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vor  ahem in  der grSBten des Gebietes, Laon, dessen 
Ei.nwohnerzahl am Ende ,des J ah rhunde r t s  auf  da s  
Doppelt~ angewachsen i8t. Der Grund des Be~61ke- 
rung~riickgan.ges is t  .neben der A~bwa~derung die bin- 
kende Kinder  za'ht .der Ehen. Zu Reginn de~ Jahr -  
hunder ts  kamen 3,5, gegen Schl~l~ desselben nur  
2,5 Kinder  at~f e ine  Ehe. 

Ala Beglei~- und  Felgeerseheinung .des BevSlke- 
rungsriiekganges kemmt  zun~tckst die verminder te  
Wohndichte  in Betracht.  Die Zahl der an  einer 
Fetmrstelle ~be~ei~ligten Personen si~nkt, and  H~uaer 
werden iiberfli~ssig. In  kleinen Orten, we ,his 10 
un.benutzte HKuser gez~hlt werden konnten,  verfall'en 
diese, w~thrend sic .in den ,St~dt~en racist an,derweit~ 
nn tzba r  gemaeht werden. Hier  is t  es mehr .der Ver- 
fall  yon Kirc'hen, tier Aie ~_ufmerksamkeii~ auf diese 
¥org~nge ,lenkt. Der Vortragende gab me'hrere Bei- 
spiele yon dem EntvSlkerungs- und Ver~d~ung~prozeB 
in hem untersuchten  Gebiete. 

E in  tyl~isches Bild .des ¥erfa l les  bietet  z. B. Cler- 
mont-]es-ferme~ bei Laon, das . e i n s t e i n  Bauer.ndorf 
war,  je~zt abet nu r  noch aus vier C~titern besteht,  
wer.auf such .die Zu~.atz,bezeichn~ng ,,les fermes" 'hin- 
weist. Die kleinen Besitzer 'haben J'hr Land auf- 
gegeben unh  leben nun  yon ihren l~enten in der St.adt. 
Die Landflucht  wird  sehr gefSrdert  durch den, Frank-  
reich al~ein ~igen~iimliehen Hang  za eiuem friihzeitigen 
Rentnerdasein.  Aua den Kar t en  ,der Cremeinden l~tl~t 
sich oft nachweisen, d.al~ ein ~be rgang  vom Acke~bau 
zu Wei,degang ~n.d Viehwirtsch~f~ s ta t tgefunden 'hat, 
4enn _~cker unh  Weiden s ind 5n einer Weise durch- 
einandergemiseht ,  .die darauf  hin.deutet, dab ffas 
jef~zige F~urbi~d kein ursp.riingliches sein kann.  Die 
Siedehmgen setzen sick aus dem Dorfkern und. einem 
Gt i r te l -wei le ra r t ig  zerstreuter  GehSfte zusammen. Der 
• I ischcharukter  ,der Kul tur landschaf t  kommt in den 
Dorfanlagen zum Ausdruek. Das ursprfingliche Ge- 
hSft, der fr~nkische Bauernhof, befin~et sick in Auf- 
15sung. StSdtische Bauformen dri.ngen in ~as Dorf, 
es ents tehen L~tden, wie es 'hei uns in DSrfern ,der Fall  
zu sein pflegt, die in .der Nachbarschaft  yon ~grSl~eren 
St~dten lieg~n. Die tieferen Urs,~c'hen des ,ganzen 
Umwandlungsprozesses liegen in .dem Umschwung, den 
alas gesamte Wirtschaftsleben sei t  der Mitre .des w r i -  
gen  J ah rhunde r t s  erfahren hat.  

In  ,der ~nschlieBenden ~ rS r t e rung  teil te Dr. Otto 
mit, dab er .dieselben E r h h r u n g e n  ~im Departement  des 
Ard~ennes ,gemacht ha~be, we di,e Lan~bevSlkerung ~n 
~lie Inhustries,t~,dte des ~faastales abgewaadert  is~, 
well die .Seha~zueht, welehe ,die Wolle ffir ,die dortige 
Tuehi.ndustrie lieferte, sieh inf.olge tier ii,herseeisehen 
Einfuhr  ~on Wolle .nieht mehr  rentierte.  Die Weiden 
w~urden ~aher i~berfliissig un4 mi t  Kief.ern angeforstet,  
was sich alz r,en~a,hler erwies. Auch im Maastal,  we 
vielfach heimische Eisenerze in vers£reuten Klein- 
betr ieben verhi i t te t  wurden, i~t ~durch deren Anfsaugen 
seitens ~der Grol~ind.ustrie in Sedan .und Charle~file- 
Yiezi~res ,eine Wandlung ,des :Landsehaftgbil~es ein- 
getreten.  Geheimr~t Penv/~ erw~thnte ceinige analo~e 
Beispiele aus dem Departement  des Basses-Alpes. ]~r 
f~n.d ,dort einen Ort, in  dem nur  noch drei tt~t~ser 
bewohnt waren, weil alle fi, bri,gen Einwohner  nach 
Marseille ausgewand.ert waren. O . B .  
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])as Problem G e o m e t r i e  u n d  Erfahrung  ha t  Einste in  
in  der PreuB.isehen Akademie der Wissensehaften am 

