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OTTO RUFF 
30. 12. 1871-17. 9. 1939 

Auf keine wiirdigere Weise kann man einen Forscher ehren, als durch 
einen Nachruf, der sein Werk lebendig werden la5t. Dieses Werk ist das 
Erbe, das er der Nachwelt hinterlassen hat, um es zu bewahren und zu ver- 
mehren; seiner Generation und denen, die nach ihm kommen, hat er darin 
sein Bestes gegeben. Deshalb geniigt es noch nicht, wenn man nur die Be- 
reicherung des Wissens betrachtet, die uns dadurch zuteil geworden ist ; 
der Forscher, seine Personlichkeit, der Mensch lebt, selbst in der rein wissen- 
schaftlichen Forscherarbeit, mehr, als ein AuQenstehender anzunehmen 
geneigt ist. Es gilt in seinen Werken das Werden des Forschers und seine 
Eigenart, die Dinge zu sehen, aufzuzeigen; will man seiner Leistung gerecht 
werden, so mu13 man sich weiter in die Zeit hineindenken, in der er gelebt 
hat, und seine Denk- und Arbeitsweise neben die seiner Altersgenossen stellen. 

Die Schilderung der Leistungen von O t t o  Ruff kommt, wenn manTe  
von diesem umfassenden Gesichtspunkt aus geben will, beinahe einem Zeit- 
bild der anorganischen Chemie seit der Jahrhundertwende gleich. Denn 
0 t t o Ruffs  Forschungen erstrecken sich auf fast alle Zweige der anorganischen 
Chemie. Hort man den Namen Ruff ,  so denkt man zwar zunachst nur an 
die Stichworte: Chemie des  F luo r s  und Chemie der  hohen Tempe- 
r a t  uren. In  Wirklichkeit geht sein lebendiges Interesse an der Wissenschaft 
vie1 weiter. E r  ist ein Meister nicht nur der hohen, sondern auch der tiefen 
Temperaturen, und au5er dem Fluor haben es ihm noch manche anderen 
Zlemente angetan. Von der reinen Wissenschaft strahlen seine Interessen 
auf ihre praktischen Anwendungen aus, ihre Bedeutung fur das Wohl der 
Gesamtheit lafit er nie aus den Augen. 

O t t o  Ruff wurde am 30. Dezember 1871 als Sohn des Eisenbahnrats 
Wilhelm Ruff und seiner Frau Emi l ie ,  geb. Die t r ich ,  in Schwabisch 
Hall geboren. Seine Vorfahren vaterlicherseits sind unter betriebsamen 
Handwerkern und kleinen Biirgern im Herz Altwiirttembergs zu suchen. 
Die Familie Ruff sa13 urspriinglich in Sillenbuch, das heute ein anmutig 
gelegener, noch halb landlicher Vorort Stuttgarts ist. Die Ruffs  zeichneten 
sich durch Riihrigkeit und Betriebsamkeit, unverdrossenen Sinn und Wage- 
mut aus. Unternehmend war insbesondere auch Vater Ruff ,  der Eisenbahn- 
Tat. Er verstand es, frisch zuzupacken und, wenn's imLeben nicht so ging, 
wie er es sich gedacht hatte, sich in zaher Ausdauer durchzubeiBen. Sein 
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reger, ja etwas unruhiger Geist lie13 ihn auoerhalb seines Berufes verschiedene 
Liebhabereien rnit Feuereifer betreiben. Eigentlich wollte er Chemiker werden. 
Doch infolge eines sonst bei ihm nicht zu spiirenden mangelnden Vertrauens 
zu sich selbst im Augenblick seiner Berufswahl fand er nicht den Mut, der 
Aufforderung von Professor Fehl ing  in Stuttgart, in dessen Laboratorium 
zu arbeiten, Folge zii leisten. Aber er konnte es doch nicht lassen, sich einmal 
als Chemiker zu versuchen; er hangte spater seinen Beruf fur einige Zeit 
an den Nagel, um in Gemeinschaft rnit einem Apotheker das wiirttembergische 
Schieferol zu destillieren. Der Betrieb kam, nicht ohne einen Brand, i n  
Gang, endete aber, da Wilhe lm Ruff nicht kaufmannisch zu denken ver- 
mochte, mit einem wirtschaftlichen Ruin. Da besann er sich wieder auf seinen 
erlernten Beruf, in dem er sich rnit bewundernswerter Tatkraft rasch wieder 
emporarbeitete. Seine chemischen Neigungen hatte Wil he lm Ruff von 
seinem Vater, dem Gro13vater O t t o  Ruffs. Als Farbergeselle war dieser 
durch die Welt gezogen ; seine chemischen und Biicherinteressen waren 
jedoch dem Geschaft des spateren Farbermeisters abtraglich, er mu13te es 
aufgeben und als Bleichknecht in Blaubeuren von vorn anfangen. Doch 
wuBte er wieder einen Weg zu seiner Liebhaberei zu finden; er betatigte 
sich spater als Ziindholzfabrikant in Schelklingen am FuS der Rauhen Alb, 

Die Liebe zur Chemie steckte also der Familie Ruff seit zwei Generationen 
im Blute. Sie ist in gleicher Weise wie die ausgepragten Charakterziige seiner 
vaterlichen Vorfahren auf O t t o  Ruff iibergegangen. Er besaS, wie sein 
Vater, eine erstaunliche Lebenskraft, die nach Betatigung auch auWerhalb 
der Wissenschaft strebte. So trieb er bis zuletzt mit der Jugend Sport, lief 
mit seinen Studenten und Assistenten Ski, konnte auf Festen und Tagungen, 
wie auf der Naturforscherversammlung in Hannover 1934, ein ausdauernder 
Tanzer sein. Nach anfanglich ablehnender Haltung gegeniiber dem Automobil- 
fahren wurde er in kurzer Zeit ein begeisterter Automobilist, dem man auch 
nach langen Fahrten keinerlei Ermiidung anmerkte. 

Unverkennbar sind die Charaktereigentiimlichkeiten von Vater und 
GroBvater nicht nur in seinem Wesen, sondern auch in seiner wissenschaftlichen 
Arbeitsweise wiederzufinden. Mit stets ungebrochenem Mut geht 0 tt  o 
Ruff an seine Arbeiten heran. Was an Unruhe, an der Neigung zu Lieb- 
habereien in Vater und GroBvater steckte und sie wirtschaftlich recht be- 
denkliche Seitenspriinge machen lieI.3, findet sich in O t t o  Ruff auf ein Ziel 
ausgerichtet und gebandigt ; aber auch er liebt es, bei seinen Experimenten 
irgendwelchen Einfallen nachzugehen und Seitenwege einzuschlagen. 

U brigens ist 0 t t o Ruff das einzige von den zahlreichen Kindern W i 1 he  1 m 
Ruffs ,  auf das sich die Veranlagung zur Chemie vererbt hat. Dabei ist allem 
Anschein nach auch von miitterlicher Seite eine chemische Ader vorhanden : 
Bruder und Onkel der Mutter waren Apotheker. Die Mutter, die ganz in 
den Hausfrauenaufgaben fiir eine zahlreiche Familie aufging, stammte aus 
einem Pfarrershaus aus dem Badischen. Als mutterliches Erbgut ist auf 
0 t t o R 11 f f vielleicht etwas vom GroBvater Pfarrer iibergegangen ; es mag 
sein, daL3 in Vortrag und Rede bei ihm etwas von der Redegabe des im Pfarramt 
tatigen GroSvaters wiederzufinden ist. 

O t t o  Ruffs  Liebe zur Chemie und Preude am Esperimentieren, die 
er von zu Hause mitbrachte, wurde auf der Schule gefordert. Dort - sogar 
auf einem Gymnasium genoB er einen zwar nicht umfangreichen, aber 
darum doch sehr anregenden Chemieunterricht . Chemie als Brotstudium 
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gab es Anfang der neunziger Jahre nicht, und da die Familie zahlreich war, 
wandte sich Ruff der Apothekerlaufbahn zu. I n  Stuttgart erhielt er durch 
den Apotheker Hofrat Vogelen, dessen er stets in dankbarer Erinnerung 
gedachte, sowie durch den Chemiker K a r l  Magnus von Hel l  seine Aus- 
bildungl). Hel ls  Name lebt in der Wissenschaft in dem Verfahren zur Dar- 
stellung a-halogenierter Sauren mit Hilfe der Saurechloride fort, das nach 
Hel l -Volhard-Zel insky genannt wird. He l l  war damals jedoch durch 
seinen khrauftrag an der Technischen Hochschule in seiner Lehrweise stark 
auf die Bediirfnisse der angewandten Chemie eingestellt und uberdies mit 
der Planung eines Neubaues fur das chemische Institut beschaftigt. 
Daher fand Ruff in Stuttgart nicht die Befriedigung seiner nach 
wissenschaftlicher Erkenntnis strebenden Triebe ; er ging deshalb 
nach dreijahriger Tatigkeit als Apothekergehilfe nach Berlin, wohin ihn 
der Name des beriihmten E m i l  F ischer  zog, um sich der Chemie zu widmen. 
In  Berlin verdiente er sich neben seinem Chemiestudium das notige Geld 
durch Vertretungen in Apotheken. Wenn Ruff auch im Apothekerberuf 
keine restlose Befriedigung fand, so hat er sich doch stets gern an seine Apo- 
thekerzeit erinnert und die Apotheker stets als seine Kollegen angesehen 
und geachtet. Seiner Apothekerei verdankt er auch sein Lebensgliick; er 
lernte in Berlin die Tochter eines Apothekers, Meta R ich te r ,  kennen, die er 
im Jahre 1902 zur Zeit seiner Ernennung zum Abteilungsvorstand am Che- 
mischen Institut in Berlin heiratete. Die Ehe war mit 3 Kindern gesegnet, 
Maja, Wolfram und Isolde; Ruff konnte noch die Freude erleben, alle drei 
eine Familie griinden zu sehen. 

Im 1. chemischen Institut der Universitat Berlin herrschte unter dem 
Einflul3 von E m i l  F ischer  ein reges wissenschaftliches Leben. Allerdings 
drang der junge Apotheker nicht gleich bis zum Meister vor, sondern ver- 
traute sich der Fiihrung von Oskar  P i lo ty  an, der spater durch seine Arbeiten 
iiber den Blutfarbstoff bekannt wurde, damals aber iiber aliphatische Nitroso- 
verbindungen arbeitete. E m i l  F ischer  sollte erst einige Jahre spater in 
die wissenschaftliche Entwicklung von 0 t t o Ruff an einem entscheidenden 
Wendepunkt eingreifen. Zunachst kam also Ruff ,  wie die allermeisten 
Chemiker der damaligen Zeit in Deutschland, mit der praparativen organischen 
Chemie in engere Beriihrung. Das entlegene Gebiet der aliphatischen Nitroso- 
verbindungen, auf dem ihm die Entdeckung des ,,Nitroso-triacetyl-isobutyl- 
glycerins", (CH, . CO, .CH,),C .N: 0, und eines Nitroso-isooctans gelang - seit 
jener Zeit ist kaum mehr auf jenem Gebiet gearbeitet worden -, vertauschte 
er bald mit der Zuckerchemie. Dort gab es gerade im Berliner Institut durch 
Emi l  F ischer  mannigfaltige Anregungen. Zunachst wollte Ruff allerdings 
ganz selbstandig an die tiefsten biologischen Probleme der Zucker, an ihren 
Aufbau durch Assimilation der Kohlensaure und ihren Abbau im tierischen 
Korper, herangehen. Aber ganz von selbst reduzierten sich diese Probleme. 
fur deren Bearbeitung die Zeit noch nicht gekommen war, auf bescheidenere 
stoffliche Umwandlungen der Zucker im Sinne der klassischen organischen 
Chemie. Wohl die schonste Frucht dieser Zuckerarbeiten ist der planmaBige 

1) In einer autobiographischen Skizze : Mein Weg zur Fluorchemie, Chem.-Ztg. 
61, 6 119373, gibt Ruff  an, daI3 auch Wil l iam Kiister sein Lehrer gewesen sei. 
Allem Anschein nach liegt hier jedoch ein Irrtum des Autobiographen vor, denn 
Kiister war zu der Zeit, als Ruf f studierte, Assistent bei Hiif n er in Tiibingen 
und wurde erst 1903 nach Stuttgart berufm. 

~~ 
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Abbau der Zucker durch Oxydation mit Wasserstoffperoxyd und Ferriacetat, 
der Ruffs  Namen tragt und ihn zu einem - freilich nur sehr unvollkommenen 
- Begriff auch fur den ziinftigen organischen Chemiker macht. Der Abbau 
nach Ruff ermoglicht es, von einer Aldose zu der um ein Kohlenstoffatom 
armeren Aldose zu gelangen, also beispielsweise von der &Glucose zur d- 
Arabinose, dem optischen Antipoden der in der Natur vorkommenden I -  
Arabinose. Aus den beiden optisch aktiven Arabinosen stellte Ruff das 
Racemat dar. 

Im Jahre 1898 schon war Ruff dieser schone Erfolg in der Zucker- 
chemie beschieden, und es konnte den Anschein haben, als geriete er daniit 
in den Bann E m i l  F ischers ,  den1 sich so mancher andere aufstrebende 
junge Forscher im Berliner chemischen Institut nicht zu entziehen vermochte. 
In Genieinschaft mit E m i l  F ischer  ist 1900 auch eine Arbeit iiber die 
Verwandlnng der Gulonsaure in Xylose und Galaktose entstanden ; noch 
1902 berichtet Ruff iiber den Abbau der Rhamnion- und Isosaccharinsaure. 
Aber schon im Herbst 1904 finden wir Ruff als Professor der anorganischen  
Chemie an der neugegriindeten Technischen Hochschule in Danzig. 

Die schicksalsschwere Schwenknng, die Ruff in seiner wissenschaftlichen 
Arbeitsrichtung vornahni, die ihn in ganz andere Bahnen lenkte als die meisten 
seiner Zeitgenossen, ist auf das Eingreifen Emi l  F ischers  zuriickzufuhren. 
Dieser machte Ruf f ,  der damals auf Grund einer von der Technik angeregten 
Arbeit iiber das Carbazol verlockende Angebote ans der Industrie bekommen 
konnte, im Jahre 1902 zum Vorstand der anorganischen Abteilung des kurz 
vorher bezugsfertig gewordenen neuen Chemischen Instituts in der Hessischen 
StraBe, bei dessen Planung iibrigens Ruff auch mitgeholfen hatte. Der 
neue 30jahrige Abteilungsvorstand niuBte sich aber, das war Bedingung, 
mit den Assistenten der Abteilung nicht nnr im Unterricht, sondern auch 
in eigener Forschung der anorganischen  Chemie widmen. Denn Fischer  , 
der bei seinen aderordentlichen Erfolgen auf dem Gebiete der synthetischen 
organischen Chemie und der Naturstoffe niemals den Blick fur die gesamte 
Chemie verlor, merkte wohl, wie sich in Deutschland die chernische Forschung 
allzusehr auf die organische Chemie konzentrierte nnd ein akademischer 
Nachwuchs in der anorganischen Chemie kaum vorhanden war. Er sah 
ferner ein, daB ein anorganischer IJnterricht, sollte er nicht in traditions- 
gebundenen Formen erstarren, nnmittelbar von einem selbst auf anorganischem 
Gebiete vorwartsstrebenden Forscher geleitet werden miisse. DaB seine Wahl 
auf O t t o  Ruff fiel, zeugt von einem ungewohnlichen Scharfblick. Denn 
auf dem Gebiete der anorganischen Chemie konnten die in Ruff schlummernden 
technischen Veranlagungen zu einer Entfaltung kommen, zu der sie es bei 
den derzeitigen Forschungsmoglichkeiten in der organischen Chemie niemals 
hatten bringen konnen. Ferner war Ruff auch eine Natur, die sich leicht 
auf einen Wechsel des wissenschaftlichen Arbeitszieles einzustellen vermochte ; 
die Ursache dafiir ist nicht etwa in einem mangelnden Interesse am Gegen- 
stand seiner Arbeiten, sondern in seiner Einstellung zur wissenschaftlichen 
Forschung iiberhaupt zu suchen, die aus seinem Lebenswerk hervorgeht. 

Der erste Abschnitt in Ruffs  Forschertatigkeit, der als der organische 
bezeichnet werden kann, ist mit dem Jahre 1902 abgeschlossen. Es ware 
aber ein Irrtum zu glauben, dafi seine organisch-chemische Tatigkeit nur eine 
Episode gewesen sei, die durch das Machtwort E m i l  F ischers  ein fur allemal 
ihren AbschluB gefunden hatte. Aus jener Zeit ist Ruff die Freude am Stoff- 
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lichen und an der praparativen Arbeit, die jeder echte Chemiker spurt, zeit- 
lebens geblieben. Vermag doch gerade die organische Chemie durch die Mannig- 
faltigkeit ihrer Stoffe und deren Umsetzungen diese Freude so lebendig zu 
vermitteln ; deswegen ist auch heute noch das organisch-chemische Praktikum 
fur jeden Chemiker, gleichgiiltig nach welcher Richtung er sich spater spe- 
zialisiert, so wichtig. Ruff wurde durch die lebendige Beriihrung, in die 
ihn seine organisch-chemischen Arbeiten rnit dern Stofflichen gebracht hatte, 
davor bewahrt, in der anorganischen Stoffwelt nur das Mittel zum Zweck 
zu sehen, physikalisch-chemische Messungen auszufiihren, wozu verschiedene 
seiner engeren Fachgenossen neigten. &lit dem Stoff war er verwurzelt, 
er blieb ein reiner Chemiker auch auf dem Gebiete der anorganischen Chemie. 
Als sich der Ring seines Lebenswerkes zu schlieBen begann, fiihrten Ruff 
seine praparativen Fluorarbeiten , wieder auf Verbindungen der Kohlenstoff- 
chemie. Sogar zu seiner ersten Liebe, den Nitrosoverbindungen, kehrte er 
unbeabsichtigt zuriick. E r  entdeckte 1935 ein blaues Gas, das Trifluor- 
nitrosomethan CF,NO, das bei der Einwirkung von Fluor auf nitrathaltiges 
Silbercyanid entsteht. Bei der Fluorierung des Silbercyanids fand er weiter 
bei einer seiner letzten Arbeiten das Hexafluorazomethan F,C .N:N .CF,, 
ein schwach griinliches, bei gewohnlicher Teniperatur ziemlich reaktions- 
trages Gas auf. 

