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VERLAG VON VELHAGEN & KL'ASING* IN BTELEFELD UND LEIPZIG.

Einschalt-

Mit 20 Beilagen und 252 erlăutemden r\bbildungen im Text.
Mit 22 Beilagen und 232 erlăutemden Abbildungen im Text. î

Geographisches Handbuch
Allgcmcine Erdkunde, Landerkunde und Wirtschafts-Gcographie 

Unter Mitarbeit hervorragender Fachmănner herausgegeben von 'ProfeSSOr Alberf Scobel 
--------- Ffinfte, ncubearbeitctc und vermchrtc Auflage. ---------

In 2 Bănden mit 758 Abbildungen, Karten und Figuren im Text, 26 schwarzen und farbigcn 
bildern und einer farbigen Karte.

Elegant in Halbleder gebunden. Preis 27 M. $0 Pf. Jeder Bând ist einzeln kăuflich.

Das Geographische Handbuch will ebenșowohl der I und Lehrer, dem Kaufmann und Landwirt cin b’e- 
gebildeten deutschen Familie, wie dem Studierenden j wăhrter Ratgeber in allen geographischen Fragen sein

essant und packend zu gestalten verstandcn hat, 
begleitet eine iiberaus intcressante und reichc Illu- 
strierung. Die Ausstattung ist hochvomehm, so daO 
die „Deutsche Gcschichte“ ein Geschenkwcrk aller- I 
crsten Ranges ist.

Deutsche Geschichte
Volk — Staat — Kultur — Gcistigcs Leben

Von 'Professor Dr. Ed. Jdeyck
Mit vielen Abbildungen, Kunstblăttem in Schwarz- und Farbendmck, Faksimiles, Karten usw. Vollstăndig in 
3 Bănden in Leinen gebunden zum Gesamtpreise von 43 Mark 50 Pf., in Halbfranz gebunden 45 Mark.

Jeder Bând ist einzeln kăuflich.
Heycks monumentales Werk hat eine iiberaus 

giinstige Aufnahme gefunden und ist sowohl in 
der Fach- wie auch in der Tagespresse glănzend 
beurteilt worden. Die meisterhafte Darstellung des 
Stofîes, den der bekannte Verfasser ăuBerst inter-

Weltgeschichte in vier Bănden 
von weil. Gch. Regierungsrat Ppof. Î)p. OskâP Jăger,

47. bis 56. Tausend. Mit 1172 Abbildungen im Text und 80 Tafeln in Schwarz- und Farbendruck.

Als kartographische Ergănzung zu jedem Geschichtswerk empfohlcn: 
Professor G. T)roysens 

Allgemeiner Historischer Handatlas 
in 96 Karten 

ausgegeben von der Geographischen Anstalt von Velhagen & Klafing in Leipzig. 

Kumplett geb. in Halbfranz 25 Al.

Jahren ihres Kursus von Untersekunda bis Ober- 
prima zu bewăltigcn haben. Aber auch an die Be- 
durfnisse der Lehrer hat der Verfasser gedacht, 
denen bei der ungeheuren Masse historischer Litera- 
tur es nicht unwillkommen sein wird, auf măfligem 
Raum dasjenige Material in einer Form und einer 
Ausdehnung zusammeazufinden , wie sic sich einem 
Geschichtslehrcr sclbst in langer Praxis als richtig 
und wirksam ergeben hat. Der Verfasser hat sich 
das hier Gegebene als die unerlăDliche Grundlage 
fur spăteres năheres Studium einzclner Partien der 
Geschichte gedacht, fur welche dann durch unsere 
iiberreiche historische Literatur ja aufs beste gesorgt ist.

I. Bând: Geschichte des Altertums.
II. Bând: Geschichte des Mittelalters.

III. Bând : Geschichte der neueren Zeit. 1517—1789. Mit 19 Beii. u. 311 erlăutemden Abbild. im Text.
IV. Bând: Geschichte der neuesten Zeit. 1789—1900. Mit 19 Beii. u. 368 erlăutemden Abbild. im Text.

Jeder Bând ist einzeln kăuflich. Preis gebunden 10 Al.

Hieraus Separatausgabe des 4. Bandes:

Geschichte des ig. Jahrhunderts
Mit 19 Beilagen und 36S authentischen Abbildungen im Text.

Preis in Originalband 10 Af.
Der Verfasser bietet mit diesem Werke den Er- 

trag einer dreifligjăhrigen Tătigkeit als Geschichts- 
lehrer und geschichtlicher Schriftsteller. Sein Ge- 
danke dabei ist gewesen, ein Lesebuch zu schaffen, 
das dem geschichtlichen Unterrichte an den hoheren 
Klassen unserer Gymnasien und analogen Anstalten 
zur Scite gehen kann und dem Schiiler die Mbg- 
lichkeit bietet, den geschichtlichen Unterricht durch 
eine begleitende, ihn anziehende Lektiire zu ergănzen. 
Das Werk bequemt sich diesem geschichtlichen 
Unterricht an unseren hoheren Schulen auch insofem 
an, als es in vier nicht allzustarken Bănden den 
Stoff darbietet, den unsere Gymnasien in den vier
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1 t.
I.

Zur Gcschichte des Altertums.

2.

Assyrisches

des Romischen
3a-

I o.

I I

I 2.

X

. Italien, siidlicher Teii.
Nebenkarten: Umgebung von NeapeL 
Syrakus. Ruckzug der Athener. 
ii5. Gallien bei der Ankunft Câsars.

12 '. Die Varusschlacht o n. Chr.
Die Feldziige des Germanicus 
14—10 n. Chr.

Europăische Provinzen des Rd- 
mischen Reiches:

West- und Mitteleuropa. Die Rhein- 
lande. Untere Donaulănder 
Nebenkarte: Gallien zur Zeit Căsars

] Seitc

7. Griechenland, siidlicher Teii. 
Nebenkarten: Kreta. Platâă.
75. Wa eh sen des macedonischen Reiches.

8P. Republikanisches Forum. Kaiser-

8. Rom: Rom zur Zeit der Republik. 
Rom zur Kaiserzeit
Athen.

Nebenkarte: Akropolis.
9'’. Kleinasien 188 v. Chr., gov. Chr., 

6^ v. Chr.

(). Entwickelung 
Reiches.

Nebenkarten: Umgebung von Rom. 
Karthago. Alexandria.
q5. HannibalsAlpenubcrgang. Aktium 

IO". Cannae 2l6v. Chr ynaehălterer 
und j'ungerer Au/fassung'}. 
Cannae (nach Stilrenburg). 
Cannae (nach Kromayer).

Italien, nordlicher Teii.
io5. Laliunt. Kampanien.
ii". Trasimenischer See. Rom und 

Italien bis 218 v. Chr.

I n h a

Seîte

i. Palăstina.
Nebenkarten: Ethnographische Uber- i 
sicht und Gebiete der 12 Stamme. I 
Palăstina zur Zeit der Kdnige. 
Jerusalem. Tempelplatz.
i5. Rei sen des Apostels Pa nins 

(2 Karten).
Die Alte Welt, westlicher Teii. | 

Nebenkarte: Ethnographische Uber- 
sicht der Alten Welt 
25. Âgyptisches Reich.

Reich.
Jtalien nach der Peittingerschen ' 
Tafel. Ausbreitung der Kelten. 
Nbrdivestafrika seit 218 v. Chr.

3. Die Alte Welt, ostlicher Teii.
Nebenkarte: Welttafel nach Herodot.
4". Groflreiche des Orienls uni 600 

zi. Chr. Perserreich um 500 v. Chr.

4. Kleinasien.
Kleinasien zur Perserzeit. Kleinasien 
zur Romerzeit.
45. G riechen land bei mBeginnedesPelo- 

ponnesischen Krieges. Die Kiisten 
derPropoidis. UmgegcndvonTroja.

5. Reich Alexanders des Grobcn.
Nebenkarten: Granikus. Tyrus. 
Reiche der Diadochen nach der 
Schlacht bei Ipsus (301 v. Chr.). 
Reiche der Diadochen beim Beginne 
der Kămpfe mit den Romern 
(um 200 v. Chr.).
5/’. dssus.

6. Griechenland, nordlicher Teii.
65. Attika. Hăfen von Athen. Olympia.

7 '. Griechische Stamme um 500 v. 
Chr Thermopylen.



IV

II.

Seite

19-

(l559)«

Zeit der Refor-
Jahre 750. Syrien nach dem ersten I
Kreuzzuge. |
i6b. Mungolenreiche.

17. Mittel- und Westeuropa zur Zeit 
der Staufer.

Nebenkarte: Gebiete der Staufer, 
Welfen und Askanier.
77*. III. Deutsche Nord- und Ost- 

seeherrschaft im 74L tind An- 
fang des 75. Jahrh.

18“. IV. Ruckgang der deutschen Ost 
seeherrschaft (V. Schwedische 
Ostseeherrschaft s. S. 25).

18. Deutschland und Oberitalien im 
XIV. Jahrhundert (1378).
Frankreich im XIV. und XV. 
Jahrhundert.

Nebenkarten: Reich Ottokars von 
Bbhmen. Die Lande der Eidgenossen. 
i8b—if. Die groflen Fiirstenhăuser 

des 79. und i4- Jahrhunderts : 
(J. Habsburger s. S. 18).

l8b. II'1. Askanier.

zur 
mation (1547).

Nebenkarten: Wettinische Lande
1547 und 1554. Fiirstentum Orange.

iyn. Zur Vdlkerwanderung.
13. Europa zur Zeit der Volker- 

wanderung:
Europa nach 476. Europa im 
Jahre 526. Europa nach 568.
Nebenkarten: Deutschland vor der 
ersten westgermanischen Wanderung. 
Deutschland vor der zweiten (der 
ostgerm.) Wanderung (der Volker- 
wandening).
1J. Verbreitung des Christentums in 

Europa bis ca. 814. Verbreitung 
der Rcligionen beirn Beginne der 
Kreuzzuge.

i4a. J'Vachsen des Frankenrciches.
14. Mitteleuropa zur Zeit der Karo- 

linger.
Italien im X. und XI. Jahrhundert. 