27. J a n u a r  in einem Fes~vorbrag ~beha~delb, der je tz t  
bei J . . Sp r inge r  in  erweiter~er Fa~s,ung ersehienen ist. 
Einste in  macht  ~ich *in ibm ,eine These zu eisen, &ie 
woM ~ als ein Eckpfei}er tier modernen Theorie exakt- 
wissenschaf~ticher E rkenn tn i s  an gesehen wet, den muB, 
un,d die er in wundervoll,er Pr~tg~anz se formul ier t :  
,,Inso~ern sich die ~S~ttze &er Mathe~natik auf ~lie W~rk- 
}ichkei~ ,beziehen, s ind sie nieht  sicher, .unh insofern 
s ie sicher sind, bez,iehen sic s ich nicht  auf die Wirk-  
l~ichkeit. ' '  N a ~  her ~,lt~eren Auff~ssung war die Geo- 
metr ie  die WiSsensehaft vom Raume, ,dessen Ei,ge~- 
schaften uns ,dutch In tu i t ion  gegeben seien: nach neue- 
rer Auffassung s ind zw,c~ Bedeutungen ~es Wortes 
Geometric zn untersch.eiden. 

Ersten~ die Creoraetrie a h  Z~veig ,der rei,nen 1Viathe- 
,matik. A~s solehe s te l l t  sie nur  ein System yon Lehr- 
s~tzen dar, ,die rein logi~ch aus gewissen Axiomen a~b - 
,~eleitet sind, wobei es ~ur auf 4iesen logische~ Zusam- 
menha~g nnko~mt ,  ganz abge~ehen davon, ob es i rgend- 
v~elche Gegenst~tnde oder un.schaulich vorstel lbare Ge- 
bi]~de gibt,  yon denen jene Axiome gel~en. 

