
260 Erdkunde Band VI 

ten Teile des zentralen Deltas nur im Fahrver 
kehr erreicht werden konnen. 
Wahrend urspriinglich das Niveau der Simsen 

siimpfe in der Hohe des Meeresspiegels gelegen 
hatte, liegen die meisten der Polder heute weit 
tiefer. Im Verlauf der letzten 20?25 Jahre hat 
eine erstaunliche Niveauerniedrigung der einge 
deichten Polder stattgefunden. Untersuchungen 
haben ergeben, dafi sich das Oberflachenniveau 

einiger Polder im Laufe eines Jahres um 8?10 cm 

verringert hat. Bei dieser Erniedrigung spielt die 

Zusammenpressung infolge der Kultivierung, 
etwa durch das Befahren mit schweren Traktoren 
und Maschinen eine geringe Rolle. Sie diirfte vor 
allem durch Oxydierung der organischen Substanz 
verursacht sein. Im untergetauchten Zustande 
konnten die organischen Stoffe im Sumpf und 
Moor unter Wasser akkumuliert werden. Infolge 
der Eindeichung sind sie lange Zeit hindurch ober 
flachlich vollig ausgetrocknet. Es erfolgt dann eine 

Oxydierung der blofiliegenden Schichten und in 
deren Gefolge ein Absinken in 20 Jahren um 

mehr als 1,20 m. Diese Oxydierung ist aller Wahr 
scheinlichkeit nach die wichtigste Ursache fiir das 

Absinken der Polderniveaus.Sie wird 
indes durch den Raubbau am Boden, durch das 

Abbrennen der Felder, aufierordentlich verstarkt. 
Die feinen Aschen, wie auch die fein pulverisier 
ten Trockenteile des Bodens werden bei der Ent 

wasserung leicht davongespiilt. Hinzu kommt 
das sehr betrachtliche Ausmafi der Winderosion 
wahrend des Sommers, wenn aus dem Delta viel 
Staub nach Osten und Siidosten davongetragen 
wird. 

So ist es zu einer Entwicklung gekommen, 
deren Ende sich einigermafien klar abzeichnet. 
Bereits seit einigen Jahren ist der sehr spat ein 

gedeichte ?Franks Tract" infolge Dammbruchs 

iiberschwemmt, ohne dafi irgendwelche Anstren 

gungen gemacht wurden, das teure kostspielige 

Landgewinnungswerk erneut zu beginnen. Auf 
dem nunmehr iiberfluteten Polder wachsen keine 
Simsen mehr, weil das Wasser jetzt zu tief ge 
worden ist. Da es nicht mehr lohnt, hier wieder 
Deiche zu bauen, ist das Inselgebiet den Sport 
fischern iiberlassen worden. Franks Tract scheint 
das Schicksal weiter Teile des inneren Deltaberei 
ches vorwegzunehmen. Bei stetigem, weiterem 
Sinken des Niveaus wird es nicht mehr ratsam 

sein, die sowieso sehr leicht gebauten Deiche der 
Polder gegen den Ansturm der Fluten zu halten. 
Es haben ja viele der Polder Kaliforniens ahnliche 
Niveaus wie die tiefstgelegenen Polder Hollands 
und der Zuider-Zee. So besteht also Aussicht, dafi 
im Laufe der Zeit zu den drei grofien Buchten 
ostlich von San Francisco eine vierte innerste, 
sehr flache hinzutreten wird. 

Aus vielerlei Grunden ware es ratsam, statt der 

bislang in so hohem Mafie angebauten Gemiise 
und Jatefriichte solche Pflanzen anzubauen, die 
das Feld bedecken, sog. ?Cover Crops", wie Lu 

zerne, Gras, Klee. Die starke Bodenoxydation 
wiirde dadurch sehr verlangsamt und auch die 
Staubstiirme wurden verschwinden. Indes sind, 
vielleicht weil es an gewissen Spurenelementen im 
Boden fehlt, die Aussichten fiir Rinderzucht vor 

laufig nicht allzu gut. 
Die Fertigstellung des grofien ?C a 1 i f o r n i a 

Valley Project" besitzt fiir das Delta gro 
fiere praktische Bedeutung. Einmal wird durch 
die Kontrolle des Abflusses der im Shasta-Damm 

gestauten Wassermassen eine Versalzung der 
Deltaarme im trockenen Sommer verhindert. Zum 

anderen wird Sacramentowasser durch die nord - 

siidverlaufenden Arme des siidlichsten Deltas vom 

Sacramento ins Stromgebiet des San Joaquin 
iiber fiihrt, wo es bei Tracy in den Mendotakanal 

gepumpt wird. Damit kann dieses Wasser der Be 

wasserung des westlichen San Joaquintales dienen. 

