
Die v6Ikerwanderung  und die Westbalten
die entstehung der kuren

VLADASZuLKuS

Die Theorie einer gleichmaRigen Entwicklung der baltischen Kultur in der Eisenzejt
(Gimbutiene  1985:  109;  Nakaite  1991:  99) wird  durch  neues archaologisches
Material in Frage gestellt. Diese Funde zeigen, daR die Welle derv6lkervande-
rungen den baltischen Kulturbereich erreichte und unmittelbaren EinfluB auf die
Genese der baltischen stamme hatte (§imenas 1 994). Bei der Genese der Kuren
selbst bleibt es immer noch problematisch, einen permanenten Zusammenhang
zwischen der Kultur der Skelettgraber mit Steinkreisen des  1.4. Jhs.  und der
kurischen  Kultur  des  8.-13.  Jhs.  herzustellen.  Die  archaologische  Fachwelt
diskutiert zur Zeit  nicht  besonders  heftig  tiber diesen  Problemkreis,  sondern
korrigiert im Licht der neuesten Funde die Grenzen der "protokurischen" Kultur
und sucht nach neuen Beweisen einer Fortsetzung der r6misch-kaiserzeitlichen
Kultur in  der Kultur der mittelalterlichen  Kuren.  Die  kulturellen  und  ethnischen
Prozesse der V6lkervanderungszeit an der baltischen Ostseektlste sind in der
Forschung ohne besondere Beachtung geblieben.

Die  Kulturen  der  r6mischen  Kaiserzeit

Die in der letzten Zeit verdoppelte Anzahl der Funde erm6glicht es, die Grenzen
der sogenannten Meme/ku/fur (Engel, La Baume 1937: 124-126), d.h. der Kultur
der Skelettgfaber mit Steinkreisen, zu korrigieren. In Westlitauen sind gegenwartig
34 entsprechende Graberfelder aus dem 1.-4. Jh. bekannt. Der Kulturkreis der
Skelettgraber mit Steinkreisen umfaBte die litauische Ostseekuste vom Unterlauf
der Memel (Nemunas) im Stlden bis zum Heiligen-Aa (§ventoji) im Norden; die
6stliche Grenze tlberschritt die J0ra (Vaitkunskiene 1997: 155) -Abb.1.

In diesem Kulturkreis herrschten Skelettgfabervor; der Brauch derverbrennung
wurde nur im 1.-2. Jh. praktiziert (Kurmai6iai, Rt]dai6iai). Es wurden dort aber auch
ahnliche Urnengfaber wie im Samland angetroffen.  Die Gfaber mit Steinkreisen
werden Flachgraber genannt,  im  1.-2. Jh. (Engel,  La Baume  1937:  149;  Michel-
bertas 1 986: 31 ; Tautavi6ius 1 996:) und vielleicht auch spater (Zulkus 1 995: 82,85)
hatten aber einige von ihnen auch flache Erdhugel. Ein oder mehrere Steinkreise
sind etwa 5-7 in groo, in der Mitte sind kleine Steine, manchmal auch Steinpflaster
(Ka§u6iai, Auk§takiemiai/Oberhof). Die Gfaber wurden auf der Erdoberflache oder
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Abb.1.  Die  Graberfelder  der  Kultur  der  Skelettgraber  mit  Steinkreisen.

in  0,3-0,5  in eingetiefte  Gruben eingerichtet.  In der Grube wurden  Holzkohle,
unter  den  Steinkreisen  manchmal  auch  Brandschichten  gefunden.  Fur  die
Bestattung wurden  Holzsarge  oder Dielenlagen  benutzt.  Die vorherrschende
Bestattungsrichtung ist Sdd-Nord. Die Graber des 1.-2. Jhs. waren sehr arm, seit
Ende  des  3.  Jhs.  wurden  die  Graber jedoch wesentlich  reicher ausgestattet.
Waffen (Ttlllenbeile, Messer, manchmal Schilde), Sensen und Wetzsteine lagen
gew6hnlich am Kopf oder an der linken Schulter der Toten, die Lanzen an der
Seite. In Manner-und Frauengrabern befanden sich kleine Tont6pfe (Miniaturke-
ramik). Beim Kopf wurden off als zusatzliche Beigaben Schmucksachen in kleinen
Rinden-oder Holzkisten gefunden. Ab dem 3. Jh. n. Chr. wurden bei K6rperbes-
tattungen gelegentlich auch  Pferde  begraben  (Michelberfas  1986:  32,  37-40).
Zwischen §ventoji (Heiligen-Aa) und Venta waren K6rperbestattungen mit flachen
Htlgeln ohne Steinkreise verbreitet.  Die Zusammensetzung der Beigaben war
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hier  ahnlich  wie  in  den  Grabern  sddwarts  der  §ventoji  (Latvijas  1974:  129;
Michelbertas 1989: 18; Caune 1991 ).

Im westlichen Teil Zentrallitauens und in Nordlitauen herrschten im 2.-4. Jh.
sehr ahnliche Bestattungsbrauche in Erd-oder Sandhtlgeln vor, die Grundlage
zur Definition der Hdgelgraberfelderkultur sind. Die K6rperbestattungen wurden
in der Htlgelaufschuttung selbst oder unter derselben auf dem Boden vorgenom-
men (Tautavi6ius 1977: 11,12,185; Michelbertas 1986: 3740). Die Ahnlichkeiten
zwischen  der  kaiserzeitlichen  Kultur an  der litauischen  Ostseekuste  und  der
Htlgelgraberfelderkultur sind so groR, daR die beiden Kulturkreise nach Ansicht
einiger Forscher zu  den Westbalten geh6ren  mtloten  (§imenas  1997:  49-54;
Nowakowski 1996: ).

AUBer den oben ervahnten Regionen im 6stlichen Ostseeraum gibt es einige
weitere Landschaften, in denen im 1.-4. Jh. die Bestattung in flachen Htlgeln mit
Steinkreisen praktiziert wurde: in der samlandisch-natangischen Kulturgruppe,
an der schwedischen Ostseekuste (Biuw 1992), auf Gotland (Almgren, Nerman
1923; Nyl6n 1955: 138,141 ) und am Unterlauf der Weichsel. In allen ervahnten
Regionen haben die Bestattungsbfauche ihre Wurzeln schon in dervorfomischen
Kaiserzeit, nur am Unterlauf der Weichsel erschienen solche Graber erst in der
r6mischen Kaiserzeit; jedoch herrschten sie hier nicht vor und formierten auch
kein geschlossenes Areal (Kmiecinski 1962: 101,142-145).

Zwischen den Kulturen des 1.-2. Jhs. auf Gotland (Almgren, Nerman 1923:
24-25; Nyl6n 1955: 138,141 ), an der litauischen Ostseektlste (Michelbertas 1986)
und im Samland (Engel, La Baume 1937: 144; Jaskanis 1974: 214-221 ; Nowa-
kowski 1996: 61 -63) kann man viele Gemeinsamkeiten feststellen. Uberall wurden
nach Norden orientierte Gfaber in Steinkreisen unterflachen Erdhtlgeln gefunden
und  tlberall  wurden  in  diesem  Zeitabschnitt  auch  Brand-  und  Skelettgraber
angetroffen. Aus Litauen sind dagegen spater nur Skelettgraber bekannt. In den
Brandgrabern auf Gotland und im Samland wurden oft Brandschichten entdeckt,
an der litauischen Ostseekdste war diese Sitte aber nicht allgemein verbreitet. Im
Samland und auf Gotland  lagen die Beigaben an der linken Schulter oder am
FUBende, in Litauen wurden sie immer wieder am Kopf oder an der linken Schulter
angetroffen. Uberall lagen in den Grabern MiniaturgefaBe. Auf Gotland und an
der litauischen Ostseekuste befanden sich in den  Frauengrabern sehr oft zu-
satzliche Beigaben in  Rinden-oder Holzkastchen; die Frauen trugen auf dem
Kopf mit halbkugelformigen Bronzeapplikationen verzierte Hauben. Im Samland
(Dollkeim-Kovrovo-Kultur) unterscheiden sich die Hauben von den ubrigen durch
eine andere Form der Bronzekn6pfchen (Nowakowski 1996: 55).

Die groBe Ahnlichkeit in den Bestattungsbrauchen im westbaltischen Raum
(Iitauische Ostseekuste und Samland) einerseits und auf Gotland andererseits
sowie die umfangreichen Beziehungen zwischen diesen Regionen lassen vermuten,
dao sie in der Latene-Zeit und frtJhen r6mischen Kaiserzeit einen gemeinschaftli-
chen Kulturkreis bildeten (Zulkus 1995: 107).