Nebenkarten: Das Frankenreich 817 
und 829. Vertrag von Mersen 870. 
VereinigungLothringens mit Deutsch
land. Die Karolingischen Teilreiche 
888.
i4b. BevdlkerungMitteleuropas umSgg. 
if. Die ostdeutsche Kolonisation.

15. Deutschland zur Zeit der săch- 
sischen und frânkischen Kaiser.

Nebenkarten: Deutsch-slavisch-un- 
garische Grenzlande um 1000. 
Kirchliche Einteilung Deutschlands 
vom XI. bis XVI. Jahrhundert.
I5'5. Typen von Dorjanlagen: 1. Typus 

eines deutschen Gewanndorfes. 
2. Rundling. 3. Strafiendorf.
4. Typus eines deutschen Kolo- 
nistendorfes.

16. Mittelmeerlander
Kreuzzuge:

Mittelmeerlander zur Zeit des ersten 
Kreuzzuges.
Mittelmeerlander nach dem vierten 
Kreuzzuge.

ign. IIb. Verkleinerung der Mark 
Brandenburg unter den Witteis- 
bachern und Luxemburgern.
III. Wettiner. Voriibergehende 
Auflosung der •wettinischen Lande 
um 1300.

Deutschland und Oberitalien im 
XV. Jahrhundert (1477).
Rom.

Nebenkarte: Deutschlands Kreisein- 
teilung.
igb. IV. Wittelsbacher. (V. Luxem- 

burger s. S. 18.) Europa gegen 
Ende des 14. Jahrhunderts.

[ 20. Europa im XVI. Jahrhundert 
(1559)-

I
Nebenkarten: Reich der Kalifen im ' 21. Deutschland

Zur Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit.
Scite

zur Zeit der

77"—i8a. Karten zur Geschichte der 
Nord- und Ostseeherrschaft:

77". I. Reich Knuts des Grofien.
II. Reich Waldemars II.



V

' Scite

Europăische

33. Bayern I: Bayern 1777.

*) Die eingeklammerten Zahlen geben die Seiten der 35. und fruherer Auflage n.

Italien 1S03.
Italien 1S06.

32. Entwickelung PreuBens II: 
PreuBen seit 1806.

26b. Europăische Kriegszusammen' 
hănge V {1788—7<S7j).

27". Schlachtenplăne der Napole- 
onischen Zeit: Austerlitz. Jena- 
Auerstedt. Katzbach. Dresden. 
Kulm. Nollendorf-Kulm.

27. Napoleonische Zeit II: 
Deutschland im Jahre 1812.

Nebenkarten: Europa 1812. Napo- 
leons Feldzug in Ăgypten. Aspern- 
Ebling-Wagram. Napoleons Zug 
nach RuBland.
27*. Befreiungskrieg I {1813}.
28". Befreiungskrieg II {iSlf)-

28. Deutschland 1815—1866.
28b—2ga. Zusammenschluf der deut

schen Staaten zum Deutschen 
Reiche:

28'"'. I. Entstehung des deutschen Zoll- 
vereins bis 1834- II. Deutscher 
Zollverei?i seit 1834-

2(f. III. Norddeutscher Bund und 
Deutsches Reich. IV. Obersicht 
des bis 1. Januar 1900 im Deut
schen Reiche geltenden Zivilrechts.

29. Vdlkerkarte von Mittel- u. Siidost- 
Europa.
Italien 1815 bis zur Gegenwart.

Nebenkarten: Europa 1815. Leipzig. 
Ligny, Quatre-Bras, Belle-Alliance, 
Wavre.
29 b. Karten zu den deutschen Einheits- 

kriegen I: Kriegsschauplatz 
1864. Ditppel-Alsen. IVeifen- 
burg. Worth.

30*. II: Kriegsschatiplatz 1866 in 
Deutschland und Italien.

30. Karten zu den deutschenEinheits- 
kriegen III:

Kbniggrătz. Kriegsschauplatz 1870 
—1871. Metz. Sedan. Paris.

31. Entwickelung Preu&ens I:
Brandenburg -PreuBen bis 1S06. 
Nebenkarten: Fehrbellin. Branden
burg zur Zeit des groben Kurfursten. 
Preu&en z. Z. Friedrichs des Groften.

Deutschland und

Scite

2ib. Vorschreiten Frankreichs nach I 
O sten.

22a. Die elsăssischen und lothringi- 
schen Territorien um 1648- 
Nebenkarte:Elsafi-Lothringenseit 
187 imitAngabederSprachgrenze.

2 2 Deutschland im XVII. Jahrh.(1648). 
Nebenkarten: Prag und Weiber Berg. 
Magdeburg. Breitenfeld. Liitzen.
22b. (22".)*) Europăische Kricgs- 

zusammenhdnge I (1618—1660).
2^a. (22b.) Europăische Kriegszu- 

sammenhănge II (1672—

23. Europa im XVII, und XVIII. 
Jahrhundert (1740).

Europăische Kriegszu- 
sammenhănge III(iyoo—1721). ;

24a- (23^.) Europăische Kriegzu- 
sammenhănge IV (1740—1.763).

24 Deutschland im XVIII. Jahrh. 
(1786).

Nebenkarten: Hohenfriedeberg. Kes- 
selsdorf.
24b- (24a-) Die schlesischen Kriege.

25. Schweden. Rubland. Polen. 
Orientalische Frage:

Schwedens grobte Machtentfaltung 
(1658). RuBland 1462 —1762. 
Die Teilungen Polens. Europăische 
Tiirkei 1812—1878.
Tiirkei seit 1878.
25". (24b-) Schlachtenplăne des sieben- 

jăhrigen Krieges: Pirna. Prag, j 
Kolin. Roflbach. Leuthen. Zorn- 
dorf Hochkirch. Kunersdorf. 
Liegnitz. Torgau.

2yb. Die grofen Friedensschl'usse 
{1648—1812} I {1648—1721): 
1. Westfâlischer Friede. 2. Pyre- 
năenfriede, Roeskilde- Oliva 

Aachen-Karlowitz {1668-ț)(f).
4- Utrecht-Nystad {1713—21).

26a. Die grofen Friedensschlusse 
{1648—1812} II {1733—1812): 
3. Wien- Hubertusburg {1733 
—1763). 6. (1801—1812).

26. Napoleonische Zeit I:
Paris beim Ausbruch der Revolution.
Ober-Italien 1796. Deutschland und j



VI

40.

| Scite

35. Wurttemberg 1789.
Nebenkarte: Wurttemberg seit 1495.

36. Wettinische Lande:
I. Wettinische Lande bis 1485.

II. Wettinische Lande 1554—1S13. 
Nebenkarten: Die alte Mark MeiGen. 
Die Grafschaften der Wettiner im 
Schwaben- und Hassegau. Wetti
nische Lande 1672. Wettinische 
Lande 1815.

37. Nordwestdeutschland 1789.

38. Osmanisches Reich:
I. Osmanisches Reich bis 1683. 
Nebenkarten: Asiatische Grenze des 
Osmanischen Reiches vor und nach 
der Schlacht bei Angora (1402). 
Konstantinopel.
II. Riickgang d. Osmanischen Reichs 
seit 1683. Nebenkarten: Krim. Se- 
wastopol. Âgypten.
3S6—4o'p. Kolonialkarten:{I s. S.39.}

%8\ Kolonialkarte II: Europăiscke 
Kolonien unu 660. Nebenkarten • 
Westindien. Vorderindien.

ygn. Kolonialkarte III: Europăischc 
Kolonien uni Nebenkarte: 
Vorderindien.

39. Das Zeitalter der Entdeckungen. 
Nebenkarten: M. Behaims Globus 
1492. Westindien und Mittelamerika. 
Mexikos Eroberung durch Cortez. 
Ostindien zur Zeit der portugiesischen 
Eroberung.
ggh. Kolonialkarte IV: Europăische 

Kolonien 1884- Nebenkarte: 
Britisck Ostindien.

4on. Kolonialkarte V: Europăische 
Kolonien igog. Panama-Kanal. 
Eussisch - japanischer Krieg 
igo4-og (2 Kart.).

Zentral- und Ostasien seit 1800. 
Nebenkarte: Umgebung von Peking 
und Tientsin.

Nordamerika: Die Ostkiiste Nord- 
amerikas bis 1763. Die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika seit 1776. 
Die Vereinigten Staaten zur Zeit des 
Sezessionskrieges.
4<jb. Auftâlung Afrikas. Nebenkarte: 

Die Burenrepubliken.

Sene

34. Bayern II:
Bayern zur Zeit Kaiser Ludwigs.
Wittelsbachische Lande seit 1507.

Baden 1771.
Nebenkarte: Baden seit 1S01.



Zur funfundzwanzigsten Auflage (1901).
5. Auflage,

zu

"J-"Xas Erscheinen der 25. Auflage, also eine Art Jubilăum, das wohl den besten 
| J Beweis fiir die Brauchbarkeit unseres historischen Schulatlasses bietet, ist uns 
ein Ansporn gewesen nicht zu rasten, sondern von neuem auf Vervollkommnung 
bedacht zu sein. Es sind deshalb die bisher vorhandenen Karten abermals 
grundlich durchgearbeitet, einige (S. 2, 3, 21, 22, 24) auch neu gestochen; dabei 
sind u. a. viele Verbesserungen in den Grenzen, der Auswahl der Orte vorgenommen, 
auch ist vielfach durch die Art der Fărbung und erklărende Zusătze unmittelbarer 
als bisher auf die geschichtlichen Vorgănge hingewiesen und das Auffinden der 
historisch wichtigen Orte erleichtert. Sodann aber ist die Zahl der Karten ganz 
bedeutend (von 139 der 24. Auflage auf 234) vermehrt worden.

