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G. Camporeale: Die Etrusker

Bei dem hier besprochenen Buch handelt es sich um
die deutschsprachige Fassung der 2000 unter dem Titel
“Gli Etruschi. Storia e civiltÃ ” erschienenen italienischen
Originalausgabe. Camporeale, Giovannangelo, Gli Etru-
schi. Storia e civiltÃ , Turin 2000. Neben dem allgemeinen
historischen Interesse ist das Erscheinen dieser Ãberset-
zung besonders vom Standpunkt der universitÃ¤ren Leh-
re aus zu begrÃ¼Ãen, da aktuelle etruskologische Lite-
ratur auf dem deutschsprachigen Buchmarkt eher selten
anzutreffen ist. ErklÃ¤rtes Ziel des Florentiner Etrusko-
logen Camporeale ist es, mit seinem Handbuch zur Ge-
schichte und Kultur der Etrusker “der interessierten Ãf-
fentlichkeit neue Informationen zuzufÃ¼hren […] und
einenAusblick auf neue Richtungen der Forschung zu ge-
ben” (S. 12), deren Entwicklung unter anderem auch mit
dem interdisziplinÃ¤ren Charakter der modernen Etrus-
kologie zusammenhÃ¤ngt. Das Vorurteil des Geheimnis-
vollen, das die Etrusker oft umweht, ist mit Camporeale
zu Recht vÃ¶llig unverstÃ¤ndlich (S. 14). Das Werk glie-
dert sich in zwei groÃe Teile: einen allgemeinen Ãber-
blick Ã¼ber Geschichte und Kultur (S. 17-273) und ei-
nen topografischen Abriss zu den einzelnen StÃ¤dten
des etruskischen Siedlungsgebietes (S. 277-558). Damit

soll sowohl dem gesamtetruskischen Blickwinkel in An-
lehnung an Massimo Pallottino als auch der Forderung
nach Einzelbetrachtungen in der Tradition Luisa Ban-
tis GenÃ¼ge getan werden. Pallottino, Massimo, Etrus-
kologie. Geschichte und Kultur der Etrusker, Basel 1988
(nach: Etruscologia, 7. Aufl., Mailand 1985); Banti, Luisa,
Il mondo degli Etruschi, Rom 1960.

Der erste Teil (“Die etruskische Kultur”) zerfÃ¤llt in
elf unterschiedlich gewichtete Kapitel. Auf einen aus-
fÃ¼hrlichen Ãberblick Ã¼ber die Forschungsgeschich-
te (Kapitel 1, S. 17-47) folgt eine knappe Beschreibung
derQuellensituation (Kapitel 2, S. 48-55). Kapitel 3 (S. 56-
91) widmet sich der Abgrenzung und geografischen Be-
schreibung des etruskischen Kernlandes zwischen Apen-
nin und Tiber, der zentralen Rolle, die den Ressourcen
(besonders den Erzvorkommen) zukommt, der Entwick-
lung des StÃ¤dtewesens mit einer sozial differenzierten
Gesellschaft und einer breiteren Mittelschicht und der
etruskischen PrÃ¤senz auÃerhalb des Kernlandes. Der
folgende “Historische AbriÃ” (Kapitel 4, S. 92-126) von
der SpÃ¤tbronzezeit bis ins ausgehende 1. Jahrhundert
v.Chr. ist einem Handbuch entsprechend kurz gehalten,
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scheint jedoch teilweise allzu Ã¼berblickshaft: Dies be-
trifft vor allem die alte, aber nach wie vor aktuelle Dis-
kussion bezÃ¼glich der etruskischen UrsprÃ¼nge: In
der Tradition Pallottinos meint Camporeale, die schon
etruskische Villanovakultur (S. 93ff.) habe sich aus
verschiedenen ethnisch-kulturellen Gruppen auÃeritali-
scher und italischer Herkunft herausgebildet. Nicht an-
gesprochen werden dabei beispielsweise die Frage nach
der allgemeinen Einordnung des spÃ¤tbronzezeitlichen
Protovillanova-PhÃ¤nomens oder der wahrscheinlich
ursprÃ¼ngliche Volksname Turs(a) fÃ¼r die Etrusker in
Italien. Harari, Maurizio; Pearce, Mark (Hgg.), Il Proto-
villanoviano al di qua e al di lÃ dell’Appennino, Atti del-
la giornata di studio (Pavia, 17.6.1995), Como 2000; Rix,
Helmut, L’etrusco tra l’Italia e il mondo mediterraneo, in:
A. Landi (Hg.), L’Italia e il Mediterraneo antico, Atti del
Convegno della SocietÃ Italiana di Glottologia (Fiscia-
no, 4.-6.11.1993), Pisa 1995, S. 119-138. Nur kurz angeris-
sen werden die GrÃ¼nde fÃ¼r die Krise SÃ¼detruriens
im 5. Jahrhundert v.Chr. (S. 115), wobei sich hier auch
die Frage nach inneretruskischen Unruhen stellt, sowie
die KelteneinfÃ¤lle und die Romanisierung, die im Un-
terkapitel 4.4 Behandlung finden (“Vom 4. bis zum 1.
Jahrhundert v.Chr., S. 117-123). Hier wÃ¤re eine aus-
fÃ¼hrlichere Diskussion sprachwissenschaftlicher und
philologischer Zeugnisse - trotz der gebotenen KÃ¼rze
- wÃ¼nschenswert gewesen.

