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(Manuskript abgeschlossen April 1963) 

NEUE WEGE IN DER ATLAS-KARTOGRAPHIE 

Gedanken zu zwei wichtigen Neuerscheinungen1,2) 

Mit der Herausgabe eines handlichen, wissenschaft 
lich und kartographisch hervorragend durchgearbeite 
ten Weltatlas ist das junge ? Kartographische Institut 
Bertelsmann" in die Reihe der fuhrenden Kartenver 

lage Europas vorgestofien. Den Herausgebern, Haupt 
bearbeitern und dem grofien Mitarbeiterstab gebiihrt 
hohe Anerkennung fiir diese Leistung, um so mehr, als 

*) Der Grofie Bertelsmann Weltatlas, herausgegeben vom 

Kartographischen Institut Bertelsmann unter Leitung von 
W. Bormann, Gutersloh, 1961. 11 S. Vorwort und Mit 

arbeiterverzeichnis, 120 S. mehrfarbige Karten, 259 S. Spra 
chenschlussel und Namensregister. DM 88,?. 

2) Schweizerischer Mittelschulatlas, 13. Auflage, 1962. 

Herausgegeben von der Konferenz der kantonalen Erzie 
hungsdirektoren. Bearbeitung und Originalzeichnung von 
Prof. E. Imhof. Kartographie und Druck: Art. Institut 
Orell Fiissli AG., Zurich. 

bei der heutigen Situation in unserem geteilten Vater 

lande wenig Hoffnung besteht, in naher Zukunft eine 
moderne Handatlasbearbeitung etwa vom Umfang 
und wissenschaftlichen Rang des ? Grofien Stieler", des 

?Atlante Internazionale" oder des ?Atlas Mira" zu 

erleben. 
Dem Typus der genannten Grofi atlanten nahert sich 

der Bertelsmann-Weltatlas insofern, als er ein ?all 

gemein-geographischer" Atlas im Sinne der von W. 
Bormann (in Petermanns Mitt. 1961, H. 3) gegebenen 
Darlegungen sein will. Mit letzter Konsequenz ver 

zichtet er daher auf jede Art thematischer Karten sowie 
auf grofimafistabliche Spezialkarten, Stadtplane u. 

dgl., auf sog. ?Full- und Beiwerk" also, wie solche 

Sonderkarten in der Besprechungsunterlage leider ab 
wertend genannt werden. Diese weise Beschrankung 

? 

mag man sie begriifien oder bedauern ? kommt je 
denfalls der Geschlossenheit und klaren Gliederung 
des Atlas zugute. 

Das handliche Format 24X32 cm, kaum grofier als 
unsere gangigen Schulatlanten, kann durch die mo 
derne Klebebindung gut ausgenutzt werden und er 

laubt die geschlossene Darstellung zusammengehoriger 
Gebiete auf einer nahtlosen Doppelseite. So konnten 
klare und einfache Mafistabsverhaltnisse, eine wesent 

liche Voraussetzung fiir die Vergleichbarkeit der ein 
zelnen Karten, geschaffen werden. Zwischen dem zu 

kleinen Lexikon-Format anderer Weltatlanten (z. B. 

Herder, Brockhaus) und der Unhandlichkeit der gro 
fien ?Hand"-Atlanten hat Bertelsmann zweifellos 
einen sehr gliicklichen Mittelweg gefunden. Die Skala 
der hauptsachlich verwendeten Mafistabe reicht von 
1 : 1 Million (Mitteleuropa) bis 1 :75 Millionen. 
Sondermafistabe wurden nur fiir zwei Gebiete 
besonders hoher Bevolkerungsdichte (Ruhrgebiet in 
1 : 500 000, Java in 1 : 7,5 Millionen) benotigt. Uber 

die verwendeten Mafistabsreihen und Kartenprojektio 
nen ? es handelt sich ganz uberwiegend um flachen 
treue Entwurfe ? wird im Vorwort das Wissenswerte 

mitgeteilt. Man findet hier weiterhin Erlauterungen 
zur Methode der Gelande- und Meerestiefen-Darstel 

lung sowie zur Namengebung, deren systematische 
Durcharbeitung diesem Atlas eine Sonderstellung zu 
weist. Aus praktischen Grunden wurde der Atlas in 
zwei Karten- und Registerteile (?Die Welt" und ?Mit 
teleuropa") aufgegliedert. Als Hilfe zur Beurteilung 
der Zuverlassigkeit der einzelnen Blatter ist auf der 
Innenseite des Einbandes eine ?Karte der Vermessung 
und Kartierung, Stand 1960" angebracht, die iiber den 
sehr unterschiedlichen kartographischen Erschliefiungs 
stand der Kontinente und Meeresraume Aufschlufi 
gibt. 

