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1 Einführungskurs: Allgemeine Hinweise und Literatur 
 
Die Veranstaltung dient der Einführung in die Methoden der Alten Geschichte. Dazu werden 
die wichtigsten Hilfsmittel und die einführende Literatur zu den Spezialgebieten des Faches 
vorgestellt. Daneben wird das Bibliogrpahieren – auch mit Hilfe von Computerdatenbanken –
geübt. Der Quellenbegriff un die Prinzipien der Quellenkritik werden im Hinblick auf antike 
Quellen erörtert. Schlißlich wird in „Hilfswissenschaften“ der Alten Geschichte, die 
Epigraphik und evtl. die Numismatik, kurz eingeführt. 
 
Der erfolgreiche Besuch der Einführung, dessen Bescheinigung an eine regelmäßige 
Teilnahme und das Bestehen einer Abschlussklausur geknüpft ist, ist erforderlich zur Vergabe 
des Proseminarschienes. Der Besuch der Einführung ist parallel zum jeweiligen Proseminar 
möglich, empfohlen wird er jedoch für das Semester, das der Teilnahme am Proseminar 
vorausgeht. 
 
 
1.1 Einführungen 
 
Barceló, P., Altertum. Grundkurs Geschichte 1 (Athenäum/Droste Taschenbücher Geschichte), 2. Aufl., 
 Weinheim 1994. 
Bengtson, H., Einführung in der Alte Geschichte, 8. Aufl., München 1979.  
Blois, L. de/van der Spek, R.J., Einführung in die Alte Welt, aus dem Niederl. übers. v. A. Vervelde, Stuttgart 
 1994.  
Boshof, E./Düwell, K./Kloft, H., Grundlagen des Studiums der Geschichte. Eine Einführung, 5. Aufl., Köln l997. 
Burschel, P. u.a., Geschichte. Ein Tutorium (1997). 
Clauss, M., Einführung in die Alte Geschichte, München 1993. 
Crawford, M. (Hrsg.), Sources for Ancient History, Cambrige 1983. 
Defradas, J., Guide de l’étudiant hélleniste, Paris 1968. 
Gullath, B. /F. Heidtmann, Wie finde ich altertumswissenschaftliche Literatur: Klassische Philologie, Mittel- und 
Neulatein, Byzantinistik, Alte Geschichte und Klassische Archäologie, Berlin 1992. 
Günther, R., Alte Geschichte in Studium und Unterricht, Stuttgart 1978. 
Günther, R., Einführung in das Studium der Alten Geschichte (2001). 
Kohns, H.P:/K.-H. Schwarte, Anleitung für Teilnehmer althistorischer Proseminare, 1971. 
Petit, P., Guide de l’étudiant en histoire ancienne, 3e éd., Paris 1969. 
Schuller, W., Einführung in die Geschichte des Altertums, Stuttgart 1994 (UTB 1794).  
Vollmer, Dankward u.a., Alte Geschichte in Studium und Unterricht. Eine Einführung mit kommentiertem 
 Literaturverzeichnis, Stuttgart 1994. [laufende Ergänzung im Internet: 
 http://gwdu19.gwdg.de/~msehlme1/vollmer.htm] 
 
 
1.2 Methodika und Geschichtstheorie 
 
Bloch, M., Apologie pour l'histoire ou Metier d'historien, hrsg. v. L. Febvre, (Cahiers des Annales 3), Paris 1949, 
 6. Aufl. aus dem Franz. übertr. von S. Furtenbach, rev. durch F. J. Lucas: Apologie der Geschichte oder 
 der Beruf des Historikers 3. Aufl., Stuttgart 1992. 
Corvisier, J.-N., Sources et méthodes en histoire ancienne (Collection Premier Sycle), Paris 1979. 
Finley, M.I., Quellen und Modelle in der Alten Geschichte, aus d. Engl. v. W. Nippel, Frankfurt a.M. 1987 
 (Fischer TB 7373). 
Gehrke, H.-J./H. Schneider (Hrsg.), Geschichte der Antike. Ein Studienbuch (2000). 
Goertz, H.-J., Umgang mit Geschichte. Eine Einführung in die Geschichtstheorie, Hamburg 1995. 
King, P., Thinking past a problem. Essays in the history of Ideas, 2000. 
Le Goff, J./Chartier, R./Revel, J. (Hrsg.), La nouvelle histoire, Paris 1978. 
Meister, K., Einführung in die Interpretation historischer Quellen. Schwerpunkt:  Antike, Bd. 1: Griechenland, 
 1997; Bd. 2: Rom, 1999. 
Samaran, Ch., Histoire et ses méthodes. Recherche, conservation et critique des témoignages, Paris 1961. 
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1.3 Lexika und Wörterbücher  
 
1.3.A Allgemeine Lexika (Reallexika) 
Andresen, C./Denzler, G., dtv Wörterbuch der Kirchengeschichte, 2. Aufl., München 1984. 
Buchwald, W. u.a. (Hrsg.), Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des Altertums und des 
 Mittelalters, 3. Aufl., Darmstadt 1982.  
Claus, M., Lexikon lateinischer militärischer Fachausdrücke, Stuttgart 1999. 
Döpp, S./Geerlings, W. (Hrsg.), Lexikon der antiken christlichen Literatur, 1998. 
Fredouile, J.-C., Lexikon der römischen Welt, 2000. 
Galling, K. (Hrsg.), Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 6 Bde., Tübingen 1909 - 13, 3. Aufl. 1957 - 62 
 [= RGG]. 
Grant, M., Lexikon der antiken Mythen und Gestalten 12. Aufl., 1996. 
Haussig, H. W. (Hrsg.), Wörterbuch der Mythologie, Stuttgart 1965ff. 
Hunger, H., Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 6. Aufl., Wien 1981.  
Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, hrsg. v. K. Ziegler/W. Sontheimer/H. Gärtner, 5 Bd., Stuttgart-München 
 1964-75 (seit 1979 auch als dtv-Taschenbuch) [= KlP].  
Kleines Lexikon des Hellenismus, hrsg. v. H.H. Schmitt u. E. Vogt, 2. Aufl., Wiesbaden 1993 
Koch, K./E. Otto/J. Roloff./H. Schmoldt, Reclams Bibellexikon, 5. Aufl., Stuttgart 1992. 
Kroh, P., Lexikon der antiken Autoren, Stuttgart 1972. 
Lamer, A./Kroh, P., Wörterbuch der Antike mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens, 8. Aufl., Stuttgart 1976. 
Lexikon der Antike, hrsg. v. J. Irmscher, 6. Aufl., Leipzig 1985.  
Lexikon der Alten Welt, hrsg. v. C. Andresen u.a., 3 Bd. Augsburg 1994 (Nd. der einbändigen Originalausg.) 
 Zürich-Stuttgart 1965 [= LAW/LdAW (auch als dtv-TB)]. 
Lexikon des frühgriechischen Epos, vorber. u. hrsg. vom Thesaurus Linguae Graecae. Begr. v. Snell, B., 
 Göttingen 1979. Erscheinungsbeginn: 1955 