Kapitel 5 (S. 127-167) ist in chronologischer Reihen-
folge den verschiedenen Epochen der etruskischen Kunst
von der geometrischen bis zur hellenistischen Phase ge-
widmet: Der sozio-politische Hintergrund spezifischer
KunstÃ¤uÃerungen wird deutlich herausgearbeitet, die
Bedeutung des griechischen Vorbilds betont und gut do-
kumentiert. Weniger thematisiert wird dagegen der ei-
genstÃ¤ndige Charakter der etruskischen Kunst. Das de-
tailreiche Hauptaugenmerk liegt auf Keramik- und Bron-
zeerzeugnissen, auf der Wandmalerei, Reliefkunst und
Plastik - im Diskurs zur orientalisierenden GroÃplastik
(S. 142) fehlt ein Verweis auf die frÃ¼hen Kalksteinsta-
tuen von Casale Marittimo (Pisa) -, wobei die etruskische
Architektur eher imHintergrund bleibt. Das folgende Ka-
pitel 6 (S. 168-195) zur Religion der Etrusker bietet in
einem raschen Ãberblick Grundlegendes zu den diesbe-
zÃ¼glichen Aussagen der antiken Autoren, den frÃ¼hen
Zeugnissen von ReligiositÃ¤t - aufgrund seiner Bedeu-
tung fÃ¼r die FrÃ¼hzeit hÃ¤tte das villanovazeitlich-
orientalisierende Kultareal auf dem Piano della Civita
in Tarquinia (S. 172) eine ausfÃ¼hrlichere ErwÃ¤hnung
verdient -, ihrer sozio-kulturellen Bindung, den Tempeln,
dem VerhÃ¤ltnis zwischen Mensch und Gottheit, den

berÃ¼hmten Weissagungspraktiken, dem Pantheon, wo
allerdings der genuin etruskische Charakter und italische
EinflÃ¼sse auf die etruskische GÃ¶tterwelt wenig be-
tont werden Rix, Helmut, Teonimi italici e teonimi etru-
schi, in: Annali della Fondazione per il Museo Claudio
Faina 5 (1998), S. 207-229. , und dem Jenseits. Die Dar-
stellung der “politischen Organisation” (Kapitel 7, S. 196-
204) ist vom “Ã¶ffentlichen Leben” in Kapitel 8 getrennt
und in knapper Form anhand literarischer und epigra-
fischer Zeugnisse dargestellt: GemÃ¤Ã der gÃ¤ngigen
Meinung wird der Ãbergang vom monarchischen zum
republikanischen Herrschaftssystem zwischen spÃ¤tem
6. und frÃ¼hem 5. Jahrhundert v.Chr. angesetzt, wo-
bei PhÃ¤nomene von Tyrannis und RÃ¼ckfÃ¤lle in die
Monarchie vorkommen. Diverse Beamtentitel sind uns
epigrafisch bekannt, aber inhaltlich meist schwer fassbar.
Der etruskische ZwÃ¶lfstÃ¤dtebund wird als Versamm-
lung primÃ¤r religiÃ¶ser Natur interpretiert (S. 201),
das Reskript von Hispellum mit Recht als âdÃ¼rftiger
Hinweisâ fÃ¼r die Lokalisierung des Zentralheiligtums
(Fanum Voltumnae) bei Volsinii veteres/Orvieto gewertet
(bes. S. 391). Vgl. dazu nun auch Amann, Petra, Das kon-
stantinische “Reskript von Hispellum” (CIL XI 5265) und
seine Aussagekraft fÃ¼r die etrusko-umbrischen Bezie-
hungen, in: Tyche 19 (2002), S. 1-27.