Von der Art, wie das schwierige Problem der Ge 
landedarstellung in den verschiedenen Mafistaben ge 
lost wurde, wird der kritische Blick des Atlas-Benut 
zers natiirlich zuerst gefesselt. Ganz allgemein ist ein 
recht harmonischer Zusammenklang der ausdrucksvol 
len Reliefschummerung von F. Holzel mit den fiir 
jede Mafistabsgruppe individuell abgestuften Hohen 
schichtenfarben (von Griin iiber gelbliche Tone bis Rot 
braun) festzustellen. Der Verzicht auf sog. ?H6hen 
linien" (besser: ?Formlinien"), die bei Atlaskarten 
ohnehin von zweifelhaftem Wert sind, wirkt sich 
nicht nachteilig auf die Formenplastik aus; wichtig 
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fiir die Erfassung der Reliefenergie sind indessen die 
zahlreichen, nicht nur auf den hochsten Punkten, son 

dern auch im Hiigel- und Tiefland zweckmafiig ver 
teilten Hohenkoten. Uber die farben- und schatten 

plastische Gelandedarstellung hinaus wurden auch ein 
pragsame morphographische Signaturen (z. B. fiir 
Sumpf- und Wattgebiete, fiir Sandwiisten und Glet 
scher) verwendet, die geeignet sind, die Landschafts 
Physiognomie scharfer zu erfassen. Schone Beispiele 
dafiir liefert dieNordafrika-Karte(Bl. 74/75) mit ihrer 
iiberraschend detailreichen Darstellung der Diinen 
gebiete, Salzpfannen und Wadis in der Sahara. Durch 
eine sehr sorgfaltig abgestimmte Tiefenstufen-Skala 
(von hellblau bis dunkelblau) und durch Tiefenzahlen 

wurden auch die Meeresraume anschaulicher und zu 

verlassiger charakterisiert, als dies sonst in Atlanten 

ahnlichen Ranges iiblich war. Eine Menge neuesten 

ozeanographischen und glaziologischen Beobachtungs 
materials ist schliefilich in den beiden Karten der 
Polargebiete verarbeitet, die im Mafistab 1 : 30 Millio 
nen einander in Azimutalprojektion vergleichbar ge 
geniibergestellt sind. 

An einen Atlas, der in erster Linie der aktuellen 
geographischen Information dienen soil, miissen hohe 
Anforderungen bezuglich Klarheit und Zuverlassigkeit 
der politischen Raumgliederung sowie bezuglich der 
kritischen Auswahl von Siedlungen, Verkehrswegen 
usw. gestellt werden. Erfreulicherweise konnte die Zahl 
der Obersichtskarten mit politischem Flachenkolorit 
auf nur 6 beschrankt werden. Dafiir bringen auf den 
physischen Karten violette Grenzbander klar genug die 
territoriale und administrative Gliederung zum Aus 

druck. Deutschland, nicht aber das Vorkriegspolen, ist 
in den Grenzen von 1937 dargestellt; die ?de-facto 

Grenzen" von 1945 erscheinen als unterbrochenes 

Rasterband. In ahnlicher Weise sind auch die umstritte 
nen bzw. unklaren Grenzen in Kaschmir, Korea, Viet 
nam und Siidarabien gekennzeichnet. Dafi die po 
litische Karte von Afrika heute schon wieder in man 

chen Einzelheiten iiberholt ist, zeigt die Problematik 
solcher Karten uberhaupt, die besser in auswechselbarer 