Auf Gotland vefanderten sich die spatkaiserzeitlichen Bestattungsbrauche
wenig; die Kultur der westlitauischen Gruppe unterschied sich jedoch mehr und
mehr von der samlandischen (Tautavi6ius 1987: 107; Nowakowski 1996: 83-84;
Simenas 1 997: 50). In westlitauen waren die steinkreise der Gfaber ab dem 2. Jh.
in einer weniger regelmaBigen Form als zuvor ausgefuhrt, an die grof}en Kreise
wurde noch ein weiterer Halbkreis aus Steinen angeschlossen; ab dem 3. Jh. wurden
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auch rechteckige Steinsetzungen angelegt (Michelbertas 1986: 28-33). Im 5.-6.
Jh. herrschten solche rechteckigen Steinsetzungen an der litauischen Ostseekuste
bereits vor (Tautavi6ius 1996: 74-76).

Im Samland erschienen neben den flachen Brandgrabern und Htlgelgrabern
im  1.-2.  Jh.  Skelettgfaber in  Sargen  und  Brandgraber in  Urnen.  Urnengraber
wurden schon in der Mitte des 4. Jhs. zum vorherrschenden Bestattungsritus.
Die Erscheinung von K6rpergfabern in Baumsargen im Samland und in derwest-
litauischen, der Untermemel-sowie der mittellitauischen Kulturgruppe k6nnte ein
EinfluB aus dem Weichselmundungsgebiet sein. Kennzeichen der samlandischen
Dollkeim-Kovrovo-Kultur seit dem  1.  Jh.  sind  Graber mit  Pferdeskeletten.  Als
fruheste  derartige  Funde  gelten  die  Pferdezahne  aus  den  HtJgelgrabern  von
Kurmai6iai  in Westlitauen, wobei es  nach Ansicht von  Nowakowski  allerdings
unsicher  bleibt,  ob  die  kaiserzeitliche  Dollkeim-Kovrovo-Kultur  die  Sitte  von
Pferdegrabern von dort ubernommen haben k6nnte (Nowakowski 1996: 61 -63).

Die Westbalten  in  schriftlichen  Quellen

Die Namen der westbaltischen Stamme sind in der Kaiserzeit aus den Schriften von
Tacitus,  Ptolemaus  und  Plinius  bekannt,  ihre Aussagen  wurden jedoch  in  der
Forschung sehr unterschiedlich  interpretiert.  Nach  Nowakowski  k6nnen die  bei
Tacitus ervahnten Aesfr.t. mit den Westbalten des Samlandes gleich gesetzt werden
(Nowakowski 1996: 61 -63). Claudius Ptolemaus fand n6rdlich der Weichselmun-
dung, wo die Ver7ec/at. siedelten, die Stamme der Ve/fa;., Osi.o/., Katoones und Kofafot',
Kareofar., Sa/or' (Selen), Ga/i.nc/a sowie Souc/i.r}ot. (Galinden, Sudinen). Die Osf.o;. suchte
Nowakowski zwischen Memel und Duna (Nowakowski  1990: 379) oder n6rdlich
des Samlands (Nowakowski 1996: 11 ). Die Ve/fat.versuchte man gelegentlich als
slawischen Stamm zu identifizieren (Jazdzewski 1988: 98, 99). H6chstwahrscheinlich
sind die Kareofat. von Ptolemaus die Kuren, aber es ist genauso schwer, dies zu
beweisen wie es zu wideriegen (Gudavi6ius 1987: 103). Die Ost.ot.sind auf alle Falle
z\rvischen Kuriand (litauische Ostseektlste) und Samland zu lokalisieren. Am Unteriauf
des Nemunas bestand schon wahrend der fomischen Kaiserzeit eine Kulturgruppe,
die sich von der samlandischen Dollkeim-Kovrovo-und der westlitauischen Kultur
unterschied (Michelbertas 1989: 17, Nowakowski 1996: 86-87). Ost'of.steht sprachlich
den  baltischen W6rtern  t/sfa,  osts,  uosts nahe,  die ``Fluf}delta" bedeuten. Viele
solcher Ortsnamen sind aus dem Memel-Delta bekannt (Zulkus, Urbanavi6ius 1995:
10). Daher kann man annehmen, daB die Os/.o/. ein Stamm waren, der in diesem
Gebiet siedelte. In der Kaiserzeit befand sich das Memel-Delta 6stlicher als in der
Gegenwart;  im  Norden floB das  Memel-Delta  mit dem  Minge-Delta zusammen
(Kunskas 1995: 38, Vl pav.). Die sich heute auf dem Land befindlichen Siedlungen
und Gfaberfelder lagen ehemals wahrscheinlich am Wasser oder auf lnseln im Delta
(Abb.1 ). Der Historiker E. Gudavi6ius schlagt eine andere Erklarung fur die Sied-
lungssituation am Unterlauf der Memel vor: Er siedelt dort, wo im 13. Jh. die tema
Lama fa ervahnt wird, die Lemov7.t. des Tacitus an (Gudavi6ius 1981 ).

Die demografischen Veranderungen  im 3.-4. Jh.
Seit dem 3. Jh. begannen in derwestbaltischen Kultur aus verschiedenen Grdnden
Veranderungen. In derwestlitauischen Gruppe, im westlichen Teil der HtJgelgra-
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berfelderkultur    und    in    der
Untermemel-Gruppe  wuchs  die
Zahl dersiedlungen bis zum Jahre
250-270  n.  Chr.  an,  verringerte
sich aber spater rasch.  Bei den
mittellitauischen  Graberfeldern
nahm die Zahl der Graberfelder
nach kurzerverringerung urn 200-
250  n.  Chr.  urn 250-270  n.  Chr.
wieder zu.  In  der  ostbaltischen
Kultur stieg im Gegensatz dazu
die Bewohnerzahl ab 200 n. Chr.
bis  zum  Ende  der  r6mischen
Kaiserzeit (Michelbertas 1989: 15-
17;  §imenas  1994:  16;  Zulkus
1995: 97). Im samland wuchs die
Zahl der Gfaber nach einer verrin-
gerung urn 250 n. Chr. urn 300 n.
Chr. wieder an, ging aber spater
wieder stark zurtlck (Nowakow-
ski  1996: Tab. XVI d). Auf diese
Weise entsprechen die Vefande-
rungen in der Bewohnerzahl im
Samland der demographischen
Dynamik in der westlitauischen
Kultur sowie der westlichen Hu-
gelgraberfelder-und der Unter-
memel-Kulturgruppe (Abb. 2).

Urn  300  n.  Chr.  ftlhrte die
Verringerung der Bev6lkerung
im  Samland  nach  der Veran-
derung der Bernsteinhandels-
straBen zum Zusammenbruch
der  Kultur-  und  Handelskon-

0              100             200            300            40o M

Abb.  2.  Die  demografischen  Veranderungen  im  1.-4.
Jh. A -Einwohnerzahl auf Gotland  (nach dem
Grabungsmaterial  der  Graberfelder  Havor,
BIasnungs und Bjars -Almgren, Nerman 1923).
1  -Westlitauische Kulturgruppe. 2 -Samland
(nach  Nowakowski  1996).  3  -Htlgelgraber-
felderkultur.  4  -  Untermemel-Kulturgruppe.
5 -Ostbaltische Kultur. 6 -Mittellitauische Gra-
berfelder.  7  -  Steinhtlgelgraberfelderkultur.

takte zwischen dem Samland und den Provinzen des R6mischen Reiches sowie
zwischen dem Samland, Gotland, Oland und Bornholm (Nowakowski 1996: 102-
105,117). Die unterbrochenen Kontakte mit Mitteleuropa k6nnten die geringere
Bedeutung des Samlands als Handelsvermittler zwischen dem R6mischen Reich
und den Balten erklaren, aber ein Grund fur den Bev6lkerungsrtlckgang k6nnen
sie nicht sein.

Die Verringerung der Bev6lkerung  bei den Westbalten  kann  man  mit der
Wanderungen der Goten verkntlpfen. Ein Teil der Stldwestbalten (ga/t.ndat.) wurde
zusammen mit den Goten und m6glicherveise mit Bewohnern Mittellitauens Rich-
tung Schwarzes Meer verdfangt (Michelbertas 1986: 197; §imenas 1997: 51 ), ein
anderer Teil k6nnte die Einwohnerzahl am Unterlauf der Memel erganzt haben.
Die Bewohner der litauischen Ostseektlste k6nnten in Richtung Nordost uberge-
siedelt  sein,  denn  dort  erh6hte  sich  am  Mittellauf der Venta  (Semga/en)  die
Bev6lkerungszahl (§imenas 1997: 51 -52). Genau wie in den baltischen Landern
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vefanderfe sich die Einwohnerzahl auf Gotland, das zum bltlhenden Zentrum des
Ostseehandels wurde (Svennung  1972: 23).  Nach dem Grabungsmaterial der
Gfaberfelder Havor, Blasnungs und Bjars verringerte sich die Einwohnerzahl auf
Gotland ab 300 n. Chr. (Almgren, Nerman 1923) -Abb. 2:A.

