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GIAN LUIGI CAHANCINI, Die Nadeln in Italien, Gli spilloni nell'Italia continentale, Prăhisto
rische Bronzefunde, Abteilung XIII, Band 2, O. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 
1975, XVI + 402 S. (einschlie.13lich Literaturverzeichnis und Register), 113 Tafeln. 

Dcr zweite Band der XIII . Reihe - Kadeln - der pres
t igiiisen Sammlung „Priihislorische Bronzefunde" ist das 
Ergebnis der von Gian Luigi C'.l rancini in den einschlăgigen 
Museen in ltalien, Wien und Ziirich sowie verschiedenen ita
lienischcn Privatsammlungen durchgefiihrten ForschungeII. 
Bei dieser Gelegeuheit hat Vcrfasser die bemerkeI1swerte 
AI1zahl VOII 3 393 FundstiickcII zusammcI1gestcllt und unter
sucht, VOII deI1cn dic meistcn - 2 303 - erstmalig zur 
\'eriiffentlichung gelangen. l\fanche dicscr Nadcln, die aus 
vcrschiedenen Griinden nicht direkt zugănglich warcn, wur
den aufgrund verfiigbaren ălteren Schrifttums beschriebcn 
uncl illustriert. Der Text ist zweisprachig, Italienisch und 
Dcntsch, wobei die italicnische Fassung die ausfiihrlichcrc 
ist. Das MaI1uskript wurde 1972 abgcschlossen. 

Der allgemeine Rahmen dcr Arbeit ist in der Einlei/ung 
umrissen. Von vornherein wird darauf hingewiesen, daO der 
Band nur die anf dem italienischen Festland entdeckten 
Nadeln ans dem Zeitranm von der friihen Bronzezeit bis zum 
letzten Viertel des 6. Jh . v.u.Z. behandelt, der in ltalien das 
Ende der ălteren Eisem:eit markiert. Nicht beriicksichligt 
wurden die Nadeln aus Sardinien und Sizilien, die sich typo
Iogisch von denen des Festlandes unterscheiden. Die geson
derte Betrachtung des Fundstoffs aus dem Bereich dcr Hal
binsel rcchtfcrtigt cler Verfasscr damit, daO die meisten 
Stiicke, beginnend bereits mit der friihen Bronzezeit, in der 
ntirdlichen Zone am FuOe der Alpcn angehăuft und viele 
diescr Nadeln mit mitteleuropăischen Typen verwandt sind ; 
andrerseits bezeugen die auf dem Festland gcfundenen Na
deln aus der ălteren Eisenzeit eine einheitllche typologische 
Entwicklung. Der Versuch des Verfassers, eine Typologie 
fiir die italienischen Nadeln aufzustellcn, stieO auf Schwierig
keiten, da in Italien Untersuchungen hinsichtlich cler Typo
Iogie der Bronzezeitfunde fehlen. So war er geniitigt, sich 
stăndig auf den mitteleuropăischen Fundstoff zu beziehen, 
dessen Typologie und Chronologie vor aliem anhand von 
Grăberbeigaben genau festgelagt ist. Die sorgfăltige Betrach
tung cler Morphologie der Nadeln und cler Besonderhciten 
der Bearbeitungsweise ermiiglichte es dem Verfasser j cdoch, 
ein allgemeines Typenschema mit neun Hauptkategorien auf
zustellen und elen Fundstoff in dieses Schema einzureihen. 

