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die Entwicklung in Etrurien direkten Einflull ausgeùbt habe. Abgesehen von
dem weitverbreiteten Dekorationssystem Veji-Rom-Velletri, das mit eingewan-
derten ostgriechischen Flùchtlingen infolge der Zerstórung von Sardeis y46
v.Chr. in Zusammenhang gebracht wird, werden auch spater noch direkte Ein-
flùsse der korinthischen Bacchiaden-Nachkommen postuliert, namentlich unter
Tarquinius Superbus und hier unter anderem auch fùr das Motiv des Herakles.
Abgesehen davon, dafJ Herakles a1s Identifikationsfigur der archaischen Aristo-
kratie beispielsweise in Athen mindestens so pràsent war wie im korinthischen
Kuiturkreis, verwundert es, wie gering der einheimisch-etruskische Eigenanteil
eingeschatzt wird.

Den Band beschliefien ein Museums-Index, ein Personen- und ein Sachindex.
Dabei spiegelt besonders der Museums-Index die bewundernswerte Arbeitslei-
srung der Verf. wider: Jedes einzelne Fragment ist mit Inventar-Nummer und
dem zugeschriebenen Typus seines Dekorationssystems aufgefùhrt - allein das

Museum von Viterbo umfa8t dabei ùber rooo Einzelnummern! Seibst wenn die
historischen Deutungen sich als teilweise ùberzogen herausstellen und neuere
Befunde die erarbeiteten Systeme der Dachrandverkleidungen veràndern sollten:
als Arbeitsinstrument wird der Band auf lange Sicht unentbehrlich sein.

Tùbingen Friedbelm Prayon

Ilaria Domenici: Etruscae Fabulae. Mito e rappresentazione. Roma: Bretschneider zoo9.
XV,3r5 S. zr Abb.6Taf. (Archaeologica. r16.).

Das (vermutlich) aus der'Tesi di dottorato' der Autorin (= D.) entstarrdene \ferk
begibt sich au{ die Suche nach dem 'etruskischen Mythos', von dem nach dem
fast kompletten Verlust der originàren etruskischen Literatur nur wenige Spuren
verblieben sind. Als'etruskischer Mythos'wird (erst aú 6l definiert, was durch
griechisch-rómische Autoren explizit als etruskisch ùberliefert ist und/oder eine
Erzàhlung in Bildern darstellt, die nicht auf griechisches Ambiente zurùckge-
fùhrt werden kann (wenn auch theoretisch richtig, so ist der zweite Punkt in der
Praxis gefàhrlich, da ursprùnglich vorhandene Bildbelege natùrlich auch im grie-
chischen Bereich fehlen kónnen). Es handelt sich um eine ikonographisch orien-
tierte Studie, die sich auf die detaillierte Analyse von fùnf Mythenkomplexen
konzentriert, die von der wissenschaftlichen Community schon seit langem - so

z.B. schon t944voft G. Q. Giglioli - als 'loka1'bzw. 'etruskisch'angesehen wur-
den und werden.

Dem eigentlichen Kernthema voraus geht eine làngere Einleitung mit einem
nùtzlichen Úberblick zur Forschungsgeschichte, wobei es im tVesentlichen um
die viel diskutierte Frage der Ùbernahme griechischer Mythen in Etrurien geht
(t-18). D. skizziert die den verschiedenen forschungsgeschichtlichen Phasen
eigenen Bewertungsmuster (anf;inglich stark mit der Frage der Herkunft der
Etrusker verknùpft) und begrùndet die heute dominierende Abkehr vom abwer-
tenden Konzept der <<\anahzzazioni etrusche>, das ein mechanisch-dekoratives,

mit den inhaltlichen Details nicht vertrautes Kopieren griechischer Vorbilder
erkennen wollte. Im Gegensatz dazu ist davon auszugehen, dafl die Úbernahme
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griechischer Mythen im Rahmen eines bewufiten, aktiven und autonomen Pro-
zesses erfolgte.