Vor diesem  Hintergrund ist somit urn 300 n.  Chr. eine bedeutende Verrin-
gerung der Einwohnerzahl an der 6stlichen und stld6stlichen Ostseektlste und
auf Gotland bemerkbar.  In den weiter von der Ostseektlste entfernt liegenden
Regionen der Balten waren die Veranderungen in der Einwohnerzahl nicht so
bedeutend oder v6llig unmerklich.

Die Ursache hierftlr k6nnte die Auswanderung der Gepiden aus Gotland sein.
Nach Ansicht mancher Forscher siedelten urn 300 n. Chr. viele Menschen aus
Gotland an die untere Weichsel tiber und wanderten von hier aus weiter nach
Stlden (Almgren, Nerman  1923:  142).  K. Jazdzewski ftlhrt an, daB Spuren der
Gepiden am Unterlauf der Weichsel in die zweite Halfte des 3. Jhs. datierbar sind
(Jazdzewski 1988: 96, 98); andere Archaologen haben in dieser Region "gotisch-
gepidische" Graber bis urn 600 n. Chr. gefunden (Heym 1960: 306).

Wodurch die Migrationswellen in den westbaltischen Landern hervorgerufen
wurden, ist schwer zu sagen, da auch die gfooten Wanderungen in Europa fast
keine materiellen Spuren hinteriassen haben und nur in schriftlichen Quellen erkennbar
sind. AUBer den Gepiden k6nnten auch die skandinavischen Heruler (Heru/t., Heru/at)
die Migrationswelle hervorgerufen haben. Nach Ansicht von J. Br®ndsted k6nnten
die Hert//a/'auf der lnsel Seeland oder in Stldschweden gewohnt haben. Unter Druck
von Norden k6nnte ein Teil der Heruler tiber die Ostsee-lnseln in Richtung des Unteriaufs
der Weichsel,  andere tiber die danischen  lnseln  nach Westen  migriert sein.  Die
Migration der Heruler ist in danischen arohaologischen Quellen erkennbar (Br®ndsted
1963: 272, 273). Nach der Vertreibung durch die Danen urn 250 n. Chr. wurden sie
urn 267 n. Chr. am Asowschen Meer ervahnt. Urn 287 n. Chr. brachen die Heruler
in Gallien ein, spater bedrohten sie mit einer Flotte von 500 Schiffen die Peloponnes;
auch kampften sie gelegentlich mit den Goten zusammen. Die Heruler hatten ihr
Reich im Donaugebiet, wurden aber urn 505 n. Chr. von den Langobarden gesttlrzt.
Ein Teil der Heruler kehrte urn 512 n. Chr. nach Skandinavien zurdck und lier} sich in
der Nahe der Gauten nieder (Svennung 1 972: 43).

H6chstwahrscheinlich  waren  es  gerade  die  Heruler,  die  die  Bewohner
Gotlands verfrieben und nach 250 n. Chr. die ersten Impulse fur die Migration der
Westbalten stldwarts gaben.  Die Gepiden k6nnten den  Herulern auf dem von
ihnen gebahnten Weg gefolgt sein.

DaB Not die Ursache der Auswanderung der nordgermanischen Stamme
war, lehnt J. Svennung ab. Er beweist, daB in Skandinavien die M6glichkeiten,
sich von Jagd und Fischerei zu ernahren, viel besser waren als in den Landern
der mitteleuropaischen Germanen. Nach Svennungs Ansicht emigrierfen einige
Stamme wegen Uberv6lkerung; ein anderer Teil der Migrationen k6nnte durch
die Schatze des R6mischen Reiches und seiner Provinzen, die den Raum der
Nordgermanen durch Handelswege erreichten, motivierf worden sein. Migrationen
solcherArt wurden nurvon Mannern begonnen. Sie fanden untervegs bei anderen
Stammen Frauen und es schlossen sich immer andere Menschen oder Stammen
an. Nach Svennung fand die V6Ikervanderung nach einer "Lawinentheorie" statt.
Ubereinenlangenzeitraumhinwegwurdediezahlderwandererumeinvielfaches
vergr6Berf (Svennung 1972).
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Abb.  3.  Die  Migrationen  der Balten  urn 300  n.  Chr.  und  die  Namen der westbaltischen  Stamme
in  die  Schriften  von  Tacitus,  Ptolemaus  und  Plinius.1,  2  -Samlandisch-natangische
Kulturgruppe.  3, 4 -Westlitauischen  Kulturgruppen.  5 -Untermemel-Kulturgruppe.  6 -
Hugelgraberfelderkultur.  7 - Finno-ugren.  8 - Mittellitauische  Graberfelder.  9 - Ostbal-
tische  Kultur.10,11  -.Ost-und westmasurischen  Kulturgruppen.12 -Wielbark-Kultur.

Ein derartiges Wanderungsmodell paot auch gut zu den westlichen Balten.
Sie hatten  Handelsbeziehungen  mit den  R6mischen  Provinzen  und glaubten,
daR doff bessere M6glichkeiten als in ihrer Heimat existierten urn reich zu werden.
Anderseits war die skandinavische Welt den Westbalten von der Ostseektlste gut
bekannt. Die bedeutenden demographischen Veranderungen bei den Westbalten
zeugen  davon,  dao Teile der Heruler oder Gepiden  durch  das Territorium  der
westlitauischen Gfaber mit Steinkreisen migriert sein k6nnten. Die Ubersiedler aus
Skandinavien  und  Gotland  konnten  in  den westbaltischen  Landern viele junge
Mannerfinden, die auf der Suche nach Reichttlmern mit ihnen zusammen sudwarts
wandern wollten. Ein Teil der Bewohner der litauischen OstseektJste migrierfe im 3.
Jh. stldwarts tiber den Unterlauf der Memel in Richtung Samland (Abb. 3). Diese
Migration  beeinfluRte  scheinbar die  Kulturgebiete  Mittellitauens  und  des  linken
Ufers der Memel nicht bedeutend. Die Balten aus dem Samland k6nnten weiter
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nach Stlden ins Territorium der Wielbark-Kultur am Unterlauf der Weichsel migriert
sein, weil die Einwohner der Wielbark-Kultur zusammen mit den stldwestbaltischen
Galinden und Gepiden zum Teil  nach  Stlden  tlbersiedelten.  Die Ostseebalten
erreichten tiber das Gebiet der Galinden das Territorium von Volynien-Podolien
und den Raum der Tschernjachow-Kultur. Deutliche Spuren dieser Wanderung
bis zum Dnjepr-Oberlauf wurden nicht gefunden, weil die Migration im Raum der
ostbaltischen Kultur selbst stattfand. Am Rande der baltischen Kultur konnten
sich der Migrationswelle andere Manner, Frauen und Kinder anschlieBen.

Der Weg der Balten stldwarts ist ziemlich gut in archaologischen  Funden
erkennbar. Baltischer Schmuck in den spatkaiserzeitlichen Grabern der Tscher-
njachow-Kultur zeigt die Bewegungsrichtung der ubersiedler an: Hirfenstabnadeln,
Armbrustfibeln mit Ringgarnitur und emaillierte Erzeugnisse (Zulkus  1995: 97-
104).  Mit  Emaille  verzierte  baltische  Schmuckgegenstande  k6nnten  die
Tschernjachow-Kultur nicht nur aus Masuren, sondern zudem aus Mittellitauen
erreicht haben. Doff befand sich auch das Herstellungszentrum solchen Schmucks
(Michelbertas 1996: 23, 24).

Die  Ethnogenese  der  Kuren

Nach den Migrationen des 3.4. Jhs. veranderte sich die Kultursituation in den
baltischen Landern. In vielen Graberfeldern an der Ostseektlste sind nur wenige
Graber aus dem 5.-6. Jh. zu finden, in anderen verschwanden sie sogar ganz. In
den Gfabern von Lamata (Memel-Delta) und Schalauern (Unterlauf der Memel)
verringerte sich die Zahl der Beigaben und Schmuckstucke; in den Steinhtlgelgfa-
bern der Sudauer aus dem 5.-6. Jh.  befinden sich nur sehr arme Beigaben.  Im
Gegensatz dazu  sind  in  den  Gebieten  der Semgalen,  Szemaiten  und  Litauer
(ostlitauische  Htlgelgraberkultur)  keine  deutlichen  Veranderungen  sptlrbar.  In
Mittellitauen (Auksztaiten) sind die Gfaber reicher als in der spaten Kaiserzeit und
mit zahlreichen Beigaben versehen (Tautavi6ius 1996: 49, 59, 76, 77, 82, 99).

