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E . S i m e k 

D I E L E T Z T E N K E L T E N I N M Ä H R E N 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

D a s S t u d i u m der F r a g e : K e l t e n — G e r m a r i e n — Slawen, ihre A n k u n f t u n d L ä n g e 
ihres Aufenthal t s i n Mi t t e l europa u n d nament l ich i n den böhmischen Ländern , sowie i h r 
gegenseitiges Verhältnis daselbst beschäftigte den Verfasser seit mehreren Jahrzehnten. E r 
sah, daß die einseitigen L ö s u n g e n dieser Frage , z u denen die Wissenschaft ler verschiedener 
Fächer — Phi lo logen, H i s t o r i k e r u n d zuletzt a u c h die Archäologen — a u f G r u n d der v o n 
ihnen anerkannten Q u e l l e n gelangten (wobei die be iden erstgenannten G r u p p e n die tatsächli
che B e d e u t u n g der diesbezüglichen archäologischen F u n d e als Geschichtsquel len z u oft 
n i ch t kannten u n d infolgedessen a u c h unterschätzten, wogegen die dritte G r u p p e wiederum 
die geschriebenen historischen N a c h r i c h t e n n i ch t h inre i chend kannte u n d ihre tatsächliche 
B e d e u t u n g unterschätzte), z u ke inem r icht igen Resultate führen können. A l s krit isch ge
schulter Hi s tor iker u n d Archäologe entschloß er s ich daher, die richtige L ö s u n g der Frage 
a u f e igenem W e g e z u suchen , i n d e m er beide A r t e n v o n d e m uns z u G e b o t e stehenden 
Quel lenmater ia l gebührend auszuwerten trachtete. 

i S c h o n i m Jahre 1913 k a m er d u r c h eingehendes S t u d i u m des vorhandenen archäolo
g ischen Fundmater ia l s zur Erkenntn i s , daß die damals al lgemein herrschende L e h r e der 
Autochthoni s ten v o m slawischen U r s p r u n g des sogen. Laus i tzer Urnengräbervolkes n icht 
h inre ichend belegt ist. D i e s e n seinen S t a n d p u n k t verfocht er i m B u c h e „ C e c h y a M o r a v a 
za d o b y f i m s k e " (Böhmen u n d M ä h r e n z u r Römerzeit , 1923) u n d i n weiteren A r b e i t e n , wo 
er darauf hinwies , daß zwischen der Ze i t der Bes ied lung der be iden L ä n d e r d u r c h das 
V o l k der sogen. Laus i tzer Brandgräber u n d der d u r c h historische N a c h r i c h t e n u n d archäo
logische F u n d e belegten Bes ied lung derselben d u r c h die Slawen ein Intervall v o n vielen Jahr
hunder ten lag, das d u r c h keltische u n d germanische Bes ied lung ausgefüllt war. D i e R i c h t i g 
keit seines Standpunktes w u r d e al lgemein anerkannt u n d die unbegründete L e h r e der 
Autochthon i s t en wurde aufgegeben. 

A u f G r u n d des Fundmater ia l s wies er n a c h , daß a u f die E n t w i c k l u n g der K e r a m i k 
der sogen. D o b f i c h o w e r römerzeitlichen K u l t u r die Lateneku l tur der nordböhmischen 
K e l t e n — der V o l k e r (Volcae Tectosages) — den maßgebenden Einfluß ausübte, u n d daß 
die D o b f i c h o w e r Brandgräber den G e r m a n e n u n d nicht den Slawen angehörten. Dieses 
germanische V o l k waren H e r m u n d u r e n u n d nicht M a r k o m a n n e n , wie m a n sonst meistens 
annimt . A u f G r u n d v o n historischen N a c h r i c h t e n u n d archäologischem F u n d m a t e r i a l wies 
er ferner nach , daß die germanischen M a r k o m a n n e n u n d Q u a d e.n i n Österreich 
nördlich der D o n a u u n d i n der Slowakei angesiedelt waren, u n d daß M ä h r e n z u derselben 
Z e i t die historisch belegten K o 11 n e r (Cotini) als letzter Rest der herzynischen keltischen 
V o l k e r bewohnten . 

D i e zuletzt erwähnte T h e s e bildet auch den Hauptgegenstand der vorliegenden A r b e i t . 
Ihr chronologischer R a h m e n ist einerseits d u r c h den A n f a n g der Spätlatene-Zeit , ande

rerseits d u r c h die letzten bisher bekanntgewordenen L e b e n s s p u r e n der K e l t e n i n M ä h r e n 
i m 4. J a h r h u n d e r t u . Z t r . gegeben. Sie n i m m t also den Z e i t r a u m v o n ungefähr e inem 
ha lben Jahrtausend e in. 
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D i e Resultate, z u denen der Verfasser gelangt ist, lassen sich etwa i n folgender Ü b e r 
sicht wiedergeben: 

Z u den Hauptirrtümern i n der Hi s tor iograph ie Böhmens u n d Mährens gehört das 
mechanische Proj iz ieren der Parallele Boiohemum = Böhmen bis i n die Jahrhunderte u m 
die Ze i twende zurück. Dieser I r r t u m , mi t d e m alle historischen E r w ä g u n g e n über die 
älteste Vergangenhei t unserer L ä n d e r schon seit der Renaissancezeit belastet s ind , ist fast 
genau, so verhängnisvoll wie der I r r t u m , den m a n begehen würde, w e n n m a n das heutige 
Sachsen nördlich der böhmischen G r e n z e mi t d e m Sachsenland der Ze i t K a r l s des G r o s s e n 
identifizieren möchte. Für die His tor iographie v o n Böhmen u n d M ä h r e n sowie der b e n a c h 
barten Gebie te bis z u m l inken U f e r der D o n a u war dieser I r r t u m geradezu tragisch, da 
durch ihn das ganze B i l d der historischen Bes i ed lung dieser L ä n d e r verzerrt wurde . 

E i n e n zweiten, für die His tor iographie unserer L ä n d e r ebenfalls fo lgenschweren I r r t u m 
beging K a r l M ü l l e n h o f f , einer der Begründer der germanischen A l t er tumskunde , d a 
durch, daß er seine ursprüngliche richtige Loka l i sa t ion der keltischen K o t i n e r n a c h M ä h r e n 
aufgab u n d s ich d e m E i n f a l l des Geo logen E d u a r d S u e ß anschloß, der i h m a u f seine 
Anfrage mitteilte, daß seiner A n s i c h t nach für die Loka l i sa t ion der K o t i n e r , die T a c i t u s ' 
zufolge „nach Eisenerz g r u b e n " , a m ehesten das Slowakische Erzgeb irge als das an E i senerz 
in der Z o n e nördlich der D o n a u reichste G e b i r g e passen würde. 

Müllenhoff k a m dieses G u t a c h t e n des G e o l o g e n Sueß sehr zustatten, da er fernerhin 
ganz M ä h r e n den Q u a d e n zutei len konnte, u n d so war das weitere Schicksal der K o t i n e r 
i n der Historiographie d u r c h den F a c h a u s s p r u c h der be iden G e l e h r t e n besiegelt. 

U n d einen dritten folgenschweren I r r t u m beging der mährische His tor iker B e r t h o l d B r e t-
h o 1 z, seiner polit ischen Orientat ion nach ein Großdeutscher. U m den großdeutschen A s p i 
rationen a u f die böhmischen L ä n d e r das H a u p t h i n d e r n i s aus d e m W e g z u räumen, erklärte 
er — gewiß gegen seine bessere Überzeugung eines kri t i sch geschulten Histor ikers — , daß die ger
manischen M a r k o m a n n e n u n d Q u a d e n Böhmen u n d M ä h r e n überhaupt nie verlassen hätten, 
da sich darüber keine historische N a c h r i c h t erhalten hat. D i e beiden germanischen S t ä m m e 
seien folgl ich i n Böhmen u n d M ä h r e n bis zur Ze i t der spätmittelalterlichen deutschen K o l o 
nisation i m 12. u n d 13. Jahrhundert verbl ieben. D i e Brücke für die großdeutschen 
Aspirat ionen war gebaut. Daß ein Beweis ex silentio für die lange Reihe v o n Jahrhunder ten 
in so später Zeit ungültig sein muß , war für Bretholz u n d seine N a c h f o l g e r überhaupt 
kein H i n d e r n i s . Seine Idee wurde freudig übernommen. Bretho lz selbst w u r d e aber n icht 
vergönnt s ich lange darüber z u freuen. E i n T r o p f e n jüdischen Bluts i n seinen A d e r n 
genügte, u m seine F r e u d e für i m m e r z u unterbrechen . . . 

D i e historische Wirk l i chke i t war natürlich v o n d e m , was m a n uns g lauben machen 
wollte, grundverschieden. 

W o lag das antike Boiohemum = die H e i m a t der Boier? D e n G r u n d p f e i l e r für die 
Lösung dieser Frage stellen die N a c h r i c h t e n der antiken Schriftstel ler Strabo , Vel lerns Pater-
culus, T a c i t u s u n d Ptolemäus vor. S i e g e b e n d a s e i n d e u t i g e Z e u g n i s d a f ü r 
a b , d a ß d i e S ü d g r e n z e d e s a n t i k e n Boiohemum a n d e r D o n a u l a g . 

S t r a b o bezeugt ausdrücklich, daß das Siedlungsgebiet der Boier an dasjenige der 
Vinde l i c i er angrenzt. W i r wissen aus der Gesch ichte des römischen Re ichs , daß der D o n a u 
strom die N o r d g r e n z e v o n V i n d e l i c i e n bildete, fo lgl ich mußte er auch die Südgrenze des 
boischen Siedlungsgebietes b i lden. 

V e l l e i u s P a t e r c u l u s bezeugt ferner, daß das S i e d l u n g s g e b i e t M a r b o d s 
u n d seiner M a r k o m a n n e n an das römische N o r i c u m u n d Pannon ien angrenzte. D a r a u s geht 
deutl ich hervor, daß die D o n a u auch die Südgrenze des markomannischen Siedlungsgebietes 
bi lden mußte. 
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D i e s e be iden Zeugenaussagen von römischen Zeitgenossen M a r b o d s u m die Zei twende 
bestätigt z u E n d e des i . Jahrhunderts u . Z t r . T a c i t u s i n seiner G e r m a n i a , K a p . 41 u n d 
42, wo er ausdrücklich anführt, daß a m ( N o r d - ) U f e r der D o n a u die suebischen S tämme 
der (donauländischen) H e r m u n d u r e n , N a r i s t e n , M a r k o m a n n e n u n d Q u a d e n w o h n e n u n d 
gewissermaßen die germanische F r o n t gegen das römische I m p e r i u m bi lden . V o n den 
M a r k o m a n n e n bezeugt er, daß sie i m L a n d der B o i e r — B o i h e m u m — w o h n e n , welches 
sie d u r c h V e r t r e i b u n g der Bo ier erobert haben. 

[' K l . P t o l e m a i o s bezeugt i m I I . Jahrhunder t u . Z t r . a n zwei Stel len, daß die 
D o n a u die Südgrenze des antiken Boiohemum bildete: e inmal ( I I . 11. 11) d u r c h die L o k a l i 
s ierung seiner Baimoi = B e w o h n e r v o n Strabons Buiaimon = Boihaemum ans N o r d u f e r 
der D o n a u , das zweitemal d u r c h Lokal i sa t ion der boischen Fes tung Boiodurum an die 
M ü n d u n g des Innflusses i n die D o n a u ( I I . 12. 5 nach C u n t z ) . V o n der N o r d g r e n z e des 
markomanni schen Siedlungsgebiets sagt Ptolemaios ausdrücklich, daß sie d u r c h den Gabreta 
- W a l d = den Südteil des Böhmerwalds gebildet w i r d . 

D e r D o n a u s t r o m bildete die Südgrenze des alten Boiohemum n o c h i m vorgeschrittenen 
Mit te la l ter . W i r erfahren dies aus den N a c h r i c h t e n der fränkischen A n n a l e n über den 
F e l d z u g K a r l s des G r o ß e n gegen die A v a r e n i m Jahre 791: der nördliche T e i l des Heeres 
zog a m N o r d u f e r der D o n a u „per Beehaimos" = d u r c h das L a n d der damaligen slawischen 
B e w o h n e r des alten Boiohemum. 

