
Zentrum  und  Peripherie  bei  den
Westbalten.  Zu  den  Beziehungen
zwischen  den Samland  und der Region
urn Kaunas vom 5. bis 8. Jh. n. Chr.

MINDAUGAS  BERTA§IuS

Seit  dem  2.  Jh.n.Chr.  ist  die  Umgebung  von  Kaunas  durch  eine  besondere
archaologische  Kultur charakterisiert,  die deutliche  individuelle  Eigenschaften
zeigt. Sie wird als Kultur der Flachgraberfelder Zentral-oder Mittellitauens be-
zeichnet; im folgenden wird hier der Ausdruck "Auk§tai6iai" vervendet (Abb. 1 ).
Obwohl nicht viele Graber des 5. bis 8. Jhs. auf den Gfaberfeldern Mittellitauens
erforscht sind (etwa 600 bei Tautavi6ius 1996, und etwa 220 auf dem Graberfeld
von Marvels -s. Astrauskas/Berta§ius 1 991 -1998), wurde eine Ausbreitung dieser
Kultur nach N und NW in Betracht gezogen.

Fdr die Region sddlich der Ostsee ist ein dichtes Fluonetz charakteristisch,
das  tiber die  Seewege  leicht erreichbar ist und  so  einen  guten  Zugang  zum
Binnenland  erlaubt.  Dieses  System  beeinfluBte  auch  die  Entwicklung  dieses
Raumes in der V6lkervanderungszeit. So kann beispielsweise mit SttJtzpunkten
im Binnenland gerechnet werden. Besonders auf den Gfaberfeldern von Plinkaigalis
und  Pa§u§vys, weniger in  Marvels,  sind tlberregionale Einfldsse wahrend der
V6lkervanderungszeit  deutlich  spurbar.  Es  ist  denkbar,  daB  die  Kulturen
Mittellitauens und jene am Unterlauf des Nemunas schon im 5. Jh. einen Verband
gebildet haben (Simenas 1 994: 15).

Viele Merkmale zeigen, daB diese beide Gegenden eng mit den pruf}ischen
Kulturen im Samland verkntlpft waren.  Die traditionellen Beziehungen mit den
PruBen, die durch verschiedene Fundgruppen belegt werden, sind in einzelnen
Perioden unterschiedlich intensiv ausgepfagt. Auoer den in der Literatur besproche-
nen Funden wie SternfuBfibeln oder Schmuckgegenstanden mit Email (Nowa-
kowski 1991 ), soll hier die Aufmerksamkeit zunachst auf Urne aus dem Samland
gelenkt werden, die aus Mittellitauen stammt. Es wird angegeben, dao sie in der
alten Siedlung von Kaunas gefunden wurde, die auf einem Hugel am ZusammenfluB
von Nemunas und Neris lagt. Das GefaB befindet sich heute im Kriegsmuseum
von Kaunas (lnv. 301 ; hier Abb. 2). Diese Keramik ist ein wichtiges Zeugnis der
kulturellen Beziehungen zwischen den ervahnten archaologischen Fundlandschaf-

1  Es  soll  bemerkt,  daf}  genauer  Fundort  und  Lage  der  Urne  unbekant  bleibt.
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Abb.1.  Die  Stammegrupen  nach den  Typen  von  Bestattungsdenkmalern  (A.Tautavi6ius  1987).

Abb.  2.  Die Urne aus Mittellitauen.
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ten und belegt wichtige Verkntlpfungen auch im Bereich der sakralen Keramik.
Vergleichbare Urnen werden von unterschiedlichen Autoren recht unterschiedlich
datiert  (3.   bis  5.  Jh.;  vgl.   Engel   1935;   KyjiaKOB   1990;   1994;   1997).   Das
Verbreitungsbild entsprechender GefaBtypen konnte fortlaufend erganzt werden,
wodurch  es  als Ausdruck  intensiver Beziehungen  und  nicht nur als  Ergebnis
zufalliger Handelskontakte interpretiert werden kann. Es ist zudem wichtig, daB
das Auftreten entsprechender Urnen gut mit frtlhen Brandgrabern parallelisiert
werden  kann,  die  spatestens  am  An fang  des  4.  Jhs.  im  Gebiet  urn  Kaunas
einsetzen. Diese Aussage bezieht sich auf die aktuellen Forschungsergebnisse
des Jahres 1997 im Graberfeld von Marvels.