Bei dieser Hinzufligung neuer Karten war aber aus praktischen Grlinden zweierlei 
beachten. Einmal durfte der Atlas ăuBerlich an Umfang nicht zunehmen, um beim 

Schulwege nicht zu schwer zu werden, sodann muBten fruhere Auflagen neben der 
neuen benutzbar bleiben, da ja der Atlas den Schuler durch viele Klassen hindurch 
begleitet. Um beides zu erreichen, sind die neuen Karten mit zwei Ausnahmen (Riick- 
gang des Osmanischen Reiches, Zentral- und Ostasien) auf die bisher leeren Ruck- 
seiten der alten Karten gedruckt. Zumeist konnten sie dabei so eingereiht 
werden, daB sie zu den betreffenden Vorderseiten in sachlichem Zusammenhange 
stehen; die wenigen Falie, wo das nicht mbglich war, werden gewiB nicht stbrend 
empfunden werden, und ebensowenig wird man es den angegebenen Vorteilen 
gegeniiber tadeln, daB nicht alle Rlickseiten gleichmăBig bedruckt sind, sondern 
nur die, wo neue Karten wlinschenswert erschienen. Trotz der Aufnahme so vieler 
neuer Karten ist so der Umfang des Atlasses nicht grbBer geworden, und die Benutzung 
der letzten 11 Auflagen (14. und folgende) neben der neuen mbglich, weil bei aller 
Verbesserung im einzelnen (namentlich auf S. 2, 3, 16—31, 3S—40) der seit der 
14. Auflage vorhandene Kartenbestand auf den Vorderseiten im wesentlichen erhalten 
ist, und diese Karten zudem (mit Ausnahme von nur 6 Seiten) die bisherigen Seiten- 
zahlen bebalten haben; zu diesem Grundstock des Atlasses empfangen die Besitzer 
der 25. Auflage sehr viei Neues als hoffentlich sehr willkommene Zugabe hinzu.

Was nun den Inhalt der neuen Karten betrifft, so sind wir bemuht gewesen 
neben wichtigen Einzelvorgăngen insbesondere Entwicklungen und Ent- 
wi cklungsreihen zusammenhăngend darzustellen und dabei das historische 
Gesichtsfeld liber die politische Geschichte, die natlirlich die Hauptsache bleibt, 
und liber Deutschland und Europa hinaus, so weit beides fur die Schule mbglich 
ist, zu erweitern. Als solche Reihen nennen wir die folgenden. Auf einer sind 
dargestellt die ethnographischen Verhaltnisse Mitteleuropas, insbesondere das deutsche 
Siedelungsgebiet in seinen Schwankungen nach Westen und Osten (S. 2, 3, 3a, 13, 
14, 14b, 15, 15a, 29), wobei auch auf Siedelungsformen Rlicksicht genommen ist 
(15b); auf einer anderen die Geschichte Kleinasiens im Altertume (5a, 5, 9a); ferner ist 
veranschaulicht die politische und Handelsherrschaft in der Nord- und Ostsee (17 a, 
17 b, 18 a, 25), die bisher zu kurz gekommen war gegeniiber der schon auf den 
bisherigen Karten gebotenen und nun auf S. 16 fur Venedig und Genua er- 
gănzten Darstellung der Mittelmeerherrschaft. Weiter gehbren hierher die Kolonial- 
karten (S. 39, 38 b, 39 a, 39 b, 40 a, 40, 40 b), die zugleich die Welt-Handelsherrschaft 
von der spanisch-portugiesischen Zeit bis heute darstellen und seit dem Eintritt Deutsch- 
lands in die Reihe der Kolonialmachte gewiB auch in den Schulen erwiinscht sind. 
Die Kartenreihen, die den europăischen Kriegszusammenhăngen (22 a, 22 b, 23a, 23b, 
26b) und den groBen Friedensschllissen (25a, 26a) gewidmet sind, sollen den Blick 
schărfen fur die inneren Zusammenhange der geschichtlichen Vorgănge in oft weit von- 
einander entfernten Gegenden und werden als halbstumme Karten sich auch bei 
Repetitionen brauchbar enveisen. Einen anderen Zweck haben die Kriegsschauplătze 
(24b, 27b, 28a, 29b, 30a, 30) und die Schlachtenplăne (25a, 27a u. a.), die der 
Einzeldarstellung der Kriege, der Erlăuterung des Aufmarsches und der Angriffsweisen 
dienen kbnnen. Der Entstehung des Deutschen Reiches sind mehrere neue Karten 
(28b, 29a) gewidmet; eingehend dargestellt ist die Wandlung der deutschen Westgrenze 
(neben den Hauptkarten vgl. die Nebenkarten auf 14 und dazu 21b); endlich mbgen 
noch erwăhnt werden die Karten zur Geschichte der groBen deutschen Furstenhăuser in 
der zweiten Hălfte des Mittelalters (18, 18b, 19a, 19 b). Wie diese, so dienen weiterhin
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der Landesgeschichte die schon bisher vorhandenen, aber zum Teii als Anhang be- 
handelten nunmehr jedoch vbllig eingereihten Karten 31 — 37; sie geben zugleich, sich 
gegenseitig ergânzend, ein Bild der Territorialverhăltnisse Deutschlands vor der Na- 
poleonischen Zeit, wobei natiirlich der Siiden und Westen, wo die staatliche Zer- 
rissenheit am grbBten war, grbBere MaBstabe zeigen als der Osten. — Wie bisher, 
sind die Bediirfnisse der Schule stets beriicksichtigt; eine Reihe der Verbesserungen 
sind vorwiegend pădagogischer Natur, z. B. die Ausfullung der Ortszeichen, doch 
ist deren grbBere oder geringere Dichtigkeit auch wissenschaftlich nicht unwichtig; 
sorgfaltig ist darauf gesehen, daB keine im Unterricht (einschlieblich der Lektiire 
der alten Klassiker) vorkommenden Namen fehlen, und im ganzen werden hier bei 
aller fur solche Auswahl moglichen Verschiedenheit berechtigte Forderungen kaum 
unerfiillt geblieben sein. Andererseits braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daB 
selbstverstăndlich jeder Atlas, der keine schiefen Bilder geben will, meist mehr bieten 
muB, als die Schule un mi ttelbar verlangt, auch sind wir natiirlich nicht der Meinung, 
daB alles im Atlas Dargestellte im Unterricht „drankommen“ oder gar gewuBt 
werden miiBte. Das „Suchen“ von Namen ist fur die Einpragung pădagogisch 
durchaus nicht wertlos, mehrt insbesondere auch die so oft als unzulănglich beklagten 
geographischen Kenntnisse; erleichtert wird es namentlich fur die kleineren Schiiler 
durch die auf vielen Karten angewandte Ausfullung der Ortsringe. Dazu wird es 
bei der immer wachsenden Fiille des geschichtlichen Stoffes angenehm empfunden 
werden, wenn fur Vorgănge, die der Lehrer nicht eingehend besprechen kann, aber 
doch beriihren muB, (sagen wir z. B. die Kolonialherrschaft der europăischen Vblker) 
der Atlas in seiner bequemen Ubermittlung von Tatsachen ergănzend eintritt.

Von den beiden Herausgebern hat Prof. Dr. Baldamus den Atlas seit der 14. Auf- 
lage bearbeitet und bearbeitet jetzt die Karten zur Geschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit; Prof. Dr. Schwabe hat seit der 21. Auflage die zur alten Geschichte iibernommen.

Betrefls der fur den Atlas, der bemiiht ist im Rahmen der Schulbediirfnisse 
der Wissenschaft nachzugehen, benutzten Quellen miissen wir uns unter Verzicht auf 
Angabe der Buchliteratur und der ălteren Karten (Le Coq, Gilly, Giissefeld, 
Hammer, Hoinann, v. Oesfeld, Plater, Rendziny, '■Roppelt, Schenk, Seutter, Sirisa, 
Sotzmann u. a.) mit einem allgemeinen Hinweis auf die neueren Karten begniigen. 
Es sind jetzt und frliher benutzt zunăchst der in unserem Verlage erschienene Atlas 
von Droysen, ferner die Atlanten von v. Kampen, Kiepert, Ldwenberg, Poole, E. Reich, 
Rothert, Smith-Muller, Schrader, v. Spruner-Menke, v. Spruner-Sieglin, Vidal-Lablache, 
Wolffu. a.; dazu die Karten des corpus inscriptionum att. und lat., die in Baumeisters 
Denkmălern und I. Miillers Handbuch (Athen, Rom), die von Beloch (Kampanien), 
Curtius-Kaupert (Athen), Dbrpfeld (Olympia), Droysen (Diadochen), Fabricius (Rom. 
Germanien), Gardthausen (Aktium), Gilbert (Rom), Holm (Sizilien), Hiilsen (Rom), 
Jordan (Rom), Judeich (Athen), Kiepert (Altertum uberhaupt), Luckenbach (Olympia), 
Milchhbfer (Attika), Puchstein (Alexandria), Schliemann (Troja), Schneider (Rom), 
Schrader (Vorderasien), Stade (Palăstina); Bogdanowitsch (1813/14), Boeckh- 
Kiepert (ElsaB-Lothringen), Brecher (Bayem, Sachsen), Dethier (Konstantinopel), 
Fabricius (Rheinprovinz), Fix (PreuBen), Friedjung (1866), v. G. (Schlachten- 
plăne), Gardiner (England), Generalstab (Kriegsgeschichte), Hart (Nordamerika), 
Jăhns (Fehrbellin), Kămmel - Leipoldt (Sachsen), Kirchner (ElsaB-Lothringen), 
Kirmaier (Bayem), Labarte (Konstantinopel), Lettow-Vorbeck (1866), Longnon 
(Frankreich), Lbwis of Menar (Livland), Meitzen (Siedelung), Mees (Niederlande), 
Merkel (Sachsen), Meyer (Konstantinopel), Overmann (Grăfin Mathilde), Posse 
(Sachsen), Rau-Ritter (Pfalz), Schroder (Rechtsgeschichte), Statist. Bureau (ElsaB), 
Toeppen (PreuBen), v. Tornauw (RuBland), Voigt (Brandenburg), v. Witzleben-Hassel 
(Fehrbellin), Wbrl (Schlachtenplăne) u. a.

Unser Dank gebiihrt noch einigen Herren fur freundliche Mitarbeit; sie ist uns zu 
teii geworden von Herrn Prof. Dr. Kienitz (Karlsruhe) fur Baden (S. 34), Prof. 
Dr. Diirr (Heilbronn) fur Wiirttemberg (S. 35) und Prof. Dr. Wolf fur Nordwest- 
deutschland (S. 37). AuBerdem sind uns auch sonst (fur 15b von Herm Prof. Dr. 
Lamprecht) Verbesserungsvorschlăge zugegangen; auch fur sie sprechen wir unsern 
Dank aus mit der Bitte, das in solchen Vorschlăgen bewiesene Interesse dem Atlas 
erhalten zu wollen.
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S. 2, 3.