Eher kurz angesprochen wird das komplexe Problem des 'fehlenden' lokalen
Mythos bei Italikern und Etruskern (4t-46). Hier vermi8t die Rezensentin einen
Verweis auf den grundlegenden Unterschied in der Konzeption des Gòttlichen
zwischen griechischer und italischer \lelt. Dieser ist gerade bei der Frage der sog.
'Mythenlosigkeit' fundamental, da ausgeklúgelte góttliche und halbgòttliche
Genealogien und Abstammungsgeschichten (die im Gefolge einer sehr starken
Anthropomorphisierung der Gótterwelt auftreten) im ursprùnglichen religiósen
Empfinden der Italiker eben einen geringeren Stellenwert einnahmen. Dies gilt
prinzipiell vrohl auch fùr die - allerdings schon frùh griechisch beeinflufiten -
Etrusker. Unser grakozentrisches Verstàndnis von Mythos verstellt bisweilen
den Blick auf seine diversen lJnterkategorien und ihre Wertigkeit in den ernzel-
nen Systemen.

Im heterogenen Kapitel 'Metodo e Intenzioni' (SS-lù legt D. die eigenen Po-
sitionen dar: Ausgehend vom Faktum der tiefen Integration der griechischen
Kultur in Etrurien werden Mythen (= nracconto tradizionale>) als historisch
bedingte kulturelle Produkte angesehen, die je nach Ort und Zeit variieren kón-
nen, also benutzerabhàngig sind (6o, 6z). Bilder dienen als Ùbermittler einer
bestimmten Botschaft; daher seien bildliche Darsteilungen von Mythos nicht an
den literarischen Zeugnissen zu messen (6). Dre grundsàtzlichen methodischen
Bemerkungen D.s entsprechen der modernen Forschungsmeinung (W. Burkert;
T. Hólscher) und sind in der Regel zu bejahen. Darùber hinaus orientiert sich die
Autorin stark an der Schule von M. Torelli. Generell ist D. an der semantischen
Basis der Darstellungen, am <<codice visuale> (79) interessiert (auch weil die kon-
kreten narrativen Ablaufe vielfach verloren sind). Úber den Vergleich eines Bild-
schemas mit àhnlichen Kompositionen in bekannten Mythen und die genaue
Beobachtung der Gestik soll dieser erkannt werden. lm Vordergrund steht die
Suche nach dem ùbergeordneten Thema, der semantischen Basis, dem 'Mytholo-
gem' (<mitologema>).

Nur sehr kurz abgehandelt werden die nicht zahlreichen literarischen Quellen,
die direkt oder indirekt auf die Existenz lokaler etruskischer Mythen, Erzàhlun-
gen und Legenden verweisen (65-66). Eine detailliertere Darlegung wàre bei
einem Buch mit dem litel 'Etrwscae fabwlae', auch wenn es primàr iko-
nographisch orientiert ist, doch von Vorteil gewesen.

Es folgt der Hauptteil mit der ausfùhrlichen Analyse der fùnf etruskischen
Mythenkomplexe, wobei die behandelten Bildquellen - hauptsàchiich auf Spie-
geln und lJrnen - in der Regel erst ab dem 4. Jh. v.Chr. einsetzen.

Den Beginn (Kap. I,8r-ro8) machen die relativ gut bekannten prophetischen
\7esen Tages (8r-ro4) und Vegoia $o4-ro7). Der dem puer senex Tages gewid-
mete Teil geht ùberzeugend auf die unterschiedlichen Kontexte und Intentionen
jener antiken Autoren ein, die unsere wichtigsten Quellen zum Tages-Mythos
darstellen (Cicero, Ovid, Johannes Lydos). Gut herausgearbeitet und in einen
weiteren Rahmen gestellt wird das archetypische Motiv der 'Geburt aus der Er-
de' (8zf). Der angebliche 'agrarische' Charakter der Nymphe Vegoia wirkt etwas
konstruiert.
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Kapitel II ist das làngste Kapitel und widmet sich dem Mythos um den Seher
Cacu und die Gebriider Vibenna $o9-r7). Er ist auf einem Spiegel, vier lJrnen
und im Giebel der Tomba dei Volumni in Perugia dargestellt und wird als etrus-
kische Parallelerz;ihlung zum griechischen Mythos der Entfùhrung des troiani-
schen Sehers Helenos durch Odysseus und Diomedes interpretiert (Mythoio-
gem: 'Raub des Sehers') (rt6, ú7). Vergleichbare Kompositionsschemata zeich-
nen etruskische Urnen aus, die Orest und Pylades bei den Taurern zeigen. Diese
werden von D. zu Recht als Beispiel fùr die 'Durchmischung' von Bildvorlagen
durch etruskische Handwerker angefúhrt (rz6-13o, 266). Ob in der Urne CACU
y ein verdoppelter Artile (so D. r t4,268) oder eher zwei unterschiedliche Perso-
nen dargestellt sind, bleibt offen. Sehr weit ausholend, im Konkreten bisweilen
wenig fundiert und daher spekulativ scheinen der Rezensentin die Bemerkungen

