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Es wurde die systematische Untersuchung von Metallen und Metalloxiden zwecks Feststellung 
ihrer, auf Grund der niedrigsten Verbrennungstemperaturen des Methans bewerteten katalyti
schen Verbrennungseffektes mit Rticksicht auf die Oberflachengro/3e des Reagens in der zu 
testenden Ftillung, durchgefiihrt. Die hochste katalytische Verbrennungsaktivitat zeigen Ru, 
Co30 4, Rh, Ir, Pt, Ag, CuO, Cr203, NiO, CdO, Mn304' Pd~ und Fe203' 

Ein wichtiger Anteil der katalytischen Verbrennungsmethoden zur organischen Elementaranalyse 
ist im Verbrennungskatalysator zu erblicken, dessen Funktion vor allem darauf beruht, die quan
titative Oxidation des Kohlenstoffs und Wasserstoffs der zu analysierenden organischen Sub
stanz zu Kohlendioxid und Wasser zu erleichtern. Da man jedoch immer noch wenig sowohl 
tiber die grundlegenden Ursachen der Verbrennungsaktivitat als auch tiber den Charakter 
der wahrend der Verbrennung an der Katalysatorenoberflache verlaufenden Vorgange wei/3, ist 
die Suche nach Verbrennungsreagentien eine empirische Angelegenheit; sie beruht auf der Her
stellung von Praparaten, deren katalytischer Wirkungsgrad erst auf Grund des Einflusses, den 
sie auf den Verbrennungsverlauf der zu testenden Substanz aufweisen, festgestellt wird. So wurden 
im Lauf der Jahre zahlreiche Verbrennungskatalysatoren, beispielsweise l

-
30 gefunden. 

Bisher wurde jedoch keine systematische Untersuchung von als Verbrennungs
reagentien in Betracht kommenden Substanzen durchgefiihrt und selbst bei bekann
ten, ja sogar in der Praxis als Verbrennungskatalysatoren verwendeten Substanzen 
ist zum Gro13teil der Grad des Einflusses verschiedener Faktoren auf den Verbren
nungseffekt nicht bekannt. Darliberhinaus sind zahlreiche, in der Literatur zusammen
getragene Erkenntnisse libel' Verbrennungskatalysatoren haufig merklich widerstrei
tend 7 ,l1,22 oder sie sind zufolge der markanten Unterschiedlichkeit der Versuchs
bedingungen zur Erganzung der Gesamtcharakteristik von Verbrennungskatalysato
ren nur beschrankt verwendbar. Daher wurde von uns ihre komplexe Untersuchung 
durchgefiihrt, die nicht nur auf die Beseitigung der angefiihrten Unklarheiten, 
sondern vor allem auf die praktischen Erfordernisse der organischen Elementar
analyse gerichtet ist. Die Bedingungen waren den Arbeitsbedingungen der analyti
schen Routine-Verfahren selbstverstandlich moglichst nahe. Die neuen Erkenntnisse 
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bezuglich der Verbrennungskatalysatoren konnen selbstredend auch in anderen 
Bereichen, beispielsweise bei der Entfernung schadlicher Verbrennungsprodukte 
der Explosivmotoren, also wo als der Bestandteil des entsprechenden Prozesses die 
Verbrennung organischer Substanzen ist, zur Geltung kommen. 

EXPERIMENTELLER TElL 

Yom Standpunkt der organisehen Elementaranalyse und vor allem der Kohlenstoff- und Wasser
stoffbestimmllng kommen fur das Testen des Verbrennungseffektes aile Verbindungen in Betraeht, 
die bis etwa 800°C (obere Temperaturgrenze def katalytisehen Verbrennung) im Sauerstotrstrom 
nieht fiuehtig und gegen Kohlendioxid und Wasser inert sind . In dieser Arbeit werden von lIns 
die Testergebnisse von Metallen und Metalloxiden vorgelegt, die nur ein Metallelement enthalten, 
und sie werden im weiteren als Einkomponentenreagentien bezeiehnet. 

