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1. In  seinen Ausffihrungen ztt meiner letzten Arbeit 2 wendet sieh 
Kollege Abel a vornehmlich gegen ,,meine Simultankinetilc". Sie ist nicht 
yon heute ~uf morgen entstanden, sondern die Frucht  einer lungj~hrigen, 
experimentellen und theoretischen Be~ussung mit  den Problemen der 
ehemisehen Kinetik. Ich dare sie mit  ullem l~eeht uls , ,mein" Werk 
bezeichnen, obwohl sich dieses uu~ den gesieherten Ergebnissen meiner 
Vorgi~nger und Vorl~u~er aufbuut. Den Ausgungspunkt meiner ~ber-  
legungen bildet der grundlegende Begriff der ,,unabhgngigen Real~tionen ''~, 
der yon /~. Wegscheider und yon A. Ralcowslci geschuffen wnrde und 
notwendig zur Ein- und Mehrukttheorie der Simu]tunkinetik ffihrt. 

~ e i n e  Simultunkinetik ist zweifellos neu, und ulles ~eue  erfordert 
Zeit, um sieh durchzusetzen. Diese Neuheit und nicht - -  wie Abel meint - -  
die Terminologie ist der wahre Grund, warum meine Simultunkinetik 
bisher noeh nicht die gehSrige Beuchtung gefunden hat. 

2. E. Abel beunstundet die vielen Termini, weft er nicht wuhrhaben 
will, dul~ hinter den Worten Begriffe stehen. Einzelne dieser Begriffe 
sind sehr alt. So geht die Zerlegung der Zeitgesetze der chemischen 
Kinetik in einen thermodynumisehen und einen kinetischen Anteil uuf 
J. H. van 't Ho//  zurfick 5. Ersteren hube ich uls ,,Richtungsdi//erenz", 
letzteren als ,,Geschwindiglceits/al~tor" bezeichnet. Diese Zerlegung l~13t 
sich sowohl bei den nicht welter teilburen Urreuktionen ~ls such bei 
den bus letzteren ~ufgebauten Bruttovorg~ngen durchfiihi'en. Dus mul~ 
so sein, denn mit  den Teilreaktionen sind notwendig ~ueh die betreffenden 

Anschrift: Graz, Humboldts~ral~e 29. 
2 A.  Slcrabat, Mh. Chem. 82, 210 (1951). 
3 E. Abel, ~/Ih. Chem. 82, 377 (1951). 
4 Siehe namenVlieh A. Skrabal, 0sterr. Chemiker-Ztg. 50, 219 (1949). 
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Bruttore~kgionen ins Gleiehgewiettt geI~ngt. An de~l sehSnen Unter- 
suchungen yon E. Abel und Hermann  Schmid 6 fiber die Kinetik der 
S~lpetrigs~ure habe ieh ve t  kurzem die Bedeutung der beiden Begriffe 
darget~n 5. 

3. G~nz besonders seharf wendet sieh Abel gegen die Mehra/cttheorie, 
die er Ms ,,Zerstiickelung" des Reaktionsablaufes yon Simultansystemen 
bezeiehnet, u n d  gegen die yon mir immer wieder geltend gemaehte, 
zwischen zwei l~ea,ktionsakte fallende ,,rea/ctions- oder umsatztose Pause" .  

Beide ~olgen aus den simult~nen Differentialgleiehungen, die bei 
monomole/cularen Systemen leicht zu integrieren sind. Bei zwei unab- 
hangigen Re~ktionen resultiert die quadratisehe Gleiehung "~ 

=/Cl + k2 +/ca  + k~ 

fi =/el/c~ +/cl/c4 +/c2/c4 

mig den Wurzeln r und ~e. 

Wenn r und ~ yon ~hnlieher GrSgenordnung sind (91 ~'~ ~) ,  so 
verl~uft der Vorgang Ms Einakter.  I s t  jedoeh ~1 >~ ~ ,  so entarget die 
qu~dratisehe Gleiehung zu den beiden tinearen: 

q - - e ~  = 0 ,  o ~ q - - f i = O .  

