
JOURNAL OF CHRORIATOGRAPHY 

.*a.. 

YOL. 2 (1959) 

EIN FRAKTIONSSAMMLER GERINGER STtiRANFiiLLIGKEIT 

FUR DIE ‘I’Ri-%PARATIVE SitUL*ENCHROMATOGRA1’HIE 

Bei cler Anwenclung s2iulenchron~atographiscl~er Methoden in cler prZparntiven Chemie 
ist eilie Anordnung, die selbstt5tig die aus cler Sgule ablaufencle Liisung auff$ngt und 

in bestimmtc-! Fraktionen teilt, unbedingt crforclerlich. Es sincl cleshulb hcute cinc 
Reihe clerartiger GerZtc ix-n Hanclcl erhtitlich, bzw. in clcr Literatur bekannt geworden. 
Einc ausgezeichnete ffbcrsicht nebst einer eingehenden 13eschreibung der ange-’ 
wend&en Methoden urlil deren Ergebnissen findet sic11 bei GRUBHOVER ~~1.1 Lwowsrc~~~. 

Dennoch seien die wichtigsten Punkte hier noch einmal kurz herausgegriffen. Die 
allgemeinen Anforderungen an einen Fraktionssammler sind etwa folgende : 

(a) Griisstmtigliche Betriebssicherheit bei gleichzeitiger Einfachheit clcs Gergtes 
urn die Kosten in ertr%glichcn Grcnzen zu halten. l%er die Forderung der genannten 
Autoren hinaus, haben ivir versucht, bei einer clennoch auftretenden St6rung jeclen 
Substanzverlust zu verhinclern. 

(b) Konstanz clcr einzelnen Fraktionen. Fiir pr&parativcs Arbeiten wird man 
allerdings grtisserc Toleranzen zulassen cliirfen als bei Verwenclung fiir analytische 
Zwecke. Wir haben claher auf diesen Punkt geringeren Wert gelegt. 

(c) Vielseitigkeit und gleichzeitig einfachc Hanclhahung. Auf diese Forderung 
wird spZ.ter ngher eingegangen. 

Die im Handel erh8ltlichen Ger&te erfiillen nicht immer alle Forderungen wenn 
sie billig sincl, bzw. sie sincl sehr teuer, wenn sie betriebssicher und vielseitig sind. Aus 
diesem Grund haben wir ~11s entschlosscn, tin geeignetes Gcrlit selbst zu cntwickeln 
und clas Ergebnis zu verijffcntlichen, 

BESCHREIUUNG DES GER;~l-ES 

Der Fraktionssanx-nlcr bes_teht gruncls&tzlich aus folgenclen Teilen : 

(A). dem Steuergergt ; 
(B). dem Mess- und Sammelgeftiss mit der Volumendosierung ; 
(C) . der Auff an g- und Transporteinrichtung ; 

(D). der cigentlichen Saule mit cinem Sicherheitsventil uncl eventuell einer 
Vorrichtung ZLI~ Niveauglcichhaltung. ..a. . . 
.LiIc~wIttI* S. x-/y. 



Grunclslltzlich lasscn sic11 Ilicr drei Teile unterscheiden (Fig. 6). I5in NetzgcrZt client 
der Stromversorgung, tin %eitschaltget%.t, welches nach clem Ladeprinzip aufgebaut 
ist, gestattet die Einstellung der gewiinschtcn Sammelneiten und tin Schrittschalt- 
wcrk stellt jeweils clie Vcrbindung zwischen dcm Steuerteil und den entsprechenclen 
33et%tigungsorganen her. 