Orts- 
nach

Die folgenden Bemerkungen sollen 
nur dort in mbglichster Klirze Erlăute- 
rungen geben, wo solche zur Erklărung der 
angewandten Schriftart, der gewăhlten 
Farbe u. dergl. dringend geboten er- 
scheinen; sie wollen nichts sein als eine 
Ergănzung der Kartenlegende.

Die Schreibung der antiken 
namen richtet sich in der Regel . 
den Titeln der einzelnen Artikel in Pauly- ; 
Wissowas Realencyklopădie, bez. nach | iibrigen Karten

Da I lerr Gymnasialdirektor Dr. Friedrich Neubauer in Frankfurt a M., der zunăchst 
dus Erbe des hochverdienten und zu friih dahingegangenen Professor Dr. Baldamus 
angetreten halte, wegen zu starker Belastung mit andern Arbeiten die Mitarbeit an 
diesem Atlas sehr bald wieder aufgab, babe ich die Bearbeitung der Karten zum 
Mittelalter und zur Neuzeit libernommen. Obgleich auch ich, abgesehen von den 
Amtspfhchten, mehr als genug in Anspruch genommen bin, schien mir doch die neue 
Aufgabe um so reizvoller, als die Beschăftigung mit der historischen Kartographie 
dem Hcrausgeber eines Lehrbuchs der Geschichte (Schenk-Koch bei B. G. Teubner, 
Leipzig) eine fast notwendige Ergănzung zu sein.n Studien bieten mul). So will ich 
denn gem meine schwachen Krăfte dem von seinem Begrlinder und^dessen Nach- 
folger zu allgemcin anerkannter Hohe gefuhrtem Werke widmen.

Berlin-Grunewald, im Dezembcr 1912. Dr. JllIÎUS Koch.

der Neuauflage des Llibkerschen Real- 
le.xikons.

Fur die îîbersichtsblătter liber die den 
Alten bekannte IVett wurde eine ethno- 
graphische Darstellung gewahlt. Ihr Zweck 
ist, die Verteilung der einzelnen Stămme 
und Volker zu verdeutlichen fiir den 
Zeitpunkt, in dem sie in die eigentliche 
Geschichte eintreten. Als ungefăhres 
Jahr ist etwa 500 v. Chr. angenommen, 
natiirlich mit einem erheblichen Spiel- 
raum vor- und nachher, da das Eintreten 
der einzelnen Volker in die Geschichte zu 
sehr verschiedenen Zeitpunkten stattfand. 
Einzelne Abweichungen von diesem Grund- 
satze dienen dazu, demBlatteeinen reicheren 
Inhalt zu geben. Die hellenistischen Stădte 
(in Haarschrift, z. B. Alexandria) wurden 
hinzugefugt, um der ersten griechischen 
Kolonisationsperiode die zweite gegenliber- 
stellen zu kbnnen undso einGesamtbild der 
Ausbreitung griechischer Kultur nach West 
und Ost zu bieten. Die durch Unter- 
streichung als phonizische Niederlassungen 
gekennzeichneten Orte sollen^ das vor- 
karthagische Handelsgebiet von Sidon und 
Tyrus andeuten; aufgenommen sind in 
Afrika und Spanien auch die fur die puni- 
schen Kriege wichtigen Orte. In Italien soli 
ein Uberblick liber die ălteste Bevolkerung 
gegeben werden, dabei sind die wichtigsten 
Stămme durch Farbe herausgehoben. Bei 
den Italikern sind Latiner und Umbro- 
Sabeller geschieden und bei letzteren

Erlăuterungen.
wieder durch Grenzlinien drci Gruppen 
gesondert (fur die einzelnen Stammnamen 
vgl. S. 10 und 11). Zwischen Umbrern und 
Etruskern ist die spătere Grenze an- 
gesetzt; eingetragen sind auch die be- 
deutendsten Etruskerstădte. In den oft 
sehr schwierigen ethnologischen Fragen 
schlieben sich die Karten meist an 
E. Meyers Geschichte des Altertums an. 
— Die Namen sind hier und auf den

1 zur alten Geschichte in 
lateinischer Form gegeben; davon ist 
jedoch abgewichen, wo die griechische 
Form die bei uns libliche geworden ist.

Die Karte von Kleinasien tritt von nun 8. 4. 
an in zwei Darstellungen auf, die die 
griechische und die hellenistisch-rbmische 
Gestaltung zur Anschauung bringen sollen. 
Die crste zeigt die annăhernde Verteilung 
des Landes in die Persvrsatrapieen, die 
zweite die Provinzen unter Trajan. Es 
wurde dadurch die Moglichkeit gewonnen, 
die Nomenklatur, die hier sehr stark ge- 
wechselt hat, einfacher und deutlicher zu 
gestalten. — Auf der Karte von Griechen- S. 4b. 
land beim Beginne des Peloponnesischen 
Krieges, die auch die fur diesen Krieg wich
tigen Orte enthălt, sind die zum attisch- 
delischen Seebunde gehbrenden Bundes- 
genossen Athens in Flăchenfarbe gegeben 
(diesteuerfreienin mattem Kolorit), die nur 
fiir diesen Krieg verblindeten in Randfarbe.

Auf der Karte des Reiches Alexanders S. 5. 
d. Gr. hat Griechenland trotz der mace- 
donischen Oberhoheit besondere Farbe 
erhalten, weil Alexanders Rechtsstellung 
zu Griechenland sich wesentlich von seiner 
Stellung in den Iibrigen Reichsteilen unter- 
schied; zu bemerken ist noch, dab Kreta 
und Sparta auch diese Oberhoheit Alex
anders nicht anerkannten. Die einfache 
Umrănderung von Armenien, Cypern und 
Cyrenaica soli andeuten, dab diese Ge- 
biete von Alexander nicht eigentlich unter- 
worfen waren. — Die erste Diadochenkarte
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S. 9 b.

S. 10a.

des S. 12.

8. 8.

S. 9.
13 a.

* Fur die Aussprache keltischer Eigennainen rucrke man: i. alle Volkernamen auf ones 
haben ă: EburSnes. 2. alle Stădienamen auf acum haben ă: Moguntilcum. 3. alle Stâdtenamen 
auf magus haben a: Borbetâmagus. 4. alle Volkernamen auf iges haben I: Biturlges (vgl. 
Ambiorix, Ambiorlgis). 5. alle Volkernamen auf ini haben 1: M6rini.

** Es mogen hier die von S. 13 an hâufig vorkommenden Abkurzungen erklârt werden:
A. = Abtei B.. Bm., Btm. —- Bistum. Bgft. — Burggrafschaft. F., Fsm. = Furstenlum.

mâhlichen Entwickelung des Rdmischcn 
Reiches. Bei Wahl der Entwickelungs- 
abschnitte ist ausgegangen von der in den 
Lehrbiichern iiblichen Periodenteilung. 
Von den Farbengrenzen diirfen manche, 
besonders in Spanien, der Balkanhalbinsel 
und Kleinasien, als nur annahernd richtig 
angesehen werden. Die Provinznamen 
sind gegeniiber den Landschaftsnamen 
durch die Schrift herausgehoben; die Ver- 
anderungen der Provinzgrenzen konnten 
natiirlich nicht dargestellt werden. Die 
Unterscheidung in kaiserliche und sena- 
torische Provinzen wird den bei dieser 
Teilung geltenden Grundsatz veranschau- 
lichen, der Wechsel in der Zuteilung ist 
nur bei einigen durch doppelte Unter- 
streichung beriicksichtigt.

Hannibals Ubergang iiber die Alpen 
genau zu fixieren, wird wohl kaum jemals 
gelingen. Unsere Karte bietet die drei 
wesentlichsten Auffassungen, ohne sich 
fur eine derselben zu entscheiden.

Von den beiden Nordgrenzen ftaliens S. 10, 
und Etruriens bezieht sich die siidliche 
auf die Zeit vor. die nbrdliche auf die 
nach Augustus. phuX

Bei der Unmdglichkeit, ein abschlieben- 
des Urteil iiber die Stătte der Schlacht 
von Cannae zu gewinnen, schien es ge- 
boten, die beiden Hauptauffassungen, die 
eine kartographische Zusammenstellung 
ausschlieften, (nach ihren Hauptvertretern 
Stiirenburg und Kromayer) untereinander 
zur Darstellung zu bringen.

Die europăischen Provinzen
Rbmischen Reichs und die rbmischen 
Rheinlande zeigen in Flăchenfarbe die 
Augusteischen Provinzen, in Randfarbe 
die nach rYugustus einverleibten. Bei den 
gallischen und germanischen Namens- 
formen ist besonders auf Căsar und 
Tacitus Riicksicht genommen. Namen 
in Steinschrift (Burgundarholm) sind ger- 
manischen Ursprungs.*

Prof. Dr. E. Schwabe.
Auf den Karten fur das Mitlelalter S. 13-17 

sind selbstverstândlich manche Grenzen 
unsicher, fur die Schule konnte das aber 
nicht immer angemerkt werden; die 
lateinischen und altdeutschen Namen sind 
durch die beim Unterrichte wohl stets 
angewandten modernen ersetzt worden.

