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gegeben (vgl. Figur). Unte r  der auch bei FREY wesent- 
lichen Voraussetzung einer thermisch stabilen Schich- 
tung weist V 0 nach oben, bzw. yore GelAnde weg. So 
1/il3t sich der Drehungssinn der Rotat ionsbeschleunigung 
(vom Aszendenten der potentiel len Tempera tur  zum 
Gradienten des Drucks) in irgendeinem Feldpunkt  ohne 
weiteres ermitteln.  

Nach welcher Methode wir auch die Drehbeschleuni- 
gung best immen, erhalten wir stets in: aufsteigenden Ast 
der Warmluf t s t rSmung einen Wirbel, der die oberen 
Luftschichten vom Gebirge weg, die unteren gegen das 
Gebirge zu beschleunigt. Dieses Ergebnis s t immt  mit  
den yon vielen Autoren (inkl. FREY und PROHASKA) 
beobachteten Windst r6mungen an der F6hninversion 
iiberein und tr/igt zur Erkl/ irung des oft langen Liegen- 
bleibens bzw. ZurfickflieBens der Kal t luf t  bei. XVenn wir 
uns FREVS Ansicht  anschliei3en, dab ~<das Hinunter -  
steigen . . .  des F6hns in engem Zusammenhang mit  der 
Ausbildung des Solenoidfeldes)> stehe, so k6nnen wir 
anderseits seiner Meinung, dab auch das weitere Vor- 
dringen des F6hns im Tale dutch die Solenoide ver- 
anlal3t werde, nach obigen I~berlegungen nicht  bei- 
pflichten, wenigstens nicht im Falte, wo die Obergrenze 
der Kal t luf t  talausw/irts ansteigt,  

DaB der Kal t luf tkei l  meistens nicht so steil ansteigt, 
wie dies im Vergleich zum Berghang in FREYS Figur  
dargestell t  ist, ha t  bereits PROHASKA erw/ihnt. Besitzt  
die Kal t luf t  gar eine isobaren-paratlele Grenzfl/iche, so 
verlaufen die Stromlinien der darfiber hinweggleitenden 
Warmluf t  auch angenXhert isobaren-parallel.  In  diesem 
Falle verschwindet  dann die Rotat ionsbeschleunigung an 
und fiber der F6hninversion.  

Soviel zu FREYS Darstel lung der Solenoide beim sta- 
tion/iren F6hn. Auf die Frage, wie sich das Solenoidfeld 
aus der urspriinglich barotropen Tempera turschichtung 
beim ~be rgang  vom antizyklonalen zum zyklonalen 
F6hnstadium entwickle, geht seine Untersuchung nur 
andeutungsweise ein (S. 89ff.). Sie erweckt dabei den 
Anschein, als ob allein dutch das Absinken der h6heren 
Luftschichten im ant izyklonalen F6hns tad ium ein 
baroklines Dichtefeld hervorgerufen werde, welches 
ohne notwendiges Hinzut re ten  weiterer Ursachen die 
Vorbedingung fiir die Ausbildung des station/iren F6hns 
abgebe. Diese Auffassung w/ire nattirlich nicht richtig. 
Beim ant izyklonalen Absinken der Luft  in der freien 
Atmosph/ire bleibt ein ursprtinglich barotropes Tempera-  
turfeld barotrop. In der Umgebung eines Gebirges kann 
wohl durch orographische Ablenkung der Absink- 
bewegung die ]3arotropie 6rtlich gest6rt werden;  doch 
ents teht  auf diese ~,Veise sicher kein dynamisch wirk- 
sames Solenoidfeld, das imstande w~re, eine das Gebirge 
fiberquerende Str6mung einzuleiten. Erste  Bedingung 
hieffir ist und bleibt ein groBrAumiges, horizontales 
Druckgef/ille, welches die Luft  quer  zum Gebirge in 
Bewegnng setzt  (vgl. v. FICKER, BILLWILLER U.a.) .  
Ist  diese Str6mung einmal in: Gange, erzeugt sie erst 
das von FREY untersuchte Solenoidfeld fiber der lee- 
seitig abflieBenden Kalt luff .  Auf die Vorg/inge im Luv 
des Gebirges brauchen wit  hier nicht einzutreten.  

