
Die wildnis und baltische stammegrenzen

VALDEMARAS §IMENAS

Die Areale der Volksstamme sind von den Historikern bisher erst ungenugend
erforscht worden. Das derzeitige lnteresse fur ethnische Fragen erfordert aber
eine  m6glichst  genaue  Feststellung  der  von  den  Volksstammen  bewohnt
gewesenen   Gebiete.   Daft]r  werden   die   mannigfaltigsten   Daten   ben6tigt:
archaologische,  anthropologische,   sprachliche,  ethnographische,  geschrie-
bene  Quellen  u.  s.  w.  Daher stimmen  die  bisher nach  verschiedenen  Daten
erstellten  Grenzen  nicht  immer  t]berein.  Manchmal  unterscheiden  sie  sich
sogar urn mehrere Dutzend  Kilometer -oder es bleiben groBe Flachen,  die
niemandem zuzuordnen  sind.  Ein  Forscher ordnet sie der einen,  ein anderer
einer anderen Kultur zu. Selbstverstandlich ware es am besten, diese Fragen
global  mit den  Daten  aller Wissenschaften  zu  16sen.  Die  Betrachtungsweise
aus   der   geographischen   Sicht,   der   bisher   sehr   wenig   Aufmerksamkeit
geschenkt wurde,  ware  hier  nutzlich.  Erst jetzt  begann  man  zu  erforschen,
wieviel die Naturbedingungen die Lage der Volksstamme bestimmten, warum
Gebiete  besiedelt  wurden  oder  unbesiedelt  blieben,  u.  a.  Dies  wurde  von
Vielem  beeinfluRt:  Ackerb6den,  felsigem  Grund,  Reliefform,  Klima,  Pflanzen
und  Tiervelt  und  sogar  von  der  geologischen  Beschaffenheit  der  Erde  -
tektonischen  Bruchen, gravitativen und magnetischen Feldern.

Der Archaologe J.  Genys ist bei der Erforschung der Stadtgrundungen
zu  interessanten  Erkenntnissen gekommen (Genys  1989).  Die Wohnsiedlun-
gen entstanden  und  konzentrierten  sich zuerst auf den fruchtbarsten  86den,
also  da,   wo  dieser  gut  vervittert,   humusreich   und   durchlassig   war.   Auf
schweren,  undurchlassigen,  zu  Nasse  neigenden  86den  aber  siedelten  die
Menschen ungern. Gerade solche Gebiete blieben unbewohnt -Wildnis.

Durch das Kartographieren archaologischer Denkmaler,  besonders auf
Landkarten  mit grooem  Maostab,  wird  die  Wildnis  sehr gut erkennbar.  Hier
treten off groBe Gebiete ganzlich ohne archaologische Denkmaler hervor.  Es
gibt hier weder Burgberge  noch  Siedlungen  oder Graberfeldern.  Darauf sind
schon  die  Archaologen  aufmerksam  geworden  (Tautavi6ius   1977;  Zulkus
1986,   1987,1989,1989-1990;  Zulkus,   Klimka  1989;  Simenas  1988,   1990;
Kulakov  1987;  Zulkus  1989).  Gew6hnlich  sind  das  bewaldete  oder  sumfige
Flachen,   in   schriftlichen   Quellen  oft  als   unbewohnte   Gebiete  -  Wildnis  -
ervahnt.  Bei einer genauen  Feststellung der Stammesgebiete sollte man die
Wildnisse als Niemandsland belassen.  Man kann nicht behaupten,  daB diese
Flachen fur den Ackerbau ungeeignet gewesen waren.  Dort gab es durchaus
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zum Leben geeignete Stellen, sch6ne FluBufer, doch weder siedelten die Men-
schen dort, noch wurde das Land bearbeitet. Nach Meinung des Archaologen
Zulkus waren diese Gebiete sakralisiert (Zulkus  1989).  Den  Balten waren sie
nicht nur fur das tagliche Leben, sondern auch fur ihr weitraumiges Weltgefuhl
wichtig.    Sie   stellten    nicht   das   materielle,    sondren    mehr   das   geistige
Geschehen  dar.  Es  ist  aufgefallen,  dab  sich  in  diesen,  die  Volksstamme
umrandenden Waldern, gehauft kultische Objekte befanden -Haine, Kultsteine
und  G6tzen aus Stein  (Kulakov  1987).  Auch die Ausrichtung  der Graber des
VIll.-XIll. Jahrhunderts zu den Wildnissen (die K6pfe der Verstorbenen zeigen
immer dorthin) und die Orts-und Gewassernamen der Grenzen und Wildnisse
beweisen ihre sakrale Bedeutung.