Erstere liefert die grebe Wurzel ~1 = ~, ]etz~ere die ldeine 02 = filet, 
und der Vorgang verls als Zweiakter. 

Sind im System drei un~bh~ngige I~eaktionen vorgelegen, so resultiert 
die kubisehe Gleiehung 

wo ~, fl, ~ wieder die Geschwindigkeitskoeffizienten ettthalten. Sind a.lle 
drei Wurzeha yon ~hnlieher GrSge, so liegt der Ein~kter vor. Sind es 
zwei, so entar tet  die kubische Gleiehung zu einer quadratisehen und 
einer linegren, ~ind es resuttiert tier Zweigkger. Sind sehlieBlieh Mle 
drei Wurzeln untereina.nder sehr verschieden, so degeneriert die kubisehe 
Gleiehung zu drei linegren und der Vorgang ist ein Dreiakter. 

Bei n unabh~ngigen Reaktionen kann Mso der Ablauf des Systems 
als Einakter  bis n-Akter erfolgen s. 

Literatur in A.  Skrabal, ?r Chem. 82, 107 (1951). 
E. Abel und Hermann Sehmid, Z. physik. Chem. 132, 55 (1928); 134, 

279 (1928); 136, 135, 419, 430 (1928); 148, 337 (1930); Z. Elektroehem. 8~, 
712 (1929); 36, 692 (1930); 37, 626 (1931; 43, 337 (1937). 

7 A.  Skrabal, I-Iomogenkinetik, S. 190ff. Dresden und Leipzig. 1941. 
8 Eine eingehende LSstmg und Diskussion des Problems habe ich in 

einer Arbeit durchgefiihrt ur~d des lY[anuskrip~ einer fiihrenden Zeitschrift 
vorgelegt- es wurde jedoeh dureh Bombeneinwirkung verniehtet. Seither 
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Analog verhMten sich die Systeme polymolekularer l~eaktionen, nur 
sind die Differentialgleichungen derartiger Systeme im allgemeinen nieht 
integrierbar. 

4. Vollst~tndig ablehnend verh~lt sieh Abel gegeniiber der zwisehen 
zwei Reaktionsakten liegenden ,,reaktions- oder umsatzlosen Pause",  
yon d e r e r  behauptet ,  dab es eine solehe ,,selbstverstandlieh nicht gibt".  
Uberzeugender and  eindringlicher Ms Worte vermSgen Zahlenbeispiele 
zu wirken. Ieh wi~hle einen sehr drastischen 1%1], den ieh vor gahren 
ausgerechnet habe 9. Es handelt sieh um ein System, das ein monomole- 
kulares Pendant  zu dem System der god-Jodion-Katalyse ist. I m  ersten 
Akte des Zweiakters verl~uft A - - ,  B allein im merk]iehen Ausmal~e. 
Diese Reaktion ist zur Zeit 105 so gut wie abgelaufen. Die Reaktion 
B --, C des zweiten Aktes setzt erst zur Zeit 104a merklieh ein. In  den 
ungeheueren Zeitabschnitt  yon 105 his 1048 f~llt die reaktionslose Pause. 
Wi~hrend derselben herrscht Reaktionsstillstand, Mle Konzentrat ionen 
sind konstant und kein megbarer  Umsatz  hat  start. Die konstanten 
Konzentrationen der reaktionslosen Pause sind A = 10 -3s, B = 1 und 
C = 10 -6. Erst  ira Zeitpunkt  10 a7 hat  auch die Reaktion des zweiten 
Aktes ihren Abschlul~ gefunden. 