Unsere kritischen Bemerkungen beziehen sich wie 
gesagt nur auf den theoretischen Teil yon FREYS Unter-  
suchung; sein wertvolles Beobachtungsmater ia l  und 
dessen Verarbei tung berfihren sie in keiner Weise. 

W .  K U H N  

Schweizerische Meteorologische Zentralanstal t  Zfirich, 
den 8. August  1947. 

S u m m a r y  

Referring to a research on fcchn by K. FREY, it is 
shown tha t  one of his explanatory  figures is not  quite 
accurate, the isosteric-isobaric solenoids being part ly 
inconsistent with the author 's  own assumptions. Duly 
corrected, they  agree not only with the theory, but  also 
with the observed winds above the foehn-inversion. 
A final critical remark  concerns FREV'S interpretat ion 
of the mechanism of fcehn in its nascent stage. 

Remarques  sur la note de S. MOESCHLIN : 

L ' o b s e r v a t i o n  d e s  g r a n u l a t i o n s  de  H e i n z  
d a n s  les  h e m a t i 6 s  

(Exper., Vol. I I I ,  Fasc. 7, 1947) 

Dans une note ant6rieure 1, nous avons signal6 que 
nous n 'avons  pu obtenir  de granulat ions de Heinz par 
Faction de divers sulfamides sur les h6maties in vitro 
et in vivo. Ces r6sultats sont en contradict ion avec ceux 
de MOESCHLIN 2 et de plusieurs autres auteurs.  Dans sa 
r6ponse s MOESCnLIN admet  comme nous que les r6snl- 
tats  contradictoires obtenus sont dus ~ l 'emploi  de tech- 
niques d 'observat ion diff6rentes; il a joute que ces diver- 
gences d6montrent  seuIement que notre m6thode de 
raise en 6vidence des granulations de Heinz est inad6- 
quate.  

Cette aff irmation est enti&rement gratui te  et d6pour- 
vue de route confirmation exp6rimentale;  elle nous 
parai t  injustifi6e pour plusieurs raisons: 

a) Dans notre communicat ion sur Faction des sulf- 
amides, nous renvoyons, pour la description et les con- 
tr61es de la technique d 'observat ion,  k l 'art icle de l 'un 
de nous publi6 dans les ,,Acta medica Scandinavica,*. 
Contrairement  /~ ce que dit  MOESCHLIN, nous utilisons 
la mSme coloration post-vitale que lui (bleu de crdsyl 
brillant) . 

b) Nous avons v6rifi6 nos r6sultats dans les mSmes 
conditions techniques d 'observat ion que MOESCHLIN. 
NOUS mentionnons dans notre article que l ' examen sur 
fond noir est ~compl6t6 par l ' examen courant  sur fond 
clair, .  M~me dans ces conditions nous n 'avons  pas vu 
de granulations de Heinz. 

e) Dans nos exp6riences, in vitro et in vivo, un contr61e 
6tait  fourni par l 'uti l isation de ph6nylhydrazine. Cette 
substance produi t  de belles granulations de Heinz 
visibles sur fond clair et sur fond noir. 

d) Ces globules granuteux peuvent  8tie utilis6s comme 
616ments ~(marqu6s,. Nous avons appliqu6 d~s h pr6sent 
cet te  technique ~ l a  mesure du volume du sang 5, 
l '6tude de la destruction et de la r6g6n6ration des h6- 
maties 6, ~ l '6tude de la s t ructure de la moelle osseusC. 
Nous avons v6rifi6 sur fond noir l 'appar i t ion des granu- 
lations de Heinz dans le sang conserv6, ph6nom~ne 
signal6 en premier lieu par I~OESCHLIN s, 

I1 faut  avoir  pr6sent & l 'esprit  que des granulations 
observ6es par  la technique courante  peuvent  8tre des 
art6facts (pseudosph6rocytes) 9. 

