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AnlaRlich des hundertjahrigen Bestehens des Kestner- 

Museums in Hannover nach seiner Eroffnung am 

10. November 1889 band eine Sonderausstellung 

statt, die unter dem Titel „Die Kunst der Etrusker" 

der museumseigenen umfangreichen Etruskersamm- 

lung gewidmet war. In Verbindung damit lag es nahe, 

die Gesamtpublikation der etruskischen Bestande fur 

die museumsspezifische Schriftenreihe „Sammlungs- 

kataloge der Bestande im Kestner-Museum“ in An- 

griff zu nehmen. Im Vorwort (S. 7-9) zu dem nun vor- 

liegenden Bestandskatalog von Wendula Barbara 

Gercke geht Museumsdirektor Waldemar R. Rohr- 

bein neben informativen Hinweisen zur Entstehung 

des Bandes auf die sammlungsgeschichtlichen Hinter- 

griinde der sich im Kestner-Museum befindenden 

etruskischen Altertiimer ein. Demnach gehore der 

etruskische Bestand zum Grundstock der Kestner- 

schen Sammlungen, da Georg August Kestner (1777- 

1853) die Funde zum tiberwiegenden Teil selbst im 

italienischen Kunsthandel erworben habe.

Das Interesse G. A. Kestners an der etruskischen 

Archaologie war dutch seinen Besuch des alten Tar- 

quinias und die Untersuchung dortiger Grabanlagen 

angeregt worden. Es ist aber nicht ganz verstandlich, 

wenn W. R. Rohrbein in diesem Zusammenhang 

bemerkt, es lagen keine Hinweise dafiir vor, dal? 

G. A. Kestner aus diesen Grabungen Funde entnom- 

men habe. Im Gegensatz dazu hatte sich namlich der 

erste Direktor des Kestner-Museums, Carl Schuch- 

hardt, einstmals ganz anders gcauRert. Dieser ging 

vielmehr von einer Menge an Einzelfunden aus, die 

G. A. Kestner und Magnus von Stackelberg damals 

bargen und „von denen die schonen etruskischen 

Bronzen, Schnitzereien und Schmucksachen unseres 

Museums gewiss ein Theil sind.“’

Einige wenige sammlungsgeschichtliche Hinweise 

waren im Vorwort beziiglich der iibrigen etruskischen 

Funde des Kestner-Museums, soweit sie aus anderen 

Sammlungen stammen oder als Einzelerwerbungen 

sparer hinzugekommen sind, angebracht gewesen. So 

bemerkt der Leser namlich erst im Katalogteil, daR 

sich die etruskischen Altertiimer im heutigen Kestner- 

1 Fiihrer durch das Kestner-Museum. Hrsg. von der Museumsver- 

waltung. Zweite Auflage. Erste Abtheilung: Altertum (Hannover 

Museum nicht nur auf G. A. Kestners einstmalige pri

vate Sammlungsstticke beschranken lassen.

Den Vorspann zum Katalog bildet ein „Einleitender 

Text“ (S. 10-95), der sich aus 23 separaten Abschnit- 

ten zusammensetzt. In ihnen vermittelt W. B. Gercke 

einen kulturgeschichtlichen AbriR. Mit informativen 

Beitragen zu verschiedenen Themen und der Beriick- 

sichtigung iiberregionaler Zusammenhange legt Ver- 

fasserin mit diesem Teil ein Kompendium der Etrus- 

kologie vor, das nicht nur den altertumsinteressierten 

Laien ansprechen, sondern auch fur den Althistoriker, 

Altphilologen und Archaologen durch die dargebo- 

tene Faktenfulle von Wert und Interesse sein diirfte.