Wahrend der V6lkervanderungszeit entstanden dichte Beziehungsmuster, die
sich  durch  identische  Formen  im  archaologischen  Fundstoff abzeichnen.  Die
Verbreitung der langfuBigen Btlgelfibeln mit festem Nadelhalter, die eine Kulturzone
des  sdd6stlichen  Ostseegebietes  charakterisieren  und  die wir aus  zahlreichen
Fundorten und durch Neufunde aus dem Gebiet urn Kaunas kennen (Marvels -23,
Plinkaigalis -55, nach Kazakevi6ius 1993; Kalni§kiai, Kazakevi6ius 1996), beschrei-
ben eindrdcklich diese Kulturregion, die eherwestlich ausgerichtet war (Abb. 3, Karte
nach Angaben von Bitner -Wfoblewska 1 993; Tautavi6ius 1 996). Die 6rtlichen (lokalen)
Unterschiede, die bei diesen Fibeln feststellbar sind, scheinen wenig ausgepfagt. Es
sind  aber auch  Merkmale  vorhanden,  die  einerseits  skandinavische  Einfltlsse
(verbreiteter Bdgel, mit "Buckel") andererseits Traditionen aus unmittelbar sddlich der
Ostsee  gelegenen  Fundlandschaften  zeigen  (fazettierfer  FUB,  geometrische
Verzierungen; vgl. Reallexikon 1 994: 488, 500-501, 503, 528). Auf diese weise kennen
wir sowohl die Formierung eines gewissen Gemeinwesens als auch enge Bezehungen
feststellen, durch die die bereits vorherrschenden stilistischen Traditionen untersttltzt
wurden. Anschaulich wind dies durch eine interessante Fundgruppe, die Dolchmesser,
die von V. §imenas (1996: 64; hier Abb. 4) kartiert wurden. Anhand dieses Verbrei-
tungsbildes wird eine territoriale Einheit mit Zentrum im Samland erkennbar, wobei
sich ein peripherer Bereich in Skalva sowie urn Kaunas abzeichnet. Dabei handelt es
sich nicht urn die einmaljge Einfuhr dieser Gegensfande, vielmehrwird die Entstehung
einer Einheit deutlich, die eine ahnliche kulfurelle Orientierung autweist. Spater belegen
dieses Phanomen auch bestimmte Formen von Armbrustsprossenfibeln, die sicher
unmittelbaren pruBischen Einfluf} bezeugen und die im Samland sowie im galindischen
Gebiet weit verbreitet sind (Abb. 5). Die gfoBte Fundkonzentration der litauischen
Stucke  befindet  sich  in  Mittellitauen  (Plinkaigalis  -  4,  Marvels  -  5).  Die  spatere
Formentwicklung bestatigt die besprochene Tendenz. Dies gilt vornehmlich fur die
beliebten Armbrustfibeln mit Ringgamitur (Abb. 6; Karfe nach Aberg 1 919, Kazakevi6ius
1993 und Tautavi6ius, 1996; dazu ein weiteres Sttlck aus Marvels). Ihr relativ langer
Gebrauch, der das 5. bis 7. Jh. umfaf3t ITautavi6ius 1996: 196), belegt die Besfandigkeit
identischer stilistischer Elemente. In diesem Zusammenhang ist die Verbreitung der
Bernsteinperien  der Germanischen  Zeit  (mittlere  Eisenzeit) wichtig.  Diese  neue
materielle Komponente in der pruf}ischen Gesellschaft (KyJiaKOB 1994: 65 ) findet
eine  identische  Entsprechung  in  der  mittellitauischen  Kultur.  Obwohl  bei  den
Ostseebalten Bemsteinperien schon in der fomischen Kaiserzeit weit verbreitet waren,
sind sie nurvom 5. bis 7. Jh. bei den Bewohnem der Umgebung von Kaunas allgemein
bekannt (Sidrys 1 994: 41 ).