BERICHTE UND KLEINE MITTEILUNGEN 

DIE ENTWICKLUNG 
DER KULTURGEOGRAPHIE IN AMERIKA* 

Robert S. Piatt 

Der Inhalt des Begriffs ?Kulturgeographie" hat 
sich in den letzten 25 Jahren erheblich gewandelt, 

Vor dem ersten Weltkrieg hatte das Bestimmungswort 
?Kultur" fiir die amerikanischen Geographen eine 
recht eigentiimliche Bedeutung, die ganz verschieden 
von der ist, die sich heute allgemein mit diesem Wort 

verbindet, und die im Vergleich mit der jetzigen Be 

deutung geradezu unwichtig ist. Seit jener Zeit hat 
sich der Gegenstand der Kulturgeographie in Amerika 
zu beachtlichem Umfang entfaltet. 

Um 1915 bezeichneten die amerikanischen Geo 

graphen mit ?Kultur" im Gegensatz zu den natiir 
lichen Landformen und Gewassern j e g 1 i c h e s 

Menschenwerk, das dietopographischen 
Karten der geologischen Landesaufnahme der 

Vereinigten Staaten wiedergeben. Auf diesen Karten 
erscheint die ?Kultur" in schwarzemDruck? schwarze 

Rechtecke fiir Hauser, schwarze Linien fiir Wege 
? 

und hebt sich von den braunen Formenlinien des Lan 
des und den blauen des Wassers ab. 

*) Ins Deutsche ubertragen von W. Muller-Wille. 
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Diese Einteilung war scharf und sachlich; sie mufite 
nicht zwangslaufig zu Erwagungen von Kausalbezie 
hungen, von Bestimmungen durch die natiiriiche Um 
welt oder zu Fragen einer geschichtiichen Genese fiih 
ren. Indes war es leicht, umweltbedingte Beziehungen 
zwischen Najtur und Kultur zu finden, bzw. sich vor 
zustellen, 

? 
Beziehungen, die offenbar einfach und 

unmittelbar zwischen den braunen Hdhenlinien der 
Taler und den schwarzen Linien der Wege bestanden. 
jedenfalls war dies leichter als das Auffinden irgend 
welcher Merkmale, die auf eine historische Abfolge 
hindeuten. So wurde in der Zeit, als die Umwelt 
theorie die Darstellungen beherrschte, Kultur in der 

Weise aufgefafit, als ob der Mensch sie nur in Abhan 
gigkeit von der Natur, nicht aber in notwendiger Ab 
hangigkeit von vorangegangenen geschichtiichen Situ 
ationen hervorgebracht habe. 

Geographen, die wahrend des ersten Weltkrieges 
militartopographisch tatig waren, setzten diese Un 
terscheidung von kultiirlichen und natiirlichen Er 
scheinungen fort und brachten beide Gruppen wei 
terhin in eine raumliche de facto Beziehung zueinan 
der. 

Inzwischen hatte kurz vor dem ersten Weltkriege 
eine Stromung eingesetzt, die sich gegen die Lehre 
vom Bestimmtsein der Kultur durch die natiiriiche 
Umwelt richtete; im Zusammenhang damit wurde 
gefordert, Erfahrungstatsachen ohne Riicksicht auf 
kausale Theorien zu sammeln. Die Fiihrer dieser Be 
wegung waren Wellington Jones und Carl Saner, die 
erstmals als graduierte Studenten der Universitat 
Chicago zusammenarbeiteten. 