Kapitel 8 (S. 205-214) behandelt Ã¶ffentliche Akti-
vitÃ¤ten wie sportliche WettkÃ¤mpfe und Schauspiel,
das lÃ¤ngere Kapitel 9 (S. 215-245) das “private Leben”:
Dem Haus (bzw. den wenigen zur VerfÃ¼gung stehen-
den archÃ¤ologischen Zeugnissen) als zentralem Ort fa-
miliÃ¤ren Lebens ist ein eigenes ausfÃ¼hrliches und in-
formatives Unterkapitel gewidmet (S. 215-223). Es folgen
“ErnÃ¤hrung, Bankette, Symposien” mit einer Beschrei-
bung der gebrÃ¤uchlichen Nahrungsmittel und der Ban-
kettsitten, die auch die Teilnahme der Ehefrauen vorsa-
hen (S. 213f.), “Spiele und Zeitvertreib”, “KÃ¶rper- und
SchÃ¶nheitspflege” sowie “Kleidung und Schuhwerk”.
Ob die blonden Haare mancher Frauen in der Wandma-
lerei tatsÃ¤chlich Produkt einer kÃ¼nstlichen Behand-
lung, wie Camporeale (S. 238) annimmt, oder natÃ¼rlich
sind, bleibt dahingestellt. In den kurzen Unterkapiteln
“Die Familie” (S. 224-227) und “Die BeschÃ¤ftigungen der
Frauen” (S. 242-245) wurde dankenswerterweise auf ei-
ne Ã¼bertriebene, da sachlich nicht gerechtfertigte Beto-
nung der angeblich so hohen sozialen Stellung der etrus-
kischen Frau verzichtet. Das zehnte Kapitel (“Von der
Schrift zur Sprache”, S. 246-267) stellt die wichtigsten
Schriftzeugnisse kurz vor. Der Einfluss auch des korin-
thischen Alphabets auf die Entwicklung der etruskischen
Schriftzeichen wird dabei deutlich herausgearbeitet (S.
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251ff.), die etruskische Sprache als “in der Substanz nicht-
indoeuropÃ¤isch” mit einigen IndoeuropÃ¤ismen klassi-
fiziert (S. 261) S. 259: nefts bedeutet eher Neffe als En-
kel. und ein Licht auf die wenigen Zeugnisse fÃ¼r die
(nicht mehr existierende) etruskische Literatur gewor-
fen. Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf Kon-
tinuitÃ¤t und Weiterleben etruskischer Besonderheiten
ab dem Bundesgenossenkrieg (“Das Nachleben”, S. 268-
273).

Der zweite, topografische Teil (“Die StÃ¤dte”, S. 277-
558) ist umfangreich und bietet einen hohen Gebrauchs-
wert als erste EinfÃ¼hrung in Kultur, Wirtschaft und
Ereignisgeschichte der einzelnen etruskischen StÃ¤dte
und bestimmter Zonen. Neben dem nicht mehr ganz ak-
tuellen Klassiker von SteingrÃ¤ber, Stephan, Etrurien.
StÃ¤dte, HeiligtÃ¼mer, Nekropolen, MÃ¼nchen 1981.
Die Unterkapitel zu Veji, Caere, dem Gebiet Falerii-
Capena, Tarquinia, dem Gebiet der Felsnekropolen, Vul-
ci, dem Fiora-Tal, dem Albegna-Tal, Bisenzio, Volsinii
(Orvieto und Bolsena), Chiusi, Cortona, Arezzo, Perugia,
Roselle, Vetulonia, Populonia, Volterra, Pisa, Florenz und
Fiesole (Kapitel 12 “Das eigentliche Etrurien”), Marzabot-
to, Bologna, Spina, Adria, Mantua (Kapitel 13 “Das pada-
nische Etrurien”) sowie Pontecagnano, Fratte bei Salerno
und Capua (Kapitel 14 “Das kampanische Etrurien”) ent-
halten in der Regel die neuesten Forschungsergebnisse
sowohl in archÃ¤ologischer als auch in historischer Hin-
sicht, wobei der Schwerpunkt auf archÃ¤ologischen Be-
obachtungen liegt. Siedlungstechnisch-stÃ¤dtebauliche
Fragen bleiben allerdings eher im Hintergrund: So wer-
den z.B. die Entdeckungen von Mauro Cristofani im
Stadtgebiet von Caere nicht diskutiert oder die gut er-
haltenen Stadtmauern und -tore von Perugia kaum er-
wÃ¤hnt. Eine gut gewÃ¤hlte, aktuelle Bibliografie am
Ende jedes Unterkapitels ermÃ¶glicht eine intensivere
Auseinandersetzungmit dem jeweiligen Zentrum. ImKa-
pitel 13 zur Etruria padana hÃ¤tte eine ausfÃ¼hrlichere
ErwÃ¤hnung von Verucchio mit seinen Ã¼beraus rei-
chen Bernsteinfunden und von Rubiera, das mit den be-
schrifteten Zippen die Ã¤lteste Nennung eines etruski-
schen Magistrats liefert, das Bild abgerundet.