Form dem Atlas beigegeben werden sollten. 
Die zur guten Orientierung angestrebte moglichst 

hohe Dichte des Siedlungsnetzes einschliefilich der viel 
Platz beanspruchenden Beschriftung darf die Klarheit 
der Gelandedarstellung keinesfalls iiber Gebiihr be 

eintrachtigen. Der Kompromifi zwischen diesen sehr 
schwer in Einklang zu bringenden Forderungen ist im 
Bertelsmann-Atlas iiberraschend gut gelungen. Dank 

der zarten Reliefzeichnung bleiben auch im Hoch 

gebirge die zum Teil in sehr kleinen Schrifttypen er 
scheinenden Ortsnamen klar lesbar. Eine einzige, dem 

Kartenteil vorangestellte Zeichenerklarung der sechs 

stufigen Siedlungs-Klassifikation geniigt fiir alle Mafi 
stabe (aufier 1 : 75 Millionen), um die Grofienklasse 

jedes Ones festzustellen. Man konnte allenfalls ein 
wenden, dafi fiir die wichtige Ortsgrofiengruppe 10 000 
bis 50 000 Einwohner eine weitere Unterteilung wiin 
schenswert gewesen ware. Im Kartenteil Mittel 

europa" wurden die Grofistadte nicht nur durch die 
ihrer Grofienklasse zukommende Signatur, sondern 

dariiber hinaus im Grundrifi des bebauten Stadtgebie 
tes dargestellt. In dieser Form kommt beispielsweise die 

Grofistadt-Agglomeration des Ruhrgebietes schon im 

Mafistab 1 : 1 Million (Bl. 108) fast ebenso wirkungs 
voll zur Geltung wie im Mafistab 1 : 500 000 (Bl. 120). 

Eisenbahnlinien und Strafien in recht unaufdring 
licher schwarzer bzw. roter Linienfuhrung sind mit 
dem iibrigen Karteninhalt gut abgestimmt. Neuartig 
fiir einen Atlas dieser Art ist die systematische Ein 
tragung der wichtigsten Verkehrs-Flughafen. 

Vom Gesamtvolumen des Grofien Bertelsmann 
Weltatlas nehmen Kartenteil und Einfiihrungstext ein 
Drittel, Namenregister und Sprachenschlussel jedoch 
zwei Drittel ein. Diese Tatsache allein kennzeichnet 
schon die ungewohnliche Sorgfalt, die (unter der Lei 
tung von H. Weygandt) der Aufbereitung und Er 

schliefiung des namenkundlichen Materials zugewandt 
worden ist. In der Reichhaltigkeit und Konsequenz 
der Namengebung und in der dadurch gebotenen viel 
fachen Informationsmoglichkeit hat dieser Atlas einen 
kaum zu iiberbietenden internationalen Mafistab ge 
setzt. Er diirfte deshalb in zahlreichen abgewandelten 

Lizenzausgaben eine weltweite Verbreitung finden, 
sicherlich auch in den Landern sog. ?exotischer Spra 
chen", deren geographisches Namensgut dem Karten 

benutzer, z. T. unter grofiten Schwierigkeiten, aus zu 

verlassigen Originalquellen zuganglich gemacht wurde. 
In einem umfangreichen Sprachenschlussel findet man 

Ausspracheregeln und Bemerkungen iiber die regionale 
Verbreitung der einzelnen Hoheitssprachen. Dem in 

ternationalen Registerteil sind in 11 europaischen Spra 
chen Erlauterungen zur Benutzung des Namenregisters 
und in 20 Sprachen, durch Skizzen illustriert, die Be 
zeichnungen wichtiger geographischer Begriffe voran 

gestellt. Auch ungebrauchlich gewordene und histo 
rische Namen konnen im Register ermittelt und mit 

den aktuellen Bezeichnungen in Verbindung gebracht 
werden. Wahrend im Kartenteil ?Die Welt" mit dem 

zugehorigen Register (127 000 Stichworte) konsequent 
die offizielle Schreibweise der einzelnen Lander, ge 
gebenenfalls in exakter Transliteration, verwendet 

wurde, stehen im Kartenteil ?Mitteleuropa" (Register 
mit 37 000 Stichworten) die gelaufigen deutschen Na 
men an erster Stelle, offizielle Bezeichnungen zusatz 

lich in Klammern darunter. 
Wenn hier in einem ?allgemein-geographischen" 

Atlas zwei Drittel des Umfanges allein der Erschlie 
fiung des internationalen geographischen Namens 

gutes gewidmet worden sind, dann mufi man sich doch 
dariiber Gedanken machen, wie dieses Problem in 
einem zukiinftigen grofien ?Handatlas" internationa 

len Ranges, der auch eine grofiere Zahl thematischer 
Karten enthalten mufite, gelost werden kann. Umfang 
reiche Zeichenerklarungen und textliche Erlauterungen 
zu physischen und wirtschaftsgeographischen Thema 
karten, dies alles mufite in einer gleich griindlichen 
mehrsprachigen Bearbeitung zu einem unvorstellbaren 

Umfang eines derartigen Atlaswerkes fiihren. Ganz 
sicher wird der ?ideale Handatlas" der Zukunft nicht 

mehr als einbandiges Werk erscheinen konnen. 
? 