D i e Südgrenze dieses Gebiets verschob s i ch erst später unter d e m D r u c k e der b a y r i 
schen K o l o n i s a t i o n allmählich nach N o r d e n , w o h i n vor i h m die slawischen Beehaimi z u 
rückwichen, u n d blieb schließlich nach E r r i c h t u n g der bayr ischen Os tmark an d e n südböh
mischen G r e n z g e b i r g e n haften. 

D i e N o r d g r e n z e des alten Boiohemum, des alten Siedlungsgebiets der Bo ier , g i n g nach 
Z e u g n i s des Ptolemäus etwa d u r c h das heutige Mit te lböhmen (sie war mi t der N o r d g r e n z e 
seiner Bainschaimai identisch). Später , n a c h d e m s ich die P femys l iden , die Herzogsdynast ie 
des i n Nordwes tböhmen angesiedelten Stammes der C e c h e n , z u E n d e des 10. Jahrhuderts 
des s lavnikischen Staatsgebiets i n S ü d - u n d O s t b ö h m e n bemächt igt hatten, verschob s ich 
auch diese ( N o r d - ) G r e n z e bis a n die nordböhmischen Grenzgeb irge . So entstand das spät
historische Boiohemum, dessen G r e n z e n seither m i t d e n G r e n z e n des heutigen Böhmen (Cechy) 
ident i sch s ind . 

D i e Parallele Boiohemum = Böhmen ( = C e c h y ) galt also erst seit d e m Spätmittelalter. 
I h r Proj i z i eren bis i n die Jahrhunderte u m die Ze i twende ist n icht statthaft 
u n d bedeutet eine grobe Fä l schung der historischen Tat sachen , die a u c h eine grobe V e r z e i c h 
n u n g des gesamten ethnographischen Bi ldes i n den Ländern nördlich der D o n a u zur Fo lge 
h a b e n m u ß . 

A u s den oben zit ierten historischen N a c h r i c h t e n der antiken Schriftstel ler geht hervor, 
daß die herzyni schen Bo ier m i t d e m V o l k der südböhmischen u n d bayrischen Hügelgräber 
nördlich der D o n a u ident i sch sein müssen. S ie gehörten der großen G r u p p e der mit te l 
europäischen K e l t e n a n , die ihre T o t e n unter Grabhügeln begruben . Südlich der D o n a u 
gehörten z u dieser G r u p p e die V i n d e l i z i e r , ihre unmit te lbaren N a c h b a r n , u n d die östlich 
v o n denselben angesiedelten N o r i k e r (Taur i sker) . 

A l s Hügelgräbervolk konnten die mitteleuropäischen B o i e r n icht gleichzeitig mi t d e m 
V o l k der nordböhmischen latenezeitl ichen Skelettgräber, die eine gänzl ich verschiedene 
A r t der Totenbes ta t tung aufweisen u n d das große langgestreckte G e b i e t v o n N o r d b ö h m e n , 
M ä h r e n , Oberschles ien u n d der Westslowakei e innehmen, ident isch sein. Dieser U m s t a n d 
ist auch e i n weiterer Beweis dafür, daß das damalige Boiohemum n icht mi t d e m heutigen 
B ö h m e n identi f iz iert werden darf. 
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D a s keltische V o l k , das uns die latenezeitl ichen Skelettgräberfelder i n Nordböhmen , 
M ä h r e n u n d den übrigen westl ich, nördlich u n d östlich angrenzenden G e b i e t e n hinter
lassen hat, waren n icht die B o i e r , sondern die herzyni schen Volcae Tectosages. 

Dieses gall ische V o l k k a m i n das o b e n beschriebene herzynische G e b i e t nach Ausweis des 
i n den Skelettgräbern hinterlassenen archäologischen Fundmater ia l s etwa i m 4. Jahrhundert 
vor u . Z t r . A l s ein ausgesprochenes K r i e g e r - u n d E r o b e r e r v o l k erlangte es i m G e b i e t v o n 
Mit te l europa u n d nament l ich i m nördlicheren T e i l e desselben eine viel größere Bedeutung 
als die Bo ier . Seine tatsächliche historische B e d e u t u n g wurde bisher i n der Fachl i teratur , 
die mechanisch n a c h alter T r a d i t i o n den B o i e r n eine größere B e d e u t u n g zuschr ieb , nicht 
h inre ichend erwogen u n d anerkannt. Sie ist jedoch nach d e m , was wir v o n i h m bisher 
wissen, unzweifelhaft . 

In erster L i n i e spricht dafür das Z e u g n i s v o n C . Iul ius C a e s a r ( B G . V I . 24), der 
die Volcae Tectosages als Beweis für seine B e h a u p t u n g anfuhrt , daß die G a l l i e r i n früherer 
Zeit n o c h tapferer waren als die G e r m a n e n (was den Römern n a c h d e m E r o b e r u n g s z u g 
der G e r m a n e n nach G a l l i e n unter der Führung des Ariov is tus e infach u n g l a u b l i c h erschien). 
E r erzählt v o n i h n e n , daß sie einst e inen K r i e g s z u g aus ihrer ostgall ischen H e i m a t über 
d e n R h e i n nach G e r m a n i e n u n t e r n o m m e n u n d das fruchtbarste L a n d i m G e b i e t des H e r 
zynischen Waldes erobert u n d besetzt haben , w o sie s i ch als berühmte u n d berüchtigte 
K r i e g e r n o c h gegenwärt ig (zur Z e i t , wo Caesar seine Commentarii schrieb) halten. 

A l s e in weiterer schlagender Beweis dafür, daß die kriegerischen V o l k e r i n ihrer neuen 
herzynischen H e i m a t tatsächlich einen außerordentlich großen R u h m erworben haben , ist 
der U m s t a n d , daß sie v o n d e n — ebenfalls kriegstüchtigen — G e r m a n e n als die H a u p t -
v e r t r e t e r d e r k e l t i s c h e n W e l t angesehen w u r d e n , u n d daß i h r N a m e Volk 
(Volc) — Walh — Walah — Walach infolgedessen ( u n d n icht der N a m e der Boier! ) hf. i 
i h r e n g e r m a n i s c h e n N a c h b a r n z u m S y n o n y m f ü r d i e K e l t e n 
ü b e r h a u p t w u r d e . D i e s e r U m s t a n d ist gleichzeit ig der beste Beweis dafür, daß die 
keltischen Skelettgräber i n der langgestreckten Z o n e zwischen Thür ingen u n d der Slowakei 
als N a c h l a s s d e r V o l c a e T e c t o s a g e s u n d n i c h t d e r B o i e r angesehen 
werden müssen I 

M i t dieser L ö s u n g der F r a g e der ethnischen Zugehörigkeit der kelt ischen Skelett
gräberfelder i n der Z o n e zwischen T h ü r i n g e n u n d der Slowakei s t immt auffa l lend a u c h 
der archäologische Inhalt der G r ä b e r , der d u r c h zweierlei A r t v o n Fundgegenständen e in 
beutesüchtiges K r i e g e r v o l k kennzeichnet , überein: die Männergräber (die weniger zahlreich 
s ind , da die M ä n n e r oft a u f ihren Beutezügen i n der F r e m d e starben) s i n d d u r c h W a f f e n 
beigaben gekennzeichnet, wogegen die — v ie l zahlreicheren — Frauengräber eine M e n g e 
v o n Schmucksachen enthalten, als Beweis dafür, daß die M ä n n e r a u f i h r e n Kriegszügen 
genug Beute e r w o r b e n haben , u m der P r u n k s u c h t ihrer F r a u e n entsprechen z u können. 

A l s e in weiterer Beweis dafür, daß das V o l k der nordböhmischen kelt ischen Skelett
gräber mi t d e n Volcae Tectosages ident isch war, k a n n außer d e m U m s t a n d , daß sein N a m e 
bei den benachbarten G e r m a n e n z u m S y n o n y m für das gesamte K e l t e n t u m w u r d e , a u c h 
der außerordentlich große Einfluß angeführt werden , d e n seine materielle K u l t u r a u f die 
K u l t u r der benachbarten G e r m a n e n bis weit n a c h d e m N o r d e n ausgeübt hat. D i e s e r E i n 
fluß war so groß u n d andauernd , daß w i r i h n a u c h n o c h i n der Spätlatenezeit , i n der 
die G e r m a n e n bereits z u r Of fens ive gegen die nordböhmischen K e l t e n übergegangen s ind 
u n d die K e l t e n s ich zur Defens ive a u f i h r e n befestigten A n s i e d l u n g e n zurückgezogen hatten, 
verfolgen können. A l s Beweis dessen können die sp ätlatenezeitlichen germanischen B r a n d 
gräber der sogen. Bodenbacher u n d K o b y l e r K u l t u r v o n N o r d b ö h m e n u n d zahlre iche 
germanische Brandgräber i n Sachsen angeführt werden . D e r andauernde keltische Einf luß 
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a u f die E n t w i c k l u n g der germanischen K e r a m i k k a n n sogar, wie bereits o b e n erwähnt 

wurde , n o c h i n den germanischen Brandgräbern der römerzeitlichen P i C h o r a - ( D o b f i c h o w e r ) -

K u l t u r beobachtet werden. 

D a s V o l k , das juns diese germanischen G r ä b e r hinterlassen hat, waren n icht die M a r k o 

m a n n e n , wie m a n bisher meistens a n n i m m t , sondern, wie bereits L . F r a n z u n d der V e r 

fasser der vor l iegenden A r b e i t nachgewiesen haben , die H e r m u n d u r e n . D i e s e bi ldeten 

i n der ersten Häl f te des i . Jahrhunderts u . Z t r . unter der Führung ihres K ö n i g s V i b i l i u s 

e inen starken Staat, der die Verhältnisse i m o b e r e n u n d mit t leren E lbgeb ie t a u f die D a u e r 

v o n einigen Jahrzehnten stabilisierte u n d der germanischen K u l t u r dieses Gebietes «u h o h e r 

Blüte verhalf . 

D i e F r a g e , wo die Sitze der M a r k o m a n n e n u n d Q u a d e n nach ihrer A n k u n f t 

aus d e m mit t leren Rheingebiet waren, wurde bereits o b e n beantwortet. D i e M a r k o m a n n e n 

waren nach den e inst immigen Zeugnis sen der antiken Schriftstel ler Strabo , Vel le ius Pater -

culus , T a c i t u s u n d Ptolemäus i m heutigen Nordösterreich zwischen der D o n a u u n d den 

G e b i r g e n an der österreichisch-böhmischen G r e n z e angesiedelt u n d die Q u a d e n saßen östlich 

v o n ihnen i n der heutigen S lowake i . 

D i e Schicksale der i n M ä h r e n angesiedelten V o l k e r haben sich anders geartet 

als be i ihren Stammesgenossen i n Nordböhmen . A u c h bei i h n e n können wir i m L a u f e der 

Sp ätlatenezeit eine A b k e h r v o n der früheren kriegerischen Lebensweise z u fr iedl icheren 

L e b e n s - u n d Beschäft igungsformen bemerken . Sie haben s ich n u n d e m H a n d e l u n d G e 

werbe gewidmet . N a c h T a c i t u s ( G . 43) g r u b e n sie Eisenerze aus, u m das für ihre Indus tr i e 

erzeugnisse nötige Rohmater ia l z u gewinnen. D ie se ihre bergmännische Tät igke i t hat v i e l 

leicht verursacht, daß m a n sie i n der antiken L i t e r a t u r al lgemein mit d e m N a m e n C o t i n i 

( = Bergleute, vgl . Strabo I I I . 2. 3—142: Ktoxivai als Beze i chnung für keltische Bergwerke) 

benannte. _ 

D i e krit ische Analyse aller antiken N a c h r i c h t e n über die Cotini zeigt, daß die alte 

Lokal i sa t ion dieses Kel tenvolkes nach M ä h r e n , z u der bereits M a n n e n , Zeuß (der sie 

außerdem ganz r icht ig für einen Rest der mährischen V o l k e r gehalten hat), u n d später 

a u c h Mül l enhof f (bis z u d e m Z e i t p u n k t , wo er das obenerwähnte G u t a c h t e n v o m G e o l o g e n 

Sueß über das Slowakische E r z g e b i r g e erhalten hat), K . Mül ler , Pi£, Dvofäk , Rezäbek, 

N i e d e r l e , Z y c h a , K a u f f m a n n , Bretho lz , G n i r s , Schütte u . a. gelangt s ind , r i cht ig ist. E s 

spricht dafür nicht n u r die N a c h r i c h t T a c i t u s ' ( G . 43), daß sie östlich v o n den M a r s i g n e r n 

hinter den M a r k o m a n n e n u n d Q u a d e n wohnen , sondern auch die L o k a l i s i e r u n g ihrer Sitze 

südlich v o n den oberschlesischen ( u n d nordmährischen) B u r e n i n der Geographie des Pto le 

mäus (der die B u r e n westl ich von der Weichse lque l le ansetzt, I I . 11. 10),' u n d ebenso 

auch die N a c h r i c h t des römischen His tor ikers C a s s i u s D i o ( L X X I . 12. 3) v o n der 

A b s i c h t der R ö m e r zur Ze i t der sogen, markomanni schen K r i e g e die M a r k o m a n n e n v o n 

zwei Seiten anzugrei fen , wobe i die Cotini ihre N a c h b a r n M a r k o m a n n e n v o m N o r d e n her 

angreifen sollten. 