Das Netzgergt liefert cinerseits die Heizspannungen fiir clic Elektronenrtillren, 
anderseits clie ~node~~gleicl~spal~iiu~~g und eine Gleichspannung fiir clcn NIotor, ver- 

I’@. I, Ccsaintansicht dcs Fraktionssnmtlllc~s. Fig. ‘2. lnnenansicht clcs Steucrteiles van 
hinten, Geh%.use entfernt. 

schicclcne Rclais und Gentile uncl das Schrittschaltwerk (I~ancLelsiil~licl~er Telefon- 
Drehwkihler mit 3 Kontaktbahnen und jeweils II Kontakten). Urn bei Netzausfall ein 
Aus~ertrittkommen des GerZtes zu verhinclern, erfolgt die Einsclzaltung iiber ein Relais 
mit Selbsthaltekontakt (lie1 N), welches bei Stromausfall den gesamten elektrischen 
Teil vom Nets abschaltet. Auf eine besondere Stabilisierung cler Anoclenspannung 
wurde verzichtet, obwohl dadurch die Schaltzeiten eine etwas griissere Tolerant 
aufweisen. Dieser Nachteil fgllt nach unseren Erfahrungen jedoch kaum ins Gewicht. 

Das Zeitschaltgergt ist, wie eingangs erwZ.hnt, auf clem Ladeprinzip aufgebaut. 
tjber die Rahre l<l%o wird ein Elektrolytkondensator CT, (500 @IT, 500 V) aufgeladen, 

:~~~ cler nach Erreichen dcr Ztindspannung ciner Gastriode ACgo iiber diese schnell 
“;: entladen wird. Der Entladestrom erregt das Relais Rel I-I, welches einerseits einen 

