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Einfi]hrung

Anders als fur Schmucksttlcke oder Waffen gibt es bisher keine eingehenderen
archaologischen Untersuchungen tJberAxte. In der Fachliteraturwerden sie zwar
haufig ervahnt; so gibt es Beschreibungen der einzelnen Teile (Nacken, Schaft-
16cher, Schneiden) oderAngaben zu einzelnen Parametern (H6he derAxt, MaBe
des Nackens, des Schaftlochs und der Schneide, seltener Gewichtsangaben)
sowie Datierungen. Gelegentlich finden sich Ansatze, die Axte zu klassifizieren
und ihren Zweck zu bestimmen, besonders wenn von Axten mit Verlangerung des
Schaftlochlappens oder verschiedenen Ornamenten die Rede ist. Schmalaxte
mit Nacken haben allerdings bisher allen falls beilaufig Ervahnung gefunden, und
zwar dann  meist  im  Kontext anderer Arbeitswerkzeuge  oder Waffen.  Da  die
Beschreibung ihrer Merkmale und deren GesetzmaBigkeiten bisher noch zu wenig
beachtet wurde, war es bisher nur schwer m6glich, einzelne Gruppen von Axten
zu definieren sowie deren geographische Verbreitung und damit die Beziehungen
zwischen  verschiedenen  Kulturen  aufzuzeigen.  Die  Notwendigkeit  einer
umfassenden Untersuchung der Schmalaxten mit Nacken liegt damit auf der Hand,
umso mehr, als in Litauen bisher keinerlei Arbeiten zu diesem Thema vorliegen.

In diesem Aufsatz soll ein Teil der Forschungsergebnisse zur Typologie der
Schmalaxte mit Nacken vorgestellt und ein Uberblick tiber ornamentierfe Axte
gegeben werden.

Der chronologische Rahmen des Untersuchungsgegenstandes umfaBt die
altere Eisenzeit (1.-4. Jh.), die mittlere (5.-9. Jh.) und den Beginn der spateren
Eisenzeit (10. Jh.), d.h. das gesamte erste Jahrtausend nach christus, als zeitraum
vom Aufkommen der Schmalaxte mit Nacken bis zu ihrer Abl6sung durch Breit-
und andere Axte.

Bei der Untersuchung der Axte wurde versucht, m6glichst viele lnformationen
tlberjedes dieser werkzeuge zusammenzutragen. Dazu wurden die Axte gemes-
sen und gewogen. Mit Hilfe eigens entwickelter Werkzeuge konnte eine genaue
zeichnerische Darstellung jeder Axt von der Seite (vertikale Projektion) und von
vorn (horizontale Proj.ektion) gewonnen werden. Dartlber hinaus wurden Angaben
dber die Fundstelle derAxt im Grab und die Grabbeigaben beigeftlgt.
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Typologie der Schmalaxte mit Nacken

Quellen

Grundlage der Untersuchung bilden 688 sehr gut bis gut erhaltene Schmalaxte
mit Nacken aus den Bestanden der Staatlichen Museen der Republik Litauen.
Die meisten von ihnen wurden in Litauen, einige auch in Belarus gefunden. Die
Axte, zu denen genaue Funddaten vorliegen, stammen aus 161  Fundstellen. Die
absolute Mehrzahl von ihnen wurde in Grabdenkmalern gefunden;  nur wenige
stammen aus Burghugeln oder Schatzen. Aus 94 Denkmalern und Fundstellen
wurdeje eine, von 67 Stellen mehrere Axte untersucht. Neun groBe Grabdenkmaler
lieferfen jeweils mehr als 10 Axte, die Eingang in diese Arbeit fanden.

FtJr die Typologie wurden 478 Axte herangezogen, zu denen genaue Funddaten
vorliegen, und 210 Exemplare, zu denen solche Angaben fehlen. Letztere stammen
zweifellos aus dem Gebiet der heutigen Republik Litauen, andere kommen aus
dem heutigen Belarus zu uns, vor allem Axte aus alteren Sammlungen.

Der geographischen Verteilung nach stammen die meisten Schmalaxte mit
Nacken (etwa 200-210 Exemplare) aus zentrallitauischen Architekturdenkmalern,
fast ebenso viele (gegen 200 Expl.) aus ostlitauischen Denkmalern. Nur etwa 50-
55 dieserAxte kommen aus dem n6rdlichen Zentrallitauen, vereinzelte Exemplare
(insgesamt 1 5 Stuck) aus dem recht weitlaufigen Areal westlitauens. Aus sudlitauen
stammt nur ein einziges Exemplar. In den Begrabnisstatten in Uznemune (Gebiete
jenseits der Memel, d. U.) wurden bisher nur Ttlllenbeile gefunden.

Was die Aufteilung der alteren und mittleren Eisenzeit in archaologische Kul-
turen nach neuem Forschungsstand anbetrifft (Jovai§a 1997: 48-65; Tautavi6ius
1996: 44-101),  so sind die gefundenen Axte zu  gruppieren wie folgt. Aus der
Flachgraberkultur der alteren Eisenzeit stammt genau eine Axt, die Htlgelgraber-
kultur  ist durch  etwa  55 Axte vertreten,  der  Flachgraberkultur Zentrallitauens
entstammen 14 und der Htlgelgraberkultur Ostlitauens (Perioden C3-D) sieben
Axte.  Aus  der  Flachgraberkultur vom  Unterlauf des  Nemunas  und  aus  den
Begrabnisstatten in Uznemune liegen keine AxtfundsttJcke vor.

Etwa 150-155 der ftlr die Untersuchung herangezogenen Schmalaxte mit
Nacken stammen aus dem Siedlungsgebiet der mitteleisenzeitlichen Litauer. Da-
rtlber hinaus verftlgt das Nationalmuseum tiber drei Axte mit Verlangerung des
Schaftlochlappens aus den Htlgelgrabern von Smurgon (Belarus), die bereits zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in das Museum gelangten. Wegen ihrer Seltenheit
und zweifelsfreien Zugeh6rigkeit zur Htlgelgraberkultur Ostlitauens wurden auch
sie in die Untersuchung aufgenommen.155 der untersuchten Axte geh6ren zum
Siedlungsgebiet derAuk§taiten (Oberlitauer), etwa 25 zum Bereich der Selen und
15 zum  Bereich der Semgallen.  Jeweils sechs Axte  reprasentieren den Sied-
Iungsgebiet der Zemaiten (Niederlitauer) und Jatvinger. Die kurischen und skal-
vischen Denkmaler sind je durch eine Axt vertreten.