Wahl der Reagentien und ihre Herstellungsweise 

Von den einfaehsten Verbindungen entspreehen den angefiihrten Bedingungen die Einkomponen
tenreagentien folgender Elemente: Be, Mg, AI, Si, Se, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn , Ga, Ge, 
Y, Zr, Nb, Mo, Ru, Rh, Pd , Ag, Cd, In , Sn, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, D y, Ho , Er. Tm, 
Yb, Lu, Hf, Ta, W, Ir, Pt, Au, Pb, Bi , Th und U, von denen aile mit Ausnahme des Thuliums 
und Lutetiums von uns getestet wurden, demnaeh aueh die Stoffe, deren guter Verbrennungs
effekt unbestritten ist, beispielsweise C30 4, CuO U . ii., da der Vergleieh des VerbrennungselT'ektes 
von bisher niehtgetesteten Reagentien mit dem Wirkungsgrad bekannter Katalysatoren nur dann 
objektiv ist, wenn er unter gleiehen Bedingungen bestimmt wurde. Bei den getesteten Reagentien 
handelte es sieh entweder um handelsubliehe, pulverformige, analysenreine Priiparate oder um 
Substanzen mit der Reinheitsbezeiehnung "mindestens 99,8%" (BeO, SiOz, SeZ0 3, TiOz, 
VzOs, GaZ0 3, GeOz, );'Z03' NbzOs, Mo03, Pd~, PbO, SnOz, PrZ0 3, Nd z0 3, SmZ0 3 , E1I 2 0 3, 
GdZ0 3, Tbz0 3 , DYz03' HoZ0 3, ErZ0 3 , YbZ0 3 , TazOs, W03, Ru, Ir, oder sie wurden mit 
Hilfe einiger folgender Verfahren aus analysenreinen Chemikalien hergestellt: 1. Durell im Luft
strom durehgefiihrte thermische Zersetzung von Oxalat in der Quarzrohre im elektrisehen Ofen 
bei 350-400°C (MgO, CdO, ZnO, CeOz, ThOz). 2. Dureh thermisehe Nitratzersetzung in einer 
Porzellansehale an der Luft mittels Gasbrenners (Alz0 3, CrZ03' Mn304, Inz0 3, Fez0 3, Co 30 4 , 

NiO, CuO, LaZ0 3, Bi z0 3, ZrOz, U 30 S)' 3. Dureh Reduktion des Metalls aus der Losllng des 
entspreehenden Salzes 1I . zw. von Ag + 0,5% Al z0 3 (siehe3!), Pt (siehe3Z), Rh (siehe33). 4. Durch 
AlIsgliihen des gefallten Hydroxids (Au siehe32

). 

Samtliehe Reagentien wurden in einer TeilchengroI3e von 0,3-1 mm verwendet, wobei die 
pulverfOrmigen Praparate zuerst bei einem Druck von 250-300 atm gepreI3t und dann gemahlen 
wurden. Da die Reagentien im Lauf der Herstellung verschiedenen Temperaturen ausgesetzt 
waren, wurden diese Untersehiede mittels ungefiihr fiinfstiindigen GHihens aller Reagentien 
im elektrisehen Ofen unter Sauerstoffstromung bei 700°C (meistverwendete Temperatllr des 
katalytisehen Verbrennens), ausgegliehen. Eine Allsnahme bildete Vanadin(V)-oxid , das nur 
bei 650°C (Smp. 690°C) gegliiht wurde. 