V o n der Richt igke i t der Lokal i sa t ion der kelt ischen Cotini nach M ä h r e n zeugt a u c h 

die ungewöhnl ich große A n z a h l v o n kelt ischen Ortschaften (jid^eig) i n M ä h r e n , v o n der 

uns P t o l e m ä u s ( I I . 11. 14, 15) berichtet: a n die westliche Haupthandelsstraße, die v o n 

V i n d o b o n a d u r c h Westmähren nach d e m N o r d e n g i n g , setzt er nördlich v o n der römischen 

Station Felicia die kelt ischen Ortschaften Meliodunum u n d Strevint{i)a, an die sogen. B e r n 

steinstraße, die d u r c h Ostmähren führte, setzt er die Städte Eburodunum, Karrodunum u n d 

Setovia. 

M i t der Lokal i sa t ion der kelt ischen Cotini n a c h M ä h r e n st immt schießlich a u c h alles, 

was wir heute a u f G r u n d unserer archäologischen Kenntn i s se v o n der keltischen Bes ied lung 
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Mährens sagen können, überein. Diese Bes ied lung f ing i n der Mittel latenezeit a n , also z u 
derselben Z e i t wie i n N o r d b ö h m e n , die F u n d e zeigen deut l i ch , daß es s i ch u m e in - u n d 
dasselbe V o l k wie i n Böhmen handelte, daß es jedoch i n M ä h r e n n o c h länger lebte als 
i n Böhmen: bis z u r Ze i t der sogen. M a r k o m a n n e n k r i e g e , i n der M a r c u s A u r e l i u s nach 
ihrem W o r t b r u c h ( indem sie ihr V e r s p r e c h e n der K r i e g s h i l f e gegen die M a r k o m a n n e n nicht 
gehalten u n d den römischen Abgesandten T a r r u t e n i u s Paternus sogar arg verungl impf t 
haben) eine militärische Strafexpedit ion i n i h r L a n d schickte, die e inen grossen T e i l der 
Cotini ausrottete (Cassius D i o , s. o.: Kai perä zama djicüAovro); der Rest des Vo lkes 
lebte i n M ä h r e n nach Ausweis des archäologischen Fundmater ia l s n o c h weiter, bis etwa 
ins 4. Jahrhundert u . Z t r . , wo al lmählich die letzten S p u r e n des mährischen Kel tenvolkes 
u n d seiner A r b e i t verschwinden. 

M i t der Z e i t f ingen natürlich» n a c h u n d nach a u c h volksfremde, germanische u n d 
slawische Z u w a n d e r e r g f u p p e n an , i n das L a n d e inzudr ingen . Ihre E i n w a n d e r u n g scheint a u f 
fr ied l ichem W e g , ohne kriegerische A n g r i f f e v o n großen Volksmassen , wie i n Böhmen, 
vor s ich gegangen z u sein. 

D i e G e r m a n e n k a m e n i n das v o n d e n K e l t e n bewohnte L a n d teils v o m Süden, 
aus d e m v o n M a r k o m a n n e n u n d Q u a d e n bewohnten Geb ie t e her , teils — hauptsächlich 
v o m 3. Jahrhunder t angefangen — aus den nördlicher gelegenen L ä n d e r n , i n erster L i n i e 
aus d e m Räume zwischen der E l b e u n d der O d e r , wie das F u n d m a t e r i a l v o m großen ger
manischen Brandgräberfeld bei Koste lec a. H . v o m 3.—4. Jahrhundert , weiter südlich v o m 
Gräberfe ld bei Saratice u . a. zeigt. 

D i e E i n w a n d e r u n g der G e r m a n e n scheint i n der ersten Ze i t n u r al lmählich d u r c h 
bloße Inf i l trat ion v o n kle inen G r u p p e n vor s ich gegangen z u sein. E i n z e l n e G e r m a n e n 
lebten auch i n den kelt ischen Ortschaften , wahrschein l ich als freie oder halbfreie A c k e r 
bauer u n d Viehzüchter, manche a u c h als Sklaven , die die keltischen K a u f l e u t e a u f ihren 
Reisen i m Innergermanien v o n i h r e n L a n d s l e u t e n (die s ich nach T a c i t u s , G . 24, ihrer 
landsmännischen, i m Würfelspiel gewonnenen Sklaven gerne d u r c h V e r k a u f an fremde 
Sklavenhändler entledigten) z u b i l l igem Preise gekauft haben. V o n dieser Symbiose der 
be iden Volkselemente zeugt be i d e m heut igen — mehr als unbefr ied igenden — Stande der 
fachwissenschaftlichen F o r s c h u n g a u f den kelt ischen S ied lungen hauptsächlich das häufige 
V o r k o m m e n von germanischer handgeformter K e r a m i k , die oft die keltische K e r a m i k i n 
F o r m u n d V e r z i e r u n g imitiert u n d h i e d u r c h beweist, daß sie mi t derselben ungefähr g le ich
zeitig war, u n d daß folgl ich a u c h die E r z e u g e r der T o n g e f ä ß e beider A r t e n z u derselben 
Ze i t nebeneinander lebten. 

D i e s e n — für die Gesch ichte der K e l t e n u n d die C h r o n o l o g i e der keltischen A n s i e d -
lungen i n M i t t e l e u r o p a ungeme in wicht igen — U m s t a n d hat bisher n i e m a n d bemerkt u n d 
nach G e b ü h r betont. 

V o m 3. Jahrhundert u . Z t r . angefangen wuchs allmählich sowohl die Z a h l der ger
manischen Ans ied ler i n den alten kelt ischen Ortschaf ten , als a u c h die Z a h l der neuan
gelegten re in germanischen A n s i e d l u n g e n an. D i e ursprüngliche germanische Minori tät der 
Bevölkerung ist i m L a u f e der Ze i t z u r Major i tä t geworden, auch die kelt isch-germanischen 
M i s c h e h e n verhalfen z u m A n w a c h s e n des germanischen Elements , da die K i n d e r der ger
manischen Mütter selbst auch germanisch sprachen u n d fühlten, u n d so verminderte s ich 
nach u n d nach die Z a h l der kelt isch sprechenden Bevölkerung, bis schließlich nach A b l a u f 
von etwa zwei Jahrhunderten ( im 4. Jahrhunder t u . Z t r . ) auch die letzten Reste der 
alten keltischen Bevölkerung i m Z u s t r o m der f remden Elemente verschwanden bzw. 
v o n ihnen assimiliert w u r d e n . 
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W a n n die S l a w e n angefangen haben i n das keltische G e b i e t i n M ä h r e n e inzudr ingen , 
haben wir bisher d u r c h archäologische F u n d e nicht belegt. W i r haben jedoch hiefür aus
schlaggebende historische Belege, die uns das E i n d r i n g e n der Slawen gleichzeitig a u c h c h r o 
nologisch bes t immen. E s s ind dies i n erster Re ihe die N a c h r i c h t e n des C l a u d i u s P t o -
l e m ä u s ( I I . n . 13, 14) aus der ersten Häl f te des 2. Jahrhunderts u . Z t r . über die 
Ortschaften Kalisia (das heutige Kai i sch) u n d Asanka (aus d e m slawischen Jasanka, i rgendwo 
i m N i e d e r e n Gesenke) , die uns beweisen, daß schon damals ständige slawische A n s i e d l u n g e n 
an der alten sogen. Bernsteinstraße v o n C a r n u n t u m nach der Weichselmündung existiert 
haben. F e r n e r gehört hieher die N a c h r i c h t P l i n i u s d e s Ä l t e r e n aus der zweiten Häl f te 
des 1. Jahrhunderts ( N H . I I I . 146, vgl . auch A u r e l i u s V i c t o r , D e caesaribus 40) v o n 
e inem See mit s lawischem N a m e n Pleso i n P a n n o n i e n ( in der Handschr i f t k o r r u m p i e r t : 
Peiso bzw. Pelso, der heutige Platten-See), die uns beweist, daß die Slawen schon i n dieser 
frühen Z e i t aus d e m oberen Flußgebiet der O d e r u n d der W e i c h s e l nach d e m Süden 
strömten u n d a u c h bereits i n der G e g e n d u m den Platten-See i m alten Pannon ien ange
siedelt waren. D a es s ich a u c h i n diesem Fa l l e n icht u m eine Massenübersiedlung, sondern 
u m eine allmähliche Inf i l trat ion handelte , steht es außer Z w e i f e l , daß einzelne T e i l e d e r 
selben a u f ihrer W a n d e r u n g nach d e m Süden a u c h i n Ostmähren u n d i n der Wests lowakei 
sitzen gebl ieben s ind . 

I n dieser B e z i e h u n g ist es s icher l ich u n g e m e i n wicht ig , daß s ich der N a m e der alten 
kelt ischen V o l k e r i n Nordostmähren, i n der G e g e n d , d u r c h welche die alte B e r n s t e i n 
straße führte u n d i n der Ptolemäus dre i v o n seinen fünf mährischen kelt ischen Städten 
( I I . 11. 14, 15): Eburodunum, Karrodunum, Setovia) ansetzt, i n der F o r m Valach i m N a m e n 
der slawischen Bevölkerung bis z u m heutigen T a g e erhalten hat. D i e Exis tenz dieses V o l k s 
namens i n Ostmähren w i r d zwar seit der zweiten Häl f te des 19. Jahrhunderts d u r c h ver 
mut l i che E i n w a n d e r u n g der rumänischen W a l a c h e n i m späten Mit te la l ter erklärt, jedoch 
gänzl ich unberecht igt , da die Sprache der mährischen W a l a c h e n , wie w ir heute wissen, v o n 
jener ihrer rumänischen Namensgenossen grundversch ieden ist. W i e Professor K r a n d -
t a 1 o v i n seiner gründlichen Studie gezeigt hat, k o m m e n i n den be iden Sprachen n u r 
26 gemeinsame Fachausdrücke vor , die jedoch n icht n u r i h n e n , sondern auch al len übrigen 
Hirtenvölkern i m ganzen B e r e i c h des Karpathengebirges gemeinsam s ind u n d , wie K r a n d -
zalov r i ch t ig gezeigt hat, aus der viel näheren U k r a i n e s i ch z u den mährischen W a l a c h e n 
verbreitet haben konnten . 