Kurz soll in diesem Zusammenhang die Tradition der Brandbestattungen des
5.  bis  7.  Jhs.  bei  den  Bewohnern  Mittellitauens  ervahnt werden,  die  mit  der
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Abb.  3.  Die Verbreitungsareal  der langfuoigen  baltischen  Btlgelfibeln.
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Abb.  4.  Die Verbreitungsareal  der baltischen  Dolchmesser (nach  §imenas  1996).

pruRischen Tradition  identisch  ist.  Durch die Bearbeitung des Graberfeldes in
Marvels konnten in dieser Nekropole deutliche Ahnlichkeiten mit den pruoischen
Brandbestattungssitten  nachgewiesen  werden  (Berta§ius  1994;  1996).  Eine
Besonderheit  verdient  Beachtung:  KtJrzlich  konnte  festgestellt  werden,  dao
Brandschtlttungsgraber (keine Knochenlager, sondern nur Knochenreste, die auf
der Oberflache ausgebreitet wurden) einen quantitativ bedeutenden Anteil bei
Brandgrabern auf den Graberfeldern im Gebiet urn Kaunas bilden. Sie sind hier
seit dem Ende des 7. Jhs. zu finden, bleiben aber in anderen Stammesgebieten
Litauens unbekannt (Berfa§ius 1998).  Dabei muB ervahnt werden, dao dieser
Brandgfabertyp seit dem 5. Jh. im Samland vorherrscht (KyiiaKOB 1990). Aktuelle
Forschungen  bestatigen  zweifellos die These,  daR die Auk§tai6iai  die  Brand-
bestattungstradition von den PruBen oder Sudauen tlbemommen haben ITautavi6ius
1996: 64;  1987: 139).

Vor dem Hintergrund dieser kurzen Ubersicht kann als Ergebnis festgehalten
werden,  daf}  die  Kultur der  PruBen  des  Samlandes  und  die  der Bev6Ikerung
Mittellitauens wahrend derv6Ikervanderungszeit recht ahnlich war. Hierfurwurden
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Abb. 5.  Die Armbrustsprossenfibeln aus Gfaberfeld von
Marvele.

einige kulturelle Erscheinungen
hervorgehoben.  So  waren  in
beiden  Regionen  Fibeln  als
wesentlichesTrachtelementfur
Frauen  und  Manner bekannt,
zudem weisen beide Regionen
identische  Traditionen  im  Be-
stattungsritus auf; nicht zuletzt
muB  auch  auf die  enge  Ver-
wandtschaft           einzelner
Schmuckformen  hingewiesen
werden.  Diese  Phanomene
besfatigen die gesellschafflichen
und  weltanschaulichen  Ge-
meinsamkeiten.

Das Territorium, das von
Balten  besiedelt  wurde,  wird

deutlich durch die zahlreichen frdhmittelalterlichen Pferdegraber charakterisiert.
Dies gilt auch  fur die  pruoischen  Graberfelder des  5.  bis  11.  Jhs.  und  fur die
mitte[litauischen  Graberfelder  des  8.  bis  11.  Jhs.  Werden  die  Pferdegraber
Mittellitauens ervahnt, so herrscht die fast unumst6BIiche Ansicht vor, daB es
sich bei den Pferden urn Beigaben in Kriegergrabern handele. Diese Meinung ist
vielleicht auf den unzureichenden Forschungsstand zurdckzufuhren. Diese Annahme
ist fast schon selbstverstandlich, da in verschiedenen Zeiten und verschiedenen
Landern die reichsten Mitglieder der h6chsten Kriegerklasse mit ihren Kriegspferden
beerdigt wurden. Zugleich muB aber ervahnt werden, daB dieses Problem in Litauen
vielfaltig ist und keineswegs monokausal erklart werden kann. Mit einer Kartierung
der erforschten  Pferdegfaber Litauens im 7./8.  bis zum  12. Jh. werden regionale
Unterschiede deutlich (Abb. 7). Obwohl solche Gfaber in ganz Litauen entdecktwurden,
ist ihr seltenes Vorkommen im 6stlichen Teil des Landes auffillig. Eine eindeutige
Konzentration dieser Gfaber ist in der Umgebung von Kaunas sowie an der Grenze
von Zemaitija und Skalva nachweisbar. Werden die absoluten Zahlen berdcksichtigt,
so ist das Ergebnis noch eindrucksvoller. So k6nnen lediglich ca. 90 Gfaber in Ostlitauen
gezahlt werden; ca. 190 Gfaber sind aus dem Grenzbereich der Zemaitija bekannt,
dagegen kennen wind etwa 1280 Pferdegfaber aus der Umgebung von Kaunas. Diese
Sitte ist eng mit Pferdeopfern (Schadel mit den Knochen der Extremitaten), mit dem
Verbrennen von Pferdeknochen oder mit der Bestattung ganzer Pferdeskelette in den
ervahnten Regionen vervandt und in seinem inneren Wesen damit identisch. Eine
kurze Ubersicht dber die Graberfelder Mittellitauens zeigt eine Traditionslinie, nach
der die Pferde in gesonderten Grabgruben beigesetzt wurden (z.B. in Marvels 210
Pferdegfaber mit etwa 250 lndividuen, in Nendriniai 105, in Ver§vai 223, in Grauziai
151  und in Pakalni§kiai 236). Entsprechendes kann auf der sambischen Halbinsel
beobachtetwerden, wo auf manchen Gfaberfeldem mehr als 100 Pferdegfaber gefunden
wurden;  die  Entwicklung  ist hier mit der in  Litauen  identisch  (KyjiaKOB   1990),  da