Prinzipiell kritisch zu vermerken ist der Verzicht auf
FuÃnoten. Es wird zwar jedes Kapitel mit nÃ¼tzlichen
Literaturhinweisen abgeschlossen, das Fehlen von FuÃ-
noten - oftmals auch eine Forderung von Verlagen

- erschwert es dem Lesenden jedoch sehr, bestimm-
ten Detailaussagen und Informationen gezielt nachzu-
gehen. DarÃ¼ber kÃ¶nnen die 37 am Ende des Ban-
des angefÃ¼gten Anmerkungen (teilweise lediglich Er-
klÃ¤rungen des Ãbersetzers) in keinerWeise hinweghel-
fen. Hier kommt auch negativ zum Tragen, dass bei den
bibliografischen Angaben auf die Titel der zitierten Ar-
tikel und auf die Angabe der konkreten LÃ¤nge der ein-
zelnen Artikel (er werden nur ff.-Verweise geboten) ver-
zichtet wurde.

Die von Helmut Schareika Ã¼bersetzte deutschspra-
chige Ausgabe ist um ErklÃ¤rungen von Spezialaus-
drÃ¼cken (in eckiger Klammer) und um einige Anmer-
kungen erweitert. Teilweise wurden auch Neuerschei-
nungen in die Bibliografien eingearbeitet (S. 245 und
575: “Amman” statt richtig “Amann”). In seltenen FÃ¤llen
mutet die Ãbersetzung etwas eigenartig an, wie auf S.
212: “eine sehr tief stehende Person, kurz: ein Zwerg”.
Fehler des Ãbersetzers finden sich relativ hÃ¤ufig. So
z.B. S. 49: erste Jahrzehnte des 7. Jahrhunderts (rich-
tig: 6. Jahrhunderts); S. 83 u.a.: Ancus Martius (richtig:
Marcius); S. 120: Triumph Ã¼ber Veji (richtig: Vulci); S.
123: Bellum Perusinum: 20 v.Chr. (richtig: 40 v.Chr.); S.
149: zweite HÃ¤lfte des 4. Jahrhunderts (richtig: 6. Jahr-
hunderts); S. 172: spÃ¤tchristliche Schriftsteller (richtig:
frÃ¼hchristliche); S. 250: unbekannten (richtig: uns be-
kannten); S. 253: in SÃ¼detrurien nur mit kappa (richtig:
Nordetrurien); S. 265: vetus fama Etruriae [alter Ruhm
Etruriens] (richtig: alte Sage); S. 277: Fornello (richtig:
Formello); S. 333: Limi (richtig: Luni); S. 360: etnische
(richtig: etrusche); S. 361: Niederlage Vulcis im Jahre 180
v.Chr. (richtig: 280 v.Chr.); S. 420: Liv. IC,37,12 (rich-
tig IX); S. 508: Stele Malvasia-Torelli (richtig: Tortorel-
li) u.a. Der Anhang enthÃ¤lt eine Zeittafel zum Thema
(S. 564-568). Der ausfÃ¼hrliche Indexteil zu antiken Au-
toren, Personennamen, Orten und Sachen (573-617) er-
mÃ¶glicht eine rasche Orientierung, die reiche Bebilde-
rung das Nachvollziehen des im Text Gesagten.

Seinem anfÃ¤nglich geÃ¤uÃerten Anspruch, neue
Forschungsergebnisse und -erkenntnisse zu vermitteln,
wird Camporeale besonders im zweiten Teil seines Wer-
kes gerecht. Ohne Frage ist das Buch jetzt schon unter die
“Klassiker” der modernen Etruskologie einzureihen und
jeder/jedem Interessierten zu empfehlen.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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