zu Cal\e und Aule Vibenna ft32-r55):' So z.B. die langatmigen Ausfùhrungen
zur Bedeutung des Motivs der 'Zwiliinge' (r46-t5y), obwohl kein einziger Hin-
weis dafùr existiert, dafl es sich bei den Brùdern Vibenna um Zwillinge gehandelt
habe. Eine inhaltliche Verbindung zwischen dem etruskischen Cacu und dem bei
Gellius (Solin. I, 8-9) genannten lateinischen Cacus wird abgelehnt, es liege le-
diglich eine Namensaffinitàt vor (r55t67).

Auf vermutlich acht etruskischen lJrnen findet sich das Motiv des 'Wolfes im
Brunnen' (Kap. III, 175-196). Die alte Deutung als Olta-Mythos wird mit Recht
abgelehnt (r78), inkonsequent ist jedoch, da13 die Abbildungen mit OLTA r-8
betitelt sind. Ob es sich beim Wolf-Monster um einen vrandlungsfàhigen gefan-
genen Seher handelt, wie D. meint (Mythologem: 'Raub des Sehers'), ist fraglich
und die konstruierte Verbindung \7olf-Mantik fragil. Reladv wenig Beachtung
erfahren der rein funeràre Kontext der Bildtràger wie auch die Tatsache, dafl der
Figur des \íolfes in Italien - unabhàngig von der griechischen Mythologie - eine
wichtige Rolle zukam (auch im Hinblick auf die Unterwelt).

Mit den gòttlichen Kindern Epiur und Maris beschàftigt sich Kapitel IY $97-
24ù.D.legt groflen \lert auf die Untersuchung der Gestik: Im Falle des Epiur,
fùr dessen Namen mit Recht eine griechische Etymologie abgelehnt wird, gelin-
gen ihr bisweilen ùberzeugende Pràzisierungen (2.B. zo9: Transport zt Zeus;
zzz: Absetzen des Epiur vor Athena). Die erotische Komponente, die beim als

Vergleich herangezogenen Raub der Jùnglinge Ganymed, Kephalos oder Eupho-
rion eine wichtige Rolle spielt (zz8), scheint in diesem Erzàhikomplex, der l'eden-
falls eine enge Verbindung zu Hercle hat, allerdings gànzlich zu fehlen. Der bei
den Maris-Kindern hergestellte Zusammenhang zum Ziehen von sortes (243f)
bleibt fraglich.

Kurz ist Kapitel Y (z5:-z5q) ùber den auf einigen lJrnen des z. Jh. v.Chr. dar-
gestellten 'FIeros mit dem Pflug'. Die diversen Interpretationen schwanken zwi-
schen griechischem Mythos (Heros Echetlos) und lokaler Erzàhlung (eventuell
mit Hinweis auf interne soziale Konflikte). D. móchte das Motiv der 'Verteidi-
gung sakraler Grenzen' erkennen (258).