ganze Pferdeskelette bis in das 8. Jh. in eigenen Grabgruben bestattet wurden. Erst
spaterwerden die Schadel zusammen mit Extremitaten niedergelegt (Abb. 8).

Vergleichen  wir  nun  die  Anzahl  der  Pferdegfaber  und  der  menschlichen
Brandgraber auf einigen Nekropolen Mittellitauens (Abb. 9).  Hier ist die Zahl der
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Abb.  6.  Die Armbrustfibeln  mit  Ringgarnitur (nach  Bitner-Wr6blewska  1993).

Pferdegfaber zwischen 5 bis 35 mal gr6Ber als die der menschlichen Brandgfaber.
Diese Erscheinung kann auch auf anderen Nekropolen Mittellitauens beobachtet
werden, was der These von den Pferdegfabern als Beigabe von Kriegerbestattungen
widerspricht.  AIIerdings wurde  in  der aktuellen  archaologischen  Literatur bereits
die Vermutung  geauoerf,  daB  Pferdegfaber keineswegs  als  Kriegerbeigabe zu
betrachten seien (Werbart 1995: 125). Dieserzusammenhang kann allerdings vom
Forschungsniveau sowie von der Zerst6rung des I.eweiligen Gfaberfeldes abhangig
sein. Dies wird jedoch kaum der Grund fur die groBe Disproportion zwischen die-
sen  beiden  Bestattungsgruppen  sein.  Eine  Erklarung  k6nnten  allerdings  die
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Abb.  7.  Kartierung der erforschten  Pferdegraber Litauens  im  6.  bis zum  12.  Jh.

BrandschtJttungsgfaber sowie die Gruben mit Kollektivgfabern geben (Berta§ius
1996a; 1996b). Es ist klar, dao ein Teil der Krieger mit einem Pferd als Beigaben
bestattet wurde, jedoch nicht mit der Motivation, urn dadurch eine soziale Stellung
zum Ausdruck zu bringen, sondem vielmehr, urn jener allgemeinen Tradition gerecht
zu werden, nach der das Pferd als Begleiter des Toten zu betrachten sei.

Archaologen  haben  vor  dem  Hintergrund  der  speziellen  Tradition  der
Pferdebestattungen  mehrmals  die Aufmerksamkeit auf die gesellschaftlichen
Ahnlichkeiten  bei  den  Pruoen einerseits  und  den Auk§tai6iai von  Mittellitauen
andererseits gelenkt. Da es keine sicher datierenden Beifunde gibt, k6nnen die
Pferdegraber zeitlich nur sehr ungenau eingeordnet werden. So werden sie in den
Zeitraum zwischen dem 8. bis 14. Jh. gestellt, manchmal auch vom 13. bis 14. Jh.
datiert, urn so als NachlaR pruoischer Krieger interpretiert zu werden, die vor Einfallen
der Kreuzritter zurtlckgewichen waren (Urbanavi6ius 1994: 52; 1993: 15; oder 11.
bis 1 2. Jh. ; KyiiaKo81994: 154). Es muB angemerkt werden, daB diese uberiegungen
zur zeitlichen Einordnung wenig tlberzeugend sind, da datierende Beigaben des 6.
bis 8. Jh. gelegentlich in Pferdegfabem Litauens und bei den PruBen des Samlandes
dokumentiert sind.  Urn eine Antwort zu finden, wurden osteologische  Untersu-
chungen von Pferdeskelettfunden durchgefuhrt und mit entsprechenden Analysen
aus Regionen sudlich der ostsee verglichen (Berta§ius/Daugnora 1 997). Kurz sollen
hierdieErgebnissereferiertwerden,ohnedaRallerdingsalleDetailsdangestelltwerden
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Abb.  8.  Die Verbreitung  der Pferdegraber im  baltischen  Raum.