Wahl der Methode zur Besti mmung der katalytisehen Verbrennungsaktivitat 

Von den mogliehen Methoden zur Bestimmung der katalytisehen Aktivitat, z. B. 34, wurde von 
uns ein bei der Bestimmung des Verbrennungseffektes herkommliehes Verfahren herangezogen, 
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das auf dem Vergleieh der niedrigsten Temperaturen, bei denen der Teststoff gerade quantitativ 
zu verbrennen beginnt, beruht. Da jedoeh der Wirkungsgrad der Verbrennungsreagentien, wie 
aller heterogener Katalysatoren, markant von der Oberflaehengrol3e abhangig ist, sind die 
niedrigsten Verbrennungstemperaturen nur dann als objektive Indexe des Verbrennungseffektes 
zu werten, wenn aile zu testenden Reagentien gleiehgrol3e Oberflaehen aufweisen. Da jedoeh 
dieses Erfordernis schwer realisierbar ist, wurde von uns beim Vergleieh der niedrigsten Ver
brennungstemperaturen die GroBe der Reagensoberflaehe in den Filllungen berileksiehtigt, wobei 
die spezifisehe Oberflaehe dureh die vereinfaehte BET-Methode ermittelt wurde35 . 

Wahl der Testbedingungen 

Als Teststoff wurde von uns Methan gewahlt , dessen Verwendung eine Reihe von Vorteilen in 
der niedrigen ehemisehen Reaktivitat, der Warmebestandigkeit und damit in der sehwierigen 
Verbrennbarkeit aufweist29

. Er wurde einer Druekflasehe entnommen und in der Konzentra
tionwelle dosiert (in der Praxis entsprieht es dem sehnellen Vergasen der zu analysierenden Sub
stanz), die durch Injizieren des Methans durch die Wand eines Gummischlauchs in den Sauer
stoffstrom erreieht wurde. Da sieh jedoeh unter den zu testenden Reagentien aueh Metalle und 
nichtreduzierbare Oxide befanden, muB das Gasgemiseh als solches genilgend Zur quantitativen 
Verbrennung des Methans erforderlichen Sauerstoff enthalten. Zur Erreichung der notwendigen 
Methanverdiinnung, dessen Konzentration 33 ,3 Vol. % nieht ilberschreiten darf, gelangte ein 
fruheres Verfahren 36 zur Anwendung und zwischen das Verbrennungsrohr und die Sauerstoff
zuleitung (13 - 15 ml/ min) wurden ausgebauchte Teile zweier 20 ml-Pipetten gesehaltet. Bei 
dieser Anordnung gelangte in den Verbrennungsraum bei der Injizierung von 8 ml Methan 
in ca. 30 S~kunden die Konzentrationswelle, die maximal etwa 29 Vol. % enthalt (bei der Inji
zierung von 10-60 Sekunden betragt die maximale Methankon zentration 30-28%) und ihr 
Durchgang dureh das Verbrennungssystem dauert anniihernd 10 Minuten. Das aus Supremax
oder Quarzglas bestehende, ca. 35 em lange, der Form naeh allgemein verwendete Verbrennungs
rohr mit einem Innendurehmesser von 8-8,5 mm wurde in einer Lange von 4 em mit dem 
zu testenden Reagens gefiillt und in einem 10 em langen elektrisehen Of en so eingelegt, daB sieh 
die Reagenssehieht in seinem mittleren Teil befand, der gerade in der Lange von 4 em ilberall 
die gleiche Temperatur a ufweist. Der Of en wurde ilber einen Reguliertransformator mit der 
Quelle einer stabilisierten Spannung verbunden und seine Temperatur wurde mit einem Pt!PtRh
-Thermoelement dauernd kontrolliert. 