Eine ganz ahnliche Situation wie bei den Westbalten trifft man im gesamten
Ostseeraum an: so z.B. einen Rtlckgang der Kultur auf Gotland; auf Bornholm
war die Zahl an Graberfeldern des 5. Jhs. fast zweimal geringer als am Ende des
4. Jhs. (J®rgensen 1990: 76, Fig. 56). In Danemark verringerfe sich im 6.-7. Jh.
die Zahl der Siedlungen, der Graber und der schriftlichen Quellen, Gewerbe und
Handel verkamen, so daB dieser Zeitraum als "Dark Age of Denmark" bezeichnet
wurde (Nasman 1991 : 165-166,177).

Wegen des Mangels an archaologischen Daten ist der Weg der Kulturentwik-
klung bei den Balten schwerzu verfolgen; in einigen Territorien konnten im 6.-7.
Jh. Lucken in der Kulturkontinuitat festgestellt werden. Genau in diesem Zeitraum
wird die Formierung der Stammesterritorien bei den Balten angesiedelt.

Im 5.-6. Jh. geschahen an der litauischen Ostseektlste viele Vefanderungen.
Die kaiserzeitliche Kultur der Skelettgraber mit Steinkreisen teilte sich.  Im 5.-6.
Jh. verschwand am Unterlauf der Memel (Lamata) die Sitte, Steinkreise zu bauen;
Ende des 6.  -An fang des  7.  Jhs.  verschwinden die  Steinkreise  rings  urn die
Graber im Raum n6rdlich von Klaipeda in der Gegend des Flusses §ventoji (Tauta-
vi6ius 1996: 77, 85). Dieservorgang brachte aber keine bedeutenden Verande-
rungen  in  der  Kultur  mit  sich.  Die  Sitte,  unverbrannte  Tote  in  Gruben  ohne
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Steinsetzungen zu bestatten, begann im Stlden und setzte sich langsam weiter
nach Norden fort. Im Graberfeld Slengiai bei Klaipeda befinden sich die Gfaber
in  langlichen  Grabgruben,  an deren  Randern viele einzelne Steine aufgereiht
wurden, die aber keine Kreise mehr formierten (Zulkus 1980: 102). Diese Gfaber
sind in das 5.-6. Jh. datierbar (Tautavi6ius 1996: 239).

Ab dem 7. Jh. vereinigten sich diese Kultur und die vervandte Kultur n6rdlich
von §ventoji (Heiligen-Aa) fast bis zum unterlauf der venta und formierten so das
Stammesterritorium  der  Kuren.  Im  letztgenannten  n6rdlichen  Areal  werden
bisweilen die wurzeln der Kuren vermutet (Michelbertas 1 989: 18).

Wegen  der  unzureichenden  Datenbasis  wird  die Ansicht vertreten,  dao
zwischen der Kultur der Graber mit Steinkreisen und den Gfaberfeldern der Kuren
des 8.-13. Jhs. keine verbindung hinsichtlich der Entwicklung existiere (Michelberfas
1989: 17-18). Mit Materialien aktueller Forschungen kann diese Auffassung heute
korrigierf werden. Im 5.-6. Jh. verschwanden einige Werkzeug-und Waffentypen
sowie Schmuckstucke,  anderseits erschien eine erhebliche  Menge von  neuen
Fundtypen (Werkzeuge, Waffen, Pferdeausrtlstung und Schmuck) in Gfabern des
5.-7. Jhs., die bis zum 10. oder 11. Jh. vervendet wurden (Tautavi6ius 1996: 102-
257). Daher mutt man den Kulturvechsel an der litauischen Ostseekuste nicht in
den Zeitraum vom 7.-8. Jh., sondern in das 5.-6. Jh. datieren.

Die neuen Fundtypen, die im 5. Jh. auftauchen, sind unterschiedlicher Herkunft
und  hatten  zumeist  keine  baltischen  Wurzeln.   Darunter  befinden  sich
Schmucksttlcke wie Halsringe mit haken-und birnenformigen Osen (Ende des
4.-5. Jhs.), die Analogien in Ungarn, der Slowakei, Deutschland und Skandinavien
haben, Armbrustfibeln mit langem FUG aus Westeuropa, germanische Btlgelfibeln,
verschiedenartige  Riemenzungen  und  Gtlrtelbeschlage,  Schnallen,  einige
Trinkh6rner, Sporen, Bestandteile von Pferdegeschirr, Pfeilspitzen aus dem Donau-
Gebiet, der Krim und den Oberlaufen von Rhein und Elbe (Tautavi6ius 1996: 140-
146,152-156,177,192, 223, 258-262).

Der gr6Bte Teil dieser lmporte wurde in den westbaltischen Gebieten gefunden.
AUBerhalb dieser Region gibt es  nur wenige entsprechende  lmporte. Aus dem
Gfaberfeld in Plinkaigaljs (Mittellitauen) sind fur Steppenv6Iker charakteristische
Funde  aus  dem  5.-6.  Jh.  bekannt:  eine  hunnische  Fibel,  Schnallen  und  zwei
dreieckige  Pfeilspitzen  in  menschlichen  Skeletten.  Eine  groBe  Menge  solcher
Pfeilspitzen wurde im Burgwall von Auk§tadvaris (Ostlitauen) gefunden (Kazakevi6ius
1993: 79-80,113-115, 123).

Im Hdgelgraberfeld von Taurapilis (Ostlitauen) wurde das Grab eines reichen
Kriegers aufgedeckt,  der gemeinsam mit einem  Pferd  bestattet worden war.  In
diesem ``FtJrstengrab" konnte eine der reichsten Ansammlungen von lmportbeigaben
in Litauen aus dem  Ende des 5. -An fang des 6. Jhs. aufgefunden werden.  Ein
Schwert, Reiterzubeh6r und Schmuck sind aus dem westlichen Donaugebiet nach
Litauen gelang. Neben dem "Ftlrstengrab" wurden hier weitere Krieger ebenfalls
mit Pferden, reichen Waffen und Schmuck beigesetzt (Tautavi6ius 1981 ).

Ein analoges schwert zu dem sttlck aus Taurapilis ist aus Krik§tonys (Stldlitauen)
bekannt,  ahnliche  Schwerfscheidenbeschlage  wurde  in  Vilky6iai  gefunden
(Kazakevi6ius 1992: 98). Ein reiches ``Ftlrstengrab" mit einem Pferdegrab aus dem
5.-6. Jh. wurde auch in Marvels (Mittellitauen) entdeckt (Astrauskas 1997).

In den komplizierfen Prozessen der Stammesgenese sind sowohl fremde
Einfltlsse als auch lokale Migrationen erkennbar. Nach V. Kulakov hatten die Krieger,
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die von den Feldztlgen der Hunnen in ihre Heimat zurtlckkehrfen, groBen Einfluo
auf die  Formation der pruBischen  Kultur am  Ende des 5. Jhs.  (Kulakov  1997:
118). Diese Krieger beeinfluBten auch die Migration der pruBen aus dem samland
nach Osten und Sudwesten (Kulakov 1994: 14).

Am  unterlauf der  Memel  (Vidgiriai)  wurden  ungew6hnliche  Graber  und
Schmuckstucke  aus  dem  5.-6.  Jh.  gefunden.  Es  k6nnte  sich  hier eine  Men-
schengruppe mit multiethnischem Charakter aus dem Donau-Gebiet niedergelassen
haben. Die materielle Kultur dieser Gruppe weist Einfltlsse aus dem Bereich der
Steppenv6Iker sowie der Goten und aus den fomischen Provinzen auf. In Mittellitauen
sind verbindungen in das Dnepr-Gebiet erkennbar (§imenas 1 992: 32-33; §imenas
1994:  13). Anderseits ist die Gestalt der Graber in Vidgiriai fdr Germanen cha-
rakteristisch, einige Schmuckstdcke sind baltischer Herkunft. Es ist m6glich, daR
das reichste Kriegergrab von Vidgiriai einem einfluoreichen Mitglied der 6rtlichen
Gemeinschaft geh6rfe, das Verbindungen zu Mittel-oder Westeuropa unterhielt
(Tautavi6ius 1986: 83).

Fur 6stlichen  Einfluo  in  Mittellitauen zeugt das anthropologische  Material
aus dem Graberfeld von Marvels (Jankauskas, Barkus 1994: 80). Mit den neuen
multiethnischen  Bewohnergruppen  k6nnten die kulturellen  Erscheinungen am
Unterlauf der Weichsel und die Verbreitung von Hiebmessern mit Rinnen bei den
PruBen und in West-und Mittellitauen in der Mitte des 5. Jhs. zusammenhangen
(Simenas 1 996: 61 ). Im 5.-6. Jh. steigt die zahl der Trinkh6rner in der Mannergra-
bern in West-und Mittellitauen rasch an; eine spatere Zunahme dieser Fundgruppe
ist in Grabern des 10.-11. Jhs. sichtbar (Simni§kyte 1998: 188, 215).