Bei den Karten der Vblkcrivanderung S. 13,** 
ist dies indes naturgemâft noch nicht

kennzeichnet die Satrapien nach dem 
Tode Alexanders durch punktierte 
Grenzen und dadurch, dab deren Namen 
in anderer Schrift als die Landschaftsnamen 
(vgl. Ciiicia u. Cataonîa) erscheinen. Bei 
Darstellung der Teilung nach der Schlacht 
von Ipsus haben die unmittelbar unter- 
tiinigen Reiche Flachen-, die halb untcr- 
worfenen Gebiete (Interessensphăren) 
Randfarben erhalten. Der Verlauf der 
Grenze in GroBphrygien ist nur als un- 
gefâhr richtig anzusehen. — Die zweite 
Diadochenkarte soli die Lage des Orients 
beim Beginne der Kămpfe mit Rom ver- 
anschaulichen. Wieder sind die Reichs- 
namen anders geschrieben als die Land
schaftsnamen (Vgl.Syria-U. Mesopotamia); die 
seleukidische Randfarbe kennzeichnet bei 
Armenia und Media Atropatene halbe Ab- 
hăngigkeit, im Osten das Eroberungsgebiet 
des Antiochus III.; dabei sind die Grenzen 
hier wie bei dem Arsakiden- und Baktrer- 
Reiche nur als ungefâhr zutreffend an
zusehen. Weifi gelassen ist das Gebiet der 
Galater, weil diese ein fremdes Element 
in den Diadochenreichen bilden, und das 
der griechischen Freistaaten, weil deren 
Verhaltnisse sich bei dem kleinen MaG- 
stabe nicht darstellen lieften. Eine Fort- 
setzung dieser Entwicklungsreihe bieten 
die Karten 9 a, bis zur vblligen Einver- 
leibung Kleinasiens in dasRbmische Reich.

S. 6, 7. DerNameAolierist, trotzseiner wissen- 
schaftlichen Anfechtbarkeit, als bequemer 
Sammelname fur alle nichtdorischen und 
nichtionischen Griechen beibehalten 
worden.

Rom und Athen sind auf einem Blatte 
vereinigt, um sie im gleichen Mabstabe 
einander gegeniiberstellen zu kdnnen. 
Fur beide ist als Zeitpunkt der Dar- 
slellung etwa das Jahr 100 n. Chr. ange- 
nommen. Stadtgegenden, Plătze, G’ârten, 
Felder sind in Rotundschrift, Stra&en 
und Hăuser in Kursivschrift gegeben (z. B. 
Prata Quinctia. Sacra via). Zur Vergleichung 
ist der moderne Stadtplan grâu unter- 
gedruckt. — Hinzugefiigt ist Rom zur Zeit 
der Republik in verkleinertem Mafostabe, 
so dab viele Gebâude, die in der Zeit des 
Freistaats wichtig waren, entweder durch 
Ziffer oder Namen in der groberen Karte 
zu suchen sind.

Neben der grofi ten Ausdehnung bietet 
diese Karte in Farben ein Bild der all-
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in diese Periode 
Mark Verona 

doppelte Reichsgrenze gekenn-

Gvt. = Gouver- 
Kurf. = Kur- 

Pr. 
j an ist auf 

auf geschichtlich wichtige

Teilung auch fur die Grenze zwischen ; den feinen roten Strich, die i 
sarazenischem und ostrbmischem Gebiet j fallende Eroberung der 
in Sizilien festgehalten. Der Kirchenstaat ! durch <’

Grfsm. = GroBfurstentum.
Hz., Hzni. = Herzogtum. Kgr. = Konigreich.

w _ r M. = Mark. Mgft. = Markgrafschaft.
= Reich. Rep. = Republik. Rst. = Reichsstadt. — Von Seitc 13 

’ ■ auf 6, 7, io, 11) durch Ausfullung der Ortszeichen '---

G., Gft. = Grafschaft. Gh. = GroBherzogtum. 
neinent. H. = Herrschaft.
fiirstentum. Lg., Lgft-, Ldgft. = Landgrafschafi. 
---  Propstei. R. -— R*n — ftpnnhlil- R 
vielen Karten (vorher 
Vorgânge hingewiesen.

ist in der weitesten Ausdehnung geboten, 
die er unter den Karolingern erreicht hat 
— Eine kleine Nebenkarte (817 und 829) 
veranschaulicht die Anfange des Streits 
zwischen Ludwig d. Fr. und seinen Sbhnen; 
dann wird besonders erwlinscht sein die 
Karte Vereinigung Lothringens mit Deutsch- 
landy welche die Festsetzung der im Mittel- 
altergeltenden deutschen Westgrenze zeigt. 
Auf der Karte fur 883 sind auch einge- 
tragen die bedeutendsten Vasallen des 
westfrânkischen Kdnigs und das Grob- 
mâhrische Reich. — Die Karte Italien im 
X. und XI. Jahrhundert legt fur die Terri- 
torialverhăltnisse ungefâhr das Jahr 1050 
zugrunde (dab trotzdem in der Erklărung 
nicht die erst 1075 gestorbene Mark- 
grafin Beatrix, sondern Mathilde genannt 
ist, bedarf wohl keiner Rechtfertigung). 
Beim Kirchenstaate bezeichnet die Rand- 
farbe die dem Papste entrissenen, aber 
von ihm beanspruchten Gebiete; die slid- 
italienischen Herrschaften sind nach der 
Nationalitat verschieden gefârbt, die Far- 
bentbne kennzeichnen bei den Lango- 
barden die beiden furstlichen Linien, bei 
den Normannen die Herrschaften von 

Frankenreiche bis i /Yversa und Apulien. Die Zahlen solie» 
das Wachsen der Normannenherrschaft

1 veranschaulichen; dab dabei Capua und 
■ Gaeta von Aversa aus erobert wurde, 

deutet die hellrote Linie an. Das „1139 
apul.“ bezieht sich auf die Vereinigung 
der beiden normannischen Flirstentlimer, 
das „1051 papstl.u gilt nur fiir die Stadt 
Benevent.

Die Karte Bevolkerung Mitleleurofas S. 14 b. 
um 895 setzt die ethnographischen Karten

kisch) ergibt sich seine grobte Aus- I 
dehnung und seine Auflbșung aus S. 14. 
Dabei ist die Unsicherheit der frănkischen 
Grenzen im Osten und in Spanien 
durch die doppelte Grenze mit und ohne 
Verwaschung, die zweifelhafte frankische 
Herrschaft liber Benevent, Sardinien und 
die Balearen durch Unterstreichung an- 
gedeutet, der Zeitpunkt der Verduner j zeitweilige Zugehbrigkeit von Gent durch

geschehen im Gebiete des Ostrbmischen 
Reiches und sonst bei einigen rbmischen 
Landschaftsnamen. — Wahrend S. 13 a 
einen Uberblick liber die wichtigsten 
Volkerzuge bietet, stellt S. 13 die Staaten- 
bildungen dar. Fur das Ostrbmische und 
die Reste des Westromischen Reiches ist 
dabei auf der Karte von 476 dieselbe 
Randfarbe gewăhlt, fiir dieeinzelnen deut
schen Stărame kehrt auf allen dreien die 
gleiche Flăchenfarbe wieder. Auf der 
zweiten Karte ist die ostgotische Vor- 
mundschaft liber das Westgotenreich durch 
die Unterstreichung angedeutet und auf 
das verschiedene Schicksal der Alamannen 
durch die Fărbung (gelbe Flăche ist das 
spătere Herzogtum Franken) hingewiesen; 
auf der dritten Karte sind die Bajovarier 
von dem iibrigen Frankenreiche wegen 
ihrer grbheren Selbstăndigkeit durch einen 
farbigen Grenzstrich getrennt, ferner ist 
hier die Teilung Thiiringens und das all- 
măhliche Vorriicken der Avaren in das 
frliher gepidische und langobardische Ge
biet angedeutet. Wahrend die beiden 
Nebenkarten der Vorgeschichte dienen, 
soli von den Hauptkarten die erste fiir 
die Zeit bis 476, im T 
511 benutzt werden, die zweite bis 553, 
die dritte bis ca. 600.

S. 13 b. Die fiir die Geschichte vom Empor- 
14, 14a. kommen bis zum Ausgange der Karolinger 

wichtigen Namen sind auf der Haupt- 
karte S. 14 eingetragen; auberdem soli 
diese fiir England bis 1066 dienen. Die 
Bistlimer auf deutschem Gebiete sind ein- 
gezeichnet, ebenso die wichtigsten Klbster; 
die Ausbreitung des Christentums zeigt 
auberdem S. 13b. Wahrend S. 14a das auf S. 13, die schon durch die Kenn- 
IKae/isen des Frankenreiches veranschau- I zeichnung der Slavengebiete auf S. 14 
licht (der spatere bayerische Nordgau • weiter gefiihrt sind, fort; sie zeigt im 
wurde 531 frănkisch, dann im 7. Jahr- Westen das weiteste Vordringen der 
hundert bayerisch und 743 wieder frăn- i Germanen, weist auf die Normannenzlige 

ergibt sich seine grobte Aus- hin und im Osten auf das Erscheinen 
aus S. 14. I der Magyaren.

Eine deutsche Reichsgrenze fiir die S. 15, 
Zeit der sâc/isischen undfrănkischen Kaiser 
ist schwer festzulegen: Das Schwankende 
der Lage im Osten ist durch die doppelte 
Reichsgrenze und durch den Ubergang 
von der Flăchen- zur Randfarbung, die
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zeichnet; dagegen ist die voriibergehende Flăchenfărbung und Randfarbung mit 
r ,---- ’ 1 ’ tt-------- und ohne Verwaschung die drei groben

Kulturkreise (abendlăndisch - christlich, 
morgenlăndisch-christlich, mohammeda- 
nisch) und zeigt, wie der abendlandische 
vordringt und der byzantinische ausge- 
schaltet wird. Das Blatt soli auch der Ge
schichte des Islams und der ălteren Ge
schichte Spaniens dienen. Eine Nebenkarte 
zeigt das Kalifenreich bis zum Sturz der 
Omeijaden; Karte I scheidet unter den 
Mohammedanern die 3 Gruppen (Seld- 
schuken, Fatimiden, Almoraviden als 
Nachfolger der spanischen Omeijaden), 
Karte II setzt die Geschichte der moham- 
medanischen Staaten durch die einge- 
tragenen historischen Angaben (die ab- 
sichtlich etwas reichlicher gegeben sind, 
weil der Vortrag des Lehrers sich hiermit 
nur kurz beschaftigen kann) fort bis zum 
Osmanischen Reich, wo S. 38 einsetzt. 
Auf der Nebenkarte von Syrien und der 
zweiten Hauptkarte ist auch der Unter- 
gang der syrischen Christenstaaten und 
des lateinischen Kaiserreichs eingetragen. 
rXuberdem ist auf die Handelsherrscha/t 
Venedigs und Genuas hingewiesen. — 
Bei der Bedeutung, die Ostasien fur die S. 16 b 
Weltpolitik gewonnen hat, erschien eine 
Karte der Mongolcnreiche im Mittelalter 
notwendig; es ist dabei besonders auf 
ihre Beziehungen zu Europa Riicksicht 
genommen und auf die Zeit, wo ihre 
Ausdehnung von der polnischen Grenze 
bis zum GroBen Ozean einen Verkehr 
nach China mit sich brachte.