Aus  dem  Beginn  der spateren  Eisenzeit wurden  etwa  30 Axte  aus  dem
Siedlungsgebiet der Litauer, eine semgallische und drei kurische untersucht.

Chronologisch verfeilen sich die untersuchten Axte wie folgt: etwa 75 von
ihnen stammen aus der alteren und 370 aus der mittleren Eisenzeit; die spatere
Eisenzeit ist durch 35 Axte vertreten.
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An ornamentierten Schmalaxten mit Nacken wurden insgesamt 25 Exemplare
untersucht, von denen 17 im Zuge von Ausgrabungen oder durch Zufall gefunden
wurden; bei den Ubrigen acht sind Umstande und Ort des Fundes unbekannt.

Etwaige Ungenauigkeiten dieser Zahlen sind auf uneinheitliche Chronologisie-
rung bzw. Zuordnung zu den einzelnen Kulturen zurtJckzufuhren (Semenas 1998:
153-154, Simni§kyte 1998: 14-24, Tautavi6ius 1978: 150-155, Tautavi6ius 1996:
58rfe4).

Axtformen und deren Klassifikation

Bei der Arbeit mit der archaologischen Fachliteratur und dem in den Museen
vorhandenen Maten.al wirid deutlich, daB es in derTerminologie und Typologie litauischer
wie auslandischer Forscher off an  Pfazision fehlt oder sie auf einer ungenauen
Eingrenzung des Forschungsgegenstandes beruhen. Zur Analyse der Schmalaxte
mit Nacken wurde ein typologisches System entwickelt, das sich - mit gewissen
Modifikationen und Detaillierungen -auf die von Kieferling und Atgazis vervendeten
Systeme sttltzt (Kieferling 1994: 335-356, Abb.1-2; Atgazis 1997: 59, Abb. 5).
Das System beruht auf einer Typologie der Axte nach der Form des Metallteils,
der  Kontur der Seitenansicht  (vertikale  Projektion)  und  der Ansicht von  vorn
(horizontale  Projektion).  Die  verfika[e  Projektion,  oder  die  Form  der  Axt,  ist
unterschiedlich, wahrend  die  horizontale  Projektion,  oder die  Form  des  Keils,
stets unverandert bleibt.

Keile  und  Schaftl6cher

Betrachtet  man  die  Axt  von  vorn,  so  erkennt  man  stets  die  keilformige
Grundform, die durch die Funktion derAxt bedingt ist, namlich das Fallen, Hacken,
Spalten  und  Glatten.  Bei  der Klassifikation  lassen  sich drei  Grundformen des
Keils herausstellen: eine breite, eine mittlere und eine schmale. Beim breiten Keil
verjungen sich die Seiten vom Nacken aus in gerader oder fast gerader Linie bis
zur  Schneide  (Abb.1:  1).  Die  horizontale  Projektion  dieses  Keils  ergibt  ein

gleichseitiges Dreieck. Beim schmalen Keil nahern sich die Seitenlinien unterha]b
des Nackens zunachst stark aneinander an und verlaufen ab etwa der Mitte des
Schneideteil beinahe parallel (Abb. 1 : 3). Eine Zwischenposition belegt der mittlere
Keil,  bei  dem  die  Seitenlinien  unterhalb  des  Nackens  weniger ausgepragt
zusammenlaufen und der Schneideteil bis zur Schneide von oben her betrachtet
eine Dreiecksform ergibt (Abb.  1 : 2).  Unter den 688 untersuchten Axten findet
sich am haufigsten (522 mal) der mittlere Keil (75,9°/o); breite Keile kommen 104
mal vor (15,1 0/o), schmale Keile 62 mal (9°/o).

Bei den schaffl6chern finden wir drei verschiedenen Formen: 1 ) rund, 2) eiformig,
3) oval (Abb.1 : 1-3). Das eiformige Loch ist am haufigsten vertreten (425 Expl. =
61,80/o); wesentlich seltener ist das runde Loch (183 Expl. = 26,60/o). Am seltensten
ist das ovale Schaftloch,  das nur 80  mal auftritt,  das bedeutet einen Anteil  am
untersuchten Material von 11,60/o. Die Haufigkeit eiformiger Schaftl6cher ist mit der
Einfachheit der Fertigung zu erklaren; die Herstellung runder und vor allem ovaler
L6cher erforderte ein entsprechend hohes MaB an Sorgfalt.
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Abb.1.  Formen von Keilen und Schaftl6chern  bei Schmalaxten mit Nacken (1  a, b, c: breiter Keil
mit  rundem,  eiformigem  bzw.  ovalem  Schaftloch;  2  a,  b,  c:  mittlerer  Keil  mit  rundem,
eiformigem bzw. ovalem Schaftloch; 3 a, b, c: schmaler Keil mit rundem, eiformigem bzw.
ovalem  Schaftloch).

Alle Keilformen weisen Varianten mit jeder der Schaftlochformen auf.  Der
mengenmaBigen Verteilung nach ist der mittlere Keils mit Schaftlochformen aller
drei Varianten vorherrschend: 128 Exemplare mit rundem Loch (24,520/o), 336 mit
eiformigem (64,370/o) und 58 mit ovalem Loch (11,11 °/o). Breite Keile sind seltener:
38 Exemplare mit rundem (36,54 0/o), 63 mit eiformigem Loch (60,58 °/o). Besonders
selten sind breite Keile mit ovalem Schaftloch; hier wurden nur drei Exemplare
gefunden  (2,880/o).  Noch seltener tritt der schmale  Keil auf:  17 Exemplare mit
rundem Loch (27,42°/o), 26 mit eiformigem Loch (42°/o) und 19 mit ovalem Loch
(30,65°/o)wurdengefunden.

Axtformen

Zu Beginn der Darlegungen tiber die Axtformen soll daran erinnerf werden,
daB mit ,,Axtform`` hier das die Form des metallenen Teils gemeint ist, und zwar
die Konturen bei Betrachtung von der Seite (vertikale Projektion). Wie auch bei
der Klassifikation der Keile und der schaftl6cher wurden die projektionszeichnungen
derAxte verglichen, urn nach Ubereinstimmungen zu suchen und die Axte nach
diesen Merkmalen zu Gruppen zu ordnen. Die wichtigsten Merkmale sind: das
Profil der Seiten bzw. der Oberseite des Nackens, eine deutliche Ausdehnung
oder eine Abwartsbiegung des hinteren Teiles, eine wellenformige Auspfagung im
vorderen Teil des Schneideteils oder dessen Biegung in Richtung des Stiels, eine
deutliche Verbreiterung der Schneide zum Stiel hin oder von ihm weg. Die Form
der Axt hat also sehr viele Varianten; furjede der Untergruppen sind Keile und
Schaftl6cher aller oder nur einiger Typen charakteristisch.

