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Die Griechcn nannten die Bevo lkerung nordl ich der A lpen und des 
Kaukasus „Kelto-Skythen" und sahen sie als gefahrliche Barbaren an. 

Ziel meines Berichts ist die Obersicht iiber die wichtigsten ostkeltischen 
Helme und der Versuch, aufgrund ihrer Fundorte die Richtungen der keltischen 
Ost- und Siidostmigrationen nachzuvollziehen. 

Es ist von Bedeutung, daB die keltischen West-, Siid-, Ost- und Siidostmi
grationen nicht als Volkerwanderungen zu verstehen sind, denn es handelte sich 
um wellenartige Wanderungen in Sippenverbiinden, die zu Ansiedlungen in be
stimmten Gebieten fiihrten. 

Van ihnen unterscheiden sich kriegerische VorstoBe von festen Zentren aus, 
wie im Fall des Beutezuges nach Delphi. 

Der Unterschied zwischen den West- und Ostkelten besteht vor allem darin, 
daB die ersteren z.T. noch heute geschlossene ethnische Einheiten bilden, wiihrend 
die letzteren von den autochthonen Bevolkerungen assimiliert wurden, wie es das 
Beispiel Transsylvaniens zeigt. 

Die von den Kelten gepriigte Latene-Kunst war vielfaltigen Einfliissen, wie 
den etruskischen, griechişchen, illyrischen, thrakischen, skythischen sowie den ori
entalischen unterworfen. AuBerdem sind bei den Ostkelten westliche (aus dem 
Mamegebiet und der Champagne) Vorbilder anzutreffen. 

Der geschichtliche Hintergrund der Migrationen wird sowohl durch antike, 
wenn auch oft widerspriichliche Quellen sowie archiiologische Zeugnisse, vor 
allem Fibeln, aber auch Waffen, erhellt. 

Die Richtungen der Keltenwanderungen konnen durch Griiber, inbesonders 
Kriegergriiber, nachgewiesen werden. 

Einer der Hauptanziehungspunkte der Ostmigrationen, die vom 5 .- 1 .  Jh. 
v .Chr .  bis zum Kaspischen Meer und nach Kleinasien fiihrten, war das an 
Ressourcen, wie Eisen und Salz, reiche Karpatenbecken. 

Um das Bild der verwirrend veriistelten Ost- und Siidostmigrationen zu 
vereinfachen, verwende ich eine Karte, auf der die Hauptrichtungen der keltischen 
W anderungen durch Pf ei le angezeigt werden 1 .  Die erste, um 400 v. Chr. ,  von 
Os tbayern ausgehende M igration ver l ief  iiber Oberosterre ich ,  Ungarn , 
Transsylvanien und endete am Kaspischen Meer (auf der Karte nicht angezeigt). 
Die zweite Welle ging von Niederosterreich aus, durchquerte Jugoslawien, 
Rumanien, Bulgarien und erreichte Kleinasien, wo die als Galater bekannten 
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Kelten siedelten. Nicht verzeichnet sind Infiltrationen (von Hallstatt oder Ungarn) 
in die Si.idwests lowakei und nach Polen. Eine wohl spătere Wanderung erfolgte 
von Hallstatt an die adriatische Ki.iste. Nach der Niederlage bei Delphi, 272 v. 
Chr., zogen sich die Kelten in ihre fri.iheren Siedlungen zuri.ick. 

Bei der Auseinandersetzung mit den Helmfunden traten folgende Probleme 
auf: 

1 .  Von allen keltischen Schutzwaffen waren die Helme am spărlichsten 
vertreten und nur herausragenden Kriegem vorbehalten. 

2. Wenn die Helme nicht aus einer keltischen Nekropole, moglichst mit 
dazugehorender Siedlung und Beifunden, sondem aus Einzelgrăbem stammen, ist 
eine s ichere Zuordnung schwier ig, da es s i ch  um Importe, Imitat ionen,  
Beutesti.icke sowie Gastgeschenke handeln kann. So sind die keltischen Helme aus 
dem Si.idostalpengebiet Beweise fi.ir Kontakte mit den in Etrurien siedelnden 
Kelten. 

3. Ein weiteres Problem bildet des Fehlen einer einheitlichen Datierung. Die 
Beweglichkeit  der kelt ischen Stămme wăhrend ihrer Expans ion filhrt zu 
Schwierigkeiten einer Synchronisierung der einzelnen Nekropolen. 

