
Die Tracht der Prussen im Frt]hmittelalter

wLADIMiFz MUIArov

Die Elemente der historischen Ethnographie der Prussen sind in der Fachlitera-
tur bislang noch nicht ausfuhrlich behandelt worden. Die Tracht und der Schmuck
der Frauen  im  Land der Astier aus der Zeit des r6mischen  Einflusses ist den
Trachttraditionen der Ostgermanen analog und war bisher nur von W. Gaerte
beobachtet worden (Gaerte 1925: 107-211 ). Die spatere Kleidung der Bewohner
des Prussenlandes ist den Archaologen nicht bekannt.

Bei west- und zentrallitauischen Frauen kann man die Tradition beobach-
ten, daB sie seit dem 5. Jh. das Festschultertuch mit einer Paarstecknadel befes-
tigen (1987: 160) . Die Nadelzweispannigkeit, charakteristisch ftlr die Westbalten
der Mitteleisenzeit, konnte zum ersten Mal im Samland in einem Frauengrab des
1.-2.  Jh.  bei  Kunterstrauch  gefunden  werden  (Heydeck  1909:  207-216).  Die
zentraleuropaische  Herkunft dieser Sttlcke der astischen  Frauentracht in  Be-
tracht ziehend,  gibt es auch  entsprechende  Paralellen zu frt]heisenzeitlichem
Material  westlich  der  Weichsel  (Rading  1939:  102;  Abb.101).  Form  und
Ornamentik der Fibeln des  i.-4. Jh. zwischen  Nogat und  MemelfluB sind den
Funden germanischer Alterttlmer ahnlich (Almgren 1923: 71 -99).

Nach den Ausgrabungen am Htlnenberg bei Rantau wurden urn die Mitte
des  5.  Jh.  die  kalzinierten  Frauenknochen  mit  einem  Kleid  tlberdeckt,  was
aufgrund der Lage der Spangenfibeln oder der Fibeln der Gruppe A. VI in den
Komplexen festgestellt werden konnte (nach 0. Almgren)  (Schulze 1977: 436-
440). Das kleine AusmaB dieser Sachen und die Entfernung zwischen den Fibeln
(in situ -etwa bis 25 cm) zeigen die Zugeh6rigkeit dieser Graber zu den Frauen.
Wahrscheinlich war die Frauentracht des Samlandes der Tracht der Trager der
Willenberg-Kultur am An fang der Prussen-Kultur ahnlich (Stufe Liubowidz). Sie
bestand  aus  einer zweiteiligen  "Tunika"  aus Wolle,  die  gew6hnlich  an  den
Schultern  mit symmetrisch  stehenden  Fibeln  (die Nadelspitzen - nach oben)
befestigt wurde ITempelmann-Maczhska 1988:  ryc.16). Ziemlich haufig findet
man in samlandischen Grabern zwischen den Fibeln bis zu drei Stuck glaserner
oder  bronzener  Perlen  liegen.  Dies  ist  ein  Unterscheidungsmerkmal  zu  den
willenbergischen Frauenschmucktraditionen, bei denen zwischen den Fibeln am
Hals  komplette  Ketten  aus  zahlreichen  Glas-  oder  Bernsteinperlen  getragen
wurden. Im Dekor der samlandischen Frauenfibeln des 3. bis An fang des 4. Jh.
tlberwiegen die willenbergischen Elemente. Die Frauengewander des 5. Jh. ent-
halten prussische Details, die sogenannten ``armen" Gt]rtel mit seltenen Blechen
im Stil "S6sdala" ITempelmann-Mapzyhska 1989: 92). Die Schnallen der ``Tuniken"
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des 5.-6. Jh. haben gew6hnlich ein kleines AusmaB. Seit dem 6. Jh. erscheinen die
tordierten Halsringe wie ein Attribut der prussischen Frauen ( Kyako 1990: 16-18).

Die spiralf6rmigen bronzenen Fingerringe, so charakteristisch ft]r Frauen-
gewander seit dem 3. Jh., sind seit Mitte des 5. Jh. selten. Bis zum 7. Jh. reichen
alle  besprochenen  Details der prussischen  Frauentracht zurtlck auf Artefakte
der Zeit der r6mischen Einflusse. Leider gibt uns der Plitus der Prussen des 7.-9.
Jh. keine Hinweise ft]r eine Pekonstruktion der Frauentrachten. Sicher istjedoch,
daB  ihre  ethnographische  Eigenart  die  spezifische  Kombination  von
Brustschmuck,  tordiertem  Halsring  und  kleinem  Schlaufenring  ist.  In  der
modernen  archaologischen Wissenschaft hat sich  die wohl  richtige  Meinung
tiber den EinfluB des prussischen Frauen-Zubeh6rs im 5. bis An fang des 6. Jh.
auf  entsprechende  Teile  der  materiellen  Kultur  Stld-Ost-Schwedens
herausgebildet ITyszynska 1988: 180-182) .