1 A. LAMBRECHTS, A. NIZET et  EL KHADY, Expe r .  3, 189 (1947). 
2 S. MOESCHL1N, FoL H a e m a t .  65, 345 {1941). 
a S. MOESCHLIN, Expe r .  3, 295 (1947). 
4 A. NIZET, A e t a  reed.  Scand .  117, 199 (1944). 
5 A. LAMBRECHTS et  A. NIZET, A c t a  biol.  Belg. 3, 249 (1943). 
6 A. LAMBRECHTS et  A. NIZET, Ae ta  biol.  Belg.  3, 203 (19.13). 
7 A. NIZET, A c t a  tileS. Scand .  124, 590 (1946). 
8 S. MOESCHLIN, FOl. H a e m a t .  65, 345 (1941). 
9 G. BARAC et A. NIZET, C. R. Soc. Biol. ,  sous presse.  
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D'autres diff6rences dans les conditions d'exp~rience 
ne peuvent  8tre exclues ~ priori; la production de granu- 
lations de Heinz et l 'al t6ration de l 'h6moglobine sont  
fortement influenc~es par les conditions de ibm de tem- 
p6rature, etc.L La cause des divergences entre les r~- 
sultats de MO~SCHLIN et les n6tres resterait, dans ce cas, 

pr~ciser (origine et nature  des sulfamides utilis6s ?), 
elle ne peut  ~tre due uniquement  h la technique d'obser- 
vat ion utilis6e, la n6tre ~tant  plus sp~cifique. 

x Voir A. GAjDos et G. TIIeREZ~; A. NIZET, t ravaux en cours. 
2 A. GAjDOS et G. TIPREZ, Sang 18, 35 (1947). 

Pour le reste, nous n 'avons  jamais soutenu que les 
sulfamides ne provoquent  pas d 'an6mie h6molytique. 
D'ailleurs, KRACKE 1 6tudiant  les an6mies h6molytiques 
aigues par sulfamid~s 6crit : ,,Morphological studies on the 
blood reveal no abnormali t ies , .  Une an6mie h6moly- 
t ique n 'es t  pas forc6ment accompagn6e de l 'appar i t ion 
de granulat ions de Heiltz. A. LAMBRECHTS et A. ~NTIZET 

Ins t i tu t  de clinique et de policlinique m~dicales, Uni- 
versit6 de Li6ge, le 11 septembre 1947. 

x R. R. KRACKE, Am. J. Clin. Path. 11, 191 (194.1}. 
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T h e  C h e m i c a l  A s p e c t s  of L i g h t  

By E. J. BOWEN 

Revised second edition. IV + 300 pp. 58 Figs. 
(Oxford, Clarendon Press 1946) Price 15s. 

Der Zweck des Buches, das in der zweiten Auflage 
vorliegt, ist wie der Verfasser in der Einle i tung sagt, 
die modernen Vorstellungen yon Materie und Licht 
sovicl als mSglich in nichtmathemat ischer  Form dar- 
zustellen. Dabei ist das Hauptgewicht  darauf gelegt, 
die wellenmechanische Betrachtungsweise des Elektrons 
bei der ]3ehandlung der in Betracht  kommenden Pro- 
bleme so anschaulich Ms mSglich zu machen. 

Das erste Kapitel  stellt das Licht in seiner Wellen- 
na tu r  dar. Interferenz, Polarisation, Streuung und die 
damit  zusammenh~ingenden Erscheinungen der Kri- 
stalloptik werden neben anderem kurz und sehr klar 
behandelt .  

Ein zweites Kapitel  besch~tftigt sich mit  Licht-messung 
und -einheiten sowie Lichtquellen. 