M i t Rücksicht darauf, daß die letzten Reste der kelt ischen Volker, wie i n der v o r 
l iegenden A r b e i t a u f G r u n d des archäologischen Fundmater ia l s gezeigt wurde , n o c h i m 
4. Jahrhunder t u . Z t r . i n M ä h r e n lebten, u n d v o n den aus d e m oberen Odergebiet n a c h 
Süden wandernden S lawen (die bereits i m 1. Jahrhunder t d u r c h P l in ius i n P a n n o n i e n u m 
den Plattensee belegt s i n d , s. o.) manche a u c h i n Ostmähren als A r b e i t e r , H i r t e n bzw. 
Ackerbauer i n kelt ischen D i e n s t e n sitzengeblieben s ind (slawische Sklaven lebten hier i n 
großer Z a h l auch schon früher) u n d nach u n d nach eine ethnische Minori tät gebildet 
haben, können wir mit vol len R e c h t annehmen, daß diese Angehörigen der slawischen M i 
norität den N a m e n ihrer keltischen H e r r e n Volc — Valch — Valach (vgl. K . Müllenhoff , 
D A . I I 2 . 279 ff. , 282, I V 2 . 100 f.) übernommen haben. A u f eine ähnliche Weise g ing auch 
der N a m e der alten Veneder oder Veneter i m unteren Weichselgebiet a u f die slawischen Z u -
wanderer über, der N a m e der germanischen W a r n e r a u f die slawischen Z u w a n d e r e r i m 
Gebie te östlich der unteren E l b e , der N a m e der germanischen R u g i e r a u f die slawischen 
Rug ianer ( R u j a n c i ) , der N a m e der S u e b e n a u f die G e r m a n e n , die s ich i m alten Siedlungsgebiet 
des Volkes der sogen. Laus i tzer Brandgräberfelder zwischen der E l b e u n d der O d e r n ieder
gelassen haben , usw. I n al len hier genannten Fäl len n a h m das n e u ankommende V o l k d e n N a m e n 
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des alten Volkes schon v o n A n f a n g a n , also z u der Z e i t , wo es n o c h i n Minori tät war u n d 
das A n r e c h t des alten Vo lkes a u f sein L a n d anerkannte, Uber. D i e Z a h l der neuen 
Ankömmlinge wuchs mi t der Ze i t a n , sie w u r d e n z u r Major i tä t u n d assimilierten nach u n d 
nach die letzten Reste des alten V o l k e s , behiel ten aber seinen alten N a m e n auch weiterhin. 

A u f dieselbe Weise g ing der N a m e der kelt ischen Volker — Walachen a u c h a u f die 
neuen slawischen Z u w a n d e r e r i n Ostmähren über. A u ß e r d e m N a m e n erbten sie natürlich 
auch einen Prozentsatz des keltischen Blutes , der ihnen n o c h heute den bekannten spezif isch 
walachischen Charakter verleiht. 

Was die rumänischen W a l a c h e n anbelangt, kann der U r s p r u n g ihres N a m e n s e b e n 
falls a u f eine ähnliche Weise erklärt werden . Sie haben i h n wahrscheinl ich als e in T e i l des 
alten dakischen Volkes i n der Ze i t , wo es n o c h a u f d e m Gebie te der heutigen Slowakei 
neben den keltischen V o l k e r n lebte (Pl in ius , N H . I V . 80), v o n diesen übernommen, be 
ziehungsweise wurde er ihnen v o n ihren eigenen Stammesgenossen nach ihren ehemaligen 
keltischen N a c h b a r n gegeben. N a c h d e m sie v o n den sarmatischen Jazygen ( u n d vielleicht 
auch von den germanischen Quaden) aus d e m slowakischen Geb ie t e vertr ieben w u r d e n , 
fanden sie ihre neue H e i m a t i n der heut igen rumänischen Walache i . 

D i e Festste l lung, daß die keltische Bes i ed lung unserer G e g e n d e n n icht bereits u m die 
Zeitwende verlöschte, wie bisher al lgemein a n g e n o m m e n wurde , sondern daß sie nament l i ch 
i n M ä h r e n auch i n der folgenden Ze i t ihre F o r t s e t z u n g fand u n d bis i n das 4. Jahrhunder t 
u . Z t r . verfolgt werden kann, steht allerdings i n s chro f f em W i d e r s p r u c h mi t der b isher igen 
archäologischen T r a d i t i o n , nach der das keltische L e b e n i n M i t t e l e u r o p a u m die Ze i twende 
( „ E n d e der Latenezeit") gänzl ich aufhörte u n d die germanische Ä r a m i t der m a r k o m a n -
nischen O k k u p a t i o n Böhmens u n d quadischen Besetzung M ä h r e n s anf ing . D i e tatsächliche 
historische E n t w i c k l u n g war jedoch, wie i n der vorl iegenden A r b e i t gezeigt wurde , eine 
andere. Ihre präzise Sicherste l lung u n d D o k u m e n t i e r u n g ist allerdings heute n o c h sehr 
erschwert d a d u r c h , daß die archäologische F o r s c h u n g s i ch bisher hauptsächl ich a u f die 
Gräber konzentrierte u n d die E r f o r s c h u n g der gleichzeitigen A n s i e d l u n g e n fast gänzl ich 
vernachlässigt wurde , wie a u c h d a d u r c h , daß m a n bei der chronologischen Wertschätzung 
des gehobenen Fundmater ia l s bedenklos der bisherigen fest eingewurzelten T r a d i t i o n v o n 
der Bedeutung des Nul l jahrs als ethnologischer Grenzsche ide den V o r z u g gab. 

I n M ä h r e n gibt es t r o t z d e m eine R e i h e v o n kelt ischen, kel t i sch-germanischen u n d 
re in germanischen A n s i e d l u n g e n u n d v o n germanischen G r ä b e r n , die uns schon heute 
für die oben angeführte Festste l lung eine z i e m l i c h große M e n g e v o n Beweismaterial l ie fern. 
U n d dieses M a t e r i a l w i r d n o c h s icher l ich sehr anwachsen, sobald die streng wissenschaftl iche 
E r f o r s c h u n g der jetzt schon bekannten spätkeltischen A n s i e d l u n g e n systematisch i n A n g r i f f 
g enommen werden w i r d . 

D i e Z e i t u m das E n d e der Mit te l la tene- u n d den A n f a n g der Spätlatene-Periode ist 
z u einer wicht igen Grenzscheide i n der Lebensweise unserer K e l t e n geworden. D e r U m s t a n d , 
daß ihr Kr iegsade l a u f den häuf igen Beutezügen, wie es scheint, die M e h r z a h l seiner A n 
gehörigen ver loren hat, führte z u einer sehr bedeutenden R e d u k t i o n ihrer ehemaligen K r i e g s 
lust u n d Expans ivkraf t , jener vinus, die Caesar bei ihnen als Vertreter der alten Römerwel t 
so beredt gelobt u n d emporgehoben hat. D ieser Entwicklungsprozess w u r d e a u c h d a d u r c h 
beschleunigt, daß die M e h r z a h l des übriggebl iebenen A d e l s wie a u c h der sonstigen freien 
K e l t e n s ich d e m H a n d e l u n d G e w e r b e zuwandte , u n d a u f diese weniger gefährliche A r t 
u n d Weise ebenfalls den R e i c h t u m u n d W o h l s t a n d z u erreichen suchte. U m s i c h u n d das 
d u r c h ihre H a n d e l s - u n d G e w e r b et ätigkeit gewonnene u n d angehäufte V e r m ö g e n gegen 
feindl iche A n g r i f f e auch unter den neuobwal tenden Umständen mi t E r f o l g schützen z u 
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können, f ingen die i n M ä h r e n lebenden K e l t e n ähnlich wie jene i n G a l l i e n u n d den andern 
damals kelt ischen L ä n d e r n befestigte Städte — die Oppida — z u bauen an . 

Für ihre Oppida wählten die mährischen K e l t e n ein d u r c h seine natürliche L a g e gut 
geschütztes Gebirgs terra in i n der N ä h e v o n Eisenerzlagern u n d möglichst weit von den 
Hauptfernstraßen, die d u r c h offene u n d leicht übersehbare G e g e n d e n führten, w o d u r c h 
die Handelskarawanen gegen unerwartete Räuberüberfäl le geschützt werden sollten. 

V o n den i n M ä h r e n festgestellten kelt ischen A n s i e d l u n g e n , die sich i n künstlich be
festigten L a g e n bef inden , körinen bisher n u r zwei als wirkl iche , v o n den K e l t e n erbaute 
Oppida anerkannt werden, u n d zwar die W a l l b u r g S t a r e H r a d i s k o bei O k l u k y ( G e m . 
M a l e H r a d i s k o , Bez irk Prostejov) u n d C e r n o v bei Rac ice ( G e m . R u p r e c h t o v , Bez irk 
V y s k o v ) . 

D a s befestigte O p p i d u m S t a r e H r a d i s k o bei O k l u k y n a h m die F l ä c h e v o n 
etwa 37 ha ein. D i e städtische A n s i e d l u n g w u r d e a u f be iden Seiten der Hauptstraße, die 
i n west-östlicher R i c h t u n g führte u n d die Längsachse des O p p i d u m s bildete, ausgebaut. 
D e r A u s b a u der A n s i e d l u n g innerhalb der Stadtmauern geschah nach J . B ö h m nicht 
planmäßig , sondern jeder Ans iedler 1 baute sein H a u s , wie es i h m eben gefiel. D i e G r u p p e n 
der Häuser s ind stellenweise dicht aneinander gedrängt u n d anderswo s ind die einzelnen 
Häuser w i e d e r u m d u r c h einen freien R a u m voneinander getrennt u n d m a n c h m a l auch 
v o m Z a u n umgeben , sodaß sie eher Bauernhöfen als städtischen W o h n u n g e n ähnlich waren. 
D a s Handwerkerv ier te l war nach J . B ö h m i n der V o r b u r g . L ä n g s der Stadtmauer wurde 
e in breiter freier R a u m gelassen, u m die erfolgreiche Ver te id igung der Stadt z u ermöglichen. 

D e r G e s a m t u m f a n g der Stadt maß fast 2400 m . D e r A u s b a u der Stadtbefest igung wurde 
n i ch t z u E n d e geführt. D i e S tadtmauern w u r d e n etappenweise gebaut, u n d zwar zuerst an 
d e n meist bedrohten Stel len, wo sie auch n o c h nachträglich verstärkt wurden . A n der Süd-
u n d Ostseite, wo die Stadt d u r c h steile A b h ä n g e geschützt war, s ind bisher keine Reste 
v o n w irk l i chen Stadtmauern gefunden w o r d e n , sondern n u r zwei oder dre i breite Terassen 
übereinander, a u f denen vielleicht i n späterer Z e i t die S te inmauern ausgebaut werden sollten. 
H i e z u k a m es aber nicht mehr . 

I m B e r e i c h der Stadtmauern lagen zwei Wasserquel len , welche die Stadt mi t T r i n k 
wasser versorgten. Sonst wurde das nötige T r i n k - u n d Nutzwasser aus zwei B ä c h e n geholt, 
die das O p p i d u m unter den steilen S ü d - u n d Ostabhängen umflossen. E s wurde natürlich 
a u c h das Regenwasser i n besondere Behälter aufgefangen. Wasserzisternen bzw. ihre Ü b e r 
reste s ind bisher a u f d e m A r e a l des O p p i d u m s nicht ge funden worden . 

D i e bisher gemachten F u n d e zeigen, daß i m O p p i d u m eine reiche u n d vielseitige 
Industr ie- u n d Gewerbetät igkeit blühte, die alle mögl ichen Fächer v o n der sehr fortgeschrit
tenen Töpferkunst u n d Meta l lbearbe i tung aller A r t angefangen bis zur feinsten Bearbei tung 
v o n M e t a l l s c h m u c k , Glasguß u n d V e r f e r t i g u n g v o n Armbändern , Z i e r r i n g e n u . dgl . aus 
feinstem Glasf luß , E m a i l k u n s t , Prägekunst v o n G o l d - u n d Silbermünzen etc. umfaßte. 

H ä u f i g e F u n d e v o n Metallschlüsseln zeigen, daß das Pr ivate igentum bereits vor R a u b 
u n d D i e b s t a h l geschützt werden mußte. 

D e r U n t e r g a n g des O p p i d u m s erfolgte wahrschein l ich i m L a u f e des 1. Jahrhunderts 
nach der Z t w . Dessen genaue D a t i e r u n g ist v o r Beend igung der systematischen A u s g r a b u n 
gen a u f d e m ganzen A r e a l der Stadtansiedlung n icht möglich. Z u m U n t e r s c h i e d v o m böhmi
schen O p p i d u m Hradis te bei Stradonice , das a l lem A n s c h e i n nach d u r c h die germanischen 
H e r m u n d u r e n erobert u n d vernichtet wurde , war das E n d e des mährischen O p p i d u m s 
Stare H r a d i s k o , wie es scheint, ein friedlicheres. E s wurde wahrscheinl ich aus F u r c h t vor 
fe indl ichen A n g r i f f e n der nördlich davon angesiedelten G e r m a n e n von der kelt ischen E i n 
wohnerschaft nach u n d nach verlassen. Seine kelt ischen E i n w o h n e r begaben s ich wahr-
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scheinl ich zu ihren südlicheren, weniger bedrohten L a n d s l e u t e n i m I n n e r n des L a n d e s u n d 
fanden vielleicht daselbst neue S ied lungs- u n d Arbeitsmöglichkeiten i n den dort igen ke l t i 
schen Höhenesiedelungen (Cernov , s. u . , O b f a n y be i Brünn u . a.). D i e letzten Reste der 
keltischen Bevölkerung s ind jedoch n a c h Asweis der bisherigen keramischen F u n d e bis i n 
die spätrömische Zei t i m O p p i d u m sitzen geblieben. 