In der Tracht des prussischen Mannes aus der V6Ikerwanderungszeit wird
der Mantel von einer groBen Fibel gehalten. In den Grabern wurden solche Fibeln
nicht durch rituelle lmitationen ersetzt. Sie entsprechen folgenden Typen: Fibeln
mit gerilltem Rtlcken (Mitte des 4. bis Mitte des 5. Jh.)  (Bitner-Wr6blewska 1992:
32-34), SternfuBfibeln (Ende des 4. bis Mitte des 5. Jh.) (Bitner-Wr6blewska 1989/
90: 68), Armbrustsprossenfibeln (6. bis An fang des 8. Jh.), runden BIechfibeln mit
konzentrischem Ornament, das aus kleinen Kreisen besteht (7. bis An fang des 8.
Jh.). Diese Fibeln, am meisten die runden Blechspangen, gelten als das ethnogra-
phische Zeugnis fur die prussischen Manner im 5. bis An fang des 8. Jh.

Im 7. Jh. wurde der prussische Mannergtlrtel durch Einflt]sse aus der ma-
surischen  Kulturgruppe verandert.  Der  GtlrtelverschluB  des  samlandisch-po-
gesanischen Gefolgsmannes erhalt bis zum An fang des 8. Jh. mehrere Metal-
lauflagen  (sehr off mit durchbrochenem Ornament, dessen Teile und Gesamt-
komposition ihren Ursprung in der provinzial-r6mjschen Kunst Pannoniens hat)
(Okulicz 1976: 208, ryc. C). Am Gtlrtel selbst wird zusatzlich der Schulterriemen
ftlr das einschneidige Schwert befestigt, dessen Schneide auf germanische und
awarische Weise gefertigt wurde (Urbahczyk 1978: 126,127). Daneben werden
groBe Bleche ftlr die Befestigung der Portepee angebracht (Pietrzak 1977: ryc. 5
c), an die man vertikal das Messer im Holzheft hangt.

Zum Mannergewand der Prussen des 5. bis An fang des 8. Jh. treten der
Halsring (meistens aus glattem Draht), der Spiralfingerring (bis zum An fang des
8. Jh.) und die groBe Glas-oder Bernsteinperle hinzu. Letztere k6nnte als Amulett
am  Messer benutzt worden sein;  es gibt dazu  analoge Falle  (Menghin  1983:
118,183,194,197). Als Resultat fremdethnischer Einfldsse  (zum  Beispiel aus
West-Masuren) haben sich die Kostt]me der prussischen Manner und Frauen in
der  V6lkerwanderungszeit  der  Tracht  anderer  "barbarischer"  Stamme
Zentraleuropas angenahert (Adler 1977: 77) (Abb.1 ).

Die einzige Darstellung des AUBeren der Prussen in etwa dieser Zeit sind
die Figuren am bert]hmten `'Ring von Strobjehnen" (Abb. 2,1,2). Er wurde 1798
beim Ackerbau in der Nahe des heutigen Kulikovo (Nord-Samland)  gefunden
und stammt von awarischen Kdnstlern an der Grenze des 7.-8. Jh. (Kyako 1991 :
139). Nach dem ``Pling" zu schlieBen, bestand die Kleidung der prussischen Peiter
aus einem Hemd und kurzer Hose. Die Prussen trugen die Stiefel in der Weise
von  slawischen  ``postoly''.  Diese  Kleidung  wie  auch  die  Ausrtlstung  (kurze
einscheidige  Schwerter  ohne  Parierstange  und  kleine  runde  Reiterschilder)
unterscheidet sich nicht von dargestelltem awarischen Accessoire.
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Die prussische Archaologie
des 8.-9. Jh. gibt kaum lnforma-
tionen uber Frauen-Zubeh6r. Das
hangt mit der gesamten rituellen
Verbrennung der Frauen mit ihren
Mannern   inklusive   ihrer   Be-
kleidung zusammen. Nur aus den
Funden des 11. Jh. sind versch-
molzene  Glasperlen,  frag-men-
tierte Kopfreifen aus Bronze oder
Lederriemen  mit  silbernen  Be-
schlagen  (Kulakov  (kyrill.)  1985:
17)  bekannt  (Abb.  3).  Eine Aus-
nahme hiervon bilden nur die rei-
chen Grabkomplexe der got-Ian-
dischen  Frauen  aus der Umge-
bung  der Handelszentren Truso
und  Kaup.  Aber  deren  Zube-
h6rtradition bedeutet keine Erwei-
terung fur die Tracht der prussi-
schen Frauen (Ginters 1981 : 44).