Impuls an den Drehw%hler Rel DW weitergibt, anderseits einen Wiclerstancl zoo ,(2/z 
Watt dem. Kondensator CL parallel schaltet. Dadurch tvird die Entladung dieses 
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Konctensators ~vcsctltlicl~ Ixscldcu~iig$ .IIic: i!iiimuligc ISiiistellu~~g cles Ziinclciilsutz- 
p~d;tes uncl cles %ii~~clstro~ms erfolgt iiber die Potentiornctcr :PI-P:B, die Mcssung clcr 
c1~tsprecl~eil’clen Spannungcii uncl Strijmc crfolgt clabci iilxr clic’l~clcfonl~liiikcii ICI-I<,. i 
I3ei I~d~renwccl~sel sincl cliesc Abglcicliuiigen natiirlich ncu vorzuiiel~men um Ulxr- 
cinstinu-nuiig nli t clcm Gcr#tcslialcn zu crrcjcl ~cn. Die Einstellung clcr gcwiinschtcn 
‘Sarnmelxcitcn erfolgt: nlit den Poten tionietcr P,, (q. Scl;. 13s r3 Min.) uncl P, (IO Min. 
his 20 Min.), P, ivircl auf gennu 15 Min. cingcstcllt uncl client zur %cit\~erviclfacl.lung 
(7 ma1 15 Min. plus clcr an P,, lxw. P, ~ingcstclltc11 &it). P,; ci*laul,t clic Rcgclung clcr 
Ablauf- uixl Abtropfzcit zwischcn 4 uncl I> . . 3 C;cl;. Dicsc Zwiscltcnzciteii wurclcii vor- 
geschcn, um cinerscits \-crscllieclcn zZ_lieii ‘I?liissigl~citcii tin vollst~incligcs Auslaufcn 
aus ctcm Messgefiiss m crmBglichcn, anclerscits lxi 1x3-eits gcscl~lossencni Auslauf- 
vcntil tin v8lligcs AlAxopfcn cler 1ct;stcn l.~liissi~l;citsrcstc aw clcm Zutcilcrrohr 
sicherzustclle1~. Die genanntcn Potcntiometcr wcrclcn cntsprccl~cncl clcr l~unlctionsfolge 
durcll die Drehw~l&xbal~n DWB I eingeschaltct, steuern clic Gittcrvorspannung clcr 
IWSo und beeinflussen claclurcl~ den Lnclestrom von CT,. Der S&alter S, erlaubt clie 
Abschaltung clcr beiclcn stctig vcrli1~clc1*liclxn Sammclscitcn, wiihrcnd clie Vcrviel- 
facllung clcr rg-Min .-&it durch eincn cloppclpoligcn ~~chl~liilgerscllaltcr S,, stufenweisc 
zwischcn den Werten o und 7 vcr#nclcrt wcrclcn kann. Der Schalter S:, client zur 
Umschaltung auf kurze (4 Sek. his 13 Min.) ocler lange (IO Min. his zo Min.) Sammel- 
zciten. Befinclet sic11 cler Schaltarrn cles ‘DrehwYlllcrs in der gezeichneten~Stellut~g, sjo 
wit-d C, alln~~il~licl~ aufgelaclen bis zur Erreicl1un.g clcs Ziinclpunl~tes. Der cinsetaendc 
Ziinclstrom bringt Rel I-I' aum Anzichen, clci- sich claclurcli schlicsscnclc IC&itakt gibt 
a11 den Drehw2ihler Rel DW einen Imp& wcitcr uncl dcr Schaltarm springt in die n!i.ch- 
ste Stellung. Auf der 13ahn DWB I xvircl claclurcl~ clic fest eingestelltc 15 Min.-Zcit cingc- 
schaltet, deren ~;Vicclerl1olut~gszal~l durch die Stcllung van S,, bcsGmn;t wircl. Die: obcrcn 
Schaltfinger legen dabei jeweils das Sicherlleitsvcntil SiV an Spannung, ~~oclurch clicscs 
gcijffnet wird. Die unteren Schaltfingcr lcgen llingcgeniiber die nicht benijtigten, 
Kontakte clcr Drcll~~~~ihlerball1~ DWl3 3 uncl iiber cinen Ruhckontakt an Rel DW clas 
‘J.&his lie1 r-11 an Spanntlng. L)esscn Kontakts5tzc sincl clem Rclais Rel r-1 paixllcl 
gcschaltet, so class bcim A11sprccl1c11 jcweils tin Irnpuls an lCc1 IJVV tvcitergegctxfi 
wircl. Auf cliesc Weise ~vc1xlen clie nicht bcnijtigten Scl~altstellungen cles Drel1w~ihIers 
iibersprungen. Erreicht clcr Schaltarm an DWR I clen Kontakt 9, so wircl die A~lslauf- 
zeit, an Kontakt IO die glciche %eit als Abtropfzeit cingeschaltct. Durch die korrcs- 
pondierencle Bahn DW13 3 wircl gleiclizeitig clas Siclierlieitsvcntil SiV abgesclialtet 
und auf Stellung CJ clas Auslaufventil SaV an Spannung gelegt, ~~ocl~rcl~ dieses ge- 
tiffnet wircl, 13eim Weitersclialten auf Koiitakt IO schlicsst cs sic11 wiecler. Wircl SaV 
von Hand aus offcngehalten oclcr iil~erhaupt nicllt verwenckt, so kijnnen clurcll 
Schlicssen van S.1 beide ~rel~w~il~lerstellur~ger~ iibersp~~ungcn w~rcl~n, wie clies fiir clic 
%eitvervielf~~l.tigung s&on bcsclirieben wui-de. In clCr Stellung III clcr Sclialtarmc wird 
an D\j7.l3 I die Atloclenspannung der El’80 u.ntcrlx~ocl~en, diese Rijl~re also gcsperrt. _~ 
All D\YB 2 wircl iibcr clas Relais Rel 3 clcr Motor 1Mot. cingeschaltct, der den Teller :: 

mit clen AuffanggefZssen weiterclreht. Am Umfang cl&es Tellers sincl Noclcen ein- 
gefeilt, die die I<ontakts%tze T, und T, betgtigen (Vgl. Fig. 5, Mitte links). T, ist ftir 
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den Motor ein Selbstl~altckontakt, cler einem Kontakt von Rel 3 parallel liegt. T, 
lie@ mit dem zweiten Kontaktpaar von Rel 3 in Serie, spricht erst kurz nach T, &n 
und gibt iiber Rcl r-11 ancl den Drehwshler einen Fortschaltimpuls. Damit wircl 
iiber DW13 I wieclar auf Saqmeln cingestellt tmcl an DWB z dss Sicherhcitsventil 
SiV gei.jffnct. Dcr &Iotor clreht den ‘Teller solange, his T, iiber die Nocke abgeglitten ist 
uncl clsclurch geijffnet wird. Die Verbinclung zwischan Motor uncl Teller wircl clutch 
einc doppelte Scl~ne~.kcniibersctzung uncl cirie kleine Gummirolle hergestellt, die als 
I~riktionskupplung unmittelbar am Tellcrumfang~ angrcift. Fiir sehr kurze Sammcl- 
aeiten ist diese Art dcs Transportes wcgen cles etwas langsanien Vorschubes allerclings 
IiiCht ganz gecignct und eine Ausfiihrung %hnlich der von GRU13HoFBR ~~13 LWO~SICI 
w%re vorzuzichen. Kin Spi-ungmechailismus, wie er bei manchen Industriegertiten 
vcrwenclet wircl, ist wcgen dcs ruckartigen Tranpsortes unzweckm%ssig. DicTransport- 
einriclitung unsercs Gerstes ist in Fig. I und 5 gut ersichtlich. 