Wie auf S. 16 eine Hilfezur Geschichte derS.17a, 17 b. 
Mittelmeerherrschaftgegeben ist, so dienen 18 a- 
mehrere Karten der meist etwas vernach- 
lâssigten Geschichte der Nord- und Ostsee- 
herrschaft im Mittelalter; sie zeigen zwei 
Glanzzeiten Dănemarks, dann die Bliite 
der Hanse und des Deutschen Ordens und 
weisen auf deren Riickgang hin (daran 
schlieBt dann die schwedische Ostsee- 
herrschaft S. 25 an).

Die Reichsgrenze fiir die Zeit der S. 17. 
Staufer ist im Osten kaum festzulegen. 
Die rote Grenze mit Verwaschung be- 
zeichnet den Anfang der staufischen 
Zeit, die ohne Verwaschung das bis 
zum Schlusse der staufischen Periode dem 
Deutschtume gewonnene Kolonialgebiet; 
die rote Grenze in Pommern zeigt die 
Grenze des askanischen Gebiets um 1300, 
fiir die punktierten Grenzen sUdlich von 
Magdeburg vergleiche Nebenkarte. Die 
(ofter wechselnde) Parteistellung der italie- 
nischen Stădte ist eingetragen nach dem 
StandebeimFriedensschlussevon Venedig. 
Vom Kirchenstaate ist das im engercn

Lehnsabhăngigkeit Polens und Ungarns 
unberiicksichtigt geblieben, ebenso die 
nochmalige (9S9—996) Vereinigung des 
Herzogtums Kărnten mit Bayern. In den 
Marken bezeichnet die Haarschrift die 
spateren Namen; gekennzeichnet ist das 
Verbreitungsgebiet der Burgwarden, wenn 
es auch natiirlich nicht moglich war, alle 
aufzunehmen. Wird schon hierdurch be
sonders auf die Geschichte der ost- 
deutschen Kolonisation hingewiesen, so 
dient ihr auch die Nebenkarte deutsch- 
slavisch-ungarische Grenzlande uni 1000. 
Sie schliebt an S. 14b an, zeigt das Vor- 
dringen der Deutschen, den GegenstoB 
der Magyaren, sowie das Macbtgebiet 
des Boleslaw in seiner weitesten Aus
dehnung; doch gehbrten die Lande nicht 
alle gleichzeitig zu Boleslaws Reiche 
(vgl. Hauptkarte), fiir die Lausitz gilt 
der Bautzner Friede von 1018. — Die ost- 
deutsche Kolonisation ist dann insbe- 
sondere dargestellt auf S. 15 a, und zwar 
unter Hervorhebung der Kloster (Cister- 
cienser und Pramonstratenser) und Stadte 
(mit der Verbreitung der wichtigsten 
Stadtrechte). Von den Dorftypen S. 15b 
sind die des Gewanndorfes und Kolo- 
nistendorfes frei entworfen, die andern 
in Anlehnung an bestimmte Dorfer. Das 
Gewanndorf zeigt schematisch die ălteste 
deutsche Ansiedelungsform, doch ist in 
Wirklichkeit die Zahl der Bauern und 
Gewanne grober; die drei andern werden 
hauptsachlich bei der Kolonisation er- 
wăhnt werden, doch finden sich das 
StraBendorf und Kolonistendorf (ohne 
Erbschulzen) auch auf altdeutschem Ge- 
biete. — Auf der die kirchliche Eintâlung 
darstellenden Nebenkarte von S. 15 sind 
in Daitschland alle Bistiimer eingetragen. 
Durch die Wahl der Farben soli ange- 
deutet werden, dab Mainz urspriinglich 
auch Prag, Hamburg-Bremen auch Lund 
(getrennt 1104) umfabte; durch die Rând- 
farbe bei Cambray und Posen, dab diese 
Bistiimer gegen Ende des 12. Jahr- 
hunderts Koln und Gnesen unterstellt 
wurden, durch die farbigen Striche bei 
den eximierten Bistiimern, daB in Bam- 
berg Mainz, in Kammin sowohl Magde
burg wie Gnesen erzbischdfliche Rechte 
beanspruchten. Biiraburg ist aufgenommen 
als ersteGriindungdesBonifatiusin Hessen, 
obgleich es schon vor dem 11. Jahrhundert 
wieder aufgehoben wurde.

S. 16. Die Verbreitung der Religionen beim 
Beginne der Kreuzziige zeigt S. 13b. Die 
Hauptkarte zur Geschichte der Kreuzzuge 
kennzeichnet durch den Unterschied von
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gedeutet, besonders die, die in der Schule 
nicht eingehend behandelt werden, aber 
doch zum Verstăndnis wertvoll sind; 
bei der Fiille des historischen Stoffes 
soli ein Blick auf die Karte ăhnlich 
helfend eintreten, wie es zu S. 16 be- 
merkt ist.

Die Karten der grofien Furstenhăuser S. 18, b 
wollen auch mit unter diesem Gesichts- 19 a, 19 b. 
punkte betrachtet werden; sie stellen die 
Hăuser dar, die auf S. 18/19 nicht be
sonders darstellbar waren und werden fur 
die Landesgeschichte willkommen sein; 
ihre Fortsetzu'ng finden sie auBer auf 
anderen Karten besonders auf S. 3 1—37.

Die doppelten Reichsgrenzen sollen S. 18. 
hier und auf S. 19 das Unklare der Grenz- 
verhăltnisse andeuten. Die liitzelburgische 
Randfarbe von Brabant und Limburg be- 
deutet, dab diese Lande der Gemahlin 
des damaligen Herzogs von Luxemburg 
gehorten; in Oberitalien ist das Macht- 
gebiet der Viskonti dargestellt zu der 
Zeit (1395), als sie die Herzogswiirde 
erlangten, dabei ist durch die Fărbung 
von Verona angedeutet, daB dies erst 
1387 erobert wurde. Der eidgenbssische 
und habsburgische Besitz in der Schweiz 
ist nach dem Stande von 1315 gezeichnet, 
auBerdem sind die bis 1378 der Eid- 
genossenschaft beigetretenen Orte farbig 
unterstrichen, ihr Gebiet noch abzu- 
grenzen war unmbglich. Der weiteren 
Geschichle der Eidgenossenschaft dient die 
Nebenkarte, die die Zahlen des Beitritts 
gibt und auch fur die Reformationszeit 
gilt. — Bei der Karte von Frankreich 
im 14. und 15. Jahrhundert umfaBt das 
Hellgelb die Linien Nevers und Brabant 
des Hauses Burgund, das Orange die 
Besitzungen Philipps des Guten bei seinem 
Ubertritte zu England (1420), wăhrend 
seine Erwerbungen bei der Aussdhnung mit 
Karl VIL in Randfarbe gegeben sind (dazu 
gehbrt auch Ponthieu, doch lieB sich leider 
hier wegen der roten Flăchenfarbe keine 
orange Randfarbe mehr anbringen). Die 
Darstellung des englischen Besitzes kniipft 
fortsetzend an S. 17 an; als Zeitpunkte sind 
der Regierungsantritt des Hauses Valois 
in Frankreich (1328), der Friede von 
Bretigny und die Zeit vor dem Auftreten 
der Jungfrau von Orleans gewăhlt.

Die auBerdeutschen unter franzo- S. 19. 
ist dafiir also nicht in erster Linie die j sischer Lehnshoheit stehenden Gebiete 

Karls des Kiihnen sind mit breiter, 
die der Seitenlinie Nevers mit schmaler 
Randfarbe versehen; wo zwei Zahlen 
stehen, gibt die eingeklammerte die Zeit 
der ersten Erwerbung durch das Haus 
Burgund, die andere(i43o) den Heimfall

Sinne sogenannte Patrimonium Petri in 
Flăchenfărbunggegeben;dasnormannische 
Kdnigreich Neapel-Sizilien ist mit einem 
hellerenTone der Reichsfarbe bezeichnet, 
weil es den Staufern zufiel. In Spanien ist 
als Grundlage der Darstellung ungefăhr das 
Jahr 1200 angenommen, dazu das Er- 
oberungsgebiet des 13. Jahrhunderts an- 
gegeben; die historisch wichtigen Orte 
sind hier und in Mittel- und Siiditalien 
bis 1492 eingetragen. Frankreich enthălt 
auch die fiir das 11. Jahrhundert be- 
deutsamen Orte und zeigt das Kronland 
beim Regierungsantritt Philipps II. (1180), 
sowie den englischen Besitz in den 
weiteren Grenzen von 1154 (Regierungs
antritt Heinrichs II. von England), in 
den engeren von 1259 (Friede von Abbe- 
ville); von den Vasallen ist die Grafschaft 
Toulouse abgegrenzt wegen der Albi- 
genserkriege. England bietet die Orte bis 
zum Schlusse des 15. Jahrhunderts mit 
Ausnahme der fiir die Reformations- 
geschichte wichtigen. — Die Nebenkarte 
zeigt die Gebiete der bedeutendsten 
Fiirstenhauser Deutschlands in ihrer wei- 
testen Ausdehnung; dabei bezeichnet der 
dunklere Farbenton die Stammlande, be- 
ziehungsweise das unmittelbare Reichs- 
gebiet, der hellere die Lehnsgebiete, die 
Randfărbung hoheitliche Rechte.