Das  Mannergewand  der
Prussen  seit  Mitte  des  10.  Jh.
kann leicht rekonstruiert werden.
Seit  dieser  Zeit  wurden  die

Abb.1.  Die Plekonstruktion der Frauen-und  Manner-
gewander aus Gr.131  des Flachgraberfeldes
Zohpen, ehem. Kr. Wehlau.

Grabbeigaben  unverbrannt bei-
gelegt. Zunachst fallt in einem der Komplexe die einzige Hufeisenfibel von groBem
Gewicht und mit Spiral-oder Rautenenden auf. Am An fang des 11. Jh. erscheinen
die  ersten  silberbedeckten  bronzenen  Fibeln  von  ``Kurischem  Typus".  Sie
verandern sich im 12. Jh. zu Hufeisenfibeln mit tordiertem Korpus (Kulakov (kyrill.)
1990: 24, 25). In den Grabern der Prussen, Lamaten und Skalwen sind solche
Fibeln bei den Skeletten in groBer Zahl vorhanden.

Die  prussischen  Kriegergtlrtel  aus  dem  10.-11.  Jh.  werden  mit  einer
massiven,  leierf6rmigen  Schnalle  befestigt.  Nach  den  Yrzekapynis-Funden
dekorierte man die Gtlrtel im 10. Jh. mit bronzenen oder silbernen Beschlagen
mit  orientalisierten  Ornamenten.  Das  ist  charakteristisch  ftlr  die  spatere
Wikingerzeit im gesamten Baltikum.

Das  AUBere  des Teilnehmers  der  prussischen  Gefolgschaft vom  10.  bis
An fang des 11. Jh. (Abb. 4) unterscheidet sich sehr wenig vom Wikinger-Gewand
aus Birka (Kirpienikow, Dubow, Lebedev (kyrill.) 1986: 255-276). Der Ursprung dieses
Gewandes kann wahrscheinlich mit den Darstellungen am "Ring von strobjehnen"
aus dem Prussengebiet (im Falle von awarischen "Pumphosen") verbunden wer-
den. Die Traditionen der Wikinger-Tracht leben in Ost-Europa im polnischen und
russischen Zubeh6r (zum Beispiel bei der Zarenwache "rynda" (kyrill.)) weiter.

Form und Ornament der prussischen Waffen des 11. Jh. sind auch mit der
Welt der nordischen  Krieger eng verbunden  (Kulakov (kyrill.)  1982:  186,187).
Der  prussische  Adel  trug  bis  Mitte  des  13.  Jh.  konische  Helme,  Ring-oder
Spangenpanzer und runde, spater mandelformige Schilde.
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Abb. 2. "Der Ring von Strobjehnen" mit Darstellungsdetails.  1  - Gesamtblick des ``Ringes"  (nach
M.  Ebert), 2 -die Darstellungen am  `.Ring"  (nach  M.  Ebert), 3 -Spange aus Gr.144 des
awarischen Graberfeldes M6dling (6sterreich), 4 -Wappen der Stadt Braunsberg, ehem.
Kr. Heiligenbeil 0etzt -Braniewo), 5 -Plelieffragment aus Rapton (Derbishyre, England).
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Abb. 3. Der Kopfschmuck aus Gr. 141 des
Flachgraberfeldes Yrzekapynis,
ehem. Kr. Fischhausen in situ (1)
und in rekonstruiertem Stand (2).

Nach  Darstellungen  von  Gne-
sener-Tuhr  besteht das  prussische

Abb.  4.  Die  Rekonstruktion  des  AUBeren
vornehmer  Krieger der samlandis-

#::e,ragnegweann:: #eJnth ::d: 1( 2f.ai:;:::                     `:,:_:_: I:_elf_;i;hs:::ftd : : i : i e:¥ T: : : :
Yrzekapynis.nach Adam von Bremen) und aus einer

engen Hose (Abb. 6,1).
Die Hauptquelle ft]r Kenntnisse der Prussen-Tracht im 13. Jh. ist der Fries von

Kapitel aus dem Orden-sschloB Marienburg (Abb. 5). Die Darstellung auf der lin-
ken Seite des Frieses zeigt uns zwei mit Schwert und Speeren kampfende Nobiles.
Sie tragen  Panzer aus Lederteilen  und  "faldones".  Die Ausrdstung  ist in etwa
dem entspre-chenden Material aus dem Polozk-Fdrstentum am Ende des 12.-
13. Jh. analog (Laskavy (kyrill.) 1992: 4). Das zeigt die enge Verbindung zwischen
den Westbalten und den Einwohnern des Hoch-Memel-Bassins.

