
Die Balten im frtlhen Mittelalter nach
schriftlichen Quellen

EVALDS MUGUREV15S

Es  gibt  nicht  viel  schriftliches  Material  uber  die  baltischen  V6Iker  im  frdhen
Mittelalter. Zum Verstandnis der Entstehung einzelner V6Iker sind daher kurze
Exkurse  sowohl  in  die  Zeitspanne  vor  dem  6.  Jh.  als  auch  ins  12.-13.  Jh.
notwendig, eine Zeit, in der die Zahl der schriftlichen Quellen bedeutend zunahm.

Die Frage nach den Namen einzelner baltischer V6lker und deren Erscheinen
ist bereits seit dem vorigen Jahrhundert bis heute vielfach behandelt worden. Uber
diesen problemkreis gibt es eine umfangreiche Literatur (Gimbutas 1 963; Schmidt
1976; Jaskanis 1 991 : 3241 ; Ivinskis 1 995 u.a.), die im voriiegenden Artikel aufgrund
ihres Umfanges nicht betrachtet werden kann. Hingegen soll die Aufmerksamkeit
auf die Tatsache gelenkt werden, dab die Baltenfrage in den schriftlichen Quellen
meist im Rahmen eines gr6Beren Problems behandelt wird. Aus diesem Grund
gibt es kaum spezielle Forschungen gerade uber die schriftlichen Quellen des 6.-
11. Jh. beztlglich des baltischen Ethnos. Zudem wurden in jenen Ubersichten die
zuveriassigen Quellen off zusammen mit Legenden und Sagen betrachtet, die leider
kein sicheres Kriterium fdr eine chronologische Bestimmung sind.

Ziel  der vorliegenden  Untersuchung  ist  es,  gemats  der  Richtlinien  dieses
Sammelwerks  einen  allgemeinen  Einblick  in  die  Kontakte  der  Balten  mit  den
benachbarten V6Ikem im Lichte der schriftlichen Quellen des 6.-11. Jh. zu gewahren,
ohne die Erkenntnisse anderer Wissenschaftszweige beztlglich der Problematik
der Geschichte der Balten zu bertlhren. Tacitus ist der erste, der die Balten im 1.
Jh. n. Chr. unter dem Namen Aisten (Aestiorum gentes) ervahnt (Perl 1990: 123,
254-256).  Die von Tacitus genannten Besonderheiten der Aisten, auBer data sie
Bernstein sammelten, sind die Verehrung der ,,mater deum", das Tragen von Eber-
Amuletten, der FleiB der Bauern und die Vervendung von Holzgefaten. Aestiorum
gentes -es handelt sich hier also urn eine Mehrzahl von Stammen. Gemeint ist der
spater in PreuBen, Litauer und Letten gespaltene Zweig der lndoeuropaer. Der
Gesamtbegriff der Aisten, an dessen stelle bei ptolemaios (2. Jh.) nur Namen von
Untergruppen wie Galien und Sudauen vorkommen, ist bis ins Mittelalter hinein in
gleicher Bedeutung nachweisbar (Spekke 1961 : 5-7; Antoniewicz 1962).

Eine sehr bedeutende  Information Uber die Balten kann  man in dem vom
ostgotischen  K6nig  Theoderich  an  die  Aisten  geschriebenen  Brief  (Hestis
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Teodericus rex) urn 523/526 finden, der in den von cassiodor zusammengefaoten
Schriften „Variae" erhalten ist (Cassiodori Senatoris 1894:  143-144). Cassiodor
(urn 490-583) war ein hochgestellter Staatsmann des K6nigs Theoderich, der in
seinem Amt die Verordnungen  und  Briefe des K6nigs  redigierte  und zum  Teil
auch abfaBte. Zudem hat Cassiodor auch die Geschichte der Goten geschrieben.
Sie liegt in der Umarbeitung seines Zeitgenossen Jordanes vor.  Beztlglich der
Frage nach den Aisten ist das 5. Buch von Bedeutung (Jordanis 1991 :  17).