- Bd. 1: A, 1979.  
- Bd. 2: B - L, Red.: Voigt, E.-M., Meier-Brügger, M., 1991. [= LfgrE] 

Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Bildlexikon der Antiken Mythologie, Fondation pour le 
 Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (Hrsg.), Yalouris, N. (President), Basel/Zürich [u.a.] 
 1981- 
Mensch und Landschaft in der Antike. Lexikon der Historischen Geographie, hrsg. v. H. Sonnabend, 1999. 
Metzler Lexikon Antike, hrsg. v. K. Brodersen u. B. Zimmermann, 2000. 
Der Neue Pauly. Reallexikon der Antike, hrsg. v. H. Cancik u. H. Schneider, 15. Bd. u. Registerbd. (bish. 
 erschienen Bd. 1 - 6), Stuttgart, Weimar 1996 ff [= NP].  
The Oxford Classical Dictionary, hrsg. v. S. Hornblower u. A. Spawforth, 3. Aufl., Oxford 1996 [=OCD]. 
Rachet, G., Lexikon der griechischen Welt, 2000. 
Reallexikon für Antike und Christentum, hrsg. v. Th. Klauser, Stuttgart 1950ff. Nachträge im Jahrbuch für 
 Antike und Christentum (JbAC) [= RAC]. 
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, begr. v. A. Pauly hrsg. v. G. Wissowa, W. Kroll, K. 
 Mittelhaus, K. Witte, K. Ziegler, Stuttgart 1894-1980. (2 Reihen, 68 Bde.; 15 Supplementbde. u. 
 Registerbd., Register ferner in Bd. XXII, 2 [1959]; Gesamtregister 1999) [= RE]. 
Reallexikon der germanischen Altertumskunde, hrsg. v. J. Hoops, H. Beck, Berlin u.a., 1973- 
Reclams Bibellexikon, hrsg. v. K. Koch, E. Otto, J. Roloff, H. Schmoldt, 2. Aufl. 1992. 
Reclams Lexikon der Antike, hrsg. v. H. Howatson, München 1996.  
Sandkühler, H.-J. (Hrsg.), Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, Bde. 1 - 5, Hamburg 
 1990. 
Theologische Realenzyklopädie, hrsg. v. G. Krause u. G. Müller, Berlin, New York 1977 ff. (mit einigen 
 wichtigen Artikeln zu althist. Themen z. B. "Israel")  [=TRE]. 
Tripp, E., Reclams Lexikon der antiken Mythologie, Stuttgart 1975. Shaw, I./Nicholson, P. (Hrsg.), British 
 Museum Dictionary of Ancient Egypt = Reclams Lexikon des Alten Ägypten, Leipzig 1999. 
 
1.3.B Wörterbücher 
Georges, K.E., Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 2 Bde., Darmstadt 81976.  
Liddell, H.G./Scott, R., A Greek English Lexicon, 9. ed. rev. and augmented throughout by H. Stuart Jones, 
 Oxford 1996. 
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1.4 Gesamtdarstellungen und Sammelwerke  
 
Bleicken, J. (Hrsg.), Oldenbourg Grundriß der Geschichte, München 1980 ff. (insgesamt 55 Bände, davon 1, 1a, 
 2, 3, u. 4 die Alte Geschichte betreffend: s. unter den Autoren). 
Dahlheim, W., Die griechisch-römische Antike. 

- Bd. 1: Herrschaft und Freiheit: Die Geschichte der griechischen Stadtstaaten (UTB 1646). 
- Bd. 2: Stadt und Imperium: die Geschichte Roms und seines Weltreiches (UTB 1647), Stuttgart 

 21994. 
Edwards, I. E. S. (Hrsg.), The Cambridge Ancient History, Bde. 1-12, Cambridge 1924 - 39, 3. Aufl., bisher Vol.
 1 (2 Bde.) u. 2 (2 Bde.), 1970 - 75; 2. Aufl., bisher Vol. 3 (3 Bde.), 4, 5, 6, 7 (2 Bde.), 8, 9, 10, 13, 14
 (1982 - 2000). [= CAH ] 
Fischer-Weltgeschichte, Bde. 3-9, Frankfurt 1965ff. 
Gehrke, H.-J., Kleine Geschichte der Antike, München 1999. 
Lauffer, S., Daten der griechischen und römischen Geschichte, München 1987 (dtv 3275). 
Murray, O. (Hrsg.), dtv-Geschichte der Antike, 6 Bde., München 1982-1985 (s. unter den Autoren). 
Propyläen-Weltgeschichte, Bde. l-4, hrsg. v. G. Mann u.a., Berlin 1961-1963 (Sonderausgabe 1986). 
Rostovtzeff, M., Geschichte der Alten Welt, Bde. 1-2, 4. Aufl., Bremen 1961. 
Weiler, I. (Hrsg.), Grundzüge der politischen Geschichte des Altertums (Böhlau Studienbücher), Wien/Köln 
 1990. 
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2 Kommentiertes Verzeichnis wichtiger Hilfsmittel 
 
2.1 Einführungen 
 
Einen ausführlicheren Literaturüberblick, als er hier gegeben werden kann, über Grundlagen, 
Quellen, Teilgebiete und Fachdidaktik der Alten Geschichte bieten: 
 

Dankward Vollmer u.a., Alte Geschichte in Studium und Unterricht. Eine Einführung mit 
 kommentiertem Literaturverzeichnis, Stuttgart 1994.  

