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DER ATLANTISCHE SAUM EUROPAS 

(Zum Erscheinen des Werkes von P. Flatres iiber die 
Agrargeographie der keltischen Lander Irland, Wales, 

Cornwall und Man)1) 

Ingeborg Leister 

In jiingster Zeit mehren sich die kulturgeographi 
schen Arbeiten, die sich mit dem Atlantischen Saum 
Europas beschaftigen, der sich von Spanisch-Galicien 
iiber die Bretagne, Irland und die sogenannte 
?British Highland Zone" bis Norwegen erstreckt2). 

*) Flatres, Pierre: Geographie Rurale de quatre Con 
trees Celtiques: Irelande, Galles, Cornwall et Man. 618 S., 
22 Abb., 61+4 Fig. Rennes, Librairie Universitaire J. 
Plihon, 1957. 

2) Es kann hier nur summarisch auf die Arbeiten aus den 
Geographischen Instituten Rennes, Aberystwyth, Belfast, 
Glasgow und dem Institute for Comparative Research in 
Human Culture in Oslo sowie die Arbeiten von Niemeier 
iiber Spanisch-Galicien (1934/35) hingewiesen werden. 

Unter den vorgeschichtlichen Arbeiten sei vor allem Sir C. 
Fox: The Personality of Butain genannt. 

Die britische Hauptinsel erfahrt dabei eine Aufgliede 
rung in einen Kontinent-Europa zugewandten und 
einen zum Atlantischen Saum zugehorigen Teil. Eine 
grofie Forschungsliicke beginnt sich zu schliefien. Auch 
bei peinlich genauer Beriicksichtigung aller Unter 
schiede bestatigt sich in den Arbeiten der Atlantische 
Saum als eine Einheit, die eigenen Gesetzen auch dort 
folgt, wo sie, wie in Spanisch-Galicien, der Bretagne, 
auf der britischen Hauptinsel, nur die westlichen Rand 
gebiete einer grofieren Landeinheit erfafit. Die Uber 
einstimmungen in der natiirlichen Ausstattung allein 
konnen nicht dazu gefiihrt haben, dafi die Bindungen 
der Glieder des Atlantischen Saums untereinander 
starker waren als die an Kontinent-Europa. Ebenso 

wenig ist die Eigenstandigkeit vom Ethnischen her zu 
begriinden. Der Atlantische Saum gehorte bzw. gehort 
zwar iiberwiegend zum keltischen Sprachbereich und 
ist ohne diese Tradition nicht zu verstehen, aber schon 
die Zugehorigkeit von Norwegen zeigt, dafi audi die 
ser Faktor allein keine hinreichende Erklarung gibt. 
Man ist gewohnt, die Teilgebiete des Atlantischen 

Saums als Aufienposten Europas im Sinne vollig rand 
licher Lage zu verstehen und sie einseitig als Riick 
zugsgebiete einer keltischsprechenden Bevolkerung auf 
zufassen. Bei der neuzeitlichen Lage des wirtschaftli 
chen und kulturellen Schwergewichts in Europa mag 
diese Vorstellung zutreffen. Sie lafit sich jedoch nicht 
beliebig weit in die Geschichte zuriicktransponieren. 
Immer wieder haben sich seit vorgeschichtlicher Zeit 
die wirtschaftlichen und kulturellen Spannungsfelder 
in Europa verlagert, und in den Verkehrswegen ist 
ein standiger Wechsel zwischen vorherrschendem See 
verkehr und vorherrschendem Landverkehr zu be 
obachten. Als Beispiel sei hier nur auf die einander 
ablosenden Wege des oberitalienischen Wollhandels im 
Mittelalter hingewiesen. Mochte die Verbindung der 
Glieder des Atlantischen Saums untereinander auch 
weiterbestehen, aus dem grofien Geschehen waren sie 
bei vorherrschendem Landverkehr ausgeschaltet, wah 
rend umgekehrt die Wiederaufnahme des Seeverkehrs 
sie, z. T. unter Uberspringen zwischenzeitlicher Phasen, 
mitten hineinrifi in die derzeitigen Kulturstromungen. 
Dadurch machten sie eine aufierordentlich sprunghafte 
Entwicklung zwischen Verharren und aufierster Ak 
tivitat durch, wobei der Kiistensaum naturgemafi be 
sonders begiinstigt war. Daraus ergaben sich nicht nur 
in der Vorgeschichte bei allgemein diskontinuierlicher 
Entwicklung ungewohnlich lange Zeiten der Uber 
lappung zweier Kulturepochen. Als in der Neuzeit 
der Welthandel sich auf den Atlantik verlagerte, ver 
mochte keines der Teilgebiete trotz verschiedener An 
satze die von der Natur vorgezeichnete Aufgabe, die 
sem Handel als Sprungbrett zu dienen, wahrzuneh 