Vom Standpunkt der Koppelung der Geschichtsquellen aus ist es wichtig,
dao Cassiodor sich auf das obengenannte Werk des Tacitus  beruft, wo jener
seine  Ansichten  tiber  den  Bernstein  wiedergibt.  Hat  Tacitus  ethnografische
lnformationen  uber die Aisten  gegeben  (Beruf,  Volksglauben),  so  tragen  die
Nachrichten Cassiodors schon einen politischen Charakter. Dieser Brief wird von
Historikern als wichtigster Beleg tiber die Aisten sehr hoch geschatzt (Kruse 1846:
42-44; Spekke 1939; Bilkins 1959: 42-45). Jedoch wurden auch Zweifel tiber den
Charakter des  Briefes  geauBert,  nach  denen  die Varia  des  Cassiodor nur als
Handbuch fur Beamte gedient haben k6nnten (Nowakowski 1996: 111 f.). Es muB
aber berucksichtigt werden, daB Kontakte zwischen den baltischen Stammen und
den Ostgoten aufgrund des archaologischen Materials glaubwtlrdig nachgewiesen
werden k6nnen (Engel 1935: 96-98; §turms 1947: 9; Okulicz 1973: 494).

Nach der endgultigen Aufl6sung des westr6mischen Reichs sind die Aisten
nach  Cassiodor immer noch  als  zur gotischen  Herrschaft geh6rig  betrachtet
worden.  Das beweist wohl auch die merkwurdige Antwort des K6nigs,  als die
Aisten eine Gesandtschaft nach Ravenna schickten, urn dem K6nig zu gratulieren
und bei dieser Gelegenheit Bernstein als Geschenk zu Uberreichen. Seine Antworf
finden wir bei Cassiodor: ,,Durch die Ankunft Eurer Gesandten haben wir gesehen,
daB ihr einen groBen Eifer besitzt, von uns etwas zu erfahren, damit ihr euch an
den Ktlsten des Ozeans aufhaltet und im Geist mit uns vereinigt bleiben m6chtet.
Es ist uns ein angenehmes und suBes Geftlhl, wenn ihr bittet, daB eine Nachricht
von  uns  zu  euch  gelangen  m6ge,  zu  euch,  denen  wir  keine  Befehle  haben
zuschicken  k6nnen...  Denn  durch  so viele V6lkerschaften sich  einen Weg zu
bahnen, ist kein leicht ausfuhrbares Unternehmen und deswegen ist der Bernstein. . .
mit dankbarer Gesinnung von mir angenommen..."

Es  wird  deutlich,  daR  sich  die Aisten  im  6.  Jh.  in  ltalien  urn  grooe  Wel-
tangelegenheiten ktlmmerten und dao unter ihnen einige waren, die gotisch oder
lateinisch verstanden. Wir mussen uns erinnern, daB die Aisten von vielen V6lkern
umgeben waren, welche ihnen den Weg nach ltalien versperren konnten.

Aus der Ankunft der Gesandten der Aisten beim ostgotischen K6nig k6nnen
wir folgern, daB die Aisten selbst eigene Herrscher hatten, da es ja gew6hnlich
Herrscher waren, die ihre Gesandten (legati) zu anderen Herrschern schickten.
Eine Aktion der Gesandten konnten nur solche Herrscher veranlassen, die groBe
Macht besaBen, da der weite Weg von der Ostsee bis Ravenna viele Mittel und
wegen der Gefahren der langen Reise starken schutz erforderte (Bilkins 1 959: 43).

Die Aisten wollten durch die Gesandten wohl einen unmittelbaren Kontakt zu
dem machtigsten Herrscherjener Zeit in Stldeuropa herstellen. Zum Dank fur die
Geschenke aus Bernstein empfiehl Teoderich den Aisten „besucht uns 6fter wieder
auf dem von eurer Liebe gebahnten wege (requirite nos saepius pervias, quos amor
vester aperuit)". Augenscheinlich war der zweck derAnkunft der Gesandten, in einer
Zeit der schnellen und gefahriichen Vefanderungen duroh die Expansion der Germanen
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und Slawen, Verbindung zu kntlpfen und Untersttltzung zu suchen (Spekke 1939:
313).  Neben diesem politischen Ziel hatte die Gesandtschaft der Aisten eine rein
wirtschaftliche Aufgabe:  die Wiederherstellung der Handelsbeziehungen  auf der
BernsteinstraBe, die durch die V6lkervanderung unterbrochen waren. Cassiodors
Brief schlietst mit der Mitteilung, den Gesandten sei eine Antwort gegeben worden,
die den Aisten gefallen werde. Aus diesem Schluo des Briefes geht hervor, daB die
Gesandten ihren Auftrag erfolgreich eriedigt hatten.