Durch  die  Klassifikation  werden  die  Axte  in  10  Grundformen  (Gruppen)
eingeteilt. Diese wurden zunachst proportional entsprechend der Haufigkeit der
auftretenden Formen klassifiziert (Malonaitis 1997: 48-75). Die Erganzung durch
neue  Daten  resultierte  in  einer  gewissen  Anderung  der  Proportion.  In  der
vorliegenden Darstellung wird die Reihenfolge der Gruppen dennoch beibehalten.
Chronologische Kriterien erveisen sich derzeit als unzuverlassig.
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Abb.  2.  Axt-Klassifikationsgruppen.

Axtform 1. (169 Exemplare)

Diese Gruppe von Axten ist als „profiliert`` zu bezeichnen (Abb. 2: 1 ). Die Form
entsteht im wesentlichen durch mehr oder weniger starke Biegung des Nackens
nach  unten  (etwa  auf H6he des  Schwerpunktes  bei Ausbuchtung  des  unteren
Schneideteils nach vom. Dadurch ergibt dervordere Teil des Korpus eine wellenformige
Linie. Die Merkmale dieser Gruppe sind sehr charakteristjsch und leicht zu identifizieren.

Die meisten Axte dieser Gruppe sind groo (H6he 18-25 cm) und schwer
(600-900 g). Sie verfugen tiber einen mittelbreiten Keil mit rundem oder eiformigem
Schaftloch. Breite Keile und ovale Schaftl6cher sind in dieser Gruppe selten. Die
Axte sind am verbreitetsten in Zentral-und Nordlitauen; sie waren ab der Wende
vom ersten zum zweiten Jahrhundert bis etwa zum 8. Jahrhundert in Gebrauch.

Axtform 2. (120 Exemplare)

Der verlangerte Nacken dieser Axte bildet eine Art schnabel. Der schneideteil
ist massiv und verbreiterf sich symmetrisch von der schmalsten Stelle zur Schneide
bei geraden oder gleichmaBig gebogenen Seitenlinien (Abb. 2: 2).  Die Form ist
kaum variabel. Als eine Variante dieser Gruppe sind die Axte zu sehen, bei denen
der Nacken fast symmetrisch nach beiden Seiten verlangerf ist, d.h. mit einem
Nacken ohne „Schnabel``.

Die  meisten  Axte  dieser  Gruppe  sind  mittelgroB  (H6he  16-18  cm)  und
mittelschwer (400-700 g). Vorherrschend sind die mitlere Keilform und das eiformige
Schaftloch. Selten treten breite Keile auf; noch seltener sind ovale Schaftl6cher.
Verbreitet vor allem in Ost-und Sudostlitauen; im Gebrauch von der Wende vom
4. zum 5. Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende oder etwas langer.

Axtform 3. (142 Exemplare)

Der 3. Gruppe sind Axte zuzuordnen, bei denen der vordere Teil des Korpus
in einem asymmetrischen Bogen vom Stiel weggebogen ist; der hintere Teil des
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Korpus ist je nach Abschlua des unteren Teil des Nackens profiliert oder bildet
eine gebrochene Linie. Charakteristisch ftlr diese Axte ist eine deutliche verj.tlngung
des Schneideteils auf der H6he des Schwerpunktes (Abb.  2:  3).  Die  Form  ist
relativ invariabel.

Die meisten Axte dieser Gruppe sind recht massiv (400-800 g) und mittelgroo
(H6he 16-18 cm), allerdings treten auch sehr kleine und sehr grof}e Axte auf. Die
Schwankungen in der H6he sind bei dieser Gruppe tlberhaupt am gr6Bten. Die
Keilform  ist meist  mittelbreit,  seltener breit;  das  Schaftloch  ist  meist eiformig,
seltener rund,  doch sind  auch ovale Schaftl6cher verfreten. Verbreitet v.a.  im
6stlichen Teil des Landes, zum Teil auch in Zentrallitauen; Vervendung von der
Wende vom 4. zum 5. Jh. bis zum Ende des Jahrfausends oder etwas langer.

Axtform 4. (43 Exemplare)

Die Axte der 4. Gruppe kennzeichnet der gerade und schmale schneideteil, die
schmale Schneide und der deutlich nach unten gebogene hintere Teil des Nackens,
dessen vorderer Teil leicht verlangert sein kann. Typisch fur diese Axte ist die leichte
Verjtlngung des schneideteils auf der H6he des schwerpunkts (Abb. 2: 4).

Die Axte dieser Gruppe sind zwischen 14,5 und 24 cm hoch. Die kleineren
Exemplare wiegen 420460 g, die gr6Beren 970-1100 g. Vorherrschend ist die
mittlere  bis  breite  Keilform  mit eiformigem  oder rundem  Schaftloch.  Schmale
Keilformen und ovale Schaftl6cher sind in dieser Gruppe nicht anzutreffen. Verbreitet
v.a. in Zentrallitauen, einzelne Exemplare auch in Nord-und Ostlitauen. In Gebrauch
vom spaten 3. Jh. oder 4. Jh. bis ca. 8. Jh.

Axtform 5. (91  Exemplare)

Diese Axte  zeichnen  sich  durch  ihre  Bogenform  aus.  AIIen  Axten  dieser
Gruppe ist trotz verschiedenster Auspragungen gemeinsam, daB der untere Teil
des  Schneideteils  zum  Stiel  hin  gebogen  ist.  Die  Form  ist variabel.  Zur Zeit
erscheint es sinnvoll, eine weitere Aufteilung in zwei deutlich ausgepragte und
jeweils zahlreich belegte Untergruppen A und 8 vorzunehmen.

51 Axte sind der Variante 5A. zuzurechnen. Sie zeichnen sich durch folgende
Merkmale aus: 1 ) deutliche (zum Teil sehr ausgepfagte) Biegung des schneideteils
auf den Stiel zu; 2) sehr unterschiedliche Ausbuchtung des oberen Nackens nach
beiden Seiten (kann auch fehlen); 3) bei den kleineren Axten: massiver Nacken
(Abb. 2: 5A.)