Obersicht i.iber die Helmfunde 

Aus dem Wagengrab 44/2 der Nekropole von Di.irnberg bei Hallein, 
Oberosterreich, stammt ein spitzkonischer eiserner Prunkhelm, dessen Kalotte ·und 
Nackenschutz aus einem Sti.ick bestehen und der in die Phase LT A datiert wird. 
Dieser Helm ist nicht nur wegen seiner Zugehorigkeit zum westkeltischen Typ 
Berru (Mamegebiet), einem der ăltesten, bemerkenswert, sondem auch, weil seine 
spitzkonische Form, allerdings ohne Nackenschutz, auf urartăische Vorbilder aus 
dem 8. Th. v. Chr. zuri.ickgeht, die vermutlich auf pontischem Weg iiber Trabezund 
nach Etrurien gelangten, wo sie von den Kelten aufgenommen wurden2. 

Von Interesse ist die schlangenartige Verzierung des Helms von Berru, die 
auch auf dem urartăischen Helm erscheint. 

Drei weitere Helme, mit halbkugeliger Kalotte, aus Hallein und Hallstatt, 
die zeitgleich mit dem spitzkonischen Helm sind, haben keinen oder einen nur 
schwach angedeuteten Nackenschutz .  Vermut l i ch  w aren s i e  auch ohne 
Wangenklappen. Ein solcher Helm, allerdings aus Bronze, stammt aus dem wegen 
seiner figural verzierten Schwertscheide beriihmten Wagengrab 145 .  

Wie bereits erwăhnt, beginnt die ostlich und siidostlich gerichtete spătere 
Migration in Niederosterreich. Als Beweis dient ein kiirzlich im Gailtal, Kărnten, 
geborgener Weihefund keltischer Waffen, der u.a. aus sechs Eisenhelmen besteht; 
vier haben eine einfache halbkugelige Kalotte mit z.T. verziertem Nackenschutz. 
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Ihre typisch keltischen dreipal3fdrmigen Wangenklappen und Kokarden sind noch 
erhalten. Zwei haben, wie der Helm vom Diirnberg, eine spitzkonische Form, was 
von besonderem Interesse ist3 . Sie werden ins 4.-3 . Jh. v. Chr. (Stufe LT B 2) 
datiert4. 

Wir unterbrechen die ostliche Richtung der Keltenwanderungen, um auf den 
mit  plastischen Nieten verzierten Nackenschutz eines stark deformierten 
Einzelfundes mit einfacher Kalotte aus dem Brandgrab 43 1 in der von Kelten 
besiedelten Sildwestslowakei hinzuweisen, den Kramer ins ML T datiert5. 

Die Infiltration in die Sildwestslowakei kann, wie bereits erwahnt, von 
Oberosterreich oder Ungarn ausgegangen sein, wobei ich aus chronologischen 
Grilnden fiir den ersteren Ausgangspunkt pladiere. 

Beim einzigen Fund aus Polen handelt es s ich um den aus Grab 2 5 ,  
Siemiech6w (Mittelpolen) stammenden Eisenhelm mit halbkugeliger Kalotte, 
deren Wangenklappen mit plastischen Nieten in Dreieranordnung verziert sind. 
Aul3erdem hat er Ohrenausschnitte. Jazdzewska datiert ihn ins Spatlatene, indem 
sie ihn mit dem Helm von Mihovo vergleicht. 

Helme sind i n  Ungarn aul3erst s elten. D ie  einzige mir zugangliche 
Abbildung zeigt einen Bronzehelm mi t  halbkugeliger Kalotte und kurzem 
Nackenschutz, dessen Herkunft ungewi13 zu sein scheint6. Auch liegen keine 
Angaben ilber seine Datierung vor. Da aber die Helmfunde in Oberosterreich ins 
LT A (5. Jh. v.Chr.) datiert werden, konnte er m.E. aus dem 4. Jh. v.Chr. stammen. 

Die  wichtigsten keltischen Nekropolen Rumaniens befinden sich in 
Transsylvanien und im Criş-Gebiet. Ab Anfang des 3 .  Jh. v.Chr. ist eine starke 
keltische Einwanderung zu verzeichnen 7. 

Nach der Rilckkehr der besiegten Kelten bei Delphi kam es nicht nur zur 
Keltisierung in den frilheren, sondem auch in neuen Regionen, wie in Oltenien und 
im Moldaugebiet. Gleichzeitig entstand ein bedeutender dakischer Kultureinflul3 
auf die Kelten. 

Zu den beriihmtesten Funden gehOrt der aus dem Fiirstengrab von Ciumeşti 
stammende Eisenhelm mit verstarkter Kalotte und kurzem Nackenschutz, den ein 
Raubvogel aus Bronze als Aufsatz kront. Nach Diodor (Bibliothek V, 30) waren 
die kultischen Aufsatze von Tieren und Vogeln bei den Ostkelten beliebt, Eine 
dakische Si lberphalere aus Surcea bildet eine Illustration zu Diodors Bericht8. 