Zweitens die (yon Einste in  so genannte)  ,,prak- 
tiache Geometric", n~tmlich die Wissealsch~ft yon den 
(,dttrch Punkbkoinziden,zen festzus~ell.cn~en) La~eru.ngs- 
mS~lichkeiten der ~KSrper. Als solche ~st sie eine ht~rch 
Er  fahrtmg zu priifende Na~urw.is~enschaft. Sic 
enhsteht aus der  rein formalen logiseh-mathematiSchen 
Geometrie 4urch H.inzufiigung .des Sateen, ,d.aB es Natur-  
fringe ~ib~ - - . d i e  , , s tarren" K~rper - - ,  welche sick hen 
geometrischen Axiomen gem~iB verhalten. - -  Man ha t  
oft  bemerkt,  dab es keinen schlechthin zwinge~clen 
Gru~d ~ebe, irgendwelche NaturkSrper  mi t  gan,z be- 
s t immten  Eigensch~ften als ,,.starre" at~sz~uwt~hlen; wir  
kSnnten ein bel.iebig~s System der Geometrie zur  B e- 
schrei~bu~g d~r Wirk~ichkeit~ benutzen, wenn wi t  nu r  
zu,~leich das System der Phys ik  ,~azu pa~s.en,d ein'- 
steHen; nur  die Gesamtheit :  Geometric plus Phys ik  
wi t4  durch .die Erfahr.ung zwang~t t f ig  ,~)estimmt. Ein- 
stein e rkenn t  die prinzipiel l  unwiderlegliche I~ichtig- 
kei t  dieser Ansicht  an;  ~ber v~ie schon Polnear$ zu- 
gab, dal] .die 0konomie der Wissenschaft  ~as  eiae gan.z 
best immte Geo~netrie als die geeignetste ohne Schwan- 
ken w~hl.en l~l]t (nur glaubte er neck, es sei .die eukli- 
4isehe), so ~ist es nach Einste in  beim 'heuti!~en Ent-  
wick[un~sstadium der Physi.k ,u.n.~bwei.slich, empir~sehe 
NaturkSr,per yon ~bestimmfen Eigen.scha~ten als prak- 
tisch s t a r re  Mal~sta.be bei tier Ausmessung ~der Lage- 
rungsmSglicl~ei ten zugrunde ,zt~ legen - -  solche n~,m- 
lick, .d,ie der dutch E r f ah rung  prii~baren-Be&ingung ge- 
ni$~en, d, al] zwei l~[.al]st~be stets  nnd i2berall gleich lung 
sind, wenn sie einn~al u.nd irgendwo als gleich be- 
fun&en ,wurden (eine Bedingung, die Wey l  ,bekanntlich 
au£zugeben versueht  hat) .  Under dieser Vora~ssebzung 
si~d nunraehr  ,die Axiome der ,praI~bischen ~eometr ie  
r eine Erfahrun,gs:s~tze, dutch BeobaChtung zu ermit teln.  
Nach der allgemeinen Relatiwi~iL~theor.ie sin,h d~ese 
Axi.ome bekanntMeh nicht-.ea~lidiseh, ~n~ d~e~ l~aum ha t  
im gan.zen angen~hert  sph,~rks,che 'Struktur.  Einste in  
,~bt  eine hSchs~ geistreiche Methode ,an, mi~ Hilf,e der,e~ 
es der Astronomie vielleieht 5n absehbarer  .Z,eit .mSglieh 
sein wird, die~e Folgerang indir,ekt .zt~ best~H~en. 
Al~ lebzten A'hsehnitt  'hat Einste in  eine sehr  'hiibsche 
Be~rachtung ung~efiigt, ,dutch die er ze~g~, .dal~ her 
sph~tr~sche Raum nicht  etwa unerfiiH~bare Ansprtiche an  
unser  Ansc'hauung~vermSgen stellt ,  wie oft  gegla=bt 
wir,d, sondern dal~ eine dreidimensionale, en,dliche ~nd 
dock ,~renzenlose Welt  sehr wohl ams ehaulich versbell- 
,bar ist. Oerade di.ese Veranschaul ichung is t  so einfach 
und rei,zvoll, dal~ sie gewiB viel dazu bei tragen wird, 
i.n vorurteihsfreien Gem[itern ,die nech vielfach hem- 
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mendeu philosophischen Bedenken gegen ,die neue Auf- 
fassung der R~umlehre zu zerstreuen. M. Schlick. 

Die Sehaeeh~iufigkeit in Deutschland'). In seinem 
groBen Werk  fiber die Nied~rschla~sverh~ltnisse Nord- 
deut~chlands~) but te  ~. Hellmwnn zum.ers ten  Male .den 
Versueh gemacht, Liniea  gleich, er Aazah} d er Sehnee- 
rage (Isochionen) ~u entwe~fen, u nd ,duo ~uf 
Seite 216 ~) d, es ersten Bandes verSffentlichte Text.kidrt- 
chert ffir Nord-" ~nd  W~stdeutschl~n4 ~ hebt  berei~s ~ls 
we~entliche Zfige ,di,e ~tmahme de~: Schneehgu.fi,gkei~ 
nach Osten und die relative Sehneeseltenheit  in den 
T~lern d~eo Rheins 'and ,dessert grSBeren Nebenflfi~sen 
herver.  I)ie n,eue, auf viel reichhal~i~ere~ Mater  i~tl be- 
ru'hend'e un(~ at~f g~nz Deutschland au~gedehnte Unter .  
suehtmg z e ~ t  ~no~b deutlieher die Zun~hvae 4er Ta~e 
mi t  Schnee yon 20 Tagen j~h,rlich an  der h~llgn&ischen 
Grenze bis naJaezu 70 in Masuren, sowie die schneefall- 
grmsten G~biete .ira Oberrheintal  zwischeu Strat~burg 
un& Miithatusen und  an ~ler Neckarmtindung mi t  
19 Schneetagen. Im wesentlichen handel t  es sicl~ bier  
um den ~inf lu~ der Temperatur,  der ~ich auch~ dar in  
ku~dgi,bt, da~ .die. Zahl .der ,Schneetage fiber all. mi t  
wachsender Seehiihe zuaimmt. Die g,rifBten Wer te  
l inden wir  4ementsprechend auf der Zugspitze (2964 m) 
191 Ta.ge, Schneekoppe (1602 m) 129~ Brocken (1142 m) 
99, Oberwiesenthal im Erzgebirge (920 m) 90, 
Schmiicke i.m Thfiringer Wal& (907 .m) 88, Altasten- 
berg (780 ,m) 72 u~nd Schneifeli~rsthaus (657 m) 
62 T~ge. 