 
Aktualisierte Ergänzungen dazu sind im Internet abrufbar unter der Adresse: 

 http:/www.uni-jena.de/~x9sema/vollmer.htm 
 

Manfred Clauss, Einführung in die Alte Geschichte, München 1993. 
Rosmarie Günther, Einführung in das Studium der Alten Geschichte, Paderborn 2001 (UTB). 
Hartmut Leppin, Einführung in die Alte Geschichte, München 2005.  

 
Die beste und noch dazu  aktuelle Einführung in die ganze Altertumswissenschaft geben: 
 
  Fritz Graf (Hrsg.), Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart u.a. 1997. 
  Heinz-Günther Nesselrath (Hrsg.), Einleitung in die griechische Philologie, Stuttgart 1997. 

 
Die Bände richten sich nicht etwa nur an Klassische Philologen, sondern an 
alle, die sich auf wissenschaftlicher Basis mit der Antike beschäftigen. 
Behandelt werden Geschichte der Philologie, Textgeschichte, Epigrafik, 
Papyrologie, Sprach- und Literaturgeschichte, allgemeine Geschichte, Recht, 
Religion, Philosophie, Kunst und Archäologie und Numismatik. 

 
 
2.2 Studienbücher 
 
2.2.A Allgemeine und übergreifende Darstellungen/ Überblicke 
Die maßgebliche Einführung vor allem in die politische Geschichte ist der  
 

Oldenbourg Grundriss der Geschichte: 
1 Wolfgang Schuller, Griechische Geschichte, München 31991, 52002,  
1A Hans-Joachim Gehrke, Geschichte des Hellenismus, München 32003, 
2 Jochen Bleicken, Geschichte der römischen Republik, München 62004, 
3 Werner Dahlheim, Geschichte der römischen Kaiserzeit, München 21989, 32002, 
4 Jochen Martin, Spätantike und Völkerwanderung, München 42001. 
 

Einen Überblick über die antike Geschichte zu erschwinglichen Preisen bietet die  
 
 dtv-Geschichte der Antike (Übers. der engl. Fontana-Hist.); jetzt ND 2 Bde. Albatros 
 Oswyn Murray, Das frühe Griechenland, München 41991, 
 John K, Davies, Das klassische Griechenland, München 41991, 
 Frank W. Walbank, Die hellenistische Welt, München 41994,  
 Robert M. Ogilvie, Das frühe Rom und die Etrusker, München 21985, 
 Michael Crawford, Die römische Republik, München 51994, 
 Colin Wells, Das Römische Reich, München 41994, 
 Averil Cameron, Das späte Rom 284-430 n.Chr., München 1994. 
 
Eine wichtige neue Reihe mit gutem Einstieg in die Geschichte der Alten Welt ist die Reihe 
 



 8

Geschichte kompakt (Darmstadt : Wiss. Buchges., 2007 ff.) 
1. Karen Piepenbrink, Antike und Christentum, 
2. Ingemar König, Die Spätantike, 
3. Burkhard Meißner, Hellenismus, 
6. Boris Dreyer, Die Innenpolitik der Römischen Republik : 264 - 133 v.Chr., 
9. Johannes Engels, Philipp II. und Alexander der Große. 
 

Auch die Geschichte des Alten Orients bezieht neben Griechenland und Rom ein: 
 
 Michail Ivanovič Rostovcev, Geschichte der Alten Welt,  

o Bd. 1 Der Orient und Griechenland 
o Bd. 2 Rom, Leipzig 1941ff.  (19614) 

 L. de Blois & R. J. van der Spek, Einführung in die Alte Welt, Stuttgart 1994. 
 
Einen Überblick über die gesamte Geschichte der klassischen Antike mit neuester Literatur 
bieten:  
 
 H.-J. Gehrke & H. Schneider (Hrsg.), Geschichte der Antike. Ein Studienbuch,  Stuttgart-Weimar 2000. 
 E. Wirbelauer (Hrsg.), Oldenbourg Geschichte Lehrbuch: Antike,  München 2004. 
 
Gesamtdarstellung aus der Feder eines einzelnen Wissenschaftlers sind:  
 
 Werner Dahlheim, Die Antike. Griechenland und Rom von den Anfängen bis zur Expansion des Islam, 
  Paderborn 42005.  

(auch in 2 Bänden als UTB-Taschenbuch erhältlich). 
 Hans-Joachim Gehrke, Kleine Geschichte der Antike, München 2003 (dtv). 
 
Einen nützlichen zeitlichen Abriss gibt 
 
 Siegfried Lauffer, Daten der griechischen und römischen Geschichte, München 1987. 
 
 
2.2.B Griechenland 
 
Gute Darstellungen der griechischen Geschichte und Kultur sind: 
 

Moses I. Finley, Die Griechen. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation, München 21983. 
Ingomar Weiler, Griechische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie, Darmstadt 21988. 

 
 
2.2.C Rom 
 
 Karl Christ, Römische Geschichte. Einführung, Quellenkunde, Bibliographie, Darmstadt 3-51980. 
 Ders., Die Römer. Eine Einführung in ihre Geschichte und Zivilisation, München 31994. 

Heinz Bellen, Grundzüge der römischen Geschichte, 3 Bde., Darmstadt 21995-2003. 
Alfred Heuss, Römische Geschichte, Braunschweig 61998. 
Klaus Bringmann, Geschichte der römischen Republik, München 2002. 

 
Für die römische Kaiserzeit ist unentbehrlich 
 
 Karl Christ, Geschichte der römischen Kaiserzeit. Von Augustus bis zu Konstantin, München 42002. 
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2.2.D Methoden 
 
Interessante Reflexionen verschiedener Gelehrter sind zusammengestellt von 
 
 W. Nippel (Hrsg.), Über das Studium der Alten Geschichte, München 1993. 
 
Mustergültige Interpretationen antiker Quellen (gerade als Beispiele für Studierende) bietet 
 
 Klaus Meister, Einführung in die Interpretation historischer Quellen, Schwerpunkt: Antike,  

o Bd. 1: Griechenland, Paderborn (u.a.) 1997. (UTB) 
o Bd. 2: Rom, Paderborn (u.a.) 1999. (UTB) 

 
 
2.3 Handbücher 
 
Das umfangreichste und bedeutendste Werk in unserem Fach ist das  
 
2.3.A Handbuch der Altertumswissenschaft (HdAW) 
Begründet von Iwan von Müller. Erweitert von Walter Otto. Fortgeführt von Hermann 
Bengtson. München. Im folgenden keineswegs alle, sondern nur die für den Historiker 
wichtigsten Bände:  
 
I. Abteilung: Einleitende und Hilfsdisziplinen 

7 Alan E. Samuel, Greek and Roman Chronology. Calendars and Years in Classical Antiquity, 
1972. 

II. Abteilung: Griechische Grammatik - Lateinische Grammatik - Rhetorik 
 1 Eduard Schwyzer, Griechische Grammatik, 4 Bde., 21934-1994.  