V o n den übrigen mährischen befestigten Höhensiedlungen k a n n der Charakter eines 
wirk l i chen , von K e l t e n erbauten O p p i d u m s n a c h der A n s i c h t des Verfassers n u r C e r n o v 
bei Rac ice ( G e m . R u p r e c h t o v , Bez irk V y s k o v ) zuerkannt werden. A u c h diese keltische b e 
festigte Stadtansiedlung wurde i n einer gutgeschützten L a g e i m Südteil des D r a h a n e r G e 
birges, etwa 22 k m südlich v o m Stare H r a d i s k o , w iederun i n der N ä h e v o n Ei senerz lagern 
u n d abseits v o n den stark frequentierten Hauptferntraßen, deren N ä h e ihr hätte gefährl ich 
sein können, angelegt. D i e A n s i e d l u n g wurde a u f e inem Gebirgsausläufer des mit W a l d 
bedeckten Mass ivs „ C e r n o v y " aufgebaut. D e r Grundriß der befestigten S i e d l u n g „ N a h r a -
dech" hat die F o r m eines unregelmäßigen Dre iecks , v o n d e m einige G e b i r g s z u n g e n radia l 
i n der südwestlichen, südlichen u n d südöstlichen R i c h t u n g ins T a l des Baches R a k o v e c 
u n d seines Nebenflusses auslaufen. A n der Nordse i t e war die A n s i e d l u n g sehr stark d u r c h 
zwei mit D o p p e l m a u e r n u n d Wäl len befestigten V o r b u r g e n geschützt. 

D i e Gesamtf läche dieses kelt ischen O p p i d u m s war nicht groß. D i e eigentliche befest ig
te Stadtgemeinde samt den be iden engen V o r b u r g e n n a h m den R a u m v o n etwa 4 ha e in . 
D a s genaue Flächenausmaß k a n n n icht ausgerechnet werden, da die F l ä c h e der äusseren 
(zweiten) V o r b u r g an den Schmal lse i ten nicht d u r c h Q u e r m a u e r n abgeschlossen ist. 

Später (?) wurde der V e r s u c h gemacht die befestigte F läche des O p p i d u m s d u r c h 
Anschluß einer großen drit ten V o r b u r g an der Nordse i te bedeutend z u erweitern. D i e B e 
festigung dieser V o r b u r g wurde jedoch n u r z u m T e i l an der Nordse i t e aufgebaut u n d aus 
unbekanntem G r u n d e nicht mehr vollendet. 

D e r V e r s o r g u n g des O p p i d u m s mi t Tr inkwasser diente eine Wasserquel le i n der Sch lucht , 
die ihr A b f l u ß an der Westseite d icht unter der Befest igung der A n s i e d l u n g ausgehöhlt hat. 
Außerdem war auch das Flußbett des Rakovec a u f e inigen Fußsteigen leicht z u erre ichen. 

Systematische A u s g r a b u n g e n a u f der Fläche des O p p i d u m s w u r d e n bisher n i ch t 
ausgeführt. E i n e T e r r a i n u n t e r s u c h u n g , v e r b u n d e n m i t Sondierungsversuchen , die der V e r 
fasser m i t einer Arbe i t sgruppe v o n Prähistorikern der Masaryk-Univers i tät i n Brünn i n 
den Jahren 1950—1952 u n t e r n o m m e n hat, ergab eine größere M e n g e v o n T o n s c h e r b e n , 
die den kelt ischen U r s p r u n g der A n s i e d l u n g unzweifelhaft erweist. 

Außer d e m spätkeltischen Scherbenmater ia l w u r d e n a u c h germanische T o n s c h e r b e n 
aus der jüngeren Phase der römischen Zei t ge funden , welche zeigen, daß a u c h G e r m a n e n — 
wie es scheint, n icht i n großer Z a h l — gemeinsam mit den K e l t e n i m O p p i d u m lebten. 
Sie waren hauptsächlich i m Sudwesttei l des O p p i d u m s angesiedelt. G e r m a n i s c h e T o n s c h e r b e n , 
d ie die Erzeugnisse keltischer T ö p f e r i n F o r m u n d V e r z i e r u n g imit ieren, beweisen g le i ch
zeitig, daß die K e l t e n mindestens n o c h i m 3. Jahrhundert u . Z t r . i m O p p i d u m lebten. 

Kel t i sche T o n s c h e r b e n mi t horizontalen Ziers tre i fen unter d e m H a l s der G e f ä ß e , die 
v o n einer Re ihe gestempelten Ornaments i n der F o r m v o n D D 0< S S S u . dg l . versehen 
s ind , d ienen als Beweis, daß die E r z e u g u n g der K e r a m i k dieser A r t auch n o c h i n der 
spätkeltischen Ze i t stattfand. 

G e f u n d e n e Eisenschlackenreste gemeinsam mit der M a s s e der keltischen T o n s c h e r b e n 
zeigen, daß i n dieser spätkeltischen A n s i e d l u n g zumindest zweierlei H a n d w e r k , die S c h m i e d e 
kunst u n d die Töpfere i betrieben wurde . 

D e r U m s t a n d , daß bei den Sondierungsversuchen n u r ganz kleine, unscheinbare G e g e n 
stände u n d hauptsächlich n u r kleine Gefäßscherben gefunden worden s ind , scheint darauf 
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hinzuweisen, daß die Bes i ed lung des O p p i d u m s nicht gewaltsam, d u r c h einen fe indl ichen 
A n g r i f f u n d E r o b e r u n g der Stadt unterbrochen wurde , sondern daß sie allmählich, nach 
u n d nach v o n ihrer Bevölkerung verlassen wurde , wobe i diese ihr ganzes bewegliches 
E i g e n t u m m i t n e h m e n u n d wegführen konnte . . . 

A u ß e r d e n be iden v o n den K e l t e n erbauten u n d befestigten Stadtansiedlungen setzte 
s ich die sp ätkeltische Bevölkerung auch a u f einigen anderen alten mährischen W a l l b u r g e n nieder, 
die bereits v o n d e m V o l k e der sogen. Laus i t zer Brandgräber u . a. ausgebaut u n d befestigt 
w o r d e n s ind . H i e h e r gehören i n erster Re ihe die kelt ischen Ans ied lungen a u f d e m Berge 
K o t o u J be i Stramberk (Setovia, s. o.) i m äußersten N o r d o s t e n des L a n d e s , ferner a u f 
d e m Berge H o s t y n (Karrodunum?, s. o.) u n d a u f der W a l l b u r g H r a d i s k o b e i O b f a -
n y (Meliodunum ?, s. o.) an der äußeren Peripherie der Stadt Brünn. W e n i g e r zahlreiche 
S p u r e n v o n keltischer Bes ied lung s ind a u f den W a l l b u r g e n H r a d i s k o b e i S k r b e n 
(nw. v o n Olmütz) , S t a r e Z ä m k y b e i L i s e n (bei Brünn) u . a. festgestellt worden . 
O b auch die alten Befest igungen dieser W a l l b u r g e n von den K e l t e n erneuert worden s i n d , 
wurde bisher nicht festgestellt. 

A u f d e n W a l l b u r g e n K 1 ä § t o v bei V y s o k e Pole i n der Walache i u n d C h o c h o l a 
be i O c h o z (nördlich v o n der W a l l b u r g Stare Z ä m k y be i L i s e n ) , die m a n früher auch für 
keltisch hielt , s ind bisher keine S p u r e n v o n keltischer Bes ied lung festgestellt worden. 

A u ß e r den oben genannten befestigten Höhensiedelungen wurde bisher i n M ä h r e n bei 
Fe ldarbe i t en u . dg l . auch eine große Z a h l v o n unbefestigten spätkeltischen Ans i ed lungen 
entdeckt (s. o. S. 104—392). 

Ü b e r die A r t , wie die mährischen K e l t e n w o h n t e n , gibt es keine historischen 
N a c h r i c h t e n u n d auch die archäologische F o r s c h u n g ist bisher nicht so weit fortgeschritten, 
daß sie uns i n dieser Bez iehung genau i n f o r m i e r e n könnte. I m allgemeinen k a n n m a n 
sagen, daß unsere K e l t e n ihre W o h n u n g e n i n ähnlicher A r t u n d Weise gebaut haben wie 
ihre Volksgenossen i m R h e i n - u n d Donaugebie t . Ihre Häuser waren i n der Rege l viereckig, 
ihr Grundriß war rechteckig (bzw. annähernd rechteckig). Sie enthielten gewöhnlich zwei 
oder auch mehr R ä u m e . Für wirtschaftl iche u n d andere ähnliche Zwecke baute m a n auch 
r u n d e bzw. ovale Erdhütten. 

Gelegent l i ch der systematischen G r a b u n g e n i m O p p i d u m Stare H r a d i s k o stellte J . B ö h m 
zwei Häuser type» fest. Z u d e m einen gehörten kleine, höchstens 1 m t ief i n die E r d e 
eingelassene Hütten v o n der G r ö ß e 2 : 3 m , 3 : 5 m u . dg l . , mi t Satteldach, das entweder direkt 
a u f der E r d e saß oder aber d u r c h einige Holzpfähle gestützt war, zwischen denen eine einfache 
H o l z w a n d errichtet wurde. B e i einigen Hütten hat m a n auch n u r L e h m w s n d e v o n etwa 
60 c m Stärke, d u r c h eine einfache Holzpfos tenkonstrukt ion gestützt, konstatiert. B e i e inigen 
Hütten hat m a n Pultdächer festgestellt, die m i t der einen Seite bis zur E r d e reichten. 

D e r zweite Häusertypus wurde a u f der Erdoberf läche gebaut. D i e Wohnhäuser dieser 
A r t waren durchwegs größer, bis z u m A u s m a ß v o n 7 : 15 m oder n o c h mehr . Sie hatten 
dieselbe Pfe i lerkonstrukt ion wie die Häuser i m gal l ischen Bibracte ( M o n t Beuvray) . D i e H o l z 
pfosten waren e inmal an der Innenseite, das andere M a l an der Außenseite der W a n d auf
gestellt. B e i einigen Häusern waren die W ä n d e d u r c h Bretter gebildet, die zwischen die 
W a n d p f e i l e r eingelassen wurden . D i e Häuser hatten ebenfalls längliche Satteldächer, die 
n o c h d u r c h Seitenpfeiler gestützt waren, oder Pultdächer, deren Tragpfe i l er schief i n die 
E r d e eingelassen u n d v o n e inem Q u e r b a l k e n beschwert waren. 

A n den A b h ä n g e n w u r d e n für den B a u der Hütten wagrechte Pod ien hergerichtet 
u n d oberhalb der Häuser w u r d e n Wasserr innen ausgegraben, die bei Regengüssen das Wasser 
seitwärts führen u n d so. die Häuser vor Wasser schützen sollten. D i e U n t e r m a u e r u n g der 
Hauswände wurde nicht festgestellt. 
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Hütten v o n ovalem Grundriß s i n d i m O p p i d u m hauptsächlich bei d e n älteren A u s 
grabungen v o n F . L i p k a u n d K . Snet ina entdeckt worden . D ie se be iden Archäologen h a b e n 
festgestellt, daß die E r d e b e i m B a u der Hütten bis a u f den G r u n d f e l s e n ausgegraben u n d 
sodann a u f demselben e in flacher, sorgfältig geglätteter E s t r i c h hergerichtet wurde . E i n e 
von den ausgegrabenen Hütten hatte e inen viereckigen Grundriß m i t 4 m langen W ä n d e n , 
eine andere G r u b e hatte die F o r m einer langen E l l ip se , u n d alle übrigen G r u b e n waren 
kreisrund, gewöhnlich mi t e inem weniger als 4 m langen D u r c h m e s s e r . 