Bald nach dem Kriege verlor die Umweltlehre all 
gemein an Glaubwiirdigkeit. Man wandte sich einer 
sachlicheren Betrachtung des Inhalts von Arealen zu; 
die Methode der regional en Bestands 
aufnahme und Analyse kam auf und ver 
breitete sich. Praktische Aufnahmen wurden durch die 
?Michigan Land Economic Survey" durchgefiihrt. Die 
theoretischen Forschungen richteten sich darauf, Re~ 
gionen nach den fiir sie wesentlichen Merkmalen zu 
generalisieren, homogene Raumeinheiten zu bestim 
men und ihre Grenzen zu definieren. 

Dabei gruppierte man im Bereich der angewandten 
wie der theoretischen Forschung die Erscheinungen, 
welche man aufnahm oder kartierte, in der gleichen 
Weise wie zuvor, indem man Jtultiirliche und natiir 
iiche Gegebenheiten unterschied. Hierin dnickte sich 
deutlich die Ablehnung der Kausaltheorie, der Um 
weltlehre und ahnlicher Auffassungen aus. Es blieb 
jedoch die offensichtlich raumliche Beziehung bestehen: 

Kultur in Abhangigkeit von der Natur. Noch war 
nicht der Zeitfaktor eingefuhrt, der eine andere Be 
ziehung sehen lieft: Kultur in ihrem geschichtiichen 
Gewordensein. 

Tatsachlich war es so, dafi bei der eingehenden Kar 
tierung kleiner Raumeinheiten, die hinsichtlich ihrer 
kulturellen und natiirlichen Erscheinungen als homo 
gen aufgefafit wurden, das Bestimmtsein durch die 
natiiriiche Umwelt noch unmittelbarer, einfacher und 
raumlich greifbarer zutage zu treten schien als bei 
irgendeiner der vorangegangenen Betrachtungsweisen. 

Durch die Vorstellung eines mosaikartigen Musters 
kleiner homogener Areale wurde die Umwelttheorie, 
die als solche abgelehnt wurde, praktisch ins Detail 
iibertragen. 

Ihren abschliefienden Ausdruck fand diese Periode 
der regionalen Bestandsaufnahme und Analyse in 
Carl Saners Monographic ?Die Morphologie der 
Landschaft" 1925. Hier wurden Natur- und Kultur 
landschaft zwar als aufeinanderfolgende Erscheinun 
gen aufgefafk, aber beide analysiert und im Raum 
lichen in eine standig beobachtbare Beziehung zuein 
ander gebracht; wobei dem Umstand, dafi die Kultur 
mit der geschichtlichen Abfolge der Zeit zusammen 
hangt, keinerlei Beachtung geschenkt wurde. 

Von hier aus wurden Fortschritte auf zwei Wegen 
erzielt. Der eine fiihrte von der Beschaftigung mit 
quasi-homogenen Arealeinheiten, die man in einem 
bestehenden vielgliedrigen Raum genau bestimmte, 
zum Studium von organisierten Gefiigen, 
die der Mensch durch seine Besitznahme, Siedlung und 
Nutzung im Raum pragt und festlegt. In diesen funk 
tionalen Systemen von Brennpunkten, Bewegungsrich 
tungen und -grenzen lassen sich die Erscheinungen 
noch sicherer lokalisieren als in dem Mosaik kleiner 
Flachen, ohne dafi sie aus dem Zusammenhang um 
fassender und iibergreifender Raumbestimmungen her 
ausgesondert werden. Von diesem Ansatzpunkt aus 

entwickelte sich ? vornehmlich im Mittelwesten (Chi 
cago) 

? das Studium funktion al organisier 
ter Raume bei der Untersuchung stadtischer und 
landlicher Erscheinungen, und zwar in der landes 
kundlichen, der wirtschaftskundlichen und der politi 
schen Geographie. 
Diese Entwicklung hat die regionale Bestandsauf 

nahme und Analyse mit ihrer Konzeption homogener 
Raumeinheiten nicht verdrangt. Diese Arbeitsweise 
wurde weiterhin geiibt und ist immer noch wichtig, 
besonders in der Planung und in der angewandten 
Geographie (z. B. Valley Authority, Wartime Intel 
ligence Service, und Puerto Rican Land Use Survey). 
Der zweite fortschrittliche Weg fiihrte vom Stu 

dium der Kulturlandschaft zur Erforschung des 
historischen Wachstums der Kultur, 
ihrer Ausgangspunkte und ihrer Ausbreitung iiber den 
Raum im Laufe der Zeit. Damit fafite man Kultur im 
Sinne der sozialen Anthropologic auf, namlich als ein 
nach Ursprung, Ausbreitung und Entwicklung zeitlich 
und raumlich verhaftetes Phanomen, das in erster Linie 
in der Zeit zuruckzuverfolgen ist, aber auch von seiner 