Das von Carancini benutzte chronologische System ist 
clas gleiche, clas Vera Bianco-Peron! bei ihrer Beschreibung 
der italienischen Bronzcschwerter heranzog (Vera Bianco
Peroni, Die Schwerler i11 llalien. Le spade nell-llalia conti
nentale, PBF, IV, 1 ,  Miinchen, 1 970, S. 7, Einleitung von 
n. Peroni). Dieses - eigentlich von R. Peron! vorgeschla
gene - System unter teilt die italienische Bronzezeit in 
Friihbronzezeit (vom 18. - 17. Jh.v.u.Z.), mittlere Bronze
zeit (1 6. - 1 4 . Jh. v.u.Z.),  Jungbronzezeit (13. - 12. Jh. 
v.u. Z.) - zeitgleich mit den Reinecke-Phasen BzD und 
HaA1 in Mitteleuropa - und Spătbronzezeit (12. - 10. Jh. 
v.u.Z), entsprechend HaA1 (teilweise), HaAa und B1 in 
Mitteleuropa (R. Peroni, L'etii de/ bronza ne/la penisolla ita
liana. I. L'anlica etil def Bronza, Firenze, 1 971, und R. 
Peron!, Z11r Chronologie der Bronzezeil a11( dem italienischen 
Festland, in Actes du VII• Congres UISPP, Prague, 19GG 
(1 970), S. 597 - 599) ; darauf folgt die erste Eisenzeit, die im 
9. Jh. (HaB2) heginnt und im letzten Viertel des G. Jh. v.u . Z. 
endet. 

Nach Ansicht des Verfassers !ăOt sich ein gewisser Zusam
menhang zwischen der Entwicklung des Zeitgeschmacks 
und dem Auftreten der verschiedenen technischen Verfahren 
zur Fertigung der Nadeln feststellen. In der italienischen 
Friihbronzezeit war clas GieDen in offenen einschaligen For
men oder in zweischaligen, ungleichen GuDformen bekannt ; 
ln beiden Făllen wurden die Nadelkiipfe nach dem GieOen 
durch Hămmern endgefertigt. Beide Verfahren waren in 
der Friihbronzezeit gleichzeitig mit dem GuO in zwei glei
chen, symmetrischen Schalen iib!ich. Ebenfalls in cler Friih
bronzezeit waren Elemente - etwa cler auf cler Plattenun-

terseite cler Nadei mit flachem kreuzfiirmlgem Kopf befes
tigte Ring - vorhanden, die auf die Kenntnis cler Liittechnik 
sch!ieOen lassen. Die symmetrischen zweischaligen GuOfor
rnen verbreitelen sich ln cler Mittel - und Junghronzezeit ; 
in cler auf dieser Weise Stiicke mit reich geglledertem Kopf 
hergestellt wurdcn. In cler Jungbronzezeit erscheinen Nadeln 
deren Kiipfe getrennt gegossen und nachtrăglich an den 
Schaft angeliitet waren. Dieses Verfahren verallgemelnerte 
sich in der friihen Eisenzeit ; aus dieser Periode stammen 
Nadeln mit kompositen Kopf deren Teile j eweils einzeln 
gegossen und dann auf einem einzigen Schaft befestigt wur
den. Fiir elen gleichen Zeitabschnitt sind auch Nadeln mit 
zusammengesetzten Kopfteilen aus verschiedenen Werkstof
fcn (Bronze, Knochen, Holz, Glasmasse u .s.w.) charakte
ristisch. 

Dcr aus den 3 393 Nadeln bestehende Fundstoff ist nach 
dem allgemeinen typologischen Schema geordnet, das 
folgende Hauptkategorien umfaOt : 1 .  Nadeln mit gehăm
mertem Kopf ; 2. Nadeln mit durchlochtem Kopf ; 3. Nadeln 
mit verdicktem und durchlochtem Hals ; 4 .  Nadeln mit ver
dicklem undurchlochtem Hals ; 5. Nadeln ohne verdicktem 
Hals ; 6. Nadeln mit reich gegliedertem Kopf ; 7. Nadeln mit 
gebogenem Hals oder Schaft ; 8. Nadeln mit zusammenge
setztem Kopf ; 9. Doppelnadeln. 

Der Bestand ist in der bei allen PBF-Arbeiten iiblichen 
Weise beschrieben. Der eigentliche Katalog erscheint nur ln 
italienischer Sprache. Chronologie und Verbreitungsgebiet 
sind fiir j eden Typ einzeln angegeben. 