Den anthropologischen Daten zufolge wurden die Wellen der V6lkervanderung
von den stldwestlichen und 6stlichen Balten angestoBen, die einen Teil der Bewohner
Mittellitauens nach Norden und Nordwesten dfangten (6esnys 1987).

Beweise,  die  die  Bemdhungen  irgendeiner feindlichen  Macht widerlegen,
zeigen die Forschungen in den Gfaberfeldern am Mittellauf der Jura.  In diesem
Raum  lieoen sich  im 3.4. Jh.  Leute von der Ostseekuste nieder - hier ist eine
ziemlich  groRe Gruppe von  Skelettgrabern  mit Steinkreisen  bekannt.  Hier sind
Gfaber aus dem 5.-6, Jh. selten; seit dem 7. Jh. ist in diesem Bereich ein Bev6Ike-
rungswechsel feststellbar, da die Gfaber schon zu den Szemaiten geh6ren. Nach
L. Vaitkunskiene war der Mittellauf der Jura im 5.-6. Jh. eine Kontaktzone fur Ost-
(Szemaiten) und Westbalten (Kuren).  Diese Kontakte waren  kaum friedlich.  Im
Gfaberfeld von Pagrybys wurden etwa in 500/o der Graber von Mannern und Jtln-
glingen aus dem 5.-6. Jh. Waffen und Pferdeopfer gefunden. In diesem Zeitraum war
das Leben in diesen Landschaften recht kriegerisch (Vaitkunskiene 1997: 157-158).

Diese interessanten Angaben k6nnte man unsererAnsicht nach auch anders
interpretieren. Selbstverstandlich waren die Beziehungen zwischen Szemaiten
und  Kuren  nicht immer friedlich, aber die Verringerung der Graber im 5.-6.  Jh.
kann man nicht nur durch Eroberungen der Szemaiten erklaren. Anthropologen
kamen zu dem Schluo, dab beide anthropologischen Typen -grazil dolichokrane
langgesichtige (kurisch) und massiv dolichokrane langgesichtige (szemaitisch) -
sich hier langsam veranderten und vermischten; dieser Prozets ging mehr oder
wenigerfriedlich vonstatten (6esnys 1987: 165-166).

Unserer Ansicht nach wurde die kriegerische Orientierung der Szemaiten in
diesem Raum durch andere Faktoren bestimmt. Im 5. Jh. hatten die Kuren den
Mittellauf der Jura bereits verlassen. Die Szemaiten versuchten sich nicht gegen
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die Kuren, sondern gegen die Banden der aus Sudeuropa verschlagenen fremden
Krieger zu verteidigen (Graber dieser Gruppen wurden nahe des Unterlaufs der
Memel gefunden). Unter den Kriegern k6nnten auch Kuren und Westszemaiten
gewesen sein, aber die gr60te Gruppe unter ihnen bildeten die Fremden. Diese
Eindringlinge wirkten in Stldkurland und trieben die Kuren nach Norden. Nach
den aktuellen Forschungen (Simenas 1992: 33) verbreitete sich die Kultur der
Skelettgraber mit Steinkreisen im 6. Jh. weiter nach Norden.

Wer waren diese Leute? Es ist schwer, darauf eine Antwort zu finden, weil die
wandernden Menschen nur wenige materielle Spuren hinterlieoen. In Westlitauen
gibt es nurwenige Gfaber des 5.-7. Jhs., und die anthropologischen Daten k6nnen
die Existenz fremder Einfltlsse unter den Ureinwohnern der Ostseektlsten nicht
verifizieren.

Die Multiethnizitat der im 5.-6. Jh. in die stJdwestlichen Gebiete der Balten
eindringenden  Menschen  bezeugen  viele  fremde  Funde.  Meist  haben  diese
Materialien Analogien im Donau-Gebiet und auf dem Balkan, es gibt aber auch
Erzeugnisse hunnischer, keltischer oder skandinavischer Herkunft (Kazakevi6ius
1992). Dazu zahlen auch die Btlgelfibeln.

H. Ktlhn widmete der Frage der Herkunft und Datierung germanischer Btlgel-
fibeln eine ausfuhriiche studie (Ktlhn 1 981 ). Er kam wie Nils Aberg zu dem schluo,
daB sogenannte masurgermanische Btlgelfibeln nicht hunnischer, gotischer oder
slawischer, sondem herulischer Herkunft sind. SeinerAnsicht nach grdndete ein Teil
der Heruler, nachdem sie von den Langobarden geschlagen worden waren, nach
dem Jahre 505 n. Chr. vor ihrer Ruckkehr in die Heimat neue Niederlassungen im
ehemaligen OstpreuBen.  Die Fibeln aus der Zeit von 500 bis 550 n. Chr. sind mit
solchen aus StldruBIand und Ungarn durchaus zu vergleichen. Die Fibeln von 550
bis 600 n. Chr.16sen den alteren, einheitlichen charakter ab (Ktlhn 1 981 : 16-21 ). Die
erste Welle der Heruler umfaBte somit mehrere fremde Ethnien. Daraus kann man
folgern, daB eine ganze Reihe der litauischen Funde mit hunnischem Charakter
oder mit einer Herkunft aus dem Donau-Gebiet in die Zeit von 500 bis 550 n. Chr.
zu stellen sind.

Die gr60te Konzentration dieser Fibeln findet sich  im Stammesgebiet der
Galinden. Die kriegerischen Herulerwurden in den Werken von Prokop (urn 550-
551 ) ``uberhaupt die schlechtesten aller Menschen" genannt (Kuhn 1 981 : 20 -21 ),
deshalb besteht kein Grund, von einer friedlichen Niederlassung der Heruler in
Galindien zu sprechen. Die Heruler selbst und die von ihnen vertriebenen Galinden
hatten wohl grooen Einfluo auf Nachbargruppen und weiter entfernte siedelnde
baltische Stamme und 16sten eine Kette lokaler Migration aus. Als Resultat dieser
Vorgange k6nnte sich die Infiltration der Sudauer in die Kultur der ostlitauischen
Htlgelgraber und nach Mittellitauen vollzogen haben. Die erhebliche Unruhe, die
durch eine solche Migration der Samlander und durch die Verfreibung der Kuren
nach Norden entstanden sein k6nnte, dtlrften die Heruler auch tiber das Meer
hinweg in Skandinavien hervorgerufen haben. Zusammen mit den Herulern kehrte
auch eine Gruppe von Westbalten zurtlck. Sie besiedelte ihre alten Wohnorte
oder grundete neue Niederlassungen.  Die Heimkehr der Kriegergruppen hatte
wohl bedeutende Auswirkungen auf das soziale Leben. Nach V. Kulakov waren
die  Besonderheiten der sozialen  Struktur der PruBen  in der Mitte des 5.  Jhs.
auch durch die aus den hunnischen Kriegen heimkehrenden samlandischen Krieger
bestimmt (Kulakov 1994: 159).
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Die Wege der Heruler oder ihrer Verbundeten werden durch Funde masur-
germanischer  Btlgelfibeln  auBerhalb  ihrer  Hauptverbreitungsgebiete  belegt.
Entsprechende Sttlcke wurden in Gfabern im Samland (Dollkeim (6 Sttlck), Rantau
(2 Stuck), Schlakalken (alle drei in der Nahe des heutigen Primorsk), Haffstrom
(K6nigsberg), Tropitten (etwa 10 kin nordwestlich von K6nigsberg), Zophen (Whe-
lau/Znamensk), Schakaulack, L6bertshoff (beide bei Labiau/Polessk)), in Schalau
(Linkuhnen, Schreitlaucken/Sereitlaukis), in Sddkuriand (Collaten/Kalote, Andullen/
Anduliai,  Oberhof/Auk§takiemiai  (2  Sttlck))  und  in  Ostlitauen  (Dailydes,  Bez.
Moletai) gefunden (KtJhn 1981 :  12, 21, 33, 66, 98,118,158, 209, 244, 308, 309,
312, 350, 412; Tautavi6ius 1997: 223, 224). Funf Fibeln sind aus Lettland bekannt

(Urtans 1968: 74,75; Tautavi6ius 1997: 223, 224).
Ein Teil der masurgermanischen Btlgelfibeln ist nach V. Sedov den Slawen-

Anten zuzuweisen, die zusammen mit den Herulern in Masuren siedelten.  Das
Erscheinen  von  BtJgelfibeln  am  Kurischen  Ha ff  (L6bertshoff),  an  der  Memel
(Linkuhnen, Schreitlaucken), am Unterlauf der Venta (Varves StrTki) und an der
Dtlna (Boki) verkntlpft dieser Forscher mit den Migrationswegen der Anten-Slawen
nach Nordkurland (am Unterlauf der Venta). Die Gewasser-und Ortsnamen mit
vent-werden von einigen Sprachwissenschaftlern und von Sedov zu den slawischen
gezahlt. Nach Sedovs Ansicht bewirkte eine slawische Gruppe in Kurland im 6.-7.
Jh. eine Transformation der kurischen Kultur und gab einen lmpuls fur das Erscheinen
der  Brandgraber  in  Nordkurland;  spater fanden  Brandbestattungen  auch  in
Stldkurland Verbreitung (Sedov 1994; 1995: 170-178).

