sp{̺(t0)Q(t0)U(t0, t)Q(t) bim(r)} . (3.75)

Die Darstellung der fluktuierenden Kräfte (3.74) durch
Divergenzen von fluktuierenden Stromdichten werden wir
später in Kapitel IVE verwenden.

G. Allgemeine Bewegungsgleichungen für Entropie,
Energie und die Erhaltungsgrößen

Aus der Bewegungsgleichung für die Erwartungswerte
der relevanten Variablen xi(r, t) können wir Bewegungs-
gleichungen für die Entropie S[x(t)], die Energie E[x(t)]
und die weiteren Erhaltungsgrößen wie Impuls P[x(t)]
und Teilchenzahl N [x(t)] herleiten. Wir beginnen mit der
Entropie und erhalten

d

dt
S[x(t)] =

∑

i

∫

ddr
δS[x(t)]

δxi(r, t)

∂xi(r, t)

∂t

=
∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
δS[x(t)]

δxi(r, t)
Lik(r, r

′; t)
δE[x(t)]

δxk(r′, t)

+
∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
∫ t

t0

dt′
δS[x(t)]

δxi(r, t)
Mik(r, t; r

′, t′)
δS[x(t′)]

δxk(r′, t′)

+
∑

i

∫

ddr
δS[x(t)]

δxi(r, t)
fi(r, t) . (3.76)

Für das zweite Gleichheitszeichen haben wir die Bewegungsgleichungen in der GENERIC-Form (3.35) verwendet. Die
Nebenbedingung für die Entropie (3.43) in der adjungierten Form bewirkt, dass der erste Term mit den direkten
Kopplungen an die relevanten Variablen weg fällt. Die Entropie-Gleichung vereinfacht sich also auf

d

dt
S[x(t)] =

∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
∫ t

t0

dt′
δS[x(t)]

δxi(r, t)
Mik(r, t; r

′, t′)
δS[x(t′)]

δxk(r′, t′)
+
∑

i

∫

ddr
δS[x(t)]

δxi(r, t)
fi(r, t) . (3.77)

Der quadratische Term mit der Gedächtnismatrix ist ein Hinweis auf den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik,
welcher besagt, dass die Entropie mit der Zeit immer anwächst oder zumindest konstant bleibt. Wenn die Gedächtnis-
matrix (3.32) symmetrisch und positiv definit wäre, dann wäre dieser Term immer positiv. Da wir jedoch bisher keine
Näherung durchgeführt haben, ist die Zeitumkehrinvarianz der zugrunde liegenden mikroskopischen Quantentheorie
nicht gebrochen, so dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik hier nicht gelten kann.
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Wir fahren fort mit der Energie und erhalten

d

dt
E[x(t)] =

∑

i

∫

ddr
δE[x(t)]

δxi(r, t)

∂xi(r, t)

∂t

=
∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
δE[x(t)]

δxi(r, t)
Lik(r, r

′; t)
δE[x(t)]

δxk(r′, t)

+
∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
∫ t

t0

dt′
δE[x(t)]

δxi(r, t)
Mik(r, t; r

′, t′)
δS[x(t′)]

δxk(r′, t′)

+
∑

i

∫

ddr
δE[x(t)]

δxi(r, t)
fi(r, t) . (3.78)

Der erste Term auf der rechten Seite ist null, weil die Possion-Matrix antisymmetrisch ist gemäß (3.40). Der zweite
Term ist null wegen der Nebenbedingung für die Energie (3.46) in der adjungierten Form. Der dritte Term ist null
wegen der Nebenbedingung (3.62). Alle Terme auf der rechten Seite sind also null. Folglich ist die Energie E[x(t)]
zeitlich konstant, wie es für eine Erhaltungsgröße zu erwarten ist.

Für die weiteren Erhaltungsgrößen Impuls P[x(t)] und Teilchenzahl N [x(t)] liefern die Nebenbedingungen analoge
Ergebnisse. Eine Ausnahme ist der erste Term in der Gleichung für den Impuls. Wegen der Nebenbedingung (3.55)
ist nicht unmittelbar klar, dass dieser Term null ist. Wir finden

d

dt
P[x(t)] =

∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
δP[x(t)]

δxi(r, t)
Lik(r, r

′; t)
δE[x(t)]

δxk(r′, t)
=
∑

i

∫

ddr (∇xi(r, t))
δE[x(t)]

δxi(r, t)
= 0 . (3.79)

Der Term ist dennoch null, weil die Energie symmetrisch unter räumlichen Translationen ist. Dieses Argument gilt
ganz allgemein, weil Erhaltungsgrößen immer mit Symmetrie-Eigenschaften verbunden sind. Man kann also allgemein
zeigen, dass der erste Term immer null ergibt, auch wenn die zugehörige Nebenbedingung zunächst etwas von null
Verschiedenes liefert. Fassen wir nochmals zusammen, wo finden wir die Bewegungsgleichungen für die Energie, den
Impuls und die Teilchenzahl

d

dt
E[x(t)] = 0 ,

d

dt
P[x(t)] = 0 ,

d

dt
N [x(t)] = 0 , (3.80)

wie man sie für Erhaltungsgrößen erwartet.

H. Thermisches Gleichgewicht

Die Bewegungsgleichungen für die relevanten Veriablen (3.35) kann man umschreiben in die Form

∂txi(r, t) = −v · ∇xi(r, t) +
∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δΩ[x(t)]

δxk(r′, t)

−
1

T

∑

k

∫

ddr′
∫ t

t0

dt′ Mik(r, t; r
′, t′)

δΩ[x(t′)]

δxk(r′, t′)

+ fi(r, t) (3.81)

mit dem großkanonischen thermodynamischen Potential

Ω[x(t)] = E[x(t)]− T S[x(t)]− v ·P[x(t)] − µN [x(t)] .
(3.82)

Die Äquivalenz zwischen (3.81) und der GENERIC-Form
(3.35) folgt aus den Nebenbedingungen. Vom ersten Term
spaltet sich ein Term mit der Geschwindigkeit v ab, weil
die rechte Seite der Nebenbedingung (3.55) nicht null ist.

Im thermischen Gleichgewicht wird die Entropie
S[x(t)] maximal unter den Nebenbedingungen, dass die

Energie E[x(t)], der Impuls P[x(t)] und die Teilchenzahl
N [x(t)] fest Werte annehmen. Unter der Verwendung
der geeigneten Lagrange-Parameter Temperatur T , Ge-
schwindigkeit v und chemisches Potential µ führt das auf
die notwendige Bedingung für das großkanonische ther-
modynamische Potential

δΩ[x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 . (3.83)
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Zwei der Terme in (3.81) sind somit null. Nehmen wir als
Anfangsbedingung eine relevante Dichtematrix ̺(t0) =
˜̺(t0), welche definiert ist in (2.26), so sind auch die fluk-
tuierenden Kräfte null. Es verbleibt dann nur noch der
allererste Term, und die Bewegungsgleichungen vereinfa-
chen sich auf

∂txi(r, t) = −v · ∇xi(r, t) . (3.84)

Die allgemeine Lösung dieser Gleichung lautet

xi(r, t) = ξi(r− vt) , (3.85)

wobei ξi(r) zunächst eine beliebige Funktion ist. Letztere
wird jedoch festgelegt durch die notwendige Bedingung
(3.83) für die Maximierung der Entropie unter den Ne-
benbedingungen. Im einfachsten Fall ist ξi(r) = ξi eine
Konstante. Dann ist das physikalische System räumlich
homogen, wie man es von einer normalen Flüssigkeit im
thermischen Gleichgewicht erwartet.

Falls dennoch räumliche Inhomogenitäten vorhanden
sind, so zeigt die Lösung (3.85), dass diese sich mit ei-

ner konstanten Geschwindigkeit v im Raum bewegen.
Wir kommen so dem tieferen Sinn der rechten Seite der
Nebenbedingungen wie (3.55) näher. Die Erhaltungsgrö-
ße hängt mit einer Symmetrietransformation zusammen
und erzeugt diese über den Kommutator (3.54). Die Lö-
sung bewegt sich dann entlang der Symmetrietransforma-
tion gleichförmig mit einer konstanten Geschwindigkeit.

I. Poisson-Klammern

Dzyaloshinskii und Volovik [18] haben einen ele-
ganten Weg vorgestellt, wie man die reversiblen An-
teile der hydrodynamischen Gleichungen mit Poisson-
Klammern herleiten kann. Wir wollen hier zeigen, dass im
GENERIC-Formalismus der erste Term auf der rechten
Seite der Bewegungsgleichung (3.35) genau diese Form
hat. Mit der antisymmetrischen Poisson-Matrix (3.39)
können wir für zwei beliebige Funktionale F [x(t)] und
G[x(t)] eine Poisson-Klammer definieren durch

{F [x(t)], G[x(t)]} =
∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
δF [x(t)]

δxi(r, t)
Lik(r, r

′; t)
δG[x(t)]

δxk(r′, t)
. (3.86)

Setzen wir hier F [x(t)] = xi(r, t) und G[x(t)] = E[x(t)]
ein, so bekommen wir mit

{xi(r, t), E[x(t)]} =
∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δE[x(t)]

δxk(r′, t)

(3.87)
exakt den ersten Term auf der rechten Seite von (3.35).
Somit lässt sich der reversible Anteil der hydrodynami-
schen Gleichungen in der Form

∂t xi(r, t) = {xi(r, t), E[x(t)]} + · · · (3.88)

schreiben. Dieses Ergebnis stimmt genau mit der Formu-
lierung von Dzyaloshinskii und Volovik [18] überein.

Die Nebenbedingungen, welche mit der Poisson-Matrix
(3.39) formuliert werden, lassen sich ebenfalls durch
Poisson-Klammern darstellen. Setzen wir G[x(t)] =
S[x(t)] ein, so erhalten wir aus (3.42) die Nebenbedin-
gung für die Entropie

{xi(r, t), S[x(t)]} = 0 . (3.89)

Setzen wir weiterhin P[x(t)] und N [x(t)] ein, so bekom-
men wir aus (3.55) und (3.56) die Nebenbedingungen für
die Erhaltungsgrößen

{xi(r, t),P[x(t)]} = −∇xi(r, t) , (3.90)

{xi(r, t), N [x(t)]} = 0 . (3.91)

Diese Poisson-Klammern korrespondieren zu den quan-
tenmechanischen Kommutatoren (3.54). Die rechten Sei-
ten sind im allgemeinen nicht null, weil die Erhaltungs-
größen mit Symmetrie-Transformationen zusammenhän-
gen und diese im Sinne der Lie-Gruppen erzeugen.

Setzen wir nun für F [x(t)] = E[x(t)] die Energie ein,
so erhalten wir die Poisson-Klammern

{E[x(t)], S[x(t)]} = 0 , (3.92)

{E[x(t)],P[x(t)]} = 0 , (3.93)

{E[x(t)], N [x(t)]} = 0 . (3.94)

Die rechten Seiten sind hier immer null, weil die Ener-
gie E[x(t)] symmetrisch unter den Transformationen ist.
Für (3.93) können wir das explizit nachprüfen analog zu
(3.79). Die korrespondierenden Kommutatoren legen an-
dererseits nahe, dass die rechten Seiten von (3.93) und
(3.94) null sein müssen, weil P[x(t)] und N [x(t)] Er-
haltungsgrößen sind. Das großkanonische thermodynami-
sche Potential Ω[x(t)] ist in (3.82) als Linearkombination
der Energie E[x(t)], der Entropie S[x(t)] und der Erhal-
tungsgrößen P[x(t)] und N [x(t)] dargestellt. Folglich gilt
ebenso

{E[x(t)],Ω[x(t)]} = 0 . (3.95)

Diese Gleichung werden wir später in Kapitel VI verwen-
den.
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Die elementaren Poisson-Klammern bekommen wir, in
dem wir F [x(t)] = xi(r, t) und G[x(t)] = xk(r

′, t) in
die allgemeine Poisson-Klammer (3.86) einsetzen. Ver-
wenden wir weiterhin die Poisson-Matrix (3.39), so be-
kommen wir

Lik(r, r
′; t) = {xi(r, t), xk(r

′, t)}

= (i~)−1 Sp{ ˜̺(t) [ai(r), ak(r
′)]} . (3.96)

Die elementaren Poisson-Klammern der relevanten Er-
wartungswerte lassen sich folglich berechnen aus den Er-
wartungswerten der Kommutatoren der relevanten Varia-
blen, wobei wie üblich in der Quantentheorie ein Faktor
(i~)−1 hinzugefügt wird. Wir bemerken jedoch, dass ei-
ne Jacobi-Identitiät mit den Poisson-Klammern für die
relevanten Erwartungswerte im allgemeinen nicht gilt.
Wegen der Erwartungswert-Bildung mit der Spur und
der relevanten Dichtematrix in (3.96) überträgt sich die
Jacobi-Identität mit den Kommutatoren im allgemeinen
nicht auf eine Jacobi-Identität mit den entsprechenden
Poisson-Klammern.

IV. HYDRODYNAMIK

Bisher sind keine Näherungen durchgeführt worden.
Alle Gleichungen von Kapitel III gelten exakt. Es wur-
de lediglich mit (2.26) eine relevante Dichtematrix ˜̺(t)
definiert, welche die Entropie unter gewissen Nebenbe-
dingungen maximiert. Diese kann man natürlich als Nä-
herung für die exakte Dichtematrix ̺(t) betrachten. Die
relevante Dichtematrix wird jedoch nicht als Näherung
verwendet, sondern zur Definition der Entropie (2.21)
und zur Definition von zwei Projektionsoperatoren (2.44)
und (2.50), welche eine Aufteilung der physikalischen Va-
riablen in relevante und restliche irrelevante erlaubt. Das
exakte Ergebnis waren die Bewegungsgleichungen für die
Erwartungswerte der relevanten Variablen (3.35) zusam-
men mit einigen Nebenbedingungen. Die Aufteilung der
Variablen liefert auf der rechten Seite drei Terme: den
ersten Term für die direkten Kopplungen der relevanten
Variablen, den zweiten Term für die indirekte Kopplung
über die restlichen irrelevanten Variablen mit Gedächt-
niseffekten und den dritten Term für die verbleibenden
fluktuierenden Kräfte durch die restlichen irrelevanten
Variablen. Im Folgenden wollen wir zeigen, dass man aus
den Bewegungsgleichungen (3.35) mit ein paar wenigen
Annahmen und Näherungen die hydrodynamischen Glei-
chungen für eine normale Flüssigkeit erhält.

A. Hydrodynamische Näherung

In der Hydrodynamik werden Eigenschaften von nor-
malen Flüssigkeiten untersucht, die auf großen Längens-
kalen und großen Zeitskalen stattfinden. Die mikrosko-
pische Struktur der Flüssigkeit im einzelnen hat keinen

Einfluss. Aus welchen Atomen oder Molekülen die Flüs-
sigkeit besteht und wie sich diese bewegen spielt im De-
tail keine Rolle. Folglich werden sich die Variablen der
Theorie, die Erwartungswerte xi(r, t) und die Lagrange-
Parameter λi(r, t), nur langsam mit der Ortsvariable r

und langsam mit der Zeit t verändern. Gradienten dieser
Variablen werden zunächst vernachlässigt. Man nimmt
daher näherungsweise an, dass sich die Flüssigkeit lokal in
einem thermischen Gleichgewicht befindet [32]. Das be-
deutet, dass sich die relevante Dichtematrix (2.26) nicht
so stark von der großkanonischen Boltzmann-Verteilung
(2.30) unterscheiden sollte.

Wir haben mit (3.27) gezeigt, dass im thermischen
Gleichgewicht der Liouville-Operator L selbstadjungiert
oder hermitesch ist, weil der Hamilton-Operator mit der
Boltzmann-Verteilung vertauscht gemäß [ ˜̺eq, H ] = 0. In
der Hydrodynamik befindet sich die Flüssigkeit in ei-
nem Nichtgleichgewichtszustand. Dieser Zustand ist je-
doch lokal nicht so weit vom Gleichgewicht entfernt.
Man spricht hier von einem lokalen thermischen Gleichge-
wicht. Wir können daher näherungsweise annehmen, dass
die relevante Dichtematrix mit dem Hamilton-Operator
vertauscht gemäß [ ˜̺(t), H ] ≈ 0. Dann ist nach (3.27)
auch der Liouville-Operator L näherungsweise selbstad-
jungiert oder hermitesch, und es gilt

(Y1|LY2)t ≈ (LY1|Y2)t wegen [ ˜̺(t), H ] ≈ 0 . (4.1)

In Folge lassen sich die Frequenzmatrix (3.28) und die
Gedächtnismatrix (3.32) mit dem Mori-Skalarprodukt
auch für das Nichtgleichgewicht näherungsweise in sym-
metrischer Form schreiben, wie die Formeln (3.33) und
(3.34) für das thermische Gleichgewicht. Wir erhalten al-
so näherungsweise die Frequenzmatrix

Ωik(r, r
′; t) ≈ −i k−1

B (ak(r
′)| L |ai(r))t (4.2)

und die Gedächtnismatrix

Mik(r, t; r
′, t′) ≈ k−1

B (Q(t′) L ak(r
′)|U(t′, t)|Q(t) L ai(r))t .

(4.3)
Wir haben hier wieder das Mori-Skalarprodukt mit zwei
senkrechten Strichen in der Mitte geschrieben, um je-
weils den Operator hervorzuheben, den man im Mori-
Skalarprodukt durch Adjungieren entweder nach vorne
oder nach hinten stellen kann. Die Frequenzmatrix ist
somit näherungsweise antisymmetrisch

Ωik(r, r
′; t) ≈ −Ωki(r

′, r; t) , (4.4)

und die Gedächtnismatrix ist näherungsweise symme-
trisch

Mik(r, t; r
′, t′) ≈Mki(r

′, t′; r, t) . (4.5)

Die Poisson-Matrix vom GENERIC-Formalismus (3.39)
ist bereits im Nichtgleichgewicht antisymmetrisch gemäß
(3.40). Hier brauchen wir keine Näherung durchführen.

Entscheidend für den Erfolg der hydrodynamischen
Näherung ist die richtige Auswahl der relevanten Varia-
blen. Man muss hier eine Trennung der räumlichen und
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zeitlichen Skalen erreichen. Das bedeutet, mit der Aus-
wahl muss man alle räumlich und zeitlich langsamen Va-
riablen erwischen, so dass die restlichen irrelevanten Va-
riablen alle räumlich und zeitlich schnell variieren. Für
die Bewegungsgleichung (3.35) hat dies zur Folge, dass
Gedächtniseffekte im zweiten Term vernachlässigbar wer-
den und die fluktuierenden Kräfte im dritten Term auf
kurzen Längenskalen und Zeitskalen variieren.

Konstante Variablen einer normalen Flüssigkeit sind
die Erhaltungsgrößen Energie E[x(t)], Impuls P[x(t)]
und Teilchenzahl N [x(t)]. Die Operatoren hierfür sind
in (3.36), (3.49) und (3.50) als Linearkombinationen der
relevanten Variablen ai(r) dargestellt. Als langsame re-
levante Variablen sind daher die Dichten dieser Erhal-
tungsgrößen geeignet. Wir wählen die Massendichte, die
Impulsdichte und die Energiedichte definiert durch die
Linearkombinationen

ρ(r) =
∑

i

mni ai(r) , (4.6)

j(r) =
∑

i

pi ai(r) , (4.7)

ε(r) =
∑

i

εi ai(r) , (4.8)

wobei ni, pi und εi die entsprechenden Koeffizienten sind.
Anstelle der Teilchendichte n(r) verwendet man in der
Hydrodynmik üblicherweise die Massendichte ρ(r). Der
Unterschied ist ein Faktor m für die Masse eines Teil-
chens. Beachten wir, dass die Impulsdichte drei räumliche
Komponenten hat, so stellen wir fest, dass die relevanten
Variablen einer normalen Flüssigkeit aus genau fünf ver-
schiedenen Dichten bestehen. Da die lineare Abbildung
in (4.6)-(4.8) umkehrbar eindeutig sein muss, kann der

Index i = 1, . . . , 5 genau fünf Werte annehmen.
Wir vernachlässigen Gedächtniseffekte, indem wir die

Gedächtnismatrix mit einer Delta-Funktion in der Zeit
schreiben gemäß

Mik(r, t; r
′, t′) ≈ 2Mik(r, r

′; t) δ(t− t′) . (4.9)

Der Faktor 2 ist erforderlich, weil die Zeit-Integration in
den Gedächtnistermen der Bewegungsgleichungen immer
nur über das halbe Intervall der Delta-Funktion reicht.
Die Matrix Mik(r, r

′; t), welche auf der rechten Seite
von (4.9) definiert wird, bezeichnet man als Onsager-
Matrix. Wegen (4.5) ist sie symmetrisch. Die Poisson-

Matrix Lik(r, r
′; t), welche in (3.39) definiert ist, ist da-

gegen antisymmetrisch. Es gelten also die zwei Symme-
triebedingungen

Lik(r, r
′; t) = −Lki(r

′, r; t) , (4.10)

Mik(r, r
′; t) = +Mki(r

′, r; t) . (4.11)

Setzen wir nun die Gedächtnismatrix (4.9) in die Be-
wegungsgleichung des GENERIC-Formalismus (3.35) ein
und führen die Integration über die Zeit aus, so verein-
facht sich diese Gleichung auf

∂txi(r, t) =
∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δE[x(t)]

δxk(r′, t)

+
∑

k

∫

ddr′ Mik(r, r
′; t)

δS[x(t′)]

δxk(r′, t′)

+ fi(r, t) . (4.12)

Ebenso vereinfacht sich die Entropie-Gleichung (3.77),
und wir erhalten

d

dt
S[x(t)] =

∑

i

∫

ddr
∑

k

∫

ddr′
δS[x(t)]

δxi(r, t)
Mik(r, r

′, t)
δS[x(t)]

δxk(r′, t)
+
∑

i

∫

ddr
δS[x(t)]

δxi(r, t)
fi(r, t) . (4.13)

Die wichtigsten Nebenbedingungen des GENERIC-For-
malismus vereinfachen sich auf

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δS[x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 , (4.14)

∑

k

∫

ddr′ Mik(r, r
′; t)

δE[x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 . (4.15)

Die weiteren Nebenbedingungen für die Erhaltungsgrö-
ßen Impuls P[x(t)] und TeilchenzahlN [x(t)] vereinfachen

sich entsprechend. Für den Impuls erhalten wir

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δP[x(t)]

δxk(r′, t)
= −∇xi(r, t) , (4.16)

∑

k

∫

ddr′ Mik(r, r
′; t)

δP[x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 , (4.17)

und für die Teilchenzahl

∑

k

∫

ddr′ Lik(r, r
′; t)

δN [x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 , (4.18)

∑

k

∫

ddr′ Mik(r, r
′; t)

δN [x(t)]

δxk(r′, t)
= 0 . (4.19)
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Entsprechende Nebenbedingungen gelten auch für die
fluktuierenden Kräfte fi(r, t).