Abb.  9.  Die Anzahl  der Pferdegraber und  der  menschlichen  Brandgraber auf einigen
Nekropolen Mittellitauens.

k6nnen.  Es  ist festzustellen,  daB  im  Gebiet  Mittellitauens  Pferde verschiedener
Altersgruppen beigesetzt wurden. Die gfoBte Altersgruppe bildenjunge 4 bis 1 0jahrige
lndividuen (mit zufalligen und nicht repfasentativen Daten konnte A. Bliujiene andere
Resultate erzielen -1992:  120). Diese Ergebnisse decken sich gut mit denen aus
rfuhmittelalteriichen Gfaberfeldem der prur}en (Benecke 1 985). Die auf den Nekropolen
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Mittellitauens beigesetzten Pferde sind nach den osteometrischen Angaben kleiner
alsjenevonpruoischenoderslowakischenGfaberfeldem.DieKleinwtlchsigkeitdieser
llere im Vergleich zu diesen beiden Gruppen laRt eine gewisse Gleichzeitigkeit oder
einen ahnlichen Zeitraum vermuten. Dabei ist zu bemerken, dao im Spatmittelalter
zwischen dem  12.  und  14.  Jh.  zumindest in  Nordeuropa gfoBere  Pferde typisch
waren,dieeinenschwerbewaffnetenReitertrugen(Zak/Ma6kowiak-Kottowskal988).
Die kleinwtlchsigen litauischen Pferde paRten vermutlich nurzu solchen Krieger, die
als  kleine  mobile  Gruppen  schnell  gfoBere  Entfernungen  bewaltigen  konnten,
keineswegs aber als Reiter kampften (Zak/Ma6kowiak -Kottowska  1988).  Unter
Berdcksichtigung dieses Vergleichs k6nnen die mittellitauischen Pferde bis zum 11.
Jh. datiert werden (vom 7. bis 11. Jh.).

Kurz soll die  Forschungssituation  bezuglich  der beigesetzten  Pferde  und
deren Beigaben im Gfaberfeld von Marvele besprochen werden. Vorlaufig ist die
Pferdebeigabe noch nicht genau zu datieren. Im Gegensatz zu den osteometrischen
Angaben k6nnen wir die Pferdegraber der drei ervahnten Gebiete -Umgebung
von Kaunas, PruBen, Slowakei -miteinander vergleichen. Einige Autoren weisen
darauf hin,  daB manche Traditionen  in der Schirrung  aus awarischem  Gebiet
stammen k6nnten und in relativ kurzer Zeit Nordeuropa erreicht haben dtlrften.
Beim Vergleich mit diesem Material sind einige formale Ahnlichkeiten zu finden,
so dab die litauischen Komplexe entsprechend datiert werden k6nnen. Dies gilt
insbesondere bezuglich einiger Trensenformen und der Steigbtlgel.