Wie aus clcm Gesamtschaltbild Fig. 6 hervorgeht, sincl einige Relais clurch Elek- 
trolytkonclensatoren iiberbriickt, urn aucli bei kurzen Impulseir ein lZ.ngerclauerncles 
Anziehen zu gew%lirleisten. Diel cntsprcchenden Zeitkonstanten solltcn bei cinigen 
%ehntelselcunclen licgcn. Hochbclastetc Kontakte werden zur Futikenli%chung eben- 
falls kapaziti\l tiberbriickt. IXe clrittu Bahn des Drehw5hlers ’ (DWI3 3) betgtigt 
Signall%mpchen, clic die jcweilige W5hlerstellung anzeigen und mit S, abgeschaltet 
wcrclen kijnnen. Der mit S1_.l:u.r~ beseichnete Telefonkippschaltcr stellt in cler ge- 
zeichnetcn Stellung die Vcrbinclung zwischen clcm Nctzteil uncl clem iibrigen Geriit 
llcr, in Mittel,stellun~ ist cliese Verbinclung getrcnnt und die unterste Stellung (Taster!) 
crmiiglicht clas Weiterschalten cles Drehw~hlers auf einen gewiinsclzten Kontakt, 
ohne dass das gesamtc Ger5t in Funktion tritt. 

Aus Fig. 2 geht cler mcchanische Aufbau des Steucrgerstes hervor. Die einzelncn 
I+auclemcnte wurden auf zwei Chassisblechen (Alu, L mm stark) und cler Vorclerwancl 
u n tergebracht. Die Verbindung zwischen diesen drei Hauptbestanclteilen erfolgt 
clurch Vielfacl~stecl~er. Durch dieses “Baukastenprinzip” sind alle Teile leicht zu- 
g8nglich uncl ktjnncn trotzclem auf kleinsten Raum untcrgebracht werclen. Die Fig. 2 
aeigt van links iiacll reclits: 

Obcn : Nctztrafo, Gleichriclitcri-ohr, Gastriode, hinter bciden clen Sieb-elko, 
rechts clie EFSo und clahinter den isoliert aufgesetzten Ladekondensator (auf gute 
Isolation zwischen ihm und dem Chassis ist besonders zu achten !) 

Mitte: Unter clem Trafo die Potentiometer I?, und P,. Am unteren Chassis 
befindet sich rechts oben P1 und die Klinke I<,. 

Unten : ,links clas Netzrelais Rel N und rechts das DrehwKhlrelais. 
(Alle Abbildungen zeigen eine 5ltere Al&fiihrung des Fraktionssammlers, clcr als 

lgngste Sammelzeit 2s Min. hatte. Es fehlt claher der Schalter S,). 
ublicherweise werden zur Zeitschaltung Entladungsvorg&nge verwenclct, cla 

sich cliese such bei langen Zeiten leichter beherrschen lassen. Wircl jedoch, wie hicr, 
tine rasche Aufcinanderfolge verschiedener Schaltzeiten verlangt, so’ versagt cliese 
Methode wegcn der erforderlichen Auflaclezeiten. Wir haben uns deshalb ftir eincn 
Auflsdevorgan g entschlossen, obwohl dieser nur bis zu etwa 30 Min. einigermassen 
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res,rocluzierl~,al. ist. Eine wesen tlicli lZ.ngere Scllaltzeit bei ti-sgbarer Tolerann ist aucli 
mit einfachem Stabilisierungsmitteln nicht zu crreichcn. Uei langcn Zeitcn muss also 
die Zeitvervielfachung mit S,; in Kauf genommen wcrden. 