Die recht zahlreichen Nadeln aus cler Friihbronzezeit wur
den griiOtenteils in Norden der Ha!binsel geborgen, was in 
gewissem MaOe die enge typologische Verwandtschaft mit 
elen Funden von j enseits cler Alpen erklărt. Kennzeichnend 
fiir die Friihbronzezeit sind die Scheibenkopfnadeln, bei 
denen Carancini zwei Abarten unterscheidet : die ln der Um
gebung des Gardasee> belegte Variante A und die ln Emilia 
und Toscana verbreitete kleinere Variante B, ohne Verzie
rung. Sehr hăufig sind in diesem Zeitraum dle Rollennadeln 
in verschiedenen Abarten, deren Typ bis in die erste Eisen
zeit weiterbesteht. In cler mittleren Bronzezeit nimmt dle 
Typenanzahl unter den italienischen Nadelfunden zu, die sich 
mengenmăOig weiterhin im Po-Becken hăufen. Eine noch 
breitere Auffăcherung cler Typen und eine bemerkenswerte 
zahlenmăOige Zunahme cler Funde ist in cler Jungbronzezeit 
zu verzeichnen, in cler ln Norditalien die Bronzefunde vom 
Peschieratyp auftreten. Ebenso wie andere charakteristische 
Bronzestiicke gehiiren auch die Nadeln aus der Spătbronze
zeit der Protovillanova-Kultur an. Beginnend mit der friihen 
Eisenzeit ist die griiOte Typendiversltăt - ca. 75 - festzus
tellen. Kennzeichnend sind j etzt die Kegelkopfnadel, die 
Nadei mit zusammengesetztem Kopf, dle Rădchenkopfna
del, die Doppelnadel. Bei dem letzteren Typ, der vor aliem 
am Ufer der Adria be!egt ist, handelt es sich vermutlich um 
Importstiicke aus der Gegend der Ăgăls und des Balkans 
(John Alexander, The Pins of lhe Jugoslav Early Iron Age, 
PPS, 30, 1964, S. 159- 185) ebenso wie bei den Funden grle
chischer Herkunft aus Caulonia (Nr. 2 175) und Locri (Nr. 
2 1 89), beide in Kalabrien. 

Die eigentlichen Ausfiihrungen schlieOen mit einem kur
zen Kapitel iiber clic Funktion und kulturelle Stellung. Dle 
bisher zur Verfiigung stehenden Daten ermiiglichen vorlăufig 
noch keine genaue Vorstellung dariiber, wie diese Nadeln 
getragen wurden, da nur wenlge Fundstiicke aus methodlsch 
untersuchten Kiirpergrăbern vorhanden slnd. 

Im allgemeinen werden diejenigen Stiicke als B eklei
dungszubehiir betrachtet, dle ihrer GriiOe nach nlcht als 
Haarnadeln dienen konnten, oder durch bestimmte Eigen
tiimlichkeiten (Durchlochungen, Verdickungen, Proflle, Um
biegungen, Nadelschutz usw.) ausdriicklich darauf hinwei
sen, daO sie zum Zusammenhalten von Kleidungsstiicken 
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gedient haben miissen. l\lanche Nadeln eigneten sich fiir 
beide Zwecke, andere - wie etwa die Rădchenkopfnadeln -
waren nur zur Befestigung des Haars zu bcnutzen. 