Zs ist nur natiirlich, daB sich unter den ersten Arbeiten Ruffs  auf an- 
organischem Gebiete, obwohl sie in keiner Weise an seine organischen Arbeiten 
ankniipfen, solche befinden, in denen Fragestellungen und Gedankengange 
der Denkweise der organischen Chtmie entlehnt sind. So bemiihte sich 
Ruff beispielsweise um die Konstitutionsaufklarung des Schwefelstickstoffs 
S,N, und griff damit ein Problem an, das, wie wir heute wissen, rnit Hilfe 
der klassischen Valenzlehre und den iiblichen Verfahren der Struktur- 
bestimmung nicht vollstandig zu losen ist. Aber solche theoretischen Kon- 
stitutionsfragen der anorganischen Chemie reizten Ruff , wohl auch in der 
unbewuoten Erkenntnis, daB die Zeit dafiir noch nicht reif war, im ganzen 
recht wenig. Die Versuche rnit dem Schwefelstickstoff fiihrten ihn auf die 
Beschaftigung rnit einer Reihe weiterer Schwefelverbindungen, zu der er 
auch von technischer Seite angeregt wurde : Sulfurylchlorid, Chlorsulfonsaure, 
Chloride und Bromide dcs Schwefels wurden untersucht, wobei unter anderem 
eine Anzahl interessanter Molekiilverbindungen des Schwefeltetrachlorids 
entdeckt wurde, z. B. SbCl, . SCI,, TiC1,. SCl,, AlCl, . SCl,, 2 JC1,. SCl,. Aber 
auch ganz andere Themata, die mit organischer Chemie gar nichts zu tun 
haben, interessierten Ruff in dieser Zeit, so sind z. B. Untersuchungzn iiber das 
Eisenoxyd und seine Hydrate entstanden, die ihn spater zur Beschaftigung rnit 
der farbenden Substanz des roten Carnallits fiihrten, welche er als Eisenoxyd 
Fe,O, erkannte. Jodstickstoff, Versuche zur Darstellung des Fluorstickstoffs, 
Darstellung des Calciums durch SchmelzfluBelektrolyse und im Anschlul3 
daran die Aufnahme der Schmelzdiagramme von Salzpaaren sind weitere 
Themata aus Ruffs  Berliner Zeit bis zum Jahre 1904. In der SchmelzfluB- 
elektrolyse ist wohl der Keim zu Ruffs  spateren Arbeiten auf dem Gebiete 
hoher Temperaturen zu suchtn. 

Die Mannigfaltigkeit der aufgegriffenen Fragen zeugt von der groBen 
geistigen Beweglichkeit und dem Arbeitseifer des jungen Ruff. Freilich 
konnte e r auch seine Arbeiten unter ungewiihnlich giinstigen Umstanden 
im neuen Berliner Chemischen Institut rnit reichlichen Mitteln und einer 
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grol3en Anzahl strebsanier Mitarbeiter durchfiihren, welch letztere ihm in 
einer Zahl zur Verfiigung standen, die heute jeden jiingeren Fachgenossen 
am Beginn seiner akadtmischen Laufbahn rnit Neid erfiillt. 

Im ganzen ist also in der ersten Zeit semer anorganischen Tatigkeit 
Ruff auf der Snche nach Problemen. Will man dieses Suchen und die spater 
daraus erwachsene Leistung voll und ganz wiirdigen, so mu0 man sich den 
Stand der anorganisch-chemischen Forschung um die Jahrhundertwende, 
insbesondere in Deutschland. vergegenwartigen. Das sol1 nach einem Uber- 
blick iiber Ruffs  Lebenswerk geschehen. Es zeigt sich schon in seinen ersten 
anorganischen Arbeiten, daB Ruff mannigfaltigen Anregungen von aul3en 
her zuganglich ist, aber diese Anregungen in selbstandiger und durchaus 
origineller Weise weiter verfolgt, wobei er sich in erster Linie vom Ergebnis 
seiner eigenen Versuche leiten la&. Charakteristisch fur diese Arbeitsweise 
ist der Weg, der ihn zu seinem Haupt- und Lieblingsarbeitsgebiet, der Fluor- 
chemie, gefiihrt hat. Mit seinem grol3en Vorganger auf diesem Gebiete, 
Henr i  Moissan, der auch gleich ihm die Chemie der hohen Temperaturen 
bearbeitet hat, ist Ruff niemals in personliche Beriihrung gekommen und 
hat spater nur mittelbar aus seinen Arbeiten Anregungen geschopft. Nicht 
Bewunderung fur die Leistung Moissans war es, die ihn zur Bekanntschaft 
mit der Chemie des Fluors fiihrte; es war vielmehr zunachst nur eine ganz 
bescheidene analytische Fragestellung, die sich bei der Bearbeitung einiger 
geologischer Fragen, fur die Ruff sich damals interessierte, ergeben hatte. 
Es muBten bei der Ermittlung des Titangehaltes von Silicaten Titan und 
Silicium nebeneinander bestimmt werden. Diese Restimmung war einfach, 
wenn sich bei der Uberfiihrung des Siliciums in SiF, durch Abrauchen rnit 
FluBsaure und Schwefelsaure kein TiF4 mit verfluchtigt. 

Die jFlikhtigkeit des Titantetrafluorids: konnte rnit Sicherheit nur an 
einer Probe dieses Stoffes ermittelt werden, der damals noch unbekannt war. 
Ruff gelang die Darstellung auf mehreren Wegen, am einfachsten durch 
Umsetzung von Titantetrachlorid mit wasserfreiem Fluorwasserstoff, der 
damals noch nicht so leicht zu haben war wie heute. Das Titantetrafluorid 
besal3 fur die damalige Zeit, als man im periodischen System noch nicht so 
gut zu lesen vermochte wie heute, unerwartete Eigenschaften ; es schmilzt 
und sublimiert erst gegen 300°, wahrend TiCI, bei 136O siedet. Die Fliichtig- 
keitsverhaltnisse liegen also gerade umgekehrt wie beim Silicium. Man konnte 
also bei der Darstellung von hfetallfluoriden Ubcrraschungen erleben. So war 
das Gebiet der Fluorchemie betreten, und Ruff fesselten die interessanten 
Ergebnisse und die praparative Arbeit dabei so, daB er Zeit seines Lebens 
nicht davon 10s kam. Wie wenig er dabei im allgemeinen auf die Arbeits- 
weise anderer Forscher zuruckgriff, la!& sich allein schon daraus erkennen, 
dal3 er es zunachst vermied, elementares Fluor zur Losung der sich ihm 
aufdrangenden Probleme zu verwenden und das aussichtsreiche Arbeiten 
damit erst einige Zeit nach dem Tode seines Entdeckers Henr i  Moissan 
aufnahm. 

Forscher rnit anderer Veranlagung als Ruff hatten nun vielleicht in 
dem Bewuatsein, ein interessantes und erfolgversprechendes Arbeitsgebiet 
gefunden zu haben alle ihre Kraft dem Ausbau der Fluorchemie gewidmet. 
Nicht so Ruff. Ihn reizten gleichzeitig noch viele andere Probleme. Zu 
ihrer Inangriffnahme bot seine Berufung an das anorganisch-chemische 
Institut der neuerbauten Technischen Hochschule in Danzig 1904 die giin- 
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stigsten Bedingungen. Es ist nicht moglich, die verschiedenen Arbeits- 
richtungen, die in den von Ruff geleiteten Instituten in Danzig bis 1916 
und in Breslau ab 1916 gepflegt wurden, nebeneinander zu verfolgen, ohne 
den Zusammenhang zu verlieren ; eine iibersichtliche Schilderung der Arbeits- 
gebiete ergibt sich nur dann, wenn diese nacheinander behandelt werden 
und jedes einzelne Gebiet in seiner Entwicklung geschildert wird. 

Bei den Arbeiten iiber die Verb indungen des  F luors  lassen sich 
zwei Perioden unterscheiden. In  der ersten, die bis 1919 reicht, steht die 
Gewinnung von neuen Metallfluoriden im Vordergrund ; in der zweiten, 
+twa von 1925 an, werden neue, zum Teil ganz unenvartete Nichtmetall- 
fluoride entdeckt. Zur Darstellung der Fluoride kommt einmal das bereits 
crwahnte Verfahren der Umsetzung von Chloriden mit trocknem Fluor- 
wasserstoff in Frege; es hat sich aul3er beim Titantetrafluorid auch noch 
in einer grol3en Anzahl anderer Falle - envahnt seien nur die Darstellungen 
von VF,, VF,, VOF, und VOF, - hewahrt. Ferner kann nach einer auf 
den belgischen Chemiker Swar t  s zuriickgehenden Arbeitsweise Chlor gegen 
Fluor mit Hilfe von geeigneten Fluoriden, insbesondere SbF,, SbF, oder 
auch AsF, ausgetauscht werden; so lafit sich z. B. WF, aus WCI, und SbF, 
einfach gewinnen. Das elementare Fluor ist bei der Darstellung mancher 
Fluoride, insbesondere der interessanten Nichtmetallfluoride ClF, und ClF, 
nicht zu umgehen; an seine Stelle konnen unter Umstanden Verbindungen, 
die leicht Fluor abgeben, treten, zu denen vor allem AgF, und JF, gehoren. 

Die Untersuchungen der ersten Periode ergaben nach jahrelanger Arbeit ein 
Material, aus dem sich theoretisch wichtige SchluBfdgerungen ziehen lie8en. 
Das veranlal3te Ruff im Jahre 1919 zu einer zusammenfassenden Abhandlung 
in den Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft : Uber die Fliichtig- 
keitg). Besonders interessant war nach dieser Richtung hin die iiberraschende 
Entdeckung leicht fliichtiger Fluoride von Schwermetallen zunachst in der 
5.  Gruppe des periodischen Systems gewesen. Zu den bereits bekannten 
gasformigen Nichtmetall-Hesafluoriden SF,, SeF,, TeF, gesellten sich das 
schon bei Zimmertemperatur (19O) siedende WF,, MoF, vom Sdp. 35O, UF, 
vom Sdp. 56O. Die Schmelzpunkte liegen wie in der Schwefelgruppe den Siede- 
punkten nahe. Sieht man zunachst von der Fluchtigkeit ab, so besteht die 
theoretische Bedeutung der Kenntnis der Fluorverbindungen vor allen 
Dingen darin, da8, wie gerade die erwahnte 6. Gruppe des periodischen 
Systems - eigenartigerweise mit Ausnahme des Chroms - besonders schon 
zeigt, die Elemente ihre maximale Wertigkeit dem Fluor gegeniiber zu ent- 
falten vermogen. Es hangt dies damit zusammen, da8 das Fluoratom als 
das elektroaffinste Atom Valenzelektronen zur Betatigung bei chemischen 
Bindungen veranlassen kann, die sonst nicht betatigt werden. In der 8. Gruppe 
des periodischen Systems steht dem leichtfliichtigen Osmiumtetroxyd OsO, 
{Sdp. 134O, Schmp. 40°) ein leichtfliichtiges Osmiumoctafluorid OsF, (Sdp. 47O, 
Schmp. 34O) zur Seite; damit ist die 8-Wertigkeit des Osmium als Element 
der 8. Gruppe sichergestellt und fur das Ruthenium, bei dem nur das leicht- 
fliichtige RuO, bekannt j st, aus Analogiegriinden gesichert. Die Darstellung 
des RuF, gelang Ruff allerdings nicht, ebensowenig wie die des RuF,, mit 
der er seinen Namen in der chemischen Formel eines Fluorids verewigt hatte, 
obwohl er sich auch sonst rnit den Verbindungen des Rutheniums in seinen 

*) B. 62, 1223 [1919]. 
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verschiedenen Wertigkeitsstufen - er hat 11. a. das RuF,, einen dunkel- 
griinen, bei 101O schmelzenden Stoff, dargestellt - beschaftigt hat. 

Die theoretischen Betrachtungen, die Ruff mit seiner systematischen 
Zusammenstellung verbindet und spater, 1932, nochinals durch Vorstellungen 
uber die Raumerfiillung abgeandert und erweitert hat, konnen heute gr6Bten- 
teils als uberholt gelten, aber bei dem damaligen Stand der Wissenschaft, 
als ,,die Frage nach dem Bau von Atomen und Molekiilen noch in den An- 
fangen steckte" (um Ruffs  eigene Worte am SchluB der Arbeit zu gebrauchen), 
war eine wohlbegrundete Theorie daruber nicht zii entwickeln. Die wahre 
Natur der Rohasionskrafte war damals noch unbekannt, und es war noch eifi 
Ratsel, welche Krafte beispielsweise die Atome im krystallisierten Argon 
z~sammenhalten~). Doch hat Ruff die wesentlichen Faktoren, die fur hohe 
Fliichtigkeit verantwortlich zu machen sind, namlich die Umhiillung des 
Zentralatoms und die Symmetrie der Verbindungen, klar herausgearbeitet. 
DaJ3 ,,mit dem Symmetrieprinzip die fur die Friichtigkeit wesentlichen Um- 
stande in der Mehrzahl der Falle zu anschaulicher Geltung kommen", ist 
ein Satz, der auch heute noch Geltung hat. 

Die zweite Periode, in der Ruff den Schwerpunkt seiner Arbeiten wieder 
auf die Fluorchemie verlegte, nachdem er sich in den Jahren 1919-1925 
hauptsachlich der Chemie der hohen Temperaturen gewidmet hatte, ist 
an Ergebnissen nicht minder reich als die erste. Inzwischen war die Dar- 
stellung von Fluor durch Arbeiten amerikanischer Forscher vereinfacht 
und in Deutschland von Ruff wie von F redenhagen  noch weiter ver- 
vollkommnet worden. Mit Hilfe des elementaren Fluors wurden eine Reihe 
von Nichtmetallfluoriden gewonnen, wobei teilweise iiberraschende Ent- 
deckungen gemacht wurden : Das Chlor bildet zwei Fluoride, das gasformige, 
bei -lOOo siedende C1F und das gelbe flussige, bei +13O siedende ClP,. 
Weiter wurde unter anderem das Jodheptafluorid JF,, ein farbloser bei 
+ 4.5O schmelzender und bei 5.5O siedender Stoff, aufgefunden, dessen Existenz 
zwar zu erwarten war, der aber deswegen interessant ist, weil er bis jetzt 
die einzige Verbindung 1. Ordnung ist, bei der die Koordinationszahl 7 
beobachtet istq) . 

Weiter wurde das von Ruff schon zu seiner Berliner Zeit vergeblich 
gesuchte NF, durch Elektrolyse von Ammoniumbifluorid ini Jahre 1928 
neben anderen interessanten Verbindungen gewonnen. Es ist ein ziemlich 
reaktionstrages Gas (Sdp. -1120°), das in nichts an den explosiblen Chlor- 
stickstoff NCl, erinnert. Seine Bildungswarme ist sogar mit + 26 kcal positiv 
(NCl, mit -55 kcal negativ!). 

Gegenuber diesen Erfolgen muBte Ruff im gleichen Jahre, das ihm die 
Erfullung des Traumes von der Darstellung des Stickstofftrifluorids brachte, 
eine schmerzliche Enttauschung auf dem Gebiete der Verbindungen zwischen 
Sauerstoff und Fluor erleben. Fast galt es als unantastbares Dogma, daB 
sich diese beiden elektronegativsten Elemente nicht miteinander verbinden 
konnten. Zwar hat diese in allen Lehrbiichern verbreitete Meinung Ruff  
nicht davon abhalten konnen, nach einem Fluorsauerstoff zu suchen, aber 

, 
4) Bei Verbindungen hoherer Ordnung, namlich beim K,NbF, und K,TaF, ist 

die Koordinationszahl 7 durch Rontgenstrukturanalyse von J ,  I,. I1 o a r  d festgcstellt 
worden. 

Vgl. A .  T h i e l ,  B. 55, 2845 [1922]. 

Jourii. Amer. chem. Soc. 61, 1252 [1939]. 
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sie hat ihn nach einer Reihe vergeblicher Versuche vielleicht doch etwas 
daran gehindert, sich intensiver mit der Frage nach der Existenz von Sauer- 
stoff-Fluorverbindungen zu befassen. So mul3te er die Uberraschung erleben, 
daB Lebeau ,  ein Schiiler Moissans, in Gemeinschaft mit Damiens  im 
Jahre 1928 die Verbindung F,O, ein im Gegensatz zum C1,O durchaus bestan- 
diges Gas, entdeckte. Aber etwas vermochte er diese Scharte doch auszuwetzen, 
als ihm bald darauf die Darstellung einer zweiten, nur bei tiefen Temperaturen 
bestandigen Sauerstoff-Fluorverbindung, des in festem Zustand orangen, 
als Flussigkeit roten F,O, gelang. 

Von weiteren Entdeckungen der zweiten Periode der Fluorarbeiten 
sei noch eine lange vergeblich gesuchte Verbindung, das Kohlenoxyfluorid 
OCF, genannt, das Fluoranalogon des Phosgens, das bis 1934 noch nicht 
bekanntgeworden war; es wird aus Kohlenoxyd und AgF, dargestellt. Diese 
Entdeckung erinnert an eine Entdeckung zu Beginn der ersten Periode ; 
das Nitrosylfluorid NOF wurde als erstes neues sauerstoffhaltiges Fluorid 
schon 1905 ails Nitrosylchlorid und Silberfluorid AgF gewonnen. Es wurde 
1932 nochmals zusammen mit dem von Moissan entdeckten NOF, einer 
genauen physikalisch-chemischen Untersuchung unterworfen. 1935 entdeckte 
Ruff  dazu noch ungefahr gleichzeitig mit dem amerikanischen Chemiker 
Cady das NO,F, ein farbloses Gas, das sich aus Fluor und Salpetersaure bildet. 