Interessant ist dervergleich der Pferdegfaber mit menschlichen Brandgfabern,
weil in diesen vervandte Beigaben gefunden wurden. Dazu muB zunachst eine allge-
meine Bemerkung vorveg geschickt werden. In menschlichen Gfabern gefundene
Pferdegeschirre (z.B. Trensen, Zaumzeuge) werden von litauischen Archaologen
gleichwertig mit anderen menschlichen Beigaben datiert. Umgekehrtwerden identische
Beigaben  in  Pferdegrabern  gesondert  datiert,  wobei  im  voraus  festgestellte
Periodisierungen vervendet werden (Tautavi6ius 1958; Nakaite 1972; Vaitkunskiene
1985; Va§kevi6idte  1987;  Stankus  1995,  usw.).  Di.eses Verfahren ist abzulehnen.
Vielmehr mtlssen entsprechende Datierungen mit den umfangreichen Angaben zu
den lnventaren menschlicher Grablegen verglichen werden, da diese Beigabenformen
ganz klare Entwicklungstendenzen autweisen. Im Vergleich mit pruBischem Material,
in dem diese spezifische Beigabengruppen ausfuhriich analysiert wurde (KyiiaKOB
1989,1990,1994, §wietoslawski 1990), k6nnen auch die Pferdegfabervon Gfaberfeld
in Marvels datiert werden. Vor diesem Hintergrund mtlssen die frdhesten Pferdegfaber
auf unserem Gfaberfeld in das 6. bis 7. Jh. gestellt werden. Sie zeichnen sich durch
zwei Bestattungsarfen aus, d.h.  Pferdeopfer, die aus Schadeln und Extremitaten
bestehen (Grab 26, Berta§ius 1 995) sowie ganze pferdeskelette (Grab 1 1 3). In das 8.
Jh. k6nnen wenigstens 12 Pferdegfabergestellt werden, die sich duroh charakteristische
Beigaben auszeichnen. Sie liegen am nordwestlichen Rand des Gfaberfeldes und
sind von Brand-und K6rpergfabem des 6. bis 8. Jhs. umgeben. Diese Datierung kann
duroh identische Bestattungssitten gesttltzt werden, die obwohl aus dem weit entfemten
Zentraleuropa bekannt sind (Mtlller-Wille 1972; Oexle 1984). Einzelne Pferdegfaber
aus diesem Zeitraum findet man auch in anderen Teilen des Gfaberfeldes. Es kann
somit eine Vorherrschaft der Sitte der Pferdebestattung im 8. Jh. festgestellt werden.
Ahnliche Erscheinungen sind auf anderen gfooeren mittellitauischen Gfaberfeldern
mitPferdegfaberzubeobachten.AuchmuBindiesemZusammenhangerwahntwerden,
dab die weite Verbreitung der Sitte der Pferdebestattungen auf eine Pferdezucht
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hindeutet. Vielleicht war dies sogar eines der Hauptgewerbe der hiesigen Einwohner.
AufgrundosteologischerUntersuchungenkannvordemHintengrundgewisserKncohen-
und WachstumsgfoBen sowie bestimmter Proportionen eine planmaBige Selektion
vermutetwerden.