Tacitus schrieb,  daf}  die Aisten  beim Anbau  von  Getreide  und  sonstigen
Feldfruchten eine groBe Ausdauer bewiesen (Perl 1990: 122). Was den lnhalt der
Mitteilung  betrifft,  hat dieser groRe Arbeitseifer seine Wurzel  in  ihrem  unkrie-
gerischen Wesen. Auch Jordanes bezeichnet die Aisten am An fang des 6. Jhs.
als einen friedlichen volksstamm (pacatum hominum genus omnio). Weiter schrieb
er: ,,Auch die Aisten -volksreiche Nation, die an der sehr ausgedehnten Ktlste
des Germanischen ozeans wohnt, untervarf er (Hermanaricus) durch Klugheit und
Tapferkeit seiner Herrschaft und so  beherrschte er alle Nationen Skytiens und
Germaniens als auch  tiber ihre Ackerfelder` (Jordanis  1991 :  53).  Die  Historiker
meinen,  daB die  Herrschaft der Goten  tiber die Aisten  und  tiber alle  Nationen
(omnibusque nationibus) nicht durch Waffengewalt, wohl aber auch durch den
AbschluB von Vertragen geschah (Schmidt 1910: 101 ; Spekke 1938: 5).

Wer war Jordanes und wie glaubwurdig ist seine „Geschichte"?
Jordanes (gestorben vermutlich im Sommer 552) war der Verfasser einer

historischen Kompilation, deren Teile im allgemeinen als „Historia Romana`` und
als „Getjca`` bekannt sind.  Die Getica ist als einziger lingerer Auszug aus der
verlorenen  „Historica  Gotica"  Cassiodors  erhalten  und  stellt  somit  eine  der
wichtigsten Quellen zur Gotengeschichte (Jordanis 1991 : XXIX-XXXVIl) dar. Uber
das  Leben des Jordanes  ist wenig  bekannt. Vor seiner Konversion zu  einem
religi6sen Leben war er selbst Gote oder Alane.

Jordanes  hat  also  sein  Werk verfaBt,  als  nach  der V6lkervanderung  die
Beziehungen zwischen dem Ostseeraum und ltalien von neuem erstarkten, was
auch Teoderichs Brief an die Aisten bekundet. Jordanes gibt einige Anhaltspunkte
zur Bestimmung der Grenzen des von den Aisten bewohnten Gebietes: Hinter den
Vidivarii (in der Gegend der Mtlndung derweichsel) Iebten die Aisten. Mit diesem
Hinweis ist die Westgrenze der Aisten festgelegt. Sddlich von den Aisten werden
die Akatziri genannt, die von Viehzucht und Jagd lebten. Also haben die Wohnstatten
der Aisten stldlich  bis zu der Gegend gereicht, wo die Waldzone in die Steppe
tlbergeht. Es handelt sich dabei urn eine ftlr die nomadischen Akatziri vorteilhafte
Landschaft.  Die Aisten als Ackerbauern anderten ihre Wohnstatten zur Zeit der
V6Ikervanderung wenig. Die Nichtbeteiligung derAisten an Kriegen und das Fehlen
von  Quellen,  die von  ihren  Kriegen zeugen  k6nnten,  mag die Ansicht mancher
Autoren von ihrer Friedfertigkeit hervorgerufen haben (pacatum hominum gens).

Weitere Nachrichten tiber die Aisten finden sich in dem von Einhard, dem
Ratgeber und  Kanzler des  Frankenk6nigs,  verfaBten  Lebenslauf Karls des
GroBen -der vita Karoli Magni (nach 830): „Danen und suenen haben die ganze
Nordktlste, einen Meerbusen des westlichen Ozeans und alle lnseln in ihm inne;
die Stldktlste aberwird von Slawen und Aisten und verschiedenen anderen V6lkern
bewohnt``  (at litus  australe  Slavi  et Aisti,  et aliae diversae  incolunt nationes -
Einhardi 1955: 180). Also sind die Aisten im 9. Jh. Nachbarn derwestslawen und
wohnen 6stlich von diesen. Dies geht daraus hervor, daB Einhard, von West nach
Ost blickend, die Aisten nach den Slawen nennt.
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Die Reisebeschreibung Wulfstans zeugt davon, daft ab dem 9. Jh. einzelne
Historiker  tiber  viel  konkretere  schriftliche  Quellen  verftlgten.  Die  daraus
gesch6pften  Nachrichten  betreffen  im  Unterschied  zur vorausgegangenen
Zeitperiode,  in  der  der  Name  Aisten  die  Balten  nicht  differenzierte,  nun  mit
Sicherheit einzelne  baltische V6lker.  Das  Frische  Ha ff erscheint  in  Wulfstans
Reisebericht (urn 900 n.Chr.) als Estmere, das mit der Nehrung „to Estum" geh6re
(Lund 1951 : 23-25; Labuda 1961 : 69, 70). Nach diesen Quellen haben die Aisten
zumindest den  Ktlstenstrich 6stlich der Weichselmtlndung  besiedelt.  Hier war
der An fang der BernsteinstraRe bis Aquileia.