S. 18—24. Bei den folgenden Karten von Deutsch- 
land und Europa bezeichnet die dem 
Titel beigefugte Zahl das fiir die Dar
stellung der Territorialverhaltnisse ge- 
wăhlte Jahr. Die im Titel angegebenen 
Perioden sind fiir die Eintragung der 
Namen streng eingehalten, doch greift 
S. 18 bis 1273 zuriick, S. 19 in Ober
italien bis 1515 vor, S. 20 in Spanien 
und Siiditalien bis ca. 1450, in der 
Tiirkei bis ins 14. Jahrhundert, bei An- 
gabe der Eroberungen bis 1453 zuriick, 
wăhrend S. 23 in Spanien auch die 
Orte der Napoleonischen Zeit enthălt, 
in Oberitalien aber von 1796 ab durch 
S. 26 ergănzt wird. Die Hauptlănder und 
Fiirstenhauser zeigen auf diesen Karten, so
wie aufS. 26—28 die gleichen Farben. 
Auf den Karten von Deutschland er- 
scheinen die deutschen Reichslande in i 
Flăchenfarbung; weiB gelassen sind die 
Gebiete, welche in dem betreflenden Zeit- 
abschnille nicht besonders hervortreten, 
es i
GrbBe mabgebend gewesen. Auf den 
Karten von Deutschland sind die terri- 
torialen Verănderungen so weit mbglich 
eingetragen, so daft immer die folgende 
Karte anschlieBt; auf denen von Europa 
sind die wichtigsten auBerdeutschen an- |
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S. 20.

S. 21.

und
Die

der burgund-brabantischen Besitzungen 
an die Hauptlinie. Durch die Wahl der 
Farben soli angedeutet werden, daB 1477 
in Bohmen ein polnischer Jagellone 
herrschte, Măhren und Schlesien dem 
Ungarnkbnige gehorchten, aber 1490 mit 
Bohmen vereinigt wurden; der Deutsch- 
Ordensstaat ist durch die Art der Farbung 
als polnischer Lehnsstaat gekennzeichnet, 
ebenso das Herzogtum PreuBen auf 
S. 20, 21, 22. — Der Plan von .Rom 
wird fur die Rbmerzuge der Kaiser und die 
Geschichte der Renaissancezeit erwiinscht 
sein, er enthălt natiirlich nur dasWichtigste.

Das Rdmisch-Deutsche Reich ist mit 
osterreichischer Randfarbe versehen; 
Metz, Toul und Verdun sind franzosisch 
unterstrichen, weil sie rechtlich noch als 
Reichsteile galten, tatsachlich aber seit 
1552 zu Frankreich gehbrten; in Frank- 
reich sind die Besitzungen des zu Karl V. 
abgefallenen Konnetable Karl von Bour- 
bon und die Stammlande der bourboni- 
schen Kdnige angegeben; in Italien ist 
durch die Farben ausgedriickt, daB Mont- 
ferrat zu Mantua und das pâpstliche Lehn 
Ferrara zu Modena gehbrte; bei den 
tiirkischen Vasallenstaaten war wegen der

der Schlachtenplăne aus dieser Zeit er- 
hbht; geăuBerten Wiinschen entsprechend 
sind auf allen Schlachtenplanen die Stel- 
lungen derTruppen, so weit das der MaB- 
stab erlaubte, eingezeichnet.

Die Karte von Schweden soli an 18a S. 25. 
anschlieBend eine Anschauung geben 
von der Erwerbung und dem Verlust der 
Ostseeherrschaft. — Bei der Darstellung 
Rufilands ist ausgegangen von derThron- 
besteigungIwansIII. (1462), der durch Ab- 
schiittelung der Oberherrschaft der Gold- 
nen Horde (siehe Nebenkarte u. 16 b) und 
Unterwerfung der (eingezeichneten) Teii- 
staaten der eigentliche Griinder desReiches 
wurde. Die grauen Grenzen in dem 
gelben und orangefarbenen Gebiete sollen 
bezeichnen, daB diese Lande 1534 zu 
RuBland gehbrten, aber 1617 
1618 wieder verloren gingen. — 
Karte von Polen dient zugleich als 
Fortsetzung der RuBlands; sie ver- 
bindet mit den polnischen Teilungen die 
gleichzeitige Entwickelung der orienta- 
lischen Frage, weil beides auch sachlich 
im Zusammenhange steht; dabei ist fur die 
polnischen Gebiete Flăchenfarbe, fur die 
tiirkischen Randfarbe angewandt. — Bis 
zur Gegenwart weitergefuhrt wird fur die 
Balkanhalbinsel die Orienlalische Frage 

| auf den beiden Karten der europăischen

Trotzdem S. 21b das Vordringen S. 22 a 
Frankreichs in ElsaB-Lothringen vor Augen 
fuhrt, schien eine besondere Karte der 
elsăssischen und lothringischen Territorien 
um 1648 dringend erwiinscht, die, soweit 
es bei dem verhăltnismăBig noch immer 
kleinen MaBstabe mbglich ist, die friihere 
Zerstiickelung dieser Landschaft zu zeigen 
versucht. In jedem Falie ist sie von 
groBem Werte fur die historische Erkennt- 
nis; denn es gibt kaum eine andere 
deutsche Landschaft, an der sich die un- 
seligen Folgen des mittelalterlichen welt- 
lichen und kirchlichen Lehns- und After- 
lehnssystems in so eindringlicher Weise 
anschaulich machen lassen. (Koch.)

Die Kriegszusammcnhânge sollen natiir- s. 22 b, 
lich nicht fur die eigentliche Kriegs-23 a, 23 b. 
geschichte dienen (dazu sind andere24 a>26b- 
Karten da, nur einige Feldzuge konnten 
angedeutet werden), sondern auf die 
groBen Zusammenhange der europăischen 
Geschichte hinweisen. Auch die Karten 
der grofien Friedensschliisse werden in 25b, 26a. 
dieser Richtung brauchbar sein; die 
auBereuropăischen Verhăltnisse konnten 
aber nur angedeutet werden, hier treten 
die Kolonialkarten ergănzend ein. —

Kleinheit fur die Republik Ragusa nicht i Fur die Schlesischen Kriege ist eine be-24 b. 25a. 
noch ein besondererFarbenstrich mbglich; sondere Karte geboten, auch ist die Zahl 
gekennzeichnet ist auch, unter Weglassung 
der zeitweiligen russischen Erwerbungen, 
der Zerfall des Ordensstaates; dem ent- 
spricht die hier fur das Herzogtum 
PreuBen gewăhlte Farbe, wăhrend die 
Farben auf S. 21 u. 22 sein Verhăltnis 
zu Ansbach und Brandenburg anzeigen.

Unter frănkischer Linie der Hohen- 
zollern sind hier und weiter beide sud- 
deutsche Linien (/Xnsbach-Bayreuth und 
Hohenzollern) zusammengefaBt, obgleich 
die Linie Ansbach-Bayreuth der branden- 
burgischen năher steht als der Linie 
Hohenzollern. Durch gleiche Farbung 
sind herausgehoben die Jiilich-Kleveschen 
Lande wegen des spăteren Erbschafts- 
streites; fur die von den Schweizern er- 
oberten friiher mailăndischen Gebiete ist 
ein Grenzstrich mit der spanisch-mailăndi- 
schen Farbe gezogen, obgleich Mailand 
bis 1512 noch nicht spanischwar. — DaB 

S.2lb. der deutsch-franzosischen Grenze seit dem 
Ausgang des Mittelalters eine besondere 
Karte gewidmet ist, wird gewiB erwiinscht 
sein, insbesondere fur das Abbrbckeln 
des alten burgundischen Reiches und fur 
die Raubkriege. Sie erlăutert auch die

S. 22. Grenzen auf S. 22—24. — Bei dem Plane 
von Afagdcburg ist die Lage von Trutz 
Pappenheim und Magdeburger Sukkurs 
unsicher.
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s.

S. 28.

S. 29.

S. 28 b, S. 34.

_ ;n unter 
dem sie an dieBeifiigung des Jahres, in

Tiirkei, sowie auf S. 38; fur die weitere 
Geschichte Polens vgl. S. 27, 28, 32.

S.26,27.
in Italien und der Schweiz dient S. 26 
(Ober-Italien 1796), denen in Deutsch- 
land seit 1803 S. 27; auberdem bietcn 
beide ein Bild der schnellen territorialen 
Umgestaltungen. Den Zustand vor Na
poleon zeigt S. 24 und aufS. 26 die Karte 
Ober-Italien 1796;
1803 sind schon wieder untergegangene 
Bildungen mit Haarschrift bezeichnet, 
wăhrend die Fărbung von Wallis und 
Parma franzbsische Schutzherrschaft oder 
Verwaltung andeutet; die Karte von 1806 
enthalt in Italien auch die Verănderungen ! 
von 1808, fur Deutschland ist auf eine 
besondere Darstellung des Zustandes von 
1808 verzichtet, weil bei Preuben S. 27 
hierfur zutnfft, die abweichendeGestaltung 
der Rheinbundstaaten aber einen zu vor- 
iibergehenden Charakter trug (vgl. zu 
allen auch S. 31 und 33—37). Die Rang- 
veranderungen der deutschen Staaten sind 
auf S. 26 dadurch hervorgehoben, dab nur 
die Staaten, die eine Ânderung erfuhren, 
mitTitel eingesetzt sind, also z. B. Preuben, 
aber Kur-Baden. — Dem âgyptischen und 
russischen Feldzug dienen Nebenkarten, 
fur den spanischen siehe S. 23. Fiir die 

27b, 28a. Befreiungskriegesind besondere Karten des 
Kriegsschauplatzes aufgenommen. Bei den 
Marschlinien ist selbstverstăndlich zu be- 
achten, dab die Heere in breiterer Front 
marschierten, als es 1 " 
dab hier wie liberali im Jnteresse der 
Klarheit Beschrănkung notwendig war.
So hătten eigentlich von Gr. Gbrschen zwei , seit 1485 sind auch die Grenzen angegeben; 

besonders gekennzeichnet sind die Stamm- 
lande der Wittelsbacher, doch lieben sich 
die in der Pfalz nicht eintragen; ihre Aus- 
dehnung erhellt aus der Karte, die den 
Hbhepunkt der wittelsbachischen Macht 
unter Kaiser Ludwig darstellt. Diese 
geht aus von der Teilung von Pavia, 
gibt die Erwerbungen des Kaisers, wo- 
bei der farbige Strich unter Friesland 
andeuten soli, dab die Grafen von 
Holland Herrschaftsanspriiche in Fries
land hatten, die aber von den Friesen 
bestritten wurden, und verzeichnet die 
Teilung unter den Sbhnen des Kaisers. 
Die doppelten Verlustzahlen unter Hol
land usw. beziehen sich darauf, dab 1425 
die Linie Straubing erlosch, dab aber 
in Holland noch bis 1433 eine bayerische 
Prinzessin regierte; die Zahlen im boh- 
mischen Teii der Oberpfalz wollen sagen, 
dab dies Gebiet zwischen 1373 und 1401 
wieder wittelsbachisch wurde.