Wodurch wurde nun die hier beschriebene Vefanderung der Bestattungssitte,
d.h.  die  Entstehung  der  Pferdegraber  bedingt?  Anhand  der  bisherigen
Ausfuhrungen kann eine Hypothese formuliert werden, die einen Zusammenhang
zwischen  den  Gesellschaften  des  Samlandes  einerseits  und  jenen  in  der
Umgebung  von  Kaunas  postuliert  und  so  die  zahlreichen  Pferdegraber  als
Ausdruck dieser Beziehungen betrachtet. Seit dem 6. Jh. entwickelte sich das
pruBische Gebiet, das unter dem EinfluB des westlichen Ostseegebietes stand
(Jazdzewski 1981 : 605). In der pruoischen Gesellschaft bildeten sich in jenerzeit
Kriegergefolgschaften  heraus.  Die  Verbreitung  der  Tierkopffibeln  zeigt  die
Ausrichtung der Kontakte  in die Landschaften zwischen  Dubysa und  Nevezis
(KyjiaKOB 1990a: 213). Die Entstehung der Kriegergefolgschaften ist in das 7. bis
8.  Jh.  datiert (KyjiaKOB  1994).  Man  kann vor diesem  Hintergrund ebenfalls die
lntensivierung der gesellschaftlichen  und wirfschaftlichen  Entwicklung auch  in
Mittellitauen beschreiben, die in jenen autwendigen Kriegergrabern ihren Ausdruck
fand, die an den Ubergang vom 7. zum 8. Jh. zu datieren sind (Berta§ius 1996).
Das Auftreten entsprechender Kriegergruppen ist in Verbindung mit den Skandi-
naviern zu sehen, die Handelswege im 6stlichen Ostseegebiet suchten. Die reichen
Kriegergraber belegen so m6glicherveise eine neu angekommene Kriegerelite
(einschneidige Schwerter -Saxe, pruBische Armbrustsprossenfibeln), die tiber
den  landwirtschaftlichen  UberschuB verfugen wollte.  In  unserem  Fall  ist dies
besonders die Pferdezucht. In dieser sich neu formierenden Gesellschaft finden
Auseinandersetzungen zwischen den herrschenden  Familien statt.  Sie wollen
ihre gleichberechtigte Lebensstellung nicht verlieren. Daherwird in dieserveran-
derten gesellschaftlichen Situation das Bestattungsritual fur interne Auseinander-
setzungen instrumentalisierf (J®rgensen  1991 ).  Es erscheint denkbar, daB die
grof}e und stetig zunehmende Anzahl der Pferdegraber im Gebiet urn Kaunas,
das tiber alte Beziehungen zum Samland verfugte, ein Ausdruck der Konkurrenz
zwischen  unterschiedlichen  Familien  sind.  Jede  Familje  wollte  ihre  ,h6here,
gesellschaftliche Stellung durch Pferdeopfer ausdrucken. Dieses Verhalten war
letztendlich  gegen  die  Zentralisierungstendenzen  gerichtet,  die  vom  Samland
ausgingen.  In dieser Phase beginnt man, das Pferd  nicht nur ftlrjeden Krieger,
sondern auch furjedes vollberechtigte Gruppenmitglied zu opfern oder zu bestatten.
Dabei ergibt sich ein gewisser Synchronismus bei den Ereignissen im Gebiet der
Ostseebalten. Es k6nnen mehriere Muster erkanntwerden, die eine eher``alterttlmliche"
Lebenseinstellung vermuten lassen. Oftmals ist dies in peripher gelegenen Sied-
lungen bzw. Gemeinden der Fall. Auch fur Bornholm kann im 6. bis 7. Jahrhundert
eine entsprechende Konkurrenzsituation vermutet werden, die sich in der groBen
Zahl  reicher  Kriegergfaber ausdrtlckt,  durch  die  individuelle  Familien  den  neu
ervorbenen Status kennzeichneten (J®rgensen 1991 : 94). Auch im eher peripher
gelegenen Gastrikland (Schweden) sind Kriegergfaber mit zahlreichen Schwert-
beigaben bekannt, die als symbolischer Protest gegen die Dominanz der zentralen
Malarregion interpretiert werden k6nnen (Jakobsson 1992). Viele Personen wollten
sich als Mitglied der Kriegerelite prasentieren, was gelegentlich durch besonders
reiche  Beigaben  geschieht  (H®ilund  Nielsen  1991).  Jedoch  muo  in  unserem
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Zusammenhang auf das identische skandinavische Muster hingewiesen werden,
nach dem Pferdegraber oder gesonderte Pferdebeigaben als eine ideologische
und religiose Reaktion gegen die Zentralisation zu gelten haben (Nielsen 1991 ).
Dieses Model k6nnte die zahlreichen Pferdegfaber und die zunehmende Tendenz
dieses Brauchtums in der Umgebung von Kaunas erklaren. Selbstverstandlich
anderte sich diese Sitte im Laufe der Zeit, so daB das Pferd eine symbolische
Bedeutung und Funktion im Bestattungsritual selbst erhielt.
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Vakaru baltu centras ir periferija. Ry§iu tarp Sambijos ir Kau-
no apylinkiuv-VIII a.  klausimas.