Im Jahre 871 kam Alfred der GroBe in England an die Macht. Erwar ein groBer
Freund der Geschichte. Seine Eriauterungen berufen sich auf lnformationen, die er
von zwei Schiffskapifanen -Othere und Wulfstan -von deren Reisen erhielt. Wulfstan
bereiste die Ostsee selbst und gab genaue lnformationen tiber die Aisten: „Das
Estland ist sehr groo. Es sind darin viele Burgen (burh) und in jeder Burg ein K6nig
(cyning) und es befindet sehr viel Honig und sehr viele Fische. Der K6nig und die
reichen Leute trinken Stutenmilch, die Armen und Sklaven trinken Meth (medo)."

Wulfstan besuchte das Land derAisten bis hinauf zum Handelsort Truso und
gewahrt uns einige ftlr die Beurteilung des Glaubens der Bev6lkerung wichtige
lnformationen.  Er  beschreibt  die  Totenbrauche  und  Leichenspiele  mit  der
Lebendigkeit eines Augenzeugen. Wulfstan hat auch etwas tiber das Verbrennen
der Toten und tiber die Pferderennen berichtet.  Diese lnformationen stammen
aus  derjenigen  Gegend  der  PreuBen,  welche  spater von  den  Stammen  der
Pogesanier und Ermlander besetzt wurde.

Als Pruzzen benennt unter den Namen precun, bruteri im 9. Jh. der Munchener
Kodex „Nomina diversarum provinciarum et urbium" die Preuoen. Wissenschaftler
meinen, dab diese Ethnonyme vielleicht als pruccun bruteni wiedergegeben werden
sollten  (KyuHep  1991:  54).  Auf das  10.  Jh.  bezieht sich  die  Beschreibung  der
katholischen Lander, in dem „pruzze`` als das an Polen und RUBland angrenzende
Gebiet bezeichnet wird.  Der arabische Reisende  lbn Jakub,  der in der zweiten
Halfte des 10. Jhs. die westslawischen Lander besuchte (nach Al-Bakris aus dem
11. Jh.), gab an, daB die Pruzzen (brusi) die n6rdlichen Nachbarn des Polnischen
Reiches seien (Kiparsky 1 939: 55). Dao zur Bezeichnung der pruzzen im 9.-10. Jh.
verschiedene  Namen vervendet wurden,  die jedoch  mit Sicherheit auf sie zu
beziehen sind, davon zeugen die Benennungen der Pruzzen in den schriftlichen
Quellen des Deutschen Ordens aus dem 13.-14. Jh: Pruci, Prutheni, Bruteni u.a.
(SRP,111863:  848).  Durch die Missionsreise Adalberfs, des Bischofs von  Prag,
wurde Preussen im Jahre 997 ein vielgenanntes Land (Mannhardt 1936: 9-11 ).

Die  Charakteristik  der Jadwinger oder  Sudauer  entspricht  der  sozialen
Schichtung des  10.-14. Jhs.  (nobiles, duces) bei den ubrigen Balten.  Im Jahre
983 besetzte Ftlrst Wladimir der Heilige ihr Land, auch andere slawische Ftlrsten
kampften mit den Jadwingern. In schriftlichen Quellen haben wir bis zum 13.-14.
Jh. Ieider nur sehrwenige Daten dber Jadwinger (Hellmann 1 991 : 267).

Was die Galinden betrifft, so sind diese der von Jordanes „Coldae`` genannte
Stamm. Nach der Motschin-Kultur ethnisch zu den Balten geh6rend, handelt es sich
dabei unverkennbar urn die in den russischen Chroniken des 12. Jhs. ervahnten
Goljaden, die im Gebiet sudlich und westlich von Moskau wohnten (Sedovs 1992: 89).