Bei Baden ist vom Jahre 1771, d. i.

i sind vorwiegenddiekriegerischenVorgănge29a, 29b. 
j dargestellt, daneben aber auch der Zoii- 20a, 30. 

Den Feldziigen der Napoleonischen Zeit 1 verein und das Recht. Betreffs der 
Kriegsschauplâtze gilt das zu 27b, 28a 
Gesagte.

DitEntiuichelungdesPreufiischenStaates S. 31, 32. 
istaufzwei Blătterndargestellt: zwei Neben
karten sollen einen leichteren Uberblick der 
frliheien territorialen Zerrissenheit geben.

auf der Karte fur ; Die drei sich ergănzenden Landes- S.33—35.Die drei sich ergănzenden Landes- S.33—35. 
karten von Bayern, Baden und Wurttemberg

| sind nach gleichen Gesichtspunkten her- 
gestellt. Als Ausgangspunkt nach riick- 
wărts und vorwărts ist liberali der terri- 
toriale Stand des heutigen Staatsgebiets

I genommen, wie er vor der franzbsischen 
Revolution war, wobei fur Bayern und 
Baden ein auch in der Landesgeschichte 
wichtiger Zeitpunkt gewăhlt werden

1 konnte; die Darstellung des Wachstums ist 
i liberali mit einander entsprechenden 
I Farben gegeben. Bei Zeichnung der alten 
| Territorien sind die Markungsgrenzen und 
] alte Ortsverzeichnisse berlicksichtigt, doch 
j mubte selbstverstăndlich mehr generali- 

siert, auch mubten mehr kleinere Gebiete 
weggelassen werden, als das auf den ent
sprechenden Wandkarten (s. innere Seite 
des Umschlags) geschehen ist.

Die zu Bayern gehbrenden Lande S. 33, 34. 
sind gezeichnet nach dem Stande von 
1777, d. h. vor der Vereinigung von 
Bayern und Kurpfalz. In den damals

| bayerischen Gebieten sind die wichtigsten 
hier erscheint, und 1 der alten Grafschaften eingetragei

’ Beifiigung des Jahres, in de... -L — — 
| Wittelsbacher fielen, bei den Erwerbungen
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Rlickzugslinien (Preuben auf Meiben, 1 
Russen auf Dresden) gezeichnet, beim Vor- 
marsch der Schlesischen Armee 3 Korps 
(York, Langeron, Sacken) unterschieden 
werden mlissen. Dort ist nur die preu- 
bische Riickzugslinie, hier im wesentlichen 
der Marsch Yorks angegeben, die soge- 
nannte „polnische“ Armee (Bennigsen), 
die dann noch gegen Dresden operierte 
und von Bbhmen nach Leipzig zog, ist 
weggelassen, um ihren Marsch nicht mit 
dem ersten Anmarsch auf Dresden zu 
verwirren; ebenso ist weggelassen der 
Ubergang eines Teiles der Nordarmee 
bei Aken, die Streifziige nach Kassel usw.

Die zum Deutschen Bunde gehbrenden 
Lande haben Flăchenfarbe : mit der Zahl 
1815 ist das im zweiten PariserFrieden ab- 
getretene Gebiet gekennzeichnet.

Die Volkerkarte Sud- und Mitteleuropas 
wird fiir die europiiische Geschichte des 
19. Jahrhunderts erwiinscht sein.

Fiir die Entstehungdes Deutschen Reiches
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S. 35.

S. 36.

S.

S. 38.

Prof. Dr. A. Baldamus.

von dem Zeitpunkt vor der Vereinigung 
der Linien Baden und Durlach, ausgegan- 
gen. Rodemachern (slidlich von Luxem
burg) ist weggelassen, es gehorte zu 
Baden-Baden, aber unter dsterreichiscber 
Oberhoheit. An einer Stelle der Karte 
ist Doppelherrschaft durch strichweise 
Fărbung angedeutet. Die vordere und 
hintere Grafschaft Sponheim war seit 1437 
im gemeinschaftlichen Besitze von Baden 
und Pfalz; die vordere wurde 1707, die 
hintere 1776 geteilt; nach den Be- 
stimmungen dieser spăteren Teilungen ist 
die Grafschaft schon bei Bayern seit 1507 
und bei Baden 1771 eingezeichnet.

Fur IVurtteniberg ist vom Jahre 1789 
ausgegangen; kenntlich gemacht ist die 
alte Grafschaft, unterschieden sind auch 
die Enverbungen der Grafen (bis 1495) 
und die der Herzbge.

Bei der ersten Hauptkarte der Wettini- 
schen Lande (bis 1485) sind in den 
wichtigsten Gebieten die Erwerbungs- 
zahlen eingeschrieben, von den Vasallen 
nur die wichtigsten besonders beruck- 
sichtigt, die verwickelten lehnsrechtlichen 
Verhâltnisse zu Bohmen aber unberlick- 
sichtigt geblieben; der Vorgeschichte 
dienen zwei kleine Nebenkarten. Die 
Gauerbschaft Treffurt und Vogtei Dorla 
gehbrtenseit i33 7Thliringen(Kursachsen), 
Mainz und Hessen gemeinsam. — Da fur 
die Wittenberger Kapitulation von 1547 
und den Naumburger Vertrag von 1554 
auf S. 21 eine Ubersicht geboten ist (daB 
dabei Altenburg-Eisenberg zu den 1547 
albertinisch gewordenen Gebieten gehoren, 
ergibt eine Vergleichung der Karten), setzt 
die zweite Hauptkarte mit dem Jahre 1554 
ein. Bei den Enverbungen sind die 1567 
in den Pfandbesitz und 1660 in den vollen 
Besitz der Albertinerubergegangenen soge- 
nannten assekurierten Ămter angegeben, 
ferner die Săkularisation der Stiftslande, 
die Regelung der Rechtslage der Hâuser 
Schdnburg und Stolberg (man beachte hier 
die Anwendung der punktierten Grenze und 
die Unterstreichung von Heringen und 
Kelbra, letztere gewăhlt wegen der 
Schwarzburgischen Mitherrschaft), sowie 
der schlieBliche Heimfall von Mansfeld. 
Von den ernestinischen Besitzungen ge- 
horte Oldisleben als Seniorat immer dem 
ăltesten Gliede des Flauses, 1812 wurde es 
Weimar iiberwiesen.

Fur die Geschichte des Osmanischen 
Reiches sind zwei Hauptkarten geboten,- 
von denen die erste den Aufschwung bis 
1683, die andere den Rlickgang darstellt. 
Bei der ersten ist von den Anfângen 
unter Osman und Urchan (bis 1359)

iibergesprungen bis zur Thronbesteigung 
Mohammeds II. (1451); daB das Reich in 
dieser Zeit eine schwere Krisis durchzu- 
machen hatte, deutet die Nebenkarte an. 
Die weiteren Entwickelungsperioden sind 
so gewăhlt, daB die beiden fur Europa 
wichtigsten Sultane (Mohammed II. und 
Suleiman II.) besonders hervortreten, seit 
1453 sind auch Eroberungszahlen ein
geschrieben. — Von den auf dem Plane 
von Konstantinopel eingetragenen Mauern 
sind heute vorhanden die des Theodosius 
und Heraklius und die des neuen Serai. — 
Die zweite Karte zeigt die ganzen und 
halben Verluste seit 1683, und den An- 
teil der GroBmăchte daran, in Kleinasien 
sind auch die Bahnen eingezeichnet, ein- 
schlieBlich der geplanten Bagdadbahn, 
obgleich die Linie noch nicht sicher ist, und 
des durch Vertrag von 1900 den Russen 
vorbehaltenen Konzessionsgebietes. Ăgyp- 
ten ist wegen der mohammedanischen 
Reaktion unter dem Mahdi aufgenommen.

Die Kolonialkarten, als deren erste 
die Karte der Entdeckungen anzusehen 38b-40b 
ist, sollen eine Ubersicht liber den 
Kolonialbesitz der europaischen Măchte 
und liber ihre Seeberrschaft geben. Ge- 
fărbt sind absichtlich nur die Kolonien, 
weil das Schwinden der Farben in Amerika 
und ihr Wachsen in Australien, Asien, 
Afrika besonders lehrreich ist. Die Uber- 
sichtsblătter werden durch kleine Neben
karten ergănzt, insbesondere aber durch 
die Karte der Aufteilnng Afrikas und die 
von Zentral- und O stasien. Diese dient 
der ostasiatischen Frage und zeigt das 
Vordringen RuBlands und Englands nach 
Afghanistan und Persien, deshalb ist auch 
das russische Eisenbahnprojekt in Persien 
trotz Unsicherheit der Linienflihrung auf
genommen. — Die Hauptkarte von Nord- 
amerika soli ein Bild der allmăhlichen 
Besiedelung bieten, besonders aber die 
Verhâltnisse im 18. Jahrhundert klar 
legen, die auch fur die europăische Ge
schichte der Zeit wichtig sind. Es sind 
deshalb die ăltesten Landschaftsnamen 
nur in Haarschrift eingeschrieben und in 
der Fărbung der Kolonisationsgebiete die 
ursprlinglich schwedischen und niederlăn- 
dischenGebietezwar durch Unterstreichung 
gekennzeichnet, aber mit zu dem eng- 
lischen gezogen, unter Angabe des Jahres, 
in dem sie englisch wurden. Von den 
Zahlen unter Nord- und Slid-Carolina be- 
zeichnet die erste das Jahr der Begrlin- 
dung der Kolonie Carolina, die zweite das 
der Teilung.