Mit  den   heiligen   Statten   k6nnten   auch   solche   Bezeichnungen   von
Flussen  und  Seen  wie  A/ka  (Hain),  Laumupt.s  (FluB  der  Laume),  Kaukupi.s
(FluB  des  Hausgeistes),  Menupt.s  (FluB  des  Mondes),   Ve/nupt.s  (FluB  des
Teufels),    Pragarr.ne    (H61lische)    und    Svenfvanden7.s    (Heiliges    Wasser)
zusammenhangen.  Nicht zufallig  scheint es  auch  viele  Gewassernamen  mit
der    Wurzel    "juod-"(schwarz)    zu    geben.    Auch    die    Bestandigkeit    der
Stammesgrenzen beweist indirekt, daB die Wildnis sakralisiert war.

Die Stammesgebiete

Er ist schwer festzustellen, wann sich in Litauen die Stammesgebiete trennten.
Hierzu  reichen  die  Daten  der Stein-  und  Bronzezeit nicht.  Etwas  mehr,  aber
immer noch  ungentigend,  Daten  haben wir aus der I.ungeren  Eisenzeit.  Nach
Angaben  der  Archaologie  hat  sich  eine  der  frt]hesten  und  bestandigsten
ethnischen  Grenzen  im  Neolithzeitalter  geformt,  als  sich  zwei  Gebiete  der
Narvakultur trennten - Nordosten  und  Sudwesten.  Diese Grenze verlief im
Zwischenraum  der  Fltlsse  Sventoji  (Heilige)  und   Nevezis.   Die  trennende
ethnische Grenze des Flusses §ventoji bestand bis zu der Zeit der Entstehung
des  litauischen  Staates  (vom  zweiten  Jahrtausend  v.  Chr.  bis zum  lv.  Jahr-
hundert nach  Chr. war dies die Grenze zwischen den gestrichelten  Keramik-
kulturen  und  den  Ht]gelgrabern  der Westbalten  auch  mit den  Graberfeldern
Mittellitauens  und  vom  Ende  des  lv.  Jahrhunderts - zwischen  den  Hugel-
grabern Ostlitauens und den  Flachgraberfeldern Mittellitauens).

Die Kartographierung

Die Archaologie kann, in Verbindung mit den historischen Epochen und den in

geschichtlichen Quellen ervahnten Stammesbezeichnungen,  nur das archao-
logische Material der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung trennen.  Die
Kartographierung  der  Graber  der  damaligen  Zeit  laBt  auch  eine  Trehnung
zwischenstammischer Gebiete zu, die im Westen Litauens besonders deutlich
wird.  Am  An fang  unserer  Zeitrechnung  begann  man  am  6stlichen  Teil  des
Ostseeufers,  am  unteren  Teil  der Memel  und  in  Mittellitauen  in  Flachgraber-
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Abb.1.    Die  Gebiete  zwis=hen  den  Voksstammen  in  West-und  Mittellitauen  in  der  alteren
Eisenzeit  (1.-4.  Jahrh.).

1  pav.      Tarpgentines terito-ijos vakaru ir vidurio Lietuvoje senajame gelezies amziuje (I-lva.),
7 - pilkapiai,  2 -plok§tiniai  kapinynai,  3 -gen6iu ribos.  4 - mi§kai

feldern zu  beerdigen,  indessen  in Zemaiten  und  Nordlitauen  in  Hugelgrabern
beerdigt wurde. Durch die Kartographierung aller bisher bekannten Graber des
I.-IV.  Jahrhunderts erkennt man,  daB sich von  Plateliu-See ausgehend  nach
Suden ein zwanzig  bis dreiBig  Kilometer breiter leerer Streifen zwischen  den
Hugelgrabern   und   den   Flachgraberfeldern   hinzieht.   Dieser   Streifen   liegt
zwischen Kartena und Plunge, weiter zwischen Gargzdai und Rietavas, §ilute
(Heydekrug)  und  Silale,  Jurbarkas  und  Erzvilkas,  Seredzius  und  Ariogala,
Kaunas und  Kedainiai.  Ein  Grooer Teil  dieses Gebietes  ist auch  heute  noch
bewaldet  (die  Forsten  Kuliai,  Rietavas,  Teneniai,  Pagramantai  und  die  des
Mituva Bassins). An diese lehnen sich die Walder von Karschauen  und Trap-
p6nen,  welche sich fruher offensichtlich  noch  mit den Waldern  links der Ne-
munas (Memel),  also Kazlu Rtida verbanden  (Abb.1).