Die Arbeiten iiber die gnsform’gen, zum Teil s-hr niedrig sicdenden 
Fluoride d:r Nichtmetalle erforderten eine besondere Versuchstechnik des 
Arbeitens bei tiefen Temperaturen, bei deren Ausg&altung sich R u f f  
der Erfahrunga bedienen konnte, die andere Forscher, voran Alfred 
S t o c k  , sein Vorganger in der Breslauer Stelle, auf diesem Gebiete gemacht 
hatten. 

Seine Arbeiten iiber das Fluor und seine Verbindungen hat Kuff 1936 
in einer auswartigen Sitzung der Deutschen Chemischen Gesellschaft anlaalich 
der Naturforscherversammlung in Dresden in einem glanzenden Experimental- 
vortrag zusammengefaBt6). Dabei hat er auch eine Zusammenstellung aller 
bisher bekannten und der von ihm entdeckten binaren Fluoride gegeben, 
die so instruktiv ist, da13 sie hier wiedergegeben sei. 

\‘on Ruff  untersuchte Fluorides) und ihre Siedetempernturen (Sdp. ,so). 

I. Gruppe. 
I,iF (1676); NaF (1705); K F  (1500); RbF (1410); CsF (1250); CuF, (Rotglut); 

A g F  (-1150); AgF, (zers.); AuF, (zers.). 

11. Gruppe. 

Rep, (-); MgF, (2260); CaF, (2500); SrF, (2460); nap, (2260); ZnF, (1500); 
CdI), (1748): HgF, (-650); HgF (-). 

111. Gruppe 
BF, (-102); AlF, (subl. 1260). 

&) B.  69 (A), 184 [1936]. 
6) Fett gedruckt = von Ruf f  entdeckte Fluoride; kursiv gedruckt = von Ruff  

eingehender studierte Fluoride; gewohnlich gedruckt = gelegentlirh von Ruff unter- 
suchte Fluoride. 
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IV. G r u p p r .  
C'F, (-127.8) ; C,F,  (-78.1) ; C,F, (-76.3) ; (CF), (zers.) ; C,F,Br, (47.6) ; COF, 

(-83.1) ; auWerdeni CClF,, CBrF,, CJF,, CHP, ,  CHJ,F, CHJF,, (CNF),, CF,NF, 
CF,N:NCF, und andere. SiF, (-9.5); SiHF, (-80.2); TiF, (284); Z r F 4  (Rotglut);  
ThF, (>1000); SnF, (705); PbF, (1285); auWerdem K,PbF,.HF. 

Y.  Gruppe .  

(218); TaF, (229); auWerdem NHF, (- -65) ;  NH,F (-77); NF, (- -~ 125), ,\OF, 
NO,F, FO~A'O,, VF,, VF, 11. a.  

VI. Gruppe .  
O,F, (-57); OF,  (-144.8); SF, (-64); SF, (-40); S,F, (- -40); MoF, (35); 

WF, (19); UF, (56);  auWerdemSF,, SOF,,  SO,HF, CrO,F, ( ? ) ,  WOF,, WO,F,, U F ,  u.  a. 

V I I .  Gruppe .  

NF, (-120); ASP, (63); AsF, (-52.8); SbF, (376); SbF, (150); VF, (111); NbF, 

ClF (-100); CIF, (13): BrF (-20); BrE', (127); BrF, (40.5); JE', (98); JF, (4.5);  
MnF, (zers.); ReF, (47.6); auBerdem JOF, (zers.); ReF, (-), ReOF, (62.7). ReO,F, 
(156), K,ReF,, ReOF, und Re0,F. 

V I I I .  Gruppe .  
CoF, (zers.); RuF, (-270); RhF, (>600" veriind.); PdF, (zers.); OsF, (47) ; 

Nach SchluB des Vortrages wies der Prasident der Deutschen Che- 
mischen Gesellschaft, A 1 f r e d S tock  , auf das in diesem Yortrag liegende 
Vermachtnis fur die akademische Jugend init den Worten hin : ,,Verachtet 
mir die alten Meister nicht". Auch Ruff selbst hat seinen Vortrag in diesem 
Sinne aufgefaot wissen wollen. SchloB er doch mit den Worten, die leider 
nur allzubald, nach kaum 3 Jahren, in Erfiillung gehen sollten: ,,Mir wird 
nur noch kurze Zeit vergonnt sein, mitzutun". 

Wohl in noch hoherem MaBe als die Forschungen Ruf f s  iiber das Fluor 
und seine Verbindungen stellen seine Arbeiten auf dem Geb ie t e  de r  hohen  
T e m p e r a t u r e n  ein Vermachtnis fur die kommenden Generationen dar. 
Hier hat er in der Erkenntnis, daB das Verhalten der Stoffe bei hohen l'em- 
peraturen ein der anorganischeli Chemie vorbehaltenes Gebiet ist, Pionier- 
arbeit geleistet. Eine solche war notig, denn die Arbeiten bei hohen Tem- 
peraturen erfordern technisch wie theoretisch ein besonderes Riistzeug, das 
vor Ruff  trotz der Forschungen Moissans und 1,e Chate l ie rs  doch noch 
recht unvollkommen war. Bei solchen Pionierarbeiten erscheint der R 'issen- ' 

schaftliche Erfolg nach auBen hin meist nicht so groB wie bei Forschungen, 
die von vornherein auf bestimmte Ziele gerichtet werden konnen; das gilt 
auch fiir Kuf f s Hochtemperaturarbeiten. Dafur weisen sie aber die Wege 
in wissenschaftliches Neuland. Fur Ruff selber haben sie noch eine besondere 
Bedeutung. Er  konnte namlich bei diesen Arbeiten seine praktisch-technische 
Begabung so recht zur Entfaltung bringen. Sie haben nicht zum wenigsten 
dazu beigetragen, daB R u f f  als Professor an der Technischen Hochschule, 
der besonderen Einstellung einer solchen entsprechend, in enge Beriihrung 
mit der Industrie kam und von ihr auch nianche Anregung empfing. 

Auf das Gebiet der hohen Temperaturen wurde Ruff schon 1902 durch 
eine praparative Arbeit iiber die Darstellung des Calciums, etwas spater 
auch des Lithiums durch Schmelzflul3elektrolyse gefiihrt. Auch vie1 spater 
hat er noch iiber die elektrolytische Darstellung von Metallen aus den 
Schmelzen ihrer Salze gearbeitet und 1925 beim hiagnesium die Verwend- 

IrF, (53); aul3erdem FeF,, FeF,, CoE',, RuF,, OsF,, OsE',, IrF4, PtF, u.  a,,)). 
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barkeit oxydhaltiger Magnesiumchloridschmelzen fur die Elektrolyse gepruft. 
Spater hat seinschiiler H e l l m u t  h H a r t m a n n  die Arbeiten iiberSchmelzfluB- 
elektrolyse weitergefiihrt und beispielsweise auf Phosphatschmelzen ausgedehnt. 

Bei diesen elektrolytischen Arbciten bedurfte es der Kcnntnis der Siede- 
punkte der bei den hohen Temperaturen d t r  Schme1zf:iisse teilweise ver- 
dampfenden Metalle. Hier gab schon 1905 eine der ersten Arbeiten aus dem 
neuen Danziger Laboratorium : ,,Die Siedepunkte der Alkalimetalle" ge- 
sicherte Ergebnisse. Die damals von Ruff gefundenen Zahlen haben auch 
heute noch Geltung, nur fiir das Lithium, fur das Ruff  damals nur ,,etwa 
14OOo" angeben konnte, wird heute auf Grund einer neuen Mcssung von 
anderer Seite der Siedepunkt zu 1336O angenommen. Beim Lithium machten 
sich Schwierigkeiten bemerkbar, welche auch bei den Erdalkal'metallen 
wegen ihrer oberhalb 1000° liegenden Siedepunkte auftraten. Diese konnten 
erst 1924 als iiberwunden gelten ; durch Aufnahme einer Dampfdruckkurve 
konnte Ruff damals in Gemeinschaft mit H a r t m a n n  den technisch wichtigen 
Siedepunkt des Magnesiums zu 108Go angeben, fiir den friiher Werte zwischen 
l l O O o  und 22OOO gefunden worden waren. 

Im Zusammenhang rnit den Arbeiten iiber die Xrdalkalinietalle stehen 
Versuche iiber die Reaktionen der Erdalkalimetalle und ihrer Lcgierungen 
mit Stickstoff, iiber Reaktionen an metallischen Grenzflachen und ahnliche. 
Diese Arbeiten seien deshalb erwahnt, weil sie zeigen, wie sich Ruff gern 
auf Seitenwege begab, die sich ihm bei seinen Forschungen infolge gelegent- 
licher Beobachtungen eroffneten. 

Alle diese Arbeiten, ferner die schonen Arbeiten iiber die Dampfdrucke 
der schwer fliichtigen Alkalifluoride (1922) und der Oxyde des Siliciums, 
Aluminiums, Calciums und Magnesiums (1921), spater noch, bis 1927, iiber 
die Danipfdrucke zahlreicher Metalle, z. B. Kupfer, Gold, Eisen, Kobalt, 
Nickel, konnten aber erst erfolgreich in Angriff genommen werden, nachdc m 
sich Ruff eine ausgedehnte praktische Erfahrung auf dcm Gebiet der hohen 
Temperaturen und der feuerbestandigen Stoffe erworben hatte. Die erste 
Anregung zu einer ausgedehn te ren  Beschaftigung mit den hierbei wichtigen 
Problemen brachte er von einer Reise nach Amerika mit, wo er den Arsrmofen 
kennengelernt hatte. Der elektrische Ofen von Moissan wurde wenig spater 
(1908) in seinem Laboratorkm aufgestellt. Aber Ruff  begniigte sich nicht 
mit der einfachen Ubernahme apparativer Hilfsmittel, die andere geschaffc n 
hatten. An Stelle des mit einer Graphitspirale als Heizkorper versehenen 
Arsemofens, der ofters Kurzschliisse gab, setzte Ruff  alsbald einen eigenen 
Kohlerohrwiderstandsofen, der ofters umgebaut und verbessert wurde. Man 
braucht ihn nicht wie den Arsemofen nach jeder Schmelze ganz auseinander- 
zunehmen, sondern kann den darin befindlichen Kohletiegel fur sich ent- 
fernen, so daB in mehreren solcher Ticgel mehrere Schmelzen an eincm Tage 
bewaltigt werden konnen. Spater wurde eine sinnreiche Konstruktion erdacht, 
bei der der Kohletiegel an einer Federwaage befestigt wird, so da13 Gewichts- 
verluste unmittelbar wahrend des Arbpitens bei hohcr Temperatur gemessen 
werden konnen. Auch ein Wolframdrahtwiderstandsofc-n wurde gebaut. 

Bei den konstruktiv-technischen Problemen, die hier auftauchten, 
arbeitete Ruff  in vorbildlicher Weise mit drm Werkmrister Geselle seiner 
Institutswerkstatt zusammen, erst mit dem Vater, dann mit dem Sohn, 
welch letzterer vom Gesellen im Danziger Institut zum Laboratoriumswerk- 
meister im Breslauer Institut aufgestiegen ist. 
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Der Ausbau seiner Institutswerkstatt lag Ruff stets am Herzen. Ohne 
ihre Mitarbeit hatte er nie die Erfolge auf dem Gebiete der hohen Temperaturen 
erzielen konnen, die ihm Anerkennung nicht nur von chemischer, sondern 
auch von technischer Seite aus aller Herren Lander gebracht haben. Wenn 
es eines Beweises fur die Bedeutung einer eigenen Werkstatt in einem chemischen 
Institut bedarf, so braucht man nur auf die Arbeiten 0 t t o Ruffs  aus seinem 
Danziger und Breslauer Institut zu verweisen. Solche Arbeiten konnen nur 
in enger personlicher Zusammenarbeit zwischen dem wissenschaftlichen 
Forscher und seinem Werkmeister entstehen. Der Sinn Ruffs  furs Kon- 
struktive kam dieser Zusammenarbeit sehr zustatten ; daB gleichwohl der in 
der Institutswerkstatt tatige Meister am Zustandekonimen gliicklicher appa- 
rativer Konstruktionen und Losungen einen hervorragenden eigenen Anteil 
gehabt hat, hat Ruff stets neidlos anerkannt. 

Nicht alle apparativen und maschinellen Hilfsmittel konnte die eigene 
Werkstatt schaffen, zumal wenn es sich um groBere Einrichtungen handelte. 
Trat ein Bedarf an solchen ein, so lie0 sich Ruff stets die Anschaffung 
modernster Apparate und Maschinen angelegen sein. 

Kehren wir nun zu Ruffs  Forscherarbeit zuriick. Das Problem der 
E rzeugung  hoher Temperaturen war rnit der Konstruktion des Kohlerohr- 
widerstandsofens gelost. Mit seiner Hilfe konnte die Herstellung von ge- 
hammerten und gezogenen Drahten aus Wolfram, dieses besonders hoch 
(etwa bei 3400O) schmelzenden und noch vie1 hoher siedenden Metalls, erfolg- 
reich in Angriff genommen werden. Es waren diese Arbeiten praktisch fur 
die damals in der Entwicklung begriffene Metallfadenlampenindustrie wichtig. 
Leider schnappten amerikanische Patente, die von der deutschen Industrie 
aufgekauft wurden, hier Ruff den praktischen Erfolg vor der Nase weg. 

Die Erzeugung  hoher  Tempera tu ren  war aber nicht die einzige 
praktische Frage, die fur ein tieferes wissenschaftliches Eindringen in das Ver- 
halten der Stoffe bei hohen Temperaturen gelost werden muBte. Je hoher man 
mit der Temperatur ging, desto ,,brennender" wurde das Bediirfnis nach einem 
guten, hochst feuerbestandigen Tiegelmaterial. Der Kohletiegel hielt zwar 
hohe Temperaturen aus, war aber fur Versuche rnit Stoffen, die rnit Kohlen- 
stoff reagieren, naturgemao ungeeignet. Wegen der reduzierenden Eigenschaft 
des Kohlenstoffs lieBen sich nur Versuche in reduzierender Atmosphare, nicht 
dagegen in oxydierender Atmosphare durchfiihren. Bei der Verwendung des 
Kohletiegels muBten also beispielsweise die Reaktionen der wichtigen Oxyde 
des Siliciums, Altiminiums, Calciums und Magnesiums ausscheiden. Zwar half 
in einer Reihe von Fallen der Ersatz des Kohletiegels durch anderes Material. 
Waren die fur die Untersuchungen notigen Temperaturen nicht zu hoch, so 
konnten Tiegel aus hochschmelzenden Metallen, gelegentlich auch aus Quarz, 
Verwendung finden. Fur die Bestimmung der Siedetemperaturen der Erd- 
alkalimetalle konnten Eisentiegel benutzt werden, bei der Aufnahme der 
Dampfdruckkurven der Alkalifluoride erwiesen sich nach langerem Suchen 
Tiegel aus Iridium als das geeignete Material. Fur die Dampfdruckmessungen 
an den schwer fluchtigen Oxyden des Calciums, Magnesiums, Aluminiums und 
Siliciums fiihrte, bei Siliciumdioxyd allerdings nicht voll befriedigend, der 
Kunstgriff des Glasierens des Kohletiegels rnit Vanadiumcarbid zum Ziel. 
Aber noch lange bevor solche fur jeden Einzelfall besonders auszuprobierenden 
Materialien gefunden worden waren, erkannte Ruff die Bedeutung eines all- 
gemein fiir oxydische Schmelzen in oxydierender Atmosphare geeigneten 
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Tiegelmaterials. Die Suche nach einem solchen traf bei Ruff in den Jahren 
1910-1912 zusammen mit einer Anregung aus der Danziger Tonindustrie. 
Es ist fur Ruff charakteristisch, wie er diese zunachst auf ein bescheidenes 
praktisches Ziel gerichtete Anregung benutzt hat, um die bei ihrer Bearbeitung 
gemachten Erfahrungen seinen weiter gesteckten wissenschaftlichen Unter- 
suchungen nutzbar zu machen. 

Zunachst bemhhte sich Ruff , die fur die Schopfung einer Danziger Ton- 
industrie erforderlichen wissenschaftlichen Grundlagen zu schaffen, indem er 
das Verhalten eines auf Danziger Gebiet vorkommenden Tons unter uchte, 
der in seinen Eigenschaften den Ton des beruhmten Cadiner Vorkommens 
iibertreffen soll. So wurde er Ziegelbrenner und Topfer, die beiden altesten 
chemischen Handwerke, die es gibt, erlernend. Fur seine Forschungen konnte 
er zwar den gebrannten Danziger Ton nicht brauchen. Aber er lernte an ihm 
das Verhalten plastischer Massen beim Formen, ihr Verhalten beim Brennen 
kennen. Eine Reihe von Arbeiten uber plastische Massen in den Jahren 
1922-1925, in denen er das Gebiet der Kolloidchemie betrat, nahm ihren 
Ausgang letzten Endes von den Topferarbeiten Ruffs. Fur seine Tiegel 
brauchte er Stoffe, die erst bei hochsten Temperaturen scbmelzen. Als Grund- 
masse erkannte er das Zirkondioxyd fur geeignet, das nachst dem Thorium- 
oxyd das am hochsten schrnelzende Oxyd und auch bei 2000O noch sehr wenig 
fluchtig ist ; das ebenfalls sehr hoch schmelzende Magnesiumoxyd hat einen 
zu hohen Dampfdruck, Berylliumoxyd, an das noch zu denken ware, ist zu 
kostbar. Diese beiden Oxyde konnen nur als Flurmittelzusatze neben Bor- 
trioxyd Verwendung finden. Schwierigkeiten bereitete die Herstellung 
plastischer Massen mit Zirkondioxyd als Grundlage. Ruff gelang es, in An- 
lehnung an altere Arbeiten des Grafen  Schwerin - iibrigens wie Ruff ein 
Schiiler P i lo t  y s  -, an sich nicht oder kaum plastischestoffe, wie EbenZirkon- 
dioxyd oder auch Aluminiumoxyd, durch eine Oberflachenbehandlung mit 
Alkali oder Sauren so zu aktivieren, da13 sie sich mit Wasser zu einem Schlicker 
anriihren lassen, der geformt oder gebrannt werden kann. Auf Grund dieser 
Versuche Ruffs  miissen die Vorstellungen, die sich Graf Schwerin iiber 
die Ursachen des Plastischwerdens gcmacht hatte, einige hderungen er- 
fahren. 