Unter den besten europaischen Schulatlanten hat 

schon immer der ?SchweizerischeMittelschulatlas", des 

sen 12. Auflage im Jahre 1948 erschienen war, eine 
besondere Stellung eingenommen. Vor allem waren es 

die von Prof. E. Imhof in schattenplastisch-luftper 

spektivischer Reliefzeichnung gestalteten Ausschnitte 
von Landschaften der Schweiz, die diesem Werk einen 
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eigenwilligen, kiinstlerischen Reiz gegeben, die aber 
auch in hohem Mafie durch ihre Anschaulichkeit und 
Schonheit den didaktischen Wert dieses Atlas begriindet 
haben. Da jedoch fiir die physischen Regional-, Lander 
und Erdteilkarten bisher eine wenig originelle Schraf 
fenmanier mit konventionellen Hohenstufenfarben 

Anwendung gefunden hatte, mufite man eine gewisse 
Uneinheitlichkeit im Charakter des Gesamtwerkes 
empfinden. Indessen konnte schon damals kein Zweifel 
daran bestehen, dafi auch die schwierigen Probleme der 
kleinmafistablichen manuellen Relieftechnik von 
Imhof und seinen Mitarbeitern gemeistert wurden. 

Heute, nach dem Erscheinen der 13. Auflage dieses 
Atlas, kann man die Vorziige der luftperspektivisch 
schattenplastischen Reliefzeichnung Imhofs im Ver 

gleich zu den Ergebnissen photomechanischer Verfah 
ren gerade bei Lander- und Erdteilkarten wohl nicht 

mehr bestreiten. Die Grenzen der photomechanischen 
Reliefkartographie (etwa nach dem Wenschow-Ver 

fahren) sind schon durch die ungeniigende Generalisa 
tion des photographierten Gipsreliefs gegeben. Sie las 
sen sich auch durch Variationen der Beleuchtungsrich 
tung und durch nachtragliche Retouche und Oberarbei 
tung nicht uberwinden. Die Ergebnisse befriedigen des 
halb nur bei relativ grofimafistablichen Karten, wah 
rend die fiir Erdteil- und Landerkarten notwendige 
starke Verkleinerung in der Regel zu unruhige und 
unubersichtliche Gelandeplastik ergibt. Die manuelle 
Methode ist hier viel elastischer und anpassungsfahiger. 
Sie setzt freilich meisterhafte Beherrschung der Genera 
lisationsmethoden und feinste Abstimmung der schat 

tenplastischen Effekte mit den fliefiend ineinander 
ubergehenden Hohenstufenfarben voraus. 

In der zweckmafiigen Festlegung der Grenzen fiir 
die Hohenstufenfarben liegt eine wichtige Vorausset 
zung fiir die unmittelbare optische Wirkung und die 
Vergleichbarkeit der im neuen Mittelschulatlas erst 
malig in Relieftechnik gebotenen Atlaskarten. Es iiber 
rascht hierbei zunachst, mit wie wenigen Farben diese 
nach dem Prinzip ?Je hoher, desto heller" angelegte 
Skala den angestrebten luftperspektivischen Eindruck 
zu verwirklichen vermag. Vom kraftigen, blaulichen 
Grim der Depressionen ansteigend iiber Lichtgriin 
(0?200 m), Gelbgriin (200?500 m) zu einem zarten, 
gebrochenen Gelb (500?1000 m), hat man bereits die 
flachenhaft ausgedehntesten Tieflands- und Mittel 

gebirgsraume differenziert, wahrend fiir die Gebirgs 
stufen ab 1000 m nur Tonungen von Hellgelb bis zu 
reinem Weifi iibrig bleiben. Dank der Schattenplastik 
durch eine kraftige neutral graue Schummerung ent 
steht jedoch weder in den Faltenketten der Hoch 
gebirge noch im Hochland von Tibet der Eindruck lee 
rer, ungegliederter Flachen; andererseits ergibt sich 
aber durch die mit zunehmender Hohe ?kalter"wirken 
den Tonungen eine gute Assoziation an die wirkliche 
Temperaturschichtung3). Diese Skala gilt einheitlich 
fiir die Mafistabe von 1 :2,5 Millionen bis zu 1 : 30 