Schalauen war das von den anderen Stammen meist isolierte Land.  Es
wurde von  allen  Seiten durch gewaltige Walder und  breite Sumpfe begrenzt.
Zum Norden, von den Zemaiten trennten diesen Stamm die zwischen Taurage
und   Skaudvile   liegenden   sumpfigen   Pagramanter   Walder.   Zum   Osten,
zwischen den Fltlssen Jt]ra und Mituva, die Karschauer und Trapp6ner Walder.
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Nach Suden, zu den Nadrauern lagen die Sumpfe der oberen lnster und nach
Sudwesten  und  Westen  der pruBischen  Seite,  lag  die  Grooe  Heide  und  die
Sumpfe  des  Memeldeltas.  Ein  groBes  Gebiet zwischen  dem  FluB  Leite  und
die Dorf Juknai6iai  (Jugnaten)  ist bis  heute von Archaologen wenig  erforscht
worden.   Dies  scheint,  weil  sump fig   und   m6glicherveise  bewaldet,   fruher
unbewohnt  gewesen  zu   sein.   Interessant  ist  auch,   daB  am   Rande   des
Schalauer  Landes  gleich  zwei  §ventoji  (Heiliger  Fluo)  flieRen.  Einer  mundet
bei Smalininkai  in die Memel,  der andere bei  Deime ins  Kurische Ha ff.  Diese
Fltlsse  haben,  wie  es  scheint,  auch  di'e  einzelnen  Stamme  abgegrenzt.  Der
Smalininker §ventoji wurde spater gar zur Staatsgrenze zwischen Litauen und
dem Deutschen Orden, spater Preussen.

Die archaologischen Denkmaler

Die  Stammesgebiete  haben  sich  im  Laufe der Zeiten  verschieden  geandert.
Gebiete wurden  aufgegeben,  andere  neu  besiedelt.  Manche  Stamme  16sten
sich  in  kleinere Lander und  Bezirke auf.  Die archaologischen  Denkmaler des
V.-X.  Jahrhunderts  entstanden  beinahe  dort,  wo  die  des  I.-V.  Jahrhunderts
lagen.  Gr60ere  Veranderungen  gab  es  nur  in  Mittellitauen.  In  der  Mitte  des
ersten  Jahrtausends  n.  Chr.  nahm  die  Bev6Ikerung  des  Nevezis-Becken  be-
sonders zu.  Deshalb wurden  hier bisher leere Gebiete besiedelt.  Die Zuwan-
derer brachten offensichtlich auch ihre Benennungen mit. M6glicherveise kann
man  so die im  Nevezis-Becken  aufgekommene Toponymik wie Kur§iai,  Prd-
seliai, zwei Zemaitkiemiai, Zemaiteliai, Lamata erklaren, ein in Westlitauen und
in  PruBia schon gewohntes Geschehen.  Off haben die Ortsnamen auch eine
pruoische Wurzel. Alle diese Ortsnamen k6nnten sich spater gefunden haben
-  durch  ausweichende  Einwoner  Westlitauens  und  PruBias  wahrend  der
Kampfe mit den  Kreuzrittern.