men. Sie schieden aus dem Geschehen wieder aus, wur 
den aber dann seit der zweiten Halfte des 19. Jahr 
hunderts, starker noch seit der Jahrhundertwende, ge 
zwungen, sich im modernen Maschinenzeitalter zu 

rechtzufinden, ohne an den geistigen Voraussetzungen, 
der Renaissance, der Reformation etc., innerlich be 

teiligt gewesen zu sein. 

Die Bedeutung der atlantischen Handelsroute zeigt 
sich sehr klar am Beispiel Irlands. Die Haupteinwande 
rer- und kulturstrome, die von der Insel Besitz ergrif f en, 
kamen auf dem Seeweg von Siiden und in geringerer 
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Zahl auch von Norden. Die geographisch scheinbar 
vorgegebene Bindung an die britische Hauptinsel be 
gann erst mit den Normannen, ohne dafi aber durch 
sie die traditionellen Beziehungen zur nordspanischen 
und westfranzosischen Gegenkuste bereits unterbun 
den worden waren. Sie haben bis in die beginnende 
Neuzeit hinein bestanden und wurden Irland im 
16./17. Jahrhundert politisch zum Verhangnis, als sie 
das mit England in Personalunion verbundene Irland 
auf die Seite des katholischen Machtblocks stellten. 
Nur ein aufierstes Mafi an Zwang hat die geogra 
phische Einheit der britischen Inseln auf wirtschaft 
lich-politischem Gebiet herstellen konnen, die Wesens 
ungleichheit der Partner jedoch nicht aufzuheben ver 
mocht. 

Solange der Atlantische Saum in seiner Eigenstan 
digkeit noch nicht erkannt war, verlor sich die For 
schung in widerspruchlichen Ergebnissen. Das Vor 
herrschen ethnologischer Betrachtungsweise, die ein 

seitige Riickfiihrung auf keltische Tradition ohne Be 
achtung der grofieren Kulturzusammenhange, stand 

einer Klarung lange Zeit im Wege, in der Siedlungs 
geographie etwa der anhaltende Einflufi von Meitzen. 
Der Anstofi zu einer neuen Sieht auch in der Sied 
lungsgeographie ging in den Teilgebieten des Atlanti 
schen Saums nicht von den jiingeren Arbeiten zur Sied 
lungsgeographie aus, sondern von der Volkskunde 
und der Vorgeschichte unter Anwendung z. T. grund 
legend neuer Methoden. Obwohl noch viel Klein 
arbeit zu leisten ist, die das Bild weiter differenzieren 
wird, zeichnet sich der Rahmen deutlich ab. Dabei 
wird der kommenden Forschung u. a. die Aufgabe zu 

fallen zu ermitteln, ob dem Atlantischen Saum in sei 
ner Eigenstandigkeit heute die gleiche Stellung zu 
kommt wie etwa dem Mittelmeerraum oder ob er 

nicht ebensogut als Randzone des mitteleuropaischen 

Kulturraumes3) verstanden werden kann, die zum 

Reliktgebiet wurde, weil der Handel im Hochmittel 
alter den Landverkehr bevorzugte und der Atlantische 
Saum in der Neuzeit aus dem Transatlantikverkehr 
ausgeschaltet wurde. 

Doch zunachst bedarf es noch einer Reihe von Un 

tersuchungen im Raum des Atlantischen Saumes selbst, 
wobei eine vergleichende Arbeit, wie sie P. Flatres 
fiir die Kerngebiete des keltischen Sprachbereichs un 

ternahm1), sich als ungemein fruchtbar erweist. 