Im  drit ten,  wichtigsten Kapitel  des Buches ~Ab- 
sorption und  Emission des Lichtes~) werden die hier- 
hergeh6rigen Probleme unter  Heranziehung yon Mo- 
dellen rein nach wellenmechanischen Prinzipien dar- 
gestellt. Man sieht, wieweit es tats/ichlich m6glich ist, 
diese schwierige Materie anschaulich zu gestalten. Be- 
sonders werden die Kohlenstoffverbindungen und  ihre 
Absorptionsspektren, die Lage, Gestalt und Stiirke 
der Absorpt ionsbanden in Beziehung zur Molekular- 
s t ruktur  abgehandelt.  

Kapitel  4, die Umwandlung  der absorbierten Strah- 
lung, besch/iftigt sich vor allem mit der Fluoreszenz 
gel6ster Substanzen unter  besondercr Berficksichtigung 
der Fluoreszenzausl6schung und deren Bedeutung fiir 
die Reaktionskinetik.  Kurz wird auch der Raman-Effekt  
behandelt.  

Das n/ichste Kapitel ist der Fluoreszenz und  Phos- 
phoreszenz fester K6rper gewidmet. 

Kapitel  6 handelt  von den photochemischen Reak- 
tionen. Die Schwierigkeiten der Deutung des Reaktions- 
ablaufes bci photochemischen Reakt ionen wird sch6n 

herausgearbeitet. Die Bedeutung der Sekund~trreak- 
tionen, die Wirkung v o n / n h i b i t o r e n  (besonders O~), der 
Ket tenreakt ionen wird am Beispiel der Halogenide .de- 
monstriert.  Die photochemischen Umsetzungen organi- 
scher Substanzen geben Gelegenheit, Methoden zur Be- 
s t immung der Halbwertszeiten yon Zwischenprodukten 
und yon diesen selbst zu erSrtern, ebenso die photo- 
chemische Bildung organischer Peroxyde und  die dami t  
auftretenden Sekundfirumsetzungen. 

In  weiteren Abschni t ten wird der heutige Stand un- 
serer Kenntnisse der Photosynthese in den Pflanzen (7), 
des photographischen Prozesses (8) und  der Reaktionen 
des Auges auf Licht (9) nach den neuesten Forschungs- 
ergebnissen dargestellt. So sind bei der Photosynthese 
der Pflanzen die Ergebnisse der Isotopen-(,tracers,,)- 
methoden und beim Auge die neuesten Untersuchungen 
von GRAN1T fiber die Mechanismen in den Zapfen der 
Netzhaut  berficksichtigt. Endlich wird noch (10) fiber 
die verschiedenen Photozellarten gesprochen. Ein Ka= 
pitel tiber Chemilumineszenz schliegt den Textteil  des 
Buches ab. Tabellen fiber Filter, MaBeinheiten und cha- 
rakteristische Experimente  sind noch angeschlossen. 

Es ist erstaunlich, welche Ffille yon Material der Autor  
auf knapp 300 Seiten unterbr ingen konnte.  Das Buch 
verlangt vom Leser die Vorkenntnisse eines fortge- 
schrit tenen Chemiestudenten. Es ist jedem zu empfehlen, 
der sich mit  der optischen Seite chemischer Probleme 
bekannt  machen will. H. GOLDMANN 

Advances in Protein Chemistry 

Edited by M. L. ANSON and J. T. EDSALL,.Vo1. 3, 524pp. 

(Academic Press, Inc. Publishers, New York 1947) 
(87.50) 

Von Anbeginn haben die Herausgeber darnach ge- 
trachtet ,  in jedem Bande eine best immte thematische 
Gruppierung der BeitrRge zu erreichen. Im vorliegenden 
dr i t ten Band sind unte r  den 12 Autoren, deren 7, welche 
als Mitarbeiter groBer Kliniken oder als Dozenten ffir 