' Zum Gewand des Vel Saties, das entgegen D. (t+l) keine Triumphaltoga ist, siche M.
Lesky, Zum Gewand des Vel Saties in der Tomba FranEois, in: L. Aigner-Foresti (Hrsg.),
Die Integration der Etrusker und das Veiterwirken etruskischen Kulturgutes im republi-
kanischen und kaiserzeitlichen Rom, Vien r998, r77-r85.
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In den abschliefSenden'Conclusioni' (Kap. YI, z6r-z7z) listet D. ihre zentralen
Anliegen nochmals auf. Der zu Recht formulierten Forderung nach stàrkerer
Einbeziehung des Kontextes der Bildtràger in die Interpretation kommt sie alier-
dings selbst in unterschiedlicher Qualitàt nach: \Wàhrend dies z.B. im Kapitel
Cacu/Orpheus im Hinblick auf deren mantische Qualitaten und den Bildtràger
Spiegel gut gelingt (rzrf, r3o),' so hàtte das rein funeràre Ambiente der lJrnen
im Kapitel 'Wolf im Brunnen' m.E. mehr Beachtùqg verdient. Einer der besten
Ansàtze des Buches ist die Demonstration der Varielàt von Mythos im Rahmen
seiner Instrumentalisierung.'

Eine wichtige Beobachtung findet sich auf 7o, wonach es charakteristisch fùr
Etrurien zu sein scheint, dafi dem narrativen Handlungsstrang, dem mythologi-
schen Prozedere eine bisweilen nur zweitrangige Bedeutung zugestanden wird,
wàhrend das generelle Argument und die abstrakte Aussageintention im Vorder-
grund stehen.

D. konzentriert sich in ihrer lJntersuchung auf die 'klassischen', schon lange
erkannten und immer wieder genannten Beispiele und versucht kaum bis nicht,
aus der reichen Bildwelt Etruriens neue Darstellungen oder Motive fùr das The-
ma der etruskischen fabwlae zu erschlielSen. Angesichts der fragmentarischen
Ùberlieferungslage ist dies natùrlich eine schwierige Aufgabe mit sehr hypotheti-
schem Charakter, Hinweise auf den einen oder anderen in seiner Deutung bisher
unklaren Bildkomplex, der vielleicht ein indigenes narrativ-mythologisches Ge-
schehen wiedergibt, wàren aber durchaus willkommen gewesen (2.8. lS fl; vor
allem, um die Perspektive des modernen Betrachters zu erweitern.

So sind die fragmentarischen Terrakotten Saulini aus Bolsena (2. Jh. v.Chr.), die einige
der Figuren inschriftlich bezeichnen (u.a. die etruskischen Gottheiten Cilens, Thulurer),
leider nur in der Diskussion um Olta angesprochen (r88-r93: ein Zusammenhang ist nach
Meinung der Rezensentin nicht zu belegen, auch D. bleibt vorsichtig). Diskutieren lielle
sich beispielsweise, ob das katzenartige Tier und die zwergenhafte Figur mit den Beischrif-
ten Krankrw und Kwrpw in der Tomba Golini I (Orvieto) unter LJmstanden auf eine Art
von Erzàhlung anspielen.

Fùr den interessierten Leser bedauerlich ist der Ausschlu8 samtlicher Grùn-
dungslegenden aus den Betrachtungen mit dem knappen Hinweis (66) auf eíne

schon durch D. Briquel erfolgte Behandlung dieses Themenkomplexes.l Ange-
sichts der schwierigen und dùrftigen úberlieferungslage zu den Etrwscae fabwlae
und der lokalen Verwurzelung gerade solcher Grùndungserzàhlungen erscheint
der Rezensentin eine genauere Betrachtung eben dieser Gruppe als wùnschens-
wert und potentiell lohnend.+

' Es 1ie13e sich anfúgen, da8 die inspirierte Divination in Etrurien vor allem im weibli-
chen Umfeld Bedeutung gehabt zu haben scheint.

' Der Vorzug der SpiegeÌdarstellung vor jenen auf den lJrnen im Fall 'Cacu und Gebrù-
der Vibenna' (r r 5, r r 8) scheint mir angesichts dieser Pramisse erwas gewagr.