Die Gleichungen (4.12)-(4.19) zusammen mit den Sym-
metriebedingungen (4.10) und (4.11) wurden ursprüng-
lich von Grmela und Öttinger [5–7] aufgestellt und aus
den mikroskopischen Theorien für klassische Flüssigkei-
ten und Quantenflüssigkeiten hergeleitet. In ihrer Ge-
samtheit definieren sie den GENERIC-Formalismus. In
ihrer ursprünglichen Form enthalten sie keine Gedächt-
niseffekte. Unsere Gleichungen in Kapitel III dagegen
wurden ohne irgendeine Näherung hergeleitet und bein-
halten somit alle Gedächtniseffekte. Folglich sind die Be-
wegungsgleichungen und Nebenbedingungen in Kapitel
III eine Erweiterung des GENERIC-Formalismus, welche
Gedächtniseffekte mit einschließt.

Die Onsager-MatrixMik(r, r
′; t) ist im allgemeinen po-

sitiv semidefinit. Das bedeutet, ihre Eigenwerte sind ent-
weder positiv oder null. Für die Entropiegleichung (4.13)
hat dies die Folge, dass der quadratische Term immer
einen Beitrag größer oder gleich null liefert. Wenn wir die
Fluktuationen im zweiten Term weglassen, dann wächst
die Entropie monoton mit der Zeit an. Folglich gilt der
zweite Hauptsatz der Thermodynamik und die Invarianz
unter Zeitumkehr wird gebrochen. In Kapitel V stellen
wir jedoch fest, dass der zweite fluktuierende Term auch
negative Beiträge zur Entropie liefert und somit die Zeit-
umkehrinvarianz wieder herstellt.

B. Reaktive Beiträge

In der exakten Theorie hat die Gedächtnismatrix
Mik(r, t; r

′, t′) ursprünglich zwei Arten von Beiträgen,
nämlich reaktive und dissipative. Die erste Art von
Beiträgen ist reversibel in der Zeit. Jedoch, wenn wir
mit der Formel (4.9) die Näherung durchführen und
Gedächtniseffekte vernachlässigen, dann fallen die re-
aktiven Terme weg, und nur die dissipativen Ter-
me verbleiben. Folglich ist der zweite Term in der
GENERIC-Bewegungsgleichung (4.12) rein dissipativ,
denn die Onsager-MatrixMik(r, r

′; t) ist symmetrisch ge-
mäß (4.11) und positiv definit. Andererseits gibt es kom-
plexere Flüssigkeiten, in denen reaktive Terme vorhan-
den sind und für die Eigenschaften auf großen Zeitskalen
und großen Wellenlängen eine wichtige Rolle spielen. Sol-
che reaktiven Terme wurden zum ersten Mal von Forster
[14, 33, 34] für nematische Flüssigkristalle hergeleitet und
untersucht.

Wir können reaktive Terme in unserer Theorie berück-
sichtigen, indem wir für die Gedächtnismatrix die Nähe-
rungsformel

Mik(r, t; r
′, t′) ≈ 2Kik(r, r

′; t) ε(t− t′) δ(t− t′)

+ 2Mik(r, r
′; t) δ(t− t′) (4.20)

verwenden. Der erste Term ist hier neu und enthält die
reaktiven Beiträge. Die Vorzeichenfunktion ε(t− t′) wird
definiert durch ε(t− t′) = ±1 für t− t′ >< 0 und bewirkt,

dass der erste Term unterschiedliche Vorzeichen für t > t′

und t < t′ hat. Die Stärke des reaktiven Terms wird durch
die reaktive Matrix Kik(r, r

′; t) beschrieben. Damit die
Gedächtnismatrix die Symmetrie-Bedingung (4.5) erfüllt,
muss die reaktive Matrix antisymmetrisch sein gemäß

Kik(r, r
′; t) = −Kki(r

′, r; t) . (4.21)

Andererseits beschreibt der zweite Term von (4.20) die
dissipativen Beiträge und hat dieselben Eigenschaften
wie zuvor. Setzen wir nun die Gedächtnismatrix (4.20)
in die Bewegungsgleichung des GENERIC-Formalismus
(3.35) ein und führen die Integration über die Zeit aus,
so erhalten wir eine Gleichung ähnlich wie (4.12). Jedoch
wird im zweiten Term die Onsager-Matrix Mik(r, r

′; t)
ersetzt durch die Summe der Matrizen Kik(r, r

′; t) +
Mik(r, r

′; t). Auf diese Weise wird die ursprüngliche Be-
wegungsgleichung des GENERIC-Formalismus [5, 6] er-
weitert um einen zusätzlichen reaktiven Term.

Später in Abschnitt IVE werden wir zeigen, dass
die fluktuierenden Kräfte fi(r, t) in der Bewegungsglei-
chung stochastisch und gaußisch sind, wobei die Korre-
lationen durch die Gedächtnismatrix Mik(r, t; r

′, t′) be-
schrieben werden. Wenn wir die einfache Näherungsfor-
mel (4.9) verwenden, dann stellt es sich heraus, dass
die GENERIC-Bewegungsgleichung (4.12) als Langevin-
Gleichung einer stochastischen Theorie interpretiert wer-
den kann. Das werden wir in Kapitel VI zeigen. Anderer-
seits, wenn wir die komplexere Näherungsformel (4.20)
verwenden, dann stellt es sich heraus, dass die reakti-
ven Terme mit der Vorzeichenfunktion ε(t − t′) nicht

kompatibel zu einer gewöhnlichen stochastischen Theorie
sind. Aus diesem Grunde betrachten wie in dieser Arbeit
nur gewöhnliche einfache Flüssigkeiten, welche durch die
Gedächtnismatrix (4.9) beschrieben werden, in der die
reaktiven Terme näherungsweise null sind und nur die
dissipativen Terme berücksichtigt werden. Dennoch ist
es für zukünftige Arbeiten interessant, den GENERIC-
Formalismus zu erweitern, um auch reaktive Terme zu be-
rücksichtigen. Damit lassen sich dann komplexerer Flüs-
sigkeiten beschreiben wie die nematischen Flüssigkristal-
le, welche von Forster untersucht wurden [14, 33, 34].

C. Hydrodynamische Gleichungen für eine
normale Flüssigkeit ohne Dissipation

Nachdem wir die hydrodynamischen Gleichungen mit
(4.12) in ihrer allgemeinen Form hergeleitet haben, wol-
len wir nun ihre spezielle Form für eine normale Flüssig-
keit finden. Die relevanten Variablen ρ(r), j(r) und ε(r)
haben wir bereits mit (4.6)-(4.8) ausgewählt. Zunächst
vernachlässigen wir die Effekte der Dissipation und der
Fluktutionen und betrachten nur den ersten Term auf der
rechten Seite von (4.12). Daher berechnen wir im Folgen-
den die elementaren Poisson-Klammern und die Poisson-
Matrix (3.96). Dazu müssen wir die Kommutatoren der
relevanten Variablen berechnen und dann die Erwar-
tungswerte bilden. Für eine erste einfache Berechnung
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betrachten wir zunächst ein nichtrelativistisches Vielteil-
chensystem mit nur einer Teilchensorte und ohne Wech-
selwirkung in zweiter Quantisierung und erhalten damit
Ergebnisse für die Poisson-Klammern, welche schon die
richtige Form haben. Später erweitern wir auf mehrere
Teilchensorten, fügen die Wechselwirkung mit einem lo-
kalen Feld wie z.B. dem elektromagnetischen Feld hinzu
und argumentieren, dass sich dadurch an den Ergebnis-
sen nichts mehr ändert. Es seien also ψ(r) und ψ+(r)
die Feldoperatoren von Bosonen oder Fermionen, und die
zugehörigen Kommutatoren (−) oder Antikommutatoren
(+) seien definiert durch

[ψ(r), ψ(r)]∓ = 0 , (4.22)

[ψ(r), ψ+(r)]∓ = i~ δ(r− r′) , (4.23)

[ψ(r), ψ(r)]∓ = 0 . (4.24)

Die relevanten Variablen schreiben wir dann in der Form

ρ(r) = mψ+(r)ψ(r) , (4.25)

j(r) =
~

2i

{

ψ+(r) [∇ψ(r)] − [∇ψ+(r)]ψ(r)
}

, (4.26)

ε(r) =
~
2

2m
[∇ψ+(r)] · [∇ψ(r)] . (4.27)

Weiterhin benötigen wir den Spannungstensor Πik(r)
und die Energiestromdichte jE(r), definiert durch

Πik(r) =
~
2

4m

{

[∂iψ
+(r)] [∂kψ(r)] + [∂kψ

+(r)] [∂iψ(r)] − ψ+(r) [∂i∂kψ(r)] − [∂i∂kψ
+(r)]ψ(r)

}

, (4.28)

jE,i(r) =
~
3

8m2i

{

[∂kψ
+(r)] [∂i∂kψ(r)] + [∂iψ

+(r)] [∂k∂kψ(r)]− [∂i∂kψ
+(r)] [∂kψ(r)]− [∂k∂kψ

+(r)] [∂iψ(r)]
}

. (4.29)

Wir berechnen zuerst die Kommutatoren der relevanten Varablen (4.25)-(4.27) in allen Kombinationen mit Hilfe
der elementaren Kommutatoren oder Antikommutatoren (4.22)-(4.24). Es ist hierbei unerheblich, ob die Teilchen
Bosonen oder Fermionen sind. Die Ergebnisse sind die gleichen. Wir berechnen danach die Erwartungswerte gemäß
(3.96), multiplizieren mit einem Faktor (i~)−1 und erhalten dann die elementaren Poisson-Klammern

{ρ(r, t), ρ(r′, t)} = 0 , (4.30)

{j(r, t), ρ(r′, t)} = − ρ(r, t)∇ δ(r− r′) , (4.31)

{ji(r, t), jk(r
′, t)} = − [jk(r, t) ∂i + ∂k ji(r, t)] δ(r− r′) , (4.32)

{ρ(r, t), ε(r′, t)} = −∇ · j(r, t) δ(r − r′) , (4.33)

{ji(r, t), ε(r
′, t)} = −

[

ε(r, t) ∂i + ∂k Πik(r, t) −
~
2

4m2
∂k (∂kρ(r, t)) ∂i

]

δ(r− r′) , (4.34)

{ε(r, t), ε(r′, t)} = − [∇ · jE(r, t) + jE(r, t) · ∇] δ(r− r′) . (4.35)

Die physikalischen Größen auf den rechten Seiten sind al-
le Erwartungswerte der Operatoren. Wir verwenden hier
die gleiche Notation und nehmen an, dass aus dem Kon-
text klar wird, was gemeint ist. Die räumlichen Differen-
tialoperatoren ∂i und ∇ wirken auf alle Ortsvariablen r,
die rechts von ihnen stehen, auch auf die Ortsvariable
r in der Delta-Funktion. Eine Ausnahme ist der letzte
Term in (4.34). Hier wird ein Differentialoperator expli-
zit durch runde Klammern auf die nachfolgende Dichte
beschränkt. Dieser Term hat einen expliziten Faktor ~

2

und ist somit eine Quantenkorrektur. Folglich dürfen wir
für eine klassische Flüssigkeit den letzten Term in (4.34)
weglassen.

Nachdem wir die Poisson-Klammern (4.30)-(4.35) für
ein nichtrelativistisches Vielteilchensystem mit nur ei-
ner Teilchensorte und ohne Wechselwirkung berechnet
haben, stellen wir fest, dass sie sehr robust sind und

sich nicht ändern, wenn allgemeinere und komplexere mi-
kroskopische Theorien mit mehreren Teilchensorten und
mit Wechselwirkungen betrachtet werden. Mehrere Teil-
chensorten werden berücksichtigt, in dem man den Fel-
doperatoren ψa(r) und ψ+

a (r) einen Index a hinzufügt,
welcher die Teilchensorte abzählt. Die elementaren Ver-
tauschungsregeln für diese Feldoperatoren (4.22)-(4.24)
werden entsprechend erweitert. Nachdem man analoge
Berechnungen durchgeführt hat, erhält man unverändert
dieselben Poisson-Klammern (4.30)-(4.35).

In einem nächsten Schritt betrachten wir die Bei-
träge für das elektromagnetische Feld, zunächst ohne
eine Wechselwirkung mit den Teilchen. Wir fügen zu
der Energiedichte des Vielteilchensystems (4.27) den
Standard-Ausdruck für die Energiedichte des elektroma-
gnetischen Feldes hinzu. Analog fügen wir zu der Ener-
giestromdichte des Vielteilchensystems (4.29) die Ener-
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giestromdichte des elektromagnetischen Feldes, also den
Poynting-Vektor, hinzu. Weiterhin wird der Poynting-
Vektor geteilt durch c2 zu der Impulsdichte (4.26) und
der Maxwellsche Spannungstensor zu der Impulsstrom-
dichte (4.28) hinzu addiert. Anschließend werden die
Poisson-Klammern erneut berechnet, in dem zusätzlich
die Quanten-Kommutatoren für das elektrische und das
magnetische Feld verwendet werden, welche wohl be-
kannt aus der Quantenelektrodynamik sind. Als Ergebnis
erhalten wir wieder die Poisson-Klammern (4.30)-(4.35)
ohne irgend eine Änderung.

In einem weiteren Schritt geben wir den Teilchen eine
Ladung e und ein magnetisches Moment µ, um Wech-
selwirkungen zwischen den Teilchen und dem elektroma-
gnetischen Feld zu berücksichtigen. Entsprechend fügen
wir Wechselwirkungs-Beiträge zu den Dichten und den
Stromdichten (4.25)-(4.29) hinzu. Als Ergebnis finden
wir, dass die Poisson-Klammern auch durch diese zusätz-
lichen Beiträgen nicht verändert werden. Wir stellen fest:
Mit den bisher betrachteten Beiträgen lässt sich die Ma-
terie durch ein ziemlich fundamentales mikroskopisches
Modell beschreiben, in dem die Teilchen mit den Atom-
kernen und den umgebenden Elektronen identifiziert wer-
den, welche alle mit dem elektromagnetische Feld wech-
selwirken.

Als mikroskopisches Modell für die Teilchen und ih-
re Wechselwirkungen kann allgemeiner eine relativisti-
sche Quantenfeldtheorie betrachtet werden, welche auf
Klein-Gordon-Feldern und Dirac-Feldern basiert. Die
elektromagnetischen Felder für die Wechselwirkungen
können allgemeiner ersetzt werden durch die nichtabel-
schen Eichfelder für die elektroschwache und die star-
ke Wechselwirkung. Auf diese Weise ist es möglich, die
Poisson-Klammern (4.30)-(4.35) sogar für die fundamen-
talste Theorie der Materie, das Standard-Modell der Ele-
mentarteilchen und ihrer Wechselwirkungen [35] zu be-
weisen.

Wir schließen aus unseren Überlegungen, dass die
Poisson-Klammern (4.30)-(4.35) sehr allgemein sind und
für alle mikroskopischen Modelle der Materie gelten soll-
ten, die eine normal Flüssigkeit beschreiben. Sie sind
gültig für relativistische und nichtrelativistische Modelle,
für klassische Theorien und Quantentheorien. Allerdings
sind die Berechnungen, um die Poisson-Klammern für ein
spezielles mikroskopisches Modell zu beweisen, meistens
ziemlich kompliziert und aufwendig.

Die Poisson-Klammern wurde ursprünglich von Dzya-
loshinskii und Volovik [18] verwendet, um die reversi-
blen Terme in den hydrodynamischen Gleichungen herzu-
leiten. Diese Autoren verwendeten Symmetrieargumen-
te um die Poisson-Klammern zu bestimmen. Allerdings
betrachteten Sie die Entropiedichte σ(r, t) anstelle der
Energiedichte ε(r, t). Dennoch stimmen ihre Poisson-
Klammern mit unseren überein, wie wir weiter unten zei-
gen werden.

Alternativ können die hydrodynamischen Gleichungen
durch ein Variationsprinzip mit einer Lagrange-Funktion
und phänomenologischen Variablen formuliert werden.

Eine zugehörige Hamilton-Funktion kann man herlei-
ten, welche die Poisson-Klammern für die hydrodyna-
mischen Variablen liefert. Auf diese Wiese haben Enz
und Turski [36] zuerst die drei Poisson-Klammern (4.30)-
(4.32) für die Massendichte ρ(r, t) und die Impulsdich-
te j(r, t) erhalten. Van Saarloos et al. [37] fanden die
letzteren drei Poisson-Klammern (4.33)-(4.35) mit der
Energiedichte ε(r, t). Im Ergebnis stellen wir fest: Die
Poisson-Klammern für die hydrodynamischen Variablen
einer normalen Flüssigkeit sind seit langer Zeit bekannt.
Es gibt eine allgemeine Übereinstimmung darüber, wie
sie aussehen sollen.

Wir setzen nun unsere Berechnungen fort. Die Erwar-
tungswerte der Operatoren (4.26)-(4.29) kann man für
eine klassischen Flüssigkeit einfach ausrechnen. Wir er-
halten

j(r, t) = ρ(r, t)v(r, t) , (4.36)

ε(r, t) = u(r, t) +
j(r, t)2

2 ρ(r, t)
, (4.37)

Πik(r, t) = p(r, t) δik + ρ(r, t) vi(r, t) vk(r, t) , (4.38)

jE(r, t) = [ε(r, t) + p(r, t)]v(r, t) . (4.39)

Hierbei ist u(r, t) die aus der Thermodynamik bekann-
te innere Energiedichte, p(r, t) der Druck und v(r, t) das
Geschwindigkeitsfeld. Die spezielle Form dieser physika-
lischen Größen mit dem Geschwindigkeitsfeld gibt die
Galilei-Invarianz einer normalen Flüssigkeit wieder.

Die Formel (4.37) zeigt, dass sich die Energiedichte
ε(r, t) in zwei Anteile aufspaltet, die innere Energiedichte
u(r, t) und einen kinetischen Anteil. Dieser Zusammen-
hang bietet nun die Möglichkeit, aus (4.33)-(4.35) auch
die entsprechenden elementaren Poisson-Klammern für
die innere Energiedichte u(r, t) herzuleiten. Wir finden

{ρ(r, t), u(r′, t)} = 0 , (4.40)

{j(r, t), u(r′, t)} = − [u(r, t)∇+∇ p(r, t)]

× δ(r− r′) , (4.41)

{u(r, t), u(r′, t)} = 0 . (4.42)

Die neuen Poisson-Klammern für die innere Energiedich-
te u(r, t) haben offensichtlich eine deutlich einfachere
Struktur als jene für die gesamte Energiedichte ε(r, t),
weil sie nicht vom Geschwindigkeitsfeld v(r, t) abhängen
dürfen.

Die Entropie S(t) ist nach der Definition (2.18)
oder (2.21) eine globale Größe. In der Hydrodynamik
wird jedoch auf lokaler Ebene ein thermisches Gleich-
gewicht angenommen. Daher sollte die Entropie auch lo-
kal als Entropiedichte σ(r, t) existieren, so dass die glo-
bale Entropie gegeben ist durch das Integral S(t) =
∫

ddr σ(r, t). Es wird eine lokale Differentialgleichung für
die Entropiedichte geben, die einer Kontinuitätsgleichung
ähnlich ist, jedoch mit einer Erweiterung. Auf der rech-
ten Seite wird ein Quellterm stehen mit Beiträgen von
der Dissipation und den Fluktuationen, der eine ähnliche
Struktur hat wie die Terme auf der rechten Seite der glo-
balen Entropiegleichung (4.13). Um die reversiblen An-
teile der lokalen Entropiegleichung zu finden, benötigen
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wir die Poisson-Klammern mit der Entropiedicht σ(r, t).
Diese werden wir im folgenden herleiten.

Aus der Thermodynamik ist bekannt, dass die innere
Energiedichte u(r, t) von der Entropiedichte σ(r, t) und
der Massendichte ρ(r, t) abhängt. Es gilt der lokale Zu-
sammenhang

u(r, t) = u(σ(r, t), ρ(r, t)) (4.43)

und die thermodynamische Relation

du(r, t) = T (r, t) dσ(r, t) +m−1µ(r, t) dρ(r, t) . (4.44)

Hierbei sind T (r, t) die Temperatur und µ(r, t) das che-
mische Potential. Aus letzterer Gleichung lässt sich ein
Zusammenhang für die Poisson-Klammern herleiten, und
zwar

{xi(r, t), u(r
′, t)} = T (r′, t) {xi(r, t), σ(r

′, t)}

+m−1µ(r′, t) {xi(r, t), ρ(r
′, t)} .

(4.45)

Für xi(r, t) kann jede beliebige unserer relevanten Varia-
blen eingesetzt werden. Wir finden nun, dass die elemen-
taren Poisson-Klammern mit der Entropie-Dichte σ(r, t)
definiert werden durch

{ρ(r, t), σ(r′, t)} = 0 , (4.46)

{j(r, t), σ(r′, t)} = − σ(r, t)∇ δ(r− r′) , (4.47)

{σ(r, t), σ(r′, t)} = 0 . (4.48)

Mit Hilfe von (4.45) kann man zeigen, dass diese Poisson-
Klammern für die Entropiedichte σ(r, t) kompatibel sind
mit jenen für die innere Energiedichte u(r, t) und die
Massendichte ρ(r, t).

Die Poisson-Klammern für die verschiedenen relevan-
ten Variablen sind nun komplett. Wir stellen fest, dass
sie mit jenen von Dzyaloshinskii und Volovik [18] über-
einstimmen. Die reversiblen Anteile der hydrodynami-
schen Gleichungen (3.88) lassen sich daher schreiben in
der Form

∂txi(r, t) = {xi(r, t), E[σ(t), j(t), ρ(t)]} . (4.49)

Da wir alle erforderlichen elementaren Poisson-
Klammern gefunden haben, können wir die Energie
E[σ(t), j(t), ρ(t)] als Funktional in den natürlichen
Variablen Entropiedichte σ(r, t), Impulsdichte j(r, t)
und Massendichte ρ(r, t) verwenden. Die zugehörigen
Funktional-Ableitungen sind

δE[σ(t), j(t), ρ(t)]

δσ(r, t)
= T (r, t) , (4.50)

δE[σ(t), j(t), ρ(t)]

δj(r, t)
= v(r, t) , (4.51)

δE[σ(t), j(t), ρ(t)]

δρ(r, t)
= m−1 µ(r, t) . (4.52)

Setzten wir nun in (4.49) für xi(r, t) alle unsere relevan-
ten Variablen ein, so erhalten wir die hydrodynamischen
Gleichungen

∂t ρ(r, t) = −∇ · j(r, t) , (4.53)

∂t ji(r, t) = − ∂k Πik(r, t) , (4.54)

∂t σ(r, t) = −∇ · q(r, t) +
R(r, t)

T (r, t)
, (4.55)

∂t ε(r, t) = −∇ · jE(r, t) . (4.56)

Die ersten drei Gleichungen bekommt man durch Ver-
wendung der Poisson-Klammern (4.30)-(4.32) und (4.46)-
(4.48) zusammen mit den Funktional-Ableitungen (4.50)-
(4.52). Die vierte Gleichung für die Energiedichte folgt
direkt aus der Poisson-Klammer (4.35). Die Stromdich-
ten auf der rechten Seite sind gegeben durch die Formeln
(4.36), (4.38) und (4.39). Zusätzlich finden wir die Entro-
piestromdichte

q(r, t) = σ(r, t)v(r, t) . (4.57)

Die hydrodynamischen Gleichungen (4.53)-(4.56) wurden
hier für eine ideale Flüssigkeit hergeleitet. Sie sind je-
doch in dieser Form unverändert gültig auch für eine reale
Flüssigkeit, wenn die Effekte von Dissipation und Fluk-
tuationen hinzugefügt werden. Die erforderlichen Ände-
rungen treten in den Stromdichten in Form von zusätz-
lichen Beiträgen auf, wie wir in den nachfolgenden Ab-
schnitten sehen werden.