Fur Ruff war aber die Hauptsache, da13 er nunmehr die Losung des 
Problems einer zur Formgcbung geeigneten, hochst feuerbestandigen Masse 
gefunden hatte, die ein Arbeiten in oxydierender Atmcsphare gestattete. 
Allerdings lieoen sich noch kcine Zirkondioxydticgel branen,  denn die 
Temperaturen, wie sie die keramixhe Industrie zcm Brennen ihrer Erzeugnisse 
erzielt, reichten nicht aus. I'm zu hoheren Brenntemperaturcn zu gelangen, 
wurden neuartige Gasofen mit Zirkondioxydfutter, das auf Schamottesteine 
aufgestampft war, konstruiert, die mit einc m Acetylen-Sauerstoffgeblase ge- 
heizt werden konnten. In diesen lieBen sich nicht nur Zirkondioxydticgel 
brennen, sondern auch Untersuchungrn iiber die Zustandsdiagramme von 
binaren und ternaren Gemischen hochschmelzender Oxyde, wie Zirkondioxyd 
mit Thorium-, Calcium-, Magnesium- und Berylliumoxyd aufnehmen. Die 
Kenntnis dieser Zustandsdiagramme war wichtig, weil Tiegel aus reinem 
Zirkondioxyd infolge polymorpher Umwandlungen leicht rissig werden, und 
durch einen Zusatz der genannten Oxyde diese Umwandlungen und damit das 
Reil3en der Tiegel unterdriickt werden konnen. Bei diesen Arbeiten bediente 
sich Ruff zur Untersuchung der erhaltenen Materialien in Gemeinschaft mit 
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F r i t z  8 be  r t des modernen Verfahrens der Rontgenstrukturanalyse, da er 
erkannte, dalj man ohne dieses nicht geniigend tief in die Struktur der feuer- 
festen Materialien einzudringen vermag. 

Bei diesen Forschungen iiber hochfeuerfeste Stoffe war Ruf f ,  wie schon 
zur Zeit seiner Danziger Topferarbeiten, mehrfach niit dem Aluminiumoxyd 
in Beriihrung gekommen. Er  versuchte sich, von diesem ausgehend, erfolgreich 
in der Herstellung von Gegenstanden aus geschmolzenem Korund und befaflte 
sich mit der Gewinnung kiinstlicher Edelsteine, insbesondere des Rubins, auf 
dieser Grundlage. 

Wahrend der Bemiihungen urn die hochfeuerfesten Stoffe und die 
plastischen Massen 1ielJ Ruff die Arbeiten mit dem Kohlerohrwiderstandsofen 
nicht ruhen. Wurden doch ungefahr zur gleichen Zeit wie das Formen und 
Rrennen des Zirkondioxyds in einem mit Zirkondioxydfutter versehenen 
Gasofen auch die Dampfdruckmessungen an den schwer fliichtigen Oxyden 
in niit \'anadiumcarbid glasierten Kohletiegeln ausgefiihrt. Diese Arbeiten 
mit dem Kohlerohrwiderstandsofen hatten ihn schon seit langeni, zeitlich 
ungefahr zusaminafallend mit dem Beginn seiner Arbeiten iiber das Ver- 
dampfen der hochfeuerfesten Stoffe im Jahre 191 1, zur Beschaftigung niit den1 
Element Kohlenstoff und seinen Verbindungen, den Carbiden, gefiihrt. Zu- 
nachst war die Bildung von Carbiden im Kohletiegel eine unangenehme 
Begleiterscheinung b=i den auf ein anderes Ziel gerichteten Versuchen ; bald 
wurde sie aber selbst zum Gegenstand ausgedehnter Untersuchungen gemacht. 
Zunachst wurde das technisch wichtige System Eisen-Kohlenstoff in Angriff 
genommen. Damit betrat Ruff ein weitercs Gebiet der anorganischen Chemie, 
das Gebiet der Meta l lographie ,  die er durch zahlreiche Beitrage und An- 
regungen bereicherte. Beitrage und Aiiregungen waren es, nicht mehr, und 
dadurch unterscheiden sich Ruffs  mitallographisch orientierte Arbeiten von 
den Untersuchunga der als eig.nt1iche Metallographen bekannten Forscher, 
so z. B. von den Forschungen G u s t a v  Tammanns .  Die von diesen Forschern 
angestrebte und auch praktisch wichtige sys t ema t i sche  Durchforschung 
der Zwei- und Mehrstoffsysteme lag ihin nicht. So geben seine Arbeiten uber 
die Carbide, im ganzen gesehen, nichts AbschlieBendes. Yon ihrer Mannig- 
faltigkeit moge aber eine kurze Aufzahlung Zeugnis ablegen. Untersucht wurde 
das Verhalten von Kohlenstoff gegeniiber Eisen, Nickel, Mangan, Aluminium ; 
Chroin-, Zirkon- und Wolfraincarbid wurden dargestellt, Calciunicarbid wurde 
im reincn Zustand gewonnen und auf seine thermische Bestandigkeit hin 
untersucht, ferner sehr ausfiihrlich auch das Siliciumcarbic-1 (Carhorund) . 

Der Beschaftigung mit dem Element Kohlens tof f  selhst, die er neben 
den Arbeiten iiber die Carbide aufnahni, ist Ruff bis in die letzte Zeit treu 
geblieben, auch nachdeni er seine Arbeiten bei hohen Temperaturen in den 
Hintergrund hatte treten lassen. Ub.x den Kohlenstoff hat er seinen letzten 
groljen Vortrag vor dem Rezirksverein Mittel- und Niederschlesien des Yereins 
Deutscher Chemiker im Horsaal seines Instituts gehalten. Die Polymorphie 
dieses auljerordentlich schwer fliichtigen und deshalb, von extremen Be- 
dingungen abgesehen, nur von der Oberflache her angreifbaren Elementes be- 
schaftigte ihn his zuletzt. Das heute noch nicht befriedigend gelijste Problem 
der Bildung von Diamant, das auch hfoissan gereizt hatte, zog ihn zuerst in 
Bann. In  wahrend mehrerer Jahre, von etwa 1912 bis 1916, fortgefiihrten 
miihsamen Versuchen stellte Ruff durch sorgfaltige Nachpriifung fast aller 
vorliegenden Angaben fest, daB nur Moissans Versuche ein positives, prak- 
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tisch freilich keinesfalls auswertbares Ergebnis haben. Kam hier Kuf f auch 
nicht iiber hloi ssan  hinaus, so sind seine kritisch eingestellten Untersuchungen 
nicht ohne Wert, denn sie werden spateren Forschern aufierordentlich vie1 
Miihe und Arbeit ersparen. 

Neue und interessante Ergebnisse hatten dagegen die Forschungen 
R u f f s  iiber eine andere Formart des Kohlenstoffs, die amorphe Kohle. Lange 
Zeit hindurch glaubte man, den amorphen Kohlenstoff der alteren Literatur 
abgetan zu haben; es sollten nur Diamant und Graphit als Modifikationen des 
Kohlenstoffs existieren. Ruff kommt durch seine Untersuchungen, die ihn 
1923-1928 zu eingehender Beschaftigung mit den stark adsorbierenden Aktiv- 
kohlen fiihrten, zu dem SchluB, daB es doch einen amorphen Kohlenstoff gibt. 
Zwar sind in ihm die Atome nicht vollkommen ungeordnet wie in einer glasig 
erstarrten Fliissigkeit, sondern bilden immerhin schon ein System von mit- 
einander verbundenen regularen Sechsecken. Diese Sechseckstrukturen sind 
aber nicht wie im Schichtengitter des Graphits regelmaoig in Schichten iiber- 
einander gelagert, sondern unregelmaBig begrenzte, flachenartige Bruchstucke, 
zwischen denen eine Bindung von Schicht zu Schicht, wie sie im Graphit vor- 
handen ist, fehlt. Infolgedessen konnen sich die Krafte, die im Graphit die 
Schichten von Kohlenstoffsechsecken zusammenhalten, andersartig be- 
tatigen und bedingen die besonderen Eigenschaften des amorphen, d. h. 
wortlich ,,gestaltlosen" Kohlenstoffs. 

SchlieBlich bezog Ruff auch den Graphit in den Kreis seiner Forschungen 
mit ein. Die Einwirkung von elementarem Fluor auf Graphit lie0 ihn einen 
hochmolekularen Fluorkohlenstoff (CF), entdecken, in dem auf ein Atom 
Kohlenstoff jeweils ein Atom Fluor kommt. Uber seinen Bau kann man bislang 
nur unsichere Vermutungen auBern. Diese Entdeckung schlagt die Briicke von 
den Kohlenstoffarbeiten Ruffs  zu seinen Fluorarbeiten. 

Auch mit dem natiirlichen Vorkommen der Kohle hat sich Ruff befafit. 
Das Kohlenland Schlesien trat hier mit praktischen Aufgaben an ihn heran. 
Es galt Klarheit iiber die chemischen und physikalischen Vorgange bei Kohlen- 
saureausbruchen in Kohleflozen zu gewinnen und die Wirkung von Spreng- 
schiisseri auf solche Ausbriiche vorauszusehen. Bei diesen Untersuchungen 
kam Ruff eine Hxhdruckapparatur, die er bei seinen Diamantarbeiten be- 
nutzt hatte und die bei Drucken bis zu 5000 Atmospharen zu arbeiten ermog- 
licht, sehr zu statten. Vom Ergebnis dieser nicht vollig abgeschlosseneu, iiber das 
Jahrzehnt 1926 bis 1936 fortgefiihrten Arbeiten, bei denen ihn wieder einmal 
sein Werkmeister Geselle unterstiitzte, sei nur erwahnt, daB die Steinkohle 
unter Druck erhebliche Mengen von Kohlendioxyd aufnimmt , dadurch in 
ihrer Struktur erheblich gelockert und infolgedessen beim Aufheben des 
Drucks weitgehend zertriimmert wird. 

Ruffs  Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit war, wie dieses Beispiel wieder 
zeigt, so gro5, daB sie nicht nur ausreichte, seinen wissenschaftlichen 
Forschungsdrang zu befriedigen, sondern auch noch fur Forschungen zum 
Nutzen der Allgemeinheit Raum lie& Auch fur andere wichtige Aufgaben 
des Tages hat Ruff ,  zumal als er durch seine Emeritierung von der Last des 
Unterrichts befreit war, seine reiche experimentelle Erfahrung zur I'erfiigung 
gestellt. Als der Krieg ausgebrochen war, hat er noch am Morgen des 4. Sep- 
tember, an dessen Abend ihn seine letzte Krankheit ergriff, mit aller Energie 
die Vorkehrungen zum Ausbau der von ihm geleiteten Forschungsabteilung 
fur die im Kriege zu erwartenden Aufgaben getroffen. So hat sie, ohne durch 
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seinen Tod in ihrer Arbeit eine Unterbrechung erfahren zu haben, weiterhin 
die ihr gestellten Aufgaben in Angriff nehmen konnen. 

Die gewaltige Arbeitsleistung, die Ruff vollbracht hat, hat von ver- 
schiedenen Seiten die verdiente Anerkennung gefunden. Die Deutsche 
Chemische Gesellschaft wahlte ihn fur die Jahre 1916-1918 und 1929-1931 
zum AusschuBmitglied und fur die Jahre 1933-1935 zu ihrem Vizeprasidenten. 
Der Bezirksverein Mittel- und Niederschlesien des Vereins Deutscher Chemiker 
verlieh ihm die Lie  big-Denkmunze ; die Technische Hochschule Dresden er- 
nannte ihn zum Dr.-Ing. ehrenhalber. Ruff war korrespondierendes Mitglied ’ 

der Kaiserlich Leopoldinischen Akademie der Wissenschaften in Halle und 
der Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen. AuWerdem war er eben- 
falls korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Madrid 
und der Academia Nacional de Farmacia, Madrid. Oft wurde er auch zu Vor- 
tragen im Ausland aufgefordert. 

Das wissenschaftliche Lebenswerk Ruffs  ist, wie die vorhergehenden 
Schilderungen zeigen, von einer erstaunlichen Reichhaltigkeit. Gleichwohl 
vermag es auch derjenige, der mit den einzelnen Arbeitsrichtungen Ruffs  
nicht genauer vertraut ist, in seiner Gesamtheit leicht zu wurdigen. Das hat 
seinen Grund in der Art und Weise, wie Ruff seine Probleme suchte und wie 
er sich auch durch Zufall auf sie stol3en lieB. Mit offenen Augen sah er sich die 
Stoffwelt an und 1ieB sich unmittelbar von seiner Beobachtung leiten. So 
kommt es auch, daW viele der von ihm bearbeiteten Probleme Beziehungen 
zum werktatigen Leben haben. Diese Beziehungen haben Ruff auch stets 
gefreut und ihrn immer wieder Anregungen gegeben. So kannte er, wie wohl 
kein anderer, die schlesische Industrie. Die Verbindung mit ihr konnte er 
gleich nach seiner Ubersiedlung nach Breslau im Weltkrieg aufnehmen, als 
er init wirtschaftswichtigen Aufgaben betraut wurde. So war er, wie kein 
anderer berufen, lange Jahre Vorsitzender des Bezirksvereins Mittel- und 
Niederschlesien im Verein Deutscher Chemiker zu sein. 

Auch diejenigen Ruffschen Arbeiten, die nicht zur chemischen Praxis 
hiniiberleiten, so die Fluorarbeiten, sind ohne Schwierigkeiten einem Horer- 
kreis mit elementarer chemischer Vorbildung nahe zu bringen. Sie wirken 
durch die Beobachtung, durch das Experiment an sich. Verbindende theo- 
retische Gedankengange vermittelt das periodische System. Ruff selber hat, 
abgesehen von seinen bereits erwahnten Betrachtungen iiber die Fliichtigkeit, 
an theoretischem Gedankengut wenig Eigenes beigetragen. Ihn leitete bei 
seinen Experimenten, wenn er von Versuch zu Versuch fortschritt, der gesunde 
Instinkt des naiven Experimentators, der sich gelegentlich irren kann, aber 
meistens doch zum Erfolg fuhrt. Theoretisieren lag Ruff nicht; soweit er 
theoretisch dachte, blieb sein Denken anschaulich. Er  fiihlte auch wohl, daB 
die Theorie iiber die von ihm selbst eingehaltene Grenze hinaus bei dem der- 
zeitigen Stande der Wissenschaft nicht ausreichte, um ein zuverlassiger Fuhrer 
bei den von ihm in Angriff genommenen Problemen zu sein. Dabei faate Ruff 
die anorganische Chemie keineswegs vom archaischen Standpunkt aus auf. 
Hatte ihn doch Emi l  F ischer  seinerzeit zum anorganischen Abteilungs- 
vorstand gemacht, damit in Berlin die anorganische Chemie modern  gelehrt 
werden sollte. 

Die Eigenart Ruffs  , seine Einstellung zu Experiment und Theorie kann, 
obwohl sie naturgemao ein AusfluB seiner eigensten Personlichkeit ist, doch 
nicht allein aus seinem Werke an sich heraus gewertet werden. Eine Forscher- 
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personlichkeit mit ihrem Werk darf, wenn man ihr gerecht werden will, nicht 
fur sich betrachtet werden, sondern muI3 in die Zeit gestellt werden, in der sie 
gewirkt hat. Erst der Vergleich mit den Fachgenossen seiner Generation und 
die Kenntnis der Entwicklung, welche die Wissenschaft auoerhalb des Arbeits- 
kreises des Forschers geiiommen hat, kann die Personlichkeit und ihre eigen- 
artige Leistung in vollem Lichte erscheinen lassen. Wir richten also unsere 
Blicke zuruck auf die Zeit um die Jahrhundertwende, in der der junge Ruff 
zum Forscher heranwuchs. 

Die anorganische Chemie war um die Jahrhundertmende sehr in den Hinter- 
grund gegenuber den anderen Zweigen der Chemie getreten. Die organische 
Chemie stand in ihrer schonsten Blute, die junge physikalische Chemie war 
im Aufbliihen begriffen. Weithin sichtbare Ziele lockten hier wie dort, und 
die auf sie gerichtete Arbeit versprach reiche Ernte. Daher gab es, besonders 
in Deutschland, nur sehr wenige Forscher, die dem altesten Zweige der Chemie, 
der anorganischen Chemie, die Treue hielten. Nach einer Blutezeit, in der 
Namen wie Scheele ,  Lavois ier ,  Berzel ius ,  Wohler ,  Bunsen und andere 
leuchteten, war sie vom Beginn der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts an in 
einen Dornroschenschlaf versunken. In  Deutschland wurde sie eigentlich nur 
noch als analytische Chemie getrieben, die trotz hervorragender Einzel- 
leistungen, wie sie ein Clemens Winkler  vollbrachte, doch keine groI3eren 
Gesichtspunkte zu geben vermochte. Die einzige Quelle, aus der neue An- 
regungen geschiipft werden konnten, war das periodische System, von 
Mendelejeff und L o t h a r  Meyer, dessen innerstes Wesen damals noch 
verborgen war. Die Versuche, das in der organischen Chemie so beispiellos 
fruchtbare unitarische System der chemischen Bindung an Stelle des alten 
dualistischen Systems von Berzel ius  zu setzen, fuhrten in den meisten Fallen 
in die Irre. Erst vom Ende der 80er Jahre bahnte sich von zwei Seiten her 
eine neue Entwicklung an, die allerdings noch erhebliche Zeit brauchte, bis 
sie fur die Allgemeinheit sichtbar Fruchte trug. 