 2 M. Leumann, J. B. Hofmann, A. Szantyr, Lateinische Grammatik, 3 Bde.,  
1972-1979. 

3 Josef Martin, Antike Rhetorik. Technik und Methode, 1974. 
III. Abteilung: Alter Orient - Griechische Geschichte - Römische Geschichte 

6 Alexander Demandt, Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-
565 n. Chr., 1989. 

7 Richard N. Frye, The History of Ancient Iran, 1984. 
8 Werner Huß, Geschichte der Karthager, 1985. 

IV. Abteilung: Griechische Staatskunde - Heerwesen und Kriegsführung der Griechen und 
Römer 

 1 Georg Busolt, Griechische Staatskunde, 2 Bde., 31920-1926.  
 3,2 J. Kromayer, G. Veith, Heerwesen und Kriegsführung der Griechen und  

Römer, 1928. 
V. Abteilung: Geschichte der Philosophie - Geschichte der Mathematik und Naturwissen-
  schaften - Religionsgeschichte 
 2 Martin P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 2 Bde., 31967-1974. 
 4(alt) Georg Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 21912. 
 4 Kurt Latte, Römische Religionsgeschichte, 1960. 
VIII. Abteilung: Geschichte der römischen Literatur 
  Reinhart Herzog, Peter L. Schmidt (Hrsgg.), Handbuch der lateinischen Literatur der Antike 

 (HLL) 
4  Klaus Sallmann (Hrsg.), Die Literatur des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen 

Literatur 117 bis 284 n. Chr., 1997. 
5 Reinhart Herzog (Hrsg.), Restauration und Erneuerung. Die lateinische Literatur von 284 bis 

374 n. Chr., 1989. 
X. Rechtsgeschichte des Altertums 

3,1,1 Franz Wieacker, Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und 
Rechtsliteratur, 1. Abschnitt: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik, 1988.  
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3,2,2 Wolfgang Kunkel, Roland Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen 
Republik, 2. Abschnitt: Die Magistratur, 1995. 

3,3 Max Kaser, Das römischen Privatrecht, 2 Bde., 21971-1975. 
3,4 Max Kaser, Karl Hackl, Das römische Zivilprozessrecht, 21996. 
5,2 Hans Julius Wolff, Das Recht der griechischen Papyri Ägyptens in der Zeit der Ptolemäer und 

des Prinzipats, Bd. 2: Organisation und Kontrolle des privaten Rechtsverkehrs, 1978. 
XII. Byzantinisches Handbuch 

 1,2 Georg Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, 31963.  
 
Das wichtigste Handbuch für die antike Geschichte ist 
 
2.3.B The Cambridge Ancient History (CAH),  
die zur Zeit in einer Neuauflage erscheint (die erste Auflage stammt aus den zwanziger und 
dreißiger Jahren). Bisher sind erschienen. 
 
 I1  Prolegomena und Prehistory, 31970. 
 I2 Early History of the Middle East, 31971. 
 II1 History of the Middle East and the Aegean Region c. 1800-1380 B.C., 31973. 
 II2 History of the Middle East and the Aegean Region c. 1380-1000 B.C., 31975. 
 III1 The Prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean World,  

tenth to eighth centuries B.C., 21982. 
III2 The Assyrian and Babylonian Empires and Other States of the Near East from  

the Eighth to the Sixth Centuries B.C., 21991. 
III3 The Expansion of teh Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C., 21982. 
IV Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 B.C., 21988. 
V The Fifth Century B.C., 21992. 
VI The Fourth Century B.C., 21994. 
VII1 The Hellenistic World, 21984. 
VII2 The Rise of Rome to 220 B.C., 21989. 
VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., 21989. 
IX The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C., 21994. 
X The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69, 21996. 
XI The High Empire, A.D. 70-192, 22000. 
XIII The Late Empire, A.D. 337-425, 21998. 
XIV Late antiquity: Empire and successors, A.D. 425-600, 22000. 

 
2.3.C Kürzere Überblicke 
Kürzere Überblicke über die griechische und lateinische Literatur als die breiten und 
größtenteils veralteten Darstellungen des HdAW geben 
 

Albin Lesky, Geschichte der griechischen Literatur, Bern u.a. 31971 (Ndr. München 1993 bei dtv), 
Michael von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur von Andronicus bis Boëthius. Mit  
 Berücksichtigung ihrer Bedeutung für die Neuzeit, 2 Bde., München 21994 (Ndr. 1994 bei dtv). 

 
Speziell über antike Geschichtsschreibung informieren 
 

Otto Lendle, Einführung in die griechische Geschichtsschreibung. Von Hekataios bis Zosimos, 
 Darmstadt 1992.  
Klaus Meister, Die griechische Geschichtsschreibung. Von den Anfängen bis zum Ende des 
 Hellenismus, Stuttgart u. a. 1990. 
Dieter Flach, Römische Geschichtsschreibung. Grundlagen und Entwicklungen. Eine Einführung, 
 Stuttgart 2001. 

  
2.3.D Weitere wichtige Handbücher 
Zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte: 
 

Friedrich Vittinghoff (Hrsg.), Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der römischen Kaiserzeit  
  (Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1), Stuttgart 1990.  
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Einen fundierten, dennoch sehr gut lesbaren Überblick über Griechenland bietet 
 

Fritz Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen 
  Zeit, Wiesbaden 1981. 

Für Rom wichtig:  
 

Geza Alföldy, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 31984. 
 

Zur Wirtschaftsgeschichte Roms wichtig: 
 

Francesco de Martino, Wirtschaftsgeschichte des alten Rom, München 1985. 
 