J . B ö h m hat bei den v o n i h m geführten A u s g r a b u n g e n festgestellt, daß b e i m B a u 
der Häuser u n d Befest igungsmauern ein G r u n d m a ß (El lenbogen) v o n etwa 60 c m L ä n g e 
benützt wurde. D i e Spurweite der kelt ischen Wagenräder be trug nach den a u f alten W e g e n 
i m O p p i d u m gefundenen S p u r e n etwa 120 c m . E s wäre interessant festzustellen, i n we l 
chem Verhältniss dieses v o n B ö h m ermittelte M a ß z u d e m alten keltischen G r u n d m a ß 
Leuga stand. N a c h antiken N a c h r i c h t e n g l i ch die keltische Leuga etwa 1500 römischen 
(Doppel-)Schritten (passus). Sie dürfte also ungefähr 2100—1.2250 m lang gewesen sein. E s ist 
allerdings wahrscheinl ich, daß die L ä n g e dieses alten kelt ischen Grundmaßes n icht In allen 
Ländern gleich war, wie es auch i n unserer Z e i t der F a l l ist (die heutige spanische Legua 
mißt z. B . 5572 m , die argentinische Legua etwa 5 k m , die französische Post-Lieu 4 k m , usw.). 

1 D i e archäologischen F u n d e , die bisher i n den spätkeltischen — befestigten wie a u c h 
unbefestigten — Ans ied lungen gemacht w o r d e n s ind , werfen a u f die L e b e n s w e i s e u n d 
namentl ich a u f die B e s c h ä f t i g u n g ihrer ehemaligen E i n w o h n e r i n mancher H i n s i c h t 
e in interessantes L i c h t . Sie zeigen uns , daß die mährischen Volker bereits aufgehört haben 
beutesüchtige K r i e g e r z u sein, u n d daß sie s ich größtenteils d e m H a n d e l u n d G e w e r b e 
gewidmet haben. Sie betrieben auch die Landwir t scha f t , wie es die F u n d e v o n landwirtschaft 
l ichen Geräten i m O p p i d u m Stare H r a d i s k o , i n der W a l l b u r g H o s t y n u . a. belegen. D i e 
Eisenindustrie sowie die Bearbei tung der Meta l l e überhaupt brachten sie z u außerordent
l i c h hoher Blüte. M a n c h e besonders praktische F o r m e n v o n G e s c h i r r u n d Gerä te , die die 
K e l t e n er funden haben, haben sich bei uns bis a u f den heut igen T a g erhalten (vgl. z. B . 
die „ S c h a f - S c h e r e n , Messer , Ä x t e u . dgl.) . 

Das für die Eisenindustr ie notwendige Rohmater ia l lieferte den K e l t e n eine große 
Z a h l von E r z l a g e r n in M i t t e l - , N o r d - , W e s t - u n d Südmähren. 

Außer der mannigfachsten A r t von Meta l lbearbe i tung betrieben die mährischen K e l t e n 
auch die Glaserzeugung u n d Glaswarenfabrikat ion, die E m a i l k u n s t , das Töpferhandwerk 
(die E r z e u g u n g von Töpferwaren a u f schnel l rotierender Töpferscheibe u n d deren h a n d 
werksmäßiges B r e n n e n i n geschlossenen T ö p f e r ö f e n m i t e inem sehr h o h e n Hi tzegrad) , 
das T i s c h l e r - u n d Zimmergewerbe , die E r z e u g u n g von verschiedenen Geräten u n d Z i e r 
gegenständen aus K n o c h e n u . dgl . 

B e i einigen Gewerbszweigen, wie z. B . b e i m S p i n n e n u n d W e b e n v o n S t o f f u n d 
L e i n e n , Kleidernähen, Schuherzeugung u . a., k a n n m a n bisher a u f G r u n d des F u n d m a t e r i a l s 
n icht best immt sagen, ob sie auch schon gewerbsmäßig betrieben w u r d e n oder n o c h z u 
den Hausbeschäftigungen — wie z. B . be i d e n G e r m a n e n — gehörten. 

Sehr eifrig wurde der H a n d e l getrieben. D i e K e l t e n verkauften i m Handelswege nicht n u r 
ihre eigenen Erzeugnisse, sondern sie übten a u c h den Zwischenhande l m i t f r e m d e n E r z e u g 
nissen u n d Rohstof fen. W i e die re ichen F u n d e v o m O p p i d u m Stare H r a d i s k o deut l i ch 
zeigen, bildete e inen der wichtigsten Gegens tände dieses Zwischenhandels auch der s a m b i 
sche Bernste in , der damals i m römischen R e i c h u n d nament l i ch i n Italien i m hohen K u r s 
stand u n d als M a t e r i a l zur E r z e u g u n g v o n S c h m u c k - «ind Ziergegenständen, u n d nament l i ch 
v o n gesundheit l ichen Schutzamuletten u n d T a l i s m a n e n sehr geschätzt wurde . 

U m sich der fr iedl ichen G e w e r b s - u n d Handelsbetätigung r u h i g w i d m e n z u können, 
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zahlten die mährischen K e l t e n ihren N a c h b a r n u n d auch anderen fremden Stämmen, d u r c h 

deren G e b i e t ihre Handelskarawanen reisten, T r i b u t e . 

W i e aus d e m geographischen W e r k des Ptolemäus ersichüich ist, g ingen d u r c h das 

Siedlungsgebiet der mährischen K e l t e n zwei H a u p t h a n d e l s s t r a ß e n , die die rö 

mischen D o n a u p r o v i n z e n mi t der Ostseeküste verbanden , u n d zwar der sogen. Bernste inweg, 

d : r C a r n u n t u m mit d e m Weichse ldel ta v e r b a n d , u n d der Hande l sweg , der v o n V i n d o b o n a 

z a r Odermündung führte. D e r erstgenannte W e g g ing über das i n Ostmähren ( in der 

G e g e n d v o n U n g a r i s c h - B r o d ?) l iegende keltische Eburodunum, wo er s ich mi t d e m von 

Briget io - Ke lemant ia k o m m e n d e n W e g v e r b a n d , g ing d a n n i n zwei A b z w e i g u n g e n über 

Karrodunum ( H o s t y n ?) u n d Setovia (Kotou£ bei Stramberk) nach d e m oberen Odergebiet 

u n d sodann über Kalisia (Kai i sch) z u r Weichselmündung. 

D i e andere Handelsstraße g ing v o m alten kelt ischen Vindobona a m Südufer der D o n a u 

nach Felikia ( M u s o v , römische Station i m heut igen Südmähren) u n d weiter nach N o r d e n 

über Meliodunum (Hrad i sko bei O b f a n y ?) u n d Strevinta o. Strevintia (die römerzeitliche 

A n s i e d l u n g a u f den „ N i v y " bei Skalice, oberha lb der alten F u r t über den Fluß Switawa, 

oder eine andere nördlicher gelegene A n s i e d l u n g : Sudice , V a n o v i c e , Ve lk6 Opatovice , Jevicko, 

C h o r n i c e ?) zur mitt leren O d e r u n d sodann weiter z u r Südküste der Ostsee an der M ü n d u n g 

der O d e r . 

A u ß e r diesen beiden Haupthandelsstraßen gab es natürlich i n M ä h r e n auch eine große 

Z a h l v o n Verbindungsstraßen zwischen den e inzelnen kelt ischen A n s i e d l u n g e n u n d H a n d e l s 

plätzen. 

Ü b e r die A r t , wie die Hande l swaren d u r c h K a r a w a n e n transportiert w u r d e n , haben s ich 

keine näheren N a c h r i c h t e n erhalten. D i e W a g e n r a d s p u r e n , über die J . B ö h m berichtet, 

beweisen zwar, daß m a n s ich der W a g e n bzw. K a r r e n a u c h z u m Warentransport bediente, 

w i r können jedoch bisher nicht entscheiden, ob dies a u c h i m F e r n v e r k e h r der F a l l war. 

M i t Rücksicht darauf, daß die H i n d e l s k a r a w a n e n bei ihren F e r n f a h r t e n oft i n Si tuat ionen 

k o m m e n konnten , die die E n t w i c k l u n g v o n höchster Geschwindigke i t erforderten (bei Räuber 

überfäl len, die oft drohten) , ist es eher wahrsche in l i ch , daß bei derlei F a h r t e n n u r Pferde 

u n d Saumtiere z u m Personen- wie a u c h Warentranspor t benützt w u r d e n . 

W a s die L e u t e anbelangt, die bei derlei Hande l s fahre tn beschäftigt waren, ist es wahr

sche in l ich , daß die kelt ischen H a n d e l s h e r r e n s i ch dabei — ähnlich wie bei der industr ie l len 

E r z e u g u n g u n d Werkstättenarbeit — n i c h t * n u r der Dienste ihrer freien Stammesgenossen 

bedienten , sondern a u c h H a l b f r e i e u n d Sklaven beschäftigten. 

D a m i t gelangen wir z u r Frage der g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e 

bei unseren K e l t e n . N a c h Caesars N a c h r i c h t e n v o n den G a l l i e r n , die w ir a u c h a u f unsere — 

aus G a l l i e n gekommene — V o l k e r beziehen können, tei lten s i ch u m die öffentliche M a c h t 

be i ihnen zwei Gesellschaftsklassen, u n d zwar der militärische A d e l — die Reiter (Rit ter i m 

mitte lalterl ichen S inn) — u n d die Priesterkaste der D r u i d e n . D a s übrige freie V o l k hatte 

nach Caesar i m öffentlichen L e b e n fast gar keine B e d e u t u n g , es wurde nicht z u öffentl ichen 

Beratungen herangezogen u n d sein L e b e n war nicht v ie l anders als be i den H a l b f r e i e n u n d 

Sklaven. W e n n es v o n öffentlichen T r i b u t e n al lzusehr bedrängt oder v o n den Mächt igeren 

bedrückt wurde , begaben s ich dessen Angehör ige oft freiwi l l ig als Sklaven unter den Schutz 

der Nobi l i tä t . D a s Schicksal der Sklaven war bei den K e l t e n aller Wahrsche in l i chke i t nach 

nicht m i n d e r traurig als be i den Römern u n d i m römischen R e i c h überhaupt. D e r Sklave 

war e infach mancipium, das rechtlose E i g e n t u m des H e r r n , wie das V i e h oder eine andere 

Sache, die d e m H e r r n gehörte. t 

D i e Z a h l der Angehörigen des pr iv i leg ierten Kriegsadels verminderte s ich d u r c h ihre 

häuf igen Beutezüge i m L a u f e der Ze i t derart, daß der Rest seine bisherige Lebensweise 
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aufgab u n d einen bequemeren W e g z u m W o h l s t a n d i m H a n d e l u n d G e w e r b e suchte, wobe i 
die Angehörigen der niederen Sch ich ten die ganze A r b e i t für i h n besorgten. 

V o n der Lebensweise u n d Beschäft igung der g e r m a n i s c h e n Bevölkerung M ä h r e n s , 
soweit sie gemeinsam mit den K e l t e n i n ihren A n s i e d l u n g e n oder i n ihrer N ä h e lebten, 
haben s ich keine historischen N a c h r i c h t e n erhalten u n d auch das bisher bekannte, h a u p t 
sächlich d u r c h Oberf lächenfunde gewonnene Scherbenmater ia l g ibt uns hierüber n u r wen ig 
Belehrung. 

Soweit es s ich u m einzelne Ankömml inge oder kleine G r u p p e n v o n G e r m a n e n handelte , 
die i n den Diens t bei den wohlhabenden K e l t e n getreten s ind , ist es wahrsche in l ich , daß sie i n 
erster L i n i e als H i r t e n u n d landwirtschaft l iche A r b e i t e r beschäft igt waren u n d s icher l ich 
auch als Hi l fsarbei ter i n verschiedenen Industriezweigen u n d Gewerbewerkstätten verwendet 
(wurden. Dasselbe gilt auch v o n germanischen Sklaven, die v o n den Sklavenhändlern i m 
nördlicheren Innergermanien gekauft u n d hieher gebracht w o r d e n s ind . M i t d e m L a u f t 
der Zeit setzten s ich i n den kelt ischen A n s i e d l u n g e n a u c h freie G e r m a n e n nieder, die n icht 
i n keltische Dienste traten. Diese führten d a n n wahrscheinl ich e in ähnliches L e b e n wie i n 
ihrer früheren He imat . Sie beschäftigten s ich i n erster Re ihe m i t A c k e r b a u u n d V i e h z u c h t , 
i n der N ä h e der Flüsse mi t der F i schere i u n d i n den W a l d g e g e n d e n mi t der Jagd u n d 
d e m Sammeln der Waldfrüchte. 