Im Einleitungsabschnitt „Herkunft und Entwick- 

lung“ umreiRt W. B. Gercke in knappen Ziigen die 

wichtigsten Etappen der europaischen Menschheitsge- 

schichte seit dem Palaolithikum bis zur Bronzezeit 

und die Entstehung der Hochkulturen im Vorderen 

Orient und in Kleinasien, um schlicRlich auf die Situa

tion in Italien vom 3. Jahrtausend v. Chr. an, auf die 

spateren Einwanderungswellen im italischen Raum, 

den Verschmelzungsprozefi mit der einheimischen 

Bevolkerung und die Herauskristallisierung der Villa

nova-Kultur - der Wegbereiterin der etruskischen Kul

tur — zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. einzuge- 

hen. Allgemeine Vorbemerkungen zur Villanova-Kul- 

tur enthalten Fakten zur geographischen Verbreitung, 

Besiedlung und zum Hausbau. Der Charakterisierung 

der Villanova I-Kultur (900-750 v. Chr.) dienen Ein- 

blicke in die Bestattungsbrauche, Bemerkungen zur 

sozialen Bevolkerungsstruktur sowie Hinweise zur 

ortlichen Kupfergewinnung, Bronzeherstellung und 

zum Roheisenabbau. Die entscheidenden Triebkrafte 

fur die Entstehung der zeitlich relativ kurz bemesse- 

nen Villanova II-Kultur (750-700 v. Chr.) sieht Ver- 

fasserin durch weitere Zuwanderungen in Gang ge- 

setzt. Damit war der Boden fiir die zu Beginn des 

7. Jh. v. Chr. einsetzende etruskische Kultur durch 

den gleichzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung und 

fortschreitende soziale Umwalzungen vorbereitet.

In den folgenden Abschnitten werden die Etrusker 

zunachst in ihrer historischen Uberlieferung, Sprache 

und Geschichte allgemein behandelt. Mit der Gegen- 

iiberstellung der verschiedenen historisch tiberliefer- 

ten Einwanderungstheorien sowie auch der Theorie 

vom italischen Ursprung bei Dionysios von Hali- 

karnassos zur heute vertretenen Meinung beziiglich 

der mit der Villanova II-Kultur einhergehenden Ent- 

stehungsphase der etruskischen Kultur werden die 

gegensatzlichen Ansichten in der Herkunftsfrage er- 

sichtlich. Der Abschnitt zur etruskischen Sprachfor-

1900) 6; Siehe auch C. Schuchhardt, Aus Leben und Arbeit (Berlin 

1944) 162.
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schung enthalt eine ausfuhrliche Ubersicht zu den 

iiberlieferten etruskischen Schriftdenkmalern und den 

Hinweis zur gegenwartig in der Forschung vertretenen 

Meinung vom Ursprung des Etruskischen in einer der 

vorderorientalischen indoeuropaischen Sprachfamilie 

vorausgehenden alteren Sprache. Die Geschichte 

Etruriens wird am Beispiel der Entstehung, kulturel- 

len, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick- 

lung sowie des Niedergangs der politisch relativ selbst- 

andigen Stadtstaaten abgehandelt. Zusammenfassend 

versteht es Verfasserin geschickt, die etruskische Stadt- 

staatengeschichte zu einem historischen, auf 

Gesamtetrurien bezogenen Extrakt zu verallgemei- 

nern. In einem weiteren Abschnitt entwickelt W. B. 

Gercke konkrete Vorstellungen zu den zwischenstaat- 

lichen Beziehungen der zu einem Bund vereinten 

Stadtstaaten, zur Abldsung der fiir die Friihzeit ange- 

nommenen Konigsherrschaft durch oligarchische Ver- 

haltnisse als Ergebnis der wirtschaftlichen Erstarkung 

des Adels und zur gesellschaftlichen Situation des 

minderbemittelten GroEteils der Bevolkerung. 

SchlieElich wendet sich Verfasserin der Struktur der 

etruskischen Familie, dem ZusammenschluE zu Fami- 

lienverbanden und der gesellschaftlichen Stellung der 

Frau im offentlichen Leben zu.

Informationen zum etruskischen Hausbau, verbun- 

den mit GrundriEanalysen, Wand- und Dachkon- 

struktionsbeschreibungen, sowie zum StraEenbau und 

StraEensystem leiten die den wirtschaftlichen Aspek- 

ten vorbehaltenen Abschnitte ein. Sicherlich ist es ein 

Versehen, wenn lediglich bei der Aufzahlung der haus- 

lichen Inneneinrichtungsgegenstande als Vergleich auf 

Katalogbeispiele verwiesen wird, nicht aber hinsicht- 

lich des beweglichen Hausrats. Auf eine auf hohem 

Niveau betriebene Landwirtschaft deuten besonders 

die informativen Hinweise zur Anlage komplizierter 

Be- und Entwasserungssysteme hin. Die detaillierte 

Aufzahlung der aus erhaltenen Uberresten belegbaren 

Nahrungs- und GenuEmittel laEt auf eine reichhaltige 

und abwechslungsreiche Ernahrungsweise schlieEen. 