Die Siedlungsgebiete der Kuren reichten entlang der Ostsee und dem Rigaer
Meerbusen im Stlden bis zur Memel. Uber den kurischen Einheitsstaat (regnum)
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und einige Burgen (Seeburg Grobina, Apule) liefert in der Mitte des 9. Jh. Rimbert,
der  Erzbischof von  Hamburg-Bremen,  lnformationen  in  seiner ,,Vita Anskarii``
(Rimberti 1 961 : 3-14). Rimbert erzahlt auch, dao im Kurenstaat 5 civitates gewesen
seien.  Vielleicht  muR  mit  civitas  ein  gr60eres  Gebiet  gemeint  sein,  dessen
Mittelpunkt eine Burg (urbs) war (Hellmann 1982: 14; Mugurevi6s 1997: 87). Nach
den Angaben von  Rimbert waren die kurischen  Burgen sehr groo; 7000-15000
kampifehige Manner fanden  in ihnen  Platz.  Es ist klar,  daB Rimbert die Zahl der
Besatzungstarktlbertrieb.Mittedes9.Jhs.waresdenKurengelungen,einenUberfall
der Danen abzuwehren. Jedoch muBten sie nach dem erfolglosen Kampf gegen den
schwedischen K6nig Olaf ihm als Kontribution Silber und Geiseln gegeben.

GemaB der lnformationen des islandischen Historikers Snorre Sturieson in der
Sage von St. OIaf, die An fang des 13. Jh. aufgeschrieben wurde, deren historischen
Ereignisse sich aber hypothetisch auf die 60er Jahre des 9. Jhs. beziehen k6nnten,
hatte K6nig Erik aus Uppsala Kurland untervorfen und doff Burgen bauen lassen
(Snorre Sturleson 1893-1900,11, Kap. 80). Eine solche schwedische Militaraktion
k6nnte m6glich sein, ihr Resultat scheint aber nicht glaubhaft, da neben Kurland
als untervorfene Lander auch  Finnland,  Karelien und  Estland genannt werden.
Versuche der Schweden vom 7. bis zum fruhen 11. Jh. und der Danen seit dem 9.
Jh., die Kuren zu unterverfen, gelangen nie auf die Dauer (Bilkins 1967: 13-14).

Adam  von  Bremen  (urn  1040-1080),  Domherr und  Leiter der  Domschule,
beschreibt in seiner „Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum" Leben, Politik
und Wirken der Erzbisch6fe von Hamburg-Bremen (Adam von Bremen 1961 : 445).
Das Werk muB im Kern urn 1076 abgeschlossen gewesen sein. Es ist getragen von
lebhafter Anteilnahme an den Aufgaben und den lnteressen Hamburg-Bremens an
der Mission in Osteuropa. AUBerdem zeugt es von wissenschaftlichem, geographi-
schem und ethnografischem lnteresse, wenn auch furfeme Landerwissen und Fabel
stark ineinander ubergehen. So schildert er z.B. Kuriand als eine lnsel, auf der eine
auoerst grausame Bev6Ikerung wohnt. Weiter schreibt er: „Es gibt dort viel Gold,
auch pfachtige Rosse. AIle Hauser sind voll von Priestem, Wahrsagem und Zauberem,
die sich m6nchisch kleiden... Jetzt ist dort auf Betreiben eines Kaufmanns, den der
Danenkenig durch groBe Geschenke dazu veranlaBte, eine Kirche errichtet worden``.
Die Pruzzi oder Samlander charakterisiert er als h6chst menschenfreundlich (hom-
ines humanissimi), da sie den Handlem sehr behilflich waren. Auch Estland (Aestland)
hielt Adam fur eine  lnsel.  Es wird deutlich, daf} Adam von Bremen unter der Be-
zeichnung ,Aestland`` schon das heutige Estland verstand (Spekke 1937: 28).

Die  Benennung  des am  linken  Ufer des  Unterlaufs der Daugava von  den
Semgallen bewohnten Territoriums „Semigallia`` wurde An fang des 10. Jh. in den
Annales Ryenses und in den Annales Ripenses erwahnt (Lappenberg 1859: 398;
J®rgensen 1920: 68,149). Der Name Semgallen (Simkala) wurde urn die Mitte des
11. Jh. auf dem Runenstein aus Mervalla (S6dermanland) eingekerbt (Brate, Wessen
1924-36: 172). Auf diesem Momument wird von einem Swen berichtet, welcher mit
einer reichen Fracht urn das Kap Kolka (Tumisnis) off nach semgallen gefahren sei.
Zwei andere Runensteine, auch aus S6dermanland -aus G6ksten und Gfonsta -
sind in Bezug auf die Lesung „Semgallen`` in den lnschriften sehr problematisch.
Ihre Verbindung mit dem Ostbaltikum ist daher nur hypothetisch, da in der lnschrift
nur die Silbe ,,sim`` enthalten ist. Es ist daher problematisch, das Wort „sim" oder
„sem`` auf die Semgallen zubeziehen. Eine Verknupfung mit den preussischen Semba
erscheint aber m6glich (Brate, Wessen 1924-36: 82; Kursis 1968: 95).
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Ahnlich ist es mit der lnschrift vom Beginn des 11. Jh. aus der sog. „Waagen-
Schachtel`` aus sigtuna (Friesen 1 912: 6-19). Man ubersetzt die lnschrift „simskum
man" sowohl als ,,semigallischer`` als auch als „Mann aus Semba`` (Pritsak 1981 :
364). In jenen Fallen, in denen zwischen zwei varianten -Semgallen oder semba -
zu wahlen ist, steht auoer Zweifel, daB es sich urn Zeugnisse skandinavischer
Kontakte mit Bewohnern der gegenuberliegenden OstseektJste handelt.  Es ist
wahrscheinlich,  in diesen  Fallen die oben ervahnten  Ereignisse mit Semba in
Preufoen  zu  verbinden;  dieser  Landstrich  ist  auch  im  Westen  durch  andere
Geschichtsquellen nicht unbekannt (Wulfstan, Adam von Bremen u.a.).