Sedovs Thesen sind schwerzu wideriegen; zusammen mit Herulern und Balten
k6nnten auch slawische Gruppen gewandert sein, aber die Rolle der Slawen-
Anten bei der Veranderung der kurischen Kultur wird von ihm sehr tlberschatzt.
Bis auf einige Btlgelfibeln (die nach  H.  Ktlhns Auffassung  nicht slawisch sind)
hinterlieBen die Slawen-Anten auf ihrem Zug keine weiteren materiellen Spuren.
Die These, daB der Brandbestattungsritus aus dem Norden, vom Unterlauf der
Venta, nach Stlden kam, ist ein lrrtum. Der Brauch der Brandbestattung wurde
eindeutig von Suden nach Norden verbreitet; die ersten Brandgfaber in der Gegend
von Klaipeda erschienen im 8. Jh., allgemein verbreitete sich der Brandbestat-
tungsritus dann im 11. Jh. In Nordkurland herrschen Brandgraber erst im 12. Jh.
vor (Zulkus 1 995 a: 3).

Mit den Veranderungen der V6Ikervanderungen in den baltischen Landern
hangt auch die Sitte der Pferdebestattungen und der Pferdeopfer zusammen. In
der Kaiserzeit existierten in Europa zwei groBe voneinander getrennte Kulturkreise,
in  denen  die  Bestattung  mit  Pferd  praktiziert wurde:  am  Mittellauf der Donau
(norisch-pannonischer und sarmatischer Teil) und bei den Westbalten. In Mittel-
und Westeuropa tauchten Pferdebestattungen und Pferdeopfer in gr6f}erer Menge
erst in derv6lkervanderungszeit auf. Im 5.-7. Jh. waren Pferdebestattungen schon
im  Gebiet der Langobarden,  in Mittel-und Westeuropa,  in  England und  Island
verbreitet  (MtJller-Wille  1971:  120,  Abb.1,  2;  Oexle  1984:  132-136.  Fig.  5-8).
Spater verringerfe sich das Areal der Pferdegraber, und im 9.-11. Jh. blieb diese
Sitte nur am westlichen Ufer der Elbe und in Island erhalten (Mdller-Wille 1971 :
120,169,174,187.Abb.1, 2, 33, 38). Bei den Nordgermanen sind seit der Bron-
zezeit Pferdeopfer aus Schadeln und Beinen bekannt. Am weitesten war diese
Sitte in der Kaiser-und V6lkervanderungszeit verbreitet.  Im 7.-11. Jh. wurden
solche Pferdeopfer bereits seltener; vereinzelt wurden sie in Norddeutschland,
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auf Gotland, urn den Malar-See in Schweden und in Finnland gefunden. Die Sitte,
Teile des Pferdegeschirrs (Trense, Steigbtlgel, Riemenschnallen, Riemenbeschlage,
Sattelbeschlage)  ins  Grab  zu  legen,  war  nur  in  Skandinavien,  in  Stld-  und
Mittelschweden, in der Kaiser-und V6Ikervanderungszeit verbreitet (Mtlller-Wille
1971).  Dort,  bei  der Nordgermanen,  blieb diese  Sitte  auch  in  der Wikingerzeit
erhalten und verbreitet. Im stJd6stlichen Teil Schwedens wurde zusammen mit einem
Mann  manchmal  ein  Pferd  begraben,  als  Beigabe  wurden  in  den  Grabern
Pferdegeschirrteile gefunden (Stenberger 1 977: 424). In Mannergfabern auf Gotland
sind keine Pferde, sehr off aber Trensen, Riemenschnallen und Riemenbeschlage
erhalten. In der Grabern Gotlands wurden als Beigaben Miniaturen von Waffen
und Werkzeugen gefunden (Thunmark-Nyl6n 1995).

Der  Pferdebestattungsritus  war  bei  den  baltischen  Stammen  ganz
unterschiedlich  verbreitet.  In  den  litauischen  Hdgelgrabern  finden  sich  selten
Pferdebestattungen.  Es  gibt  nur einige  Graber aus  dem  5.-6.  Jh.  (Antasare,
Krik§tonys, Taurapilis), wo neben dem Krieger auch sein Pferd bestattet wurde. In
Taurapilis wurden auch in den Grabern der Gefolgschaft des "Ftlrsten" Pferde
gefunden (Tautavi6ius 1986: 50-52).

Bei derAuksztaiten (Mittellitauen) finden sich im 5.-7. Jh. in Mannergrabern
als Beigaben manchmal Trensen und Steigbugel, es gibt Graber, in denen neben
dem  mannlichen Skelett ein  Pferdeskelett liegt (Tautavi6ius  1986: 62). Zudem
treten  Falle  auf,  wo  die  Pferde  getrennt von  den  Kriegern  bestattet wurden
(Kazakevi6ius 1993: 43-45). Ab dem 8. Jh. stieg die Zahl der Pferdegfaber hier
an; seit dem  11. Jh. sind in Mittellitauen Pferdegraberfelder mit Hunderten von
Pferdebestattungen bekannt. In einzelnen Gfabern wurden Teile von Pferdek6rpern
bestattet (Berta§ius 1994; 1999).

In der Szemaitija wurden an der n6rdlichen und nordwestlichen Grenze in
Grabern aus dem 5.-6. Jh. manchmal Trensen und Steigbtlgel gefunden. An der
stldwestlichen  Grenze  gibt  es  einige  Manner-  und  Junglingsgraber  mit
Pferdeschadeln und -beinen. Im 7.-8. Jh. waren solche Gfaber schon zahlreicher,
aber sie sind genau wie vorher nur im stldwestlichen Teil Szemaitijas bekannt.
Trensen sind hier selten (Tautavi6ius 1986: 66, 69).

Ftlr die Schalauer waren  Pferdebestattungen  nicht charakteristisch.  Eine
Ausnahme  sind  die  Graber von Vidgiriai,  wo  in  reichen  Mannergfabern  auch
Pferdeschadel gefunden wurden. Ab dem 10. Jh. hatten die Mannergraber nur
Trensen und steigbugel als Beigabe. Im Gebiet der Lamata (Unteriauf der Memel)
lagen  in Mannergrabern des 5.-6. Jhs. sehr oft (bei 32°/o) Pferdek6rper oder -
schadel. Ab dem 7.-8. Jh. ging diese Sitte dann zuruck (Tautavi6ius 1996: 77-84).

Die Pferdegfaber und "Pferdeopfer" waren nur im stldlichen Teil des baltischen
Raumes verbreitet. Die n6rdliche Grenze derverbreitung dieser Sitte veriief sudlich
der heutigen litauisch-lettischen Grenze. In den Gebieten der Semgal[en, Selen,
Lattgalen und Lyven sind Pferdegraber und Pferdeopfer unbekannt (Caune 1991 :
267; Va§kevi6ic]te 1992).

Im westbaltischen Areal sondert sich die litauische Ostseekuste ab: ln Kurland
waren "Pferdeopfer' (Trense, Pferdegeschirrteile) allgemein verbreitet. Die seltenen
Graber aus dem 5.-6. Jh.  mit Pferdeskeletten und Schadeln an der sudlichen
Stammesgrenze kann man als Einfluo aus benachbarten Gebieten betrachten.
Vom 7. bis 8. Jh. an erschienen in kurischen Grabern Miniaturausfuhrungen von
Trensen, Sporen, Waffen und Werkzeugen (Tautavi6ius 1996: 76, 88-90).
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lm Zuge der V6lkervanderung muoten grooe Entfernungen ubervunden
werden. Die Bedeutung von Pferden im Leben der verschiedenen V6Iker stieg
rapide an, und dieses Phanomen spiegelte sich auch in der ldeologie wider. Die
Mannigfaltigkeit der Pferdebestattungsriten in den von Balten besiedelten Gebieten
ab dem 5.-6. Jh. ist Teil eines gesamteuropaischen Phanomens.