Die theoretische Grundlage fur diese Entwicklung gab die Theorie der 
elektrolytischen Dissoziation von Arrhenius ,  in der in gelauterter und 
physikalisch untermauerter Form das dualistische System von Be r zel ius  
wieder auflebte. Dazu kamen alle Folgerungen, die sich aus der Verbinduag 
dieser Theorie mit den Grundsatzen der Thermodynamik ergaben. Banner- 
trager der neuen Anschauung war Wilhelm Ostwald ;  er machte sie mit 
Erfolg in seinen Werken : ,,Grundlinien der anorganischen Chemie", ,,Die 
wissenschaftlichen Grundlagen der analytischen Chemie" und ,,Die Schule der 
Chemie" schon fur den Anfangerunterricht nutzbar. Die anorganische Chemie 
bekam dadurch vor allem fur die Reaktionen in waorigen Losungen eine 
theoretische Grundlage von einer Festigkeit, wie man sie seit B er  zel ius  
nicht mehr gehabt hatte. 

Doch dieser Grundlage fehlte noch etwas; sie war zu wenig substanziell. 
Die notwendige stoffliche Erganzung schuf der Systematiker der anorganischen 
Chemie Alfred Werner. Durch seinen k h r e r  A r t h u r  Han tzsch  von der 
Seite der organischen Chemie her, nicht wie Ostwald halb von der Seite der 
Physik her, in die Probleme der Chemie im allgemeinen eingefiihrt, hatte 
Werner  den grol3en heuristischen Wert einer Systematik der Verbindungen 
fur die Chemie erkannt. In  der klaren Erkenntnis, daI3 das systematisierende 
Prinzip der organischen Chemie in der anorganischen nicht brauchbar war, 
schuf er ein neues. Das alte dualistische Prinzip, das Berzel ius  in die Chemie 
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eingefuhrt hatte und das neuerdings durch die Theorie der elektrolytischen 
Dissoziation klarer als friiher herausgestellt werden konnte, vermochte er vom 
systematischen Standpunkt aus nutzbar zu machen, dabei nianche alte 
Ausdrucksweise von Be r z el i us  benutzend und zum neuen Leben erweckend. 

Die Werne r sche  Komplexchemie  ist die zweite Richtung, die, zu- 
nachst freilich nur fur einen kleinen Kreis, der experimentellen Arbeit auf 
anorganischem Gebiete neue Anregungen gab. Diese lagen, im Gegensatz 
zur Arbeitsrichtung der 0 s  t w a1 dschen Schule, vorwiegend auf praparativem 
Gebiete. Eine gegenseitige Befruchtung der beiden Arbeitsrichtungen fand 
zunachst kaum statt. Os twald  stand der Wernerschen Systematik zeit- 
lcbens remd gegeniiber, und diesc Haltung ist mit Schuld daran, daB diese 
Systematik erst nach langer Zeit von der Allgemeinheit in ihrer Bedeutung 
richtig gewiirdigt wurde. Der Grund fur die Einstellung Os twa lds  ist darin 
zu suchen, da13 die der Systematik der Komplexverbindungen zugrunde 
liegenden Vorstellungen theoretisch nicht so klar und eindeutig sind wie bei 
den physikalischen Theorien der elektrolytischen Dissoziation und der Thermo- 
dynamik ; die Begriffe Haupt- und Nebenvalenz sind nicht scharf umrissen, 
die Koordinationszahl ist ein empirischer Begriff. Klare Begriffsbildungen 
waren aber fur Os twa ld  die Voraussetzung zum erfolgreichen Eindringen 
in einewissenschaft, und diese vermiflte er bei Werner .  Dann war es wohl 
auch seine dem konkret-stofflichen abgewandte, amaterielle Denktveise, die 
ihni Werne r  fremd bleiben lassen mufite; dafl ihm die systematisierende 
Veranlagung Werne r  s in gewisser Weise wesensverwandt war, vermochte 
die Klnfc nicht zu iiberbriicken. In  Ilentschland stand daher um 1900 und 
noch lange nachher die Wernersche Theorie nicht hoch in1 Kurs. 

Der junge R u f f ,  von E m i l  F i sche r  im Jahre 1902 auf die anorganische 
Chemie verwiesen, kam mit deren Zeitstroinungen unniittelbar nur durch 
einen langeren Ferienkurs im Ostwaldschen Institut in Reruhrung. E r  er- 
kannte rasch die Bedeutung der dort gepflegten neuen Betrachtungsweise der 
anorganischen Chemie und machte sich ihre didaktische Methodik zu eigen. 
Aber nicht als Vorkampfer, nur als stiller Verbreiter der neuen 1,ehre trat  er 
auf. Schopferisch hat er sie nicht weiter entwickelt, auch hat sie ihm fur seine 
Arbeiteti kaum Anregungen gegelien. Er wendete sie an, wo er sie grade 
brauchte, das war aber auch alles. Seiner dem Realen, den1 Stofflichen zuge- 
wandten Natur lag die Fortentwicklung von nicht unmittelbar anschaulichen 
Gedankengangen nicht. So hat er von der Os tw aldschen Richtung eigentlich 
nichts fur seine personliche Entwicklnng als Forscher mitgenoninien. Aber 
auch aus der mehr auf das Stoffliche gerichteten komplexchemischen Richtung 
Werne r s ,  die nur mittelbar auf ihn zur Wirkung gelangen konnte, hat er 
zeit seines Lebens keine Anregungen geschopft. Hier war es wohl die strenge 
Systematik der Wernerschen Lehre, die ihn trotz der praparativen Lockung 
davon abhirlt, sich als Fo r sche r  experimentell mit ihr abzugeben, obwohl 
er auch hier wie bei der Ostwaldschen Richtung als Lehre r  ihr keineswegs 
ablehnend gegenuberstand. 

Auch zu der dritten Richtung der anorganischen Chemie, der in den 
Bahnen alter Traditionen sich bewegenden analytischen Chemie, hat Ruff 
als Forscher nie ein engeres Verhaltnis finden kijnnen. Die klassische ana- 
lytische Chemie wurde damals in Deutschland allein von C1 em e n s Wi ii k le  r 
in grooem Format wiirdig vertreten; sein Institut an der Bergakademie in 
Freiberg war um 1900 die einzige hohe Schule rein anorganisch-chemischer 
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Forschung in Deutschland. Das periodische System, ZLI dessen Vervoll- 
standigung Clemens Winkler  selbst beigetragen hatte, gab hier fur den 
Analytiker wichtige Anregung. Ihre Wirkungen verspurt man noch heute in 
den Arbeiten von Wilhelm Bi l t z ,  der damals als junger Assistent durch 
Wal lach  von Gottingen nach Freiberg geschickt wurde, um das anorganisch- 
analytische Handwerk von Grund auf zu lernen. Die peinlich genaue Art 
analytischen Arbeitens, die in der Schule von Clemens Winkler  und spater 
von Wilhelm Bil tz  gepflegt wurde, konnte einem so beweglichen Geist wie 
Ruff nicht liegen; er wollte seine ihn vorwarts drangende Arbeitskraft nicht 
durch analytische Kleinarbeit, die fur die Winkler-Biltzsche Arbeits- 
richtung nun einmal als Hilfsmittel unentbehrlich ist, aufgehalten wissen. 
Unter seinen Arbeiten sind solche rein analytischen Inhalts nur selten anzu- 
treffen. 

So findet sich in Deutschland um die Jahrhundertwende keine Geistes- 
richtung in der anorganischen Chemie vertreten, der sich Ruff verwandt 
fiihlte. Ruff geht seinen eigenen Weg, ebenso wie ein anderer, eigenwilliger 
und selbstandiger Kopf in der damaligen Zeit, der um 10 Jahre altere G u s t a v  
T a m m a n n ,  der sich, anders als Ruff , ausgesprochen physikalisch-chemisch 
begabt und doch dem Stofflichen zugewandt (daher seine Antipathie gegen 
Os t  wal d )  , damals das Gebiet der Legiernngen als Hauptarbeitsgebiet aus- 
suchte. 

Es gibt also keine Richtung, keine ,,Schule", in die Ruff paBte. Dennoch 
besteht eine auffallende Parallelitat zwischen Ruff und einem anderen 
originellen Kopf, dem bereits mehrfach genannten Henr i  Moissan. Die 
gleichen Arbeitsgebiete, die den Namen O t t o  Ruff in aller Welt bekannt 
gemacht haben, die Chemie des Fluors und die Chemie der hohen Tempera- 
turen, sind es, durch die der Name des franzosischen Chemikers Henr i  
M oi s sa  n 20 Jahre friiher in aller Munde war : Die Entdeckung des elementaren 
Fluors 1886 und die Konstruktion des elektrischen Ofens sind seine wissen- 
schaftlichen GroWtaten. Auch Moissan ist, wie Ruff, ohne personliche An- 
regungen von auWen, unbeeinfluflt von irgendwelchen ,, Schulen" - solche 
gab es in Frankreich sowieso kaum - zu seinen Arbeiten gekommen. 

Ruff ist nie mit Moissan zusammengetroffen und auch nie in einen 
Gedankenaustausch mit ihm eingetreten. Von der Arbeitsweise des originellen 
Franzosen mag Ruff hier und da einiges durch seinen urn 5 Jahre jiingeren 
Kollegen Alfred S tock ,  gleich ihm ein Schiiler P i lo tys ,  erfahren haben. 
Diesen hatte namlich Emil Fischer  1899 nach Paris zu Moissan geschickt, 
damit er auf dem Gebiete der anorganischen Chemie eine uns Deutschen 
weniger vertraute Art zu forschen kennenlernen sollte. Jedenfalls sind aber 
auch so die Beziehungen, die Ruff und Moissan verbinden, auWerordentlich 
lockere, um so mehr, als S tock  sich in Berlin alsbald Arbeitsgebieten ZU- 
wandte, die Moissan fernlagen. Obwohl Ruff also nienials die franzosische 
wissenschaftliche Atmosphare kennengelernt hat, laat er zweifellos in seinen 
Arbeiten Moissan venvandte Zuge erkennen. Wie jeneri s t  er ein Empiriker, 
beseelt von der Freude am Experimentieren, nicht geneigt, viel zu theo- 
retisieren. Wenn ihm seine Versuche die Antwort auf eine Frage versagen, 
stellt er das betreffende Problem zuriick - ihn interessiert ja auch SO vieles 
andere. Doch in Vergessenheit geraten ist es nicht; haufig kommt es vor, 
daW er es viel spater mit vervollkommneten Hilfsmitteln wieder angreift 
und der I,bsung zufiihrt. Seine Fluorarbeiten bieten hierfur verschiedene 

~ 
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Beispiele; es sei hier nur noch einmal an das Stickstofftrifluorid, um das er 
sich schon 1903 bemiihte, dessen Entdeckung ihm aber erst etwa 25 Jahre 
spater gelang, erinnert. So sehr Ruff  bei seinen Arbeiten bestrebt ist, die 
von ihm dargestellten Stoffe durch physikalische Konstanten einwandfrei zti 
charakterisieren, so liegt es ihm doch nicht, das Letzte an Genauigkeit aus 
seinen Messungen herauszuholen, wozu auch die Franzosen im allgemeinen 
keine rechte Lust haben. Es ist sein Bestreben, mit den Experimenten voran- 
zukommen; dabei kann er nicht alles bis ins kleinste ausarbeiten, sondern er 
muS schauen und wieder schauen, um die Natur in ihrer Mannigfaltigkeit 
kennenzulernen. Der groQe Garten der Natur ist fur ihn nicht da, urn ihn 
nach Art eines Kunstgartners in einen gepflegten Garten mit seltenen Blumen 
zu verwandeln, die in den Farben aufeinander abgestimmt und auf kiinstle- 
risch angeordneten Beeten geziichtet sind. Auch ist er fur ihn nicht lediglich 
ein Boden, der beackert werden mul3, damit er Frucht tragt. 

Ruff ist ein Wanderer, der in der Natur Blumen pf:uckt, wo er sie findet; 
er pfliickt sie aber nicht nur auf iippigen Wiesen, sondern auch im Dornen- 
gestrupp oder wie ein Edelweil3 im schwierigen Fels. Oft genug - vor allem 
in seinen Arbeiten auf dem Gebiet der hohen Temperaturen - mu13 er sich 
begniigen, anderen den Weg zu zeigen, auf dem sie in ein entlegenes, bisher 
schwer zugangliches Tal gelangen, in dem sie seltene Blumen zu finden hoffen 
diirfen. 

Ruff ist Schwabe, wie viele Siidwestdeutsche empfanglich fur mannig- 
faltige Eindrucke; er la& diese auf sich wirken und bemiiht sich, moglichst 
viele von ihnen in der ihm eigenen Weise, also durchaus eigenwillig, zu ver- 
arbeiten. Damit hangt zusammen, da13 Ruff ,  von seinen eigenen Ideen be- 
sessen, ebensowenig eine ,,Schule" gegriindet hat, so wie er selber auch in 
keine Schule einzufugen ist. Die Ruff eigene Art der Veranlagung zu wissen- 
schaftlicher Arbeit findet man, ebenso wie das Fkhlen der Griindung einer 
eigenen Schule, auch vielfach be dem benachbarten Volke der Franzosen, 
und so erklart sich bei allen sonstigen Unterschieden im schwabischen und 
franzosischen Wesen eine gewisse geistige Verwandtschaft zwischen Ruff und 
Moissan. Nicht, wie sonst haufig bei deutschen Forschern, ist es Geschlossen- 
heit des Werkes, was bei Ruff Bewunderung erregt, ebensowenig wie bei 
Moissan ; es imponiert der Reichtum der angepackten Probleme und der 
zu ihrer Losung geschaffenen experimentellen Hilfsmittel. Daher hat 
das Lebenswerk Ruffs  - vor allem gilt es fur seine Arbeiten bei hohen 
Temperaturen - Ecken und Kanten, die auch dem Menschen Ruff nicht 
fehlten. Seinem Wesen lag es nicht, Unebenheiten zu glatten und seine Wissen- 
schaft in eine abgeklarte Form zu bringen. Dieses kiinstlerische Bediirfnis 
empfand er nicht. Sein Anfangerkolleg wie sein Anfangerpraktikum ste'lten 
deshalb an den jungen Chemiker von vornherein recht hohe Anforderungen. 
Er  setzte bei den Studierenden die ihm eigene Freude an der Beobachtung 
voraus und warf ihnen Balle zu, die sie auffangen und wieder zuruckwerfen 
sollten. Wer ungeschickt war, mochte sehen, wie er sich half. So hat sich sein 
Erfolg im Unterricht hauptsachlich bei etwas alteren Studierenden ausge- 
wirkt; am meisten konnten seine engeren Mitarbeiter von ihm lernen. Auf 
diese iibertrug er unnlittelbar die Begeisterung, mit der er wissenschaftlich 
arbeitete und mit der er an der Wissenschaft hing. Diese Begeisterung, von der 
auch schon der Anfanger in der Ruffschen Vorlesung etwas merken konnte, 
hat Ruff  einen Namen im Munde der Studenten eingetragen, den man hier 
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ruhig erwahnen kann, ohne damit ein Sakrileg zu begehen; er hie5 der Molekiil- 
pastor. Er predigte seine Wissenschaft. Aber dieser Name hat, wie so mancher 
Name, der ein Spitzname sein soll, doch noch einen tieferen Sinn. Wie .bei 
&em echten Pastor war seine Predigt nicht nur von Begeisterung getragen, 
sondern von einem hohen ethischen Standpunkt aus, mit dem er seine 
Forschungen betrieb, gehalten. Dieser Standpunkt lie5 ihn alles, was er tat, 
als auf das Gemeinwohl, insonderheit seines Deutschen Vaterlandes, des 
deutschen Volkes, gerichtet erscheinen; er gab ihm die Befriedigung, da5 er, 
als er sein Lebenswerk als getan ansehen mukite, sagen konnte: Und wenn 
mein Leben kostlich gewesen ist, so ist es das darum gewesen, weil es Muhe 
und Arbeit im Dienste der Gesamtheit war, die ich freudig auf mich genommen 
habe. 

(Eingegangen a m  1 8 .  September 1940.)  W .  Hiickel. 

Arbeitsperioden von 0 t t o Ruff. 

Berlin (1897-1904) 

1897-1902 Organisch-chemische Arbeiten. Zuckerabbau. 
1901-1904 Verschiedene anorganische Arbeiten. 
1902 Calcium durch Schmelzflul3elektrolyse. 
1904 Reginn der Pluorarbeiten: TiF,. 

Danzig (1904-1916) 

1904-1919 Fluorarheiten, erste Periode. 
1905 Siedepunkte der Alkalimetalle. 
1906 Lithium durch Schmelzflul3elektrolyse. 
1907 Arsemofen aus Amerika. 
1908 Bau des Kohlerohrwiderstandsofens. 
1910 Wolframdraht. 
1910-1912 Steinzeug aus Danziger Ton. 
1911-1915 Carbide, erste Periode. 
1912-1917 Versuche zur Darstellung kiiustlicher Diamanten, Hochdmck- 

1914-1916 Zirkondioxyd. 
arbeiten. 

Ureslau (1916-1939) 

1916-1932 Hochfeuerfeste Stoffe, ihre Keramik, Zirkondioxydgerate. 
1918-1924 Carbide, zweite Periode. 
1919-1926 Dampfdrucke bei hohen Temperature11 : Alkalihalogenide, 

1920-1922 Kiinstliche Edelsteine. 
1923-19223 Aktive Kohle. 
1923-1925 Plastische Massen. 
1925-1939 Fluorarbeiten, zweite Periode. 
1926-1936 Kohlensiiureansbruche. 
1936-1938 Amorpher Kohlenstoff. 