Nach seinen Arbeiten in der Bretagne legt der 
Autor nun eine umfangreiche agrargeographische Un 

tersuchung iiber die ?keltischen Lander jenseits des 
Kanals" vor unter begriindeter (S. 10) Auslassung von 
Schottland. Die Kennzeichnung ?keltisch" bezieht sich 
nur auf den Sprachbereich. Grundlage der Arbeit wa 
ren neben zahlreichen, intensiven Gelandebegehungen 
und Befragungen die amtlichen und die ihnen ver 
wandten Kartenwerke, die volkskundlichen Samm 

lungen, die Forschungsergebnisse der Archaologie, so 
weit sie die Agrarstruktur betreffen, sowie die intime 
Kenntnis der Geisteswelt des keltischen Sprachbe 
reichs. 

Der Text beginnt mit einer knappen Obersicht iiber 
die physisch-geographischen Gegebenheiten, Klima, Bo 

3) Hier im Sinne einer O-W-Zonierung parallel zum Mit 

telmeerraum verstanden. 

den, Vegetation, morphologische Struktur und die 
daraus resultierenden natiirlichen Raumeinheiten, wo 

bei lediglich Irland eine Aufgliederung erfahrt. Da 
die Unterschiede in der natiirlichen Ausstattung der 
Untersuchungsgebiete keine markante Differenzierung 
des Agrarlandschaftsgefuges hervorriefen, konnen 
auch die bestehenden Gemeinsamkeiten nur bedingt 
auf die Obereinstimmungen in den physisch-geographi 
schen Verhaltnissen zuriickgefiihrt werden. Entschei 
dend waren die geschichtiichen Krafte. Von der Gegen 
wart in die Vergangenheit zuriickschreitend legt Verf. 
in dem Abschnitt ?Geschichte und Sozialverfassung" 
zunachst die gegenwartigen Grundbesitzverhaltnisse 
und die Verteilung der Hofgrofien dar und wendet 
sich dann der vom Ende des 16. bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts bestehenden Grundherrschaft (land 
lordism) zu, die von hervorragender Bedeutung fiir 
die Herausbildung des gegenwartigen Agrarland 
schaftsbildes in Irland, Wales und Cornwall war. 

Grundherrschaft wie mittelalterliches Lehnswesen wur 

den den ?keltischen" Landern von aufien her auf 

gezwungen, doch hat sich im Gegensatz zur Grund 
herrschaft das Lehnswesen mit all seinen Folge 
erscheinungen nur in Teilgebieten zu behaupten ver 

mocht. Wahrend des gesamten Mittelalters bestanden 

Lehnsordnung und einheimische Gesellschaftsordnung 
nebeneinander. Diese Gesellschaftsordnung, die in 
Irland und Wales auf vorgeschichtliche (?) Verhalt 
nisse zuriickweist, bestand weder auf Man noch in 
Cornwall, die daher um so leichter der wikingischen 
(Man) und sachsischen (Cornwall) Eroberung anheim 
fielen. Ein kurzer Abrifi der vor- und friihgeschichtli 
chen Entwicklung beschliefit diesen zweiten einleiten 
den Abschnitt. 

Mit dem Kapitel ?Bodennutzung" setzt die 
Analyse der Agrarlandschaftsstruktur ein. Die heutige 
Form der Landnutzung wurzelt in der langen vieh 
wirtschaftlichen Tradition, die allerdings in Irland 
und Wales erheblich starker war als auf Man und in 
Cornwall und in der althergebrachten, durch die 
Neuerungen des 18. und 19. Jahrhunderts verbesser 
ten Ackerbauweise. Als wesentliche Merkmale der An 

baumethode werden herausgestellt das Abbrennen der 
Grasdecke, der ewige Kornbau mit und ohne Diingung, 
aufierhalb Irlands der Gegensatz zwischen permanen 
tem und impermanentem Kulturland (infield-outfield), 
die der natiirlichen Begrasung iiberlassene reine Gras 

brache unterschiedlicher Dauer, aus der die moderne 

geregelte Feldgraswirtschaft hervorging. Bezeichnend 
war, abgesehen von Cornwall, auch das Fehlen von 