Die Axte dieser Untergruppe sind unterschiedlich groB und massiv. Der Keil
ist meist mittelbreit, seltener breit. Schaftl6cher treten in allen drei beschriebenen
Varianten auf, wobei eiformige und runde L6cher dominieren. Sehr verbreitet in
Zentral-und Nordlitauen, vereinzelt auch in Westlitauen; eine einzelne Axt wurde
im 6stlichen Teil des Landes gefunden. Vervendet von der Wende vom 1. zum 2.
Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende oder etwas langer.

Die Variante 58. ist durch 40 Axte vertreten. Ihnen allen gemeinsam ist die
leichte Neigung des vorderen schneideteils zum stiel hin (ohne deutlich erkennbare
Biegestelle); der vordere Teil des Nackens lauft teils schnabelformig aus, wahrend
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der hintere Teil stark nach unten gebogen ist; der Nacken selbst ist meist eher
klein. Diese Axte weisen keine deutliche Verjungung des Schneideteils urn den
Schwerpunkt auf (Abb. 2: 5B).

Die Axte dieser Gruppe sind unterschiedlich bemessen, jedoch tlberviegen
gr6Bere  (H6he  20-25  cm)  und  schwerere  (900-980  g)  Exemplare.  Deutlich
vorherrschend sind die mittlere Keilform und das eiformige Schaftloch. Verbreitet
in Nord-und teilweise in Nordostlitauen; in Gebrauch von der Wende vom 2. zum
3. bis etwa zum 7. Jh.

Axtform 6. (38 Exemplare)

Die Axte der 6. Gruppe weisen eine einfache Formgebung auf: der vordere
Teil des Schneideteils ist fast gerade, wahrend der Nacken und der hintere Teil
des  Schneideteils  zum  Stiel  hin  verlangert  sind  (Abb.  2:  6).  Diese  Form  ist
verhaltnismaf}ig invariabel; al]enfa]ls gibt es Unterschiede in den Ausmaoen des
Nackens und der Grad der Biegung.

Die Axte dieser Gruppe sind unterschiedlich groB und schwer, doch tlberviegen
kleinere Axte (H6he 13,7-18,5 cm). Die Keile sind meist mittelbreit, die schmale
oder breite Keilform ist wesentlich seltener. Die Schaftl6cher sind meist eiformig,
seltener oval. Verbreitet in Nord-und Nordostlitauen sowie in Zentral-und Ostlitauen.
Vervendung vom Ende des 3. Jh. bis zur Jahrfausendwende oder etwas langer.

Axtform 7. (31  Exemplare)

Die Axte der 7. Gruppe zeichnen sich aus durch ihren kleinen und kaum nach
unten gebogenen Nacken; haufig ist eine deutliche VerjtJngung am Schwerpunkt
anzutreffen. Die Schneide ist breit und nach vorne verlangerf (Abb. 2: 7). Die Form
ist invariabel. Charakteristisch fur diese Axte ist das sie schmtJckende Ornament.

Die  Axte  dieser  Gruppe  sind  meist  mittelgroo  (H6he  17,5-20  cm)  und
verhaltnismaBig leicht (270-500 g). Die schmale Keilform tlberviegt deutlich. Das
Schaftloch ist oval oder eiformig. Verbreitet in Zentral-und Ostlitauen; Vervendung
von der Wende vom 4. zum 5. Jh. bis zur Jahrfausendwende oder etwas langer.

Axtform 8. (24 Exemplare)

Der 8. Gruppe sind Axte zuzurechnen, deren Schneideteil fast gerade oder
leicht nach vorn gebogen ist; der vordere Teil des Nackens lauft schnabelformig
aus, wahrend die Schneide zum  Stiel  hin deutlich  breiter wird  (Abb.  2:  8).  Der
Nacken ist bei diesen Axten durchweg schmaler als die Schneide. Die Form ist
invariabel.

Die Axte dieser Gruppe sind zwischen 13,5 und 18,8 cm hoch. Das Gewicht
schwankt von 200 bis 780 g. Vorherrschend finden wir die mittelbreite Keilform
und das eiformige Schaftloch. Verbreitet in Zentral-, Nord-, Ost-und Sddostlitauen.
Diese Axte waren von der Wende vom 2. zum 3. Jh. bis zur Jahrfausendwende
oder etwas langer in Gebrauch.
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Axtform 9. (12 Exemplare)

Die  Axte  der  9.  Gruppe  lassen  sich  zweckmaBigerveise  als  Axte  mit
Verlangerung des Schaftlochlappens beschreiben, da der Nacken nach beiden
Seiten  in  ein  Profil  auslauft (Abb.  2:  9).  Diese  Form  ist sehr charakteristisch,
invariabel und leicht zu identifizieren. Viele dieser Axte weisen Ornamente auf.

Die Axte dieser Gruppe sind mittelgroB (H6he 15-20,4 cm) und mittelschwer
(250-790  g).  Bei  den  Keilen  und  Schaftl6chern  finden  wir  verschiedene
Auspragungen. Nur die schmale Keilform und das runde Schaftloch treten etwas
seltener auf. Verbreitet in Nordost-, Ost-und Stldostlitauen; in Gebrauch vom 5.
Jahrhundert bis zur Jahrtausendwende oder etwas langer.
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Abb.  3.  Chronologische Verteilung der Schmalaxte  mit Nacken.

170



Axtform 10. (3 Exemplare)

Die Axte der 10. Gruppe lassen sich durch das gemeinsame Merkmal der
Helmverbreiterung zusammenfassen, da bei ihnen, anders als bei den Axten der
9. Gruppe, die Spitze des Nackens profiliert ist (Abb. 2: 10). Die Form ahnelt der
der  9.  Gruppe  und  zeichnet  sich  wegen  der  deutlichen  Verjtlngung  zum
Schwerpunkt hin durch eine gewisse Eleganz des Profils aus.

Die Axte dieser Gruppe sind mittelgroB und mittelschwer (H6he 17-20 cm,
Gewicht 560-700 g). Zwei derAxte haben breite Keile und ein rundes Schaftloch,
wahrend die dritte einen mittelbreiten Keil und ein eiformiges Schaftloch autweist.
Traditionellerveise  waren  diese  Axte  unter  die  Streitaxte  einzuordnen.  Ihre
Entstehung ist vermutlich recht spat zu datieren, da ihre Merkmale in den spateren
Breitaxten ihre Fortftlhrung finden.  Eine kartographische Bestimmung ist nicht
m6glich, da die Fundorte aller drei Axte unbekannt sind.