Auf der rechten Seite der Entropie-Gleichung (4.55)
haben wir für spätere Betrachtungen einen Quellterm
hinzugefügt. Dieser ist hier jedoch null, und wir haben

R(r, t) = 0 . (4.58)

Die hydrodynamischen Gleichungen (4.53)-(4.56) für un-
sere normale Flüssigkeit haben die aus elementaren Lehr-
büchern bekannte Form [4]. Sie enthalten bisher jedoch
nur die reversiblen Terme. Effekte von Dissipation und
Fluktuation wurden bisher nicht berücksichtigt.

D. Hydrodynamische Gleichungen für eine
normale Flüssigkeit mit Dissipation

Nun fügen wir die Terme der Dissipation hinzu, las-
sen die Fluktuationen jedoch noch weg. Die Effekte der
Dissipation sind im zweiten Term der hydrodynamischen
Gleichungen (4.12) enthalten. Ihre Stärke wird beschrie-
ben durch die Onsager-MatrixMik(r, r

′; t). In der Hydro-
dynamik werden nur Phänomene auf großen Längenska-
len betrachtet. Daher approximieren wir die räumliche
Struktur durch eine Delta-Funktion. Die relevanten Va-
riablen, die wir betrachten, sind alles Dichten von Erhal-
tungsgrößen. Aus diesem Grunde fügen wir noch zwei
räumliche Differentialoperatoren ein. Wir machen also
für die Onsager-Matrix den Ansatz

Mik(r, r
′; t) = −∂mNim,kn(x(r, t)) ∂n δ(r − r′) . (4.59)
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Wir motivieren die zwei räumlichen Differentialopera-
toren mit der Darstellung der Gedächtnismatrix in der
Form (3.72) zusammen mit (3.73). Der Ansatz ist lokal.
Folglich hängt die Marix Nim,kn = Nim,kn(x(r, t)) lokal
von den relevanten Variablen xi(r, t) ab. Setzen wir dies
in (4.12) ein, so bekommen wir die hydrodynamischen
Gleichungen in der Form

∂t xi(r, t) = {xi(r, t), E[x(t)]}

−
∑

kn

∂mNim,kn ∂n
δS[x(t)]

δxk(r, t)

+ fi(r, t) . (4.60)

Wir benötigen als nächstes die Funktional-Ableitungen
der Entropie S[x(t)]. Nach der Thermodynamik sind
die natürlichen Variablen der Entropie die Energiedich-
te ε(r, t), die Impulsdichte j(r, t) und die Massendichte
ρ(r, t). Wir identifizieren daher

S[x(t)] = S[ε(t), j(t), ρ(t)] (4.61)

und finden die Funktional-Ableitungen

δS[ε(t), j(t), ρ(t)]

δε(r, t)
=

1

T (r, t)
, (4.62)

δS[ε(t), j(t), ρ(t)]

δj(r, t)
= −

v(r, t)

T (r, t)
, (4.63)

δS[ε(t), j(t), ρ(t)]

δρ(r, t)
= −

1

m

µ(r, t)

T (r, t)
. (4.64)

Da die Funktional-Ableitungen in (4.60) nur in Form von
Gradienten vorkommen, können wir sie umformen gemäß

∂n
δS

δε
= ∂n

1

T
= −

1

T 2
∂nT = −

1

T 2
∂n
δE

δσ
, (4.65)

∂n
δS

δji
= −∂n

vi
T

= −
1

T
∂nvi +

vi
T 2
∂nT

= −
1

T
∂n
δE

δji
+
vi
T 2
∂n
δE

δσ
, (4.66)

∂n
δS

δρ
= −∂n

µ

mT
= −

1

mT
∂nµ+

µ

mT 2
∂nT

= −
1

T
∂n
δE

δρ
+

µ

mT 2
∂n
δE

δσ
. (4.67)

Folglich lassen sich auch die hydrodynamischen Gleichun-
gen (4.60) umformen. Mit einer neuen Matrix Λim,kn be-
kommen wir dann

∂t xi(r, t) = {xi(r, t), E[x(t)]}

+
∑

kn

∂m Λim,kn ∂n
δE[x(t)]

δxk(r, t)

+ δiσ
R(r, t)

T (r, t)
+ fi(r, t) . (4.68)

Die relevanten Variablen xi(r, t) werden hier identifiziert
durch die natürlichen Variablen der Energie E[x(t)]. Dies

sind die Entropiedichte σ(r, t), die Impulsdichte j(r, t)
und die Massendichte ρ(r, t). Da hier die Entropieglei-
chung mit enthalten ist, wurde der dritten Zeile ein Term
mit einer Entropie-Produktionsrate hinzugefügt. Diesen
Term berechnet man aus dem quadratischen Term der
Entropiegleichung (4.13). Wir finden

R(r, t) =
∑

im,kn

(

∂m
δE[x(t)]

δxi(r, t)

)

Λim,kn

(

∂n
δE[x(t)]

δxk(r, t)

)

.

(4.69)
Weil R(r, t) eine Energiedichte pro Zeiteinheit ist, han-
delt es sich hier um die durch Reibung in der Flüssigkeit
erzeugte Wärme. Wir stellen fest, dass die hydrodynami-
schen Gleichungen (4.68) zusammen mit der Formel für
die erzeugte Reibungswärme (4.69) mit den hydrodyna-
mischen Gleichungen in der allgemeine Form von Dzya-
loshinskii und Volovik [18] übereinstimmen.

In den allgemeinen hydrodynamischen Gleichungen
(4.68) zusammen mit der Formel für die erzeugte Wärme
(4.69) sind die spezifischen Eigenschaften der Flüssigkeit,
welche Effekte der Dissipation und Dämpfungen betref-
fen, zusammengefasst in Elementen der Matrix Λim,kn.
Im Prinzip kann man diese Matrix aus der mikroskopi-
schen Theorie der Flüssigkeit berechnen. Dazu berechnet
man zunächst die Gedächtnismatrix Mik(r, t; r

′, t′) mit
der Formel (4.3). Im zweiten Schritt bestimmt man die
Onsager-Matrix Mik(r, r

′; t), indem man Gedächtnisef-
fekte vernachlässigt mit dem Ansatz (4.9) oder mit der
Umkehrformel

Mik(r, r
′; t) =

∫ t

t0

dt′ Mik(r, t; r
′, t′) . (4.70)

Im dritten Schritt berechnet man die Matrix Nim,kn, in-
dem man die räumlich nichtlokalen Effekte vernachläs-
sigt und die Formel (4.59) invertiert. Schließlich bekommt
man die Matrix Λim,kn, indem man die Energiedichte
ε(r, t) in den ursprünglichen relevanten Variablen aus-
tauscht durch die Entropiedichte σ(r, t).

Die Berechnung ist in der Theorie möglich, in der Pra-
xis jedoch viel zu kompliziert und daher nicht durchführ-
bar. In der Praxis wird ein anderer Weg beschritten. Mit
Argumenten zur Symmetrie des Systems wird die Anzahl
der von Null verschiedenen Matrixelemente Λim,kn stark
reduziert, so dass nur ganz wenige Parameter übrigblei-
ben. Diese Parameter werden am Ende durch Vergleich
mit dem Experiment bestimmt. In diesem Sinne wird die
Hydrodynamik zu einer phänomenologischen Theorie.

Für die Massendichte ρ(r, t) gilt die Kontinuitätsglei-
chung (4.53) bereits exakt auf mikroskopischer Ebene.
Man kann sie für die Operatorausdrücke (4.25) und
(4.26) in der zweiten Quantisierung leicht beweisen. Da-
her wird die Massendichte ρ(r, t) von dissipativen Effek-
ten nicht betroffen. Es verbleiben die Impulsdichte j(r, t)
und die Entropiedichte σ(r, t). Wir nehmen an, dass die
der Flüssigkeit zugrunde liegende mikroskopische Theo-
rie invariant unter Raumspiegelungen ist. Unter dieser
Transformation ändert die Impulsdichte das Vorzeichen,
die Entropiedichte jedoch nicht. Folglich gibt es in der
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Onsager-Matrix keine Kopplung zwischen der Impuls-
dichte j(r, t) und der Entropiedichte σ(r, t). Die Matrix
Λim,kn ist in den einzelnen relevanten Variablen also weit-
gehend diagonal.

Der zweite Term in der allgemeinen hydrodynamischen
Gleichung (4.68) hat offensichtlich die Form einer Diver-
genz von Stromdichten. Wir entnehmen daraus die dissi-
pativen Beiträge zu den allgemeinen Stromdichten

∆jim(r, t) = −
∑

kn

Λim,kn ∂n
δE[x(t)]

δxk(r, t)
. (4.71)

Folglich wird sich die Struktur der speziellen hydrodyna-
mischen Gleichungen (4.53)-(4.56) durch die Effekte der
Dissipation nicht ändern. Nur die Entropie-Gleichung be-
kommt wegen der Erzeugung von Wärme und Entropie
durch Reibung einen Zusatzterm. Berücksichtigen wir,
dass die Matrix Λim,kn weitgehend diagonal ist, so fin-
den wir die dissipativen Stromdichten

∆jk = 0 , (4.72)

∆Πik = −Λjj
ik,mn ∂nvm , (4.73)

∆qk = −Λσσ
kn ∂nT , (4.74)

∆jE,k = T∆qk + vi∆Πik +m−1µ∆jk (4.75)

und die erzeugte Wärme

R = (∂kvi) Λ
jj
ik,mn (∂nvm) + (∂kT ) Λ

σσ
kn (∂nT ) . (4.76)

Zur Vereinfachung der Schreibweise lassen wir ab jetzt
die Argumente r und t weg. Nach der Summenkonven-
tion wird automatisch über doppelt auftretende Indizes
summiert.

Eine normale Flüssigkeit ist isotrop. Das bedeutet, sie
ist invariant unter Rotationen und Raumspiegelungen.
Das schränkt die Matrizen für die Dissipation weiter ein.
Wir finden

Λjj
ik,mn = η

(

δimδkn + δinδkm −
2

d
δikδmn

)

+ ζ δikδmn , (4.77)

Λσσ
kn =

κ

T
δkn . (4.78)

Von der gesamten dissipativen Matrix Λim,kn verbleiben
also gerade mal drei Parameter, die Scherviskosität η, die
Volumenviskosität ζ und die Wärmeleitfähigkeit κ. Die-
se drei Parameter beschreiben die dissipativen Effekte in
einer normalen Flüssigkeit vollständig. Sie werden übli-
cherweise phänomenologisch bestimmt durch Vergleiche
mit Experimenten.

Wir setzen nun die Matrizen (4.77) und (4.78) ein. Da-
mit finden wir den Zusatzbeitrag für den Spannungsten-
sor

∆Πik = −η

(

∂ivk + ∂kvi −
2

d
δik ∂nvn

)

− ζ δik ∂nvn

(4.79)

und für die Entropiestromdichte

∆qk = −
κ

T
∂kT . (4.80)

Addieren wir die Zusatzbeiträge (4.72)-(4.75) zu den re-
versiblen Beiträgen (4.36), (4.38), (4.57) und (4.39), so
erhalten wir die gesamten Stromdichten

jk = ρ vk , (4.81)

Πik = p δik + ρ vi vk +∆Πik , (4.82)

qk = σ vk −
κ

T
∂kT , (4.83)

jE,k = (ε+ p)vk − κ ∂kT + vi∆Πik . (4.84)

Der zweite Term in der Energiestromdichte (4.84) stellt
die Wärmestromdichte dar. Dies erklärt die Bezeichnung
Wärmeleitfähigkeit für den Parameter κ. Aus (4.76) fin-
den wir schließlich die erzeugte Wärmedichte

R = η

[

(∂ivk)(∂ivk) + (∂ivk)(∂kvi)−
2

d
(∂ivi)(∂kvk)

]

+ ζ (∇ · v)2 +
κ

T
(∇T )2 . (4.85)

Wir fassen zusammen. Die hydrodynamischen Glei-
chungen für eine normale Flüssigkeit mit Dissipation sind
gegeben durch (4.53)-(4.56), zusammen mit den Strom-
dichten (4.81)-(4.84) und der erzeugten Wärmedichte
(4.85). Sie stimmen überein mit den hydrodynamischen
Gleichungen, die in den bekannten Lehrbüchern zu fin-
den sind [4]. Drei von diesen sind reine Kontinuitätsglei-
chungen. Das bedeutet, die zugehörigen physikalischen
Größen Energie, Impuls und Massendichte sind Erhal-
tungsgrößen. Eine Ausnahme bildet die Gleichung für die
Entropiedichte (4.55). Hier steht mit der erzeugten Wär-
medichte R ein Quellterm auf der rechten Seite. Da die
erzeugte Wärmedichte (4.85) eine quadratische Form hat
und die Parameter η, ζ und κ positiv sind, ist sie immer
größer gleich null. Folglich ist der Quellterm der Entro-
pie immer größer gleich null. Diese Eigenschaft liefert den
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, so dass die ge-
samte Entropie des Systems immer anwachsen muss.

E. Hydrodynamische Fluktuationen

Die fluktuierenden Kräfte stellen den dritten Term in
der allgemeinen hydrodynamischen Gleichung (4.12) dar.
Sie werden definiert durch die Formel (3.61). Definieren
wir die quantenmechanischen Operatoren der fluktuie-
renden Kräfte im Heisenberg Bild durch

f̂i(r, t) = iQ(t0)U(t0, t)Q(t) L âi(r) , (4.86)

so berechnen sich ihre Erwartungswerte mit

fi(r, t) = Sp{ ˆ̺(t0) f̂i(r, t)} . (4.87)

Zur Unterscheidung zwischen Operatoren und Erwar-
tungswerten kennzeichnen wir hier wieder die quanten-
mechanischen Operatoren mit einem Dach.
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Wir nehmen an, dass durch den orthogonalen Projek-
tionsoperator Q(t) alle physikalischen Freiheitsgrade ent-
fernt werden, welche sich auf großen Längenskalen und
großen Zeitskalen bewegen. Folglich werden sich die fluk-
tuierenden Kräfte fi(r, t) auf kurze Längenskalen und
kurze Zeitskalen beschränken und nahezu stochastisch
verhalten. Wir nehmen weiterhin an, dass physikalische
Zustände immer durch reine quantenmechanische Zu-
stände beschrieben werden, so dass zur Anfangszeit t0 die
Dichtematrix gegeben ist durch ˆ̺(t0) = |Ψ0〉〈Ψ0|. Da ei-
ne normal Flüssigkeit ein klassisches System ist, erwarten
wir, dass die fluktuierenden Kräfte f̂i(r, t) näherungswei-
se scharf definierte klassische Variablen sind. Das bedeu-
tet, dass Erwartungswerte von Produkten von fluktuie-
renden Kräften näherungsweise faktorisieren. Für einen
Erwartungswert mit zwei fluktuierenden Kräften erhal-
ten wir also näherungsweise

Sp{ ˆ̺(t0) f̂i(r, t) f̂k(r
′, t′)} ≈

≈ Sp{ ˆ̺(t0) f̂i(r, t)} Sp{ ˆ̺(t0) f̂k(r
′, t′)}

= fi(r, t) fk(r
′, t′) . (4.88)

Wir stellen uns nun vor, dass das Experiment mit der nor-
malen Flüssigkeit mehrfach durchgeführt wird. Die Dich-
tematrix ˆ̺(n)(t0) ist dann für jedes Experiment mit Num-
mer n = 1, . . . , N unterschiedlich. Wir wollen jedoch an-
nehmen, dass sie im statistischen Mittel näherungsweise

mit einer relevanten Dichtematrix (2.26) übereinstimmt,
so dass gilt

〈 ˆ̺(t0)〉 =
1

N

N
∑

n=1

ˆ̺(n)(t0) ≈ ˆ̺̃(t0) . (4.89)

Es folgt dann das statistische Mittel der fluktuierenden
Kräfte

〈fi(r, t)〉 ≈ Sp{ ˆ̺̃(t0) f̂i(r, t)} = 0 (4.90)

und die Korrelationsfunktion

〈fi(r, t) fk(r
′, t′)〉 ≈

≈ Sp{ ˆ̺̃(t0) f̂i(r, t) f̂k(r
′, t′)}

≈

∫ 1

0

dα Sp{ ˆ̺̃(t0)
α f̂i(r, t) ˆ̺̃(t0)

1−α f̂k(r
′, t′)}

= (fi(r, t)|fk(r
′, t′))t0 . (4.91)

Nach einigen Umformungen lässt sich die Korrelations-
funktion der fluktuierenden Kräfte also in Form eines
Mori-Skalarprodukts schreiben. Setzen wir hier die Ope-
ratoren der fluktuierenden Kräfte (4.86) ein und beach-
ten, dass der Zeitentwicklungsoperators U(t0, t) im Mori-
Skalarprodukt näherungsweise adjungiert werden kann,
so finden wir

〈fi(r, t) fk(r
′, t′)〉 ≈ (fi(r, t)|fk(r

′, t′))t0
= (Q(t0)U(t0, t)Q(t) L âi(r)|Q(t0)U(t0, t

′)Q(t′) L âk(r
′))t0

≈ (Q(t) L âi(r)|[U(t0, t)]
+ Q(t0)Q(t0)U(t0, t

′)Q(t′) L âk(r
′))t

= (Q(t) L âi(r)|[U(t0, t)]
+ U(t0, t

′)Q(t′) L âk(r
′))t

= (Q(t) L âi(r)|U(t, t′)Q(t′) L âk(r
′))t = kB Mki(r

′, t′; r, t) ≈ kB Mik(r, t; r
′, t′) . (4.92)

Das letzte Gleichheitszeichen folgt aus der Definition der
Gedächtnismatrix (3.32). Wir stellen also fest, dass sich
die Korrelationsfunktion der fluktuierenden Kräfte mit
der Gedächtnismatrix Mik(r, t; r

′, t′) in Verbindung brin-
gen lässt.

Die Bezeichnung näherungsweise betrifft immer die hy-
drodynamische Näherung, die wir hier verwenden. In die-
sem Sinne werden wir ab jetzt zur Vereinfachung in den
Gleichungen die Näherungszeichen durch Gleichheitszei-
chen ersetzen. Da wir Gedächtniseffekte vernachlässi-
gen, dürfen wir die Gedächtnismatrix durch die Onsager-
Matrix darstellen gemäß (4.9). So erhalten wir für die
Korrelationsfunktion der fluktuierenden Kräfte das Er-
gebnis

〈fi(r, t) fk(r
′, t′)〉 = 2 kB Mik(r, r

′; t) δ(t− t′) . (4.93)

Die wesentlichen Eigenschaften der fluktuierenden
Kräfte fi(r, t) werden durch den Erwartungswert (4.90)

und die Korrelationsfunktion (4.93) beschrieben. Be-
trachten wir diese beiden Gleichungen genauer, so stel-
len wir fest, dass sie genau den Definitionsgleichungen für
gaußische stochastische Kräfte entsprechen. Wir kommen
also zu dem Ergebnis, dass man die fluktuierenden Kräfte
fi(r, t) als gaußische stochastische Kräfte interpretieren
kann. Folglich ist die allgemeine hydrodynamische Glei-
chung (4.12) eine stochastische Differentialgleichung. Es
wird somit für die Differentialrechnung ein stochastischer
Formalismus benötigt. Da wir die allgmeinen hydrodyna-
mischen Gleichungen unter Annahme der Zeitumkehrin-
varianz in der zugrunde liegenden mikroskopischen Theo-
rie hergeleitet haben, ist der Differentialoperator für die
Zeitableitung ∂t symmetrisch definiert. In diesem Sin-
ne ist (4.12) eine stochastische Differentialgleichung im
Stratonovich-Formalismus.

Die Onsager-Matrix Mik(r, r
′; t) tritt an zwei Stel-
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len auf. Zum einen legt sie im zweiten Term der allge-
meinen hydrodynamischen Gleichungen (4.12) die Stärke
der Dissipationen fest. Zum anderen legt sie in (4.93)
die Stärke der Fluktuationen der stochastischen Kräfte
fest. Dieser Zusammenhang zwischen Fluktuation und
Dissipation ist bekannt unter dem Namen Fluktuations-

Dissipations-Theorem der zweiten Art.
Im Folgenden wollen wir die stochastischen Kräfte spe-

ziell für unsere normale Flüssigkeit untersuchen. Für die
relevanten Variablen Energiedichte ε(r, t), Impulsdichte
j(r, t) und Massendichte ρ(r, t) dürfen wir die Onsager-
Matrix mit dem Ansatz (4.59) verwenden. Es folgt dann
die Korrelationsfunktion

〈fi(r, t) fk(r
′, t′)〉 = − ∂m 2 kB Nim,kn ∂n δ(r−r′) δ(t−t′) .

(4.94)
Die stochastischen Kräfte sind also sowohl auf der räumli-
chen Längenskala als auch auf der zeitlichen Skala extrem
kurzreichweitig.

Wegen den räumlichen Differentialoperatoren in (4.94)
ist es zweckmäßig, die stochastischen Kräfte fi(r, t) der
Dichten als Ableitungen von neuen stochastischen Kräf-
ten gik(r, t) der zugehörigen Stromdichten zu schreiben
gemäß

fi(r, t) = − ∂k gik(r, t) . (4.95)

Diese Darstellung der fluktuierenden Kräfte haben wir
schon früher in (3.74) zusammen mit (3.75) hergeleitet.
Sie gilt allgemein, wenn die hydrodynamischen Variablen
Dichten von Erhaltungsgrößen sind. Die Erwartungswer-
te der neuen stochastischen Kräfte sind dann ebenfalls
null, und für die Korrelationsfunktion erhalten wir

〈gik(r, t) gmn(r
′, t′)〉 = 2 kBNik,mn δ(r− r′) δ(t− t′) .