Drfickt man ~ie Za.hl der Schneet~tge in Prozenten 
der Nie~lerschta~gstage aus, so betr~gen ~ie auf tier 
Schneekoppe 50, in M~surea 37, za StraBburg im Elsa~ 
und auf Borkum ~ber nur  12 Prozen t  a~ler Nieder- 
sch}ag~tage (d. h. Tage mi t  mindestens 0,1 mm Nieder- 
schl~g) aus. Die Verte,ilung auf die einzelnen Menate 
~eigt insofern eine Abweivhung yon dem j~,thrlichen 
TemI)eratur~gange , als die Schneewahr.scheinlichkeit an 
vielen Often im Feb ruar  ebenso grdB ist  wie im Ja- 
nuar,  vielf~ch auck des Maximum .in den ~ebruar,  im 
norc~westdeuKschen Ktis~enlan5 ~and ,in ,den hiich~teu 
Regionen tier Gebirge ~og~r in de~a M~rz f~tlt. 

Im d2.ut~ehea Flachlande, mi t  Ausnahme yon Ost- 
prem6en, ~in, d nu t  die Monate Ju l i  an4  August., in  
l i s t e n  tiber 1000 m a b e r  ~auch diese nicht  mehr ganz 
sehneefrei. Die Schwankungen von J a h r  zu Jahr sind 
na tur .gvm~ sehr gr~l]. Als Extreme s ind zu er- 
w~.hnen: Y~ugspitze 225, Trier  2 Schneetage. 

Interessant ,  w, eil bisher noch hie uatersucht,  ist  
da~ Verhgl tnis  tier Zahl der Tage m i t  Schneefall zu d~er- 
jenigen .der Tage mit  ,Schneedeeke. L:~tngs der 
Isochione yon 60 Tagen entfallen auf einen ,Schneetag 
1,6 T~ge mi t  .Schneedecke, an tier Isochione 50 nur  
noch 1,4 und an  der Isochi(me 30 fast  genau 1,0. ~Ves~- 
lict~ devon g, ib t  es ~chon weniger Tage m i t  Schnee- 
deeke ,als mi t  Schneefatl. In  d, en G ebirgsgegenden da- 
gegen vx~chst die Verh:,iltnis~zuh~ naturgemiiI~ ~n, er- 
reicht in den hSchsten Erhebun~gea der deutschen 
Mittelgebirge Werte  zavisehen 1,4 und 1,6, auf dem 
Gi,pfel der Zugs,pitze .sager 1,7. 

~) NerVe Untersuchungen fiber die Regenverh:,tlt- 
nisse yon Deutschl~tnd. Zweite Mittei ' lung: Die Schnee- 
verhgltnisse. Vou O. Hellmann. Sitzungsberichte  der 
Preul~. Akad. d. Wissensch., Berl in 1921, Nr. XI,  
S. 246--257. 1 Kurte. 

~) Die Niederschlgge in den Norddeutschen .Strom- 
gebietem In  azntlich~m Auftr~ge ~bearbeitet yon 
G. Hellmomn. Berl in 1906. 1. Bd. Text  V 386, 
{139) ,Setten. 2. Bd. Ta~bellen t ;  VII ,  722 S., 3 Tafeln, 
1 Karte .  3. Bd. Ta~bei]en I I ;  VII ,  872 S. 

3) Nieht  auf S. 206, wie infolge eines Druckfehlers 
in ,der Abhaxtdlung angegeben ist. 

Aus den yon W. W. Korhone~ verSffent~liohten 
Untersucl~ungen fiber die Schneedecke in F{*nlaac~ er- 
~i*bt ~ich def t  ein ~tarkes Anwachsen der Verhgltni~- 
zsLhl naeh ~ord.ea (I~elsingfors in 60 ° Niirdl. Br. = 1,6, 
I~aresuando in 6 8 ~  ° NSrd.1. Br. = 2,4), so ,dab mart 
welter polw~rfs den Wer~ 3 un4 ~r i~ber  e rwar ten  ttarf. 
Dies besag~, dab im Gebiete ewi,gen Schnees zur  Er -  
ha l tung  einer Schneedecke yon 365 T a ~ n  ,Dauer schon 
122 Schneetage geatigea wfirden, worauf auch 5ie ffir 
Spit~'bergea aus mehrj~thrigen Beobachtungea ermit-  
tel te Z.ahl voa 100 Schneeta~en hindeutet .  Dazu 
kommt, dab ia  polaren Gegendea die hgufigen R~uh- 
reif. un,d Nebelreifbil.dungea zur Erha l tung  der Sehnee- 
&ecke beitr~gen. 0. B. 