Zur Chronologie (neben Samuel): 

 
Elias J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, London 21980.  
Dietmar Kienast, Römische Kaisertabelle, Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 

  ³2004. 
 
Zur Geschichte der Stadt Rom: 

 
Frank Kolb, Rom. Die Geschichte der Stadt in der Antike, München  ²2002. 

 
Für die Gesten und Rituale in Rom grundlegend: 
 

Egon Flaig, Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten und Herrschaft im Alten Rom, Göttingen 2003. 
 
 

2.4 Lexika 
 
2.4.A Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE) 
Ein einzigartiges und fast während eines ganzen Jahrhunderts entstandenes Nachschlagewerk 
ist Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung 
begonnen von Georg Wissowa, fortgeführt von Wilhelm Kroll und Karl Mittelhaus, unter 
Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen herausgegeben von Konrat Ziegler, Stuttgart/München 
1893-1980. Das aus 68 in zwei Reihen erschienenen alphabetischen Halbbänden, 15 
Supplementbänden und bis jetzt zwei Registerbänden bestehende Lexikon wird allgemein RE 
– in englischsprachiger Literatur oft nach den ersten Herausgebern PW – abgekürzt. Die 
Bandzählung ist verwirrend und auf den Titelblättern zudem uneinheitlich. Bei der Benutzung 
sind folgende Besonderheiten zu beachten: 

- I und J sowie U, V und W gelten jeweils als ein Buchstabe 
- Römische Namen sind wie folgt geordnet: 

Träger 1. des bloßen nomen (Iulius),  
2. des nomen mit praenomen (Gaius Iulius),  
3. des dreiteiligen Namens (Gaius Iulius Caesar) nach folgender Hierarchie:   

  a) nomen gentile (Caesar unter Iulius, Sulla unter Cornelius), 
  b) cognomen (Iulius Avitus vor Iulius Caesar), 
  c) praenomen (Agrippa Iulius Caesar vor Gaius Iulius Caesar), 
  d) Chronologie (Caesars Großvater 129 vor Caesars Vater 130 und Caesar 131 
   selbst), 

4. Frauen (Cornelia nach Cornelius!). 
Ursprünglich griechische Namen sind in griechischer Schreibweise aufgenommen und 

 nicht in etwa verbreiteterer lateinischer: Aeneas findet man unter Aineias. 
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- Alle Nachträge außerhalb des Alphabets erschließen der Registerband der Nachträge 
und Supplemente von Hans Gärtner und Albert Wünsch (München 1980) und das 
Gesamtregister I. Alphabetischer Teil (Stuttgart u.a. 1997). Letzteres verzeichnet 
sämtliche Stichwörter, Addenda und Corrigenda samt ihren Verfassern (leider oft auch 
dort mit Nachnamen) und der genauen Fundstelle in einem einzigen Alphabet. 

- Die Namen der Verfasser stehen in der RE jeweils am Ende des ganzen von ihnen 
geschriebenen Teils (oft mehrere Artikel, manchmal nur ein Artikelteil) in eckigen 
Klammern []. In den älteren Bänden ist dabei oft nur der Nachname angegeben, doch 
im Registerband von 1980 befindet sich ein Verzeichnis der über 1000 Mitarbeiter, 
das auch die Vornamen enthält, was eine einheitliche Bibliographie wesentlich 
erleichtert.  

 
Die RE wird so zitiert:  

 
F. Fröhlich, RE IV 1 (1900), s.v. L. Cornelius Sulla Felix 392), 1522-1566. 
F. Miltner, RE XXII 1 (1953), s.v. M. Porcius Cato Uticensis 16), 168-211. 
H. Dörrie, RE IX A 2 (1967), s.v. Xenokrates 4), 1512-1528. 
J. Deininger, RE Suppl. XI (1968), s.v. Diophanes 1a), 534-538. 

 
 
2.4.B Der Kleine Pauly (KlP) 
Auf der Grundlage der RE erschien das wichtigste Handlexikon 
 

Konrat Ziegler, Walter Sontheimer, Hans Gärtner (Hrsgg.), Der Kleine Pauly (KlP), 5 Bde., 
 München 1964-1975 (Ndr. München dtv). 

 
Das Werk bietet zum geringeren Teil Kurzfassungen der RE-Artikel, meistenteils völlig neu  
bearbeitete Artikel. 
 
 
2.4.C Der Neue Pauly (DNP) 
Seit kurzem ist das neueste Handlexikon vollständig erschienen:  
 

Hubert Cancik, Helmuth Schneider (Hrsgg.), Der Neue Pauly (DNP), 12 Bände, Stuttgart u.a., 
 1996-2003. 

 
Im selben Zeitraum sind 5 Bände zur "Rezeptions- und Wissenschafts-geschichte" erschienen; 
zudem ein ausführlicher Registerband 2003. 
 
Der DNP wird jüngst ergänzt durch Supplemente: 

 
Bd. 1: Walter Eder, Johannes Renger (Hrsgg.), Herrscherchronologien der antiken Welt. 
Namen, Daten, Dynastien, 2004.  

 
 
2.4.D Weitere wichtige Lexika 
Lexikon der Alten Welt (LAW): 
 

Carl Andresen, Hartmut Erbse u.a. (Hrsgg.), Lexikon der Alten Welt (LAW), Zürich u.a. 1965 
(aufgelegt sowohl in ein-, zwei- und dreibändiger Version). 

 
Das wichtigste englischsprachige Nachschlagewerk ist das OCD: 
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Simon Hornblower, Antony Spawforth (Hrsgg.), The Oxford Classical Dictionary (OCD), 
 Oxford ³1996.  

 
Einen speziellen Bereich deckt das RAC ab: 
 

Theodor Klauser, Ernst Dassmann u.a. (Hrsgg.), Reallexikon für Antike und Christentum. 
  Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt 
  (RAC), Stuttgart, seit 1950  

(bis Bd. 20, bis Kleidung I) mit Suppl. Bd. I (2001) (bis Biographie II) 
 
Für die Beschäftigung mit dem Hellenismus ist unentbehrlich 
 

Hatto H. Schmitt, E. Vogt (Hrsgg.), Kleines Lexikon des Hellenismus, Wiesbaden 21993. 
 