Die  chemische Reaktion ist ein ,,Ereignis", das erst dann einsetzt, 
wenn seine Zeit gekommen ist, und absehliegt, wenn diese verstriehen ist. 
Das gilt sowoht fOr einfaehe, als aueh for ]~ruttoreaktionen. Die Reaktion 
A - - - B ,  die denkbar einfaehste, habe den Koeffizienten /c = 1 v o n d e r  
Dimension Minute -1 und sell yon A = 1 ausgehen. Obwohl ihre Ge- 
sehwindigkeit zu Anfang (t = 0) am grSBten ist, i s t  ihr Umsatz  erst 
naeh 10 4 Minuten merklich, und naeh 10 Minuten ist die Reaktion ab- 
gelaufen ~~ Jede l%eaktion hat  also ihre Zeit und ihren eigenen Zeit- 
maBstab. Bei den Reaktionen eines Mehrakters sind diese sehr ver- 
sehieden und daher die reaktions- oder umsatzlose Pause zwisehen den 
aufeinanderlolgenden Akten. 

Ieh ware t te r rn  I4ollegen Abel sehr dankbar, wenn er meine Uber- 
legungen und Rechnungen iiberprtifen und reich auf etwaige Fehler 
aufmerksam maehen worde. 

V o n d e r  reaktionslosen Pause maeht  man in der ehemischen Praxis 
weitgehend Gebraueh. Sell nach einem Simultansystem ein bestimmter 
Sto[f in bester Ausbeute gewonnen werden, so wird man  ihn naeh seiner 
Bildung im betreffenden 1Reaktionsakte w~hrend der diesem A-kte foigen- 
den Pause aus dem System herausnehmen und ihn derart  vor seiner 
Abreaktion bewahren. 

habe ich weder Zeit noeh Lust gehabt, die Rechenarbeit neuerlich in Angriff 
zu nehmen (A. ~.). 

A. Skrabal, ~r Chem. 66, 129 (1935). 
lo A.  Slcrabal, Homogenkinetik, S. 20. 
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So haben in dem aus Essigs~ure, Alkohol und Ctllorwasserstoff her- 
gestellten System folgende drei l%eaktionen 

CH3C02H + C2HsOH = CH~C02C~H5 d- H20 (I) 

HCI d- C2HsOH = C2HsCI d- I-I20 (2) 

CH~C0~C~H 5 + HC1 ~ C~ItsC1 + CI-IaCO2H (3) 

start, yon welehen jedoeh wegen der Beziehung (1)-~ ( 3 ) ~  (2) nur 
z w e i  unabhangig sind. Das System kann daher entweder als Einakter 
oder als Zweiakter abreagieren. 

Im iibliehen Experimente liegt ein Zweiakter vor. Im ersten Akt 
verl~uft die durch HC1 katalysierte Reaktion (1) am raschesten, erst im 
zweiten, viel langsameren Akte bildet sieh ~thylchlorid in erheblichem 
Ausmal~e. Nimmt man daher mit Ende des ersten Aktes das gebildete 
Athyl~cetat dureh DestiIlation bei tiefer Temperatur aus dem System 
heraus, so kann man den Essigester in besserer Ausbeute erhalten, ale 
dies nach der Lage des totalen Gleichgewiehtes mSglieh wi~relL Die 
reaktionslose Pause, die es - -  uaeh A b e l  - -  ,,selbstverstand]ich nieht 
gibt", ist also yon eminenter praktischer Bedeutung. 

5. Der Abe l  vorschwebende ,,unzerstiiekelte l~eaktionsverlauf" ent- 
sprieht dem E i n a k t e r .  Er hat  start, sowie die Gesehwindigkeiten einer 
,,erlaubten Gruppe" yon un~bhitngigen l~eaktionen des Systems yon 
ghnlicher GrSl~e sind, und sein Ergebnis ist das totale Gleiehgewieht 4. 
Gi~be es nut  Einakter, so w~re dies der ~atalismus in der Chemie. Aus 
einer tausendfgltigen Erfahrung weil~ man aber, dal~ das chemische 
Geschehen lenlcbar ist, und die Lenkung eines vorgegebenen Systems 
kann nut  in der Weise vorgenommen werden, dab mun die relativen 
Geschwindigkeiten der einzelnen unabhgngigen Reaktionen derart gndert, 
dab das Gesehehen in die gewiinsehte  Reaktionsbahn geleitet wird. Als- 
dann resul~ieren abet Mehrakter. Alle Momente, die die Geschwindigkeiten 
der unabh~ngigen l~eaktionen verschiedentlieh oder selektiv beeinflussen 
(I~ata]yse, I(onzentration, Temperatur, Medium, ja sogar der Mischungs- 
vorgangl~), haben auch lenkende Wirktmg. 