Wesentliche Erkenntnisse zum Transportwesen liefern 

die in Anlehnung an Grabfunde und bildliche Uber- 

lieferungen beschriebenen Wagentypen, die der Befor- 

derung von Menschen und Waren dienten oder zu 

besonderen Anlassen als Paradewagen benutzt wur- 

den. In ihren Ausfiihrungen zur Kleidung einschlieE- 

lich der Trageweise der Gewander, zur Haartracht, 

Schmuckmode sowie Wollverarbeitung und Gewebe- 

herstellung stiitzt sich W. B. Gercke auf aussagekraf- 

tige figiirliche Darstellungen.

Der dem Kriegswesen vorbehaltene Abschnitt, der 

nach Ansicht des Rezensenten vorteilhafter vor den 

wirtschaftlichen Sachfragen hatte abgehandelt werden 

konnen, umfaEt eine Ubersicht zu den verwendeten 

Waffen sowie verschiedenen Formen der Ausriistung 
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und Kriegsfiihrung, wobei auch auf griechische Ein- 

fliisse eingegangen wird. Nach einem Exkurs, der den 

iiberregionalen Entwicklungsetappen der Metallurgie 

gilt, befaEt sich W. B. Gercke mit der Situation in Ita- 

lien, wo sich seit der ersten Verwendung von Bronze 

im 3. Jahrtausendv. Chr. eine kontinuierlicheTradition 

in der Rohstoffgewinnung, Verhiittung und Metallbe- 

arbeitung nachweisen laEt. Nach kurzen Bemerkun- 

gen zum Stand der Bronzegewinnung und Bronze- 

gerateherstellung bei den Tragern der Villanova-Kul- 

tur im 8. und 7. Jh. v. Chr. geht Verfasserin auf die 

Verhuttung des von der Insel Elba bezogenen Eisener- 

zes bei der gegeniiberliegenden Kiistenstadt Populonia 

ein. Weitere Aussagen beziehen sich auf die Herkunft 

der verwendeten Edelmetalle.

Der den Bereichen Handwerk und Kunst vorbehal

tene Abschnitt enthalt eine Aufzahlung der von den 

Etruskern ausgeiibten handwerklichenTatigkeiten und 

eine Einschatzung ihrer kiinstlerischen Moglichkei- 

ten. Mit nachdriicklichem Engagement setzt sich 

W. B. Gercke fiir eine objektive kiinstlerische Bewer- 

tung etruskischer Werke ein, wobei sie die Gegensatz- 

lichkeit zur griechischen Kunst im groEen und ganzen 

treffend charakterisiert.

Um dem Leser einen Einblick in die religiose Vorstel- 

lungswelt zu verschaffen, wird die Bedeutung der 

zahlreichen, z.T. aus dem griechischen Pantheon ent- 

lehnten Gottheiten analysiert. Einzelheiten zur etrus

kischen Himmelseinteilung und Tempelausstattung 

sowie zu den die Weissagekunst bedingenden ideolo- 

gischen Vorstellungen und den damit verbundenen 

Praktiken schlieEen sich an.

Beim Thema Handel - zwischen den ideologischen 

Sachgebieten vom Inhalt her sicherlich etwas depla- 

ziert — wird an iiberregionale Bezugspunkte ange- 

kniipft, bevor der Bogen zu den Tragern der Villa- 

nova-Kultur gespannt wird. Diese und die spateren 

Etrusker lieferten fiir die Einfuhr auslandischer Luxus- 

giiter zunachst vor allem Kupfer. Weitere Ausfiihrun

gen gelten der allgemeinen Charakterisierung der 

Handelsgewohnheiten und Handelsziele der Etrusker 

im Lauf ihrer historischen Entwicklung.

Bei der Beschreibung der Grabanlagen mit ihren 

jeweils regional bedingten Besonderheiten erhalt der 

Leser eine in chronologischer Abfolge dargebotene 

ausfuhrliche Ubersicht zu den verschiedenen Grab- 

typen, zur Bauweise, Inneneinrichtung, Innen- und 

AuEengestaltung und weiteren typischen Erscheinun- 

gen. Ihre ausgereiften Vorstellungen iiber totenkulti- 

sche Praktiken bei den Etruskern verkniipft W. B. 

Gercke zum Vergleich mit entsprechenden Hinweisen 

bei Homer. Eine Einschatzung der etruskischen Jen- 

seitsvorstellungen laEt auf zeitlich unterschiedlich 

bedingte Erwartungshaltungen schlieEen.

Zum AbschluE ihrer Ausfiihrungen resiimiert Verfas-



Bronner, Besprechung „Gercke, Etruskische Kunst im Kestner-Museum"

serin schlieElich liber das Ende der etruskischen Kul- 

tur, von deren geistigen Grundlagen sich nach der 

Verleihung des romischen Biirgerrechts an die etruski

schen Stadte im Jahre 89 v. Chr. trotz der hinterlasse- 

nen Altertiimer wenig erhalten habe.