Zum AbschluB der Klassifizierung der Axtformen ist anzumerken,  daB  14
Axte mit variablen Merkmalen unklassifizierf bleiben.

Da die A>ct ein verhaltnismaRig vefanderbares Werkzeug ist, beschfankt sich die
Chronologisierung hier auf die frdhesten und spatesten Funde derjeweiligen Form.

Bei der chronologischen Betrachtung der Schmalaxte mit Nacken fallt auf, dao
die Axte der Gruppen 1. und 5A. als erste, d.h. zumindest ab der zweiten Halfte des
1. Jh., Vervendung fanden. Vom 2. Jh. an waren Axte der Gruppe 58. und m6glicher-
weise Gruppe 8 in Gebrauch. Im 3. Jh. treten erstmals die Axte der Gruppen 4. und 6.
auf; ab dem Ende des 4. Jh. finden wir Axte der Gruppen 2., 3., 7. und 9. Uber die

Abb. 4. Verteilung der in der Untersuchung besprochenen Schmalaxte mit Nacken auf litauischem
Gebiet im  1. Jahrtausend n. Chr.
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Vervendungszeit von Axten der Gruppe 10. k6nnen derzeit keine Angaben gemacht
werden, da die Umstande ihres Fundes ungeklarf sind.  Noch schwieriger laBt
sich bestimmen, wie lange die einzelnen Formen von Axten in Gebrauch waren,
da der Brauch der Axt als Grabbeigabe verloren ging, was die Rekonstruktion
erschwert. Die vorhandenen lnformationen lassen aber den Schluf} zu, dao die
Axte der Gruppen 1., 4. und 58. nur etwa bis zum 7. bis 8. Jh. in Gebrauch waren.
AIIe tlbrigen Axtformen wurden bis zum Ende des 1. Jahrtausends oder etwas
langer vervendet. Am langsten,  namlich das ganze Jahrtausend lang, hielten
sich die Axte der Form 5A. in Gebrauch. AIle Axtformen auBer denen der Gruppe
10. finden sich im 5. bis 7. und teilweise im 8. Jh.

Ornamentierte Schmalaxte mit Nacken

Bei der Untersuchung der Schmalaxte mit Nacken fallt auf, dao die Rede
haufig auf die Besprechung der Streitaxte abschweift. Als eines der grundlegenden
Merkmale dieser Axte wird das Ornament angesehen. AIIerdings liegen keine
Arbeiten vor,  die sich  allein  mit den ornamentierten  Schmalaxten  mit Nacken
befassen.  Meist werden  diese  Axte  im  Kontext  der  Streitaxte  abgehandelt
(Tautavi6ius 1996: 144-146; Volkaite-Kulikauskiene 1964: 101-112, Ka3aKflBMi+roc
1982:  71-80;  1988:  77).  In allen diesen Arbeiten werden  unterschiedslos alle
ornamentierten Schmalaxte mit Nacken den Streitaxten zugeordnet, und es wird
angemerkt, bei Fehlen des Ornaments lasse sich nach den Ubrigen Merkmalen
nur schwer ein Unterschied zu den Arbeitswerkzeugen feststellen. Die Autoren
ftJgen die wichtigsten technischen Daten an, die Funde werden datiert, und es
wird nach entsprechenden Funden in den Nachbariandern gesucht. Seltenerwerden
die Funde kahographiert und mengenmaBig qualifiziert oderzeichnungen beigefugt.
Die Beschreibung des Ornaments ist [haufig] sehr oberflachlich. Zumindest die
litauische archaologische Literatur enthalt keinerlei  Hinweise darauf, daR Axte
mit einer Linie, einer Rille oder einem Band entlang des Nackens als ornamentierte
Axte aufzufassen oder sonst besonders herauszuheben seien. Uber solche Axte
werden tlberhaupt keine Angaben gemacht. Daher scheint es sinnvoll, einen BIick
auf die ornamentierten Schmalaxte mit Nacken im Kontext der obenstehenden
Klassifizierung zu werfen.

Von den 25 untersuchten Axten geh6ren nicht weniger als elf zu Gruppe 7.
der besprochenen Axtformen; sieben geh6ren zu Gruppe 9., ftlnf zu Gruppe 3.
und I.e eine zu Gruppe 2. und 6.  In der Klassifikation der Keilformen geh6rt nur
eine der ornamentierten Axte zu den Axten mit breitem Keil, zehn haben einen
mittelbreiten  und  14 einen schmalen  Keil.  Bei den  Schaftl6chern  ist die ovale
Form vorherrschend (14 Expl.); seltener ist die eiformige (10 Expl.) und sehr selten
die runde Form (1  Expl.).

Vergleicht man die Formen der Axte, der Keile und der Schaftl6cher, laBt
sich  feststellen,  daB  unter  den  ornamentierten  Axten  die  schmale  Keilform
vorherrscht,  die besonders charakteristisch fdr die Axte der Gruppe 7.  ist (10
Expl.).  Die seltenere mittelbreite Keilform kennzeichnet vor allem die Axte von
Gruppe 3.  (5  Expl.) und  Gruppe 9.  (4  Expl.).  Einen  breiten  Keil weist nur eine
einzige Axt der Gruppe 9. auf.
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Die ovale Schaftlochform ist charakteristisch fur Axte der Gruppe 7. und 9.
Oe  5  Expl.),  teilweise  auch  fur Gruppe  3.  (3  Expl.).  Das  eiformige  Schaftloch
zeichnet eher die Axte der Gruppe 7. aus (5 Expl.).