I D. Briquel, L'origine lydienne des Etrusques: histoire de la doctrine dans I'Antiquité,
Paris r99r.

a So bringt z.B. F. Roncalli, Between divination and magic: ro1e, gesture and instrument
of the Etruscan haruspex, in: L. B. van der Meer (Hrsg.), Material aspects of Eúuscan
religion, Proceedings of the International Colloquium (Leiden, may 29 and 3o, zoo8),



P. Amann: Domenici, Etruscae Fabulae 2t3

Aufgrund der ausgesparten Bereiche kónnen auch die Schlufifolgerungen D.s
nur partielle Bedeutung haben, so z.B. die konstatierte ùbermàchtige Bedeutung
der disciplina etrusca (2.72).

Eine ausfùhrliche Bibliographie, deren Stand im \flesentlichen zoo6 zu sein
scheint, ergànzt die Arbeit (tZl-loì. Es folgen ein Index zu Personen- und
Gòtternamen (lrl-lr5; ein topographischer Index fehlt) und am Ende des Ban-
des das knappe Biidmaterial in schwarz-wei8, wenig pralrrtikabel in Abbildungen
(44Umzeichnungen) und Tafeln (r3 Fotos) getrennt.

Das Werk ist sorgfàltig redigiert, Druckfehler sind selten. D. ist eine genaue
Beobachterin, die prinzipiell um kritisches Denken und umfassende Analysen
bemúht ist. Bisweilen erscheinen der Rezensentin die Ausfùhrungen aber doch
sehr hypothetisch und zu stark von einer bestimmten Intention getrieben (be-
sonders deutlich ist dies bei den Gebrùdern Vibenna). Auch wenn sich die Re-
zensentin nicht allen Schlu8folgerungen D.s anschliel3en kann und die Frage der
Etruscae fabwlae rrrit diesem Buch noch lange nicht erschòpfend behandelt ist, so

liefert es doch ohne Frage einen wertvollen Beitrag zu diesem sicher nicht einfa-
chen Thema.

\7ien Petra Amann

Letizia Ceccarelli, Elisa Marroni: Repertorio dei Santwari del Lazio. Roma: Giorgio Brct-
schneider Editore zo r I. XII, 629 S. zahlr. Abb. (Archaeologia Perusina. r 9.).

Das ùber 6oo S. starke \flerk geht auf eine Initiative von Mario Torelli zurùck,
der sich schon seit langem mit latinischen Heiligtùmern befa8t und dabei der
Forschung immer wieder wichtige, teils kontrovers aufgenommene Impulse
gegeben hat.' Der jetzt von Letizia Ceccarelli und Elisa Marroni veróffentlichte
Ùberblick ùber die Heiligtùmer Latiums - mit Ausnahme Roms, da dies den

Rahmen gesprengt hàtte' - ist dagegen als rein deskriptives 'Arbeitsinstrument'
angelegt, in dem der aktuelle Forschungsstand zu archàologisch und/oder
schriftlich bezeugten Heiligtùmern referiert wird.

Auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen kónnte, ist ein 'Repertorium'
der Heiligtùmer Latiums keine vóllige Neuheit. Der dritte Band von Jelle Bou-
rr'as t996 erschienener Dissertation ùber ein Votivdepot in Satricum enthielt
bereits einen alphabetischen Katalog der Fundorte von Votivdepots in Latium

Leuven u.a. 20ro, r17-126, bes. rzr den Tuscania-Spiegel mit dem Grùndungsritus einer
Stadt (Tarquinia?) in Zusammenhang.

t Au8er der Monographie 'Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e

storia', Rom i984, sind hicr zahlreiche Aufsatze zu nennen, von denen einige in dem
jùngst erschienenen Band 'La forza della tradizione. Etruria e Roma: continuità e disconti-
nuità agli albori della storia', Mailand zor r, wieder abgedruckt sind.

' Fùr Rom liegt im ùbrigen ein ahnlich angelegtes, jedoch nicht auf Heiligtùmer be-
schrànktes Nachschlagewerk vor in Form des 'Lexicon Topographicum Urbis Romae',
herausgegeben von E.M. Steinby (Rom r993-zoo6).