Testverfahren 

Naeh Erhitzen der Rohrfiillung auf die durch Orientierungsversuehe festgestellte Temperatur, bei 
der Methan zu verbrennen beginnt, wurde der gewogene Kohlendioxidabsorptionsapparat ange
sehaltet (der Wassera bsorptionsapparat war dauernd angesehlossen) und wiihrend etwa 30 Sekun
den wurden in der Riehtung des Sauerstoffstroms (13 - 15 ml/min) durch die Wand eines Gummi
sehlauehs knapp vor den ausgebauehten Stellen 8 ml Methan in den Sauerstoffstrom (13 - 15 
ml!min) injiziert. Naeh 12 Minuten wurde der Kohlendioxidabsorptionsapparat abgenommen, 
auf herkommliehe Weise abgewischt, temperiert und gewogen. Die weiteren Teste wurden 
sukzessive bei einer stets um 20-40°C hoheren Temperatur bis zur Erreiehung der quantitativen 
Methanverbrennung durchgefiihrt. Aus den Gewichtzunahmen des Kohlendioxidabsorptions
apparats wurde der Anteil des verbrauehten Methans bereehnet und in Abhangigkeit von der 
entspreehenden Temperatur graphiseh ausgedrilckt. Der auf diese Weise ausgedrilekte Veri auf 
der Methanverbrennung weist bei allen Reagentien die charakteristisehe S-Kurvenform auf, 
(ihre Interpretierung z. B. 37). Aus diesen Diagrammen wurden dann mit einer Genauigkeit von 
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± 5°C die niedr,igsten Verbrennungstemperaturen abgelesen, wobei sich beim Testen mit einer 
neuen FiiIlung des Vorratsreagens die Verbrennungstemperatur in Grenlen von ± 10°C, bei 
Reagentien aus verschiedenen Chargen urn ±30°C bewegte. Die niedrigsten Verbrennungs
temperaturen des Methans sind lusammen mit der OberfliichengraBe der Reagentien in den 
getesteten FiiIlungen in Tabelle I angefiihrt. Es muB aber daran erinnert werden, daB es sich bei 
den Verbrennungstemperaturen des Methans in Tabelle I in Wirklichkeit urn Angaben iiber die 
Temperatur des Of ens in seinem mittleren Teil handeIt, wahrend die Temperatur des Katalysa
tors wiihrend der Verbrennung um die Verbrennungswarme des Methans haher is!. Da jedoch 
der angefiihrte Umstand bei dem Testen aller Reagentien analog wirkt, wird dadurch die relative 

TABELLE I 

Niedrigste Verbrennungstemperaturen des Methans und OberflachengraBe der Reagentien 
in der FiiIIung 

Reagens 

BeryIIiumoxid 
Magnesiumoxid 
Aluminiumoxid 
Siliciumoxid 
Scandiumoxid 
Titan(IV)-oxid 
Vanadin(V)-oxid 
Chrom(III)-oxid 
Mangan(II,IV)-oxid 
Eisen(III)-oxid 
Kobalt(II,III)-oxid 
Nickel(II)-oxid 
Kupfer(II)-oxid 
Zinkoxid 
GaIIium(III)-oxid 
Germanium(IV)-oxid 
Yttriumoxid 
Zirkonium(IV)-oxid 
Niob(V)-oxid 
Molybdiin(VI)-oxid 
Ruthenium 
Rhodium 
PaIladium(II)-oxid 
Silber 

78,2 
4,1 

40,3 
441 
127 

7,4 
4,3 

15,2 
0,9 
6,2 
1,4 
9,5 
1,5 
5,3 
6,0 
5,2 

26,2 
30,0 

2,6 
0,7 
1,6 

28,3 
37,2 
4,2 

660 
650 
735 
720 
500 
680 
650 
460 
560 
510 
430 
460 
510 
590 
560 
810 
520 
580 
760 
770 
390 
295 
420 
440 

Reagens 

Cadmiumoxid 
Indium(III)-oxid 
Zinn(IV)-oxid 
Lanthanoxid 
Cer(IV)-oxid 
Praseodymoxid 
Neodymoxid 
Samariumoxid 
Europiumoxid 
Gadoliniumoxid 
Terbiumoxid 
Dysprosiumoxid 
Holmiumoxid 
Erbiumoxid 
Ytterbiumoxid 
Hafniumoxid 
Tantal(V)-oxid 
Wolfram(VI)-oxid 
Iridium 
Platin 
Gold 
Blei(II)-oxid 
Wismut(III)-oxid 
Thoriumoxid 
Uran (IV,VI)-oxid 