V o n den einzelnen Gewerbezweigen , die be i den G e r m a n e n n icht handwerksmäßig 
betrieben, sondern meistens v o n ihren F r a u e n als Hausarbe i t besorgt w u r d e n , stand i n 
erster Reihe die E r z e u g u n g der T o n g e f ä ß e . E s w u r d e n jedoch auch andere A r b e i t e n , wie 
z. B . die Schmiede- , W a g n e r - u n d Z i m m e r m a n n s a r b e i t e n , das S p i n n e n u n d W e b e n , die 
K l e i d e r - u n d Wäscheerzeugung, das D r e s c h e n u n d M a h l e n v o n Getre ide , das B r o d b a c k e n 
u . dgl . häuslich besorgt. 

Über die gesellschaftliche S c h i c h t u n g bei diesen mährischen G e r m a n e n k a n n m a n n u r 
sagen, daß sie wahrscheinl ich nicht so kompl iz ier t war wie be i den K e l t e n . D i e s gilt nament 
l i ch von der ersten Zei t ihrer Inf i l trat ion ins keltische Geb ie t . Später , n a c h d e m sie s i c h 
größerer Lands tr i che bemächtigt haben u n d eigene A n s i e d l u n g e n gründeten, herrschten 
bei ihnen zweifellos dieselben Verhältnisse wie i n ihrer alten H e i m a t . 

D i e S l a w e n , die s ich nach u n d n a c h i m keltischen G e b i e t niederließen, lebten 
ungefähr i n denselben Verhältnissen wie die ersten G e r m a n e n . Sie siedelten s ich besonders 
i n den Gebirgsgegenden Ostmährens als selbständige H i r t e n oder als A c k e r b a u e r u n d V i e h 
züchter i n keltischen D i e n s t e n an. Z u den handwerksmäßigen A r b e i t e n , die bei i h n e n — ähn
l i ch wie bei den G e r m a n e n — häuslich besorgt w u r d e n , gehörten dieselben A r b e i t e n 
wie bei den G e r m a n e n (s. o.). 

Sie kamen ins keltische G e b i e t meistens als freie L e u t e . N e b e n diesen lebten i n d e n 
keltischen Ans i ed lungen u n d a u f keltischen L a t i f u n d i e n a u c h slawische H a l b f r e i e , d ie i n 
ähnlicher Weise an G r u n d u n d B o d e n gefesselt waren wie die coloni i m römischen R e i c h , 
u n d slawische Sklaven, die v o n den Sklavenhändlern gekauft u n d hergeführt w o r d e n s i n d . 

V o n d e n Ü b e r r e s t e n d e r m a t e r i e l l e n K u l t u r wäre i n dieser k u r z e n 
Übersicht wenigstens dasjenige z u erwähnen, was für die Beur te i lung der Frage , wie lange 
die letzten K e l t e n i n M ä h r e n gelebt haben, für die C h r o n o l o g i e der spätkeltischen A n s i e d 
lungen , für die L ö s u n g des gegenseitigen Verhältnisses der K e l t e n u n d G e r m a n e n u . d g l . 
von besonderer Bedeutung ist. 

V o r a l lem muß hier die längst beobachtete Tatsache betont werden , daß i n M ä h r e n 
sehr viele keltische Kulturüberreste aus den Jahren u m die Ze i twende bekannt s i n d , dagegen 
aber kein einziger sicherer Beleg für die selbständige germanische Bes ied lung des L a n d e s . 
D a d u r c h unterscheiden s ich also die damals i n M ä h r e n herrschenden Verhältnisse g r u n d -
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sätzlich v o n den gleichzeitigen Verhältnissen i n Böhmen. D a m i t läßt s i ch a u c h der auf
fallende U m s t a n d erklären, daß z. B . die für B ö h m e n i n d e n ersten D e z e n n i e n des i . J a h r 
hunderts u . Z t r . so charakteristische u n d i m ganzen H e r m u n d u r e n l a n d i m E l b g e b i e t so 
beliebte A u g e n f i b e l i n sichergestellten mährischen F u n d e n aus derselben Z e i t überhaupt 
n icht v o r k o m m t . 

D i e keramischen F u n d e , die i m O p p i d u m Stare H r a d i s k o u n d den anderen spätkelti
schen A n s i e d l u n g e n i n M ä h r e n gemacht w o r d e n s ind , beweisen d u r c h die A r t ihrer E r z e u 
g u n g , F o r m u n d V e r z i e r u n g den direkten Z u s a m m e n h a n g m i t der K e r a m i k der mittellatene-
zeit l ichen Skelettgräberfelder u n d s ind daher als einer der sichersten Belege für die u n 
unterbrochene Bes ied lung M ä h r e n s d u r c h den S t a m m der keltischen V o l k e r , der uns die 
böhmischen u n d mährischen Skelettgräberfelder hinterlassen hat, bis i n die vorgeschri t 
tene Römerzeit anzusehen. ! 

Für die Beur te i lung der Besiedlungslänge der einzelnen spätkeltischen A n s i e d l u n g e n 
i n M ä h r e n u n d Festste l lung ihrer C h r o n o l o g i e hat die größte B e d e u t u n g das V o r k o m m e n 
der kelt ischen K e r a m i k v o n J i f ikovice , die d e m 4. Jahrhunder t u . Z t r . angehört, wie auch 
das V o r k o m m e n v o n zwei anderen typisch kelt ischen K e r a m i k s o r t e n : der sogen. Ringschüsseln 
aus d e m 2.—3. Jahrhunder t u n d der Krausengefäße aus d e m 3.—4. Jahrhundert u . Z t r . 

E i n e große B e d e u t u n g für die L ö s u n g derselben Frage hat i n E r m a n g e l u n g anderer 
für die B e u r t e i l u n g v o n chronologischen F r a g e n wicht igen Fundgegenstände , nament l i ch 
der F i b e l n (die i n der jüngeren spätkeltischen Z e i t überhaupt n icht m e h r v o r k o m m e n , sodaß 
es den A n s c h e i n erweckt, daß sie aufgehört h a b e n ein Bestandtei l der kelt ischen K l e i d e r 
tracht z u sein), a u c h die handgefertigte germanische K e r a m i k , die i n kelt isch
germanischen A n s i e d l u n g e n v o r k o m m t u n d die keltische K e r a m i k imit iert . D u r c h die große 
A n z a h l derartiger F u n d e w i r d der Beweis geliefert, daß die imit ierte keltische K e r a m i k m i t 
der dieselbe imit ierenden germanischen' K e r a m i k , die d u r c h andere F u n d e i n das 2.—4. 
Jahrhunder t u . Z t r . datiert w i r d , gleichzeit ig ist, u n d daß infolgedessen i n derselben Ze i t 
auch die kelt ischen T ö p f e r , die die imitierte K e r a m i k erzeugt haben , gelebt haben müssen. 

D i e Erzeugnisse der germanischen F r a u e n - Töpfer innen imi t ieren sowohl die ältere 
feine keltische K e r a m i k mi t r u n d e n Randwülsten, als a u c h die spätere K e r a m i k derselben 
A r t m i t stark prof i l i er ten Halsrändern, die kelt ischen Graphi tge fäße mi t senkrecht geriefel
t e m U n t e r t e i l wie a u c h die F o r m e n der kelt ischen Ringschüsseln u n d Krausengefäße. 

F ü r die D a t i e r u n g m a n c h e r spätkeltischen F u n d g r u p p e n k a n n a u c h eine andere ge
me insam m i t denselben gefundene K e r a m i k gute D iens te leisten. 

V o n der import ier ten f remden K e r a m i k k a n n oft i n ähnlichen Fäl len auch die terra 
sigillata nützlich sein. 

Dasse lbe gilt auch v o n den r ö m i s c h e n M ü n z f u n d e n , die m a n c h m a l als w i c h 
tiger B e h e l f z u r B e s t i m m u n g der Besiedlungslänge der kelt ischen A n s i e d l u n g e n , i n denen 
sie gemacht w o r d e n s ind , d ienen können. O f t s ind sie auch guter Beleg für die ehemalige 
Exi s tenz der alten Handelsstraßen, für die D a t i e r u n g germanischer G r ä b e r , deren Inhalt 
uns w i e d e r u m die A l t e r s b e s t i m m u n g der F a b r i k a t i o n keltischer K e r a m i k ermöglicht, usw. 

D i e F u n d e v o n kelt ischen M ü n z e n s ind v o m Standpunkte der Siedlungsarchäologie 
d a d u r c h v o n Bedeutung , daß sie uns neben der K e r a m i k den kelt ischen U r s p r u n g einer 
Re ihe v o n A n s i e d l u n g e n belegen, be i denen w i r i n Z w e i f e l n sein könnten, ob sie v o n 
K e l t e n oder G e r m a n e n angelegt w o r d e n s ind . W a s die ethnische Provenienz der kelt ischen 
M ü n z e n anbelangt , hat sie bereits F o r r e r r i ch t ig erkannt, i n d e m er d i e s e M ü n z e n als 
cot in i sch bezeichnete. D a die Cotini der ant iken Schriftstel ler tatsächlich mit den mähri 
schen Volkern ident i sch waren , s i n d diese M ü n z e n — ebenso wie die i n N o r d b ö h m e n 
gefundenen M ü n z e n der g le ichen A r t — d e n V o l k e r n zuzuschreiben. 
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V o n den übrigen F u n d a r t e n wäre h ier wenigstens n o c h der Stilus als Be leg für die 
höhere K u l t u r unserer K e l t e n z u erwähnen. W e l c h e r Schri f t sie s ich bedienten, haben w i r 
d u r c h das F u n d m a t e r i a l n icht belegt. Caesar ( B G . V I . 14) berichtet, daß die gal l i schen 
D r u i d e n s ich der griechischen Schr i f t bedienten. W i e es bei den mährischen K e l t e n war, 
wissen wir nicht . M i t Rücksicht darauf, daß zwischen unseren Ländern u n d G a l l i e n , der 
alten H e i m a t unserer K e l t e n , andauernd e in reger V e r k e h r herrschte, ist es n icht ausge
schlossen, daß auch die kelt ischen D r u i d e n i n M ä h r e n s ich derselben Schri f t bedienten wie 
ihre Genossen i n G a l l i e n . D i e N ä h e des römischen Imper iums u n d die Bereitwil l igkeit , 
mit der die K e l t e n i n den D o n a u p r o v i n z e n die römische K u l t u r annahmen , läßt al lerdings 
auch daran z u denken, daß es a u c h die lateinische Schr i f t sein konnte, die b e i d e n m ä h r i 
schen K e l t e n eine größere V e r b r e i t u n g fand. B e i d e m regen Handelsverkehr , der s icher l ich 
zwischen den D o n a u p r o v i n z e n u n d d e m kelt ischen M ä h r e n herrschte, ist dies u m s o w a h r 
scheinlicher. D i e K e n n t n i s der Schri f t war natürlich n u r a u f den engeren K r e i s der D r u i d e n 
genossenschaft u n d sonst n u r a u f einzelne Angehör ige des Stammes beschränkt, die mi t 
der römischen K u l t u r i n nähere Berührung k a m e n u n d aus praktischen G r ü n d e n u n d 
vielleicht auch aus d e m angeborenen Wissensdrang die römische Schri f t oder wenigstens 
die römischen Schri f tze ichen für die Z a h l e n erlernt haben. 