Der Katalogteil (S. 98-226), der 288 Objektbeschrei- 

bungen umfaEt, ist in die Komplexe „Keramik“, „Ter- 

rakotten“, „Gemmen“, „Gold-Silber-Bernstein“, „E1- 

fenbein-Knochen" und „Bronzen“ untergliedert. Eine 

weitere, sich aus der Spezifik der Funde ergebende 

Untergliederung in einzelne Sachgruppen erfahren 

dabei die Komplexe „Keramik“, „Terrakotten“ und 

„Bronzen“. Zu den durchweg abgebildeten Objekten 

gibt es zwar Umzeichnungen von reliefierten Tierfrie- 

sen bzw. Tiermotiven, eingestempelten Figurenfriesen 

bzw. Figurenmotiven und Ritzzeichnungen auf Ge- 

faEen sowie von den gravierten Darstellungen auf 

einer Ciste (Beilagen I-IX). Aber in manchen anderen 

Fallen vermiEt man solche zeichnerischen Wieder- 

gaben von Details oder Detailaufnahmen, z.B. bei 

Kat.Nr. 99 eine AuEenansicht des Henkels, bei 

Kat.Nr. 100 eine frontale Innenansicht des Henkels, 

bei Kat.Nr. 83 Frontalansichten der Frauenkopfpro- 

tome an den Henkeln, bei Kat.Nr. 85 eine Ansicht der 

Lbwenkopfprotome oder bei Kat.Nr. 243 eine An

sicht der liber den CistenfiiEen sitzenden Jiinglings- 

figuren. Der Informationsgehalt, den die teils aus- 

fiihrlichen, teils auberst knappen einleitenden Bemer- 

kungen zu einigen Komlexen („Gemmen“, „Gold-Sil- 

ber-Bernstein“, „Bronzen“) bzw. Sachgruppen (Im

pasto, Bucchero, Votivkopfe, Votivkopfe im Profil 

[Halbkopfe], Votivmasken, Architektur-Terrakotten, 

Terrakotta-Urnen) enthalten, ist dementsprechend 

unterschiedlich.

Zu den Objekten selbst werden die technischen Anga- 

ben samt Datierungsvorschlag, die Beschreibung ein- 

schlieElich herstellungstechnischer und auf den Erhal- 

tungszustand eingehender Hinweise, die Literaturhin- 

weise im Fall der bereits erfolgten Veroffentlichung 

und anderweitige Vergleichsliteraturhinweise bzw. Ver- 

gleichshinweise untereinander geliefert. Mit 108 Ton- 

gefaEen stellt die Keramik die umfangreichste etruski

sche Bestandsgruppe im Kestner-Museum dar, wobei 

die einzelnen GefaEgattungen zahlenmaEig verschie- 

den stark vertreten sind: Impasto, 22; Ton-hellfarben- 

unbemalt, 4; Etruskisch-Orientalisierend, 2; Etrus- 

kisch-Protokorinthisierend, 1; Etruskisch-Korinthisie- 

rend, 9; Bucchero, 42 ‘Bucchero sottile’ und 29 

‘Bucchero pesante’; Schwarz-Figurig, 3; Rot-Figurig, 

1; Pseudo-Rotfigurig, 1. Die Beschreibung der Stiicke 

2 Vgl. Die Welt der Etrusker (Berlin 1988) B 2. 63; I. Jucker, Italy 

of the Etruscans (Mainz 1991) Nr. 204.