(4.96)
Der Übergang zu den relevanten Variablen Entro-

piedichte σ(r, t), Impulsdichte j(r, t) und Massendichte
ρ(r, t) erfolgt, indem wir die Matrix Nik,mn durch Λik,mn

ersetzen. Da die Funktional-Ableitungen der Entropie
(4.62)-(4.64) einen zusätzlichen Faktor 1/T haben, die

Funktional-Ableitungen der Energie (4.50)-(4.52) jedoch
nicht, müssen wir in der Korrelationsfunktion noch einen
zusätzlichen Faktor T hinzufügen. Wir erhalten somit in
diesem Fall

〈gik(r, t) gmn(r
′, t′)〉 = 2 kBT Λik,mn δ(r− r′) δ(t− t′) .

(4.97)
Wir weisen darauf hin, dass die Temperatur T = T (r, t)
nicht konstant ist, sondern fluktuiert. Sie wird in (4.50)
als Funktionalableitung der Energie E[x] definiert und
hängt somit im allgemeinen von den hydrodynamischen
Variablen xi(r, t) ab.

Im vorherigen Abschnitt haben wir festgestellt, dass
aus Symmetriegründen die meisten Elemente der Matrix
Λik,mn null sind. Es gibt keine von Null verschiedene Ma-
trixelemente für die Massendichte. Da es für die Massen-
dichte keine Dissipation gibt, fallen auch die stochasti-
schen Kräfte für die Massenstromdichte weg. Wir haben
also

gjk(r, t) = 0 . (4.98)

Es verbleiben die stochastischen Kräfte für den Span-
nungstensor gΠik(r, t) und für die Entropiestromdichte
gqk(r, t). Nach (4.90) sind die Erwartungswerte null. Wir
haben also

〈gΠik(r, t)〉 = 0 , (4.99)

〈gqk(r, t)〉 = 0 . (4.100)

Wir bemerken zur Schreibweise: In (4.98)-(4.100) und in
den nachfolgenden Formeln bezeichnet der obere Index
jeweils die Stromdichte, zu welcher die jeweilige stochasti-
sche Kraft gehört. Wegen der Zeitumkehrinvarianz gibt es
keine Korrelationen zwischen den beiden stochastischen
Kräften gΠik(r, t) und gqk(r, t), so dass

〈gΠik(r, t) g
q
n(r

′, t′)〉 = 0 . (4.101)

Die verbleibenden Korrelationen werden durch die Ma-
trizen (4.77) und (4.78) beschrieben. Wir erhalten damit

〈gΠik(r, t) g
Π
mn(r

′, t′)〉 = 2 kBT Λjj
ik,mn δ(r− r′) δ(t− t′)

= 2 kBT

[

η

(

δimδkn + δinδkm −
2

d
δikδmn

)

+ ζ δikδmn

]

δ(r− r′) δ(t− t′) (4.102)

und

〈gqk(r, t) g
q
n(r

′, t′)〉 = 2 kBT Λσσ
kn δ(r− r′) δ(t− t′)

= 2 kB κ δkn δ(r − r′) δ(t− t′) . (4.103)

Die gaußischen stochastischen Kräfte für die Massen-
stromdichte gjk(r, t), für den Spannungstensor gΠik(r, t)

und für die Entropiestromdichte gqk(r, t) sind mit den
Gleichungen (4.98)-(4.103) eindeutig definiert. Es ver-
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bleibt die stochastische Kraft für die Energiestromdichte.
Diese bekommt man aus der thermodynamischen Relati-
on

gjEk (r, t) = T (r, t) gqk(r, t) + vi(r, t) g
Π
ik(r, t) . (4.104)

Am Ende müssen die stochastischen Kräfte in die hy-
drodynamischen Gleichungen eingefügt werden. Man er-
reicht dies, indem man die stochastischen Kräfte zu den
Stromdichten (4.81)-(4.84) hinzu addiert. Wir finden also

jk = ρ vk , (4.105)

Πik = p δik + ρ vi vk +∆Πik + gΠik(r, t) , (4.106)

qk = σ vk −
κ

T
∂kT + gqk(r, t) , (4.107)

jE,k = (ε+ p)vk − κ ∂kT + vi∆Πik + gjEk (r, t) . (4.108)

Für die Entropiedichte σ(r, t) sind die stochastischen
Kräfte noch nicht vollständig berücksichtigt. Die Darstel-
lung durch die Divergenz der Entropiestromdichte gemäß
(4.95) ist hier nicht ausreichend. Es kommt auch hier ein
Quellterm hinzu. Wir berücksichtigen ihn, in dem wir zu
der erzeugten Wärme (4.76) auch einen stochastischen
Term hinzufügen. Wir bekommen somit

R = (∂kvi) Λ
jj
ik,mn (∂nvm) + (∂kT ) Λ

σσ
kn (∂nT )

− (∂kvi) g
Π
ik(r, t)− (∂kT ) g

q
k(r, t) . (4.109)

Die beiden negativen Vorzeichen hängen mit dem Minus-
zeichen in (4.95) zusammen.

Im Ergebnis stellen wir fest: Die hydrodynamischen
Gleichungen (4.53)-(4.56) bleiben unverändert. Änderun-
gen, um die Fluktuationen zu berücksichtigen, erfolgen
allein in den Stromdichten (4.105)-(4.108) und in der er-
zeugten Wärme (4.109) durch die zusätzlichen stochasti-
schen Terme. Untersuchungen zu hydrodynamische Fluk-
tuationen sind auch in elementaren Lehrbüchern [3] zu
finden. Unsere Ergebnisse stimmen mit den darin be-
schriebenen überein, insbesondere die Korrelationsfunk-
tionen (4.102) und (4.103).

V. ZEITUMKEHRINVARIANZ UND DER
ZWEITE HAUPTSATZ DER THERMODYNAMIK

Während die zugrunde liegende mikroskopische Theo-
rie die Invarianz unter Zeitumkehr erfüllt, ist bekannt,
dass die statistische Mechanik des Nichtgleichgewichts
und die daraus folgenden hydrodynamischen Gleichungen
diese Invarianz brechen. Denn nach dem zweiten Haupt-
satz der Thermodynamik sollte die Entropie mit der Zeit
immer anwachsen oder zumindest gleich bleiben gemäß
dS/dt ≥ 0. Diese Aussagen stellen die allgemeine Lehr-
meinung in der statistischen Physik für das Nichtgleich-
gewicht dar. Wir untersuchen nun in wie weit diese Aus-
sagen vereinbar mit unserer Theorie sind und ob sie mo-
difiziert oder neu interpretiert werden müssen.

In Kapitel III haben wir die verallgemeinerten hy-
drodynamischen Gleichungen (3.35) zusammen mit der

Entropiegleichung (3.77) aus der mikroskopischen Theo-
rie hergeleitet. Da keine Näherungen gemacht wurden
und die Gleichungen exakt sind, müssen diese invariant
unter der Zeitumkehr sein. Daher kann für die Entropie
S(t) in (3.77) nicht der zweite Hauptsatz der Thermody-
namik gelten.

Die Invarianz unter Zeitumkehr kann jedoch gebro-
chen werden, wenn man die Terme auf den rechten Sei-
ten der Gleichungen einzeln betrachtet. Der erste Term
auf der rechten Seite der Entropiegleichung (3.77) ist ein
dissipativer Term und hat eine quadratische Form. Es
ist daher naheliegend, dass dieser Term positiv definit
ist und ein Anwachsen der Entropie entsprechend dem
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik bewirkt. Es gibt
hier noch eine Unsicherheit. Im Nichtgleichgewicht ist die
Onsager-Matrix (3.29) nicht symmetrisch, und es kann
nicht vollständig garantiert werden, dass sie positiv defi-
nit ist. Betrachtet man jedoch eine Flüssigkeit im Rah-
men der Hydrodynamik, so kann man annehmen, dass
zumindest lokal ein thermisches Gleichgewicht gilt. Folg-
lich sollte die Onsager-Matrix (3.29) auf lokaler Ebene
symmetrisch und positiv definit sein.

Wir kommen also zu dem Schluss: Da nach der Zeit-
umkehrinvarianz eine Möglichkeit bestehen muss, dass
die Entropie S(t) mit der Zeit auch wieder abnimmt, so
kann dies nur mit dem zweiten Term der Entropieglei-
chung (3.77) geschehen, dem fluktuierenden Term.

Betrachten wir die drei Terme auf der rechten Sei-
te der verallgemeinerten hydrodynamischen Gleichungen
(3.35), so kommen wir weiterhin zu den drei Ergebnissen:

(a) Die reversiblen Terme erfüllen die Zeitumkehrinva-
rianz.

(b) Für sich alleine genommen brechen die dissipativen
Terme und die fluktuierenden Terme die Zeitum-
kehrinvarianz.

(c) Die Summe der dissipativen und der fluktuierenden
Terme erfüllt jedoch die Invarianz unter Zeitum-
kehr.

Man kann nun die Frage stellen, welchen Einfluss die
Näherungen, die zu den hydrodynamischen Gleichung der
normalen Flüssigkeit in der bekannten Form führen, auf
die Struktur der Terme und auf die drei Ergebnisse ha-
ben. Zunächst stellen wir fest, dass die Struktur der Ter-
me unverändert bleibt. Auf allen Stufen der Näherungen
gibt es reversible, dissipative und fluktuierende Terme.
Selbst die erzeugte Wärme pro Volumen und Zeit R(r, t),
welche ganz am Ende unserer Überlegungen auftaucht
und in (4.109) definiert wird, hat dieselbe Struktur wie
die rechte Seite der Entropie-Gleichung (3.77) am Anfang
und ohne Näherung: Sie enthält einen dissipativen und
einen fluktuierenden Term. Der dissipative Term führt
zum Anwachsen der Entropie. Ein Rückgang der Entro-
pie ist nur durch den fluktuierenden Term möglich.

Die reversiblen Terme werden durch die Näherungen
nicht verändert. Daher bleibt Ergebnis (a) unverändert
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bestehen. Wenn die dissipativen Terme die Zeitumkehrin-
varianz brechen, so werden die Näherungen daran quali-
tativ nichts ändern. Folglich bleibt auch Ergebnis (b) be-
stehen. Die Summe der dissipativen und fluktuierenden
Terme wird jedoch durch die Näherungen so beeinflusst,
dass die Zeitumkehrinvarianz nicht mehr exakt sondern
nur noch näherungsweise gilt. Folglich wird Ergebnis (c)
nur noch näherungsweise gelten. Das muss einem insbe-
sondere dann klar sein, wenn man in den hydrodynami-
schen Gleichungen die fluktuierenden Terme durch gau-
ßische stochastische Kräfte modelliert. Qualitativ ändert
das jedoch nichts.

Wir fassen nochmals zusammen. Um die Zeitumkeh-
rinvarianz in den hydrodynamischen Gleichungen im Zu-
sammenhang mit dem zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik zu verstehen, ist es wichtig, die fluktuierenden
Terme zu betrachten. Nur die fluktuierenden Terme kön-
nen eine Abnahme der Entropie S(t) bewirken. In diesem
Sinne muss die allgemeine Lehrmeinung über den zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik erweitert und neu inter-
pretiert werden. Wir mögen sagen dass die fluktuierenden
Terme in den hydrodynamischen Gleichungen die Zeit-
umkehrinvarianz wiederherstellen.

VI. LANGEVIN- UND
FOKKER-PLANCK-GLEICHUNG

Nachdem in Kapitel IV die Gedächtniseffekte vernach-
lässigt wurden, haben wir hydrodynamische Gleichungen
erhalten, welche die Form von stochastischen Gleichun-
gen besitzen. Die fluktuierenden Terme wurden als gaußi-
sche stochastische Kräfte modelliert. Diese Eigenschaften
haben wir sowohl für die allgemeinen hydrodynamischen
Gleichungen in der GENERIC-Form erhalten, als auch
für die speziellen hydrodynamischen Gleichungen einer
normalen Flüssigkeit. Wir wollen daher untersuchen, ob
diese Gleichungen kompatibel mit der allgemeinen Theo-
rie der stochastischen Prozesse sind.

A. Stochastische Prozesse

Zur Beschreibung eines stochastischen Prozesses be-
trachten wir die Variablen xi(t). Wir lassen die Ortsva-
riable r weg und berücksichtigen nur den Index i, um
einfachere Formeln zu schreiben. Die Ortsvariable kann
man jederzeit wieder hinzufügen, um allgemeinere For-
meln zu erhalten. Wir folgen der Darstellung der stochas-
tischen Theorie für Nichtgleichgewichtssysteme von Gra-
ham und Haken [38–40]. Wenn keine Gedächtniseffekte
vorhanden sind, dann handelt es sich um einen Markov-
Prozess. Die Zeitentwicklung der Wahrscheinlichkeitsver-
teilung P (x, t) der stochastischen Variablen wird be-
schrieben durch eine Master-Gleichung. Führt man eine
Kramers-Moyal-Entwicklung durch und bricht nach der
zweiten Ordnung ab, so erhält man die Fokker-Planck-

Gleichung

∂

∂t
P (x, t) =

[

−
∂

∂xi
K

(1)
i (x) +

∂2

∂xi∂xj
K

(2)
ij (x)

]

P (x, t) .

(6.1)
Zur Vereinfachung der Schreibweise verwenden wir hier
die Summenkonvention und nehmen an, dass über alle
zweimal auftretende Indizes automatisch summiert wird.
Die Differentialoperatoren auf der rechten Seite wirken
über die eckige Klammer hinaus auch auf die Vertei-
lungsfunktion P (x, t). Die ersten beiden Kramers-Moyal-

Koeffizienten sind K
(1)
i (x) und K

(2)
ij (x). Sie hängen im

allgemeinen wiederum von den stochastischen Variablen
xi ab. Der zweite Koeffizient ist eine symmetrische Ma-
trix K(2)

ij (x) = +K
(2)
ji (x).

Wir definieren nun die fluktuierenden Kräfte

fi(t) = Bim(x(t)) εm(t) (6.2)

mit einer Matrix Bim(x(t)) und gaußisch verteilten ele-
mentaren stochastischen Kräften εm(t) mit den Eigen-
schaften

〈εm(t)〉 = 0 , 〈εm(t)εn(t
′)〉 = δmn δ(t− t′) . (6.3)

Die Anzahl der elementaren stochastischen Kräfte εm(t)
ist größer oder gleich der Anzahl der fluktuierenden Kräf-
te fi(t). Folglich muss die Matrix Bim(x) nicht unbedingt
quadratisch sein. Wir verlangen jedoch die Bedingung

Bim(x)Bjm(x) = 2K
(2)
ij (x) . (6.4)

Nach Graham und Haken [39, 40] findet man dann für die
stochastischen Variablen xi(t) die Langevin-Gleichung

∂txi(t) = K
(1)
i (x(t)) −

1

2

∂Bim(x(t))

∂xj(t)
Bjm(x(t)) + fi(t) ,

(6.5)
welche zur Fokker-Planck-Gleichung (6.1) äquivalent ist.
Die zeitliche Ableitung auf der linken Seite der Langevin-
Gleichung ist symmetrisch definiert. Folglich ist (6.5) ei-
ne stochastische Differentialgleichung im Stratonovich-

Formalismus [41, 42]. Der zweite Term mit der Matrix
Bim(x(t)) und deren Ableitung ist hierbei ein wohl be-
kannter Term.

Wir stellen fest: Wenn der zweite Kramers-Moyal-
Koeffizient K(2)

ij (x(t)) und die Matrix Bim(x(t)) selbst
von den stochastischen Variablen xi(t) abhängen, dann
enthalten die Definitionen der fluktuierenden Kräfte (6.2)
und die Langevin-Gleichung (6.5) zusätzliche Terme mit
partiellen Ableitungen dieser Matrizen nach den stochas-
tischen Variablen. Das macht hier die Theorie subtil und
kompliziert, muss jedoch sorgfältig berücksichtigt wer-
den.

Wir untersuchen nun, unter welchen Bedingungen die
Boltzmann-Verteilung

Peq(x) = Z−1 e−F (x) (6.6)
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mit einer vorgegebenen freien Energie F (x) eine statio-
näre Lösung der Fokker-Planck-Gleichung (6.1) ist. Diese
Boltzmann-Verteilung soll das thermische Gleichgewicht
beschreiben. Wir setzen ein und formen um gemäß

0 =
∂

∂t
Peq(x) =

∂

∂xi

[

−K
(1)
i +

∂

∂xj
K

(2)
ij

]

Peq(x)

=
∂

∂xi

[

−K
(1)
i +

∂K
(2)
ij

∂xj
+K

(2)
ij

∂

∂xj

]

Peq(x)

=
∂

∂xi

[

−K
(1)
i +

∂K
(2)
ij

∂xj
−K

(2)
ij

∂F

∂xj

]

Peq(x) . (6.7)

Wir schreiben nun den ersten Kramers-Moyal-Koeffi-
zienten in der Form

K
(1)
i (x) = Vi(x)−K

(2)
ij (x)

∂F (x)

∂xj
+
∂K

(2)
ij (x)

∂xj
(6.8)

mit einem reversiblen Term Vi(x) und zwei dissipati-
ven Termen, welche durch den zweiten Kramers-Moyal-
Koeffizienten parametrisiert werden. Aus (6.7) folgt dann
für den reversiblen Term die Bedingung

∂

∂t
Peq(x) =

∂

∂xi

[

−Vi(x)Peq(x)
]

= 0 . (6.9)

Diese Bedingung lässt sich einfach lösen, wenn wir den
reversiblen Term in der Form

Vi(x) = −A
(2)
ij (x)

∂F (x)

∂xj
+
∂A

(2)
ij (x)

∂xj
(6.10)

mit einer antisymmetrischen Matrix A(2)
ij (x) = −A

(2)
ji (x)

schreiben. Es folgt dann nämlich

∂

∂xi

[

Vi(x)Peq(x)
]

=
∂2

∂xi∂xj

[

A
(2)
ij (x)Peq(x)

]

= 0 (6.11)

aus der Antisymmetrie dieser Matrix. Die reversiblen
Terme (6.10) haben fast dieselbe Form wie die dissipa-
tiven Terme in (6.8). Der Unterschied besteht in dem

Symmetrieverhalten der Matrizen A
(2)
ij (x) = −A

(2)
ji (x)

und K(2)
ij (x) = +K

(2)
ji (x).

Setzen wir nun den ersten Kramers-Moyal-Koeffizien-
ten (6.8) in die Langevin-Gleichung (6.5) ein so finden
wir

∂txi(t) = Vi(x(t)) −K
(2)
ij (x(t))

∂F (x(t))

∂xj

+
1

2
Bim(x(t))

∂Bjm(x(t))

∂xj(t)
+ fi(t) . (6.12)

Der dritte Term in dieser Gleichung ergibt sich aus
der Summe des zweiten Terms von (6.5) und des drit-
ten Terms von (6.8), wobei der zweite Kramers-Moyal-
Koeffizient in der Form (6.4) eingesetzt wurde. Diese
Langevin-Gleichung in der Stratonovich-Form ist kom-
patibel mit der Boltzmann-Verteilung (6.6) für das ther-
mische Gleichgewicht, wenn der reversible Term Vi(x(t))
entweder die Form (6.10) hat oder zumindest die Bedin-
gung (6.9) erfüllt.

B. GENERIC-Formalismus

In Kapitel IV haben wir die allgemeinen hydrodynami-
schen Gleichungen des GENERIC-Formalismus hergelei-
tet. Um einfachere Formeln zu schreiben, lassen wir wie-
der die Ortsvariable r weg und verwenden die Summen-
konvention für die Indizes. Aus (4.12) finden wir dann
die Langevin-Gleichung

∂txi(t) = Lik(x(t))
∂E(x(t))

∂xk(t)

+Mik(x(t))
∂S(x(t))

∂xk(t)
+ fi(t) , (6.13)

und aus (4.14) und (4.15) folgen die zugehörigen Neben-
bedingungen

Lik(x(t))
∂S(x(t))

∂xk(t)
= 0 , (6.14)

Mik(x(t))
∂E(x(t))

∂xk(t)
= 0 . (6.15)

Weitere Nebenbedingungen gibt es für Erhaltungsgrößen
wie Impuls P(x(t)) und Teilchenzahl N(x(t)) wie üblich
im GENERIC-Formalismus.

Wir zeigen nun, dass die Langevin-Gleichung (6.13)
eine stochastische Differentialgleichung im Stratonovich-

Formalismus ist [42]. Dazu gehen wir zur ursprüngli-
chen exakten Bewegungsgleichung (3.35) mit Gedächt-
niseffekten zurück. Wir integrieren diese Gleichung über
ein zeitliches Intervall mit der Ausdehnung ∆t. Weiter-
hin nehmen wir an, die Gedächtnis-Effekte haben eine
zeitliche Ausdehnung von der Größenordnung ∆tM . Im
Ergebnis bekommen wir somit eine Integralgleichung mit
zwei Zeitskalen ∆t und ∆tM , wobei auf der linken Seite
eine Differenz von zwei hydrodynamischen Variablen zu
unterschiedlichen Zeiten steht. Die Langevin-Gleichung
(6.13) erhalten wir daraus in dem Grenzfall, dass bei-
de Zeitskalen ∆t und ∆tM infinitesimal klein werden. Es
kommt jedoch auf die Reihenfolge der zwei Grenzwert-
prozesse an. Zuerst vernachlässigen wir die Gedächtnisef-
fekte (Markov-Näherung) und führen den Grenzwertpro-
zess ∆tM → 0 durch. Wir dürfen folglich die Gedächtnis-
matrix ersetzen durch die Formel (4.9) mit einer Delta-
Funktion in der Zeit. Das Integral über die Zeit im zwei-
ten Term auf der rechten Seite von der ursprünglichen Be-
wegungsgleichung (3.35) lässt sich nun explizit ausführen,
und wir erhalten daraus den zweiten Term von (6.13).
Im Ergebnis finden wir eine Integralgleichung, welche der
integrierten Form von (6.13) entspricht. Danach werten
wir das verbleibende Integral mit dem Mittelwertsatz aus
und führen den Grenzwertprozess ∆t→ 0 durch. Im Er-
gebnis erhalten wir dann die Langevin-Gleichung (6.13),
wobei die zeitlich Ableitung auf der linken Seite symme-
trisch definiert wird. Diese ist somit eine stochastische
Differentialgleichung im Stratonovich Formalismus.