6. Auch die ,,Fliel~gleichgewichte", die - -  nach A b e l  - -  ,,mit mir 
ihr arges Spiel treiben", gehen immer nut  aus Mehraktern hervor. Sie 
sind nieht im vorhinein gegeben, sondern miissen sieh in einem l~eaktions- 
~kte erst ausbilden, wor~uf sie in den folgenden Akten Fliel~gleichgewiehte 
sind. L~nge Zeit war die Bennenung ,,laufendes G l e i c h g e w i c h t "  iib]ich. 
Der Zoo!oge L.  yon  B e r t a l a n / / y  la - : -  und nicht ich - -  hat fiir letzteres 

11 R .  Wegscheider und W. yon A m a n n ,  Mh. Chem. 86, 633 ( 1 9 1 5 ) . -  
A .  Skrabal,  Z. Elektrochem. 43, 309 (1937). 

12 A .  Sl~rabal, Osterr. Chemiker-Ztg. 48, 77 (1947). 
la L .  yon Bertcdanf]y,  Biologie uad Medizin, S. 11. Wien. 1946. 
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das Wort ,,FlieBgleiehgewieht" gepr~gt. Als Chemiker verstehe ich unter 
letz~erem ein ,,chemisches Gleichgewicht", der Bi01oge yon Bertalan//y 
fuBt den I}egriff welter, indem er auch stationdre Zustgnde miteinbezieht. 
Es kommt nicht ~uf das Wort an, sondern auf das, was darunter gemeint 
ist. Welche verschiedenen Begriffe stehen nicht ~lle hinter den Worten 
, ,System", , ,KSrper" und ,,Phase"! In der Folge habe ich dem einfaehen 
Worte ,,FlieBgleiehgewieht" gegeniiber dem Doppelworte ,,laufendes 
Gleichgewicht" den Vorzug gegeben. 

In einem Gef~B, dessen Inhalt  dnrch seine Wgnde vor der Aufnahme 
yon W~rme aus der Umgebung durch Leitnng und Strahlung gesehiitzt 
is~ (Thermosflasche), befinde sich bei gegebenem Druek Eis nnd Wasser 
von der betreffenden Sehmelztempera~ur. Es liegt ein stehendes Gleieh- 
gewieht vor, die absoluten und rel~tiven 1Vfengen YOn Eis m~d Wasser 
gndern sich nicht. Eine der~rtige Thermosflgsehe ist eine ideMe Vor- 
riehtung. In der Wirklichkeit gibt es keine solehe, d ie  re~le Vorriehtung 
und ihr Inh~lt werden uus tier wgrmeren Umgebung langsam Wgrme 
erhalten. Wir haben dann Eis und Wasser im FlielJgleichgewicht. Die 
aufgenommene Wgrme wird dazu verwendet, um Eis yon Schmelz- 
temperatur  in Wasser yon Sehmelztemperatur zu verwandelm Das 
Schmelzwasser wird sieh auf Kosten des Schmelzeises vermehren. Die 
Gesehwindigkeit des Schmelzprozesses wird ~ber nicht von tetzterem 
selbst, sondern von der Geschwindigkeit der W~irmeau]nahme abhi~ngen. 

Genau so liegen die Dinge bei einem chemischen FlieBgleiehgewicht 
in der homogenen Mischph~se~ Die Geschwindigkeit einer im Gleichgewicht 
verlaufenden Reaktion ist nicht yon der der Gleiehgewiehtsreaktion 
selbst, sondern yon der Geschwindigkeit jene r Vorggnge abhgngig, die 
das Gleichgewicht zu stSren suchen. Eine im Gleiehgewicht verlaufende 
l~e~ktion treibt nicht, sondern wird getrieben. Die Gesohwindigkeits- 
koeffizienten der treibenden l%eaktionen allein gehen in die l~eehnung 
ein, die der getriebenen nur in Form ihres Quotienten, also als Gleich- 
gewichtslconstante. 