Zur gleichen Zeit etwa haben sich auch die Beerdigungsriten gewandelt.
In  Zemaiten  und  Nordlitauen  verschwanden  die  Hugelgraber.  An  ihre  Stelle
traten  drei  gesonderte  -  die  Zemaiter,  Zemaitgaller  und  Seler  Graberfelder-
gruppen.     In    den    Flachgraberfeldern    Westlitauens    verschwanden    die
Steinkranze.  Wahrend  dessen  blieben  die  schon  ervahnten  Waldmassive
weiter unbesiedelt,  auch wenn  sie stellenweise wesentlich  schmaler wurden.
Dies  tritt  auch  wieder  beim   Kartographieren  der  Burgberge  Westlitauens
besonders deutlich hervor. Auf der Landkarte sehen wir auf beiden Seiten der
Memel,  auf der  linken  Seite  der  Minge  und  an  den  Steilufern  der Jt]ra  viele
Burgberge.  Die  Burgberge  Westlitauens  sind  noch  wenig  erforscht,  darum
kann  man  nur  vermuten,  daB  die  meisten  an  den  Randern  der  ervahnten
Waldmassive sehr spat aufgeschuttet wurden -erst bei der Entstehung des
litauischen  Staates  und  den  Kampfen  mit  den  Kreuzrittern  (Abb.  2).  Solche
Lander wie Medininken,  Karschauen, Trapp6nen und Lamata erveiterten hier
ihre Besitzungen. Deshalb ist es den Historikern heute so schwer, die Grenzen
dieser Lander festzustellen.
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Abb. 2.    Die  Gebiete  zwischen  den  Volksstammen  von  Westlitauen  und   Pruoia  (XII.  Jahr-
hundert):  das  Gestrichelte  - die Wildnisse  und  die  schwach  besiedelten  Gebiete  zwi-
schen den Volksstammen, schwarze Punkte -Burgberge.  1  -Samland, 2 -Natangen,
3 -Ermland, 4 -Pagesanien, 5 -Pameranien, 6 -Sassen, 7 -L6bau, 8 -Kulmerland, 9
-Galinden,10 -Barten,11  -Nadrauen,12 -Sudauen,13 -Jatwingen,14 -Schalauen,
15  -Lamata,16  -Kurland,17  -Samaiten,18  -Aukschtaiten,19  -Masovien,  20  -
Podlachien.

2  pav.      Tarpgentines teritorijos Vakaru Lietuvoje ir Prtjsijoje (XIIa.):  uzbrGk§niuota -dykros ir
silpnai apgyvendintos teritorijos tarp gen6iu, juodi ta§kai -piliakalniai.  1  -Semba,  2 -
Notanga,  3 -Varme, 4 -Pagude,  5 -Pamede, 6 -Sasna,  7 -Lubava,  8 -Kulmas,  9 -
Galinda,10 -Barta,11  -Narduva,12 -Sciduva,13 -Jotva,14 -Skalva,15 -Lamata,
16  -Kur§as,   17  -Zemaitija,   18  -Aukstaitija  (Vidurio  Lietuva),   19    -Mazovija,  20  -
Palenke.

Der Historiker A. Nikzentaitis beliierkt, daR nach Beginn der Kampfe der
Litauer   mit   den   deutschen    Feodalen,    sich   die    Benennungen    und    die
Zusammensetzungen    der    Lander    sehr    rasch    anderten.     Durch    den
ZusammenschluB eines Teiles von  Medininken  und  Karschauen wie aller im
XIIl.  Jahrhundert  ervahnten   Landereien  von  Laukuva  und  Kuleiniai  wurde
daraus  der  von  den  GroBfursten  kontrollierte  Vervaltungsbezirk  Pagraude
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(Nikzentaitis  1987). Am ehesten waren es die GroBft]rsten,  die urn das  Land
zu  beschutzen,  an  den  Waldrandern  Burgen  bauten.   Die  Wald-Wildnisse
wurden  nicht  standig  von  Menschen  bewohnt.   Es  gab  hier  nur  befestigte
Posten,  wo  sich  die  Wachen   abwechselten.  AUBerdem  wurden   hier  aus
Baumstammen    Hindernisse    gebaut,    uber    die    die    Wegeberichte    der
Deutschritter   schreiben.   Die   im   XIV.   Jahrhundert  von   den   Spahern   der
Deutschritter  erstellten  Berichte  uber  die  Wege  Litauens  sind  die  altesten
authentischen    Quellen   der   historischen    Geographie   Litauens    (Jurginis,
§idlauskas  1983).  Aus diesen  Beschreibungen wird  es deutlich,  auf welchen
Wegen   die   diesen   Deutschritter   die   gebiete   der   Zemaiten   erreichten.
Genugend  ausfuhrlich  sind  auch  die zwischen  den Volksstammen  liegenden
Wildnisse beschrieben. 44 Wege, die nach Zemaiten und Mittellitauen fuhrten,
sind beschrieben, ebenso beinahe alle unsere schon ervahnten Waldmassive.
Die    Wege    hier    wurden    oft    durch    Hindernisse    und    gefallte    Baume
(grawde=Graude) (Hirsch  1863) versperrt.  Beim Eintragen der beschriebenen
Wege auf der Landkarte wird  es deutlich,  daB die  Kreuzritter nach Zemaiten
meistens  auf  den  selben  Wegen  hergekommen  sind.  Diese  Wege  ftlhrten
durch  die  Umgebung  von  §vek§na  (Swexte)  und  PajGrale  (Wege  Nr.  1-4)
(Jurginis  1983).  In  der  Umgebung  von  Zemaiter  Naumiestis  zwischen  den
Oberlaufen  der §y§a  und  Bikava  (Nr.  5,10,11,16c).  In  der.Umgebung  von
Taurage verastelten sich die Wege,  entlang dem  FluB J0ra nach  Norden,  an
den  Hangen  der §e§uvis bis zur An6ia (Nr.  8,  9,12-14,16a,16b,17,18,  21-
23) . Von Vie§vile und Smalininkai stieoen die Wege durch die Walder auf die
Ufer der §e§uvis und §altuona (Nr. 6, 7,15, 20, 24-29). Nur zwei Wege fuhrten
von der Memel durch das Mituva-Becken (Nr.  19, 31 ). Hier wurden die meisten
Sperren  und  Graude  ervahnt.  Die  anderen  Wege ft]hrten  an  den  Ufern  der
Dubysa (Nr. 32-35, 44, 46, 50, 52) und des Nevezis (Nr. 36-38, 47, 49) entlang.