3) In der konventionellen Hohenstufen-Farbskala wer 
den gerade die Hochgebirge mit kraftigen ?warmen" Farb 
tonen, braunrot bis rot, gekennzeichnet. Fiir das subjektive 
Empfinden ist das unbefriedigend, weil man rotliche und 
braunliche Tone einerseits mit hohen Temperaturen (vgl. 
Isothermenkarten), andererseits mit Begriffen wie ?Boden" 
oder ?Trockenheit" in Verbindung bringt. 

Millionen, nicht jedoch fiir die Obersichtskarte der 
Schweiz in 1:1 Million, in der die Stufe 0?300 m 
in einem etwas zu leuchtenden Griin erscheint. Die aus 

drucksvollen, schon in der vorherigen Auflage des 
Atlas vorhandenen grofimafistablichen Karten der 
Schweizer Landschaftstypen zeigen individuelle Farb 
stufungen in Anpassung an die Gelandeformen und 

Hohenunterschiede. Hier ist iibrigens im Beispiel ?San 
tisgruppe und Appenzellerland" (S. 5) eine Siid-Be 
leuchtung angewandt, an die sich das Auge des Betrach 
ters erst gewohnen mufi, um den richtigen Reliefein 
druck zu gewinnen. Aus den topographischen Landes 
karten der Schweiz wurden neue Ausschnitte der Mafi 
stabe 1 : 5000 bis 1 : 100 000 beigegeben. Sie zeigen im 
Vergleich zu 1948 grofie Fortschritte in der kartogra 
phischen und reproduktionstechnischen Gestaltung der 
amtlichen Kartenwerke. 

Besondere Beachtung verdienen die nunmehr gro 
fienteils in schatten- und farbenplastischer Bearbei 

tung vorgelegten Regionalkartchen. Es fallt schwer, 
aus der Fiille dieser kleinen Meisterwerke einige beson 
ders eindrucksvolle Beispiele herauszugreifen: die Um 
gebungskarten ?Atna", ?Rom und Albanerberge", 
?Neapel" (S. 56); die Karten ?Karstlandschaft bei 
Postojna" (S. 49), ?Finnische Seenplatte" (S. 68); die 
prachtvollen Darstellungen der Niagarafalle (S. Ill), 
des Gran Canon (S. 113) und vor allem des Mount 
Everest in 1:100 000 (S. 93). Wesentlich verbessert 
durch klarere Herausarbeitung der Stadtgrundrisse 
und harmonische Farbwahl fiir die Bodenbedeckung 
wurden auch diejenigen Umgebungskarten, bei denen 
auf eine Reliefbearbeitung verzichtet werden konnte. 

Trotz erweiterten Inhalts brauchte der Umfang des 
Atlas nicht vergrofiert zu werden. Dies wurde vor 
allem dadurch erreicht, dafi man die politischen Uber 
sichtskarten stark verkleinerte, wahrend der Grenzver 
lauf im einzelnen aus den in die physischen Reliefkar 
ten eingetragenen griinen Linien hervorgeht. Leider 
wurde hier aber von der Moglichkeit, vorlaufige oder 
umstrittene Grenzverlaufe (etwa in Deutschland, 
Kaschmir, Vietnam, Korea) besonders zu kennzeich 
nen, kein Gebrauch gemacht. Die noch 1948 durch eine 
gestrichelte Linie als ?noch nicht festgelegt" bezeich 
nete Grenze zwischen Deutschland und der Volks 

republik Polen erscheint somit in der Ausgabe 1962 
endgultig als ?Staatsgrenze". In der neu entworfenen 

Karte der politischen ?de-facto"-Gliederung Mittel 

europas sind manche Widerspriiche und Unklarheiten 
zu beklagen. Entspricht es etwa den harten politischen 
Tatsachen, wenn in dieser Karte die Bundesrepublik 
Deutschland und die ?DDR" durch eine sogenannte 
?innere Grenze" getrennt werden, die somit keine 

grofiere Bedeutung bekommt als etwa die Landesgrenze 
zwischen Bayern und Hessen? 