Die Verwendung der Nadeln in der weibiichen Bekleidung 
ist durch die Grăber in der Nekropole bei Povcgliano belcgt, 
die sich von den l\lănnergrăbern mit Schwert erbeigabcn un
terscheiden. Die Verw!'ndung von Nadeln fiir l\lănnerbeklei
dung ist nur in der Jungbronzezeit nachgewicscn. Auch ei
nige ausschlie1llich von Mănnern benutztc Nadeltypen sind 
bekannt : Hirtenstabnadeln vom San Vitale-Typ, Nadeln 
mit gro1lem Kegelkopf aus der Villanova-Kultur, Savcna
-Nadeln, Kegelkopfnadcln. Spezlfisch weibiiche Typcn -
zum Aufstecken des Haars - sind Rădchenkopfnadcln und 
Doppelnadeln. Die Nadelfundc zeugen dafiir, da1l Kleidungs
stiicke getragen wurden, dic au r den Schultern, den Armen 
oder der Brust mit Nadeln zusanuncngehaltcn waren. Die 
Nadeln wurdcn entweder senkrecht, manchmal mit der Spitzc 

nach oben, oder auch quer a ngesteckt, wie die aus verschie
denen Grăbern hervorgehendcn Bcobachtungen bewelsen . 

Zum Abschlu1l dieser Ausfiihrungen sei bemerkt, da1l dic 
Funddcpots cder Grabbestănde, unter denen sich auch Bron· 
zenadeln befanden, n icht behandelt sind. Die Erwăhnung der 
den betreffendcn Nadeln assoziicrtcn Stiicke im Katalog 
kann nicht die Abbildung solcher Fundverbănde ersetzen. 

Diese Bemerkung soli j cdoch den offensichtlichen Ver
dienst der Arbeit von Carancini in keiner \\'eise vermindern, 
clas in erster Linie darin besteht, der \\'issenschaft eine gro1le 
Anzahl bisher unvcriiffcntlichcr Fundstiicke zugănglich ge
macht zu haben. Der durch dic rigorose Forschungsweise 
bcmerkenswertc Band von C'K'\r:rncini, ciner dcr umfangrei
chsten der PBF-Sammlung, bildet !'in fiir Fachleutc unent
behrlichcs Arbcilsinstrnmcnt. 

Jon Clricideunu 

ERNST PFUHL et HANS MOBIUS, Die Ostgriechischen Grabreliefs, Textband II, 334 p. (279 -
612) et 59 fig. (73-130) ; Tafelband II, 163 pls (170 -332). Philipp von Zabern, 1\Iainz, 1979. 

L'annee 1 979 nous a apporte la fin du monumental ouvrage 
que j 'ai deja prescnte, ii y a une annec, dans Ies pages de cette 
revue, avec son deuxieme volume, texte el planches. La 
confrerie savante est desormais dans la possession complete 
de cet inestimable trnvail, dont l'histolre est longue et lourde, 
comme l' est notre epoque. 

Selon le plan dresse au debut du premier volume, la se
conde partie comprend Ies steles aux metiers (no. 1 128 -
- 1 1 95), gladiateurs (no. 1 1 96 - 1 268), guerriers (no. 1269-
- 1 278), cavallers (no. 1279 - 1 469), offrandes et iibations 
(no. 1 470- 1487), banquets funeraires (no. 1 488- 2066), pro
thesis, reliefs rupestres de la Cilicie (no. 2067-2084), divi
nites et figures symboliques (no. 2085 -2107). protomes el 
bustes (no. 2108 - 21 95), animaux et plantes (no. 2196- 2237), 
maledictions (no. 2238- 2252), gorgonela et autres signes 
apotropaiques (no. 2253- 2255 ), autres representatlons 
(no. 2256-2318). 

De riches indices thCmatiques, par divinites, noms, lieu 
de provenance el l ieu de conservatlon, rendent alse le travail. 

Les etudes au debut de chaque chapltre du catalogue 
sont mis au j our avec la derniere bibiiographie et presentent 
de nombreuses et subtiies observations concernant Ies monu
ments du catalogue. Les descriptions sont faites avec autant 
de soin el de competence qu'au premier volume. Pour Ies 
zones l imitrophes, comme celles du bassin de la Mer Noire li 
y a peu de lacunes. Evidemment on peut toujours ajouter 
quelques pleces, mais Ies plus importantes, et celles qui re
presentent le type courrant dans ces regions, y sont pubiiees. 
Notons la serie des steles d'Odessos au banquet funeraire 
el au cavalier. Molns bien connu est le materiei de la cote de 