Die Litauer waren der gr6Bte Stamm der Balten  im fruhen  Mittelalter.  Der
Name „Litua`` wird 1008 erstmals in den Annalen Quedlinburgenses genannt (Pertz
1838;  Ivinskis 1995:  105).

In der altrussischen Nestorchronik (Povestj vremennych let) beschreibt der
Chronist die  Ereignisse  seit der heidnischen  Zeit  im  9.  Jh.  zunachst  bis  zum
An fang des 12. Jhs. (rlcpJl  I,1962: 4,11 ). In dieser Chronik werden erstmals die
Lettgallen (Letigola) ervahnt. Der Chronist schreibt, daB im Japhetischen Teil die
Russen, Cuden und alle anderen V6lkerschaften -Litauer (Litwa), Kuren (Kors),
Semgallen (Zimegola), Lettgallen -siedelten. Die Fremdv6lkerzahlten den Russen
Tribut. Diesev6lkerwaren 6uden, Litauer, Semgallen, Kuren, Neromer, Liven u.a.

Die aufgezahlten V6Iker haben ihre eigenen Sprachen. Nach der Stellung,
die der V6lkername „Neromer" in der Aufzahlung einnimmt, welche genau der
oben zitierten entspricht, wobei an dieser Stelle Lettgaller genannt sind, fallt es
schwer, sich der Vermutung anzuschlieBen, daB hier ein anderes Volk gemeint
sein sollte (Hellmann 1954: 245).

In vorliegendem Arfikel sollten die skandinavischen und islandischen Sagen
nicht analysiert werden, deren sagenhafte Kunden von den Pruzzen, Kuren und
Semgallen sich auf die gegebene Periode beziehen k6nnten. Da sie im 13.-14.
Jh. niedergeschrieben wurden, sind in der Nennung einzelnerv6lker oder in der
Beschreibung  der  Ereignisse jungere  Aufschichtungen  m6glich,  die  tiber die
Chronologie der in diesen geschichtlichen Quellen dargestellten Ereignisse keinen
sicheren Anhaltspunkt ergeben.

Uberblickt  man  eher allgemein  die  Herkunftsgeschichte  der im  6.-11.  Jh,
geschriebenen Quellen, so kann man feststellen, daB es darunter keine gibt, die
ein Verfreter des baltischen Ethnos verfaBt hatte. Die Information uber die Balten
haben Fremde weitergeleitet oder niedergeschrieben, die ihr Wissen meist selbst
nur mittelbar von Dritten erhielten.

Da die Verfasser der Chroniken, Beschreibungen oder Dokumente Vertreter
eines gr6Beren Staates oder Volkes gewesen sind, herrscht in ihrer Information
gew6hnlich  die  Darstellung  eines  Geschehens vor,  in  dem  andere V6lker die
Balten untervarfen und diese gezwungen wurden, Tribute zu zahlen. Beztlglich
der baltischen V6lker kann dies deutlich dann gezeigt werden, wenn es sich urn
die  Herrschaftsansprtlche  der  Goten,  der  Skandinavier  oder  der  Slawen  im
Ostseeraum handelt. Es ist nicht zu leugnen, daf} das 6.-11. Jh. eine Zeit vieler
Kriege, Raubztlge und Kampfe war, in denen gew6hnlich das gfooere und besser
bewaffnete  Heer den  Sieg  davontrug.  Die  Kampfe  geschahen  allerdings  mit
wechselndem Gltlck; so sind durchaus Falle ervahnt, bei denen auch eines der
baltischen V6lker siegte und den bisherigen Tributzwang abschtJttelte.  Solche
Siege hat es wohl weniger gegeben als Niederlagen, denn der von den baltischen
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V6lkern besiedelte Raum hat sich im 1. Jt. n. Chr. mehrfach verringert und machte
zu Beginn des 11. Jh. nur den kleineren Teil des ehemals bewohnten Gebietes
aus.  Dieser ProzeB  kann  besonders deutlich durch die  baltische Hydronomie
und die Analyse der archaologischen Kulturen nachgezeichnet werden (Abb.1 ).