Schriftlichen Quellen

ln der Zeit des sich formierenden Staates verloren offensichtlich die zwischen
den    Stammen    liegende    Gebiete    ihre    fruhere    Bedeutung.    Nach    der
Erbauungder Burgen wurden sie fur die Landwirtschaft wichtiger. Man begann
die Walder massenhaft zu fallen und zu brennen. Die schriftlichen Quellen des
XIV.-Xvl. Jahrhunderts ervahnen oft die in den Waldern angetroffenen Jager,
Heuernter,  lmker,  Pilz-und  Beerensammler.  Als  Beispiel sei  hier ein Auszug
aus  der An fang  des  Xvl.  Jahrhundertes  geschriebenen  Chronik  von  Simon
Grunau tiber die Jagd an den  Randern des Schalauerlandes zitiert:

``Das   land   zw.Ischen   Pergolla,   Curiono,   Nyemcz   und   Rango)   den

wassirn, und heutt ein wust landt ag walt und gesumppe am meisten und man
nante sein landt Scalawonia, welchs die b. (Bruder-V.S.) Deutsches ordens
hauses vorvusteten umb .Irer untherthan w.IIlen, wen durch sie die Littauer und
Samaiten in Preussen viel mol quomen und die christen wegtrieben... Heut ist
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dis land  mit vielem wilpert begobt,  do findet man die wilden oxen  genant die
aueroxen  (Thur  -Taurus  -V.S.)  ungloblicher  grose.  Dis  wilt  so  eo  wirdt
geslagen aberworlicher geschossen mit elm handtbogen im meyen, so ist sein
fleisch  nit anders,  den wie es in.It knobloch gesotten wer, wen  in der w.Iltnisz
bluet  den  ein  kraut  genant  wiltlilien,  von  diesem  es  so  wirdt  und  kraut  es
mecht.Igk gerne ist. Dis thir hott ein so schorffe zunge, wen es irzornt wirdt, wo
es mit der zunge hinslecht, do heut es wegk, wos es begreifft. Do seindt auch
mechtige und sunderliche grose schweine und die mechtigen hohin elendt, die
man  do  jagt,  und  halt  ein  lust  der  b.   Deutsches  hauses  von  jagen   und
wiltpretten ist" (Perlbach 1875).

Heidentum

Die  Gebiete  zwischen  den  Volksstammen  sind  keine  nur  ft]r  Westlitauen
zutreffende  Ausnahmen.   R6mische   Quellen   berichten   schon   am   An fang
unserer   Zeitrechnung   tiber   solche   Zwischengebiete   in   den   Landen   der
Germanen.  Die Archaologen (Zulkus 1989,  P.111-113,  Pav. 2; Kulakov 1989)
stellten  solche  Gebiete  auch  in  ganz  Pruoia  fest.  Zwischen  Nadrauen  und
Sudauen war ein  Streifen  Land,  der von  den  Flussen  Schwentaine  (Heiliger)
und  Rominte  durchflossen  wurde.  In  diesem  sud6stlichen  Rand  Nadrauens