In Analogie zu (3.82) definieren wir das großkanonische
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thermodynamische Potential

Ω(x(t)) = E(x(t)) − T S(x(t)) − v ·P(x(t)) − µN(x(t))
(6.16)

mit drei konstanten Lagrange-Parametern, Temperatur
T , Geschwindigkeit v und chemisches Potential µ. Un-
ter Verwendung der Nebenbedingungen formen wir da-
mit den dissipativen Term der Langevin-Gleichung (6.13)
um. Wir erhalten dann

∂txi(t) = Lik(x(t))
∂E(x(t))

∂xk(t)

−
1

T
Mik(x(t))

∂Ω(x(t))

∂xk(t)
+ fi(t) . (6.17)

Wir wollen nun zeigen, dass diese Langevin-Gleichung
mit der großkanonischen Boltzmann-Verteilung

Peq(x) = Z−1 exp

(

−
Ω(x)

kBT

)

(6.18)

kompatibel ist. Dazu vergleichen wir im Detail die For-
meln des GENERIC-Formalismus (6.17) und (6.18) mit
den entsprechenden Formeln der allgemeinen stochasti-
schen Theorie (6.12) und (6.6). Zunächst identifizieren
wir die freie Energie F (x) = Ω(x)/kBT und den zweiten

Kramers-Moyal-Koeffizienten K(2)
ij (x(t)) = kBMij(x(t)).

Damit ist gewährleistet, dass die Verteilungsfunktionen
(6.18) und (6.6) formal übereinstimmen. Weiterhin stel-
len wir fest, dass der zweite Term unserer Langevin-
Gleichung (6.17) mit dem zweiten Term der entspre-
chenden Langevin-Gleichung der stochastischen Theorie
(6.12) übereinstimmt.

In Abschnitt IVE haben wir aus der mikroskopischen
Theorie hergeleitet, dass fi(t) gaußische stochastische
Kräfte sind, welche durch die Erwartungswerte (4.90)
und durch die Korrelationsfunktionen (4.93) eindeutig
festgelegt werden. Diese müssen mit den fluktuierenden
Kräften der stochastischen Theorie in der Darstellung
(6.2) vereinbar sein. Letzteres ist offensichtlich erfüllt,

weil wir den zweiten Kramers-Moyal-Koeffizienten be-
reits mit K(2)

ij (x(t)) = kBMij(x(t)) identifiziert haben.
Wir stellen jedoch fest, dass dem dritten Term in (6.12)

kein entsprechender Term in (6.17) zugeordnet werden
kann. Aus diesem Grunde müssen wir fordern, dass dieser
dritte Term null ist, so dass gilt

1

2
Bim(x(t))

∂Bjm(x(t))

∂xj(t)
= 0 . (6.19)

Da die Matrix Bim(x(t)) im allgemeinen von null ver-
schieden und nicht singulär ist, müssen wir also die Be-
dingung

∂Bim(x(t))

∂xi(t)
= 0 (6.20)

verlangen. Wir wollen nun zeigen, dass diese Bedingung
für eine normale Flüssigkeit allgemein erfüllt wird. Die
Matrix Bim(x(t)) hängt über (6.4) mit dem zweiten

Kramers-Moyal-Koeffizienten K
(2)
ij (x(t)) = kBMij(x(t))

und folglich mit der Onsager-Matrix Mij(x(t)) zusam-
men. In der lokalen Näherung wird die Onsager-Matrix
durch den Ansatz (4.59) mit zwei räumlichen Differential-
operatoren dargestellt. Für die Matrix Bim(x(t)) finden
wir daher eine analoge Darstellung mit einem räumlichen
Differentialoperator. Fügen wir vorübergehend die Orts-
variable r wieder hinzu, so erhalten wir

Bim(r, r1; t) = ∂k Cik,m(x(r, t)) δ(r − r1) (6.21)

mit einer Matrix Cik,m(x(r, t)), für die in Analogie zu
(6.4) die Gleichung

∑

m

Cik,m(x(r, t))Cjl,m(x(r, t)) = 2 kB Nik,jl(x(r, t))

(6.22)
gilt. Wir setzen nun (6.21) in die Bedingung (6.20) ein,
berechnen sorgfältig die Funktional-Ableitungen und fin-
den

∑

i

∫

ddr
δBim(r, r1; t)

δxi(r, t)
=
∑

ik

∫

ddr ∂k
∂Cik,m(x(r, t))

∂xi(r, t)
δ(0) = 0 . (6.23)

Durch die Funktional-Ableitung kommt ein unendlicher
Faktor δ(0) hinzu, der einer räumlichen Delta-Funktion
bei r = 0 entspricht. Der Integrand des räumlichen In-
tegrals ist offensichtlich eine räumliche Divergenz. Daher
lässt sich mit dem Satz von Gauß das räumliche Integral
in ein Oberflächenintegral umwandeln. Weil die Oberflä-
che im Unendlichen liegt, ist das Integral null. Somit ist
gezeigt, dass für eine normale Flüssigkeit die Bedingung
(6.20) erfüllt ist.

Als nächstes betrachten wir den reversiblen Term von
der Langevin-Gleichung (6.12). Wir identifizieren diesen
mit dem ersten Term in unserer Gleichung (6.17) und
erhalten

Vi(x(t)) = Lik(x(t))
∂E(x(t))

∂xk(t)
. (6.24)

Wir müssen jetzt noch nachprüfen, dass die Bedingung
(6.9) erfüllt ist. Leider hat unser reversibler Term (6.24)
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nicht die Form (6.10). Zwar kann man die antisymmetri-

sche Matrix A(2)
ij (x(t)) = kBT Lik(x(t)) identifizieren. Es

fehlt jedoch der zweite Term in (6.10) mit der Ableitung
dieser Matrix. Weiterhin identifizieren wir die freie Ener-
gie F (x(t)) = E(x(t))/kBT , benötigen würden wir jedoch
F (x(t)) = Ω(x(t))/kBT . Eine Umformung mit der For-
mel (6.16) und den Nebenbedingungen des GENERIC-
Formalismus ist nicht selbstverständlich, weil die rech-
ten Seiten dieser Nebenbedingungen im allgemeinen nicht
null sind.

Wir müssen also (6.9) explizit nachprüfen und zum
einen Symmetrieargumente und zum anderen die Ei-
genschaften von Erhaltungsgrößen anwenden. Dazu set-
zen wir den reversiblen Term (6.24) zusammen mit der
Boltzmann-Verteilung (6.18) in die Bedingung (6.9) ein.
Nach einigen Umformungen erhalten wir

0 =
∂

∂xi

[

Vi(x)Peq(x)
]

=

[

∂Vi(x)

∂xi
−

1

kBT

∂Ω(x)

∂xi
Vi(x)

]

Peq(x)

=

[

∂Vi(x)

∂xi
−

1

kBT

∂Ω(x)

∂xi
Lik(x)

∂E(x)

∂xk

]

Peq(x)

=

[

∂Vi(x)

∂xi
−

1

kBT
{Ω(x), E(x)}

]

Peq(x) . (6.25)

Der zweite Term ist null. Das haben wir bereits in Kapitel
III mit der Poisson-Klammer (3.95) gezeigt. Wir finden
also für den reversiblen Term die notwendige Bedingung

∂Vi(x(t))

∂xi(t)
= 0 . (6.26)

Wir fügen jetzt zwischendurch die Ortsvariable r wieder
ein. Für eine normale Flüssigkeit sind die stochastischen
Variablen xi(r, t) die Dichten von Erhaltungsgrößen. In
Kapitel IVC haben wir gezeigt, dass die reversiblen Ter-
me sich als Divergenzen von Stromdichten darstellen las-
sen. Daher finden wir

Vi(x(r, t)) = −∇ · Ji(x(r, t)) . (6.27)

Wir setzen dies in die notwendige Bedingung (6.26) ein
und erhalten

∑

i

∫

ddr
δVi(x(r, t))

δxi(r, t)
= −

∑

i

∫

ddr ∇ ·
∂Ji(r, t)

∂xi(r, t)
δ(0)

= 0 . (6.28)

Durch die Funktional-Ableitung kommt wiederum ein
unendlicher Faktor δ(0) hinzu, der einer räumlichen
Delta-Funktion bei r = 0 entspricht. Nach dem Satz
von Gauß formen wir das Integral über den Raum in ein
Oberflächenintegral um. Weil die Oberfläche im Unendli-
chen liegt, ist das Integral null. Somit ist die notwendige
Bedingung für die reversiblen Terme erfüllt.

Wir fassen zusammen: Mit den Gleichungen (6.20)
und (6.26) gibt es zwei Bedingungen, welche erfüllt

werden müssen, damit unsere hydrodynamischen Glei-
chungen für eine normale Flüssigkeit mit gaußischen
Fluktuationen kompatibel sind mit der großkanonischen
Boltzmann-Verteilung (6.18) im thermischen Gleichge-
wicht. Die Bedingungen (6.20) und (6.26) werden hier
besonders einfach erfüllt, weil sie sich auf Integrale über
Divergenzen von Vektorfunktionen zurückführen lassen,
die mit dem Satz von Gauß in Oberflächenintegrale um-
gewandelt werden können und somit null ergeben. Man
sieht das deutlich an den Ausdrücken (6.21) und (6.27)
und den Gleichungen (6.23) und (6.28). Diese Tatsache
hängt damit zusammen, dass wir für die relevanten hy-
drodynamischen Variablen die Dichten von Erhaltungs-
größen gewählt haben. Als Folge davon sind die hydrody-
namischen Gleichungen Kontinuitätsgleichungen, so dass
auf den rechten Seiten immer Divergenzen von Strom-

dichten stehen.
Die hydrodynamischen Gleichungen können erweitert

werden durch zusätzliche Variablen xi(r, t), welche die
Ordnungsparameter für die Brechung von bestimmten
Symmetrien darstellen und Phasenübergänge zweiter
Ordnung beschreiben [43]. Beispiele wären die Magne-
tisierung m(r, t) eines ferromagnetischen Systems oder
die Kondensatwellenfunktion Ψ(r, t) von superfluidem
4He. In diesen Fällen lässt sich die Bedingung (6.20)
im allgemeinen nicht erfüllen, wenn die entsprechenden
Komponenten der Onsager-MatrixMij(x(t)) und folglich
die entsprechenden Komponenten der Matrix Bim(x(t))
nicht konstant sind sondern von den hydrodynamischen
Variablen xi(t) abhängen. Man kann jedoch andererseits
durch Symmetrieargumente zeigen, dass die reversiblen
Terme (6.24) die notwendige Bedingung (6.26) immer er-
füllen. Das reicht allerdings nicht aus. Wir können im
allgemeinen nicht garantieren, dass die erweiterten hy-
drodynamischen Gleichungen mit Fluktuationen kompa-
tibel sind mit der großkanonischen Boltzmann-Verteilung
(6.18) im thermischen Gleichgewicht.

Die Langevin-Gleichung des GENERIC-Formalismus
(6.13) wurde unter der Annahme hergeleitet, dass die
relevante Dichtematrix durch eine lokale großkanonische
Verteilung der physikalischen Variablen in der Form
(2.26) gegeben ist [44]. Hierbei kommt es nicht dar-
auf an, ob das zugrunde liegende mikroskopische Sys-
tem quantenmechanisch oder klassisch ist. Wir hatten
jedoch einige Schwierigkeiten zu zeigen, dass das ther-
mische Gleichgewicht zumindest für eine normale Flüs-
sigkeit durch die großkanonische Boltzmann-Verteilung
(6.18) mit dem großkanonischen thermodynamischen Po-
tential (6.16) beschrieben wird.

Alternativ ist im GENRIC-Formalismus eine direk-
te Herleitung der Fokker-Planck-Gleichung (6.1) mög-
lich [45]. Man betrachtet hierzu die Funktionswerte

der Verteilungsfunktion f(x, t) der physikalischen Va-
riablen xi(r, t) als relevante Variablen und baut da-
mit den Projektionsoperator-Formalismus auf. Das zu-
grunde liegende Ensemble ist in diesem Fall mikroka-

nonisch. Folglich ist die Herleitung hier nur klassisch
möglich, nicht quantenmechanisch. Man findet als Er-



34

gebnis, dass die großkanonische Boltzmann-Verteilung
(6.18) automatisch eine stationäre Lösung der Fokker-
Planck-Gleichung für das thermische Gleichgewicht ist.
Sowohl der dissipative als auch der reversible Term ha-
ben mit (6.8) und (6.10) die erforderlichen Formen. An-
dererseits sind hier die Formeln für die Poisson-Matrix
Lik(x) und die Formeln für die Onsager-Matrix Mik(x)
wesentlich komplizierter sind [45]. Eine ähnliche Her-
leitung der Fokker-Planck-Gleichung für die nichtlinea-
re Hydrodynamik mit Fluktuationen wurde zuvor von
Zubarev und Morozov gegeben [46], und die zugehö-
rigen Langevin-Gleichungen wurden von Morozov [47]
und weiterhin von Kim und Mazenko [48] gefunden. Der
GENERIC-Formalismus ist jedoch wesentlich eleganter
für die Herleitung der Gleichungen und für die Behand-
lung der Nichtlinearitäten und Fluktuationen.

Zum Schluss untersuchen wir noch einen Zusammen-
hang von besonderer Art. In der normalen Flüssigkeit
sind die Temperatur T (r, t), die Geschwindigkeit v(r, t)
und das chemische Potential µ(r, t) lokale fluktuierende
Größen, die durch die Funktional-Ableitungen der Entro-
pie (4.62)-(4.64) definiert sind. Andererseits haben wir
die konstanten Lagrange-Parameter T , v und µ. Wir wol-
len herausfinden, wie diese miteinander zusammenhän-
gen. Dazu berechnen wir das Integral von der Ableitung
der Boltzmann-Verteilung und finden mit dem Satz von
Gauß

∫

Dx
∂

∂xi
Peq(x) = 0 . (6.29)

Das Maß Dx bedeutet, dass das Integral über alle hydro-
dynamischen Variablen xi berechnet wird. Wenn die hy-
drodynamischen Variablen xi(r) auch noch von der Orts-
variablen r abhängen, dann ist das Integral ein Funktio-

nalintegral, und die Ableitungen sind Funktionalableitun-
gen [49]. Berechnen wir nun für die normale Flüssigkeit
das Funktionalintegral mit den Funktional-Ableitungen
nach der Energiedichte ε(r, t), nach der Impulsdichte
j(r, t) und nach der Massendichte ρ(r, t), so finden wir
die Beziehungen

〈

1

T (r, t)

〉

eq

=
1

T
, (6.30)

〈

v(r, t)

T (r, t)

〉

eq

=
v

T
, (6.31)

〈

µ(r, t)

T (r, t)

〉

eq

=
µ

T
, (6.32)

wobei die Erwartungswerte im thermischen Gleichge-
wicht berechnet werden. Die Lagrange-Parameter T , v

und µ entsprechen also nicht direkt den physikalischen
Größen Temperatur, Geschwindigkeit und chemisches
Potential, sondern sie hängen über bestimmte Erwar-
tungswerte mit diesen physikalischen Größen zusammen.

C. Entropie im thermischen Gleichgewicht

Die Entropiegleichung (4.13) lässt sich ebenfalls ein-
facher schreiben, wenn wir die Ortsvariable r weglassen
und die Summenkonvention für die Indizes verwenden.
Wir erhalten dann

d

dt
S(x(t)) =

∂S(x(t))

∂xi(t)
Mik(x(t))

∂S(x(t))

∂xk(t)

+
∂S(x(t))

∂xi(t)
fi(t) . (6.33)

Der erste Term auf der rechten Seite ist der dissipative
Term. Da die Onsager-Matrix Mik(x(t)) positiv definit
ist, liefert er immer einen Beitrag größer gleich null. Die-
ser Term bewirkt also das Anwachsen der Entropie und
folglich den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.

Im thermischen Gleichgewicht gibt es auch Fluktua-
tionen. Folglich wird auch im thermischen Gleichgewicht
der erste dissipative Term immer größer oder gleich null
sein. Diesem Trend muss der zweite fluktuierende Term
entgegenwirken. Denn im thermischen Gleichgewicht hat
die Entropie bereits ihr Maximum erreicht und muss im
Mittel konstant bleiben. Ein langfristiger Drift der Entro-
pie nach oben oder unten wäre ein Widerspruch. Wir
wollen das hier jetzt nachprüfen und damit zeigen, dass
unsere stochastische Theorie für die Hydrodynamik einer
normalen Flüssigkeit in sich konsistent ist.

Im Folgenden berechnen wir den ersten Kramers-
Moyal-Koeffizienten für die Entropie K(1)

S (x(t)). Wir tun
dies so, wie man gewöhnlich aus stochastischen Gleichun-
gen die Kramers-Moyal-Koeffizienten berechnet. Dazu in-
tegrieren wir die Gleichung (6.33) und erhalten

S(x(t2)) = S(x(t1))

+

∫ t2

t1

dt

[

∂S(x(t))

∂xi(t)
Mik(x(t))

∂S(x(t))

∂xk(t)

+
∂S(x(t))

∂xi(t)
fi(t)

]

. (6.34)

In derselben Weise integrieren wir auch die Langevin-
Gleichung (6.13) und erhalten eine Integralgleichung für
die stochastischen Variablen xi(t). Nachfolgend ersetzen
wir auf der rechten Seite von (6.34) die stochastischen Va-
riablen xi(t) für Zeiten t > t1 wiederholt mit dieser Inte-
gralgleichung, so dass wir eine verschachtelte Störungsrei-
he bekommen, die nur von den stochastischen Variablen
xi(t1) zum Zeitpunkt t1 abhängen, und von den elemen-
taren gaußischen stochastischen Kräften εm(t) mit Zeiten
t im Intervall t1 < t < t2. Wir nehmen an, dass die Diffe-
renz ∆t = t2− t1 klein ist und entwickeln die rechte Seite
nach Potenzen von ∆t bis zur ersten Ordnung.

Anschließend bilden wir den Mittelwert bezüglich der
elementaren stochastischen Kräfte εm(t) mit Zeiten t im
Intervall t1 < t < t2. Dies entspricht einem Mittelwert
mit einer bedingten zusammenhängenden Wahrschein-
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lichkeitsverteilung. Als Ergebnis erhalten wir dann

〈S(x(t2))〉bedingt = S(x(t1)) + (t2 − t1)K
(1)
S (x(t1))

+O((t2 − t1)
2) (6.35)

mit dem ersten Kramers-Moyal-Koeffizienten

K
(1)
S (x(t)) =

∂S(x(t))

∂xi(t)
Mik(x(t))

∂S(x(t))

∂xk(t)

+
∂

∂xk(t)

∂S(x(t))

∂xi(t)
kB Mik(x(t)) . (6.36)

Wir bilden weiterhin den Erwartungswert mit der Wahr-
scheinlichkeitsverteilung P (x(t1), t1) für die stochasti-

schen Variablen xi(t1) zum Zeitpunkt t1. Aus (6.35) er-
halten wir dann

〈S(x(t2))〉 = 〈S(x(t1))〉 + (t2 − t1) 〈K
(1)
S (x(t1))〉

+O((t2 − t1)
2) , (6.37)

und im Limes ∆t = t2 − t1 → 0 folgt

d

dt
〈S(x(t))〉 = 〈K

(1)
S (x(t))〉 . (6.38)

Wir berechnen nun den Erwartungswert des
Kramers-Moyal-Koeffizienten mit der großkanonischen
Boltzmann-Verteilung (6.18) und erhalten

〈K
(1)
S (x)〉eq =

∫

Dx

[

∂S(x)

∂xi
Mik(x)

∂S(x)

∂xk
+

(

∂

∂xk

∂S(x)

∂xi
kB Mik(x)

)]

Peq(x) . (6.39)

Es gelten die Nebenbedingung (6.15) für die Energie E(x) und ebenso für die weiteren Erhaltungsgrößen P(x) und
N(x). Daher dürfen wir im ersten Term mit Hilfe der Formel (6.16) die Entropie durch das großkanonische thermo-
dynamische Potential ersetzen gemäß S(x) → −Ω(x)/T . Wir bekommen dann

〈K
(1)
S (x)〉eq =

∫

Dx

[

−
∂S(x)

∂xi
Mik(x)

1

T

∂Ω(x)

∂xk
+

(

∂

∂xk

∂S(x)

∂xi
kB Mik(x)

)]

Peq(x)

=

∫

Dx

[

∂S(x)

∂xi
kBMik(x)

∂

∂xk
+

(

∂

∂xk

∂S(x)

∂xi
kB Mik(x)

)]

Peq(x)

=

∫

Dx
∂

∂xk

[

∂S(x)

∂xi
kB Mik(x)Peq(x)

]

. (6.40)

Das letzte Integral über die stochastischen Variablen lässt
sich mit dem Satz von Gauß in ein Oberflächenintegral
umformen und ergibt somit null. Als Ergebnis finden wir
folglich

d

dt
〈S(x(t))〉eq = 〈K

(1)
S (x(t))〉eq = 0 . (6.41)

Im thermischen Gleichgewicht bleibt also die Entropie
S(x(t)) im Mittel konstant, wie wir es erwartet haben.
Unsere stochastischen Gleichungen mit den gaußisch fluk-
tuierenden Kräften (6.2) erfüllen diese Erwartung.

VII. FLUKTUATIONS-THEOREM

Nach unseren Untersuchungen gilt der zweite Haupt-
satz der Thermodynamik nur im Mittel. Das bedeutet,
die mittlere Entropie 〈S(x(t))〉 wächst mit der Zeit an
oder bleibt zuminest konstant. Folglich gilt die Unglei-
chung

〈∆S〉 = 〈S(x(t′)) − S(x(t))〉 ≥ 0 (7.1)

für ∆t = t′ − t > 0. Fluktuationen bewirken jedoch,
dass für kurze Zeitintervalle ∆t die Entropie S(x(t)) vor-

übergehend auch mal sinken kann, so dass auch mal
∆S = S(x(t′)) − S(x(t)) < 0 für bestimmte Zeitinter-
valle ∆t = t′ − t möglich ist.

Ähnliche Fragestellungen wurden vor zwanzig Jahren
von Evans et al. [8, 9] im Rahmen von Computersimu-
lationen an mesoskopischen Vielteilchen-Systemen un-
tersucht. Diese Untersuchungen führten zur Formulie-
rung des sogenannten Fluktuations-Theorems. Eine zu-
sammenfassende Darstellung ist in dem Übersichtsartikel
von Evans und Searles [10] zu finden. Experimentell wur-
de das Fluktuations-Theorem in kleinen Systemen mit
kolloidalen Teilchen nachgewiesen [50]. Wir wollen hier
untersuchen, in wie weit das Fluktuations-Theorem auf
die Hydrodynamik einer normalen Flüssigkeit anwendbar
ist und ob es überhaupt gilt.

Während Evans et al. [8, 9] das Fluktuations-Theorem
für Vielteilchen-Systeme beobachteten, formulierten und
heuristisch erklärten, wurden mathematische Beweise
später von Gallavotti und Cohen [51, 52], von Kurchan
[53] und von Lebowitz und Spohn [54] geliefert. Eine ein-
fache Herleitung des Fluktuations-Theorems wurde von
Crooks [19–21] entwickelt, und zwar für physikalische
Systeme, welche allgemein durch stochastische Prozesse
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ohne Gedächtnis, also Markov-Prozesse, beschrieben wer-
den. Eine normale Flüssigkeit, welche durch die hydrody-
namischen Gleichungen mit Fluktuationen von Kapitel
IV beschrieben wird, gehört zu dieser Klasse von phy-
sikalischen Systemen. Daher werden wir im Folgenden
die Herleitung des Fluktuations-Theorem nach Crooks
[19, 20] im Rahmen des GENERIC-Formalismus darstel-
len.