Vergleicht man weitere Angaben zu den ornamentierten Schmalaxten mit
Nacken, fallen einige Besonderheiten auf. Die H6he derAxte ist durchschnittlich
oder leicht tlberdurchschnittlich. Am gr6Bten sind die Axte der Gruppe 7., zu
denen auch die gr6Bten gefundenen ornamentierten Axte geh6ren. Etwas kleiner
sind die Axte der Gruppe 9. Eine andere Gruppe, die kleinsten Axte von allen,
sind Gruppe 3. zuzuordnen. Verglichen mit den nichtornamentierten Axte dieser
Form handelt es sich hierbei urn die kleinsten Vertreter der dritten Gruppe. Ihrer
Gr6Be nach paBt auch die einzige ornamentierte Axt der Gruppe 6. zu diesen
Axten. Die zu Gruppe 2. geh6rende ornamentierte Axt hebt sich in ihrer Gr6Be
nicht hervor. Nach der Breite der Schneide lassen sich ebenfalls drei Gruppen
ausmachen, die den verschiedenen Axtformen entsprechen. Bei einem Vergleich
der Breite der Schneide mit der H6he der Axt an sich stellt sich heraus, daR
alle  Schneiden  verhaltnismaRig  breit sind;  bei  einigen  von  ihnen  betragt die
Breite mehr als 1 /3 der H6he der gesamten Axt. Viele ornamentierte Schmalaxte
mit Nacken zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht aus. Vergleicht man das
Gewicht mit der Form der Axt, fallt auf, daB das Gewicht der Axte der Gruppe 7.
weitgehend tlbereinstimmt (mit schwankungen innerhalb eines skalenabschnitts
von  nur  200  g).  Die  nicht  ornamentierten  Axte  dieser  Gruppe  sind  ahnlich
invariabel.  Im  Gegensatz  dazu  weisen  die  Axte  der  Gruppe  9.  ein  sehr
unterschiedliches Gewicht auf, was weniger durch die Unterschiede in der H6he
bedingt ist denn durch die oft eher grobe Form des Schneideteils und die massive
Auspragung des Keils. Diese Merkmale zeichnen alle Axte dieser Gruppe aus.
Das Gewicht der ornamentierten Axte der Gruppe 3. ahnelt dem der Axte der
Gruppe 7.

Die ornamentierten  Schmalaxte mit Nacken sind verbreitet im 6stlichen Teil
Litauens, d.h. im Areal der ostlitauischen HtJgelgfaberkultur, das dem Siedlungsgebiet
der Litauer zuzuordnen ist.

Ubersicht  tiber die  Ornamente

Die uns vorliegenden ornamentierten Schmalaxte mit Nacken weisen zwei
grundlegende Schmuckelemente auf: Punkt und Linie. Der Punkt tritt in der Flache
als gepragte Vertiefung von runder Form auf. Diese Pragungen, in gleichmaBigem
Abstand zu Reihen angeordnet, bilden punktierte Linien als Umrahmungen am
Rand des Gegenstands, verlaufen quer zum Schneideteil oder langs des Nackens
(Abb. 5: a). Andere aus Punkten bestehende Ornamente kommen nicht vor. AIIe
anderen  Motive  beruhen  auf der  Linie  als  Grundelement.  Einige  Ornamente
bestehen aus kurzen Strichen, andere aus durchgehenden Linien. Kurze, nach
einer oder der anderen seite geneigte striche (Abb. 5: b) oder aus solchen strichen
bestehende gebrochene Linien (Zickzacklinien) sind als Umrahmung angelegt.
Gelegentlich finden wir das Motiv einer breiten gebrochenen Linie, die sich aus
mehreren kleineren Zickzacklinien zusammensetzt (Abb. 5: d).

Durchgehende Linien aus Rillen mit V-Profil (Abb. 5: e) finden wir meist am
Nacken der Axt, quer zum Schneideteil sowie am Vorder-und  Rtlckenteil des
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Abb.  5.  Ornamentale  Motive der Schma-

Iaxte  mit  Nacken  (a:  Punktmotiv,
b:  geneigte  langliche  Kerbe,  c:
gebrochene Linie, d: starke gebro-
chene  Linie,  e:  Rille  mit V-Profil,
f: Rille mit U-Profil, g: flaches Band,
h:  plattchenformige  Kerben.

Keils. Letztere sind manchmal ganzlich von
solchen Linien tlberzogen, vom Oberteil des
Nackens fast bis zur Schneide.

Eine  andere  Variante  der  durchge-
henden Linie ist die Rille mit U-Profil (Abb.
5:  f).  Ihre  Tiefe  betragt  bis  zu  3  mm,  die
Breite  bis zu  10  mm.  Dieses  Schmucke-
lement kommt nur gelegentlich an Nacken
und Schneideteil vor. Ebenfalls als Variante
der  durchgehenden  Linie  sind  plattchen-
formige Kerben zu sehen (Abb. 5: h), die an
der Kante zwischen  Keil  und  Schneideteil
eingeschlagen sind. Eine weitere Variante ist
das flache Band (Abb. 5: g), das entweder
allein  oder  in  Kombinationen  mit anderen
Motiven, aber ausschlieBlich am Nacken der
A>ct auftritt. Besonders ausdrucksvoll wirkt es
auf der gebogenen Oberflache des Nackens.
BeidenunsvoriiegendenAxtenbetragtseine
Breite zwischen 8 und 14 mm.

Wir  sehen,  daR  die  Schmalaxte  mit
Nacken eine recht unkomplizierte Ornamen-

tierung  aufweisen. Viele Autoren  behandeln  solche  Ornamente als  primitives
geometrisches Ornament (Galaune 1930: 23-24, Merne 1987: 64 Tab. 30).

Charakteristik der ornamentierten  Flachen

Der Schneideteil der Axte ist an zwei Stellen mit Ornamenten geschmtJckt:
am Rand und an der schmalsten Stelle (entspricht etwa dem Schwerpunkt). In
den einfachsten Fallen treten die Schmuckelemente an diesen Stellen unabhangig
voneinander auf. Am Schwerpunkt finden wir meist mehrere Rillen mit U-Profil
oder eine bis mehrere durchgehende Linien (Abb. 6: 1 ). Der Rand des schneideteils
ist haufig mit Umrahmungen aus punktierfen Linien oder kurzen Schragstrichen
versehen. Sie beginnen in der Nahe der Schneide auf einer Seite der Axt; die Linie
verlauft ohne Unterbrechung bis zu deren anderer Seite und endet ebenfalls in der
Nahe der Schneide (Abb. 6: 2).

Bei den komplizierferen Schmuckelementen des Schneideteils finden wir eine
Zickzacklinie  als  Umrandung  von  Schneideteil  und  Nacken,  die  durch  zwei
gepunktete oder im Zickzack verlaufende Linien mit dem Schwerpunkt der Axt
verbunden sind (Abb. 6: 3).