Von den zwei Wangenklappen ist nur eine erhalten. Die Verstarkung der 
Kalotte besteht aus zwei  Wangenp l atten, d ie  i n  p lastischer krei srunder 
Dreieranordnung den Wangenklappen entsprechen. Beifunde, wie ein eisemes 
Panzerhemd und Beinschienen, weisen das Grab als Kriegergrab aus. 

Der Helm wird allgemein ins L T B datiert. Die Darstellung ei nes keltischen 
Eisenhelms mit verstarkter Kalotte befindet sich auf dem Waffenfries von Pergamon. 
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Der aus der Nekropole von Si livaş, Transsylvanien, stammende beschadigte 
Prunkhe lm m i t  e infacher  Ka lo te hat  anste l le  der v er lorengegangenen 
Wangenklappen Kokarden im plastischen Stil. Der gut erhaltene Nackenschutz im 
Waldalgesheim-Stil erlaubt eine Datierung des Helms ins LT B 1 (zweite Halfte 
des 4. Jh. v.Chr.). Da aber die Kokarden im plastischen Sti l verziert sind, der auf 
den Waldalgesheim-Stil folgt, ware auch eine jilngere Datierung berechtigt. 

Der Bronzehelm mi t  verstarkter Kalotte aus einem Kriegergrab aus 
Apahida, der grof3ten rumanischen Nekropole, war vermutlich mit einer Goldfolie 
ilberzogen. Wie der Helm von Ciumeşti hatte er Wangenplatten mit typisch 
keltischen runden Kopfen in einer Dreieranordnung und auf3erdem eine kreisfor
mige plastische Bronzerosette9. 

Aufgrund der Beifunde wird der Helm ins LT B 2 datiert. Die verstarkte 
Kalotte macht jedoch eine jilngere Datierung moglich. 

Die Fundumstande des zum Typ Montefortino (Ancona) geharcnden Helms 
aus Haţeg sind unklar. Auch befindet er sich nicht mehr in Rumanien. Doch die 
Wangenklappen weisen, wie beim Helm von Montefortino, plastische konzen
trische Kreise in keltischer Dreieranordnung auf. Vermutlich stammt er aus dem 
4./3. Jh. v.Chr. 1 0 

Die ersten, im 4. Jh. v.Chr. ,  aus dem Norden nach Jugoslawien einwandem
den Kelten fanden ein hallstattzeitliches Milieu vor, so daJ3 der Ubergang zur 
Latene-Kultur flief3end war. Vom 5 .  Jh. v.Chr. ab fanden keltische Importe sowie 
Nachahmungen statt 1 1 .  Die  eigentliche Keltisierung Jugoslawiens, vor aliem 
Sloweniens, hing einerseits mit der Rilckkehr der Kelten aus Norditalien, anderer
seits mit dem bereits erwahnten Rilckzug der bei Delphi geschlagenen Kelten 
zusammen. 

Die Kelten Jugos lawiens zerfielen in  e ine westliche (vermutl ich die  
Taurisker) und eine ostliche (die Skordiker) Gruppe. 

Zur Westgruppe Jugoslawiens gehoren die ins Spatlatene datierten Helme 
aus dem romisch-keltischen Graberfeld von Novo Mesto-Beletov vrt, aus Mihovo 
und Vinji  vrt, die aufgrund ihrer aus mehreren Teilen bestehenden (bestandenen) 
Kalotte und ihrer geschweiften Wangenklappen eine Einheit bilden. 

Die einfache Kalotte des Eisenhelms aus dem Grab 1 69 aus Novo Mesto
Beletov vrt ist nur bruchstiickartig erhalten, <loch seine Wangenklappen zeigen 
deutlich eine plastische Tiergestalt. Ein verbogenes Eisenschwert sowie ein eiser
ner Schildbuckel weisen auf ein keltisches Kriegergrab hin. 

Der Eisenhelm mit einfacher Kalotte aus Mihovo, Grab 1 656/58, falit durch 
cine plastische Vogelgestalt auf der Wangenklappe auf. Unter den Beifunden 
befand sich ein romischer Gladius l 2. 

Der aus dem Grab 1 656/27 stammende Bronzehe[m 1 3  hat als Verzierung auf 
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seiner Wangenklappe eine kreisfdrmige Rosette. Interessant ist sein Nackenschutz 
mit Schlangen, ăhnlich wie auf den Helmen von Berru und Urartu. 

Zu der obigen Gruppe gehărt auJ3erdem der Bronzehelm aus Vinj i  vrt, 
dessen Wangenklappen eine Vogelgestalt aufweisen. 

Der aus dem keltischen Kriegergrab der Ostgruppc stammende Eisenhelm 
von I3atina 14 hat eincn angesetzten Nackenschutz und eine verstărkte Kalotte. Sein 
Fundzusammenhang ist ungeklărt. Er kann jedoch - unter Vorbehalt - ebenfalls 
ins Spătlatene datiert werden. 