Alkalifluoride, Oxyde, JIetalle. 
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Veroffentlichungen von 0 t t o Ruff . 
O r g a n i s c h e  A r b e i t e n .  

1. Uber die Reduktion des tertiaren Nitroisobutylglycerins und das Oxim des nioxy- 

2. Uber einige Aminoalkohole der Fettreihe. 0. P i l o t y  u.  0. R u f f ,  R .  30, 2057 [1897]. 
3. Eber aliphatische Nitrosoverbindungen. 0. P i l o t y  u. 0. R u f f ,  B. 31, 221 [1898]. 
4. u b e r  ein Nitrosooctan. 0. P i l o t p  u.  0. R u f f ,  B. 31, 457 118981. 
5. Uber die Verwandlung der d-Gluconsaure in d-Arabinose. 0. R u f f ,  R .  31, 1573 

6. d-  und r-Arabinose. 0. R u f f ,  13. 32, 550 [1S99]. 
7. Zur Kenntnis der Oxygluconsaure. 0. R u f f ,  R .  32, 2269 [1899]. . 
8. Zur L)arstellutig der einbasischen Siiureu der Zuckergruppe. 0. R u f f ,  B. 32, 2273 

9. Verfahren zur Reindarstellutig und Trennung von Zuckern. 0. R u f f  u. G. O l l en -  

10. d-Erythrose. 0. R u f f ,  13. 32, 3672 [lS99]. 
11. Rlethoden zur Erkennung und Reindnrstellung r0.n Znckern. 0. R u f f ,  I3er. Dtsch. 

12. Abbau ron d-Galactose und ron 1Iilchzucker (rl-Lyxose und Galactoarabinose). 

13. Uber die Verwandlung dcr Gulonsiiure in Sylose und Galactosc. R. F i s c h e r  11. 

14. Uber die Oxydation der Z-Arabonsaure und I-Xylonsiiure. 0.  K u f f ,  B. 34, 1362 

15. i'ber die 1,ichtempfindlichkcit dcr Iliazoverbindungen, besonclers von 3-1)iazo- 
carbazol, und einige neue Carbazolderiv-ate. 0 .  Ruf f  11. V. S t e i n ,  B. 34, 1668 [1901]. 

16. c b e r  eine Chlorgalactonsiiure (Chlortetraoxycaprotisaure). 0.  Ruf f  u .  A. P r a n z ,  
B. 35, 943 [1902]. 

17. ii'ber den Abbau der Rhamnon- und Isosaccharinsaure. 0. R u f f ,  13. 35, 2360 [1W2!. 

acetons. 0. P i l o t y  u .  0. R u f f ,  B. 30, 1656 [1897.]. 

[ISSS]. 

[1899]. 

d o r f f ,  1%. 32, 3234 [1899]. 

pharmazeut. Ges. 10, 43 [1900]. 

0. Ruf f  11. G. O l l e n d o r f f ,  B. 33, 1798 Ll'JOO]. 

0. R u f f ,  13. 33, 2142 [1900]. 

[1901]. 

F 1 uo r a r  b e i t e n 

18. Cber das Titantetrafluorid. 0. Ruf f  11. K. I p s e n ,  B. 36, 1777 [1903]. 
19. Versuche ziir Darstellung ron Fluorstickstoff. 0. R u f f  11. E. C e i s e l ,  1%. 36, 2677 

[1903]. 
20. Uber die Darstellung uncl die pliysikalische Ikschaffenheit einiger neuer Fluor- 

verbindungen. 0. R u f f  u. W. P l a t o ,  B. 37, 673 [1904]. 
21, Uber die Einwirkung von Siliciumchloroform auf einige Fluoride und die Dar- 

stellung von Siliciumfluoroform sowie dessen l'igensehaiten. 0. Ruf f  u.  C. A l b e r t ,  
n .  38, 53 [1905]. 

22. c b e r  die Binwirkung r o n  Fluorwasserstoff auf Sch\r-efclstickstoff pnd eine neue 
Bildungsweise des Thionylfluorids. 0. Ruf f  u. C. T h i e l ,  3.  38, 549 j19051. 

23. Uber das Wolframhexafluorid. 0. R u f f  u. P. E i s n e r ,  B. 38, 742 [1905]. 
24. c b e r  das Nitrosylfluorid (NOF) .  0. Ruf f  11. C. S t r i i u b e r ,  Ztschr. anorgan. 

25. c b e r  das Arsenpentafluorid. 0. Ruf f  11. H. G r a f ,  n. 39, 67 j19061 
26. c b e r  die Darstellung und die cliemischen I3genschaften des Antinionpentafluorids. 

0. R u f f ,  H. G r a f ,  W. Hel le r  u. 11. K n o c h ,  13. 39, 4310 [1906]. 
27. c b e r  die Darstellung und Eigenschaften von Fluoriden des sechswextigen 1Iolybdiins. 

0.  Kuff  u.  F. E i s n e r ,  B. 40, 2926 [1907]. 
28. Cber das Fluor und einige neuere Fluoride. 0. R u f f ,  Ztschr. angew.. Cheni. 20, 

1217 [1907]. 
29. fiber die Darstellung und Eigenschaften von Fluoriden des sechswertigen Wolframs. 

0. R u f f ,  F. E i s n e r  u. 1%'. H e l l e r ,  Ztschr. nnorgan. allgem. Chcm. 62, 256 [1907]. 

allgem. Chem. 47, 190 [19051. 
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30. Fluoride und Oxyrle des fiinfwertigen Wismuts. 0. R u f f ,  hI. K n o c h  u. J .  Z e d n e r ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 57, 220 [1908]. 

31. cber  die Verbindungen des Arsenpentafluorids und Antimonpentafluorids mit 
Nitrosylfluorid. 0. R u f f ,  C. S t r a u b e r  u. H. Graf ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 68, 325 [1908]. 

32. Das Fluor und einige seiner Verbindungen (Vortrag). 0. R u f f ,  -4us d. Schriften der 
Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 12, 22 [1908]. 

33. Ubereinigeneue Fluoride. 0. R u f f ,  J .  Zedner ,  E. Schi l ler  u. A. Heinze lmann,  
B. 42, 492 [1909]. 

34. uber das Verhalten von Fluor gegen Stickstoff, Sauerstoff und Chlor im elektrischen 
Lichtbogen und Induktionsfunken, 0. Ruff  u. J .  Zedner ,  R .  42, 1037 [1909]. 

35. Cber dic Verbindungen des Antimonpentachlorids mit Antimonpentafluorid. Ein 
Heitrag zur \ralenztheorie. 0. R u f f ,  J ,  Zedner ,  11. K n o c h  u. H. Graf ,  B. 42, 
4021 [1909]. 

36. Vanadinfluoride. 0. Ruff  u.  H.  Lickfe t t ,  B. 44, 2539 [1911]. 
37. uber das  LTranhexafluorid. 0. Ruff  u.  A. H e i n z e l m a n n ,  Ztschr. anorgan. allgem. 

Chem. 72, 63 [1911]. 
38. cber  Tantal- und Niobpentafluorid soivie iiber die Reindarstellung der Tantal- 

und Niobsaure. 0. Ruff u.  E. Schi l le r ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 72, 329 
[1911]. 

39. Vber die Fluoride der Edelmetalle. 0. R u f f ,  B. 46, 920 [1913j. 
40. cber  die Fluoride des Osmiums. 0 .  Ruff  u. F. W. T s c h i r c h ,  B. 46, 929 119131. 
41. Uber FluDsaure und Fluorsulfonsaure. 0. Ruff  u. H. J .  B r a u n ,  B. 47, 646, 1323 

[1914]. 
-1-2. Zur Kenntnis der Fluorsulfonsaure. 0. R u f f ,  B. 47, 656 [1914]. 
43. cber  die Darstellung ron Fluor aus Fluorwasserstoff oder anderen Fluoriden auf 

chemischem Wege. 
44. ijber das wasserfreie hIercurifluorid. 0. Ruff  u. G. R a h l a u ,  B. 51, 1752 [1918]. 
4.5. fiber die Fliichtigkeit. 
46. Zu der Arbeit von Bernhard N e u m a n n  und Hellniut R i c h t e r  : ,,I)as Potential 

des Fluors, bestimmt durch Messung der Zersetzungsspannungen geschmolzener 
Fluoride", 0. Ruff u. W. Busch ,  Ztschr. Elektrochem. 31, 614 [1925]. 

47. ])as Rutheniumpentafluorid und ein Verfahren zur 'rrennung von Platin und 
Kutbenium. 0. Ruff  u. E. \'idic, Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 143, 163 [1925]. 

48. uber Iridiumfluoride. 0. Ruff u. J .  P ischer ,  Ztschr. Elektrochem. 33, 560 119271. 
49. Keue Fluoride, insbesondere das Chlorfluorid. 0. R u f f ,  J .  F i s c h e r ,  F. L u f t ,  

E.  Ascher ,  F. L a a s ,  u. I€. V o l k m  e r ,  Ztschr. angew. Chem. 41, 1289 [192X]. 
50. Fortschritte in der Chemie des Fluors. 0. R u f f ,  Ztschr. angew. Chem. 41, 737 

jl928j. 
51. DasStickstoff-3-fluorid. 0. R u f f ,  J .  F ischer  u. F. L u f t ,  Ztschr. anorgan. allgem. 

Chem. 152, 417 [1928]. 
52. Das Chlorfluorid. 0. R u f f ,  E.  Ascher ,  J .  F ischer  11. F. L a a s ,  Ztschr. anorgan. 

allgem. Chem. 176, 258 [1928]. 
53. Hochternperaturtechnik und neue Fluoride. 0. R u f f ,  Ztschr. angew. Chem. 42, 

807 [1929]. 
54. Iridiumfluoride. 0. Ruff  11. J .  F i s c h e r ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 159. 

161 [1929]. 
55.  Die Fluoride der achten Gruppe des periodischen Systems. 0. Ruff  u.  E. Ascher .  

Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 183, 194 [1929]. 
56. Die Konstanten des Chlorfluorids. I. Die Schmelztemperatur und der Dampfdruck 

dcsselben. 0. R u f f  u. F. Laas ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 183, 214 119291. 
57. Das Sauerstofffluorid, OF,. 0. Ruff u. W. hlenzel ,  Ztschr. anorgan. allgem. 

Chem. 190, 257 [1930]. 
58. Die Schnielztemperaturen des Sauerstoff-2-fluorids und Stickstoff-3-fluorids. 

0. Ruff 11. K. Clusius ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 190, 267 [1930]. 

0. R u f f ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 98, 27 119161. 

0. R u f f ,  R .  52, 1223 119191. 
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59. Uber ein neues Chlorfluorid. 0. Ruff u. H. K r u g .  Ztsclir. anorgan. allgem. Chem. 
190, 270 [1930]. 

00. Die Reaktionsprodukte der verschiedenen Kohlearten rnit Fluor. I. Uas Kohlenstoff- 
4-fluorid (Tetrafluormethan). 0. Ruff  11. I<. Keini ,  Ztsclir. anorgan. allgem. 
Chem. 192, 249 [1930]. 

( 1 1 .  Das Jod-7-fluorid. 0. Ruff 11. R. Keini ,  Ztschr. anorgati. allgem. Chem. 193, 
175 [i93oj. 

62. Einige physikalische Konstanten von SiF,, M’F, u. hfoT2,. 0.  Ruff  11. TS. Ascher ,  
Ztschr. anorgan. allgtm. Cheni. 196, 413 [1931]. 

63. Die Bildungswarme des Stickstoff-3-fluorids. 0. Ruff ,  u. H. Wal lauer ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 196, 421. [1931]. 

04. Zur Kenntnis des Stirkstoff-3-fluorids. 0. R u f f ,  Ztschr. anorgan. allgem. Clleni. 
197, 273 [1931]. 

0.5. Fluor und Ammoniak. 0. Ruff  11. I<. Hal ike ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 197, 
395 [1931]. 

06. Stickstofffluoride und ihre Bildungsbedin~~iiiarti. 0. Ruff  11. J,. S t a u b ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 198, 32 [1931]. 

67. Die hioglichkeit der Bildung hohercr Sauerstofffluoride und die Eigcnschaften des 
Sauerstoff-2-fluorids. 0. Ruff u.  W. Menzel ,  Ztschr. anorgan. allgetti. Chem. 198, 
39 [1931j. 

0s. Zur Thermochemie des Fluors : Die Bildungswarnie des Fluoxwasserstoffs, Chlor- 
fluorids und Sauerstoff-Fluorids. 0. Ruff 11. IV,  RIenzrl ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 198, 375 [l93l]. 

09. Fluorierung yon Verbindutigen rles Kohlenstoifs (Benzol und ‘I‘t.traclilornicthaii 
mit Jodfluorid sowie Tetrachlorniethan mit Fluor). 0. Ruff  11. R.  Keim,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 201, 245 [1931]. 

70. Das Rrom-5-fluorid. 0. Ruff  11. W. Menzel ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chern. ?o2. 
49 [1931j. 

$1. Die Darstellung, Dampfdrucke und Dichten des BF,, Asp.’, und BrF,. 0. R u f f ,  
A. B r a i d a ,  0. B r e t s c h n e i d e r ,  W.hIenze1 11. H. P l a u t ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 206, 59 [1932]. 

72.  Beittiige zur Raumchemie. I. Niedrigsiedcnde Fluoride. 0. R u f f ,  F .  E b e r t  
u. 1%’. Menzel ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 207, 46 [1932]. 

73. Das K O F  und X0,F. 0. R u f f ,  W. RIenzel 11. U’. K e u m a n n ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 208, 293 [1932]. 

7.1.. Die Fluorierung des Rheniums. 0. Ruff  11. \V. K w a s n i k ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 209, 113 [1932]. 

$5 .  Die Bildung von Hexafluorathan und Tetrafluorathylen aus Tetrafluorkohlenstoff. 
0. Ruff  u .  0. Bre tschneider ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 210, 173 [1933]. 

76. Neue Sauerstofffluoride: O,F, und OF.  0. Ruff  u. \V. RIenzel, Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 211, 204 [1933]. 

77. Stickstofffluoride: Teildiagramm des Systems NH,/HF. 0.  Ruff 11. 1,. S t a u h ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 212, 399 119331. 

78. Das Verhalten von Fluor gegen Argon und Krypton unter dem BinflulJ elektrisclicr 
Entladungen. 0. Ruff  u. w’. Meiizel ,  Ztschr. anorgan. allgem. Cheni. 213, 206 
[1933]. 

79. Das Bromfluorid BrP. 0. Ruff  11. -4. Hrairla,  Ztschr. anorgan. allgen;. Chern. 
214, 81 119331. 

80. Das BrF,. 0. R u f f  u. A. B r a i d a ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 214, 81 [1933]. 
81. Neues aus der Chemie des Fluors. 0. R u f f ,  Angew. Chem. 46, 739 [1933]. 
82. Die Halogenfluoride. 0. R u f f ,  Aus den Schriften d. Naturforschenden Gesellscli. 

83. La Quimica del Fluor (Vortrag). 0. R u f f ,  Anales de la Universidad de Madrid, 
in Danzig 19, 95 [1933]. 

Tomos 1 y 2, (Cieucias) 1932-1933. 
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84. Die Reaktionsprodukte der verschiedenen Kohlenstofformen mit Fluor. 11. Kohlen- 
stoffmonofluorid. 0. Ruf f  u. 0. B r e t s c h n e i d e r ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 217. 1 [1934]. 

85. Die Zusammensetzung und Bildungswarme der aus Norit und aus Sic gebildeten 
Kohlenstofffluoridgemische. 0. Ruff u.  0. Bre t schne ide r ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 217, 19 [1934]. 

86. Die Sauerstoff-Fluoride 0,F, und OF. 0 .  Ruff  u. W. hlenzel ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 217, 85 [1934]. 

87. DieSchmelztemperatur des NF,. 0. Ruf f  u.  \V, h l e n z e l ,  Ztschr. anorgan. allgem 
Chem. 217, 93 [1934]. 

88. Rheniumfluoride. 0. Ruff  u. W.  K w a s n i k ,  Ztschr. anorgan. allgem Chem. 219, 
6.5 [1934]. 

89. Die Fluorierung des Silbers und Kupfers. 0. Ruff  u. hf. Giese,  Ztschr. anorgan. 
allgcm. Chem. 219, 143 [1934]. 

90. Der Dampfdruck von ZnF,, CdF,, MgF,, CaF,, SrF,, BaF,, AlF,. 0. Ruf f  u. 
Le B o u c h e r ,  Ztschr. ano~gan.  allgem. Chem. 219, 376 [1934]. 

91. Berichtigung Zuni Aufsatz: Rheniumfluoride. 0. Ruff  u. W. K w a s n i k ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chcm. 220, 96 [1934]. 

92. uber d a s  JFS ,  JOF, und die Moglichkeit der Darstellung niederer Jodfluoride. 
0. Ruf f  u. A. B r a i d a ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 220, 43 [1934]. 

93. Das Kohlenoxyfluorid COF,. 0. Ruff  11. G. M i l t s c h i t z k y ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 221, 154 [1934]. 

94. Neue Fluoride. 0. R u f f ,  Angew. Chem. 47, 480 [1934]. 
95. Die Fluorierung der Salpetersaure. 

96. Vom Fluor und seinen Verbindungen. 0. R u f f ,  B. 69 (A), 181 [1936]. 
97. Voni Jodoforni zum Fluoroform. 0. R u f f ,  0. B r e t s c h n e i d e r ,  W. L u c h -  

98. Die Fluorierung des Silbercyanids (I). 0. Ruf f  u. M. Giese,  B. 69, 598 [1936]. 
99. Die Isomerie des Dicyan-6-fluorids C,NzF6.(II). 0. Ruf f  u. M. Giese,  B. 69, 604 

0. Ruf f  u. M. Giese,  B. 69, 684 

Das Xitroxyfluorid X0,F. 0. Ruff  u. U'. 
K w a s n i k ,  Angew. Chem. 48, 238 [193.5]. 

s i n g e r ,  G. M i l t s c h i t z k y ,  B. 69, 299 [1936]. 