Hausgarten mit Intensivkulturen. Die nach der Er 

oberung durch die Normannen eingefiihrte Dreifelder 
wirtschaft hat das heimische Nutzungssystem nicht zu 

verdrangen vermocht. In der Neuzeit wirkten sich auf 

den Anbau die Entwicklung der Agrarwissenschaft 
einerseits und die mit der zunehmenden Marktorien 
tierung wachsende Abhangigkeit von politisch-markt 

wirtschaftlichen Tendenzen andererseits aus. Im Rah 
men der heute herrschenden Feldgraswirtschaft ist 
nicht der Hof, sondern das einzelne, entsprechend sei 
ner Kapazitat bewirtschaftete Feld die Betriebseinheit, 
wodurch die Anpassung an die jeweiligen Markterfor 
dernisse sehr erleichtert wird. Im ubrigen ist die Ver 
teilung des Schwergewichts zwischen Viehwirtschaft 
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und Ackerbau nicht nur von den jeweiligen naturlichen 
Gegebenheiten abhangig, sondern auch von der vor 
herrschenden Hof grofie, was in Irland besonders stark 
hervortritt. 

Eine die Untersuchungsgebiete verbindende Ge 
meinsamkeit von grofier Tragweite ist das Fehlen 
einer Gemeindeverfassung. Keine der seit dem Hoch 

mittelalter eingefiihrten weltlichen und kirchlichen 
Verwaltungseinheiten hat sich im Gefiihl der Bevolke 
rung zu verankern vermocht mit Ausnahme des welt 

lichen Kirchspiels in Cornwall. Lebendig geblieben 
iiber die Jahrhunderte hinweg sind die untersten Ein 
heiten, das ,townland* in Irland (durchschnittliche 
Grofie == 148 ha), dem in Wales das ,tref?, auf Man 
das ,trev' entsprachen. Doch wird auch das ,tref in 

Wales nicht mehr als Einheit empfunden, sondern nur 
noch der Hof. Ist das Fehlen abgestufter Zellenver 
bande vor allem in staatspolitisch-verwaltungstechni 
scher Hinsicht von Belang, so hat die Kleinheit der 
Grundzelle starke Auswirkungen auf Grofie und Ver 
teilung der Wohnplatze und Fluren gehabt. 

Die untersuchten ,keltischenc Lander gelten heute 

als Einzelhof- bzw. Streusiedlungslandschaften par 
excellence. Vereinzelt finden sich jedoch auch Bauern 

dorfer. (Ob die Bezeichnung , villages' fiir Siedlungen 
mit 4 bis 9 Herdstellen angebracht ist, sei dahinge 
stellt.) Bei den grofieren Dorfern mit 10 bis 20 Herd 
stellen, deren Zahl sehr gering ist, handelt es sich nur 
selten um reine Bauerndorfer. Beide Siedlungsformen, 
Einzelhof und Gruppensiedlung, haben nachweislich 
seit vorgeschichtlicher Zeit nebeneinander bestanden, 
doch zeigte die Siedlungsgrofie ein ungewohnlich star 
kes Fluktuieren vom Einzelhof zum Dorf und wieder 
zuriick zum Einzelhof. Bezeichnenderweise gibt es 
auch keine sprachlichen Unterscheidungen der einzel 
nen Siedlungsformen und -grofien. 

Es gehort zu den Besonderheiten Irlands in bezug 
auf die Anbaumethoden, dafi der Spatenbau bis gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitet blieb, be 
giinstigt durch die Obervolkerung des flachen Landes. 
Beim Pflugbau sind sowohl in Irland wie auch in Wa 
les die radlosen Pfliige bevorzugt worden. Der Anbau 
erfolgte im Mittelalter auf Hochbeeten, spater auf 
Flachbeeten und heute in zunehmendem Mafie beetlos. 
Ehe die Einhegungen das Vieh vom Ackerland fern 
hielten, wurde es auf entfernte Wildweiden gebracht 
oder durch Fesseln die Bewegungsfreiheit gehindert. 
Das Anpflocken war und ist unbekannt. Die Ein 
hegungen sind zu einem landschaftsbestimmenden Ele 
ment geworden, seien es nun trockene Steinwalle, 
Hecken oder Knicks. Zwar sind die bewachsenen Erd 
walle neuzeitlicher Entstehung, doch die Erdwalle als 
Feld- oder Flurbezirksbegrenzung gehen in die Vor 
geschichte (Friihgeschichte?) zuriick. 