Ordnung im Raum verstanden werden kann. Der un 
mittelbare Anlafi zu dieser Bewegung war Carl Sauers 
Begegnung mit der Anthropologic in der Person 
Alfred Krobers. Sie fiihrte dazu, dafi bald nach der 
Veroffentlichung des Werkes ?Die Morphologie der 
Landschaft", und wahrend sich andcrnorts Geogra 
phen noch analytisch mit der Landschaft beschaftigten, 
die Forschung in Kalifornien unter einem ganz an 
deren, der Kulturgesdiichte nahestehenden Gesichts 
punkt aufgenommen wurde. 

So wurde vor dem zweiten Weltkrieg in einem 
Zeitraum von fast zehn Jahren die geographische For 
schung in zwei verschiedenen Schulen vorangetrieben 
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In Kalifornien richtete sich die Aufmerksamkeit 
auf die Werke des Menschen als Ausdruck der kultur 
lichen Entwicklung, z. B. auf Haustypeh, die man 
nach ihrer Herkunft unterschied und deren Ausbrei 
tung man historisch verfolgte; dagegen richtete sich 
im Mittelwesten die Aufmerksamkeit auf die 

Werke des Menschen als Ausdruck seines Wirkens in 
der Bewaltigung funktionaler Probleme in seiner Um 
welt, z.B. auf Gebaudetypen, die man nach ihrem 
Zweck und ihrer okologischen Stellung unterschied. 

Beide Forschungsrichtungen scheinen unserer Wis 
senschaft fiir die Losung ihrer Probleme brauchbare 
Schlussel darzubieten, mit denen allerdings um so be 
deutendere Ergebnisse zu erzielen sind, je mehr sie bei 
ihrer Anwendung kombiniert werden. Denn wie kon 
nen bei der Betrachtung eines funktionalen Raum 
gefiiges die Gegebenheiten ohne den Blick auf ihren 
kulturellen Ursprung verstanden werden; und wie 
lassen sich die Fakten, die sich bei der Untersuchung 
des Ursprungs kultiirlicher Erscheinungen ergeben, 
ohne die Wiirdigung des funktional gefiigten Insge 
samts der menschlichen Unternehmungen, dem sie an 

gehoren, vollig verstehen? 
Schritt fiir Schritt haben die Geographen, die die 

Besitznahme, Siedlung und Nutzung eines Raumes 
mit funktionalen Begriffen darstellen, erkannt, dafi 
die Menschen in ihrem Handeln, sofern dieses mit 
den Lebensnotwendigkeiten in einer bestimmten Um 
gebung zusammenhangt, nicht unmittelbar in einer 
allgemeingiiltigen ?natiirlichen" Weise reagieren, son 
dern in ihrer Reaktion abhangen von den verfugba 
ren Mitteln und von den Vorstellungen, die sie von 
ihren Vorgangern hier oder anderswo iibernommen 
haben. Insbesondere standen jene Geographen, die sich 
mit der menschlichen Besitznahme, Siedlung und Nut 
zung in Gebieten exotischer Kulturen befafiten, schlag 
artig vor auffallenden Tatsachen, die mehr die histo 
rische Verhaftung der Kultur als ihre natiiriiche Bin 
dung nach Art einer direkten Abhangigkeit von 
raumlichen Bedingungen bezeugen. Spater zeigte es sich, 
dafi selbst Geographen, die wohlbekannte Gegenden 
ihres eigenen Heimatlandes untersuchten, sich eben 
falls mehr Erscheinungen einer spezifisch kulturellen 
Erbschaft gegeniibersahen als unmittelbaren Auswir 
kungen standortlicher Notwendigkeiten. Selbst Stadt 
grundrisse und Farmanlagen, die ihnen von Kindheit 
an als selbstverstandliche Objekte eines normalen 
menschlichen Lebens gegolten haben, erscheinen letz 
ten Endes als Ausdruck einer bestimmten, mehrschich 
tigen kulturellen Vergangenheit, genau so wie die 
seltsame Lebensweise fremder Volksstamme. 