gibt es viele  mit d6m  Heidentum  verbundene  Ortsbezeichnungen:  Romowe,
Rominter  Wald,   Sch-ventischken,   Perkunlauken,   Potrimpos   Berg,   Ragnit.
Zwischen  Nadrauen,  Natangen  und  Barten  lag  eine  groBe  sumfige  Wildnis.
Gerade hier hatte nach Ansicht des Historikers R. Batdra an dem Fluo Auxine
(Goldener)  die  in  der  Chronik  von  P.  Dusburg  ervahnte  Romowe  gelegen
(Batora  1985).  Zwischen  den  Landern  der  Barten  und  der Sudauer  lag  der
Schwenfaf.Her(Heiligster?) See. Zwischen Sudauen und Galindien gab es auch
eine Wildnis. Sie wurde von dem Schwenfupi.s (Heiliger FluB) durchflossen. Im
Westen  Pogesaniens  gab  es  den  Schwenfasi.s  (Heiligen)  Wald.  Man  sollte
sich auch an die Umgebung erinnern,  in der die ersten christlichen Missionare
Sankt Adalbert-Viotech und Sankt Bonifazius-Bruno umgekommen sind. Sankt
Adalbert-Voitech  wurde  am  23  April  996  an  der  Grenze  PruBias  nahe  dem
Meer ermordet.

Die  Annalen  von  Quedlinburg  schreiben:  "/in  Jahr  7009  vwrde  Sankf
Bruno,  den  man  Bonifazius  nannte,  Erzbischof  und  M0nch  im  zweiten  Jahr
seiner Bekehrung an Grenze von Rualand und Litauen (nach andere Quellen
-PruRia -V.S.) von den Heiden auf den Kopf geschlagen und ging mit 18 der
Seinigen  am  14.  Februar in den  Himmel ein'H  (SF`P  1861). Man kann anneh-
men, dao sie ermordet wurden, weil sie die verbotenen zwischenstammischen
sakralen Zonen verletzt haben.

1   1009.  Sanctus   Bruno,  qui  cognominatur  Bonifacius,  archiepiscopus  et  monachus   11   suae
conversionis anno in confinio Rusciae et Lituae a paganis capite plexus cum suis 18, 7 Id. Martii
petiit coelos.
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SchluBfolgerungen

Durch das Kartographieren archaologischer Denkmaler,  besonders auf Land-
karten mit grossem Maostab, werden die Territorien, es gibt hier weder Burg-
berge  noch  Siedlungen  oder Graberfelder,  erkennbar.  Gew6hnlich  sind  das
bewaldete oder sumfige  Flachen,  in  schriftlichen  Quellen  off als  unbewohnte
Wildnis-Gebiete ervahnt.  Bei einer genauen  Feststellung der Stammesgren-
zen  sollte  man  die  Wildnisse  als  Niemandsland  belassen.   Nach  Meinung
einiger Archaologen  waren  diese  Gebiete  sakralisiert.  Sie  stellten  nicht  das
materielle, sondern mehr das geistige Geschehen dar.

Die Stammesgrenzen haben sich im Laufe der Zeit verschoben. Gebiete
wurden  aufgegeben,  andere  neu  besiedelt.  Nach  Beginn  der Kampfe der Li-
tauer mit dem Deutschen Orden haben sich die Benennungen und die Zusam-
mensetzungen  der  Lander  sehr  rasch  geandert.  In  der  Zeit  des  sich  for-
mierenden   litauischen   Staates   verloren   offensichtlich   die   zwischen   den
Stammen  liegenden  Gebiete  ihre  fruheren  Bedeutungen.  Man  begann  die
Walder massenhaft zu fallen und zu brennen.  Nach der Erbauung der Burgen
wurde die Wildnis fur die Landwirtschaft wichtiger.
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Dykros ir baltu gen6iu ribos

VALDEMARAS §lMENAS

Santrauka

Amziams   begant  gen6iu  teritorij.os   kito.   Ypa6   Sis   procesas   aiskus
formuojantis Lietuvos valstybei. Tuo metu didzioji neapgyvendintu plotu dalis
buvo isisavinta.  Cia  buvo  statomos  didziulu  kunigaik§6iu  pilys.  Tarpgentines
teritorij.os - dykros - tuo metu prarado savo ankstesn? reik§m? ir prasm?.
Ra§ytiniai  §altiniai  uzfiksavo tik veliausia kitimo  laikotarpj.  Gal  todel  §iandien
istorikai  daznai  neranda  bendros  kalbos  su  archeologais,  kurie tyrineja  kiek
ankstesnio laikotarpi    istorin? situacija.