7. In der Bezeiehnungsweise meiner Arbeit 2 (S. 213) besteht zwisehen 
den Gesehwindigkeiten dreier Reaktionen die  Beziehung: 

Xl r ~ X2 ~ J r  X3 ~, 

wo x 2' die Geschwindigkeit de: inversen Jodhydrolyse isL let  x 2' gegen- 
fiber x s' verschwindend klein, so wird hieraus x 1' ---- x~' und es resul- 
tiert das Zeitgesetz der Jodionkat~lyse yon G. Bredig. Auf der anderen 
Seite kann aber die Gesehwindigkeit der inversen Jodhydrolyse: 

x 2' ---- ~ HB x - -  ~ A 

relativ derart gro[3 sein, dal~ die Jodhydrolyse zu einem Fliel3gleichgewicht 
wird. Alsdann kann man die beiden Terme in dem Ausdruck fiir x 2' 
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einander gleiGhsetzen und derart  ffir das Instabile x = 22 A/n~ H B  ge- 
winnen. Der Wert  yon x 2' ist aber nicht Null, sondern eine kleine Differenz. 
Ih r  Wert  berechnet sigh nach x 2 ' =  x l ' - - x  3' aus den Gesehwindig- 
keiten der beiden treibenden Reaktionen. 

Von zwei amerikanisehen Mi]Iiardiiren soll der eine ein Kapi ta l  yon 
A = ]09 d-108, der andere ,,nur" Gin so]ehes yon B = ]09 Dollar haben. 
Man darf dann sagen, dal~ beide Milliard/~re gleich reich sind, und h~ guter 
N~herung A = B setzen. Man d~rf abet ja nieht A -- B = 0 a.nnehmen, 

sondern es ist A--B ~ 108 , und i000 Dollar sind ein ganz seh6nes 

Geld, mit dem man etwas anfangen kann. Sowohl ~2 HB x- A2 Aim 

FlieBgleiehgewichte, als aueh das A -  B der beiden Milliard~re sind 
kleine Differenzen. Sie heiBen auch schdidliche Differenzen, weil bei 
ihrem Aufseheinen in der Reehnung Vorsicht geboten ist 14. 

Meine Berechnung yon x 2' gilt stets und unabhgngig davon, ob das 
Instabile H X O  Sammel- oder Verzweigungsstelle ist. E. Abel rechnet 
anders. Indem er ,,Gleiehgewicht meint, wenn er yon Gleichgewieht 
spricht", setzt er aueh im Fliefigleiehgewiehte x ~ ' =  0. Ein x s ' =  0 
kann aber mi t  einem endlichen x s' nicht in einem endlichen Verh/~ltnis 
stehen. Daher gelangt Abel in ein Dilemma, wenn t tXO Verzweigungs- 
stelle ist. Einen Axtsweg aus der Klemme suchend, kommt  er zur Be- 
hauptung, dab die Halogenhydolyse nicht im Gleichgex~dchte sein kann, 
wenn HXO Verzweigungsstelle ist. 

Theoretisch ist ]ede geakt ion  erst naeh unendlicher Zeit im G]eieh- 
gewiehte, im Experimente ist das Gleiehgeudcht erzielt, wenn die beiden 
Terme einer reversiblen Reaktion einander gleiehgesetzt werden kSnnen. 
Das gill sowohl f~ir das stehende wie ffir das laufende Gleichgewieht 15. 

Naeh diesen Dar]egungen treiben also die FlieBg]eiehgewiehte night 
mit  mir, sondern mit  Abel ,,ein gar arges Spiel". 