Der thematische Teil des Atlas wurde, wie Ver 
gleiche mit der alteren Auflage zeigen, wesentlich er 
weitert und auf den neuesten Stand gebracht. Das gilt 
sowohl fiir die Karten zur Landesnatur wie fiir Volks 
dichte-, Sprachen-, Volker- und Wirtschaftskarten, 
wahrend die Darstellung verkehrsgeographischer Zu 
sammenhange entschieden zu kurz kommt. Durch die 
Vielfalt der angewandten Darstellungsverfahren wird 
dieser Atlasteil zu einem inhaltsreichen Lehrbuch der 
thematischen Kartographie, das zum Vergleichen und 
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zur ?Zusammenschau" der geographischen Elemente 

anregt. So ist es z. B. lehrreich, den Verlauf der nicht 

auf das Meeresniveau reduzierten Januar- und Juli 
Isothermen auf Landerkarten 1:12 Mill, mit dem Ver 
lauf der reduzierten Isothermen in den Europakarten 
1 : 30 Mill, zu vergleichen und hieraus die gelandebe 
dingten Einfliisse auf die Mitteltemperaturen abzu 
leiten. Aufschlufireiche Beziehungen zwischen Jahresnie 

derschlagen und Vegetationstypen, zwischen Geologie, 
Tektonik und eiszeitlichen Erscheinungen werden je 
weils in nahe benachbarten und daher bequem ver 

gleichbaren Sonderkarten geboten. Auch bei den Wirt 
schaftskarten wurden in keinem Falle behelfsmafiige 

Darstellungen in Form von Kartogrammen verwandt, 
sondern echte kartographische Losungen gesucht, die in 
den Grenzen des jeweiligen Mafistabes eine Lokalisie 
rung punktformiger wie eine klare Erfassung flachen 
hafter Landschaftselemente ermoglichen. Allerdings 
hatte man, besonders bei den Karten der Bergbau- und 

Industriegebiete, die Legenden zweifellos noch einheit 
licher, fiir samtliche Karten der gleichen Gattung giil 
tig, entwerfen konnen. Die sehr zweckmafiige Verwen 

dung der internationalen chemischen Symbole fiir die 
betreffenden Erzlagerstatten, Bergbau- und Industrie 

reviere sollte nicht durch den unmotivierten Gebrauch 

anderer Abkiirzungen (auf S. 69: N fiir Nickel, S. 106: 
As fiir Asbest, S. 117: Ar fiir Silber) durchbrochen 
werden. Ebenso wie sich fiir die geologischen Forma 

tionen, fiir klimatologische und vegetationskundliche 
Elemente im Laufe der Zeit bestimmte, allgemein an 
erkannte Farbstufungen und Signaturen eingefuhrt 
haben, sollte man auch auf dem komplexen Gebiet der 

Wirtschaftskarten zu grofierer Einheitlichkeit und da 
mit zu leichterer Lesbarkeit der Signaturen gelangen. 

Hier liegt, gerade fiir die Schulatlanten, noch eine 
wichtige und lohnende Aufgabe. 

Klarheit und Konsequenz miissen in besonderem 
Mafie fiir die Schreibweise, die Transkription und 
Transliteration der geographischen Namen Leitgrund 
grundsatze sein. Doch solange wir hier noch weit von 

international verbindlichen Regelungen entfernt sind, 
mufi jeder neue Atlas in diesen Fragen einen Kompro 
mifi zwischen geographischen und nationalen, zwischen 

sprachlichen und padagogischen Gesichtspunkten 
suchen. Im Vorwort des neuen Schweizer Mittelschul 
atlas werden die hier angewandten Prinzipien der 

Namengebung eingehend erlautert: Ortsnamen in der 

Regel in der amtlichen Schreibweise des betreffenden 
Landes; deutsche Transkription fiir Gebiete ohne la 
teinisches Alphabet; in der Schweiz alle geographischen 
Bezeichnungen in der zustandigen regionalen Landes 

sprache. In einigen Karten ist man jedoch bewufit ab 

gewichen von diesen Regeln, die im iibrigen nur ?als 
allgemeine Richtlinien, nicht aber als starre Gesetze" 

aufgefafit werden sollen. Kein Zweifel somit, dafi die 
Frage der Schreibweise geographischer Namen hier 
noch nicht endgiiltig und restlos befriedigend gelost 
wurde, zumal auch ein Register fehlt, das in Zweifels 
fallen Auskunft iiber Orte mit unterschiedlicher 
Schreibweise oder mit geanderten Namen geben konnte. 