Uber die in der Deutsehen Seewarte in Hamburg 
benutzte deutsche Gezeitenreehenmasehine beriohtet  
H. Rausehelbac]~ in  den Annalen  ~]er Hydrographie  
usv¢. 1921 S. 93 ft. in e~ner Arbeit ,  ~betitelt: fdber die 
Vorausberechnun.g tier Gezeiten mit te ls  ,der ,deut~cher~ 
Gezeitenrechenmaschine. ~ Se~bst wezan die harxaoni- 
schen Konstanten  .der verti~,al.en Bewegung des W~tssers 
in, folge der Gezeiten f~ir einen Helen ,bekannt sind~, i~t~ 
die Voruuaber,echnung tier Hoch. un~l ~Tiedrigw~sser- 
zeiten .und -hShen~ eine so ~tmfa~greich.e Arbeit ,  dal~ 
selbst get~bte l~echner in einem Jah re  nur  fiir wenige 
H~fen diese Voraus~berechnung durchftihren k(inneu. 
D~ ~vufterdem diese Rechnu~gen i~n jedem J,~'hre yon 
~euera durchzufiihren sind, haiD ~man sehr bat& naeh 
Einf i ihrung der 'harmonischen Analyse nac]~ /~ethoder~ 
gesucht, diese Zusammemsetzung der zu ,berechnendea 
Tidekurve aus den EinzeI~iden rein  mechani~ch durch 
eine Maschine aueftihrea zu lessen. ~ Es sin.4 im Laufe 
tier ,letzten vier.zig J ah re  mehrere englische, zwei ame- 
rikani~che und i~ den J a h r e n  1915/16 ~uch eine 
deutsche Gezeitenrechenmaschine ~gebaut worden. Die 
deutsche Maschine lehnt  sich in munched Grundged, an- 
.ken an  die ~tlteren Vorbil.der an, weist jedock vie~e 
Eigenhei ten auf, vet  ~ l lem d~rin, dal~ die englisehen 
Maschinen nur  eine Kurve der vor,a~sbereehneten Ge- 
zeiten ziehen, aus tier die gewii~schtea Zei~en .and 
Wasserstand,sh(ihen noeh a b ~ l e s e n  werden mfi.ssen, die 
zur Zeit der "Kons t ruk t ion  ~der de~ttschen M~a~chine 
nur  bekannte  ~ltere amerikanische E in r i ch tung  ~ber 
zeichnet iiberhat~pt keine Gezeitenkurve, sondern g ib t  
auf  i~hrer ¥or,derseite die Zeiten und I-Iiihen der lZloch - 
an4  Niedri~wasser unmit~elbur an, wghren.d die neu- 
kons t ru ier te  deutsch~ Maschine ,beido Eigemsch~ften 
ver ei,aigt. 

Des I ' r inz ip  der Gezeitenrechemnaschinen, das 
besonders einfach un~d k la r  i a  dem Buche yon 
Darwin, E,bbe and; F}ut, S. 222--231 (Wi6sen~chaft .und 
Hypothese V, Lei~p~ig 1911) ausein~nderge~etzt ist,  
is t  .d~s fotgende (vgl. die Figur) .  E ine  an  dem 
Ende A ~befestigte Ket te  l~uft  ~ber eine AnzaM tRollen, 
yon denen einige in der F igur  ~ngedeutet sind. Die 
(~beren Rol]en sinc~ fe~t, die nn teren  in vertik, aler 
Richtung verscbiebbar. Die Bewegung der untere~ 
RoUe wird ~lurch eine sick drehende Kurbel  B be- 
wirkt,  .die vera~ittels eines Zapfens .den mi t  ,der unte-  
ren :Rolle verbundeneu Schlit.ten C a u f -  und nieder- 
bewegt. I t ierdurch wird der am freien Ende der  
.Kette geeignet bef estigte Sehrei 'bstift  ebenfalls regel- 
mii~ig in  .vertikaler Riehtung bewegt und au~ einer ~ich. 
u.nter dem Schreibst if t  l a n g ~ m  drehenden Tromme~ 
eine Sinuskurve erzeu~'~. Dreh t  ~ieh die TrommeI 
withrend eines Tages einmo.}, ~&ie Kur~bel B ~ber zwei- 
m~I~, so is t  ~Iie gezeichnete Kurve  eine Sonnentide.  
Durch Verstel lung ~les Zapfens ~u~ der Kurbel  B lli~t 
sich der Amplitude die gewiinsehte Gr~il3e geben. U m  