Mittlerweile haben die Geographen jener For 
schungsrichtung, die die menschlichen Werke unter 
dem Gesichtspunkt der Kulturgeschichte betrachten, 
herausgefunden, dafi sie es nicht lediglich mit vererb 
ten Einzelformen, sondern mit dem Niederschlag des 
tatigen Wirkens von Menschen zu tun haben, die in 
einer irdischen Heimat leben, sich dort wohnlich ein 
richten und in stetem Zusammenhang mit einem kul 
turellen Erbe ihre Werke hervorbringen und ihre Un 
ternehmungen betreiben, wodurch ein kontinuier 

liches, funktionales Gefiige entsteht, in dem all dieses 
seinen Ausdruck findet. 

Die Vereinigung der beiden Richtungen ist noch 
nicht vollstandig erreicht, doch ist das Bediirfnis hier 
zu erkannt und die Richtung auf dieses Ziel hin ge 
geben. Alle Kultur hat sich im funktionalen Gefiige 
menschlich-tatiger Unternehmungen entwickelt und 
bleibt diesem in ihrem weiteren Wachstum eingeord 
net; und jegliches menschliche Tun vollzieht sich in 
Verbindung mit der Kultur. Ein voiles Verstehen 
mufi beide Aspekte einbeschliefien. Geographen, die 
jetzt einen Raum untersuchen, trachten im allgemei 
nen danach, hinsichlich zweier Fragen Klarheit zu ge 
winnen: 1. Wie ist das funktionale Gefiige des mensch 
lichen Wirkens in dieser Umgebung beschaffen? 
2. Welchen kulturellen Ursprung hat diese Lebens 
weise? 

Diese zwei Fragen deuten den grundsatzlichen 
Wandel des Denkens im Laufe von 35 Jahren an. 
Dieser Wandel besteht nicht nur in der Abkehr von 
der Umweltlehre, sondern auch darin, dafi man von 
der Vorstellung einer statischen Homogenitat zu der 
einer funktionalen Organisation und von einem Be 
griff der Kultur, der sich mit dem auf topographischen 
Karten verzeichneten Menschenwerk begniigte, zu 

einer neuen Auf f assung gelangte, die K u 11 u r in 
ihrem erschopfenden Sinne alsdasgesellschaft 
liche Erbe von Materiellem und Gei 
s t i g e m begreif t, Kultur ? hervorgebracht, gewan 
delt und in bestimmter Auswahl weitergereicht in 
menschlichem Tatigsein. 

Die beiden Fragen bedeuten keinen dauernden 
Zwiespalt zwischen den beiden Richtungen der For 
schung, zwischen dem funktional-organisatorischen 
und dem kulturhistorischen Gesichtspunkt. Beide zie 
len vielmehr ab auf das Verstandnis eines und des 
selben: auf die menschliche Besitznahme, Siedlung und 

Nutzung in ihren irdischen Ausdrucksformen, einge 
spannt in ein funktional-kulturliches raumzeitliches 
Gefiige und als eine zusammenhangende dynamische 
Ganzheit in einen mehrdimensionalen raumzeitlichen 
Rahmen. 