Bei drei der gefundenen Axte bildet der Schmuck des Schneideteils und des
Nackens ein einheitliches Ganzes (Abb. 6: 4), das aus zwei Teilen besteht: einem
unteren (mit offener Kontur) und einem oberen (mit geschlossener Kontur). Das
urn den Schwerpunkt liegende Feld grenz die beiden Teile gegeneinander ab. Bei
allen drei Axten beginnt die punktierte Linie am unteren Teil des Schneideteils,
nicht weit von der Schneide, verlauft nach oben und biegt etwa auf der H6he des
Schwerpunktes scharf ab, urn auf den gegentlberliegenden Rand zuzulaufen; von
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Abb. 6. Ornamentierte Schmalaxte mit Nacken (1 -Pamusiai, Rayon Varena; 2 -Neravai, Rayon
Trakai;  3  -  Fundort  ist  unbekannt;  4  -  Perkaliai,  Rayon  Moletai;  5  -  DC]kstas,  Rayon
lgnalina; 6 -Taurapilis, Rayon Utena; 7 -Karaliskiai, Rayon Moletai).

dort senkt sie sich ab und reicht wiederum beinahe bis zur Schneide. Die Punkte
der oberen Kontur beginnen beim Schwerpunkt, verlaufen am Rande entlang nach
oben und auf der Oberseite des Nackens bis zum gegentlberiiegenden Rand, von

Abb.  7.  Ornamentierung  der Axtnacken  (a,
h: flaches Band, b: Rille mit u-Profil,
c:  mehrere  Rillen  mit  U-Profil,  d,  e,
f: Punktmotive, g:  Rille mit V-Profil).

wo sie wieder nach unten veriaufen; beim
Schwerpunkt biegt die gepunktete Linie
noch einmal scharf ab und bildet, indem
sie wieder bis zur gegentlberliegenden
Seite verlauft, eine geschlossene Kontur.

Die Ornamentierung der Nacken ist
weniger komplex. Meist veriauft langs der
Oberseite ein flaches Band unterschied-
licher Breite (Abb.  7:  a,  h),  eine durch-

gehende Linie (Abb. 7: g) oder eine bzw.
mehrere Rillen mit U-Profil (Abb. 7: b, c).
Die Ubergange der oberen Konturen bei
den mit gepunkteten Linien geschmtlck-
ten Axten  ergeben  ebenfalls  ein  recht
ausdrucksvolles  Ornament.  Die  oberen
Rander der  Konturen  in  der  Mitte  des
Nackens veriaufen teils parallel (Abb. 7: d),
teils laufen sie fast zusammen (Abb. 7: e),
teils liegt ein flaches Band zwischen ihnen
(Abb. 7: f).

Nur eine der untersuchten Axte weist
sechs gepfagte durchgehende Linien auf,
die zu zwei Btlndeln gruppierf sind und
so die Kombination auf dem Schneideteil
wiederholen (Abb. 6: 5). Bei den tlbrigen
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ftlnf Axten sind Vorder-und Ruckenteil des Keils vollstandig mit schmalen Riffeln
ausgeftlllt (Abb. 6: 6).

Bei zwei Axten erkennen wir kleine Plattchenkerben an der Kante zwischen
Schneideteil und Keil, die etwa in der Mitte des Nackens beginnen und sich fast
bis zur Schneide erstrecken. Dies verleiht den Kanten ein feines Wellenmuster
(Abb. 6: 7).

Was das Verhaltnis der ornamentierten Flachen zu den Axtformen betrifft, so
laBt sich feststellen, daB die Axte der Gruppe 7. am tlppigsten geschmtlckt sind.
Unter den elf Axten findet sich eine mit einem verzierten Keil, zwei mit verzierfen
Kanten,  drei  mit  verziertem  Schneideteil,  zwei  mit  Schmuck  an  Keil  und
Schneideteil; bei zweien sind jeweils Schneideteil und Nacken verziert, bei einem
alle drei Elemente: Keil, Schneideteil und Nacken. Die Ornamentierung derAxte
der Gruppen 3. und 9. ahneln sich untereinander, unterscheiden sich aber von der
der Gruppe 7. Unter den Axten der Gruppe 3. ist eine an Schneideteil und Nacken
verziert, weitere vier nur am Nacken. Gruppe 9. enthalt zwei Axte mit verzierfem
Schneideteil und ftlnf mit verziertem Nacken.