8. An der Erforsehung des Reaktionsspieles zwisehen Wasserstoff- 
superoxyd, Halogen und Halogenion haben nicht nur Abel und seine 
Mitarbeiter, sondern aueh eine amerikanische Sehule (W. C. Bray, H. A. 
Liebha/stsy, R. S. Livingston u: a.) wesentlichen Anteil. Die Meinungen 
fiber dieses System gehen in diesen beiden Sehulen welt auseinander 
und eine Einigung ist bisher nieht erfolgt. Das Reaktionsspiel ist also 
tatsgchliGh ein strittiges Problem. Strittig ist die Frage, ob die Halogen- 
hydrolyse ein FlieBgleichgewieht sein kann. Die Amerikaner nehmen 
ein solches an, Abel nicht oder nut  fa]lweise. Eine weitere Frage betrifft 
die Bruttoreaktionen : Halogenbildung, tIalogenverbraneh oder I-Ialogenid- 
bildung und Katalyse des H20~-Zerfalles. In  dieser Saehe konnten sigh 
E. Abel und H. A. Liebha/Jcy nieht einigen, das zwischen den beiden 

14 A .  Slcrctbal, H o m o g e n k i n e t i k ,  S. V I  des  V o r w o r t e s .  
15 A. Skrabal, Ber. dgsch, chem. Ges. 77 (A), 1 (1944). 
Monatshefte ffir Chemie. Bd. 82/5. 6!. 
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Streitern ausgetragene Duell w&hrte din'oh Jahre  (1928 bis 1935), der 
Kampf  verlief aber unentsehieden und die Gegner sehieden unversShnt. 

Es l~l~t sich nun zeigen, daft sich ein aus m Reaktionen bestehendes 
System h~ufig auf eine geringere Zahl von n unabhiingigen Reaktionen 
zurfickffihren l~ft.  Auf die Frage: wie groB ist die Zahl der unabhangigen 
t~eaktionen? gibt es immer eine eindeutige Antwort. Dagegen ergibt 
die andere Frage: welche der Reaktionen kann man als die unabhgngigen 
hinstellen? mehrere, zuweilen sogar sehr viele LSsungen 4. In  unserem 
Falle der drei Bruttoreaktionen lautet  die Antwort auf die erste Frage: 
n ~- 2, die auf die zweite Frage: beliebige zwei der drei Bruttoreaktionen. 
Die zweite Frage hat  also drei LSsungen. 

9. Diese drei LSsungen folgen auf der Basis der chemisehen St6chiometrie 
und werden vom ,,reinen Mathematiker" als gleiehbereehtigt hingestellt 
werden kSnnen.. Der Experimentator und ,,Rechner" wird aber unter 
den drei mSglichen LSsungen eine geelgnete Auswahl treffen und jene 
Reaktionen wghlen, die unter den gegebenen Verhgltnissen aueh ffir 
sieh allein, also ,,isoliert" beobaehtet  werden k6nnen. Stets gilt das 
ffir die reine Katalyse, in weleher das Reaktionsspiel immer endet. Als 
zweite Reaktion wird er jene w~hlen, deren Ums~tzvariable einen positiven 
Wert hat. Das ist entweder der Halogenverbrauch, wenn sieh das Halogenid 
im Zuge des Gesehehens vermehrt,  oder die Halogenbildung, wenn sieh 
Halogen vermehrt  und HMogenid vermindert.  Indem er diese Wahl 
trifft, vermeidet er bei der Bereehnung der Realctanten die sehs 
Differenzen. In  meiner Arbeit 9 aus dem Jahre  1935 habe ieh dies dargetan 
und die Bruttoreaktionen in ihrer Abh~ngigkeit yon den Versuchsbedin- 
gungen und der Zeit in einem Schema iibersicht]ieh dargestellt. 

10. Ungef~hr gleiehzeitig, a b e r  etwas sparer haben sieh E. Abel und 
L. Blumenkranz 16 mit demselben Thema befaBt. In  ihren Ausffihrungen 
sagen sie: ,,Von Jodentwieklung zu Jodverbraueh geht das geaktions-  
spiel stetig fiber unter Passierung reiner H202-Katalyse, des einzigen 
Punktes, we selbst in der Tat  Jod  im (thermodynamisehen) Hydrolyse- 
gleiehgewicht steht." Aus dieser Sehriftstelle l~Bt sich auf die Meinung 
der Verfasser sehlieBen, wonaeh im zeitlichen Zuge des Reaktionsspieles 
die reine Katalyse passiert werden kSnne. In  seiner letzten Arbeit weist 
nun Abel ~ darauf hin, daft sieh diese Passierung auf die stetige Variierung 
der Versuchsbedingungen bezieht. 