A. Mikroreversibilität und detailliertes
Gleichgewicht

Das Fluktuations-Theorem ist eine Folge von Mikrore-
versibilität und der Existenz eines detailliertes Gleichge-
wichts. Aus diesem Grunde werden wir uns zunächst mit
diesen Fragestellungen befassen. Wir nehmen an, es seien
t und t′ zwei Zeitpunkte, wobei t früher und t′ später ist.
Die Differenz ∆t = t′ − t ist also nach Annahme positiv.
Die hydrodynamischen Variablen zu diesen Zeitpunkten
bezeichnen wir kurz mit xi und x′i.

Die Fokker-Planck-Gleichung (6.1) und alternativ die
Langevin-Gleichung (6.5) zusammen mit den stochas-
tischen Kräften (6.2) beschreiben einen stochastischen
Prozess, der zeitlich in Vorwärtsrichtung fortschreitet.
Als Lösung finden wir die bedingte Wahrscheinlichkeit
PF (x

′|x), welche die Verteilung der hydrodynamischen
Variablen x′i zum späteren Zeitpunkt t′ darstellt, wenn
sich das System zum früheren Zeitpunkt t in einem Zu-
stand mit den hydrodynamischen Variablen xi befindet.
Der Index F soll andeuten, dass es sich um einen Vor-

wärtsprozess handelt.
Alternativ kann man eine Fokker-Planck-Gleichung

und eine Langevin-Gleichung angeben, welche den zeit-
lich umgekehrten stochastischen Prozess beschreibt, der
zeitlich in Rückwärtsrichtung verläuft. Die Gleichun-
gen ändern sich dann in sofern, dass sich das Vorzei-
chen des dissipativen Terms im ersten Kramers-Moyal-
Koeffizienten umdreht. Als Lösung finden wir in diesem
Fall die bedingte Wahrscheinlichkeit PR(x|x

′), welche die
Verteilung der hydrodynamischen Variablen xi zum frü-
heren Zeitpunkt t darstellt, wenn sich das System zum
späteren Zeitpunkt t′ in einem Zustand mit den hydro-
dynamischen Variablen x′i befindet. Der Index R soll an-
deuten, dass es sich um einen Rückwärtsprozess handelt.

Das mikroskopische physikalische System, welches den
hydrodynamischen Gleichungen mit Fluktuationen zu-
grunde liegt, ist symmetrisch unter Zeitumkehr. Das be-
deutet, auf mikroskopischer Ebene müssen physikalische
Prozesse in gleicher Weise zeitlich vorwärts und zeitlich
rückwärts ablaufen können. In der statistischen Physik
der stochastischen Prozesse führt diese Mikroreversibili-

tät auf die Existenz eines detaillierten Gleichgewichts mit
einer Verteilungsfunktion Peq(x). Die Wahrscheinlichkeit
für den Vorwärtsprozess muss gleich der Wahrscheinlich-
keit für den Rückwärtsprozess sein. Es gilt folglich die
Bedingung

PF (x
′|x) Peq(x) = PR(x|x

′) Peq(x
′) . (7.2)

Setzen wir hier für das thermische Gleichgewicht unse-
re großkanonische Boltzmann-Verteilung (6.18) ein, und
kürzen wir auf beiden Seiten den Normierungsfaktor Z
heraus, so erhalten wir

PF (x
′|x) exp

(

−
Ω(x)

kBT

)

= PR(x|x
′) exp

(

−
Ω(x′)

kBT

)

(7.3)
mit dem großkanonischen thermodynamischen Potential
Ω(x), definiert in der Gleichung (6.16).

In einer normalen Flüssigkeit sind die Energie E(x),
der Impuls P(x) und die Teilchenzahl N(x) Erhal-
tungsgrößen. Folglich enthalten die bedingten Wahr-
scheinlichkeiten PF (x

′|x) und PR(x|x
′) Faktoren mit

Delta-Funktionen in diesen Erhaltungsgrößen, und zwar
δ(E(x′)− E(x)), δ(P(x′)−P(x)) und δ(N(x′)−N(x)).
Setzen wir nun das großkanonische thermodynamische
Potential (6.16) ein, so stellen wir fest, dass sich in (7.3)
alle Terme mit der Energie E(x), dem Impuls P(x) und
der Teilchenzahl N(x) auf beiden Seiten wegkürzen. Es
bleiben nur die Terme mit der Entropie S(x) übrig, und
die Bedingung für das detaillierte Gleichgewicht verein-
facht sich auf

PF (x
′|x) exp

(

S(x)/kB
)

= PR(x|x
′) exp

(

S(x′)/kB
)

.
(7.4)

Die Bedingung für das detaillierte Gleichgewicht kann
man auch direkt aus der Fokker-Planck-Gleichung (6.1)
beweisen, siehe dazu Graham und Haken [38–40]. Al-
ternativ kann man den Beweis mit einer Funktional-
Integral-Darstellung der dynamischen stochastischen
Prozesse von Janssen [55] und de Dominicis [56] durch-
führen. Im Ergebnis findet man eine Gleichung wie (7.4),
wobei im Argument der Exponentialfunktionen auf bei-
den Seiten immer jenes Funktional steht, welches den
dissipativen Term in der Langevin-Gleichung bestimmt.
In der Langevin-Gleichung des GENERIC-Formalismus
(6.13) ist der zweite Term auf der rechten Seite der
dissipative Term. Dieser setzt sich zusammen aus dem
Produkt der Onsager Matrix Mik(x) und der Ableitung
der Entropie ∂S(x)/∂xk. Folglich ist für den GENERIC-
Formalismus die Bedingung für Mikroreversibilität und
das detaillierte Gleichgewicht durch die Gleichung (7.4)
gegeben, wobei im Argument der Experimentalfunktion
auf beiden Seiten die Entropie S(x) steht.

Wir stellen fest, dass die Gleichung (7.4) die allgemei-
nere und fundamentalere Form für die Bedingung des
detaillierte Gleichgewichts ist. Sie gilt im GENERIC-
Formalismus auch dann, wenn die Energie E(x) und der
Impuls P(x) nicht erhalten sind. Letzteres ist der Fall,
wenn die Flüssigkeit in einem Volumen eingesperrt ist,
welches sich zeitlich verändert. Man kann diese physi-
kalische Situation erreichen, indem man zu der Energie
E(x) einen Term mit einem zeitlich und räumlich verän-
derlichen Potential hinzufügt. Die Gleichungen (7.3) und
(7.2) sind dagegen speziellere Bedingungen, welche nur
dann erfüllt sind, wenn die Erhaltungssätze gelten.

Wir weisen darauf hin, dass die Gleichung (7.4) für
den GENERIC-Formalismus unter der Annahme bewie-
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sen wird, dass die Matrix Bim(x) in der Definition
der fluktuierenden Kräfte (6.2) und der reversible Term
(6.24) die notwendigen Bedingungen (6.20) und (6.26)
erfüllen. Diese zwei Bedingungen wurden in Abschnitt
VI B verwendet, um zu zeigen, dass die großkanonische
Boltzmann-Verteilung (6.18) die Verteilung für das ther-
mische Gleichgewicht ist.

B. Das Fluktuations-Theorem in seiner
ursprünglichen Form

Wir nehmen nun an, der Anfangszustand für den Vor-
wärtsprozess wird zur Zeit t durch eine Wahrscheinlich-
keitsverteilung PF,0(x) beschrieben. Entsprechend neh-
men wir an, der Anfangszustand für den Rückwärtspro-
zess wird zur Zeit t′ durch eine Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung PR,0(x

′) beschrieben. Damit definieren wir die Ver-
bundwahrscheinlichkeiten

PF (x
′, x) = PF (x

′|x) PF,0(x) , (7.5)

PR(x, x
′) = PR(x|x

′) PR,0(x
′) , (7.6)

welche den Vorwärtsprozess und den Rückwärtsprozess
zwischen den zwei Zeitpunkten t und t′ beschreiben. Aus
der Bedingung für das detaillierte Gleichgewicht (7.4) er-
halten wir dann für die Verbundwahrscheinlichkeiten

PF (x
′, x) exp

(

−∆ΣF (x
′, x)/kB

)

= PR(x, x
′) (7.7)

oder alternativ

PF (x
′, x) = PR(x, x

′) exp
(

−∆ΣR(x, x
′)/kB

)

(7.8)

je nachdem ob die Exponentialfaktoren alle auf die linke
oder auf die rechte Seite gebracht werden. Die Argumente
der Exponentialfaktoren sind gegeben durch die Funktio-
nen

∆ΣF (x
′, x) = −∆ΣR(x, x

′)

= S(x′)− S(x)

−kB
[

lnPR,0(x
′)− lnPF,0(x)

]

, (7.9)

welche sich im Vorzeichen für den Vorwärtsprozess und
für den Rückwärtsprozess unterscheiden.

Diese Funktionen ermöglichen die Definition einer neu-
en Variablen ∆Σ, welche eine Art Entropie-Änderung
des Zustands im Zeitintervall ∆t = t′ − t darstellt. Wir
multiplizieren die Verbundwahrscheinlichkeiten (7.5) und
(7.6) mit entsprechenden Delta-Funktionen und integrie-
ren über die Variablen xi und x′i. Als Ergebnis erhalten
wir dann Wahrscheinlichkeitsverteilungen für die Varia-
ble ∆Σ, und zwar für den Vorwärtsprozess

PF (∆Σ) =

∫

Dx′
∫

Dx δ(∆Σ−∆ΣF (x
′, x)) PF (x

′, x)

(7.10)
und für den Rückwärtsprozess

PR(∆Σ) =

∫

Dx

∫

Dx′ δ(∆Σ−∆ΣR(x, x
′)) PR(x, x

′) .

(7.11)

Multiplizieren wir nun die Bedingungen (7.7) oder (7.8)
auf beiden Seiten mit entsprechenden Delta-Funktionen
und integrieren wir über die Variablen xi und x′i, so be-
kommen wir eine Bedingung für die Wahrscheinlichkei-
ten (7.10) und (7.11), das wohl bekannte Fluktuations-
Theorem von Crooks [20]

PF (+∆Σ)

PR(−∆Σ)
= exp(∆Σ/kB) . (7.12)

Die zwei unterschiedlichen Vorzeichen von ∆Σ in den Ar-
gumenten der Wahrscheinlichkeiten auf der linken Seite
sind eine Folge der zwei Vorzeichen der Funktionen (7.9)
für den Vorwärtsprozess und für den Rückwärtsprozess.

Multiplizieren wir weiterhin in der Gleichung (7.12)
die Faktoren etwas um, und integrieren wir auch noch
über die verbleibende Variable ∆Σ, so erhalten wir das
integrale Fluktuations-Theorem

〈exp(−∆Σ/kB)〉 =

∫

d(∆Σ) PF (∆Σ) exp(−∆Σ/kB)

=

∫

d(∆Σ) PR(−∆Σ) = 1 . (7.13)

Diese integrale Variante des Fluktuations-Theorems wur-
de in dieser Form erstmals allgemein von Crooks [20] und
später speziell für kolloidale Teilchen in einem Lösungs-
mittel von Seifert [57] hergeleitet. Sie entspricht einer
Jarzynski-Gleichung [11, 12] für die Variable ∆Σ, wie wir
später sehen werden.

Crooks unterteilt in seinen Darstellungen [19–21] das
zeitliche Intervall ∆t = t′− t in viele kleine infinitesimale
Intervalle und betrachtet somit den gesamten stochasti-
schen Prozess zwischen t und t′. Der Grund dafür ist, dass
äußere Kräfte durch zeitabhängige Parameter beschrie-
ben werden, welche korrekt berücksichtigt werden müs-
sen. In unserem Fall liefert der GENERIC-Formalismus
mit der Gleichung (7.4) eine Bedingung für das detail-
lierte Gleichgewicht, in der die Exponentialfaktoren als
Argumente bereits die Entropie haben. Somit reicht es
aus, dass wir die Verbundwahrscheinlichkeiten (7.5) und
(7.6) nur für zwei Zeiten, den Anfang t und das Ende t′

des Intervalls, definieren und betrachten.
Die Fluktuations-Theoreme (7.12) und (7.13) haben

zwar eine recht einfache Form. Die eigentliche Schwierig-
keit liegt jedoch in der Bedeutung und der Interpretation
der Variablen ∆Σ, definiert in (7.9). In der Hydrodyna-
mik ist S(x) die Entropie. Diese lässt sich auf mikrosko-
pischer Ebene durch die Maximierung (2.21) unter den
Nebenbedingen (2.22) und (2.23) definieren. Folglich ist
der erste Term in der Formel (7.9) die Entropie-Änderung
∆S = S(x′) − S(x) des stochastischen Prozesses von
der Anfangszeit t zur Endzeit t′. Andererseits besteht
der zweite Term aus den Logarithmen der beiden Ver-
teilungen der Anfangszustände für den Vorwärtsprozess
PF,0(x) und für den Rückwärtsprozess PR,0(x

′). Diesen
Beitrag kann man auch als eine Art Entropie interpretie-
ren. Er ist jedoch zunächst völlig willkürlich, weil die bei-
den Verteilungen der Anfangszustände beliebig gewählt
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werden können. Die genaue physikalische Bedeutung der
Variablen ∆Σ wird also erst dann festgelegt, wenn man
für die Anfangsverteilungen PF,0(x) und PR,0(x

′) eine
konkrete Wahl trifft.

Eine ausführliche und allgemeine Darstellung des
Fluktuations-Theorems in seinen verschiedenen Varian-
ten ist in dem Übersichtsartikel von Seifert [58] zu fin-
den. Die Grundlage dort ist eine Langevin-Gleichung für
kolloidale Teilchen in einem Lösungsmittel. Es wird ei-
ne Entropievariable ähnlich wie ∆Σ in (7.9) betrachtet,
mit ähnlicher Struktur und mit ebenfalls zwei Beiträgen.
Der erste Term ist die Entropie-Änderung im Medium
oder Lösungsmittel, vergleichbar mit unserer Entropie-
Änderung ∆S = S(x′) − S(x) in der Flüssigkeit. Der
zweite Term wird als Entropie-Änderung des kolloidalen
Vielteilchen-Systems interpretiert. Wir stellen fest, dass
unsere Betrachtungen des Fluktuations-Theorems für die
Hydrodynamik einer normalen Flüssigkeit im Rahmen
des GENERIC-Formalismus zu ähnlichen Ergebnissen
führt wie die Darstellung von Seifert [58] für kolloidale
Systeme.

Im Folgenden verwenden wir als spezielle Wahl
für die Anfangsverteilungen PF,0(x) und PR,0(x

′) die
Boltzmann-Verteilungen für das thermische Gleichge-
wicht (6.18) zusammen mit dem großkanonischen ther-
modynamischen Potential (6.16). Wir setzen also

PF,0(x) = Peq(x) = Z−1 exp
(

−Ω(x)/kBT
)

, (7.14)

PR,0(x
′) = Peq(x

′) = Z ′−1 exp
(

−Ω(x′)/kBT
)

. (7.15)

Wir nehmen dabei an, dass auf die Flüssigkeit über äu-
ßere Parameter gewisse orts- und zeitabhängige Kräfte
ausgeübt werden. Dann sind die beiden Gleichgewichts-
verteilungen (7.14) und (7.15) für die zwei Zeiten t und
t′ unterschiedlich. Insbesondere sind die beiden Normie-
rungsfaktoren Z und Z ′ verschieden. Aus diesen können
wir formal die Änderung einer freien Energie ∆F defi-
nieren, gegeben durch

∆F = −kBT [lnZ ′ − lnZ] . (7.16)

Setzen wir nun die Anfangsverteilungen (7.14) und (7.15)
in die Gleichung (7.9) ein so erhalten wir für die Entro-
pievariable ∆Σ die zwei Funktionen

∆ΣF (x
′, x) = −∆ΣR(x, x

′)

=
{

[E(x′)− E(x)]− v · [P(x′)−P(x)]

−µ[N(x′)−N(x)] −∆F
}

/T (7.17)

mit unterschiedlichen Vorzeichen für den Vorwärtspro-
zess und für den Rückwärtsprozess. Offensichtlich ist die
Änderung der Entopie ∆S = S(x′) − S(x) heraus gefal-
len.

Wir nehmen als spezielles Beispiel an, die Flüssigkeit
sei in einem Volumen eingesperrt, welches durch äuße-
re Kräfte zeitlich verändert wird. Auf diese Weise wird
die Flüssigkeit komprimiert und expandiert. Der erste
Term in der Formel (7.17), die Änderung der Energie

∆E = E(x′)−E(x), lässt sich dann als eine der Flüssig-
keit zugefügte Arbeit ∆W interpretieren. Für den Vor-
wärtsprozess und für den Rückwärtsprozess finden wir
also mit unterschiedlichen Vorzeichen die Funktionen für
die Arbeit

∆WF (x
′, x) = −∆WR(x, x

′)

= E(x′)− E(x) . (7.18)

Wird die Flüssigkeit über ein äußeres Potential in einem
Volumen eingesperrt, so gilt keine Translations-Invarianz
und keine Impulserhaltung. In diesem Fall muss in den
Boltzmann-Verteilungen (7.14) und (7.15) der Lagrange-
Parameter für die Geschwindigkeit null sein, also v = 0.
Folglich ist der zweite Term in (7.17) null. Die Erhaltung
der Teilchenzahl bewirkt weiterhin, dass wir den dritten
Term in (7.17) null setzen dürfen gemäß N(x′)−N(x) →
0. Dies ist erlaubt, weil die Verbundwahrscheinlichkeiten
(7.5) und (7.6) entsprechende Delta-Funktionen als Fak-
toren enthalten. Der letzte Term in der Formel (7.17)
wird schließlich mit der Änderung der freien Energie
(7.16) identifiziert.

Als Ergebnis erhalten wir aus (7.17) für den Vorwärts-
prozess

∆ΣF (x
′, x) = [∆WF (x

′, x)−∆F ]/T . (7.19)

Es gilt also ein linearer Zusammenhang zwischen der
Entropievariable ∆Σ und der Arbeit ∆W . Folglich er-
halten wir aus (7.10) und (7.11) durch Variablentrans-
formation entsprechende Verteilungs-Funktionen für die
Arbeit PF (∆W ) und PR(∆W ). Für diese Verteilungs-
Funktionen bekommen wir aus (7.12) das Fluktuations-
Theorem von Crooks [19]

PF (+∆W )

PR(−∆W )
= exp([∆W −∆F ]/T ) . (7.20)

Führen wir weiterhin eine Integration über die Arbeit
∆W durch, so erhalten wir entsprechend zu (7.13) das
integrale Fluktuations-Theorem

〈exp(−∆W/kBT )〉 = exp(−∆F/kBT ) , (7.21)

welches erstmals von Jarzynski [11, 12] hergeleitet wurde
und unter dem Namen Jarzynski-Gleichung bekannt ist.
Während die Jarzynski-Gleichung (7.21) ursprünglich für
die durch äußere Kräfte verrichtete Arbeit ∆W hergelei-
tet wurde, kann man (7.13) als Jarzynski-Gleichung für
die Entropievariable ∆Σ betrachten.

Zum Schluss betrachten wir das thermische Gleichge-
wicht. Hier sind die Energie, der Impuls und die Teilchen-
zahl erhalten. Weiterhin sind die Normierungsfaktoren Z
und Z ′ gleich, so dass die frei Energie (7.16) null ist. Folg-
lich sind alle Terme in der Definition der Entropievaria-
ble (7.17) null, und die Verteilungsfunktionen (7.10) und
(7.11) vereinfachen sich zu Delta-Funktionen. Im ther-
mischen Gleichgewicht erhalten wir also die Verteilungs-
funktionen für die Entropievariable

PF,eq(∆Σ) = PR,eq(∆Σ) = δ(∆Σ) (7.22)
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und für die Arbeit

PF,eq(∆W ) = PR,eq(∆W ) = δ(∆W ) . (7.23)

Die Fluktuations-Theoreme (7.12), (7.13) und (7.20),
(7.21) werden mit diesen Verteilungsfunktionen in tri-
vialer Weise erfüllt. Im Ergebnis stellen wir fest: Die
Fluktuations-Theoreme gelten also sowohl im thermi-
schen Gleichgewicht als auch im Nichtgleichgewicht.

Die Exponentialfunktion ist eine konvexe Funktion.
Daher folgt aus dem integralen Fluktuations-Theorem
(7.13) die Ungleichung

〈∆Σ〉 ≥ 0 . (7.24)

Das Gleichheitszeichen gilt genau dann, wenn die Ver-
teilungsfunktionen (7.10) und (7.11) Delta-Funktionen
sind. Dies ist mit (7.22) im thermischen Gleichgewicht
der Fall. Wir kommen somit zu dem Schluss: Die
Entropie-Variable ∆Σ und die zugehörigen Fluktuations-
Theoreme sind mit dem zweiten Hauptsatz der Ther-
modynamik vereinbar. Im Nichtgleichgewicht wächst die
Entropie-Variable im Mittel an, im thermischen Gleich-
gewicht bleibt sie konstant.

Wir fassen zusammen und kommen zu folgendem Er-
gebnis. Die meisten Überlegungen zum und die verschie-
denen Varianten des Fluktuations-Theorems, die in dem
Übersichtsartikel von Seifert [58] für kolloidale Teilchen
in einem Lösungsmittel beschrieben werden, lassen sich
auf die Hydrodynamik einer normalen Flüssigkeit und
den GENERIC-Formalismus übertragen. Unbefriedigend
ist jedoch die Interpretation der Entropie-Variable ∆Σ,
definiert durch die Funktionen (7.9). Für die Hydrodyna-
mik nicht klar, was der zweite Term in (7.9) physikalisch
bedeuten soll.

C. Ein modifiziertes Fluktuations-Theorem
für die Entropie

In der Hydrodynamik benötigen wir ein Fluktuations-
Theorem, in dem die Variable ausschließlich die Entropie-
Änderung ∆Σ = ∆S = S(x′) − S(x) ohne irgend einen
zusätzlichen zweiten Term ist. Ein solches Fluktuations-
Theorem wollen wir hier nun herleiten. Ausgangspunkt
ist wieder die bedingte Wahrscheinlichkeit für die relevan-
ten hydrodynamischen Variablen P (x′|x). Wir berechnen
daraus eine bedingte Wahrscheinlichkeit für die Entropie-
Änderung ∆S mit der Formel

P (∆S|x) =

∫

Dx′ δ(∆S − [S(x′)− S(x)]) P (x′|x) .