Man kann behaupten, daB die frdhen Pferdegfaber bei den Westbalten (Ende
Lat6ne-,  Beginn der Kaiserzeit) Pferdeopfer waren.  Das Pferd war Symbol und
Attribut der Reise in die Totenwelt (A5va -heilige Stute und A5vt.en7.a7. -zwei heilige
Pferde in der Mythologie der Balten), die Darstellung der Bedeutung des Toten in
der Gesellschaft stellte nur eine sekundare Funktion eines solchen Opfers dar. In
der V6lkervanderungszeit waren Pferdegfaber meist ein Attribut der Krieger; mehr
und mehr wurden sie zum Zeugnis der Bedeutung des Toten in der Gesellschaft
der Lebenden.  Die Absonderung  der Pferdegraber und  die  Pferdegraberfelder
(Mittellitauen) zeigen, daR diese Tiere fast wie Mitglieder der Gesellschaft behandelt
wurden. Hier k6nnen Analogien zu den Gfaberfeldern der Kuren gesehen werden.
Im Gfaberfeld von Palanga (8.-12. Jh.) unterscheiden sich ganz deutlich die Teile,
die jeweils von Gfabern der Reichen, von Kriegern und "Kaufleuten" besetzt sind,
von den Bestattungen derArmen (Zulkus 1997: 289). Genauso sind die Pferdesym-
bole -Schadel, Beine oder Trensen und Sporen (bei den Kuren oft als Miniaturen) -
Beigaben der Krieger oder der Manner aus den oberen sozialen Schichten.

Ganz ahnliche Bestattungsbrauche finden sich in Sud-und Ostschweden
und auf Gotland, wo als Beigaben Trensen, Pferdegeschirrteile sowie Steigbugel
und auf Gotland auch Waffen-und Werkzeugminiaturen gefunden wurden. In der
V6Ikervanderungszeit wurden  die  Beziehungen  zwischen  dem  Baltikum  und
Skandinavien sehr eng. Eine Ursache k6nnte die Verbindung der Goten mit ihrer
Heimat in der spaten Kaiserzeit sein. Es ist bekannt, daR die Goten diese Beziehung
tiber die Elbe und tiber Danemark aufrecht erhielten (Almgren,  Nerman  1923:
142); direkte Kontakte zwischen dem Unterlauf der Weichsel und dem Schwarzen
Meer existierten  in  dieser Zeit nicht mehr (Kmiecinski  1962:  155).  Die  Straoe
Elbe-Danemark war wegen der Unruhen am Unterlauf der Elbe und in Jutland
auch  nicht immer sicher.  Deswegen erhielt der Weg  uber die pruBischen  und
westlitauischen Territorien -"tiber das Ostbaltikum" -seine Bedeutung (Almgren,
Nerman 1923: 142) als sogenannte Schwarzes Meer-Dnestr-Memel StraBe (Heym
:  307).  Diese These sttltzen die  Funde von ftlr Menschen der Tschernjachov-
Kultur charakteristischen Schadeln am Mittellauf der Memel (§imenas 1997: 51 ).

Die Balten wurden in derzweiten Halfte des 4. Jhs. bis zum 5. Jh. zu lnitiatoren
der aktiven Kontakte zwischen Skandinaviern und Balten.  Baltische Funde sind
aus Oland, Gotland und Helg6-Gebien in Mittelschweden bekannt. Im 6. Jh. hatten
die Balten besonders enge Beziehungen zu Gotland, Sud-und Mittelschweden.
Die Ahnlichkeiten in den Bestattungsbfauchen zeigt ein Grab mit einem Pferd im
Graberfeld Sorfe Muld auf Bornholm, das direkte Analogien bei den Westbalten
findet. Die Beziehungen k6nnten durch Handel, Heirat und Kontakte verschiedener
sozialer Gruppen realisiert worden sein (\/Vyszomirska-Werbart 1 992). Als ein zeugnis
des Charakters dieser Kontakte kann man die schon ervahnte Verbreitung der
Pferdeopfer in Form der Beigaben (Trensen, Pferdegeschirrteile, Steigbugel) sowie
die Waffen-und Werkzeugminiaturen auf Gotland und in Kurland sehen.

Die  politischen  Veranderungen  in  Skandinavien  hatten  EinfluB  auf  die
skandinavisch-baltischen Beziehungen. Man nimmt an, daB die Sudschweden
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urn  600  n.  Chr.  die  lnsel  Oland  eroberten.  Kurze  Zeit  spater wurden  die
Beziehungen zwischen dem Malar-Gebiet und Gotland unterbrochen. Die Kontakte
Gotlands mit dem  Festland wurden deutlich schwacher,  die Beziehungen  mit
den Westbalten wurden dagegen aktiviert (H®ilund Nielsen  1998).  Die aktiven
Beziehungen zwischen Westbalten und den lnseln Gotland, Oland und Bornholm
in der V6lkervanderungszeit werden auch von anderen Forschern hervorgehoben
(Hagberg 1 997: 70-71 ), der charakter dieser Beziehungen wird jedoch manchmal
als  "Ideen-oder Objekt-Import"  (Bitner-Wr6blewska  1992)  oder als  indirekter
Kontakt (Bitner-Wfoblewska 1993) bezeichnet.

Die grooe Aktivitat der baltisch-skandinavischen Beziehungen im 5.-6. Jh.
kann  nicht nur ein  "ldeen-oder Objekt-Import" genannt werden.  Die  Gepiden
und Heruler, die von Masuren uber das Samland und die litauische Ostseektlste
nach Skandinavien str6mten, die baltischen Krieger und besonders die Frauen
fuhrten im 5.-6. Jh. wahrscheinlich zu einem sehr aktiven Austausch von Personen
zwischen den beiden Regionen.

Exakt  in  der  spaten  V6lkervanderungszeit  erschienen  bei  den  Balten,
besonders in Kurland, neue Erzeugnisse, die Prototypen aus Skandinavien waren
oder skandinavische Verzierungsmuster autwiesen;  dazu  geh6ren Trinkh6rner
(Kazakevi6ius 1993: 133-136), verschiedenartige Schnallen, Riemenbeschlage und
Anhanger aus den westgebieten von szemaiten (Nakaite 1 991 : 27, 28). Ab dem 6.
Jh.  erschienen  im  westbaltischen  Raum  die  sog.  ``Mohnk6pfe"  auf  den
Armbrustfibeln ITautavi6ius 1 996: 205). Aus skandinavien gelangten s-formige Fibeln
"mit Schlangen" in den Stldosten ITautavi6ius 1996: 221, 222). Sie haben im 6stlichen

und stldlichen Teil Schwedens Analogien aus dem 7. Jh. (H®ilund Nielsen 1991 :
130-132).  Mit der Migration von  Stlden  hangt auch  das Auftreten  recht groBer
Mengen silberner Fibeln im 5.-6. Jh. zusammen (Tautavi6ius 1996: 189).

Die reichen Waffen und Pferdegeschirrteile k6nnten oftmals Geschenke der
Hauptlinge an Krieger gewesen sein. Solche Gaben erhielten auch Krieger von
fremden Stammen, meistens jene h6heren Standes. Nach Ansicht von K. H®ilund
Nielsen geh6rt ein Teil derartiger Gfaber in verschiedenen Orfen Skandinaviens
zu 6rtlichen Hauptlinge, die in ihrer Jugend bei den FtJrsten fremder Lander in
Diensten gewesen waren (H®ilund Nielsen 1998).

Diese These kann man auf einige reiche Kriegergfaber in Litauen tlberfragen,
weil sie anthropologischen Daten nach nicht Fremden geh6rten. Vermutlich sind
es die Gfaber der lokalen Fursten oder ``K6nige", die an den V6Ikervanderungsztlgen
unter den Standarten fremder K6nige teilnahmen. H6chstwahrscheinlich waren bei
den Balten die Heruler oder die Auswanderer der Gepiden aus Skandinavien solche
K6nige.

Im Kontext nordgermanischer Einflt]sse kann man das Auftreten der runden
und ovalen Wehranlagen aus Stein in Kuriand erklaren. Die "Ringmauer" in Jakai -
etwa 70 in im Durchmesser -(Banyte, Zulkus 1994: 3943), in Auksodis (68x49 in),
in Arsla (Ersla)-etwa 45 in im Durchmesser-(Zabiela 1 995: 3940) sind sehr ahnlich,
wenn  auch  verkleinerte  Kopien  der Wehranlagen  vom  Typ  Eketorp  auf Oland
(Edgren, Herschend 1988) sowie der wikingerzeitlichen Befestigungen vom Typ
Trelleborg (Olsen, Schmidt 1977: 81 -85).