Forschungen, die beiden Aspekten Rechnung tra 
gen, sind mit zunehmendem Erfolg angestellt worden. 
So wurden z. B. die Plantagen British Guayanas als 
weltwirtschaftliche Zuckerproduzenten herausgestellt, 
die im 18. Jahrhundert nach dem Muster hollandischer 
Polderkultur .angelegt, heute ein funktionales System 
mit Brennpunkten moderner Mechanisierung darstel 
len. Die Schafweidewirtschaft des Feuerlandes wurde 
als eine Betriebsform erkannt, die in einem schotti 
schen Stil des 19. Jahrhunderts entworfen, eine spani 
sche koloniale Lebensform fortsetzt und sich funk 
tional in die allgemeine Welt wirtschaft einfiigt. Die 
amerikanischen Geographen lernen viel aus den Er 
fahrungen der Europaer, die in ihrer Heimat einem 
lebendigen und farbkraftigen Gefiige funktionaler 
und kultiirlicher Beziehungen gegeniiberstehen, in dem 
sich die vielschichtige Besitznahme, Siedlung und Nut 
zung ausdriickt. 

So nimmt die Kulturgeographie in Amerika jetzt 
nicht mehr einen isolierten Platz ein, sondern sie hat 
eine bedeutende Stellung im Ganzen der Anthropo 
geographie 

? bedeutend in der Landeskunde, in der 
wirtschaftskundlichen und politischen Geographie. 
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Englische Fachausdriicke wurden wie folgt wieder gegeben: 
environmentalism = Umweltlehre. 
environmental determinism = Bestimmtsein (der Kul 

tur) durch die (natiir 
iiche) Umwelt. 

historical sequence = historische Abfolge. 
regional inventory and = 

regionale Bestandsauf 

analysis nahme und Analyse. 
pattern = Muster, Gefiige, raum 

liche Ordnung. 
areal pattern of organisation 

? 
organisiertes Raum 

gefiige. 
homogeneous units of area = 

homogene Raum 
einheiten. 

occupance 
= Besitznahme, Siedlung 

und Nutzung. 
human occupance in its = menschliche Besitz 

earthly setting nahme, Siedlung und 

Nutzung in ihren ir 
dischen Ausdrucks 
formen. 

DIE WISSENSCHAFTLICHEN FRAGEN 
DER ORIGINALKARTOGRAPHIE 

Richard Finstet-walder 

1. Die Kartographie eine eigene Wissenschaft 
Es wird immer wieder betont, dafi die Kartogra 

phie eine eigene Wissenschaft sei1). Sie umfafit a) die 
Originalkartographie, das heifit jene Kar 
ten grofien Mafistabs 1:5 000 bis mindestens 1 :100000, 
die unmittelbar aus der Gelandeaufnahme hervor 
gehen, oder bei ihrer weiteren Ableitung keine allzu 
starke Generalisierung erfordern ? sie werden meist 

auf amtlichem Wege als Landeskartenwerke her 
gestellt; b)dieUbersichtskarten 1: 200 000 
bis 1 : 500 000 oder 1 : 1 Million, die schon durch 
wesentliche Generalisierung gewonnen werden ? 

auch sie sind, soweit sie geschlossen ganze Lander er 

fassen, Auf gabe amtlicher Stellen, im einzelnen wer 
den sie auch von privater Seite bearbeitet; c) die 
kleinmafistablichen geographischen 
Karten vor allem auch in Atlanten und Spe 
zialk arten aller Art (z. B. Schulwandkarten) 

? 
sie entspringen meist privater Initiative und Arbeit. 
Dazu kommt dann noch der fast unermefiliche Bereich 
der angewandten Kartographie. Wer 

kartographisch arbeitet, mufi sich des Zusammenhangs 
all jener Arten von Kartographie bewufit sein ? die 
Kartographische. Gesellschaft pflegt den gesamten an 

gedeuteten Bereich; er stellt zweifellos eine eigene 
Wissenschaft dar. 

Die Kartographie ist aber auch eine ?eigene" im 
Sinn von eigenartiger Wissenschaft. Denn es gibt kein 
Lehr- oder Handbuch von ihr im ganzen und auch 
nicht von ihren Teilgebieten, es gibt wohl einen Ver 
such zu einem ?Handbuch der Kartenwissenschaft" von 

M. Eckert 2); aber dieses zwar aufierordentlich geist 
reiche Werk enthalt keine Karten oder kartographische 

*) H. F. Meyer: Die Kartograpjiie eine eigene Wissen 
schaft. Allg. Verm. Nachr. 1938,.Heft 1. W. Behrmann. 