(7.25)
Wir betrachten im Folgenden nur den Vorwärtsprozess.
Der Anfangszustand wird beschrieben durch die hydro-
dynamischen Variablen xi zur früheren Zeit t. Der End-
zustand wird beschrieben durch die hydrodynamischen
Variablen x′i zur späteren Zeit t′. Das Zeitintervall ∆t =
t′ − t ist positiv.

Wir berechnen zunächst die bedingte Wahrschein-
lichkeit für die relevanten hydrodynamischen Variablen
P (x′|x) als Lösung der Fokker-Planck-Gleichung (6.1).
Für infinitesimal kleine Zeitintervalle ∆t erhalten wir
eine Gauß-Verteilung in den hydrodynamischen Varia-
blen x′i des Endzustandes. Die Position und die Breite
der Verteilung werden durch die zwei Kramers-Moyal-
Koeffizienten K(1)

i (x) und K(2)
ij (x) für die hydrodynami-

schen Variablen des Anfangszustandes xi festgelegt.
Im nächsten Schritt setzen wir diese Verteilung in

die Formel (7.25) ein und berechnen mittels Integration
über x′i die bedingte Wahrscheinlichkeit für die Entropie-
Änderung P (∆S|x). Im Ergebnis erhalten wir wiederum
eine Gauß-Verteilung, welche dargestellt wird durch

P (∆S|x) = [4πK
(2)
S (x) ∆t]−1/2

× exp

{

−
[∆S −K

(1)
S (x)∆t]2

4K
(2)
S (x)∆t

}

(7.26)

mit den zwei Kramers-Moyal-Koeffizienten K(1)
S (x) und

K
(2)
S (x) für die Entropie. Um diese einfache Formel zu er-

halten, haben wir im Argument der Exponentialfunktion
eine Entwicklung nach Potenzen von kleinen ∆t durchge-
führt. Daher gilt die Formel (7.26) zunächst nur für infini-
tesimal kleine Zeitintervalle∆t. Die zwei Kramers-Moyal-
Koeffizienten für die EntropieK(1)

S (x) und K(2)
S (x) lassen

sich durch die zwei Kramers-Moyal-KoeffizientenK(1)
i (x)

undK(2)
ij (x) für die hydrodynamischen Variablen darstel-

len. Wir finden die zwei Formeln

K
(1)
S (x) =

∂S(x)

∂xi
K

(1)
i (x) +

∂2S(x)

∂xi∂xk
K

(2)
ik (x) , (7.27)

K
(2)
S (x) =

∂S(x)

∂xi
K

(2)
ik (x)

∂S(x)

∂xk
, (7.28)

welche für eine beliebige Funktion S = S(x) gelten. Der
jeweils erste Term erklärt sich als Transformationsfor-
mel des Differentialkalküls. Der zweite Term von (7.27)
enthält die zweiten Ableitungen von S(x) und ist eine
Besonderheit der stochastischen Prozesse.

Wir haben jetzt eine explizite Wahrscheinlichkeits-
verteilung, für die wir ein spezielles modifiziertes
Fluktuations-Theorem herleiten können. Wir berechnen
den Quotienten wie auf der linken Seite des ursprüngli-
chen Fluktuations-Theorems (7.12) und setzen die For-
mel (7.26) explizit ein. Nach einigen Umformungen finden
wir dann als Ergebnis

P (+∆S|x)

P (−∆S|x)
= exp

{

α(x)∆S/kB
}

(7.29)

mit dem dimensionslosen Faktor

α(x) = kB
K

(1)
S (x)

K
(2)
S (x)

. (7.30)

Die Gleichung (7.29) stellt offensichtlich eine Erwei-
terung und Modifizierung des Fluktuations-Theorems
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dar. Im Argument der Exponentialfunktion auf der
rechten Seite kommt ein zusätzlicher Faktor α(x) in
Form eines Verhältnisses der beiden Kramers-Moyal-
Koeffizienten vor. In seiner ursprünglichen Form (7.12)
gilt das Fluktuations-Theorem nur dann, wenn der Fak-
tor α(x) = 1 ist und somit die Bedingung

K
(1)
S (x) = K

(2)
S (x)/kB (7.31)

erfüllt wird. Ansonsten stellt unsere Gleichung (7.29)
eine Erweiterung und Modifizierung des Fluktuations-
Theorems dar.

Wir weisen darauf hin, dass unsere Gleichung (7.29)
nur für infinitesimal kleine Zeitintervalle ∆t hergeleitet
wurde. Eine Erweiterung auf größere endliche Zeitin-
tervalle ∆t ist ohne Änderung möglich, wenn die zwei
Kramers-Moyal-Koeffizienten K

(1)
S (x(t)) und K

(2)
S (x(t))

nahezu konstant sind und nicht über die Pfade xi(t) von
der Zeit abhängen. Dies ist der Fall, wenn sich die norma-
le Flüssigkeit in einem stationären Nichtgleichgewichts-
Zustand befindet und die Effekte der Fluktuationen klein
sind. Beispiele sind eine stationäre laminare Strömung
oder ein stationärer Wärmetransport. In diesen Fällen
kann das Zeitintervall ∆t sehr groß sein. Andererseits
wird für eine turbulente Strömung oder Wärmetransport
mit chaotischer Konvektion das Zeitintervall ∆t entspre-
chend klein sein.

D. Explizite Berechnung der
Kramers-Moyal-Koeffizienten

Um den Zusammenhang zwischen dem Fluktuations-
Theorem in der ursprünglichen Form (7.12) und unserer
allgemeineren Gleichung (7.29) mit dem dimensionslosen
Faktor (7.30) zu verstehen, benötigen wir nun explizite
Formeln für die zwei Kramers-Moyal-Koeffizienten. Den
ersten Koeffizienten haben wir mit Gl. (6.36) zuvor in Ka-
pitel VI C berechnet. Lassen wir das Zeitargument weg,
so haben wir

K
(1)
S (x) =

∂S(x)

∂xi
Mik(x)

∂S(x)

∂xk

+
∂

∂xk

(

∂S(x)

∂xi
kB Mik(x)

)

. (7.32)

Den zweiten Koeffizienten können wir aus der Langevin-
Gleichung für die Entropie (6.33) entnehmen. Wir be-
trachten dazu den zweiten fluktuierenden Term auf der
rechten Seite und setzen dort die fluktuierenden Kräfte
(6.2) ein. Unter Verwendung von (6.4) und der Beziehung

K
(2)
ik (x(t)) = kBMik(x(t)) erhalten wir dann

K
(2)
S (x) =

∂S(x)

∂xi
kB Mik(x)

∂S(x)

∂xk
. (7.33)

Die zwei Kramers-Moyal-Koeffizienten (7.32) und (7.33)
erfüllen offensichtlich im allgemeinen nicht die notwendi-
ge Bedingung (7.31) für das Fluktuations-Theorem.

Alternativ lassen sich die zwei Kramers-Moyal-
Koeffizienten für die Entropie auch mit den Formeln
(7.27) und (7.28) berechnen. Wir benötigen dazu die zwei
Kramers-Moyal-Koeffizienten für die hydrodynamischen
Variablen in expliziter Form. Letztere bekommen wir
aus der Langevin-Gleichung des GENERIC-Formalismus
(6.13) durch Vergleich mit der allgemeinen Form der
stochastischen Theorie (6.5) oder (6.12). Diesen Ver-
gleich müssen wir sorgfältig durchführen und dabei be-
achten, dass alle Langevin-Gleichungen im Stratonovich-
Formalismus definiert sind. Wir verwenden weiterhin die
Bedingung (6.20) für die Matrix Bim(x(t)), so dass der
dritte Term in der allgemeinen Gleichung (6.12) null
ist. Anschließend setzen wir die so erhaltenen Kramers-
Moyal-Koeffizienten für die hydrodynamischen Variablen
in die Formeln (7.27) und (7.28) ein. Wegen der Neben-
bedingung (6.14) fällt ein reversibler Term weg. Als Er-
gebnis erhalten wir somit wiederum (7.32) und (7.33).

Der erste Kramers-Moyal-Koeffizient (7.32) enthält
zwei Beiträge, einen dissipativen und einen fluktuieren-
den. Entsprechend zerlegen wir

K
(1)
S (x) = K

(1)
S,diss(x) + K

(1)
S,fluc(x) . (7.34)

Vergleichen wir den ersten Term von (7.32) mit dem zwei-
ten Koeffizienten (7.33), so finden wir

K
(1)
S,diss(x) = K

(2)
S (x)/kB . (7.35)

Diese Gleichung stimmt offensichtlich mit der Bedingung
(7.31) überein. Der dissipative Anteil des ersten Koeffi-
zienten würde also die Bedingung für das Fluktuations-
Theorem erfüllen. Die Abweichungen und Modifizierun-
gen liefert folglich der fluktuierende Anteil des ersten Ko-
effizienten. Für diesen entnehmen wir aus dem zweiten
Term von (7.32) die Formel

K
(1)
S,fluc(x) = kB

∂

∂xi

(

Mik(x)
∂S(x)

∂xk

)

, (7.36)

wobei die Reihenfolge der Faktoren etwas umgeordnet
und die Indizes umbenannt wurden.

Wenn wir die Abweichungen des modifizierten
Fluktuations-Theorem (7.29) vom ursprünglichen (7.12)
verstehen wollen, dann müssen wir den dimensionslosen
Faktor (7.30) genauer untersuchen. Unter Verwendung
der Gleichungen (7.35) und (7.34) formen wir diesen di-
mensionslosen Faktor um und erhalten

α(x) =
K

(1)
S (x)

K
(1)
S,diss(x)

=
K

(1)
S (x)

K
(1)
S (x) −K

(1)
S,fluc(x)

. (7.37)

Die Abweichungen vom Fluktuations-Theorem in der ur-
sprünglichen Form werden klein sein, wenn der fluktu-
ierende Anteil K(1)

S,fluc(x) deutlich kleiner als der gesam-

te erste Kramers-Moyal-Koeffizient K(1)
S (x) ist und so-

mit in guter Näherung α(x) ≈ 1 gilt. Umgekehrt werden
wesentliche Abweichungen in Erscheinung treten, wenn
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K
(1)
S,fluc(x) in die Größenordnung vonK(1)

S (x) kommt oder
deutlich größer wird. Um die Abschätzungen durchzufüh-
ren, müssen wir also sowohl den fluktuierenden Anteil
K

(1)
S,fluc(x) als auch den gesamten ersten Kramers-Moyal-

Koeffizienten K(1)
S (x) explizit berechnen.

Wir betrachten im Folgenden wieder die normale Flüs-

sigkeit und fügen den hydrodynamischen Variablen xi(r)
die Ortsvariable r im Argument hinzu. Wir verwenden
den lokale Ansatz für die Onsager-Matrix (4.59) und set-
zen diesen in die Formel (7.36) ein. Dann erhalten wir
für den fluktuierenden Anteil des ersten Kramers-Moyal-
Koeffizienten

K
(1)
S,fluc[x] = − kB

∫

ddr
δ

δxi(r)

(

∂mNim,kn(x(r)) ∂n
δS[x]

δxk(r)

)

. (7.38)

Dieser ist ein Funktional in den hydrodynamischen Variablen xi(r), und die partiellen Ableitungen wurden durch
Funktional-Ableitungen ersetzt. Für die weitere Berechnung fügen wir zwei räumliche Delta-Funktionen ein, so dass
wir drei Integrale über räumliche Koordinaten haben. Wir führen dann zuerst die Funktional-Ableitungen aus und
berechnen anschließend die Integrale über die Delta-Funktionen. Nach sorgfältiger Bildung eines Grenzwertes erhalten
wir dann

K
(1)
S,fluc[x] = + kB

∫

ddr Nim,kn(x(r)) lim
r′→r

(

∂m∂
′
n

δ2S[x]

δxi(r) δxk(r′)

)

. (7.39)

Wegen einer partiellen Integration über den Raum hat sich das Vorzeichen geändert, und einer der beiden Differen-
tialoperatoren hat einen Strich bekommen. Das bedeutet, ∂m wirkt auf die eine Ortsvariable r, und ∂′n wirkt auf die
andere Ortsvariable r′. Wir nehmen nun an, dass wie in der Hydrodynamik üblich ein lokales thermisches Gleichge-
wicht gilt. Das bedeutet, die gesamte Entropie S[x] lässt sich als Integral über die lokale Entropiedichte σ(r) darstellen
gemäß S[x] =

∫

ddr σ(r). Dann berechnen wir die zweite Funktional-Ableitung

δ2S[x]

δxi(r) δxk(r′)
=

∂2σ(r)

∂xi(r) ∂xk(r)
δ(r− r′) (7.40)

und erhalten den fluktuierenden Anteil des Koeffizienten

K
(1)
S,fluc[x] = − kB

∫

ddr Nim,kn(x(r))
∂2σ(r)

∂xi(r) ∂xk(r)
∂m∂nδ(0) . (7.41)

Die räumlichen Differentialoperatoren ∂m und ∂n wirken jetzt nur noch auf die räumliche Delta-Funktion. Wir führen
hier den Grenzwertprozess explizit aus mit

∂m∂nδ(0) = − lim
r′→r

∂m∂
′
nδ(r− r′) . (7.42)

Weil der Strich am Differentialoperator wieder weggefallen ist, hat sich das Vorzeichen wieder geändert.
Gegenwärtig identifizieren wir mit xi(r) die hydrodynamischen Variablen einer normalen Flüssigkeit, wobei eine

der Variablen die Energiedichte ε(r) ist. Alternativ können wir einen anderen Satz von hydrodynamischen Variablen
verwenden, wobei eine der Variablen die Entropiedichte σ(r) ist. Ein solche Transformation wurde in Kapitel IVD
beschrieben und angewendet. Diese können wir hier auch auf die Formel (7.41) anwenden. Dazu tauschen wir die
Onsager-MatrixNim,kn(x(r)) aus durch die neue Matrix Λim,kn(x(r)) mit einer etwas einfacheren Struktur. Weiterhin
ersetzen wir oben in der zweiten Ableitung die Entropiedichte σ(r) durch die Energiedichte ε(r) und drehen das
Vorzeichen um. Als Ergebnis erhalten wir dann

K
(1)
S,fluc[x] = + kB

∫

ddr Λim,kn(x(r))
∂2ε(r)

∂xi(r) ∂xk(r)
∂m∂nδ(0) . (7.43)

Wir bemerken, dass die Umformungen von (7.41) auf (7.43) exakt sind ohne irgendwelche Näherungen. Im nächsten
Schritt setzen wir für die hydrodynamischen Variablen xi(r) explizit die Massendichte ρ(r), die Impulsdichte j(r) und
die Entropiedichte σ(r) ein. Aus Symmetriegründen sind viele Nichtdiagonalelemente der Onsager-MatrixΛim,kn(x(r))
null. Da es für die Massendichte ρ keine Dissipation gibt, fallen weiterhin die Terme mit den Massendichten komplett
weg. Als Ergebnis erhalten wir dann

K
(1)
S,fluc[x] = + kB

∫

ddr

[

Λjj
im,kn(x)

∂2ε

∂ji ∂jk
+ Λσσ

m,n(x)
∂2ε

∂σ2

]

∂m∂nδ(0) , (7.44)
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wobei die Onsager-Matrizen Λjj
im,kn(x) und Λσσ

m,n(x) explizit durch die Formeln (4.77) und (4.78) gegeben sind, mit
nur drei Parametern, der Scherviskosität η, der Volumenviskosität ζ und der Wärmeleitfähigkeit κ. Die zweiten
Ableitungen der Energiedichte berechnen wir mit den thermodynamischen Relationen

∂2ε

∂ji ∂jk
=

(

∂vk
∂ji

)

σ,ρ

= δik
1

ρ
,

∂2ε

∂σ2
=

(

∂T

∂σ

)

j,ρ

=
T

ρ cV
. (7.45)

Wegen der Invarianz unter Galilei-Transformationen hat die Energiedichte die Struktur (4.37). Das bedingt das einfa-
che Ergebnis für die zweite Ableitung nach den Impulsdichten j(r). Die zweite Ableitung nach der Entropiedichte σ(r)
ist komplizierter und führt auf die spezifische Wärme pro Masseneinheit bei konstantem Volumen cV als zusätzlichen
Parameter. Die Formel (7.44) lässt sich damit nun explizit auswerten.

Wir stellen fest, dass das Ergebnis (7.44) als konstanten Faktor die zweiten räumlichen Ableitungen einer Delta-
Funktion bei Argument Null enthält. Dieser Faktor ist unendlich groß und stellt eine Ultraviolett-Divergenz dar.
Eine normale Flüssigkeit besteht bekanntlich aus Atomen oder Molekülen. Somit wird es eine minimale Längenskala
ℓ geben, mit der wir eine Regularisierung durchführen müssen. Wir ersetzen daher die Delta-Funktion durch eine
Gauß-Funktion gemäß

δ(r) = [2πℓ2]−d/2 exp(−r2/2ℓ2) (7.46)

und berechnen damit die zweiten räumlichen Ableitungen der Delta-Funktion bei Argument Null

∂m∂nδ(0) = − δmn (2π)
−d/2 ℓ−(d+2) . (7.47)

Setzen wir nun die Onsager-Matrizen (4.77) und (4.78), die zweiten Ableitungen der Energiedichte (7.45) und die
zweite räumliche Ableitung der Delta-Funktion (7.47) ein, so erhalten wir aus der Formel (7.44) das explizite Ergebnis

K
(1)
S,fluc[x] = − kB

∫

ddr

[

(d+ 2)(d− 1)
η

ρ
+ d

ζ

ρ
+ d

κ

ρ cV

]

1

(2π)d/2 ℓd+2
. (7.48)

Die minimale Länge ℓ der Regularisierung steht im Nen-
ner mit einer hohen Potenz. Wenn diese sehr klein ist und
dem mittleren Abstand zwischen den Atomen oder Mo-
lekülen entspricht, dann wird das Ergebnis für den fluk-
tuierende Anteil des ersten Kramers-Moyal-Koeffizienten
K

(1)
S,fluc[x] extrem groß. Wenn andererseits die minimale

Länge ℓ hinreichend groß ist, dann wird das Ergebnis sehr
klein.

Wir benötigen weiterhin den gesamten ersten Kramers-
Moyal-Koeffizienten K

(1)
S (x). Um die Größenordnung

abzuschätzen, reicht hier eine Mittlere-Feld-Näherung
aus, welche die Fluktuationen weglässt. Wir bestim-
men dazu für eine gegebene physikalische Situation eines
Nichtgleichgewichts die mittleren Felder für Temperatur
〈T (r, t)〉, Geschwindigkeit 〈v(r, t)〉 und chemisches Po-
tential 〈µ(r, t)〉. Diese setzten wir dann in die Formel

〈R〉 = 〈∂kvi〉 〈Λ
jj
ik,mn〉 〈∂nvm〉+ 〈∂kT 〉 〈Λ

σσ
kn〉 〈∂nT 〉

(7.49)
ein, um die mittlere erzeugte Wärme pro Volumen und
Zeit 〈R(r, t)〉 zu berechnen. Die Formel (7.49) ist die
Mittlere-Feld-Näherung von (4.109). Betrachten wir die
hydrodynamische Gleichung (4.55), so finden wir für den

ersten Kramers-Moyal-Koeffizienten K
(1)
S (x) schließlich

die Formel in Mittlerer-Feld-Näherung

K
(1)
S [x] ≈

∫

ddr
〈R〉

〈T 〉
. (7.50)

E. Abhängigkeit von der minimalen Länge

Um die Abhängigkeit von der minimalen Länge ℓ bes-
ser zu verstehen, gehen wir zurück zu der Definition
der Entropie S(t) durch die Maximierung (2.21) unter
den Nebenbedingungen (2.22) und (2.23). Die Entropie
S(t) = S[x(t)] ist ein Funktional, das sehr stark da-
von abhängen wird, welche der relevanten hydrodyna-
mischen Variablen xi(r, t) und folglich wieviele physi-
kalische Freiheitsgrade in die Nebenbedingungen (2.22)
eingehen. Wir treffen die Auswahl dieser Freiheitsgra-
de so, dass nur räumliche Variationen auf Längenska-
len betrachtet werden, die größer als die minimale Län-
ge ℓ sind. Auf diese Weise wird eine Regularisierung der
Ultraviolett-Divergenzen erreicht. Wir stellen dazu die
hydrodynamischen Variablen durch ein Fourier Integral
dar gemäß

xi(r, t) =

∫

ddk

(2π)d
θ(kmax − |k|) eik·r xi(k, t) , (7.51)

wobei die Theta-Funktion die Wellenvektoren k auf eine
Kugel mit Radius kmax = 2π/ℓ einschränkt. Die Neben-
bedingungen im Ortsraum (2.22) lassen sich nun durch
entsprechende Nebenbedingungen im Fourier-Raum

Sp{ ˜̺(t) ai(k)} = xi(k, t) (7.52)

ersetzen. Die Anzahl dieser Nebenbedingen wird durch
die Anzahl der k-Vektoren bestimmt, also durch das Vo-
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lumen der Kugel mit Radius kmax = 2π/ℓ im Fourier-
Raum. Für einen d-dimensionalen Raum mit Volumen V
finden wir die Anzahl der physikalischen Freiheitsgrade

NF = V

∫

ddk

(2π)d
θ(kmax − |k|)

=
V

(2π)d
Ωd

d
(kmax)

d =
Ωd

d

V

ℓd
, (7.53)

wobei Ωd = 2 πd/2/Γ(d/2) die Oberfläche der d-
dimensionalen Einheitskugel definiert.

Ist die minimale Länge ℓ klein, so wird die Anzahl der
relevanten physikalischen Freiheitsgrade und folglich die
Anzahl der Nebenbedingen NF groß. Man kann in die-
sem Fall erwarten, dass die Fluktuationen der Entropie
S(t) auch entsprechend groß werden. Dies sieht man ex-
plizit an dem fluktuierenden Anteil des ersten Kramers-
Moyal-Koeffizienten (7.48), welcher in diesem Fall sehr
groß wird. Ist umgekehrt die minimale Länge ℓ groß, so
wird die Anzahl der Nebenbedingen NF klein, und die
Fluktuationen der Entropie S(t) werden klein. Entspre-
chend wird der fluktuierenden Anteil des ersten Kramers-
Moyal-Koeffizienten (7.48) sehr klein.

Die minimale Länge ℓ kann man als Flußparameter ei-
ner Renormierungsgruppe interpretieren. Vergrößert man
ℓ so wird die Längenskala für die minimale Auflösung des
Modells, also der hydrodynamischen Gleichungen, ver-
gröbert. Es ändern sich die Parameter des Modells wie
z.B. die Kramers-Moyal-Koeffizienten. Die Eigenschaften
des physikalischen Systems, also der normalen Flüssig-
keit, bleiben jedoch unverändert. Im Limes ℓ → ∞ kann
man einen Fixpunkt im Raum der Parameter erwarten.
Für den fluktuierenden Anteil des ersten Kramers-Moyal-
Koeffizienten finden wir

K
(1)
S,fluc[x] → 0 für ℓ→ ∞ . (7.54)

Das bedeutet, im Infrarot-Limes ℓ→ ∞ wird der fluktu-
ierenden Anteil des ersten Kramers-Moyal-Koeffizienten,
welcher den Korrekturterm zum Fluktuations-Theorem
darstellt, irrelevant. Wir kommen somit zu dem Ergeb-
nis: Auf großen Längenskalen ℓ wird das Fluktuations-
Theorem in seiner ursprünglichen Form gültig bleiben.
Für kleine Längenskalen ℓ wird der Korrekturterm (7.48)
wichtig werden.