Zur ersten Information über antike Autoren sind nützlich 

 
Paul Kroh, Lexikon der antiken Autoren, Stuttgart 1972, 
Wolfgang Buchwald, Armin Hohlweg, Otto Prinz, Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer 

  Autoren des Altertums und des Mittelalters, München u.a. 31982. 
 
Einen nützlichen Überblick über mythologische und religionsgeschichtliche Stoffe gibt  

 
Herbert Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Wien 81988. 

 
 
2.5 Atlanten 
 
Friedrich W. Putzger, Historischer Schulatlas von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart, Bielefeld 541958. 
Hans-Erich Stier, Ernst Kirsten u.a. (Hrsgg.), Westermann Großer Atlas zur Weltgeschichte, Braunschweig 
 81972. 
Großer Historischer Weltatlas, 1. Teil: Vorgeschichte und Altertum. Bearbeitet von Hermann Bengtson und 
 Vladimir Milojcic, München 61978. 
N.G.L. Hammond, Atlas of Greek and Roman World in Antiquity, Park Ridges 1981 (wenn auch nicht ganz
  übersichtlich, so doch der genaueste und beste!). 
R.J.A. Talbert, Atlas of the Classical History, London-New York 1983 (dessen Schwarz-Weiß-Karten zur 

 politischen Geschichte gut geeignet zum Fotokopieren!). 
R.J.A. Talbert, Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Princeton-Oxford 2000. 
 
 
2.6 Bibliographien 
 
Das wichtigste bibliographische Hilfsmittel der Alten Geschichte ist das oft nach seinem  
Begründer "Marouzeau" genannte jährlich erscheinende Werk  
 
 
2.6.A L'Année Philologique (Aph) 
 

Bibliographie critique et analytique de l'antiquité grécolatine, Paris, seit 1928 (für Literatur 
  seit 1924). 

Die Bibliographie enthält jeweils alle relevanten Bücher und Zeitschriftenaufsätze, die 
innerhalb eines Jahres erschienen sind. Für gewöhnlich liegt das Erscheinungsdatum etwa 
zwei Jahre hinter dem Berichtszeitraum zurück, das heißt, der im Jahre 1993 erschienene 
Band enthält die Literatur von 1991; der Band trägt jedoch die Aufschrift "1991"! Der erste 
Teil eines jeden Bandes, Auteurs et Textes, bietet in alphabetischer Folge Editionen, 
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Kommentare und Sekundärliteratur zu einzelnen antiken Autoren. Der zweite Teil umfasst 
folgende Abteilungen:  

1. Histoire littéraire.  
2. Lingustique et Philologie.  
3. Transmission des Textes (inkl. Papyrologie).  
4. Sources non litteraires (Archäologie, Epigraphik, Numismatik usw.).  
5. Histoire et civilisaion (nationale, régionale, sociale, religieuse usw.).  
6. Droit.  
7. Philosophie et histoire des idées.  
8. Sciences, techniques, métiers.  
9. Les études classiques.  
10.Mélanges et Recueils (Festschriften, Kleine Schriften usw.).  

Indices zu Namen antiker Personen (Index nominum antiquorum) – dieser ist besonders 
wichtig - und zu Orten, zu Humanisten / neuzeitlichen Personen und zu den Verfassern der 
aufgenommenen Werke (Index des auteurs) beschließen üblicherweise jeden Band. 
 
 
2.6.B Gnomon 
Aktueller als die APh ist der Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische 
Altertumswissenschaft, seit 1925 erscheinen. Jedes zweite der acht jährlich erscheinenden 
Hefte enthält eine Bibliographische Beilage, die alle neuen Titel verzeichnet, die der 
Redaktion in den letzten Monaten bekannt geworden sind. Die Angaben verteilen sich auf 14 
Abteilungen: 
 
 1. Allgemeines. 
 2. Geschichte der Altertumswissenschaften. Nachwirkung. Humanismus. 
 3. Antike Autoren. 
 4. Literaturwissenschaft, Philosophie 
 5. Philosophie, Naturwissenschaften. 

6. Religion, Mythologie. 
7. Sprachwissenschaft, Grammatik, Metrik,  Lexica. 
8. Paläographie, Epigraphik, Papyrologie, Numismatik, Handschriftenkunde. 
9. Mittelgriechisch, Mittellatein. 
10. Kulturgeschichte. 
11. Geschichte, Landeskunde, Wirtschaft. 
12. Recht. 
13. Archäologie, Vorgeschichte. 
14. Unterricht. 
 

Die gesamte Gnomonbibliographie seit 1927 ist seit einigen Jahren auch auf einer regelmäßig 
aktualisierten CD-Rom zugänglich; diese CD-Rom (mit Literatur bis 2000) ist auf dem 
Computer der Bibliothek des Instituts für Altertumswissenschaften aufgespielt. Die neuesten 
Publikationen seit 2002 sowie eine Auswahl der wichtigsten früheren ist im Internet frei 
zugänglich unter: http://www.gnomon.ku-eichstaett.de/Gnomon/Gnomon.html. 
 
 
2.7 Wichtige Zeitschriften 
 
*American Journal of Ancient History (AJAH).   *Ancient Society (AncSoc).  
Antike und Abendland (A&A).     L'Antiquité (AC).  
Athenaeum.       Bulletin de Correspondance Hellénique (BCH).  
Chiron.        Classical Philology (CPh).  
Classical Quarterly (CQ).      Greece and Rome (G&R).  
Greek, Roman and Byzantine Studies (GRBS).   Gymnasium. Hermes.  
*Historia.       Historische Zeitschrift (HZ).   
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Journal of Hellenic Studies (JHS).     Journal of Roman Studies (JRS).  
*Klio.        Latomus.  
Museum Helveticum (MH).     Phoenix. Revue des Études Grecques (REG).  
Rheinisches Museum (RhM).     Saeculum.  
*Tyche.        Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (ZPE). 
 
[Übliche Abkürzung in Klammern dahinter; * zeigt rein althistorische Zeitschriften an.] 
Rezensionszeitschriften: Gnomon. Classical Review (CR). 
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3 Die althistorische Seminararbeit 
(vgl. die besonderen Seminar-Informationen) 

  
3.1 Layout der Arbeit  
 

- Schriftform bitte einheitlich 
- Haupttext: 1½zeilig; Schriftgröße: 12 Punkt 
- Fußnoten: 1zeilig; Schriftgröße: 10 Punkt 
- Korrekturrand bitte rechts und Größe = 1/3 des Textes 
- Umfang: 12-15 Seiten (mit Anmerkungen/Fußnoten. Das Deckblatt, Inhaltsverzeichnis 

sowie Anhang werden nicht mitgezählt, die Seite mit der Einleitung trägt also die 
Seitenzahl „1“!) 