Die Kartographie als selbstandige Wissenschaft. Mitt, des 
Reichsamts fiir Landesaufnahme 1937, S. 391?403. 

*) 2 Bde. 1921 u. 1925. Verl. W. de Gruyter, Berlin. 

Darstellungen 3) 
? es ist eine ?Kartologie" und ent 

halt keine wirkliche Kartographie, naher kommt 
einem Lehrbuch das ausgezeichnete Imhofsche Buch 
?Gelande und Karte" 4), das bewufit fiir Laien ge 
schrieben ist. Es gibt auch in Deutschland keinen Lehr 
stuhl fiir Kartographie 5) und es gibt wohl kaum je 

mand, der sie ganz beherrscht, weder einigermafien 
in ihrem ganzen Bereich noch auch im einzetaen; denn 
die stark handwerkliche Seite der hoehstehenden 
Zeichnung und des feinen Drucks der Karten selbst zu 
meistern, ist kaum ein Wissenschaftler fahig. 

? 
Eigen 

artig ist es auch, dafi die Kartographie nicht wie an 
dere Wissenschaften mit Beschreibungen oder Formeln 
arbeiten kann, die in gedruckten Biichern oder Zeit 
schriften verbreitet werden konnen. Man benotigt die 

Karten selbst; deren Aufbewahrung, Ordnung, Kata 
logisierung und Versendung macht besondere Schwie 
rigkeiten, von denen jeder Bibliothekar, Schriftleiter 
und Verlag, der sich mit wissenschaftlicher Kartogra 
phie abgibt, zu berichten weifi. Die Verbreitung und 

Wertung kartographischer Ergebnisse und Fortschritte 
ist deshalb aufierordentlich schwierig und kostspielig, 
bei der so prekaren Lage der Wissenschaft in Deutsch 
land heute nur in ganz beschranktem Umfang moglich. 
Wie kaum eine andere Wissenschaft ist die Karto 

graphie von wissenschaftlich schwer wagbaren ins 
Kiinstlerische reichenden subjektiven Gesichts 
punkten und Empfindungen abhangig und besonders 
eigenartig ist es, dafi die Kartographie bei ihren Dar 
stellungsmethoden weitestgehend darauf Rucksicht 
nehmen mufi, dafi sie anderen Wissenschaften, ja mog 
lichst breiten Volksschichten und Laien leicht verstand 
lich sein miissen, welche andere Wissenschaft wird von 
solchen Gesichtspunkpen entscheidend beeinflufit? 
Ganz besonders bemerkenswert ist es schliefilich, 

dafi die Giite der kartographischen Leistung auf alien 
genannten Gebieten der Kartographie in hohem Grad 
und wie bei kaum einer anderen Wissenschaft einen 
Spiegel und Wertmesser der kulturellen Kraft ist, die 
einem Volke innewohnt. Denn gute Karten gibt es 
nur bei hochentwickelten Volkern*. 

2. Die Forschung auf dem Gebiet der Original 
kartographie 

Wenn wir uns nun der Originalkartographie zu 
wenden und zunachst fragen, wer fiir die Forschung 
und wissenschaftliche Entwicklung auf diesem Gebiet 
zustandig ist, konnen wir fiir die Zeit bis 1919 ein 
deutig feststellen, dafi dies die Geographie war. Die 
amtliche Kartographie lag bis dahin fast ausschliefilich 
beim Militar und den Militargeographen, deren be 

3) Eine Ausnahme macht nur eine in ?Eckerts Punkt 
manier" wiedergegebene Karte des Vierwaldstatter Sees, 
die aber offenkundig unzulanglich ist. Siehe S. 588/89 
Eckert Bd. I. 

4) E. Imhof: Gelande und Karte. E. Rentsch Verlag, Erlen 
bach-Zurich 1950. ? Dieses Werk bezieht sich im wesent 
lichen auf Originalkartographie. 

5) Der Verfasser hat einen Lehrstuhl fiir Photogrammetrie, 
Topographie und allgemeine Kartographie inne und ist 
dabei nicht imstande, all die vielen offenen Probleme und 
wissenschaftlichen Aufgaben auf kartographischem Gebiet 
zu behandeln oder gar zu meistern. 
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