3,0 
14,5 
19,5 
16,6 
54,5 
27,8 
34,2 
18,5 
20,2 
37,8 
22,0 
25,6 
17,9 
8,4 

15,2 
28,0 

7,1 
16,3 

3,6 
2,6 

23,4 
1,3 
0,5 

10,4 
4,6 

530 
510 
500 
510 
520 
510 
520 
530 
540 
520 
530 
530 
560 
570 
570 
530 
750 
740 
400 
390 
615 
710 
760 
590 
630 
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Bewertung ihres Verbrennungseffektes nicht beeinfIuBt. Beim Testen von wenig wirksamen 
Reagentien kann jedoch schon bei hoheren Temperaturen spontanes Verbrennen des Methans 
ohne Katalysator erfolgen. Zur Feststellung des AnteiIs des auf diese Weise verbrannten Methans 
wurde friiher der Verlauf seiner Verbrennung an wenig wirksamen Reagentien mit seiner Ver
brennung im leeren Verbrennungsrohr verglichen . In diesem Fall ist jedoch der Aufenthalt des 
Gasgemisches in der leeren gIiihenden Zone etwa zweimal langer, aIs wenn sie mit dem Kataly
sator gefiillt ist, so daB die Verbrennungsbedingungen nicht gIeichwertig sind. Eine Losung 
besteht in der Fiillung des Verbrennungsraums mit einem nichtaktiven Reagens, beispielsweise 
mit Quarzglassplittern. Da SiOz selbst bei der OberfiachengroBe der Fiillung von 441 m Z nur 
geringen Wirkungsgrad aufweist (Tab. I), kann mit Recht vorausgesetzt werden, daB es sich bei 
der kompakten Form praktisch nicht geltend macht. Auf Grund des auf angefiihrte Weise er
mittelten Verlaufs der Methanverbrennung wurde festgestellt, daB Methan bereits bei etwa 
6000 e spontan zu verbrennen beginnt. Da jedoch sein VerbrennungsanteiI bis ungefahr 7500 e 
sehr iangsam anwachst (es werden ca. 7% Methan verbrannt), kann die Methanverbrennung 
auch an Reagentien, deren niedrigste Verbrennungstemperatur 7500 e nicht iibersteigt, praktisch 
aIs katalytische Verbrennung gewertet werden. Von 7500 e an wachst jedoch der Anteil des 
verbrannten Methans schnell und quantitativ verbrennt es etwa bei 840°C. Bei der Verbrennung 
im leeren Rohr beginnt es bei 6000 e Zu verbrennen, schneIIes Anwachsen des verbrannten AnteiIs 
erfoIgt bei 6600 e und quantitativ verbrennt es bei etwa 760°C. 

EinfIuB der OberfikhengroBe auf die Verbrennungstemperatur 

Urn bei der Bewertung des Verbrennungseffektes der Reagentien auf Grund der niedrigsten Ver
brennungstemperaturen des Methans auch den EinfIu13 unterschiedlicher Oberflachengro13en 

TABELLE II I 

Abhiingigkeit der niedrigsten Verbrennungstemperatur des Methans von der OberfIiichengro13e 
des Reagens in der FiiIIung 