Das letzte Drittel der Untersuchung ist der Dar 
stellung der verschiedenen Feld- und Flurformtypen 
gewidmet. Die Masse der eingehegten Felder haben 
entweder vollig unregelmafiige oder regelmafiige bis 
geometrische Formen. Nur vereinzelte Vorkommen ge 
streifter openfield-Fluren finden sich heute noch in 
Irland und Wales, doch hat die spontane Einhegung 
in alien vier Untersuchungsgebieten einen nennens 

werten Teil ehemaliger Streifenfluren (Lange = min 
destens das Dreifache der Breite) fossilisiert. Wie bei 

den ,mejous' der Bretagne wurden die openfields 
durch einen Erdwall zusammengefafit, und die Be 
grenzung auch der Parzellen durch Grassodenraine 
lafit sie eine Mittelstellung einnehmen zwischen abso 
lut offenen und eingehegten Fluren. 
Die Analyse schliefit ab mit einer ausgezeichneten 

Synthese, deren Gedanken leider nicht immer auch im 
Hauptteil eingehender dargelegt wurden. Vor allem 
werden die vier Untersuchungsgebiete nun in den gro 
fieren Rahmen der ?Frange Atlantique", des Atlanti 
schen Saums, gestellt, der als eine dritte Zone europa 
ischer Agrarkultur neben die mediterrane und die 
nordeuropaische tritt. Die Frage, ob der Atlantische 
Saum eine Folge von Konvergenzerscheinungen sei, 
wird implicite verneint. Hierbei hatte nach Ansicht 
des Rezensenten das gemeinsame Geschick, das Gebun 
densein an die atlantische Handelsroute, noch starker 
in den Vordergrund geruckt werden konnen. Das Al 
ternieren zwischen vorherrschendem See- und vorherr 
schendem Landverkehr in Europa 

? seit dem ausge 
henden Neolithikum ? war von eminenter Bedeu 

tung fiir Herausbildung, Wesen und Bestand des At 
lantischen Saums. 

Die FLATREs'sche Untersuchung ist eine Leistung 
von Rang, die auch vor dem Hintergrund des Mangels 
an ausreichenden Vorarbeiten gewiirdigt werden mufi. 
Als um so bedauerlicher empfindet es Rezensent, dafi 
durch die unbefriedigende kartographische Ausstat 
tung manches Forschungsergebnis schwer zuganglich 
ist. Die Lektiire bleibt auch da anregend, wo sie zur 

Kritik herausfordert. So sehr der Verfasser die Bedeu 
tung geschichtlicher Krafte fiir die Herausbildung des 
Atlantischen Saums betont, wichtige Teilgebiete der 
Geschichte, wie dieWirtschafts-undHandelsgeschichte, 
blieben unberiicksichtigt, andere, wie die neuzeitliche 
politische und demographische Geschichte, wurden 
nicht geniigend hervorgehoben. Eine historisch-geneti 
sche Betrachtungsweise hatte gelegentlich zum Vorteil 
gereichen konnen, ebenso wie die kritische Einstellung 
des Historikers in Fragen der Datierung. Die innere 
Bindung an die Volkskunde hat zu einer Uberbeto 
nung des Formalen gefiihrt, so dafi die Elemente ge 
geniiber dem Gefiige den Vorrang haben. Genetisch 
unterschiedliche Formen werden nicht immer sauber 
getrennt und den Fragen der Formenkonstanz wird 
nicht immer mit der geniigenden Kritik begegnet. Eth 
nisch-verfassungsrechtliche Deutungen werden dort 

nahegelegt, wo eine Erklarung durch Elemente der 
Agrarverfassung, etwa die Pfluggemeinschaften, mog 
lich gewesen ware. Im Rahmen einer Uberschau iiber 
vier Lander bzw. Landschaften sind Verallgemeine 
rungen unvermeidbar. Leider wurden jedoch verschie 
dentlich unrepresentative Beispiele gewahlt und Be 
rechnungen auf zu kleiner Basis ausgefiihrt. Aufierdem 
hatte sich Rezensent bei der gegebenen Betonung des 
Formalen eine vollstandige Aufzahlung der verschie 
denen Formen nach Art vorgeschichtlicher Fundlisten 
gewiinscht. 