SchluJ3bemerkung 

Im folgenden wird eine kurze Ubersicht liber die nach Material und Form 
unterschiedenen keltischen Helmen gegeben. 

Zu den ăltesten Helmen (LT A) zăhlen diejenigen aus Bronze, die aber auch 
noch in spăterer Zeit (4. bis 1 .  Th. v.Chr.) auftreten 1 5, wie die keltischen Heline aus 
Slowenien beweisen. Eisen als Werkstoff fiir Helme geht vermutlich auf orientalis
che Vorbilder zuriick. 

Von der Form her gehOren die spitzkonischen sowie die Helme mit halb
kugeliger Kalotte zu den ăltesten. Beide Typen haben keine Wangenklappen. 

D i e  ă l teste  Gruppe wird von konischen E is enhelmen m i t  e inem 
Scheitelknauf abgelost. Die meisten haben auJ3er einem Nackenschutz seitliche 
Kokarden und Wangenklappen. 

Folgende Evolution lăJ3t sich bei dieser Gruppe feststellen: 
a) Helme mit einfacher Kalotte und angesetztem Nackenschutz; 
b) Helme mit verstărkter Kalotte und ebenfalls angesetztem Wangenschutz. 
Die ersteren, deren Funde sich bis nach Rumanien erstrecken, stammen 

hauptsăchlich aus L T B. Sie konnen aber auch im Spătlatene vorkomrnen, wie die 
Beispiele von Novo Mesto-Beletov vrt, Grab 1 69, und Mihovo, Grab 1 65/58 ,  
ze1gen. 

Heline mit verstărkter Kalotte bestehen aus Wangenplatten, die im Aufbau den 
dazugehorenden Wangenklappen entsprechen. Nach Schaaff treten Heline mit ver
stărkter Kalotte zwischen der Slowakei und Transsylvanien im 3./2. Th. v.Chr. auf1 6. 

Die Helmfunde aus Ciumeşti und Apahida scheinen jedoch ălter zu sein. 
Im Zusamm enhang mi t  den Wangenklappen lassen s ich  fo lgende 

Entwicklungen feststellen: 
a) Die Ablosung der typisch keltischen symmetrischen Wangenklappen 

durch geschweifte, die einen italisch-hellenistischen EinfluJ3 verraten. 
b) Die Abănderung der plastischen Kreise in Dreieranordnung in plastische 

Tier - bzw. Vogeldarstellungen (wie bei den spătkeltischen-slowenischen Helmen). 
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Auch in diesem Fall scheint die Nahe Italiens und Griechenlands eine Rolle 
gespielt zu haben. 

Abschl iel3end ein ige Bemerkungen liber charakteristi sche keltische 
Merkmale, vom Material und der Form der Helme abgesehen. 

Als erstes fal l t  die von Jacobsthal als typisch keltisch bezeichnete 1 7  
Dreieranordnung der plas ti schen Kre ise  auf den Wangenklappen bzw. 
Wangenplatten auf. 

Ein typisch ostkeltisches Kennzeiclmen sind Ohrenausschnitte- an manchen 
Helmen. 

Allgemeinkeltisch ist der Beifund von verbogenen Eisenschwertem. 
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Abb. II 1 .  Eisenhelm aus Hallein, Grab 44/2; 2. Bronzehelm aus Berru; 
3 .  Bronzehelm aus Sardurs II.  
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Abb. III 1 .  Bronzehelm aus Hallein, Grab 1 45 ;  2. Helm aus Hallein, Grab 28/4; 
3. Eisenhelm aus dem Gailtal. 
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Abb. IV. 1 .  Nackenschutz eines Eisenhelms aus Holiari, Brandgrab 45 1 ;  

2. Eisenhelm aus Siemiech6w, Grab ?5; 3 .  Bronzehelm aus Ungarn. 
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Abb. V: 1 .  Eisenhelm aus Ciumeşti; 2. Silberphalere aus Surcea. 
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Abb. VI: 1 .  Eisenhelm aus Silivas; 2. Bronzehelm aus Apahida. 
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Abb. VII: 1 .  Helm aus Haţeg; 2. Bronzehelme aus Montefortino. 
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Abb. VIII: 1 .  Reste eines Eisenhelms aus Novo Mesto, Beletov vrt, Grab 1 69 ;  
2.  a) Eiserne Wangenklappe aus demselben Grab und 

b) Eiseme Wangenklappe aus Mihovo, Grab 1 656/58;  3. Eisenhelm aus 
Mihovo, Grab 1 656/58 .  
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Abb. IX: 1 .  Bronzehelm aus Mihovo, Grab 1 656/27; 
2. Bronze-Wangenklappe aus Vinj i vrt. 
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Abb. XI. Verbreitungskarte der ostkeltischen Helmfunde 
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