- Deckblatt: bitte Semester, Lehrveranstaltung, Dozentenname, Thema der Arbeit, Name, 
Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse, Fächerkombination, Semesterzahl, 
Matrikelnummer und Abgabedatum angeben 

- Inhaltsverzeichnis führt die Seitenzahlen sämtlicher Kapitel und sämtlicher Unterkapitel 
auf 

- Quellenverzeichnis (alphabetisch geordnet nach antiken Autoren samt modernem 
Herausgeber bzw. Übersetzer, Ort, Jahr, nicht die exakte Quellenstelle nennen) im 
Anhang 

- Literaturverzeichnis (darin nur die jeweilige Monographie oder den Aufsatz mit 
Gesamtumfang, nicht die jeweils benutzten Seiten nennen!) im Anhang 

- Auf dem Deckblatt geben Sie bitte Semester, Lehrveranstaltung, Dozentenname, Thema 
der Arbeit, Name, Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse, Fächerkombination, 
Semesterzahl an.  

- Fertigen Sie ein Sicherheitsexemplar an, falls die Arbeit verlorengehen sollte. 
 
 
3.2 Gliederung des Inhalts 
 
3.2.A Einleitung 
In der Einleitung umreißen Sie die Fragestellung und definieren Sie die Schlüsselbegriffe 
Ihres Themas, grenzen es räumlich und zeitlich genauer ein, erläutern die Bedeutung Ihres 
Themas sowie – besonders wichtig – Ihr Erkenntnisziel und gehen auf die benutzten Quellen 
und den Forschungsstand (grundlegende Literatur!) ein. Schließlich erläutern Sie kurz Ihr 
methodisches Vorgehen.  
 
3.2.B Hauptteil 
Im Hauptteil entwickeln Sie nun Ihr Thema in der geplanten Argumentationsabfolge. Der 
Hauptteil soll ca. 80-90 % der gesamten Arbeit ausmachen.  
 
3.2.C Schluss 
Im Schluß sollen die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefaßt werden, d.h. die 
Antworten auf die von Ihnen in der Einleitung aufgeworfenen Fragen geliefert werden.  
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3.3 Hinweise zum wissenschaftlichen Stil 
 
3.3.A Sprache 
Bemühen Sie sich um einen klaren, gegliederten Aufbau und um gutes Deutsch (keine 
Umgangssprache!) und v.a. die Einhaltung der Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln 
(Achten Sie auf die Eigennamen, kürzen Sie bei römischen Namen niemals das nomen 
gentile ab!)  
 
3.3.B  Zitieren und Belegen 
Ein wesentliches Kennzeichen wissenschaftlicher Arbeit ist es, Quellen und Literatur nur aus 
erster Hand zu zitieren, d.h. wenn Sie den Bericht eines antiken Autors wörtlich oder 
sinngemäß wiedergeben, so müssen Sie die Quellenstelle exakt angeben; ein Verweis auf den 
modernen Autor, der die antike Quellenstelle nennt, reicht nicht aus! Beim Referieren von 
Ansichten anderer Forscher dürfen Sie den Sinn nicht verändern; wörtliche Zitate sind stets 
als solche kenntlich zu machen und dürfen weder aus dem Sinn- noch aus dem 
Satzzusammenhang gerissen werden. 

Belege und Ergänzungen, die den fortlaufenden Text unterbrechen würden, werden in 
Anmerkungen (hier als Fußnoten am Seitenende) gesetzt. Ihr eigenes Vorgehen muß ebenso 
überprüfbar, also einzeln belegt sein, wie Sie selbst es von der von Ihnen benutzten Literatur 
erwarten. Allein Angaben, die in den Bereich der ‘Allgemeinbildung’ und des generellen 
historischen Wissens gehören, d.h. sich leicht in Lexika oder Handbüchern auffinden lassen, 
brauchen nicht einzeln belegt zu werden. Wann auch immer Sie das geistige Eigentum eines 
anderen heranziehen, seien es Berichte antiker Quelle, seien es die Erkenntnisse eines 
modernen Forschers, müssen Sie das in jedem Fall durch den Verweis auf diese Grundlage 
kennzeichnen. Belegen Sie also umfassend und genau, im Zweifelsfall lieber zuviel als 
zuwenig. Bei Zitaten aus der Fachliteratur sind die benutzten Seiten exakt anzugeben (nicht 
„ff.“ benutzen!).  

 
Bsp. Literaturangabe in der Fußnote:  
D. Kienast, Augustus, Prinzeps und Monarch, Darmstadt  31999, (S.) 78-82, 146 A. 224.  
 

In Anmerkungen sind auch Gedankengänge zu stellen, die nicht direkt zum Thema gehören. 
In den Anmerkungen werden zur Platzersparnis Abkürzungen verwendet. Beachten Sie dabei 
das Gebot der Einheitlichkeit. Zitate aus antiken Quellen werden in den Anmerkungen 
abgekürzt zitiert (für ein Abkürzungsverzeichnis vgl. DNP 1, S. XXXIX-XLVII;  KlP I, S. 
XXI – XXVI;  LAW Sp. 3439 - 3464). Angaben zu Buch, Kapitel und Paragraph werden 
jeweils durch ein Komma voneinander getrennt, so: Caesar, de bello Gallico, abgekürzt: 
Caes. Gall. 2,7,3. 
 
 Zitieren Sie einen Titel mehrmals, so können Sie diesen in den Anmerkungen 

abkürzen durch den Nachnamen des Autors und den Kurztitel oder das 
Erscheinungsjahr:  

 
 Bsp. Abkürzung in der Fußnote/Anmerkung:  
 Bleicken 1995.  
 
Diese Abkürzungen sind dann in einem zu erstellenden Abkürzungsverzeichnis 
aufzuschlüsseln:  
 

Bleicken 1995 = J. Bleicken, Die Verfassung der Römischen Republik.  
    Grundlagen und Entwicklung, Paderborn 71995.  
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Dabei brauchen allgemein übliche Abkürzungen wie RE, DNP, KlP, LAW, CIL nicht 
aufgeschlüsselt zu werden. 
 