Kobalt(I1,lII)-oxida 

Verbrennungstemperatur des Methans, 
°e 270 315 340 385 430 485 520 

OberfiachengroBe des Reagens 
in der Fiillung, m2 62 25 12 4,8 1,7 0,5 0,2 

Kupfer(I1)-oxidb 

Verbrennungstemperatur des Methans, °e 370 440 660 760 

Oberflachengro13e des Reagens in der FiiIIung, m
2 35,2 12,8 2,5 0,4 

a Die einzelnen Praparate wurden durch fiinfstiindiges Gliihen des Vorratsreagens (wurde durch 
thermische Zersetzung von Kobalt(I1)-oxalat bei 300- 3500 e hergestellt) in Sauerstoff bei 300, 
500, 625,750,825,900 und 1 0500 e bereitet. b Die einzelnen Praparate wurden durch fiinfstiindiges 
Gliihen des Vorratsleagens (wurde durch Fallen der siedenden Kupfer(II)-nitratlosung mittels 
wli13riger NaOH-Losung hergesteIIt) in Sauerstoff bei 500, 700, 850 und 1 ooooe bereitet. 
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beriicksichtigen zu konnen (die Unterschiede bewegen sich in Grenzen von ca. zwei Grol3en
ordnungen), ist die Kenntnis des quantitativen Ausdrucks der angefUhrten Abhangigkeit er
forderlich. Hiezu ist die Tabelle II behilflich, in der fUr verschiedene C03 0 4 - und CuO-Praparate 
die Grol3e der Reagensoberflache und die niedrigste unter Standardbedingungen ermittelte 
Verbrennungstemperatur des Methans angefiihrt sind. Wie aus den Ergebnissen in Tabelle II 
ersichtlich ist, hat die Verminderung der Oberflachengro13e urn eine Grol3enordnung Erhohung 
der Temperatur der Methanverbrennung um IOO-200°C und umgekehrt tur Folge. Weil eine 
analoge Beziehung auch bei weiteren Katalysatoren gefunden wurde, wurde sie von uns, aus
gehend yom Mittelwert ISOac, zur Berechnung der gefundenen Verbrennungstemperatur auf 
Werte verwendet,die einer gleichgro13en Oberflache aller Reagentien in der zu testenden Fi.illung 
von ca. 10 m 2 entsprechen. Diese annahernde mittlere Oberflachengrol3e der tu testenden Reagen 
tien in der Fullung wird in Tabelle I angefi.ihrt. Auf Grund der auf diese Weise gefundenen anstei
genden Verbrennungstemperaturen, bzw. auf Grund des sinkenden Verbrennungseffektes sind 
die getesteten Reagentien in Tabelle III angeordnet. 

Die Gruppe der wirksamsten Reagentien mit der Verbrennungstemperatur des Methans 
von 300 - SOO°Cschlie13t die Mehrzahl der bereits fruher gutbekannten Verbrennungskatalysatoren, 
die Oxide der Elemente Cr, Mn, Fe, Co, Cu (t. B. 7 ,12,13,30) und weiter pt13 ,24 und Pd S ,13 

in sich ein. Der hohe Verbrennungseffekt der ubrigen Platinmetalle bedeutet mit Rucksicht auf 
deren allgemein hohen katalytischen Wirkungsgrad fLlr die verschiedensten Arten von chemischen 
Reaktionen wohl keine Uberraschung. Es muB allerdings daran erinnert werden, daB die verwen
deten und in der Arbeit als Metalle angefiihrten Elemente Rh, Ru und Ir beim Gliihen im 
Sauerstoff bei 700°C bereits zu Oxiden oxidieren. 

Die Reagentien der Gruppe mit der Verbrennungstemperatur des Methans von SOO-600°C 
konnen a ls durchschnittlich wirksame Verbrennungskatalysatoren angesehen werden. Hierher 
gehort die Mehrtahl der Seltenerdoxide, deren annahernd gleicher Wirkungsgrad mit Riicksicht 
auf ihre groBe chemische Verwandtschaft begreiflich ist. Es kann daher berechtigterweise 
vorausgesettt werden, daB die nichtgetesteten Thulium- und Lutetiumoxide beziiglich ihrer 
katalytisc;hen Aktivitat keine Ausnahme bilden. 

Der Verbrennungseffekt von Reagentien mit der niedrigsten, 600°C iibersteigenden Verbren
nungstemperatur des Methans ist bereits gering und ihre praktische Verwertung kommt nur bei 
gleichzeitiger Verwendung einer ihrer wichtigeren Eigenschaften in Betrach!. 