Abb.1.  Die Balten und ihre Nachbarn am An fang des 2. Jahrtausends n.Chr.1. Die Grenzen des
12.-13.  Jh.n.Chr.  2.  Die  Grenzen  der Balten  in  vorgeschichtlicher Zeit.
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Baltai ankstyvaisiais viduramziais ra§ytiniu §altiniu
duomenimis

EVALDS  MUGUREV15S

Santrauka

§io tyrinejimo tikslas yra Vl-Xl a. ra§ytiniu §altiniu apie baltus irju kontaktus su
kaimynais bendra ekspozicija.

Tacitas buvo pirmasis I a. po Kr. ais6iuvardu (Aestiorum gentes) paminejes
baltus. Ais'6iu gentis jo buvo suprantama kaip baltugen6iuvisuma. Kitas svarbus
§altinis, kuriame i§skirtos balti§kos galindu (Galien) ir st]duviu (Sudauen) gentys
yra Ptolomejaus (11 a. po Kr.) ra§tai.

Svarbios ir idomios informacijos apie baltus randama ostgotu karaliaus Te-
odoriko  lai§ke,  ra§ytame  ais6iams  apie  523-526  in.  ir  pateiktame  Kasiodoro
(Cassiodor). Svarbi baltu istorijai yra jo „Gotu istorija``, kuria pateikia Kasiodoro
amzininkas Jordanas. Pastarasis nurode ir ais6iu gyvenamavieta: i rytus uZ vidi-
variju tiie gyveno Vyslos Zio6iu rajone) ir i §iaure nuo akaciru, t. y. §iauriau stepiu
zonos. Tacitas pateikia etnografinio pobc]dzio informacijos apie ais6ius, o Kasio-
doro Zinios yra  politinio pobodzio. Anot jo,  po Vakaru Romos imperijos Zlugimo
ais6iai  vis  dar buvo  susij?  su  gotu valdzios  viist]nemis.  Ai§ku, jog VI  a.  ais6iai
ltalijoj.e  rdpinosi  labai  svarbiais  reikalais,  taigi  tarp ju buvo  tokilL,  kurie  suprato
goti§kai arba lotyni§kai.  1§ §io lai§ko matyti, jog ais6iai tuomet tufejo savo valdo-
va, kuris siunte pasiuntinius pas kitavaldova-gotu karaliu. Ilga ais6iu. pasiuntiniu
kelione nuo Baltijos joros pakran6iu i Ravena reikalavo dideliu le§ii ir pastangu, tai
buvo neeilinio kunigaik§tuko suorganizuota akcija. Ais6iai sieke uzmegzti ry§ius
su stipriausiu to meto Pietu Europos valdovu, tufejo ir sieke politiniutikslu-ie§kojo
paramos germanu ir slavu. ekspansij.os salygomis. Antikiniu autoriu apibodinimas
ais6iu,  kaip taikiu ir draugi§ku Zmoniu,  duoda  pagrindo kai  kuriems  istorikams
manyti, jog gotai §iuos pajunge ne ginklu, bet taikiais susitarimais.

Velesniu Ziniu apie ais6ius randame Einhardo, franku karaliaus patarejo ir
kanclerio,  po 830 in.  para§iusio „Vita Karoli Magni" ra§tuose. Anotjo, pietinese
Baltijos pakrantese, einant i§ vakaru i rytus, gyveno slavai ir ais6iai.
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Vulfstano, kuris pats lankesi vakariniu. baltu prekybos centre Truso,  kelioniu
apra§yme (apie 900 in.) yra konkretesniu Ziniu apie ais6ius. Minimos Aistmares
(Estmere) su nerija ir nuo Cia prasidejes gintaro kelias iAkvileja, pateikiama infor-
macijos apie baltu, velesniu. prt]su,  tikejimus ir laidotuviu papro6ius.