[19?6]. 

[1936]. 
100. Das Trifluor-nitroso-methan, CF,.KO (111). 

101. Mein U'eg zur Fluorchemie. 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 61, 6 119371. 
102. Das Gleichgewicht 2COFz+C0,+CF,. 0. R u f f  u. S. C. L i ,  Ztschr. anorgan. 

103. Das Hexafluorazcxethan. 0. R u f f t  u. W .  Wi l l enbe rg ,  B. 73, 724 [1940]. 
allgem. Chem. 242, 272 [1939]. 

A r b e i t e n  i iber  h o h e  T e m p e r a t u r e n .  

104. obe r  einen elektrischen Vakuumofen. 0. R u f f ,  B. 43, 1564 [1910]. 
105. c b e r  das Echmelzen und Verdampfen unserer scgenannten hochfeuerfesten Stoffe. 

0. R u f f  u. 0. Goecke ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 24, 1459 [1911]. 
106. Uber das Schmelzen und Verdampfen unserer sogtnannten hochfeuerfesten Stoffe. 

0. R u f f ,  usterr. Chcmiker-Ztg. 14, 254 [1911]. 
107. cbe r  die Darstellung streckbaren Wolframs. 0. R u f f ,  Ztschr. angew. Chem 25, 

1889 [1912]. 
108. Aibeiten im Gebiet hoher Temperaturen. I. cbe r  das Schmelzen und Verdampfen 

unserer feuexbestandigsten Oxyde im elektrischen Vakuumofen. 0. R u f f ,  H. Se i fe r -  
he ld  u. J .  S u d a ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 82, 373 [1913]. 

109. Aus der Mrtallurgie des Wolframs. 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 37, 1196 [1913]. 
110. Elektrische Vakuumofen iiir hohe Temperaturen. 0. R u f f ,  Ztschr. Elektrochem. 

111. Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. 111. XVolfram und Kohlenstoff. 0. R u f f  
20, 177 [1914]. 

u. R. W u n s c h ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. &?5, 292 [1914]. 
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112. Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. 11. Uber die Herstellung feuerfester Gegen- 
stande aus Zirkondioxyd. 0 .  R u f f ,  H. Seiferheld 11. 0. Bruschke ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 86, 389 [1914]. 

113. Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. I V .  Uber die Herstellung von Zirkon- 
gegenstanden. 0. Ruff 11. G .  Lauschke ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 87. 
198 [1914]. 

114. Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. V. Manaan und Kohlenstoff. 0. Ruff 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

129. 

- 
u. W. B o r m a n n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 88, 365 [1914]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. VI. Nickel und Kohlenstoff. 0. Ruff  
u. W. Bormann,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 88, 386 [1914]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. VII. Eisen und Kohlenstoff. 0. Ruff  
u. W. B o r m a n n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 88, 397 [1914]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. VIII. Kobalt und Kohlenstoff. 0. Ruff  
u. F. Keil ig ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 88, 410 [1914]. 
Uber die Herstellung feuerfester Gerate (Vortrag). 0 .  R u f f ,  Tonind.-Ztg. 38, 
1169 [1914]. 
ffber die Herstellung feuerfester Gegenstande fur Temperaturen iiber 20000 in 
ofen mit reduzierender Atmosphare. 0 .  R u f f ,  Forschungsarbeiten auf dem Gebiet 
des 1ng.-Wesens, Heft 147 [1914]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. IX. Uher die Herstellung \-on Zirkon- 
gefaoen. 0. Ruff u. G. Lauschke ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 97, 73 [1916]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Ternperaturen. X. Aluminium und Kohlenstoff. 0. Ruff 
u. E. Je l l inek ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 97, 312 [1916]. 
Uber die Herstellung feuerfester Gerate aus Zirkondioxyd. 0. Ruff u. G.Lauschke,  
Sprechsaal 49, Nr. 36 u. 46 [1916]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. XI .  Chrom und Kohlenstoff. 0. Ruff  
u. T. F o e h r ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 104, 27 [1918]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. XII .  Die Messung von Dampfspannungen 
bei sehr hohen Temperaturen nebst einigen Beobachtungen iiber die Loslichkeit 
von Kohlenstoff in Metallen. 0. Ruff u. B. Bergdahl ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 106, 76 [1919]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. XIII .  Die Messung von Dampfdrucken 
bei hohen Temperaturen und die Dampfdrucke der Alkalihalogenide. 0. Ruff  
u. S. Mugdan,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 117, 147 [1921]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. XIV. Die Dampfdrucke der Oxyde des 
Siliciums, Aluminiums, Calciums undMagnesiums. 0. Ruff  u. P. S c h m i d t ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 117, 172 [1921]. 
Arbeiten aus dem Gebiet hoher Temperaturen. XV. Die Dampfdrucke der Alkali- 
fluoride. 0 .  Ruff,G. S c h m i d t  u.S. Mugdan.  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 123, 
83 rigzzi. - -  
Arbeiten aus dem Gebiet hoher Temperaturen. XVI. uber das Calciumearbid, 
seine Bildung und Zersetzung. 0. Ruff u. E. . F o e r s t e r ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 131, 321 [1923]. 
Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. XVII. Uber die Dampfdrucke der Erd- 
alkalimetalle. 0. Ruff u. H. H a r t m a n n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 138, 
29 ri9241. - -  

130. Die Temperaturgrenzen technischer und wissenschaftlicher Arbeit. (Die feuer- 

131. Oxyde, Metalle und Carbide im Gebiet hoher Temperaturen. 0. Ruff ,  Chem.-Ztg. 

132. Die Temperaturgrenzen technischer und wissenschaftlicher Arbeit (die feuer- 

l X O x y d e ,  Metalle und Carbide im Gebiet hoher Temperaturen. 0. R u f f ,  Ztschr. 

134. Uber die Herstellung feuerfester Gerate. 0 .  R u f f ,  Sprechsaal 47, Nr. 24 [1924]. 

bestandigsten Stoffe.) 

48, 401 [1924]. 

bestandigsten Stoffe). 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 48, 466 [1924]. 

Elektrochem. 30, 356 [1924]. 

0 .  Ruff ,  Metal1 u. Erz 12, 272 [1924]. 
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135. Arbeiten aus dem Gebiet hoher Temperaturen. XVIII. Reines Calciumcarbid und 
dessen Bildungswarme. 0. Ruff u. B. J o s e p h y ,  Ztschr. anorgan. Chem. 153, 
17 [1926]. 

136. Arbeiten im Gebiet hoher Temperaturen. Dampfdruckmessungen am Cu, Au, 
A1,0,, SiO,, Si und Sic. Des letzteren Bildung und Zersetzung. 0. Ruff u. M. K o n -  
s c h a k ,  Ztschr. Elektrochem. 32, 515 [1926]. 

137. Beitrage zur Keramik hochfeuerfester Stoffe. I. Die Formen des Zirkondioxyds. 
0. Ruff u. F. E b e r t ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 180, 19 [1929]. 

138. Beitrage zur Keramik hochfeuerfester Stoffe. 11. Das System Zr0,-CaO. 0. Ruff ,  
F. E b e r t  u. E. S t e p h a n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 180. 215 [1929]. 

139. Beitrage zur Keramik hochfeuerfester Stoffe. 111. Das System Zr0,-Tho,. 0. Ruff ,  
F. E b e r t  u. H. Woi t inek ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 180, 252 [1929]. 

140. Beitriige zur Keramik hochfeuerfester Stoffe. I\’. Das System Zr0,-BeO. 0. Ruff ,  
F. E b e r t  u. E. S t e p h a n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 186, 221 [1929]. 

141. Beitrage zur Keramik liochfeuerfester Stoffe. V. Die terriaren Systeme : Zr0,-Tho,- 
CaO, ZrO,-ThO,-MgO, ZrO,-BeO-CaO, Zr0,-Be0-CeO2. 0. Ruff ,  P. E b e r t  
u. W. Loerpabel ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 207, 308 [1932]. 

442. Die Chemie der hohen Temperaturen (Vortrag). 0. R u f f ,  C. Bermejo, Impresor, 
Santisima Trinidas, 7 Madrid (1932). 

143. Die Chemie der hohen Temperaturen. 0. R u f f ,  Angew. Chem. 46, 1 [1933]. 
144. Die Herstellung von Aluminiumoxyd-Kaolin-Tiegeln. 0. Ruff u. 0. Bre tschneider  

Chem.-Ztg. 57, 116 [1933]. 
145. Beitrsge zur Keramik hochfeuerfester Stoffe. VII. Die binaren Systeme : MgO-CaO, 

Mg0-Be0, CaO-BeO. 0. Ruff ,  F. E b e r t  u. U. Krawczynski ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 213, 333 [1933]. 

146. Die Messung von Dampf- und Dissoziationsdrucken bis etwa 3000O absolut. (Die 
Bildung und Zersetzung von Siliciumcarbid.) 0. Ruff ,  Trans. electrochem. SOC. 
68, 32 [1935]. 

147. Chimie des Hautes Temperatures (15. Kongr. d. industriellen Chemie, Briissel, 1935). 
0. R u f f ,  Chim. et Ind. 35, 255 [1936], 

Schmelzen u n d  SchmelzfluBelektrolysen. 

148. Zur Darstellung des Calciums. 0. Ruff  u. W. P l a t o ,  B. 35, 3612 [1902]. 
149. Zu den Mitteilungen der Herren Borchers  und S t o c k e m  iiber die Gewinnung 

des Calciums. 0. Ruff u. W. P l a t o ,  B. 36, 491 [1903]. 
150. RegelmaDigkeiten in der Zusammensetzung niedrigst-schmelzender Mischungen 

anorganischer Salzpaare. 0. Ruff  u. W. Pla to .  B. 36, 2357 [1903]. 
151. uber die Gewinnung von metallischem Lithium. 0. Ruff u. 0. J o h a n n s e n ,  

Ztschr. Elektrochem. 12, 186 [1906]. 
152. Uber das Schmelzen und Verdampfen unserer sogenannten hochfenerfesten Stoffe. 

0. Ruff  u. 0. Goecke, Tonind.-Ztg. 35, 1395 [1911]. 
153. Uber das Schmelzen und Verdampfen unserer sogenannten hochfenerfesten Stoffe. 

0. Ruff  u. 0. Goecke, Tonind.-Ztg. 35, 1424 [1911]. 
154. Uber die elektrolytische Gewinnung von Magnesium (aus magnesiumoxydhaltigen 

- Schmelzen). 0. Ruff u. W. Busch,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 144, 87 [1925]. 
155. Die Schmelztemperatur des Kalomels (HgCl). 0. Ruff u. R.  Schneider ,  Ztschr. 

anorgan. allgem. Chem. 170, 42 j19281. 
156. Schmelzdiagramme des Systems Zirkondioxyd-Berylliumoxyd. 0. R u f f ,  F. E b e r t  

u. H. v. W a r t e n b e r g ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 196, 335 [1931]. 

Plas t i sche  Massen. 

157. Stoffliche Dispersion und Adsorption. 0. R u f f ,  Kolloid-Ztschr. 30, 356 [1922]. 
158. Plastizitat. I .  0. R u f f ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 133, 187 [1924]. 
159. Plastizitat. 11. Plastische Massen mit Zirkondioxyd. 0. Ruff u. J.  Moczala, 

Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 133, 193 [1924]. 
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Plastizitat. 111. Plastische Massen mit Aluminiumoxyd. 0. Ruf f  u. W. Goebe l ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 133, 220 [1924]. 
Die Verarbeitung unplastischer Oxyde zu keramischen Gegenstanden und einiges 
von der Verwendbarkeit dieser. 0. R u f f ,  Ber. dtsch. keram. Ges. 6 ,  149 [1924]. 
Die Verarbeitung unplastischer Oxyde zu keramischen Gegenstanden und einiges 
von der Verwendbarkeit dieser. 0 .  R u f f ,  Keram. Rdsch. 32, 605 [1924]. 
Die Verarbeitung unplastischer Oxyde zu keramischen Gegenstanden und einiges 
von der Verwendbarkeit dieser. 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 49, 307 [1925]. 
Plastizitat IV.  Plastische Jlassen mit Siliciumdioxyd. 0. Ruf f  u. B. H i r s c h ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 173, 14 [1928]. 
Plastizitat. V. Plastische Massen mit verschicdenen anorganischen Stoffen und die 
Moglichkeiten ihrer keramischen Verwertung. 0. Ruf f  u. A .  R i e b e t h ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 173, 373 [1928]. 
Zementartig erhartende plastische Massen (insbesonderc Zahnzemente) . 0. Ruf f  , 
C. F r i e d r i c h  u .  E. A s c h e r ,  Aagew. Chem. 43, 1082 [1930]. 

A r b e i t e n  i iber Carb ide .  
Uber die Loslichkeit von Kohlenstoff in Eisen. 0. Ruff  u.  0. Goecke, Metallurgie @, 
417 [1911]. 
Uber das Zustandsdiagramm d t r  Eisen-Kohlenstoff-Legierunpen. 0. Ruff  , Metal- 
lurgie 8, 456 [1911]. 
Uber die Loslichkeit von Kohlenstoff in Nickel. 0.  Ruff  u. W. M a r t i n ,  hletal- 
lurgie 9, 143 [1911]. 
Uber dieLoslichkeit von Kohlenstoff in Eiscn. 0. R u f f ,  Ztschr. Ver. dtsch. Ing. 66, 
683 [1912]. 
Bemerkungen zu der Arbeit iiber das System Eisen-Kohlenstoff von A. S m i t s .  
0. R u f f ,  Ztschr. Elektrochem. 18, 158 [1912]. 
Uber das System Eisen-Kohlenstoff. 0. R u f f ,  Ztschr. Elektrochem. 18, 761 [1912]. 
Uber das Triferro-Carbid (Zementit) Fe,C. 0. Ruf f  u. I?. G e r s t e n ,  B. 45, 63 

Uber die Zustandsdiagramme des Kohlenstoffs mit Eisen, Nickel, Kobalt und 
Mangan. 0. R u f f ,  B. 45, 3139 j19121. 
tiber das System Eisen-Kohlenstoff. 0. Ruf f ,  Ztschr. Elektrochem. 19, 133 [1913]. 
Uber das  Triferro-Carbid (Zementit) Pe,C. 0.  Ruf f  u. E. G e r s t e n ,  B. 46, 394 
[1913]. 
Uber diecarbide desilIangaitsundNickels. 0. Ruff u. E. G e r s t e n ,  13. 46, 400 [1913]. 
Beitrag zur Kenntnis iibereutektischer Eisen-Kohlenstoff-Legierungen. 0. R u f f  , 
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 89, 39 [1914]. 
Die naheutektische Temperatur der Eisen-Kohlenstofflegierungen. 0. R u f f  u. 
U'. B o r m a n n ,  Ferrum Neue Folge dcr ,,Metallurgie" 19, 124 [1914/1915]. 
Uber das Eisen-Kohlenstoff-Gleichgewichtsdiagramm. 0. Ruff  , Ferrum Neue 
E'olge der ,.iUetallurgie" 12, 121 [1914/1915]. 
Uber Carbide. 0. R u f f ,  Ztschr. Elektrochem. 24, 157 [1918]. 
iiber Carbide. 0. R u f f ,  Ztschr. Elektrocliem. 26, 96 [1919]. 
Das Chrom-Kohlenstoff-System. 0. R u f f ,  Ztschr. Elektrochem. 29, 469 [1923]. 
Bildungswarme des Siliciumcarbids. 0. Ruff  u. P. Gr icge r ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 211, 145 [1933]. 
The Formation and Dissociation of Silicon Carbide (Vortrag). 0. R u f f ,  Trans. 
electrochem. SOC. 68, Preprint 32 [193.5]. 
Darstellung von Aluminiumcarbid Al,C,. 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 60, 28 [1936]. 

(19121. 

A r b e i t e n  i iber  K o h l e n s t o f f .  

Uber die Bildung von Diamanten. 0 .  R u f f ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 99, 73 
[1917]. 
Uber aktive Kohle. I. Das U'esen der Aktivitat. 0. R u f f ,  S.  M u g d a n ,  E. H o h l -  
fe ld  11. F. Fe ige ,  Kolloid-Ztschr. 32, 225 [1923!. 
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193. 
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197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

Uber aktive Kohle. 11. Aktivitat und Gehalt an fremden Atomen. 0. Ruff u. 
E. Hohl fe ld .  Kolloid-Ztschr. 34, 135 [1924]. 
ii'ber aktive Kohle. 111. Die raumlichen und stochiometrischen Verhaltnisse der 
Adsorption (chemische Komplexbildung). 0. Ruff u.  E. Hohlfe ld ,  Kolloid- 
Ztschr. 36, 23 [1925]. 
Uber aktive Kohle. IV. Die Bindung von Chlor und Brom an Holzkohle und ihre 
Abspaltung durch Ammoniak und Wasserdampf. 0. R u f f ,  E. R i m r o t t  u. 
H. Zeumer ,  Kolloid-Ztschr. 37, 270 [1925]. 
Uber die aktive Kohle und ihr Adsorptionsvermogen. 0. R u f f ,  Ztschr. angew. 
Chem. 38, 793 [1925]. 
Aktive Kohle und ihr Adsorptionsvermegen 0. Ruff ,  Ztschr. angew. Chem. 38, 
1164 [1925]. 
uber die aktive Kohle und ihr Adsorptionsvermogen. 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 49, 
767 [1925]. 
Amorpher -Kohlenstoff uud Graphit. 0. R u f f ,  G. S c h m i d t  u. W. Olbr ich ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 148, 313 [1925]. 
Uber aktive Kohle. V. Die Bedingungen der Aktivierung (verschiedene inaktive 
und aktire Kohlen). 
Aktire Kohle. VI. Die Theorie der Adsorption an Kohlen. 0. Ruff ,  Kolloid-Ztschr. 
38, 174 [1926]. 
Adsorption an festen Grenzflachen. I .  Neue Bestimmungen der Adsorption von 
Gasen an verschiedenen aktivierten und nicht-aktivierten Kohlen. 0. Ruff u. 
G. Roesner ,  B. 60, 411 [1927]. 
Die Adsorption an festen Grenzflachen. 11. Spezifisches und Unspezifisches, be- 
sonders an Kohlen. 0. R u f f ,  B. 60, 426 r19271. 
Zur R a g e  .,Amorpher Kohlenstoff oder Graphit". 0. Ruff ,  P. M a u t n e r  u. 
F. E b e r t ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 167, 185 [1927]. 
Riintgenographisches Verfahren zur Ermittlung adsorbierter Stoffe an Kohlen. 
0. R u f f ,  F. E b e r t  u. F. L u f t ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 170, 49 [1928]. 
Aktive Kohlen. ,,Amorphe" Beschaffenheit, Temperaturbestiindigkeit, Abhangigkeit 
des Adsorptionsvermiigens von den physikalischen und chemischen Eigenschaften 
der Kohle und der adsorbierten Alolekiilarten. 0. Ruff u. P. M a u t n e r ,  Kolloid- 
chem. Beih. 26, 312 r19271. 