3.3.C Quellen- und Literaturverzeichnis 
Die benutzten Quellen und wissenschaftlichen Arbeiten weisen Sie vollständig im 
Quellenverzeichnis bzw. Literaturverzeichnis nach. Dabei sind bei Monographien Verfasser, 
Titel (samt Untertitel), Bandzahl bei mehrbändigen Werken (Reihentitel in Klammern), 
Erscheinungsort und –jahr (mit Auflagenzahl hochgestellt vor dem Erscheinungsjahr; ohne 
Verlag!) anzugeben.  

 
Bsp. Angabe einer Monographie im Literaturverzeichnis: 
J. Bleicken, Geschichte der römischen Republik (Oldenbourg-Grundriss der

  Geschichte 2), München 51999. 
 
Bei Zeitschriftenartikeln ist der Verfasser, der Titel, der Name der Zeitschrift (für deren 
Abkürzungen vgl. ausschließlich das Verzeichnis zu Beginn jedes Bandes der Année 
Philologique, keine sonstigen Abkürzungsverzeichnisse!), Bandzahl und Erscheinungsjahr 
(nicht der Erscheinungsort!) sowie der Gesamtumgang des Artikels mit exakter Seitenzahl 
anzugeben;  
  
 Bsp. Angabe einer Zeitschrift im Literaturverzeichnis (auch hier nicht 236ff.): 

M. Jehne, Geheime Abstimmungen in Rom, Hermes 97, 1994, (S.) 236-259. 
 
Bei Aufsätzen aus Sammelwerken (Festschriften, Kongreßakten u.ä.) gilt eine Kombination 
von beidem:  
 
 Bsp. Aufsatz aus Sammelwerk im Literaturverzeichnis (Gesamtumfang 
 angeben, nicht 563 ff.): 
 R. Wittmann, Res publica recuperata. Grundlagen und Zielsetzung der 
 Alleinherrschaft des L. Cornelius Sulla, in: D. Nörr & D. Simon (Hrsgg.), 
 Gedenkschrift für W. Kunkel, Franfurt/Main 1984, (S.) 563-582. 
 
Bei Lexikonartikeln sind Verfasser, abgekürzter Lexikontitel, Bandzahl, Erscheinungsjahr, 
Stichwort, Spalten anzugeben:  
 
 Bsp. Lexikonartikel im Literaturverzeichnis: 
 Ch. Meier, RE Suppl. X (1965), (s.v.) Populares, 549-615.  
 
Im Literaturverzeichnis sind sämtliche in der Arbeit benutzten und in den Anmerkungen 
angegebenen Werke alphabetisch nach Verfassernamen geordnet anzugeben; eine Trennung 
nach Monographien, Aufsätzen und Lexikonartikeln findet nicht statt.   



 19

4 Epigraphik 
 
Epigraphik (= Inschriftenkunde) beschäftigt sich mit allen schriftlichen Äußerungen aus dem 
Altertum, soweit sie nicht als Literatur auf handschriftlichem Wege oder auf Papyri und 
Münzen überliefert sind. 
 
 
4.1 Editionen und Hilfsmittel 
 
4.1.A Einführungen 
Einführungen in die griechische bzw. lateinische Epigraphik geben 

 
Günther Klaffenbach, Griechische Epigraphik, Göttingen 19662. 
Louis Robert, Die Epigraphik der klassischen Welt, Bonn 1970. 
Ernst Meyer, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 1973. 
Knud Paasch Almar, Inscriptiones Latinae: Eine illustrierte Einführung in die lateinische 

Epigraphik, Odense 1990.  
Werner Eck, Lateinische Epigraphik, in: Fritz Graf (Hrsg.), Einleitung in die lateinische 

Philologie, Stuttgart u.a. 1997, 92-111. 
Manfred G. Schmidt, Einführung in die lateinische Epigraphik, Darmstadt 2004. 

 
4.1.B IG und IK 
Das maßgebliche Corpus im Bereich der griechischen Epigraphik sind die  
 
  Inscriptiones Graecae (IG), Berlin, seit 1873: 
  

 I2 Attika vor 403/402 v. Chr., 1924. 
 I3 ersetzt teilweise I2, 1981-1998. 
 II/III2 Attika nach 403/402 v. Chr., 1913-1920. 
 IV Argolis, 1902. 
 IV2 1 Epidauros (ersetzt IG IV 872-1549), 1929. 
 V Lakonien, Messenien, Arkadien, 1913. 

 VI Elis, Achaia (nicht erschienen, statt dessen: Wilhelm Dittenberger / Karl Purgold, 
Die   Inschriften von Olympia, Berlin 1896). 

 VII Megaris, Boiotien, 1892. 
 VIII Delphi (nicht erschienen, statt dessen: Fouilles de Delphes, III, Paris, seit 1910). 
 IX 1 Phokis, Lokris, Aitolien, Akarnanien, Ionische Inseln, 1897. 
 IX2 ersetzt teilweise IX 1: Aitolien, Akarnanien, Westlokris (ozol.), 1932-1968. 
 IX 2 Thessalien, 1908. 
 X 2,1 Thessaloniki, 1972 (mehr nicht erschienen). 
 XI Delos, 1912-1914 (ersetzt durch: Inscriptions de Délos, Paris, seit 1926). 
 XII 1 Rhodos und umliegende Inseln, 1895. 
 XII 2 Lesbos, Nesos, Tenedos, 1899. 
 XII 3 Südliche Kykladen, 1898-1904. 
 XII 4 Kos, Kalymna (nicht erschienen). 
 XII 5 Tenos und umliegende Kykladen, 1903-1909. 
 XII 6 Chios, Samos (nicht erschienen). 
 XII 7 Amorgos und umliegende Inseln, 1908. 
 XII 8 Inseln des thrakischen Meeres, 1909. 
 XII 9 Euboia, 1915. 
 XIII Kreta (nicht erschienen, statt dessen: Margherita Guarducci, Inscriptiones Creticae 

  [IC], 4 Bde., Rom 1935-1950). 
 XIV Sizilien, Italien, Gallien, Spanien, Britannien, Germanien, 1890. 
 XV Zypern (nicht erschienen). 
 