SCHLUSSFOLGERUNG 

Da die katalytische Wirksamkeit der Verbrennungsreagentien markant von der 
OberfHi.chengroJ3e abhangig ist, muJ3 zur Bewertung ihrer Aktivitat auf Grund del' 
niedrigsten Verbrennungstemperaturen auch die OberflachengroJ3e und deren Einfluf3 
auf die Verbrennungstemperatur bekannt sein. In der Vernachlassigung der Abhan
gigkeit ist wahrscheinlich eine der haufigsten und gewichtigstenUrsachen der wider
streitigen Bewertung der Wirksamkeit der Verbrennungsreagentien in den friiheren 
Arbeiten zu erblicken. Am besten kann dies am Beispiel des Kupfer(lI)-oxids doku
mentiert werden (Tab. II), das bei der Bewertung nur auf Grund der niedrigsten 
Verbrennungstemperaturen des Methans mit gleicher Berechtigung ebenso unter 
die wirksamsten (niedrigste Verbrennungstemperatur des Methans 370°C), als auch 
unter die am wenigsten wirksamen Verbrennungskatalysatoren (niedrigste Verbren
nungstemperatur des Methans 760°C) eingereiht werden kann. Es muf3 allerdings daran 
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TABELLE III 

Einreihung der Reagentien auf Grund des sinkenden, einer gleichgro/3en Oberflache entsprechen
den Wirkungsgrades 

Reageos 

Ga203, Er20 3, In203' La203' So02' ZoO, Bi20 3, 
Sm20 3' Pr203' U 30 S ' Tb20 3, Y 203 ' EU203' DY203 
Th02, Hf02, Ho20 3, Yb20 Z ' Nd20 3, Gd 20 3 

Niedrigste, 10 m2 Ober
f1achengra/3e entsprechende 

Verbrennungstemperatur 
des Methans, °C 

300- 400 

400 - 500 

500-600 

600-700 

haher als 700 

erinnert werden, daB der Sinn der festgesteJIten Beziehung zwischen der Verbren
nungstemperatur und der OberflachengroBe lediglich auf der Beihilfe zu objektiverer 
Bewertung des Verbrennungseffektes beruht. In keinem Fall kann sie zur Berechnung 
der prazisen Verbrennungstemperatur dienen. Hauptsachlich aus dem Grund, daB 
der groBenordnungsmaBigen Anderung in der OberflachengroBe die Anderung 
in der niedrigsten Verbrennungstemperatur des Methans im breiten Intervall von 
lOO-200°C entspricht, ist der konkrete Temperaturwert ziemlich veranderlich und 
ist nicht nur von der Art des Reagens sondern auch von seiner Herstellungsweise, 
von der Temperatur des Gliihens u. a. abhangig. Dies ist dadurch gegeben, daB die 
katalytische Wirksamkeit nicht der Gesamtoberflache, sondern nur einigen seiner 
Teile - den Aktivzentren - direkt proportional ist34

• Daher sind die niedrigsten 
Verbrennungstemperaturen des Methans nur als annahernde Angaben zu werten. 
Trotz dieser Annaherung bieten sie jedoch hinsichtlich des Verbrennungseffektes der 
Reagentien prazisere Informationen als es bei den experimentell gefundenen Daten 
der Fall ist, und zwar in den Fallen, in denen sich die zu vergleichenden Reagentien 
wesentlich in der OberflachengroBe unterscheiden. Mit Riicksicht auf die angefiihrte 
Annaherung der Berechnung sind daher die niedrigsten Verbrennungstemperaturen 
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des Methans in Tabelle III nur in breiteren, fUr die Praxis aber vollkommen aus
reichenden Intervallen angegeben. Hinsichtlich der Verwendungsmoglichkeit ent
scheidet nicht allein der Verbrennungseffekt, sondern es spielen auch weitere Eigen
schaften, wie beispielsweise die Bestiindigkeit des Verbrennungseffektes, das re
aktionstriige Verhalten des Reagens gegen StOrelemente u. ii. eine ausnehmend mit
entscheidende Rolle . Die angefiihrten Ergebnisse miissen daher vorderhand als zur 
Orientierung verwertbar angesehen werden, deren Aufgabe darin besteht, die Wahl 
der wirksamsten Reagentien fiir die weitere Untersuchung sowohl als den Ver
brennungseffekt beeinfluBender Faktoren als auch weiterer, fUr die praktische 
Nutzung wichtiger Eigenschaften zu erleichtern; dies wird der Inhalt der niichsten 
Arbeit sein. 
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