Fig. 3 und Fig. 4 zeigen cliescn ‘I’eil rccht iibersichtlich. ~rhks 0l.m~ sicht man das 
unterc SKulencnclc und clas damn anschliesscnde Sichcrhcitsventil. Dieses miindet in 
ein Trichterchen, wclches scitlicll an tin wciteres ULfijrmigus Rohr (13ilclmitte) ange- 

setxt ist. Lm linken Schcnltel clicsc*s U-Rolircs 
,* .!‘!. 

,. :,,‘k,:,‘y‘ (.i ” 1 ; bcfindet sic11 clas Auslauf- odcr Sammclventil 
: :< 2. SaV, clariibcr cler 13et2tigungsmagnet (umgc- 
,Gj. ,C’ .::; 3” bau tcs 24 V~‘l’auchkernrelais), clarun tcr dcr 

:,s “,,i Auslauf zum Zuteilr6hrche~l. Dcr rechtc 
:;s 
$ Schenkcl nimmt cincn &i.sernen Scllwinimcr 
@ auf. Die bciclcri in Fig. G gezcichneten Platin- 
5.1 

E 
spitzen tauchen in einigc Tropfcn vcrcliinnte 

d 
I’:: 

Schwefels#urc (&uecksilber neigt zur Hgut- 
6 chenl~ilclung und ist deshalb nicht gccignet). 

m 

Durch Heben uncl Senken clieses Schwimmcrs 
, . ,h2’. ,.. ,: r, samt den heiclen Kontakten mittcls ciner 