Der vertikale,  profilierte Schild  des stehenden  Nobil war spater sehr be-
kannt in Preussen (der sogenannte ``Prusche Schilde" (Nowakowski 1980: 103)
und im gesamten Europa unter dem Namen "pavesa".

Der  leichtbewaffnete  prussische  Bogenscht]tze  im  Zentrum der  Kapitel-
Darstellung tragt einen langen Kaftan nach ``tt]rkischer" Art und geschmeidige
Stiefel. Letztere sind charakteristisch fur die baltische Ethnographie (Samborai-
te-Giedrautiene 1990: 5, 6). Solche Trachtveranderung stimmt mit dem Absin-
ken der Temperatur im damaligen Prussenland t]berein (Gross 1938: 83).

Die Quellen aus dem 16.-17. Jh. belegen die Winterkleidung der Prussen
als aus Wollkaftanen und kurzen Stiefeln bestehend. Solche Kleidung tragen die
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Abb. 5. Der Fries von Kapitel (Ende des 13. -Anfang des 14. Jh.) aus SchloB Marienburg tietzt -
Malbork).

Gemeinen und die untere Schicht der Priester (``Wurshaito")  (Abb. 6, 2-5). Die
Adelspriester tragen weiBe Kieidung, Krive-Krivaitis tfagt beispielsweise eine reich
mit Edelsteinen dekorierte Mtltze (Abb. 6, 6).

Nach Schri"berlieferungen besteht die Sommerbekleidung der Prussen
im 16.-17. Jh., wahrscheinlich schon seit dem 13. Jh., aus einem kurzen Hemd
bei  Mannern  und  langer,  Ieinener Oberkleidung  bei  Frauen  (northe,  nortue)
(Fischer 1937: 17). Die Mitglieder der heimlichen Gesellschaften tragen auch ein
Umschlagtuch oder einen Mantel ,ohne Metallbefestigung.

Bis zum 13. Jh. vefandert sjch nicht nur die Kleidung, sondern auch andere
Zeugnisse  des AUBeren  der  Prussen.  Die Wikinger-Mode verschwindet.  Die
Manner tragen nun Schnurrbarte und Barte. An den Steinskulpturen Preussens
kann man die Barte schon seit Ende des 11. Jh. sehen. Die Frauen bekommen
eine  ganz  neue  Schmuckkombination:  Bandhalsringe  und  platte Arm-  und
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Fingerringe. Aber traditionell ftlr die Balten liegt bei den Prussen der Akzent auf
der Halsdekorierung (Puschkina (kyrill.)  1990:  184) mit wahrscheinlich sakraler
Deutung.  Die  Tracht  und  der  Schmuck  der  spatheidnischen  Prussen  im
Hochmittelalter zeigen  eine  Tendenz  zur  Konsolidierung  der westbaltischen
materiellen Kulturen.
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Abb. 6. Die Darstellungen der mittelalterlichen Prussen:  1  -Szene Xlll der Gnesener-Domtt]r (die
letzte Messe von Sot. Adalbert) -An fang des 12. Jh., 2 -ein Mitglied der prussischen Ge-
meinde  (nach  M.  Weissel,1599),  3 -prussischer Priester "Wurshaito"  (nach  H.  Maletius,
1561-1562),  4 -prussische  Bauern  in  Sommerkleidung  (nach  K.  Chartknoch,1684),  5  -
prussische Hochzeit (nach 0. Magnus,1565), 6 -Mt]tze des Krive (nach Ch. G. Podehl).
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Prdsu kostiumas ankstyvaisiais viduramziais

VLADI MIRAS KULAKOVAS

Santrauka

Prdsu  istorines  etnografijos  elementai  iki  §iol  nera  pakankamai tyrineti,  tik W.
Gaerte yra pateik?s duomenu apie romeni§kulu laiku prcisu moteru kostiuma ir
papuo§alus.