E. Mach 17 sagt: ,,Nicht das, was der feine Naturbeobaehter  oder 
~r an halbbewuBten K o n j e k t u r e n  in seinem Inneren 
birgt, sondern nur was er klar genug besitzt, um es mitteilen zu k6nnen, 
geh6rt der Wissensehaft an."  

1~ E. Abel und L. Blumenkranz, Mh. Chem. 66, 188 1935). 
~7 E. Mach, Popul~rwissensehaftliche Vorlestmgen, 4. Aufl., S. 59. Leipzig. 

1910. 
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Diese Klarheit  vermisse ieh in dem oben zitierten Passus yon E. Abel 
und L. Blumenkranz is. D~gegen sind meine Ausffihrungen 9 fiber die 
Bruttore~ktionen in ihrer Abh~ngigkeit yon den Versuehsbedingungen 
und in ihrer zeitlichen Folge, n~mentlich in der schematisehen Dar- 
stellung, ebenso kl~r und iibersichtlich, wie unmil~verst~ndlich. 

11. E. Abel nimmt Anstol~ an den vielen Termini meiner Simult~n- 
kinetik. Als Gegner der Akttheorie sind dies n~tfirlich alle Termini, 
die mit der Silbe Akt  enden. Von den anderen be~nst~ndet er aueh die 
,A~trukturellen". Die ehemischea Re~ktionen verlaufen sehr hi~ufig 
nieht direkt, sondern fiber inst~bile Zwischenformem Von letzteren 
hat R. Wegscheider 19 vor einem halben Jahrhundert  ges~gt: ,,Isolierb~r 
oder in LSsung n~chweisb~r seheinen Zwisehenformen nur zu sein, wenn 
sie besfimmten Konstitutions- oder Konfigurationsformeln entspreehen." 
Damit ist gesugt, dab es ~uch ~ndere Zwisehenformen gibt, die dieser 
Bedingung nicht genfigen, und die man daher als ,Astrulcturelle" be- 
zeiehnen kann. Unter  diesem Namen kann man alle die Gebilde sub- 
sumieren, die, ]e n~ch den Vorstellungen, die man sieh yon ihrer N~tur 
gemuoht hat, die verschiedensten N~men erhalten haben, wie: Vorstufen, 
unfertige Molekeln, angeregte ~olekeln, energiereiche Molekeln, Vor- 
stoffe, ~uhrzust~nde, l-Tbergangszust~de, Intermedi~rzust~nde, l%e~ktions- 
kn~uel, Stol~komplex% kritische Komplexe. Ohne diese , ,As trukturel len"  
finder m~n in der chemisehen Kinetik nicht sein Auslangen 2~ 

~eine Simultankinetik ist ein neues Wissensgebiet 21 und hat daher 
ein Anrecht auf eine eigene Terminologie. ])as gilt ffir ~lle neuen Gebiete 
des ~issens und KSnnens. Die Sprache des ,,~lten Seeb~ren" ist eine 
~ndere Ms die der , ,Landratte".  Der Segler h~t ffir die Einriektungen 
seines Fahrzeuges und ~fir seine Man5ver eigene ~amen gesehaffen, 
die dem Nichtsegler fremd sind. Und wenn !etzterer in seiner Luienspr~ehe 
yon den Dingen des Seglers sprieht, so wire[ sieh dieser des Schmunzelns 
nieh~ enthalten kSnnen. 

~s Vgl. auch E. Abel, Z. physik. Chem. 186, 161 (1928). 
~ R. Wegscheider, Mh. Chem. 21, 361 (1900); Z. physik. Chem. 34, 290 

(19oo). 
~o Vgl. u. ~. A.  S~rabal, Angew. Chem. 54, 343 (1941). 
~ A. Slcrabal, Osterr. Chemiker-Ztg. 48, 163 (1947); 50, 226 (1949). 
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