In jiingster Zeit sind die Teilgebiete des Atlantischen 
Saums wieder in den Vordergrund geographischer 
Forschung geruckt. Jedem Bearbeiter sind, ausgespro 
chen oder unausgesprochen, die mannigfachen, alle 

Unterschiede iiberwiegenden Gemeinsamkeiten zwi 
schen diesen Teilgebieten deutlich geworden. Die Exi 
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stenz des Atlantischen Saums zu substanziieren, war 

eine Aufgabe, die nicht nur die grofie Sieht, sondern 
vielfach auch die allererste Materialsammlung noch 
verlangte. Sich dieser Aufgabe gestellt zu haben, ist 
ein Verdienst P. Flatres, dem gegeniiber die in der 
gegebenen Situation kaum immer vermeidbaren Schwa 

chen weniger ins Gewicht fallen. Seine Arbeit stellt 
einen bleibenden Gewinn fiir die vergleichend-geogra 
phische Forschung dar. 

NACHTRAG ZU: NORD-GRONLAND. 
DIE FORSCHUNGEN DER BRITISCHEN 

NORDGRONLAND-EXPEDITION 1952?1954. 

(BNGE). 

Diese Zschr. Bd. XII Lfg. 1, 1958, S. 51?61. 

J. Georgi 

Bei aller Anerkennung der grofien Leistungen und 
Ergebnisse dieser Expedition blieb zu bedauern ein 
gewisser Mangel an Tradition, insbesondere vermifite 
man eine angemessene Wiirdigung der ?Danmark" 

Expedition 1906?1908 und der ?Danischen Expedi 
tion nach Dronning Louises Land (DLL) und quer 
iiber das Inlandeis von Nordgronland 1912?1913" 
von I. P. Koch und A. Wegener, soweit es die frii 
here Erkundung des DLL betraf. Wirkte sich dieser 
Mangel doch auch auf das wissenschaftliche Programm 
aus, das sich die einzigartige Moglichkeit entgehen 
liefi, etwa Photoaufnahmen vom Inlandeisrand, vom 

Ymer-Nunatak und anderen glaziologischen und gla 
zial-morphologischen Objekten, vom gleichen Stand 
punkt aus photographiert, im Abstand von fast 50 
Jahren einander gegeniiberzustellen, so wie es in dem 
hier anzuzeigenden Werk mit Photos des ? Britannia 
Sees" durch A. Wegener 19Q8 und die BNGE 1953 
geschehen ist (Tafel 23). 

Um so mehr freut sich der Berichterstatter, darauf 
hinweisen zu diirfen, dafi jenen bedeutenden alteren 
Expeditionen wenigstens nachtraglich Gerechtigkeit 
widerfahren ist in dem gehaltvollen Taschenbuche 
R. A. Hamilton, Venture to the Arctic (Pelican 
Books A. 432), Penguinbooks, Middlesex 1958. 283 S., 
38 Fig., 32 Phototafeln. 

Der Herausgeber, Meteorologe, Nachstkommandie 
render und oberster Leiter der wissenschaftlichen Ar 

beiten, gibt in 15 Kapiteln, die teils von den betreffen 
den Expeditionsteilnehmern, teils von ihm selbst ver 
fafit sind, einen Uberblick iiber die ganze Expedition, 
ihre Organisation und Aufgaben sowie iiber die wis 
senschaftlichen Arbeiten und Ergebnisse im allgemei 
nen. Wir nennen hier nur die Vermessung von DLL 
(F. R. Brooke; Triangulationsnetz in Fig. 4, S. 60), 

Meteorologie von North Ice und der Basisstation 
am Britannia-See vom Herausgeber; Geophysik ? Seismik und Gravimetrie ? von C. B. B. Bull), 
Glaziologie (H. Lister), Geologie (J. D. Peacock) 
und Geomorphologie (P. J. Wyllie). 

Besonders begriifit der Leser das Zuriickgehen auf 
die Arbeiten der ?Danmark"-Expedition, der J. P. 