,*y<,.y. y,‘:“:: :, 

~~~~~,~:, Schraubenspinclel (in Fig. 3 neben clem Magnet) 

I’ 15sst sich das zu sammelncle Volumcn lcicht 
“n’:,.;,.. a, ,-.; . ;,+ ,?‘.. :;. ;,* und stufenlos einstellcn. Bei Eintauchen clcr y:.:-’ .‘\ ‘_ .‘, I 
.A ,:. :<,:,, ,. “., beiden Pt-Spitzen in die Schwefels%iiurc wircl 
‘.‘. ,,, I .,‘. I. >‘,,, ._.._’ ,:, : ,: cler Kontakt Sch (Fig. 6) geschlossen uncl 
.:-..’ ..,,, 
:.,:: ,_.,,( _ 

m:iz&& 
clamit iiber Rel r-11 an Rcl DW ein Fort- 
schaltimpuls gcgebcn, Diescr Impuls wird nur 

Fig. 3. SBule~~cx~clc lnit Sichc~licitsvcntil, 
Mess- uncl Sammcltcil; Volu menstcicruug 

in clen WKhlerstellungcn I bis 8 wirlisam, 

uncl Zuteilrijllrclicri. clamit ist ciri Fehlimpuls zu anclercn Zeitell 
(etwa. wZ.hrcncl clcs Auslaufens o&r clcs 

Weiterclrchcns) unmi-iglich. I)a die Volumensteuerung clauernd wirksam bleibt, also 
such wenn mit Sammeln nach Zeit gearbeitct wird, bedeutet ein Ausfall der Zeit- 
steucrung lediglicli eine automatische Umschaltung auf Volun~ensamnieln uncl 
gleichz&tig damit eine Sicherung gegen ein uberlaufen cles Sammelgef2sses. 

An Stelle cles Schwimmers kann natiirlich jede anclere Dosierungseinrichtung 
tretcn, wenn sie nur bei Erreichen des eingestellten Wcrtes einen Impuls an Rol r-11 
abgeben kann. Es kann clies z.R. ein Tropfenzghler, eine Photozelle mit Verstgrker 
ocler ein integrierender Geigerzghler u.a.m. sein. Wir glauben, mit diesen Mijglich- 
keitel? die An~vendungsbreite cles Gergtes wcscntlich crweitert zu haben. 

C. Die A q+~q- rtivttl ~‘rc~izs~ol0tc2:~~~i~~~~~~isg 

Die aus dcm Sammelgeftiss auslaufende Fliissigkeit gelangt xun~chst in ein Trich- 
terchen mit gebogenem Rohr, welches urn eine senkrechte Achse leicht drehbar an- 
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georclnct ist (siehc Pig. 5, lMitte obcti). Die 1Miinclung des %uteilcrrtilnxhens steht 
jeweils iiber cinem VorlagcgefSss (Eprouvettc 0.5.~) und wjrd durch Umlenkstege 
nach dem Fiillen tines Kreises Eprouvetten selbsttS.tig auf die nZ.chsten Kreisc 
geschwenkt. Die in Pig. 5 sichtbaren Stege cler ersten Ger5teausfiihrung haben von 

b) 

l_‘ig. dj.il, urlcl I>. Mess- 11rld Sariimcltcil. (il.) ticsniritskizxc; (II) Scliwitl~mcrbclcstigtlllb S: SCh\VCfCl- 
siiurc * , I;: I~iihrungsstab; 1.1 : Sammclgciiiss; 13 : Platinkontnktc ; Sp : Schra~lbcnspinclcl ; Sch : 

Schwimmkdrpcr; R: Eit~scl~mclzrBlircl~en ; M : Messingfecler. 
(JIcr Scliwimmcr Scli gleitet zwischcn obcrem. uncl untcrcni Ansclilag dcr Fcclcr IIT, claclurcli wirrl 
cincrscits tin I-lcrabfallen uncl anclerscits tin zu hohcs Aufsch~vim.mcn uncl Bcschiidigung dcr 
:l-‘latinlcontnktc vcrliindert. Diese sincl an der J~urchscllmelzstclle snmt clem R6hrchencncle 

SC111 vach pnrafIinicrt iim tin Hnltcn rler Sch~vcfclsiiurc zu unterbincl len). 

Fig. 5. %tttcilrijhrchen. Teller init AutYanggef5ssen, Umlenkstegen uncl Randnocken sowie Kontukt- 
feclcrsatz uncl Motor. 

aussen nach innen gelenkt, wS,hrencl sie beim neuen Pralctionssammlcr vom innercn 
Kreis auf den Siiusseren uncl nach dessen Fiillung iiber einen Trichter leiten. Auf 
diese Weise kann nach beendeter Fiillung aller Proberijhrchen (ISO-zoo) clas weiter 
ablaufende Eluat in einem geeigneten Gefgss aufgefangen werden. Es ist jedoch such 



mtiglich, b&n Ausscl~wc~iken iiber clcn ‘Tellcrranct mittcls cincs Kontaktcs den Frak- 
tidnssammler ausscr Bctrieb zu setzen. 

Fig. 5 zeigt deutlicli clic Schaltnocken an7 Tellcrumfatig, sowic den damit lx- 
dicnten KontaktSa.tZ, cicr a.111 Piihlhcbel einc klcine Roll0 zur Vcrminclerung clcr 
Rcilxmg lxim Vo~lxiglcitcn der Nockcn trZgt. In cler linkcn untcren Eckc ist noch 

Test). 

dcr Motor mit clcr (;ulnnlia~itriebsrolle sichtbar. Dir-: Funktion dicser Teilc wurdc 
lxrcits friiher eingehencl erijrtert, Erw&nt mag noch werden, dass der Teller, aus 