3 Vgl. Die Welt der Etrusker (Berlin 1988) B 2. 21.

4 A. Furtwangler, Die antiken Gemmen. Geschichte der Stein-

erweist sich nach Meinung des Rezensenten in einzel

nen Fallen als nicht ganz ausreichend, wenn dem 

Betrachter z. B. nicht erwahnte Einzelheiten auffallen, 

fiir die Erklarungsbedarf besteht. Dies ist etwa bei der 

lediglich als Ritzmuster angesprochenen Verzierung 

am Rand einer Tasse (Kat.Nr. 12) der Fall. Konnte es 

sich hier nicht um die sehr vereinfachte Wiedergabe 

phonikischer Palmetten handeln2? Auch ein Becher 

(Kat.Nr. 97) sei in diesem Zusammenhang erwahnt, 

auf dem zwischen den Sphingen ein auffalliges, nicht 

naher bezeichnetes Motiv vorhanden ist. Dieses ahnelt 

sehr den „stehende(n) U-fdrmige(n) Zungen mit an- 

gesetzten geritzten Voluten“ auf einer Kanne mit 

Deckel in St. Petersburg, Staatliche Eremitage, Anti- 

kensammlung3. Im Gesicht einer der figiirlichen Stiit- 

zen eines Kelches (Kat.Nr. 66) fallen an Wangen und 

Kinn Kerbstriche auf, die man fiir die Andeutung 

eines Bartes halten konnte. Demzufolge besteht die 

Frage, ob in diesem Fall tatsachlich eine weibliche 

Gottheit dargestellt ist.

Die nur 26 Objekte umfassende Gruppe der Terra- 

kotten setzt sich aus 5 Votivkopfen, 4 Votivkopfen im 

Profil (Halbkopfe), 2 Votivmasken, 10 Architektur- 

Terrakotten, 3 Geraten aus Ton und 2 Terrakotta- 

Urnen zusammen. Nicht von Vorteil ist, daE ein 

jugendlicher mannlicher Votivkopf (Kat.Nr. 109) nur 

im Profil wiedergegeben ist. Denn zuverlassige ikono- 

graphische und stilistische Aussagen lassen sich nur 

von der Frontalansicht her gewinnen. Auch bei den 

sogenannten Halbkopfen (Kat.Nrn. 114-117) waren 

zusatzliche Frontalansichten aus solchen Griinden 

sicherlich giinstig gewesen.

An etruskischen Gemmen, die A. Furtwangler einst mit 

als „das Vollendetste und Beste..., was dem etruskischen 

Kunstgeist iiberhaupt zu schaffen vergonnt war“, wiir- 

digte4, besitzt das Kestner-Museum 36 Objekte, die 

bereits 1975 geschlossen publiziert wurden5. Nicht 

ganz tiberzeugend ist die Beschreibung eines darunter 

befindlichen Karneol-Skarabaus (Kat.Nr. 156), inso- 

fern nicht zu erkennen ist, daE der Vogel angeblich 

vom Kopf des unter ihm befindlichen Delphins friEt. 

Unter den 21 Objekten des Komplexes „Gold-Silber- 

Bernstein“ und den 28 Objekten des Komplexes „E1- 

fenbein-Knochen“ - darunter Gebrauchsgegenstande, 

Mobelzubehor, vollplastische Schnitzereien, reliefierte 

Zierleisten und Spiegelgriffe - befinden sich Spitzen- 

stlicke des etruskischen Kunsthandwerks. Der Kom- 

plex „Bronzen“ enthalt 71 Objekte, die sich auf ver- 

schiedene Untergruppen verteilen: Gerate-Gerateteile, 

13; Waffen-Rlistungsteile, 1; GefaEe-GefaEteile, 13;

schneidekunst im klassischen Altertum, Band 3 (Leipzig, Berlin 1900) 

170. Vgl. Die Welt der Etrusker (Berlin 1988) 373.

5 Antike Gemmen in deutschen Sammlungen, Band 4 (Wiesbaden 

1975) Kat.Nrn. 35-58, 60-71.
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Statuetten (Frauen-Gottinnen, Gotter-Heroen-Prie- 

ster, Silen-Flotenspieler-Zecher, Athleten, Krieger, 

Jiinglinge), 42; Schmuck-Trachtenteile, 2. Auch zu 

dieser Gruppe gehdren ausgesprochen qualitatvolle 

Objekte, die vom hohen Stand der etruskischen Bron- 

zeverarbeitung sowie von den besonderen Ausdrucks- 

moglichkeiten auf dem Gebiet der figiirlichen Bron- 

zekunst zeugen.

Die wenigen kritischen Hinweise konnen und sollen 

das Verdienst der Verfasserin nicht schmalern, mit der 

Gesamtveroffentlichung der etruskischen Funde des 

Kestner-Museums einen wesentlichen Beitrag auf dem 

Gebiet der musealen Bestandsbearbeitung geleistet zu 

haben. Die vorgestellten Objekte vermitteln einmal 

mehr eine Vorstellung von den kunsthandwerklichen 

und kiinstlerischen Leistungen eines Volkes, dessen 

kulturgeschichtlicher Bedeutung man sich gerade in 

den letzten Jahren nachhaltiger bewuEt wurde.

Dr. Melitta Bronner

Museum fur Vor- und Friigeschichte

Spandauer Damm 19

D - 14059 Berlin
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