IX a. Miuncheno kodekse „Nomina diversarum provinciarum et urbium" pa-
mineti lenku ir rusu kaimynysteje gyvene prosai (precun, bruteri). Po Adalberto -
Prahos vyskupo misijos  997 in. prdsai minimi palyginti daznai. Arabu keliaunin-
kas lbn Jakubas (Xl a.) prt]sus, §iaurinius Lenkijos karalystes kaimynus vadina
brust. vardu. Tokia prt]su genties vardo ivairove atsispindi ir XllI-XIV a. Vokie6iu
ordino §altiniuose, kur prt]sai vadinami Prucr., Pmthent., Brufent..

Jotvingiai minimi 983 in., kai  kunigaik§tis Vladimiras uzemejuzemes. Veliau su
jais kovojo ir kiti slaviL kunigaik§6iai. Jotvingiuarba sC]duviiLvisuomenes charakteris-
tika ra§ytinjuose §altiniuose atitinka ir kitu baltu gen6iu socialin? struktdrax-XIV a.

Gali bdti, jog Co/bee vardu Jordanas vadino galindugenti. Veliau, XIl a., rusu
kronikose jie vadinami Go//.aden ir gyveno i pietus bei vakarus nuo Maskvos.

Apie kur§ius, gyvenusius Baltijos pakranteje nuo Rygos |lankos §iaureje iki
Nemuno pietuose, ju„karalyste", Zemes bei svarbesnius „miestus" (Seeburg, Apu-
Ie) lx a. viduryje informuoja Hamburgo -Bremeno arkivyskupas Rimberfas („Vita
Anskarii"). Pasak islandu istoriko Snorre Sturiesono (§v. 0lafo saga, para§yta XIII a.
pradzioje), lx a. 7-ajame de§imtmetyje Upsalos karalius Erikas nukariavo Kur§air
state ten piljs. Si Zinia laikoma hipoteti§ka, ta6iau tokie lyykiai galejo bdti -neabe-
jotinos Vll-XI a. pr. §vedu, o nuo lx a. ir danu pastangos uzkariauti kur§iu Zemes.

Adamas Bremenietis savo  apie 1076 in. para§ytame darbe  „Gesta Hamma-
burgensis ecclesiae pontificum" apra§o turtinga kur§iu kra§ta, pabfezdamas gau-
sybe burtininku ir Zyniu. Adomo Bremenie6io Ziniomis, Kur§e vienas danu pirklys
|steige parapijair pastate bazny6ia. Prie§ingai nei kur§ius,  jis prt]sus, arba Sam-
bijos gyventojus, vadina taikiais Zmonemis. Ra§ydamas apie Aesf/ar}d autorius
turi galvoje ne baltu, bet estu Zemes.

Kairiajame Dauguvos Zemupio krante gyvenusiuziemgaliu kra§tas SemJ.ga/-
/t.a minimas X a. pr. ,,Annales Ryenses`` ir „Annales Ripenses``.  Ziemgala Simkala
vardu pamineta XI a. vid. datuoj.amame Mervalos  (S6dermanland) runuakmeny-
je. Gali bt]ti, jog Ziemgalos vardas yra uzra§ytas ir kituose dviejuose akmenyse
(G6ksten ir Gfonsta). Garsiame Xl a. pr. [ra§e ant svarstykliu dezutes i§ Sigtunos
Ziemgalos  vardo  paminejimas yra  problemati§kas -gali  boti, jog  ten  turimas
galvoje pirklys i§ Sembos.

Lietuvos -vienos i§ didziausiu  baltu gen6iu vardas pirma kartaaptinkamas
tik  1008  in.  (Annalen  Quedlinburgenses).  Nestoro  kronikoje (Povestj vremen-
nych  let),  kur  apra§omi  ivykiai  nuo    lx  iki  XIl  a.,  pirma karta minimi  latgaliai.
I§vardinant ivairias baltu gentis, pazymima, jog I.os §neka atskiromis kalbomis.

Apie baltus pateiktu Vl-Xl  a.  ra§ytiniu Ziniu autoriai  patys nebuvo baltai -
Zinios gautos per tarpininkus,  ne i§ pirmu lc]pu.  Be to,  kroniku,  apra§ymu arba
dokumentu sudarytojai buvo dideliu valstybiu arba gen6iu atstovai, o ju informa-
cijoje  paprastai vyrauja Zinios apie  bandymus  nukariauti  baltu gentis  (1  Zml.),
priversti jas paklusti ar moketi duokle.

Verfe V.  Zulkus
Evalds  Mugurevi5s
Latvijas Vestures instituts
Akademl.jas  laukuma  1,  RIg5,
LV-1050  Latvija
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