Ü b e r den K ö r p e r s c h l a g der letzten K e l t e n i n M ä h r e n s ind wir n i ch t h i n r e i 
chend informiert . Histor ische N a c h r i c h t e n darüber haben s ich nicht erhalten u n d der B r a u c h 
der K e l t e n ihre T o t e n z u verbrennen hat uns auch u m das Z e u g n i s gebracht , das uns 
hierüber die somatischen Reste der Skelettgräber geben könnten. W i r s ind also diesbe
züglich i n erster Re ihe a u f die N a c h r i c h t e n der antiken Schriftstel ler über die G a l l i e r , die 
mi t unseren V o l k e r n anthropologisch eng verwandt waren, angewiesen. E i n e Re ihe v o n 
denselben — Caesar, Strabo, D i o d o r o s , V e r g i l i u s , Si l ius Italicus, A m m i a n u s M a r c e l l i n u s — 
sagt übereistimmend, daß die G a l l i e r hochgewachsen s ind u n d helle H a u t f a r b e , blaue A u g e n 
u n d blonde H a a r e haben. W i r wissen allerdings nicht , was für e inen Einfluß das M i s c h e n 
mit der älteren Bevölkerung a u f unsere V o l k e r ausübte, w ir können jedoch m i t Rücksicht 
darauf, daß ein Großtei l dieser älteren Bevölkerung d e m V o l k e der sogen. L a u s i t z e r B r a n d 
gräber angehörte, dessen V e r m i s c h u n g m i t den germanischen Z u w a n d e r e r n i n seinem S t a m m 
gebiete zwischen der E l b e u n d O d e r z u m E n s t e h e n der germanischen Sueben führte fdie 
in der Folgezeit von den antiken Schriftste l lern als Hauptrepräsentanten des germanischen 
blonden T y p u s betrachtet wurden) , annehmen , daß auch das V o l k der sogen. L a u s i t z e r 
Brandgräber ( = das V o l k der alten, indoeuropäischen Sueben) e in ähnliches körperliches 
Aussehen hatte wie die G a l l i e r u n d G e r m a n e n , u n d daß infolgedessen sein M i s c h e n m i t 
den keltischen Volcae z u keiner wesentlichen Ä n d e r u n g des somatischen T y p u s ihrer N a c h 
k o m m e n führte. 

D ies gilt i n erster Re ihe v o n den i n der nördlichen Häl f te Mährens (ungefähr) a n 
gesiedelten K e l t e n . I n Südmähren vermischten s ich die Volcae mi t d e m V o l k der sogen. 
HoräkoF-Kultur, a u f dessen E n t w i c k l u n g e inen wesentlichen Einf luß das E r b e nach d e m 
alten V o l k e der danubischen Hügelgräber hatte. N a c h diesem V o l k e haben sie viel leicht 
auch den dunklen T y p u s (braune Haare , braune A u g e n ) geerbt, der später v o n i h n e n a u c h 
a u f die zugewanderten G e r m a n e n u n d S lawen überging. 

D i e N a c h r i c h t e n der antiken Schriftstel ler über den h o h e n W u c h s der K e l t e n f i n d e n 
ihre Bestätigung auch d u r c h die Erfgebnisse der bisherigen archäologischen F o r s c h u n g a u f 
unseren latenezeidichen Skelettgräberfeldern, u n d dasselbe B i l d zeigen auch die F o r s c h u n g e n 
i n den Skelettgräbern des alten Nordostgal l iens , woher auch die herzynischen Volcae Tecto-
sages s tammten. 

A u f Schlüsse per analogiam s ind wir auch bezüglich der r e l i g i ö s e n K u l t e 
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u n d R i t e n unserer K e l t e n angewiesen. U n s e r e Si tuat ion ist auch hier wieder d a d u r c h 
erleichtert, daß es s ich u m N a c h k o m m e n jener Volcae Tectosages handelt , die aus G a l l i e n 
g e k o m m e n s ind u n d die i n ihrer alten H e i m a t geläuf igen K u l t e u n d Ri t en mitgebracht 
haben. D e s h a l b gilt v o n ihnen dasselbe, was Caesar über die G a l l i e r insgesamt berichtet . 
D i e R e l i g i o n der G a l l i e r hat die Pr ies ter-Kaste der D r u i d e n , die das geistige L e b e n 
sowohl der G a l l i e r selbst, als auch der aus G a l l i e n ausgewanderten K e l t e n total beherrschte, 
ausgebaut. D i e D r u i d e n waren Vermi t t l er zwischen den Göttern u n d den M e n s c h e n , sie 
best immten den Inhalt u n d die F o r m des K u l t s der einzelnen Göt ter , brachten die öffent
l i chen u n d privaten O p f e r den Göttern dar, sie waren die al lgemein anerkannten R i c h t e r 
i n allen öffentlichen u n d privaten Streitigkeiten u n d übten den entscheidenden Einfluß a u f 
die E r z i e h u n g der J u g e n d aus. 

Ihre religiöse L e h r e u m g a b e n sie mi t myst i schem N y m b u s einer Gehe imlehre . Sie 
lehnten daher ab darüber z u schreiben u n d ihre Schüler mußten dieselbe auswendig lernen. 
Caesar ( B G . V I . 14, 17) erwähnt ihre L e h r e über die Unsterb l i chke i t der Götter u n d ihre 
M a c h t , sowie die L e h r e über die menschl iche Seele u n d ihre W a n d e r u n g . D i e Seelen der 
T o t e n sterben nach dieser L e h r e nicht i m A u g e n b l i c k des T o d e s der M e n s c h e n ab, sondern 
sie übersiedeln i n den Körper anderer M e n s c h e n . 

D i e Göt t er , die die G a l l i e r verehrten, erwähnt Caesar nach d e m Inhalt ihres K u l t s 
u n d gibt i h n e n nach seiner interpretatio Romana römische N a m e n der analogen Got the i t en 
der römischen M y t h o l o g i e . E r erzählt, daß die G a l l i e r a m meisten den M e r k u r verehren, 
den sie für den U r h e b e r aller A r t e n der Küns te , für den Beschützer der Wege u n d für 
den mächt igsten Förderer u n d Beschützer des H a n d e l s u n d der G e l d g e w i n n u n g halten. 
I h m . sei die größte Z a h l der Statuen gewidmet . Sonst verehrten die G a l l i e r nach Caesar 
i n erster Re ihe den A p o l l o u n d M a r s , den J u p p i t e r u n d die M i n e r v a . A p o l l o (keltisch 
G r a n n u s) hatte nach i h r e m G l a u b e n wie be i anderen N a t i o n e n die M a c h t die K r a n k 
heiten z u hei len bzw. sie z u vertreiben. M i n e r v a war die Beschützerin der Künste u n d 
G e w e r b e , J u p p i t e r wurde als H e r r s c h e r der Göt ter u n d M a r s als Kriegsgott verehrt. 

D i e K e l t e n verehrten sonst n o c h eine Re ihe anderer Göt ter u n d übernatürlicher 
W e s e n , wie z . B . S i r o n a, die G ö t t i n der H e i l k u n s t u n d Beschützerin der warmen Q u e l l e n , 
V i s u n a ( V e s u n a ) , ebenfalls Göt t in der H e i l k u n d e , V i s u c i u s u n d T e u t a t e s 
m i t ähnlicher F u n k t i o n wie der römische M e r c u r i u s , R o s m e r t a , oft i n Gesel lschaft v o n 
Teutates , E p o n a, die Beschützerin der P ferde , C e r n u n n o s , altkeltischen G o t t , der 
an der W a n d des s i lbernen Opferkessels v o n G u n d e s t r u p mi t gekreuzten Be inen u n d einer 
H i r s c h g e w e i h - K r o n e , eine symbol ische Schlange i n der H a n d haltend abgebildet ist, ferner 
die S u 1 e v i a e u n d andere M a t r e s oder M a t r o n a e als Beschützerinnen der M u t t e r 
schaft, d ie Q u e l l n y m p h e n M e d u n a , V e r c a n a , u . a. 

W i e groß die B e d e u t u n g der Priesterkaste der D r u i d e n u n d der Einfluß ihrer L e h r e war, 
beweist u . a. auch die radikale Änderung des B e g r ä b n i s r i t u s , zu der e i in allen 
v o n den K e l t e n besiedelten L ä n d e r n k a m . D i e neue L e h r e der D r u i d e n über die* Seelen
w a n d e r u n g Bewirkte, daß die K e l t e n ihren bisherigen G l a u b e n an das postmortale W e i t e r 
leben der T o t e n verloren haben. D i e seelenlosen L e i c h e n der T o t e n , deren Seelen i n andere 
M e n s c h e n übergegangen s ind , w u r d e n unter d e m Einf luß dieser D r u i d e n l e h r e von den 
überlebenden Familienangehörigen nicht m e h r verehrt u n d m a n hat aller W a h r s c h e i n l i c h 
keit nach eher angefangen sie abergläubisch z u befürchten. Sie w u r d e n daher nicht m e h r 
mi t der ehemaligen Pietät m i t re ichen Beigaben begraben, sondern (nach A b l a u f eines ge
wissen Übergangsstadiums) e infach durch's F e u e r vernichtet , u n d zwar so gründlich, daß 
m a n annehmen muß, daß sie n icht a m offenen Schei terhaufen, sondern i n fest verschlossenen 
Brennöfen m i t hohem H i t z e g r a d verbrannt w u r d e n . Ihre A s c h e wurde vielleicht als wertlos ver -
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streut oder ins fließende Wasser geworfen; hie u n d da w u r d e sie i n kleine flache G r ü b c h e n 
ohne Beigaben oder höchstens mi t e inigen symbol i schen T o n s c h e r b e n geschüttet , die als 
Beleg der Konservativität der menschl i chen G e w o h n h e i t e n u n d viel leicht auch der a b e r 
gläubischen F u r c h t , der s ich die überlebenden Familienangehörigen trotz aller B e l e h r u n g e n 
der D r u i d e n nicht entledigen konnten. i 

Dieses S t a d i u m des Begräbnisritus f i n d e n w i r z u A n f a n g der spätkeltischen Z e i t 
auch bei den mährischen K e l t e n vor . S c h o n z u A n f a n g dieser Z e i t sehen w i r , daß die 
Bevölkerung den alten Ri tus des Begrabens ihrer T o t e n samt ihren W a f f e n , S c h m u c k u n d 
anderen Be igaben i n tiefe Gräber verließ u n d zur V e r b r e n n u n g der T o t e n überging. D i e s e 
radikale Veränderung des Ritus führte z u d e m E r g e b n i s , daß uns nach einer geraumen 
Zeit alle S p u r e n nach der so zahlreichen kelt ischen Bevölkerung, v o n der uns e in so b e 
redtes Z e u g n i s ihre Skelettgräber wie auch die Brandgräber der älteren Ze i t abgeben, 
gänzlich verschwinden. U n d d o c h hat s ich eben i n M ä h r e n a u f keltischen Siedelungen 
eine M e n g e v o n Beweismaterial erhalten, daß die keltische Bevölkerung hier wie i n ihrer alten 
gallischen H e i m a t n o c h mehrere Jahrhunderte lang weiter lebte . . . 

D a s allmähliche Schwinden dieser Belege auch a u f den S iede lungen zeigt a l lerdings , 
daß auch, diese späte keltische Bevölkerung i h r e m U n t e r g a n g entgegenschritt. D e r erste 
schwere Sch lag traf sie z u r Zei t der sogen, markomannischen K r i e g e i n der zweiten Hä l f t e 
des 2. J a h r h u n d e n s u . Z t r . , als die C o t i n i i h r gegebenes V e r s p r e c h e n , daß sie M a r c u s 
A u r e l i u s i m K a m p f e gegen ihre markomanni schen N a c h b a r e n H i l f e leisten werden , gebrochen 
haben , u n d als sie sogar T a r r u t e n i u s Paternus , den G e s a n d t e n des M a r c u s A u r e l i u s , der 
g e k o m m e n ist, u m sie an ihr V e r s p r e c h e n z u er innern , nach den W o r t e n des römischen 
Geschichtsschreibers D i o „schrecklich geschmäht h a b e n " (ÖSIVCÖQ ixdxwaav). Kai fiexä zaxra 
änd>\ovTf> — „ u n d dann gingen sie z u g r u n d e " . M i t diesen schrof fen W o r t e n beschließt D i o 
ihre Geschichte . 

D i e römische Strafexpedit ion, die M a r c u s A u r e l i u s gegen sie entsendete, hat ihre 
A u f g a b e , die der römische Hi s tor iker mi t so schrof fen W o r t e n andeutet, d o c h n icht völ l ig 
erfüllt. Archäologisches F u n d m a t e r i a l aus einer Re ihe v o n kelt ischen, kel t isch-germanischen 
u n d vil leicht auch re in germanischen A n s i e d l u n g e n wie auch aus germanischen G r ä b e r n 
beweist, daß Reste der mährischen Volcae — Cotini s i ch bis i n das 4. Jahrhunder t u . Z t r . 
erhalten haben , wo sie, wie es scheint, al lmählich i n der M a s s e der eingewanderten G e r m a n e n 
u n d S lawen verschwanden (assimiliert w u r d e n ) . I h r alter N a m e Volc — Valh — Valah lebt 
jedoch i m N a m e n der Walachen n o c h heutzutage . 