I-lv a. seges randamos tarp Nogatos ir Nemuno yra pana§ios i germani§-
kus to laiko radinius.I-11 a. moters kape Kunterstrauch kapinyne Sambijoje buvo
aptikta smeigtuku pora. Tokie smeigtukai yra bddingi vakaru baltams viduriniaja-
me  gelezies  amziuje.  Sambijos  moteru  kostiumas  buvo  rekonstruotas  pagal
Htlnenberg  prie  Plantau  radinius.  Jis  grei6iausiai  buvo  pana§us i Willenbergo
kultdros Lubowiz periodo moteru kostiuma. Tai buvo dvieju daliu vilnone tunika,
kuri paprastai pe6iu srityje bddavo simetri§kai susegama dviem segemis. Paly-
ginti daznai sambiu moteru kapuose randama po viena arba po kelis stiklinius
arba Zalvarinius karoliukus, tuo tarpu Willenbergo moteru kapuose yra randa-
mos  i§tisos stiklo arba gintaro  karoliu apvaros. V-ame amziuje prc]su moterys
ne§iojo dirzus su  metalo  plok§telemis,  o nuo VI a.  pradetos ne§ioti antkakles.
VII-IX a. prdsu moteru kapuose yra randama krdtines papuo§alu, antkakliu, Zie-
du, ta6iau pilnai kostiumui rekonstruoti duomenu per maza.

Tautu kraustymosi periode prt]su vyrai apsiausta susegdavo didelemis ivai-
riu tipu segemis: Zvaigzdinemis kojelemis,  Iaiptelinemis, apskritomis skardine-
mis su koncentri§ku ornamentu. Kariai ne§iojo metalu kaustytus dirzus ir perpe-
tes, ant kuriu kabindavo viena§men! kalavija ir peilj medinese mak§tyse, kartais
papuo§tuose stiklo ar gintaro  karoliukais-kabu6iais. V-VIII  a. vyru  kapuose yra
randamos antkakles, !vijiniai Ziedai. To meto vyru kostiuma jtakojo mozdru kultd-
ra,  be to jis turejo  bruozu,  bddingu to laiko centrines Europos „barbaru" gen-
tims. Avari§kos ki!mes Vll-VIIl a. riba datuojamame radinyje -,,Strobjenu antkak-
leje" prt]su raiteliai vaizduojami su mar§kiniais ir trumpomis kelnemis, auk§taau-
liais batais, pana§iais i slavi§kus. Jie buvo ginkluoti trumpais viena§meniais kala-
vijais ir apskritais raiteliu skydais.

VIIl-IX a. prt]su degintiniu kapu medziaga yra per menka moteru kostiumui
rekonstruoti. I§imtj sudaro Truso ir Kaup apylinkese rasti turtingi moteru i§ Got-
lando salos  kapai.  X a.  prdsu vyru  kostiuma jau  galima atkurti,  nes tuo  metu
ikapes randamos nesudegusios. Kapuose yra daug pasaginiu segiu, nuo XI a.
pasirodo kur§iams bddingos seges dengtos sidabru. Dirzai yra susegami dide-
lemis sagtimis ir puo§iami Zalvario bei sidabro plok§telemis, puo§tomis rytietj§ku
ornamentu. Prdso kario kostiumas ir ginkluote mazai skyresi nuo to meto Birkos
vikingu aprangos.  Prc]su aristokratai XIIl a. vid.  ne§iojo §almus, §arvus, apskri-
tus, veliau  ovalius  „prdsi§kus"  skydus,  ginklavosi  kalavijais  ir ietimis. Vienas i§
§altiniu to meto prdsu kario kostiumui rekonstruoti yra frizas ant kolonos kapite-
lio Marienburgo pilyje. Ten pavaizduotas prdsu lankininkas apsireng?s ilgu pa-
laidu drabuziu, pana§iu i turki§ka kaftana, avi aulinius batus. Toks kostiumo pa-
sikeitimas atitinka klimato at§alimato meto Prt]sijoje. Pats prt]su pavidalas mazai
tepasikeite -jau Xl a. akmeninese skulptt]rose prt]sai vaizduojami su barzdomis.
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lki XIII a. prosu kostiumas mainesi -i§nyko vikingi§kos tradicijos, pasikeite
moteru papuo§alai, ta6iau senos tradicijos vis dar rei§kesi madoje ne§ioti ant-
kakles, turejusias, galbc]t, sakralines reik§mes. Viduramziu prosu kostiumas ro-
do vakaru baltu kultt]rines konsolidacijos tendencijas.

Pagal xvl-Xvll a. §altinius prdsai ziema ne§iojo vilnonius apsiaustus ir trum-
paaulius batus. Vir§senieji Zyniai ne§iojo baltus drabuzius, o Krive-Krivaitis dar ir
gausiai  brangakmeniais papuo§ta kepuraite. Vasara prt]sai vyrai vilkejo trum-
pais maiskiniais, o moterys ilgus lininius vir§utinius drabuzius.
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