0.Ruff  u. H. Backe ,  Kolloid-Ztschr. 38, 59 [1926]. 

. .  

203. Die aktiven Formen der Kieselsaure (das Silicagel) und deren Adsorptionsverrnogen. 

204. Die Verfahren zur Herstellung von aktiven Kohlen. 0. Ruff u. P. M a u t n e r ,  

205. Reaktionen des festen Kohlenstoffes mit Gasen und Fliissigkeiten. 0. R u f f ,  

206. Reaktionen fester Stoffe, insbesoridere des Kohlenstoffes, mit Gasen und Fliissig- 

0. Ruff u. P. filautrier. Ztschr. angew. Chem. 40, 428 [1927]. 

Ztschr. angew. Chem. 41, 774 [1928]. 

Ztschr. Elektrochem. 44, 333 [1938j. 

keiten. 0. Ruff ,  Angcw. Chem. 51, 343 [1938]. 

Arbei ten  u b e r  Kohlensaureausbruche .  

207. Die chemischen und physikalischen Vorgange bei Kohlensaureausbriichen. I .  Mit- 
teilung. 0. Ruff ,  F. L u f t  u. l3. Ascher ,  Ztschr. Berg-, Hiitten- u. Salinenwesen 
76, B 294 [1927]. 

208. Die chemischen und physikalischen Vorgange bei Kohlensaureausbriichen. 11. Mit- 
teilung. 0. Ruff ,  Ztschr. Berg-, Hiitten- u. Salinenwesen 78, B 22 119301. 

209. Die Ursachen von Gasausbruchen in Steinkohlengruben. 0. Ruff ,  Ztschr. angew. 
Chem. 43, 1038 [1930]. 

210. Die Ursachen yon Gasausbriichen in Steinkohlengruben (Vortrag). 0. R u f f ,  Kohle 
u. Erz 28, 51 [1930]. 

21 1. Die Wirkung von Sprengschiissen in kohlensaurefuhrenden Steinkohlenflozen. 
0. R u f f ,  E. Ascher  u. F. Bresler ,  Ztschr. Berg-, Hiitten- u. Salinenwesen 80, 
B 211 [1932]. 
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212. Die Wirkung von Sprengschussen in kohlensaurefiihrenden Steinkohlenflozen. 
(Abschn.111 und IV). 0. Ruff ,  E. Ascher  u. F. Bresler .  Ztschr. Berg-, Hiitten- 
u. Salinenwesen 82, 189 [1934]. 

213. Gasausbruche, insbesondere Kohlensaureausbruche in Steinkohlengruben (Vortrag). 
0. R u f f ,  Congr. int. Quim. pura appl., Madrid 9, 111.. 76-96 [1934]. 

Sons t ige  anorganische  Arbei ten.  

214. Zur Kenntnis des Jodstickstoffs. 0. R u f f ,  B. 33, 3025 [1900]. 
215. FlussigeLuft als Hilfsmittel bei chemischen Arbeiten. 0. R u f f ,  Ber. dtsch. pharmaz. 

Ges. 11, 277 [lSOl]. 
216. Katalytische Reaktionen. I .  Aluminiumchlorid. 0. R u f f ,  B. 14, 1749 [1901]. 
217. Uber die Existenz des Ammoniums. 0. R u f f ,  B. 34, 2604 [1901]. 
218. Uber das Eisenoxyd und seine Hydrate. 0. Ruff ,  B. 34, 3417 [1901]. 
219. Katalytische Reaktionen. 11. Zerfall der Chlorsulfonsaure in Sulfurylchiorid und 

Schwefelsaure. 0. Ruff ,  B. 34, 3509 [1901]. 
220. Die katalytische Wirkung des Aluminiumchlorids bei den Reaktionen des Sulfuryl- 

chlorids (Dissoziationskatalyse). 0. R u f f ,  B. 36, 4453 j19021. 
221. Uber die Chloride des Schwefels, insbes. das sogenannte Schwefeldichlorid. 0. Ruff  

u. G. Fischer ,  B. 36, 418 [1903]. 
222. Uber die Bromide des Schwefels. 0. Ruff u. G. Winter fe ld ,  B. 36, 2437 [1903]. 
223. Darstellung von Sulfamid. 0. Ruff ,  B. 36, 2900 [1SO3]. 
224. Zur Kenntnis der Konstitution des Schwefelstickstoffs. 0. Ruff u. E. Geisel, 

225. Uber das sogenannte hfagnesiumsuperoxyd. 0. Ruff  u. E. Geisel, B. 37, 3683 

226. Zur Kenntnis der Chloride des Schwefels. 0. R u f f ,  B. 37, 4513 [1904]. 
227. Berichtigung zu der Arbeit der Hrn. K u r n a k o w  und S h e m t s c h u s h n y :  ,,ober 

0. Ruff ,  Is%-iestjad. Peters- 

228. Beitrag zur jodometrischen Bestimmung der Schwefligen Saure in alkalischer 

229. Uber dasSiliciumchloroform. 0. R u f f ,  C. A l b e r t  u. E. Geisel, B. 38, 2222 [1905]. 
230. Das Sulfammonium und seine Beziehungen rum Schwefelstickstoff. 0. Ruff 11. 

231. Die Siedepunkte der Alkalimetalle. 0. Ruff u. 0. J o h a n n s e n ,  B. 38, 3601 [1905]. 
232. Das Chemische Institut der Techn. Hochschule zu Danzig: 0. R u f f ,  Chem.-Ztg. 29, 

233. Uber die Natur der sogenannten Metallammoniumverbindungen. 0. Ruff u. 

234. cber  die katalytische Wirksamkeit des Aluminiumchlorids. 0. Kuff , Chem.-Ztg. 30, 

235. Uber die farbend: Substanz im roten Carnallit. 0. R u f f ,  Kali 1, 80 [1907]. 
236. Uber das Verhalten des Schwefels gegen Wasser und die Dampfdrucke des Schwefels 

von 78-210O. 0. Ruff 11. H. Graf ,  B. 40, 4199 [1907]. 
237. Der Dampfdruck des SchwPfels bei niederen Temp-raturen. 0. Ruff u. H. Graf .  

Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 58, 209 [1908]. 
2.18. Uber die Losungen der Alkalimetalle in flussigenl Ammoniak. 0. Ruff 11. J .  Zedner ,  

P,. 41, 1948 [1908]. 
239. Uber Titanstickstoff und eine neue Klasse x-on 'I'itauverbindutigen, die Titanstick- 

stoffhalogenide. 0. Kuff 11. F. E i s n e r ,  B. 41, 2250 [1908]. 
240, Uber das Siliciumjodoform. 0. Ruff ,  B. 41, 3738 [1908]. 
241. Uber den Titanstickstoff. 0. R u f f ,  B. 42, 900 j19091. 
242. Uber das Osmium, seine analytische Bestimmung, seine Oxyde und seine Chloride. 

0. R u f f  u. 1'. Bornemann.  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 66, 429 [1910]. 

B. 37, 1573 [1904]. 

[1904]. 

den Isomorphismus der K- und Na-Verbindungen. 
burger polytechn. Inst. 6 [1906]. 

Liisung. 0. Ruff  u. W'. J e r o c h ,  B. 38, 409 [1905]. 

E. Geisel, B. 38, 2659 [1905]. 

99 [1905]. 

E. Geisel, B. 39, 828 [1906]. 

1225 [1906]. 



1940. A 155 
243. 
244. 
245. 

246. 

247. 
248. 

249. 

250. 

251. 

252 
253. 

254. 

255. 

256. 

Entgegnung an v. War tenberg .  0. Ruff ,  Ztschr. angew. Chem. 24, 2244 [1911]. 
ober  das Lithiumimid. 0. Ruff u. H. Goerges, B: 44, 502 [1911]. 
Beitrag zur Kenntnis der Vanadinchloride. 0. Ruff  u. H. L i c k f e t t ,  B. 44, 506 
[1911]. 
Zu der Abhandlung des Herrn I. Ost romyss lenski :  ,,ifber eine neue, auf dem 
Massenwirkungsgesetz ful3ende Analysenmethode einiger binarer Verbindungen". 
0. R u f f ,  B. 44, 548 [1911]. 
cber  Bromide des Vanadins. 0. Ruff u. H. Lickfe t t ,  B. 44, 2534 [1911]. 
Uber das Sulfammonium und seine Beziehungen zum Schwefelstickstoff. 0. Ruff 
u. L. H e c h t .  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 70, 49 [1911]. 
Uber einige Fehlerquellen bei der gasometrischen Nitrat- und Nitritbestimmung 
nach Schlos ing  bzw. Piccinini .  0. Ruff u. E. Gers ten .  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 71, 419 [1911]. 
Uber die Lichtdurchlassigkeit von Gemischen mehrerer lichtabsorbierender 
Stoffe. 0. Ruff ,  Ztschr. physik. Chem. 76, 21 [1911]. 
Uber die Fabrikation dichten Steinzeugs aus westpreuflischen Tonen. 0. Ruff ,  
Sprechsaal 44, 157 [1911]. 
uber reines Vanadin. 0. Ruff u. W. Mart in ,  Ztschr. angew. Chem. 26, 49 119121. 
Uber neue Titanverbindungen (Titanstickstoff u. a.). 0. Ruff u. 0. Tre ide l ,  
B. 46, 1264 [1912]. 
uber die Darstellung von Vanadinmetall. 0. Ruff u. W. Mar t in ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 80, 59 [1913]. 
Uber die Radioaktivitat der Danziger Wasser. 0. R u f f ,  Aus den Schriften d. 
Katurforschenden Gesellsch. in Danzig 13, 108 [1913]. 
r b e r  die Bildungswarme des Vanadinpentoxyds und der Vanadinchloride. 0. Ruff  
u.  I,. Fr iedr ich ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 89, 279 [1914]. 

257. Antimonpentachlorid und Jod. 0. R u f f ,  J .  Zedner  u. I,. H e c h t ,  B. 48,2068 [1915]. 
258. cber  das Osmiumdioxyd. 0. Ruff u. H. R a t h s b u r g ,  B. 60, 484 [1917]. 
259. 

260. 

261. 

262. 

263. 

264. 
265. 

266. 

267. 

268. 

uber die Reduktion von Osmiumtetroxyd durch Chlorwasserstoff. 0. Ruff u. 
S. Mugdan,  Journ. prakt. Chem. [2] 98, 143 [1918]. 
Die relative Festigkeit der Bindung von Schrrefliger Saure und Ammoniak an 
Quecksilber. 0. Ruff u. E. K r o h n e r t ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 114, 203 
[1920]. 
Reduktion anorganischer Halogenide. I. Reduktion mit Aluminium und das 
Aluminiumtriarsentrichlorid. 0. Ruff u. K. S t a i b ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 
117, 191 [1921]. 
Die Adsorption von Stickstoff durch Calcium und seine Legierungen. 0. Ruff 
u. H. H a r t m a n n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 121, 167 [1922]. 
Reaktionen an metallischen Grenzflachen. 0. R u f f ,  Ztschr. physik. Chem. 100. 
419 [1922]. 
Die Reduktion des Tantalpentachlorids. 0. Ruff u. F. Thomas ,  B. 66, 1466 [1922]. 
Reduktion anorganischer Halogenide. 11. Die Reduktion des Titantetrachlorids. 
0. Ruff u. F. N e u m a n n ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 128, 81 [1923]. 
Reduktion anorganischer Halogenide. 111. Die Reduktion des Zirkontetrachlorids. 
0. Ruff u. R. Wal ls te in ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 128, 96 [1923]. 
Reduktion von Thor-Zirkon- und Titandioxyd. 0. Ruff  11. H. Br in tz inger ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 129, 267 [1923]. - 
Wertigkeit des Rutheniums Rutheniumtetroxyd und Rutheniumhalogenide. 
0. Ruff  u. E. Vidic ,  Ztschr. anorgan allgem. Chem 136, 49 119241. 

269. a b e r  Aluminium-Chlor-Schnefelverbindungen. 0. Ruff u. H. Golla ,  Ztschr. 
anorgan. allgem. Chem. 138, 17 [1924]. 

270. Schwefelchloriir und Schwefel. 0. Ruff u. H. Golla ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 
138, 33 [1924]. 



~ 156 1940. A 

271. 

272. 

273. 

274. 

275. 

276. 

277. 

278. 

279. 

280. 
281. 

282. 

283. 

284 

285 

Studien iiber fraktionierte Fallung. I. Ihre Abhangigkeit von Loslichkeitsprodukten. 
Dissoziationskonstanten, .Zustandsformen der Bodenkorper u. a. 0. Ruff  u. 
B. H i r s c h ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 146, 388 [1925]. 
Reduktion anorganischer Halogenide. IV. Die Reduktion des Tantalpentachlorids. 
0. Ruff u. F. T h o m a s ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 148, 1 [1925]. 
Reduktion anorganischer Halogenide. V. Derivate des Tantal-3-chlorids (Be- 
merkungen zu der Arbeit L i n d n e r  u. F e i t :  Die Derivate des 3-Tantal-6-chlorids). 
0. Ruff  u. F. T h o m a s ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 148, 19 [1925]. 
Studien iiber fraktionierte Fallung. 11. Topochemische Einfliisse am Beispiel der 
Trennung von Mn und Zn mit Na,S. 0. Ruff  u. B. H i r s c h ,  Ztschr. anorgan. 
allgem. Chem. 150, 83 [1925]. 
Studien iiber fraktionierte E'allung. 111. Vom Mitreinen. Scheinbare Widerspriiche 
mit theoretisehen Voraussetzungen. Fe ig ls  Hypothese von der Bildung der Sulfide. 
0. Ruff  u. B. H i r s c h ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 151, 81 [1926]. 
Das Verhalten von Niob- und Tantal-5-oxyd gcgen Tetrachlorkohlenstoff sowie 
ein Verfahren zur analytischen Bestimmung von Niob und Tantal. 0. Ruff u. 
F. T h o m a s ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 156, 213 [1926]. 
Uber die Abhangigkeit der OherflLclierispannuiig von der elektrischen Aufladung. 
0. R u f f ,  G. Niese u. F. T h o m a s ,  Ann. Physik [4] 82, 618 [1927]. 
Beitrag zur Bestimmung von ZlektrometerkapazitSten nach der Tropfenmethode 
von H a r m s .  0. R u f f ,  G. Niese u. I>. T h o m a s ,  Ann. Physik [4] 82, 627 [1927]. 
Verhalten Ton Tropfen und Tropfelektroden in elektrischen Feldern hoher Gleich- 
spannung. 0 .  Ruff ,  G. Niese u. F. T h o m a s ,  Ann. Physik [4] 82, 631 [1927]. 
Oxydhydrate. 0. R u f f ,  Ztschr. angew. Chem. 42, 885 [1929]. 
Die Grcnzen der Trennu~igsmoglichkeit geloster Stoffe durch fraktioniertes Fallen. 
0. R u f f ,  Metall 11. Erz 26, 593 r1920j. 
Bestimmung und Trennung von Zirkon und Beryllium. 0. Ruff u. E. S t e p h a n ,  
Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 185, 217 [1929]. 
Studien iiber fraktionierte Fallung. IV. Einflun der Bildung von Mischkrystallen 
und Adsorptionsverbindungeti. 0. Ruff u. B. Ascher ,  Ztschr. anorgan. allgem. 
Chem. 185, 369 [1929]. 
Fraktionierte Fallung. V. Der EinschluJ3 von Premdstoffen in Krystallgitter. 
0. R u f f ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chcm. 185, 387 [1929]. 
Zu der Arbeit ,,Fraktionierte PBllung. V. Der RinschluO von Fremdstoffen in 
Krystallgitter". 0 .  R u f f ,  Ztschr. anorgan. allgem. Chem. 196, 60 [1931]. 

V o r t r a g e  i iber anorganische  Arbei ten .  

286. Uber die Herstellung und Verwertung der fliissigen Luft. Aus den Schriften d. 
Naturforschenden Gesellsch. in Danzig 11, 7 [1906], 

287. Einiges iiber die Fabrikation farbiger Kunstglaser und Glasmosaiken. 0. R u f f ,  
Aus den Schriften d. Naturforschenden Gesellsch. in Danzig 12, 5 [1908]. 

288. Uber die Fabrikation von Ammoniak und Salpetersaure aus Luftstickstoff. 0 .  R u f f ,  
Aus den Schriften d. Naturforschenden Gesellsch. in Danzig 12, 15 [1909]. 

289. Bilder aus der Tonwarenindustrie. 0. R u f f ,  Aus den Schriften d .  Naturforschenden 
Gesellsch. in Danzig 12, 27 [1910]. 

290. Explosivstoffe. 0. R u f f ,  Mitteilungen d. schlesischen Technik 13, 103 [1917]. 

Biicher.  

1. Die Chemie des Fluors, Verlag von J u l i u s  S p r i n g e r ,  Berlin 1920 
2. Anleitung zum chemischen Praktikum, Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., 

Leipzig 1926, 2. Auflage 1937. 