Doch da es nicht Aufgabe eines Schulatlas sein kann, 
erschopfende geographisch-topographische Auskunft 
im Sinne eines ?Handatlas" zu bieten, konnen die zu 

letzt geaufierten kritischen Bemerkungen den wissen 

schaftlichen, didaktischen und kiinstlerischen Wert 
dieses grofiartigen Werkes keinesfalls beeintrachtigen. 

Ernst Schmidt-Kraepelin 

LITE RATU R B E R I C HTE 

Alfred Hettner 6. 8. 1859. Gedenkschrift zum 100. Ge 

burtstag. (Heidelberger Geogr. Arbeiten, Heft 6). 1 Abb. 

Keysersche Verlagsbuchh., Heidelberg u. Munchen 1960. 
88 S. DM 5,80. 

Alfred Hettner ist an der Schwelle des 20. Jahrhunderts 
der erste Student gewesen, der Geographie studierte, um 

Geograph zu werden. Umfassend gebildet hat er als Klima 

tologe, Morphologe, Forschungsreisender, Anthropogeo 
graph, Landerkundler, Universitatslehrer und Methodiker 
Bleibendes geleistet, in iiber 20 Buchern Probleme dargelegt 
und in seiner ?Geographischen Zeitschrift" einen grofien 
Einflufi ausgeiibt. Viele seiner Leistungen lassen sich nur aus 

der historischen Konstellation seines Lebens verstehen, und 
wir begriifien deshalb neben den Wiirdigungen Gottfried 

Pfeifers, Erich Maschkes, Ernst Plewes und Fried 
rich Metz' auch den erstmaligen Druck dreier autobiogra 

phischer Skizzen Hettners, die Ernst Plewe ediert hat. Alle 

Beitrage enthalten wichtige Erganzungen zu der bis jetzt 
uniibertroffenen Darstellung Heinrich Schmitthenners 

(im Vorwort seiner Ausgabe der HETTNERschen ?Allgemei 
nen Geographie des Menschen", Bd. I, S. XI?XXXXIV), 
die ? vom Ganzen ausgehend 

? 
beweist, dafi Biographie 

im disziplinhistorischen Bereich mit Problemgeschichte iden 

tisch sein mufi. Besonders seien hier die Ausfuhrungen 

Ernst Plewes und Friedrich Metz' hervorgehoben. Zu 

gleich seien aber auch Fragen angemeldet, denen spater noch 
literarischer Ausdruck gegeben werden sollte. Sie haben 
nichts mit Zweifeln an Hettners Bedeutung fiir die Geogra 
phie gemein; allerdings darf auch jener Schatten in einem 
historischen Portrat nicht fehlen, den ein Mensch nun ein 
mal wirft. Hanno Beck 

Edmund William Gilbert, Sir Halford Mackinder 1861? 
1947. An Appreciation of his Life and Work. A Lecture 

given to the London School of Economics and Political 
Science. 32 S. G. Bell and Sons, Ltd. London 1960, 3 ?/. 6d. 
net. 

Sir Halford Mackinder ist von der deutschen Geo 

graphie wenig beachtet worden. Als Schopfer der moder 
nen englischen Universitatsgeographie hat er der politischen 
und der Sozialgeographie bedeutsame Anregungen gegeben, 
welche die Geschichte der Geographie auch in unserem Land 

verstehen lehren miifite. Mag auch z. B. seine beruhmte und 

umstrittene ?heartland"-These und seine bemerkenswert 

richtige Einschatzung der sich entfaltenden russischen Macht 
von der deutschen Geopolitik und Personlichkeiten der 

Hitlerzeit wahrgenommen worden sein, so fehlt doch bei uns 

jede Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk dieses Man 
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