Koch- und A. wegener-Expedition und des Dani 

schen Geodatischen Institutes, das 1950 und 1951 un 

ter Leitung des jetzigen Chefs der topographischen 
Abteilung, Oberst J. V. Helk, Hunderte von Schrag 
aufnahmen des ganzen DLL mit Wasserflugzeugen 
fiir die BNGE hergestellt und auch wichtige Hinweise 
auf die altere Literatur gegeben hatte. 

Die Mitglieder der letzten Gronland-Expedition 
Prof. Alfred Wegeners 1930/31, die sich umsonst er 
boten hatten, ihre Stationen auch im 2. Internationa 
len Geophysikalischen (Polar-) Jahr 1932/33 wieder 
zu besetzen, werden mitfiihlend lesen, dafi auch bei 
der BNGE durch finanzielle Schwierigkeiten die wis 
senschaftlichen Forschungsmoglichkeiten beschnitten 

worden sind. Hamilton sagt S. 34: ?Es ist eine Tra 

godie, wenn man an die so verlorenen Gelegenheiten 
denkt, denn sie werden sich in langen Jahren kiinftig 
nicht wieder darbieten. Die Kosten der Transporte, 
der Winterhauser, des Betriebsstoffes usw. bilden einen 
so grofien Teil der Gesamtkosten einer Expedition, 
dafi Gehalt und Ausriistung eines halben Dutzends 
weiterer Wissenschaftler verhaltnismafiig unbetracht 
liche Kosten verursachen wiirde ? wie es wenigstens 
fiir einen Wissenschaftler aussieht..." (In diese Kate 

gorie versaumter, einmaliger Gelegenheiten rechnet ja 
besonders der Verzicht auf die heute zur Standard 
Ausriistung meteorologischer Forschungsstationen ge 
horenden Radiosonden-Aufstiege, die wertvolle Ver 

gleiche mit denjenigen der franzosischen Oberwin 
terungen in 71? N. ermoglicht und fiir die von Ha 

milton herausgearbeiteten klimatischen Besonderhei 
ten Nordgronlands die aerologische Begriindung gelie 
fert haben wiirden). Es folgen sehr lesenswerte Be 
trachtungen Hamiltons iiber die Griinde, die einen 

Wissenschaftler bewegen mogen, sich einer arktischen 
Expedition anzuschliefien. 

Ein anderer wichtiger Punkt fiir das Gelingen einer 
Expedition klingt an, wenn auf S. 90 der Geophysiker 
Bull von den immer wieder vergeblichen, zur Ver 

geudung von Kraft, Material und Zeit zwingenden 
Versuchen berichtet, fiir die Raupenschlitten (Weasel) 
einen Weg iiber den 30 km breiten, sehr unebenen 

Gletscher Storstrommen zu finden. ? .. . Damals, als 
wir wahrend des Winters in den Expeditionsberichten 
von Koch und Wegener, Mikkelsen und Laub 

(,Alabama'-Expedition 1909/12) von deren Schwierig 
keiten lasen, waren wir erstaunt dariiber, wie sehr die 
Berater des Expeditionsleiters, die den Plan gebilligt 
hatten, die Wiesel iiber den Storstrom zur Basis am 
Britannia-See zu fahren, offensichtlich die von den frii 
heren Expeditionen angetroffenen Schwierigkeiten un 

terschatzt hatten . .. Eine bessere Wiirdigung der Auf 

zeichnungen friiherer Forscher wiirde in jenem Friih 
stadium der Planung vorteilhaft gewesen sein." Dies 
deckt sich auffallig mit den vom Berichterstatter s. Z. 
fiir notwendig gehaltenen kritischen Bemerkungen 
iiber die grofie Bedeutung der Kontinuitat in der For 
schung, vor allem in der Polarforschung. 

Einen ganz besonderen, dauernden Wert besitzt die 
ses bei handlicher Form doch sehr inhaltsreiche Buch 
durch die bibliograohische Zusammenstellung der bis 
1958 erschienenen Veroffentlichungen iiber die BNGE. 
Sie enthalt nicht weniger als 44 Titel, darunter 5 iiber 
Geologie und Geomorphologie, 7 iiber Glaziologie, 
11 iiber Physiologie und Biologie, 10 iiber Meteorolo 
gie. Man darf die Teilnehmer der BNGE, aber auch 
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