Es findet also ein kontinuierlicher Übergang statt
von kleinen Längenskalen ℓ, für welche der Korrektur-
term dominiert, zu großen Längenskalen, für welche
der Korrekturterm irrelevant ist. Wir wollen nun her-
ausfinden, bei welcher kritischen Längenskala ℓc dieser
Übergang stattfindet. Betrachten wir den dimensionslo-
sen Faktor (7.37) im modifizierten Fluktuations-Theorem
(7.29), welcher die Abweichungen vom ursprünglichen
Fluktuations-Theorem (7.12) beschreibt, so finden wir ei-
ne sinnvolle Definition für die kritische minimale Länge
ℓc mit der Bedingung

∣

∣

∣
K

(1)
S,fluc[x]

∣

∣

∣
=
∣

∣

∣
K

(1)
S [x]

∣

∣

∣
⇐⇒ ℓ = ℓc . (7.55)

Die beiden erforderlichen Kramers-Moyal-Koeffizienten
werden in den Formeln (7.48) und (7.50) zusammen mit

(7.49) definiert. Für K(1)
S,fluc[x] haben wir eine einfache

explizite Formel. Für die Berechnung von K
(1)
S [x] muss

man eine konkrete physikalische Situation betrachten,
wie z.B. eine Scherströmung mit einem Geschwindigkeits-
Gradienten oder einen Wärmetransport mit einem Tem-
peraturgradienten. Als Ergebnis erhält man dann einen
eindeutigen konkreten Wert für die kritische minimale
Länge ℓc.

Eine grobe und universelle Abschätzung der kriti-
schen minimalen Länge ℓc ist jedoch einfacher möglich.
In der Experimentalphysik werden üblicherweise die SI-
Einheiten als Einheiten für Messgrößen und Parameter
verwendet. Diese Einheiten haben die Eigenschaft, dass
die Zahlenwerte der Größen in der Nähe der Eins liegen
mit einer Toleranz von einigen wenigen Größenordnun-
gen. Wir wollen hier mal 2.5 Größenordnungen nach oben
und nach unten annehmen. Das entspricht Zahlenwerten
zwischen 0.003 und 300. In den obigen Formeln (7.48)
und (7.50) zusammen mit (7.49) weichen nur zwei Größen
deutlich davon ab, und zwar die Boltzmann-Konstante
kB = 1.38× 10−23 J/K und die minimale Länge ℓ≪ 1m,
welche beide sehr kleine Zahlenwerte haben. Diese kom-
men nur in dem Verhältnis kB/ℓd+2 vor. Die kritische mi-
nimale Länge ℓc bekommen wir daher aus der Bedingung,
dass der Zahlenwert dieses Verhältnisses in SI-Einheiten
bei Eins liegt, also

kB/ℓ
d+2 = 1 J/Kmd+2 . (7.56)

Nehmen wir an, die Dimension des Raumes sei d = 3, so
finden wir die kritische minimale Länge

ℓc = 2.7× 10−5m = 27µm . (7.57)

Wegen dem Exponenten d+2 = 5 in (7.56) reduziert sich
die Toleranz auf eine halbe Größenordnung nach oben
und nach unten. Somit liegt also die kritische minimale
Länge im Intervall 10−5m . ℓc . 10−4m. Den kleineren
Wert erwarten wir für Flüssigkeiten mit größeren Dichten
wie Wasser, und den größeren Wert erwarten wir für Gase
mit kleineren Dichten wie Luft.

F. Erwartungswert und Varianz der
Entropie-Änderung

Mit der Verteilungsfunktion (7.26) lassen sich der Er-
wartungswert und die Varianz der Entropie-Änderung
∆S berechnen und durch die zwei Kramers-Moyal-
Koeffizienten darstellen. Wir finden für den Erwartungs-
wert

〈∆S〉 = K
(1)
S (x)∆t (7.58)

und für die Varianz

〈[∆S − 〈∆S〉]2〉 = 2K
(2)
S (x)∆t . (7.59)
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Den zweiten Kramers-Moyal-Koeffizienten können wir
über (7.35) durch den dissipativen Anteil des ersten Ko-
effizienten ausdrücken. Verwenden wir weiterhin (7.34)
und (7.58), so erhalten wir

〈[∆S − 〈∆S〉]2〉/(kB)
2 = 2

[

〈∆S〉 −K
(1)
S,fluc(x)∆t

]/

kB .

(7.60)

Setzen wir hier den fluktuierenden Anteil des ersten Koef-
fizienten (7.48) ein, so erhalten wir für die Hydrodynamik
einer normalen Flüssigkeit das explizite Ergebnis

〈[∆S − 〈∆S〉]2〉/(kB)
2 = 2 〈∆S〉/kB + 2

∫

ddr

[

(d+ 2)(d− 1)
η

ρ
+ d

ζ

ρ
+ d

κ

ρ cV

]

∆t

(2π)d/2 ℓd+2
. (7.61)

Die Entropie-Änderung ∆S ist eine extensive Größe. Da-
her ist sie proportional zum Volumen V des Systems.
Ebenso ist sie proportional zum Zeitintervall ∆t. Daher
enthalten in den Formeln (7.60) und (7.61) beide Ter-
me auf den rechten Seiten jeweils einen Faktor V∆t, der
ausgeklammert werden kann. Folglich wird die relative
Größe der beiden Terme zueinander nicht durch das Vo-
lumen des Systems V und nicht durch das betrachtete
Zeitintervall ∆t beeinflusst.

Wir interpretieren die zwei Terme in der folgen-
den Weise. Der erste Term in (7.61) is proportio-
nal zu dem Mittelwert der Entropie-Änderung. Er ist
null im thermischen Gleichgewicht und positiv in ei-
nem Nichtgleichgewichts-Zustand. Folglich ist der erste
Term der Nichtgleichgewichts-Beitrag zu der Varianz der
Entropie-Änderung. Andererseits ist der zweite Term in
(7.61) ein Integral über lokale Größen, die in lokalen ther-
mischen Gleichgewichten berechnet werden. Aus diesem
Grunde interpretieren wir den zweiten Term als den Bei-
trag der Gleichgewichts-Fluktuationen zu der Varianz der
Entropie-Änderung.

Das Fluktuations-Theorem in seiner ursprünglichen
Form erlaubt nur den ersten Term in den Formeln (7.60)
und (7.61). Das bedeutet, in der Varianz der Entropie-
Änderung wird nur der Nichtgleichgewichts-Beitrag be-
rücksichtigt. Daher interpretieren wir den Korrekturterm
in der Modifizierung des Fluktuations-Theorems als Bei-
trag der Gleichgewichts-Fluktuationen. In den letzten
zwei Abschnitten haben wir herausgefunden, dass der
Korrekturterm stark von der minimalen Länge ℓ abhängt,
welche eine Regularisierung der Effekte auf kurzen Län-
genskalen bewirkt. Ob in den Formeln (7.60) und (7.61)
nun der erste oder der zweite Term dominiert, hängt da-
von ab, ob die minimale Länge ℓ größer oder kleiner als
die kritische minimale Länge ℓc ist, welche in den Glei-
chungen (7.55)-(7.57) bestimmt wurde.

Zusammenfassend stellen wir also fest. Wir finden
eine Erweiterung und Modifizierung des Fluktuations-
Theorems und berechnen einen Korrekturterm. Ob dieser
Korrekturterm nun dominiert oder irrelevant ist, hängt
von der minimalen Längenskala ℓ ab, auf der die relevan-
ten hydrodynamischen Variablen xi(r, t) variieren dür-

fen. Für ℓ < ℓc dominiert der Korrekturterm. Für ℓ > ℓc
wird er klein und irrelevant.

G. Modifizierte Jarzynski-Gleichung
für die Entropie

Zum Schluss leiten wir eine modifizierte Version der
Jarzynski-Gleichung (7.13) her, in welcher die Entropie-
Änderung ∆S = S(x′) − S(x) die Variable ist. Wir
berechnen zunächst die linke Seite des Fluktuations-
Theorems (7.12) und setzen hier die bedingten Wahr-
scheinlichkeiten (7.26) ein. Verschieben wir die Argumen-
te der bedingten Wahrscheinlichkeiten noch mit einem
Zusatzterm K

(1)
S,fluc(x)∆t, so erhalten wir

P (+∆S +K
(1)
S,fluc(x)∆t|x)

P (−∆S +K
(1)
S,fluc(x)∆t|x)

= exp(∆S/kB) . (7.62)

Die rechte Seite stimmt dann offensichtlich mit dem
Fluktuations-Theorem in der ursprünglichen Form über-
ein. Wir multiplizieren die Faktoren etwas um und ver-
schieben die Entropie-Änderung nochmals gemäß ∆S →

∆S−K
(1)
S,fluc(x)∆t. Dann finden wir die äquivalente Glei-

chung

exp(−[∆S −K
(1)
S,fluc(x)∆t]/kB) P (∆S|x) =

= P (−∆S + 2K
(1)
S,fluc(x)∆t|x) . (7.63)

Diese Gleichung integrieren wir nun über ∆S. Wegen der
Normierung der bedingten Wahrscheinlichkeitsverteilung
ergibt die rechte Seite eins, und wir finden die modifizier-
te Jarzynski-Gleichung

〈

exp
(

−
[

∆S −K
(1)
S,fluc(x)∆t

]/

kB
)〉

= 1 . (7.64)

Setzen wir hier die Entropie-Änderung ∆S = S(x′) −
S(x) ein, so können wir den Erwartungswert alterna-
tiv mit der allgemeineren bedingten Wahrscheinlichkeit
P (x′|x) berechnen, wobei über die hydrodynamischen
Variablen des Endzustandes x′i integriert wird.
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Die Gleichungen (7.62)-(7.64) gelten zunächst nur
für infinitesimale Zeitintervalle ∆t. Die modifizierte
Jarzynski-Gleichung (7.64) kann jedoch exakt und ohne
Näherungen auf ein beliebig großes endliches Zeitintervall
∆t erweitert werden. Der Grund dafür ist, dass die rechte
Seite von (7.64) eins ist und nicht von den hydrodynami-
schen Variablen des Anfangszustandes xi abhängt. Wir
zerlegen nun das endliche Zeitintervall ∆t in eine unend-
liche Anzahl infinitesimaler Zeitintervalle. Für jedes die-
ser infinitesimalen Zeitintervalle gibt es eine modifizierte
Jarzynski-Gleichung. Wir multiplizieren alle diese modifi-
zierten Jarzynski-Gleichungen zusammen, klammern die
Integrationen über die hydrodynamischen Variablen alle
aus, und erhalten somit das Ergebnis
〈

exp
(

−
[

∆S −

∫

K
(1)
S,fluc(x(t)) dt

]/

kB

)〉

= 1 . (7.65)

Das Produkt der unendlich vielen bedingten Wahrschein-
lichkeiten P (x′|x) für jedes infinitesimale Zeitintervall er-
gibt eine Verbundwahrscheinlichkeit für einen Pfad von
den hydrodynamischen Variablen xi(t). Somit wird der
Erwartungswert in (7.65) zu einem Pfadintegral. Ledig-
lich die hydrodynamischen Variablen des Anfangszustan-
des xi sind noch unbestimmte Variablen, weil wir von
bedingten Wahrscheinlichkeiten ausgegangen sind. Wenn
wir zusätzlich noch mit einer Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung für den Anfangszustand P0(x) multiplizieren und
über xi integrieren, gibt es keine freien Variablen mehr.
Das Pfadintegral integriert dann wie üblich über alle Va-
riablen xi(t) des gesamten endlichen Zeitintervalls ∆t.

Die Gl. (7.65) ist die modifizierte Jarzynski-Gleichung
für beliebig große endliche Zeitintervalle ∆t. Sie ist ex-
akt gültig und unterscheidet sich von der ursprüng-
lichen Jarzynski-Gleichung (7.13) [11, 12] durch den
Zusatzterm mit dem fluktuierenden Anteil des ers-
ten Kramers-Moyal-Koeffizienten K

(1)
S,fluc(x(t)). Die ur-

sprüngliche Jarzynski-Gleichung (7.13) erhalten wir im

Spezialfall K(1)
S,fluc(x(t)) = 0 zurück. Wir haben den fluk-

tuierenden Anteil des ersten Koeffizienten für eine nor-
male Flüssigkeit explizit berechnet. Das Ergebnis (7.48)
hängt stark von der minimalen Länge ℓ ab, mit der eine
Regularisierung durchgeführt wurde so dass nur Variatio-
nen der hydrodynamischen Variablen auf Längenskalen
oberhalb dieser minimalen Länge berücksichtigt werden.
Ob der Zusatzterm nun klein und irrelevant oder groß
und dominierend ist hängt davon ab, ob die minimale
Länge ℓ größer oder kleiner als die kritische minimale
Länge ℓc ist, welche in (7.55)-(7.57) definiert wurde. Folg-
lich darf der Zusatzterm in der modifizierten Jarzynski-
Gleichung (7.65) für eine normale Flüssigkeit im allge-
meinen nicht vernachlässigt werden.

Zum Schluss haben wir noch eine Bemerkung für
das thermische Gleichgewicht, in dem 〈∆S〉eq = 0 gilt.
Während in diesem Fall die ursprüngliche Jarzynski-
Gleichung eine scharfe bedingte Wahrscheinlichkeit
P (∆S|x) = δ(∆S) mit Breite null erzwingt, bewirkt der
Zusatzterm, dass die modifizierte Jarzynski-Gleichung
weniger einschränkend ist und erlaubt, dass auch im ther-

mischen Gleichgewicht die bedingte Wahrscheinlichkeit
P (∆S|x) eine endliche Breite haben darf.

H. Vergleich der Fluktuations-Theoreme

Wir haben das Fluktuations-Theorem im Rahmen des
GENERIC-Formalismus in zwei verschiedenen Varianten
hergeleitet und untersucht, zum einen in der ursprüngli-
chen Form (Abschnitte VII A und VII B) für eine entro-
pieartige Variable ∆Σ und zum anderen in einer mo-
difizierten Form (Abschnitte VII C bis VII G) für die
Entropie-Änderung ∆S.

Im modifizierten Fluktuations-Theorem haben wir
einen Zusatz-Term gefunden, welcher mit den Fluktuatio-
nen der Entropie im thermischen Gleichgewicht zusam-
menhängt. Dieser Zusatzterm ist wichtig für die Konsis-
tenz der Theorie. In dem ursprünglichen Fluktuations-
Theorem gibt es diesen Zusatz-Term nicht. Dafür hat
die Variable ∆Σ neben der Entropie-Änderung ∆S
einen zweiten Term. Es gibt also entweder explizit im
Fluktuations-Theorem oder implizit in der Variablen
einen Zusatz-Term.

Das ursprüngliche Fluktuations-Theorem ist eine Fol-
ge der Mikroreversibilität und der Existenz eines
detaillierten Gleichgewichts. Andererseits wurde das
modifizierte Fluktuations-Theorem mit einer explizi-
ten Verteilungsfunktion für die bedingte Wahrschein-
lichkeit hergeleitet und so auf die Kramers-Moyal-
Koeffizienten der Entropie zurückgeführt. Die explizite
Struktur dieser Kramers-Moyal-Koeffizienten liefert dann
das Fluktuations-Theorem und den Zusatz-Term. Die-
se Struktur wird durch den GENERIC-Formalismus be-
stimmt und hängt wiederum mit der Mikroreversibilität
und dem detaillierten Gleichgewicht zusammen. In sofern
ist auch das modifizierte Fluktuations-Theorem letztend-
lich eine Folge der Zeitumkehrinvarianz des zugrunde mi-
kroskopischen physikalischen Systems und der daraus fol-
genden Existenz eines detaillierten Gleichgewichts.

VIII. ABSCHLIEßENDE BEMERKUNGEN

Aus der mikroskopischen Theorie für Quantenvielteil-
chensysteme wurden mit Methoden der Quantenstatistik
und Projektionsoperatoren die verallgemeinerten hydro-
dynamischen Gleichungen hergeleitet. Zunächst sind die
Gleichungen exakt. Sie sind räumlich und zeitlich nicht
lokal und enthalten Gedächtniseffekte und Fluktuatio-
nen. Die Gleichungen haben eine besondere grundlegen-
de Struktur. Auf der rechten Seite stehen drei Arten von
Termen: reversible, dissipative und fluktuierende. Bereits
die exakten Gleichungen lassen sich auf eine verallgemei-
nerte Form des GENERIC-Formalismus von Grmela und
Öttinger [5–7] bringen.

Die Näherungen ändern an dieser grundlegenden
Struktur nichts. Vernachlässigt man im ersten Schritt
die Gedächtniseffekte (Markov-Näherung), so bekommen
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die hydrodynamischen Gleichung eine Form, welche der
ursprünglichen Version des GENERIC-Formalismus ent-
spricht. Betrachtet man eine normale Flüssigkeit und ver-
nachlässigt nicht lokale Effekte, so folgen die hydrodyna-
mischen Gleichungen mit Fluktuationen, wie sie aus den
Lehrbüchern [3, 4] bekannt sind. Durch Symmetrieargu-
mente findet man, dass die Effekte von Dissipation und
Fluktuation in einer normalen Flüssigkeit durch drei Pa-
rameter beschrieben werden, die Scherviskosität η, die
Volumenviskosität ζ und die Wärmeleitfähigkeit κ.

Die exakten verallgemeinerten hydrodynamischen
Gleichungen sind invariant unter der Zeitumkehr, weil
wir annehmen, dass die zugrunde liegende mikroskopi-
sche Theorie diese Eigenschaft hat. Wir untersuchen, wie
sich die Zeitumkehrinvarianz auf die drei Terme der rech-
ten Seite verteilt. Die reversiblen Terme sind natürlich
invariant. In Folge ist auch die Summe der dissipativen
und der fluktuierenden Terme invariant in unter der Zeit-
umkehr. Die dissipativen und fluktuierenden Terme im
einzelnen brechen jedoch die Zeitumkehrinvarianz. Man
sieht dies insbesondere an der Bewegungsgleichung für
die Entropie. Der dissipative Term ist hier quadratisch
und positiv definit. Er führt zu einem Anwachsen der
Entropie mit der Zeit und bildet die Grundlage für den
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Dem kann nur
der fluktuierende Term entgegenwirken. Nur dieser kann
die Entropie wieder absenken. Solange man also die fluk-
tuierenden Terme berücksichtigt, bleibt die Zeitumkeh-
rinvarianz bestehen. Daran ändern auch die Näherungen
nichts, welche zu den hydrodynamischen Gleichungen der
normalen Flüssigkeit führen.

Werden die Gedächtniseffekte vernachlässigt, so be-
kommen die hydrodynamischen Gleichungen die Form
von Langevin-Gleichungen, wobei die fluktuierenden Ter-
me durch gaußische stochastische Kräfte modelliert wer-
den. Wir vergleichen mit der allgemeinen Theorie für sto-
chastischer Prozesse und stellen fest, dass die Hydrody-
namik mit Fluktuationen zu einer stochastischen Theo-
rie mit gaußischen Fluktuationen äquivalent ist. Eine zu-
gehörige Fokker-Planck-Gleichung lässt sich finden, de-
ren Lösung im thermischen Gleichgewicht eine großkano-
nische Boltzmann-Verteilung ist. Weiterhin zeigen wir,
dass im thermischen Gleichgewicht die Entropie im Mit-
tel konstant bleibt, wie es erwartet wird. Zwar bewirkt
der positiv definite dissipative Term durch Fluktuationen
auch im thermischen Gleichgewicht ein stetiges Anwach-
sen der Entropie. Dieser Effekt wird jedoch im Mittel
exakt kompensiert durch den fluktuierenden Term.

Es lässt sich also eine stochastische Theorie mit gau-
ßischen stochastischen Kräften formulieren, die in sich

konsistent und frei von Widersprüchen ist. Wir füh-
ren diese Überlegungen für die allgemeinen nichtloka-
len hydrodynamischen Gleichungen in der GENERIC-
Form durch. Sie sind jedoch nicht darauf beschränkt,
sondern gelten auch für die speziellen lokalen hydrody-
namischen Gleichungen einer normalen Flüssigkeit. Als
konkretes Beispiel haben wir immer eine normale Flüssig-
keit betrachtet. Unsere Überlegungen zusammen mit dem
GENERIC-Formalismus gelten jedoch allgemeiner und
sind auch auf komplexere Flüssigkeiten anwendbar. Sol-
che wären z.B. Mischungen aus unterschiedlichen Kom-
ponenten ohne und mit chemischen Reaktionen [59–61].

Zum Schluss haben wir gezeigt, wie man die Herlei-
tung des Fluktuations-Theorems nach Crooks [19–21]
auf den GENERIC-Formalismus und die Hydrodynamik
einer normalen Flüssigkeit übertragen kann. Es stellt
sich jedoch heraus, dass die Variable des Fluktuations-
Theorems nicht die Entropie-Änderung ist, sondern einen
Zusatzterm enthält. Aus diesem Grunde haben wir al-
ternativ für die Entropie-Änderung als Variable ei-
ne modifizierte Version des Fluktuations-Theorems und
der Jarzynski-Gleichung hergeleitet. Wir finden hier im
Fluktuations-Theorem selbst einen Zusatzterm, der von
dem fluktuierenden Anteil des ersten Kramers-Moyal-
Koeffizienten für die Entropie erzeugt wird.

Wir berechnen diesen Zusatzterm explizit für eine nor-
male Flüssigkeit und finden zunächst eine Ultraviolett-
Divergenz. Um ein endliches und physikalisch sinnvolles
Ergebnis zu erhalten, müssen wir eine Regularisierung
durchführen mit einer minimalen Längenskala, bis zu wel-
cher die räumlichen Variationen und Fluktuationen der
hydrodynamischen Variablen berücksichtigt werden. Der
Zusatzterm hängt stark von dieser minimalen Länge ab.
Je nachdem ob die minimale Länge größer oder kleiner
als eine bestimmte kritische Länge ist, wird der Zusatz-
term klein und irrelevant oder groß und dominierend sein.
Wir schließen daraus, dass für eine normale Flüssigkeit
das Fluktuations-Theorem und die Jarzynski-Gleichung
im allgemeinen durch einen Zusatzterm modifiziert wer-
den müssen, wenn die Variable die Entropie-Änderung in
der Flüssigkeit sein soll.
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