starkerem Alu-Rlecli bestehend, kugelgelagert i st. 

I). LIl'c* sii.w!c wii? ctcm S~c/l~~~lcc~lsv~~~t,~~ . 

IIas liier besclirielxnc GcrKt erlaubt selbstverstaf 1cllicl~ die Vetwcticlu 11g jedcr Ix- 

liebigen SLule, sowohl beziiglich der Grijsse als such der Durchlaufgeschwinc~igl~cit. 
Wichtig ist lediglich clas Sicherheitsventil SiV (Fig. 3 und 6). I.% handelt sic11 urn ein 
Kugelventil in Ganisglasausfiilirung. Im Ventilschaft ist ein Weichcisenlcern ein- 
geschmolzen, der durch ein Solenoid (umgebautes 24 V-Tauchkernrelais) das Ventil 
iiffnen kann. Bei Stromlosigkeit der Spule sperrt dieses Ventil claher den Auslauf aus 
der S#ule. 11as Solenoid wird nun MLY w5hrencl der Sammelperiode erregt, zu allen 
anderen Zeiten ist es geschlossen, es kann daher such nur XI dieser Zeit Fliissigkeit 
aus dcr SZula in das lUessgef&s gelangen. Tritt wZhrenc1 clcs Sammelns einc Stijrung 
in der Zeitsteuerung tin, so wircl, wje friiher dargelegt, die Volumcnstouerung wirksam, 
die clen &ehwMer in die Stellung “Auslaufen” springen Kisst. Dort aber ist clas 
Sicherheitsventil bcreits geschlossen und blcibt es, bis der ,W%hler wieder auf “Sam- 
meln” kommt. W&rend dieser Zwischenstellungen kann also aus’ der S$i.ule keine 
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Fliissigkcit nuclq#icfcrt wcrclci~. :I~urcl~ clic gcgcnscitige Vcrricgclung der einzcln& 
wiclltigen Kontaktc ist abcr aucl~ ci.nc unbeabsichtigte Auslijsung irgend eines 
Schaltvorgangcs zur falschcn Zcit scllr wirksam untcrbunclcn. 

13s niag vielleicht der l~inwancl crhoben werdcn, class cinc Untcrlxxcliung ties 
l~liissiglccitsstromes in clcr SZule eine Vcrwaschung dcr Zoncn durch Diffusion hcr- 
Ijcifiihrcn kann. Dem lasst sic11 cntgegehalten, class clicse Untcrbrechung normalcr- 
w&e nnr ganz kurzzeitig ist. 13ci einem Totalausfall clcs ‘l?ral~tionssammlcrs, etwa 
clurcli Nctzausfall, lialten wir cs jccloch fiir wesentlich xwcckm!issigcr, clio oft sehr 
wertvolle Substaii;r, in der S%ulc zu Ixwaliren, woraus sic irnmerhin wieder gcwonnell 
wcrden 1~1112, als sio ohne verwaschcne Zonen fiber den Fussboclen verteilt zu linden. 

Es knnn abschliessencl jcdenfalls gesagt werclen, class sich das l&r beschriebcnc 
Gcr~t leicht uncl billig nacllbauen. lssst, gut reproduzict-bare Ergebnisse liefert und 
sic11 bci uns in oft wochenlangcm Dauerbetrieb bestens bew2hrt hat. Fig. I bringt 
tine Anorclnung, wie sie fiir verschiedene Zwecke bei uns seit Eingerer Zeit beniitzt 
wircl. 

Ui~serein Iristituts~~iccliaiiikc~, Hcrrn G. Gi\r\ls, mtichtcii wir an diescr Stelle fiir seine 
Miihe bei der Herstellung des Gergtes danken. 

.lSs wird till .L”ralctiollssn~~~xy~l~!r bcschrielxrl, clct- ;.ms Ila~~clelsiil~licl~el-1 ‘roilen aufgebaut 
ist, wobei auf gr&stm8glichc Betriebssicherhcit geachtet wurde. Das Sammeln lcann 
sowolil nacli Zeit als aucli nach Volumen erfolgen. Sie Snmnielzcit ist zwischcn ctwa 
4 Scliun de11 u11cl 2 Stunden stufenlos regelbar. I>er lcorrosionsempfindliche Steuerteil 
ist durch Kabel mit der S#ule uncl cler Auffarlgvorrichtung verbunden uncl kann daher 
in Ixliebiger En tfcrnung von clen letzteren un tergcbracll t werclen. 

A dcscriptioil is given of in fractioii collector, which is constructed from parts tliat can 
be obtained commercially. The construction is such that the apparatus is extremely 
reliable. Fractions can be collected at clefinite time intervals or when definite volumes 
have accumulated. The collection time can be regulated continuously, for periods 
ranging from about 4 seconds to 2 hours. ‘I’lic regulator, which is susceptible to corro- 
sion, is connectecl to the column and the collector by means of a cable, so that it can 
be placed at ~LIIY clesirecl distance from these parts. 