la Dobroudja (ia Scythie Mineure) pour Iaquellc la bibiio
graphie se limite au catalogue de l 'exposition de Kiiln, R iimer 
in Rumanien, 1 969, a l'ouvrage de I. Stoian, Torni/ana, 1962, 
el a quelques pubiications anciennes, comme Gr. Tocilescu, 
Fouilles el recherches archeologiques en Roumanie, Bucarest 
1 900, ou bien a une Hude de ce dernier pubiiee dans AE?lf, 6, 
1882. On pourrait aj outer bon n ombre d'etude� recentes, 
beaucoup d'entre elles parues dans Ia revue Dacia. Sans 
voulolr dresser une bibiiographie complete, je crois que c'est 
mon devoir de signaler Ies etudes succesives de Gabriella 
Bordenache sur Ies monuments des cites pontiques : Anti
chilit greche e romane ne[ nuovo Museo di Mangalia, Dacia, 
N.S. ,  4,  1 960, p. 489 suiv. ; Histria alia luce de[ suo materiale 
sculloreo, Dacia, N.S. ,  5, 1 961,  p. 185 suiv. ; Temi e molivi 
delia plastica funeraria d'elit romana nella Moesia Inferior, 
Dacia, N.S„ 8, 1 96-1, p. 161 suiv. et Dacia, N.S.,  9, 1 965, p. 
253 suiv. Voir aussi Maria Alexandrescu Vianu, Le banquel 
funeraire sur ies sle/es de la Mesie Inferieure : Schemas el 
mod.eles, Dacia, N.S. ,  21,  1977, p. 139- 1 66. 

Comme je l'ai deja fait observer pour le premier volume, 
les datatlons des pieces sont basses, mais d'une parfaite co
Mrence. Pourtant la piece cat. 1 971 de Tomis, datee du debut 
du ne s., devrait etre situee entre Ies annees 56 el 86 de n.e., 
selon la periode de stationnement de la Jegion en Scythie 
l\lineure et d'apres le style. 

Exprimons notre gratitude envers la presligieuse Maison 
d'Editlon Philipp von Zabern de l\lainz, qui a assure des 
conditions graphiques impeccables. 

Maria Alexandrescu Via nu 

JORGE ALARCÂO, ROBERT ETIENNE, Fouilles de Oonimbriga - 1, L'architecture, avec la col
laboration du Bureau d'architecture antique du Sud-Ouest, C.N.R.S. ,  Pau, Jean-Claude Golvin, 
Joseph Schreyek, Raymond Monturet ; diffusion F. de Boccard, Paris, 1977, 341 p., 133 pl. 

Cette vaste etude sur l'architecture de Conimbriga comprend 
quatre grands chapitres : • La coexistence augusteenne • 
(Livre premier), c La revolution flavienne • (Livre I I), • Evo
lutions, D estructions, Reconstructlon • (Livre I I I) et • Stra
tlgraphie el demonstration chronologique • (Livre IV). 

Dans la premiere partie (Livre premier), sont etudles Ies 
probiemes lies a !'habitat de I '  Âge du Fer (aspects de I'urba
nlsme, technique de construction, etc.), Ies thermes augus
teens et la palestre de l'epoqu e de Trajan. Les auteurs con-

cluent que, du point de vue de l'urbanisme, l' instauration de 
l 'Empire n'a pas signifie une rupture totale vis-ii-vis du sche
ma urbain de l 'oppidum celtique. Cel oppidum, susceptible 
de recevoir les influences de l'ordre romain, a pu survivre 
sans difficultes a proximite du forum construit sous Auguste, 
si  bien que Ies elements d'urbanisme prcromain ont coexiste 
avec ceux de I'urbanisme augusteen durant un demi-siecle. 
Le forum augusteen avcc ses monuments (le temple du culte 
imperial, la basilique, la curie, Ies • tabernae ») et la place 
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