Zu  einer  Fortsetzung  des  nordgermanischen  Einflusses  kam  es  durch
skandinavische Kolonien und durch die Eroberungen der Kuren im 7.-8. Jh. Die
schwach besiedelten kurischen Gebiete, insbesondere die n6rdlichen, stellten
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eine gute M6glichkeit fdr die Kolonisation dar. In Grobin grtlndeten urn 650 Siedler
aus Mittelschweden (Heruler?) ihre Niederiassungen, spater auch Gotlander (Nerman
1958: 192; Petrenko, Urfans 1995). Ahnliche Kolonien der Skandinaviervom Ende
derv6Ikervanderungszeit sollten auch an anderen Often Kuriands zu finden sein.

Die  Aktivitaten  der  Skandinavier  in  der  spaten  V6lkervanderungszeit
beschrankten  sich  nicht  nur auf die  6stliche  OstseektJste.  Die  germanischen
Elemente skandinavischer Herkunft am Unterlauf von Weichsel und Oder werden
als  Resultat  des  Vordringens  von  Verfretern  der  Stammesaristokratie  aus
Sudschweden angesehen (Jazdzewski 1988: 97).

Wie gezeigt, spielte das Aufkommen nordgermanischer Elemente bei den
ethnischen und  kulturellen Veranderungen der kurischen  Kultur des 6.-7. Jhs.
eine groRe Rolle. Daherformierte sich die Ethnizitat der Sddkuren zu dieser Zeit
aus  Autochthonen  (Menschen  der  kaiserzeitlichen  Kultur  der  Graber  mit
Steinkreisen), aus Gruppen der aus den v6Ikervanderungszugen wiederkehrenden
kurischen  Krieger (zum Teil  mit Fremden vermischt), aus Menschen kurischer
Herkunft vom  Mittellauf des  Jura  (die Westgrenze  der Szemaitija),  aus  einer
Menschengruppe vom Unteriauf der Memel und aus Nordgermanen, wahrscheinlich
Herulern.
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Tautu kraustymasis ir kur§iu etnogeneze

VLADAS ZuLKuS

Santrauka

Nauji kasinejimu duomenys priverte gerokai suabejoti tradicine baltu kultt]ros to-
Iygaus vystymosi  per visagelezies amziuteorija ir |rode, jog Tautu kraustymosi
bangos pasieke ir baltu Zemes bei galejo tureti tiesiogines itakos.

Kur§iL+etnogenezes problemutarpe viena i§ neai§kiausiuvis dartebera I-lv a.
Lietuvos pajt]rio kapu su akmeni[ vainikais kultt]ros ry§ys su VIll-Xlll a.  kur§iu
kultdra.  Siuo  metu  yra  koreguojamos  „protokur§i§kos``  I-IV  a.  kultdros  ribos
(1  pav.) ir ie§koma nauju |rodymu apie romeni§kojo laikotarpio kultdros tradiciju
t?stinumavelesnejekur§iukultc]roje.

Etninius procesus, vykusius vakariniu baltu Zemese ir rytiniu baltu pietineje
dalyje I tokstm. pirmojoje puseje ir viduryje, galima paai§kinti tik  Zmoniq migra-
cija. Gyventoju skai6iaus pasikeitimas kai kuriuose vakariniuose baltu. regionuo-
se (2 pav.) yra siejamas su gotu migracija, sukelusia vidines migracij.as.

Ptolomejaus  ra§tuose  minimi  Ost'ot.   galejo  reik§ti   gent|,  gyvenusia „upes
Ziotyse", t. y.   Nemuno ir Minijos Ziotyse. Labai tiketina, jog Ptolomejaus Kareo-
fat. yra kuisiai .

Staigus ir didelis gyventoju sumazejimas rytinese Baltijos jt]ros pakrantese
yra ai§kinamas tuo, jog dalis baltu kartu su i§ Skandinavijos migravusiais herulais
ir gepidais Ill a.  patrauke i pietus (3 pav.).

Demografine ir kultdrine situacija  baltu kra§tuose toliau keitesi ir Tautu kraus-
tymosi  laikotarpio  pradzioj.e.  Daugelyje  pajt]rio  kapinynu yra  labai  mazai  arba
visai nebera V-Vl a. kapu (4 pav.), Zymiai maziau radiniu.  Labai sumazejo pa-
puo§alu Lamatos ir Skalvos kapinynuose,  negausiu |kapiu randama ir V-Vl a.
jotvingiu akmeniniuose pilkapiuose. Tuo tarpu nei Ziemgaliu, nei Zemai6iuzeme-
se didesniu pasikeitimu nebuvo, Vidurio Lietuvoje to meto |kapes yra turtinges-
nes nei anks6iau, bet didesniu pasikeitimu lietuviu pilkapiuose nepastebeta.
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Kultoros nuosmukis tuo metu konstatuotas Gotlande, Bornholmo saloje. Da-
nijoje Vl-Vll a. taip sumazejo gyvenvie6iu, kapinynu, ra§to paminklu, nusmuko
prekyba ir amatai, jog Sis laikotarpis vadinamas  tamsiuoju laikotarpiu.

Stokojant archeologiniu duomenu, daug sunkiau atsekti kultc]ros raida, to-
del kai kuriuose regionuose kultorutestinumas lyg ir nutroksta Vl-Vll a., kai baltu
Zemese formavosi gentines teritorijos. V-VI a. Lietuvos pajc]ryje i§nyko kai kuriu
papuo§alu tipai  ir atsirado   nemazai nauju,  pasirode nauju ginklu, vyru ir Zirgu
aprangos detaliu, nauju ritualu laidojimo papro6iuose. Taigi kur§iu kultc]ros sasa-
ju su  romeni§kojo  laikotarpio  kultora  ir skirtumu tarp ju. reiketu ie§koti  ne Vll-
Vlll  a.  Iaikotarpyje, o  V a.

V a. antrojoje puseje -VI a. Lietuva pasieke lyairiatau6iai Tautu kraustymosi
bc]riai. Dideles itakos pajc]rio baltams turejo padaryti herulai, kur| laikaapsigyve-
ne buvusiuose Rytprc]siuose, baltiigalinduzemese. Herulai irju i§varyti galindai
turejo padaryti dideles itakos ne tik kaimyninems, bet ir tolimesnems baltu gen-
tims,  sukeldami vietiniu migraciju grandine Ootvingiu. infiltracija i RytiL Lietuvos

pilkapiu kultt]rin? srit| ir ividurio Lietuva, sembu pasistdmej.imas ir kur§iu plitimas
i §iaure). Kartu su svetim§aliais gr|Zo ir Tautu kraustymosi Zygiuose dalyvave bal-
tu kariai.  Pietineje  baltu Zemiu dalyje  i§plito  paprotys  laidoti  mirusius vyrus su
Zirgais arba ju kdno dalimis.

Kartu  su  herulais  i kur§iu Zemes  galejo ateiti  ir slavu-antu grupes,  ta6iau
didesnes [takos etniniams procesams jie nepadare. Herulu grizimas i Skandina-
vija per prc]su ir kur§iu zemes labai suaktyvino pajorio baltu ir skandinavu santy-
kius.  I Skandinavija pateko ir dalis kartu su  herulais  kovojusiu vakariniu baltu.
Aktyvius Zmoniu grupiu mainus tarp §iu regioni[ parodo  ne tik importas,  bet ir
labai supana§ej? kai kurie laidojimo papro6iai. Tik Skandinavijos pietineje ir ryti-
neje dalyje bei Gotlando saloje ir Kur§e aptinkamas paprotys deti i vyru kapus
Zirgu simboliu (kamanu, pakinktu ar balnu detaliu), ginklu ir darbo |rankiu minia-
tic]ru. Skandinavu itakagalima izvelgti ir „akmeniniu [tvirtinimu`` (5 pav.) pasirody-
me Lietuvos pajoryje (Jakai, Arsla, Aukst]dis).

Siaures germanu kultt]ros prasiskverbimas dare dideles itakos kur§iu kultd-
ros ir etnines sudeties pasikeitimui Vl-VIl a. Taigi kur§iu etnosas VIIl a.  susidejo
i§ senw.u kur§iu, kapu su akmenu vainikais kultt]ros teseju, jau kiek sumai§ytos
padermes kuisiu, sugr|Zusiu i§ Tautu kraustymosi Zygiu, kur§i§kos prigimties Zmo-
niu  (gracilt]s  dolichokrani§ki  siauraveidziai),  kurie  iki  V  a.  gyveno  vakarinese
Zemai6iu Zemese,  ir dalies svetimu -§iaures germanu. Skandinavu Vll-Vlll a.
kolonijos bei uzkariavimai  Kur§e buvo logi§kas ankstyvesniu kur§iu ir skandina-
vu santykiu tesinys.
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