MINDAUGAS BERTASIUS

Santrauka
Kauno apylinkese nuo 11 a. po Kr. i§skiriama atskira archeologine kultt]ra. Mano-
ma, kad veliau jos pagrindu formavosi istoriniuose §altiniuose minimi auk§tai6iai
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(1 pav.). lyairds pozymiai liudija, kad Sambijos ir Kauno apylinkiugyventojai tutejo
nemaza bendrumu. Ry§kiau tai atskleidziama pana§iudirbiniuformu i§plitimu. Ta-
pa6ios §iems kra§tams formos fiksuojamos lyairiais laikotarpiais. Ry§kiu ry§iu liu-
dininku yra Kaune rastoji Sambijai bt]dinga urna (2 pav.). Ji datuojama Ill-V a. , o tai
sutampa su deginimo papro6io pasirodymu Kaune, kur Marveles kapinyne i§tirtas
lv a. pr. degintinis kapas. Tautu kraustymosi laikotarpiu egzistave ry§iai atspindimi
identi§komis papuo§alu. ir ginkluformomis. Akivaizdziai tai liudija ilgakoju lankiniu
segiu gausaus i§plitimo arealas (3 pav.). Ta prat?sia ir velyvesniu formu segiu pliti-
mas bei I.u raida -tiek lankines laiptelines  (5 pav.), tiek lankines Zieduotosios
seges (6 pav.) yra gerai Zinomos aptariamuj.u kra§tu gyventojams.  Specifines
|kapiu grupes -smailiulu kovos  peiliu-durklu plitimas  baltu kra§tuose  (4  pav.)
pary§kina vientisa regiona, kuriame atspindimos identi§kos tradicijos. Toks iden-
ti§ku stilistiniu elementu pastovumas ir pana§iu. tradiciju |sivyravimas liudija vi-
suomenin| ir pasauleziorin| bendruma.

Deginimo papro6io plitimas Vidurio Lietuvoje buvo susij?s su identi§ko kre-
mavimo  papro6io vyravimu  Sambijos  prosu kapuose.  Nagrinejant kremavimo
klausimus,  buvo  nustatyti  ivairc]s  kapu tipai,  ypa6  bt]dingi  aptariamulu kra§tu
gyventojams. Stai Sambijos prt]su kapinynuose i§plit?s mirusioj.o palaiku i§beri-
mas kapinyno pavir§iuje turi gausiu analogiji[ Kauno apylinkes kapinynuose (ry§-
kiausiai tas fiksuota Marveles kapinyno Kaune tyrimu metu).

Kauno apylinkiuauk§tai6iu (Vlll-Xl a.) bei sambijos pusiasalio prc]su kapiny-
nams  (V-Xl  a.) ypa6  bddingi  kapai  su  Zirgais.  Sie  regionai tokiu kapu gausa
ry§kiai  skiriasi  tarp  kitiL baltiL gen6iu (7,  8  pav.).  |domius  rezultatus  gauname
palygin? palaidotu mirusiuju kapu skai6iu su Zirgu kapu skai6iumi. Kai kuriuose
kapinynuose pastarasis yra daug didesnis (9 pav.). Tai leidzia galvoti, jog Zirgas
nebuvo kario [kape,  bet aukotas skirtingu ly6iu mirusiesiems.  Pana§ios |kapes
Zirgu kapuose Sambijoje ir Kauno apylinkese, artimas laidojimo bt]das bei pana-
§ios paaukotu zirgu amziu grupes rodo ju vienalaiki§kumaarba artima laikotarp[.

Ie§kant atsakymo,  kokia  priezastis  leme  staigu Zirgu kapu plitima Kauno
apylinkese, manoma, kad tai buvo Sambijoj.e irvidurio Lietuvoje gyvenusiugen-
6iu visuomeniu sayeikos pasekme. Gausejantis elitiniu kariu kapu skai6ius Ne-
muno pakrantese rodo sparfejan6iavisuomenes raida.  |kapes liudija §iu kariu
prosi§ka kilme. Tokioje besiformuojan6ioje visuomeneje vyksta varzymasis tarp
valdan6iu §eimu, jos nenori prarasti ankstesneje bendruomeneje turetos pade-
ties. Tokiomis salygomis (nepasiekus visuomenei stabilios struktc]ros) mirusiulu
laidojimo papro6iai tarnauja varzymosi tikslams. Varzymosi i§rai§ka tampa stai-
giai plintantys gausds Zirgu kapai kra§te, nuo seno palaikiusiame glaudzius ry-
§ius su Sambija. Varzymasis buvo nukreiptas pries i§ ten sklindan6ias centraliza-
cijos tendencijas. Grei6iausiai Zirga pradedama aukoti kiekvienam pilnateisiam
bendruomenes  nariui.  Galima  rasti  daugyb?  pavyzdziu,  kur §itaip dazniausiai
periferineje visuomeneje, i§rei§kiama „senovi§ka`` bendruomenine pozicija.
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