Die Axte der Gruppe 7. sind demnach nicht nur am haufigsten ornamentiert, ihre
Ornamente sind auch am reichhaltigsten und am feinsten ausgearbeitet. Da sich aus
deruntersuchunggewisseunterschiedez\rvischendenomamentierfenAxtenergeben,
sollten sie auch nicht zusammengeworfen und nur unter dem Aspekt der Streitaxte
behandelt werden. Die erhaltenen Ergebnisse legen nahe, daB die Axte der Gruppe
7. am ehesten der vorherrschenden Definition der Streitaxt entsprechen. Diese Axte
zeichnen sich aus durch ihr geringes Gewicht,  ihren schmalen Keil, ihr off ovales
Schaftloch, die breite Schneide und den langen Stiel. Nur wenige andere Axte weisen
diese Merkmale auf. Diese Annahme lage nahe, gabe es nicht noch weitere A>de der
Gruppe 7., die lediglich nicht ornamentiert sind. Das Ornament ist folglich nicht das
maBgebliche Kriterium fur die Definition einer A>ct nach ihrem Zweck. Diese Annahme
erscheint wahrscheinlich, sind doch die technischen Merkmale das Entscheidende.
Ware es anders, so mtmte z.B. die im „Ftlrsten"grab von Taurapilis gefundene Axt,
die zwar kein Ornament, ansonsten aber alle oben ervahnten Merkmale autweist,
als gew6hnliches Arbeitswerkzeug aufgefaBt werden. In dieser Hinsicht lohnt sich
ein Blick auf die Axte mit Verbreiterung des Schaftlochlappens. Ausnahmslos alle
Autoren schlagen sie den Streitaxten zu, obgleich viele von ihnen ihren technischen
Merkmalen nach keineswegs dem beschriebenen Muster entsprechen. Von den
zw6lf derzeit in den Museen vorhandenen Axten sind sieben ornamentiert. Wozu
„brauchte`` eine A>ct mit einem recht ausgepragten Nacken noch ein Ornament, und
sei es noch so schlicht? Nahmen wir an, das Ornament habe als symbolischer
Ausdruck fur die hervorgehobene Stellung seines Tragers gegolten, so lieBe sich
die groRe Unterschiedlichkeit der einzelnen Exemplare viel leichter erklaren. Die
Unterscheidung nach Streitaxt bzw. Arbeitswerkzeug wtlrde hierbei an Bedeutung
verlieren zugunsten der Fragestellung, welche soziale Stellung ihr Tfager bekleidete.
Wohl nicht umsonst h6rt man gelegentlich Hinweise auf die Existenz professioneller
Streitkrafte bereits im 5. -6. Jahrhundert ovaitkunskiene 1995: 163-166), vielleicht
sogar frtlher (Jovai§a 1 997: 4445). Die ornamentierten Axte waren m6glicherveise
ein gewisserAusdruck fur hierarchische Strukturen, die es in einer solchen fuhrenden
Gesellschaftsschicht zweifellos gegeben haben muB. Die beste IIlustration fur diese
Annahme wtJrde der 6stliche Teil des Htlgelgrabes von Taurapilis bilden, in der ein
„Ftlrst`` mit Gefolge bestattet wurde (Tautavi6ius 1981 : 1843).
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Andererseits wtlrde diese Annahme eine weitere Diskrepanz der Theorie vom
Ornament als maBgebliches Merkmal von Streifaxten zutage fordern. Waren diese
Axte doch im 6stlichen Teil Litauens verbreitet, an anderer Stelle wurden siejedoch
nicht gefunden. Es erscheint unwahrscheinlich, daB Axte oder auch Ttlllenbeile,
deren technische Merkmale unserer Vorstellung von einer Streitaxt ahneln, nicht
auch an anderer Stelle vorgekommen sein sollten. Die wtlrde dem allgemeinen
Begriff von  der  Epoche  widersprechen  und  mtlBte  als  Ausdruck  deutlichen
Ungleichgewichts in der gesellschaftlichen Entwicklung verschiedener Regionen
interpretiert werden. Die Autoren, die das Vorhandensein von Streitkfaften zu Beginn
der mittleren Eisenzeit oder sogar in der a[teren Eisenzeit vertreten und die Beweise
daftlr  gerade  im  Westteil  Litauens  suchen,  richten  jedoch  nicht  genugend
Augenmerk auf die technischen Merkmale der Tullenbeile. Ob das Attribut des
Kriegers in der Schmalaxt mit Nacken  bestand  (die in diesen Gegenden sehr
selten auftritt), oder in bestimmten Tullenbeilen, kann derzeit noch nicht eindeutig
beantwortet werden. Mehr Klarheit ist zu ervarten, sobald die Frage mit Sicherheit
beantwortet werden kann, wodurch die unterschiedlichen Formen sowohl bei den
Schmalaxten mit Nacken als auch der TtJllenbeile bedingt sind.

Es sei noch hinzugefugt, daB auch bei Axten derselben Gruppe das Ornament
keinesfalls einheitlich ausfallt. Die Komplexitat des Ornaments sagt vermutlich nichts
uber besondere Verdienste des Axtbesitzers aus; wesentlich wahrscheinlicher ist
hier derAusdruck regionaler Traditionen, m6glicherveise auch die Assoziation einer
bestimmten sozialen Stellung mit einer konkreten Person. Nicht v6llig zu ververfen
ist bisher auch die Erklarung, bei den am tlppigsten geschmuckten Axten habe es
sich urn Kultwerkzeuge gehandelt. Somit ergibt die Untersuchung der Schmalaxte
mit Nacken, daR das Problem alles andere als simpel und eindeutig ist. Die hier
vorgestellten Annahmen lieBen sich nur durch weiterfuhrende Forschung bestatigen
oderververfen.

Resultate

1. Eine typologische Analyse der Schmalaxte mit Nacken erlaubt  folgende
zentrale SchluBfolgerungen:

1.1.  Auf der  Basis  gemeinsamer  Merkmale  lassen  sich  die  Axte  in  10
Hauptgruppen unterteilen;

1.2. Bei den Keilen der Axte lassen sich drei  Hauptformen unterscheiden:
1 ) breiter Keil, 2) mittelbreiter Keil, 3) schmaler Keil;

1.3. Bei den Schaftl6chern lassen sich drei Formen unterscheiden: 1 ) rundes
Schaftloch, 2) eiformiges Schaftloch, 3) ovales Schaftloch;

1.4. Als alllgemeine Tendenz und gewisse GesetzmaBigkeit bei der Verbreitung
der Axtgruppen laot sich feststellen: in den westlichen Bereichen Litauens sind
wenige Axte und Axtgruppen vorhanden. Am verbreitetsten sind die Schmalaxte
mit Nacken in Zental-, Nord-, Nordost-und Ostlitauen, hier konnte eine deutliche
Tendenz zur Diversifizierung festgestellt werden. Ftlr Uznemune sind Schmalaxte
mit Nacken nicht kennzeichnend;

1.5. Chronologisch betrachtet, laf}t sich feststellen, daR als erste (spatestens
ab Ende des 1. Jh.) Axte der Gruppe 1. und dervariante 5A. aufkamen, ab 2. Jh.
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Axte der Variante  58.  und  m6glicherveise der Gruppe 8.;  ab  3.  Jh.  Axte der
Gruppen 4. und 6. und ab Ende des 4. Jh. der Gruppen 2., 3., 7. und 9. Wegen
fehlender Angaben laBt sich tiber die Entstehungs- und Vervendungszeit der
Axte der 10. Gruppe keine Aussage machen;

1.6. Die gfoRte Verbreitung und Vielfalt erreichten die Axte im 5.-7. Jahrhundert;
fur diese Zeit sind Axte aller Gruppen mit Ausnahme von Gruppe 10. belegt;

1.7. Axte der Gruppen 1. und 58. wurden nur bis etwa ins 8. Jh. vervendet,
alle anderen Axte waren bis zum Ende des Jahrtausends oder langer in Gebrauch.
Am langsten, namlich tiber das gesamte Jahrtausend hin, wurden Axte dervariante
5A. vervendet;

1.8. Das Aufkommen derAxte der Gruppen 2., 3., 7. und 9. steht offenkundig
in Verbindung zur ostlitauischen Htlgelgraberkultur.

2. Aus der Analyse der ornamentierten Schmalaxte mit Nacken ergeben sich
folgende grundlegende SchluBfolgerungen:

2.1. Ornamentierte Axte kommen in ftlnf der besprochenen Gruppen vor (11
in Gruppe 7., 7 in Gruppe 9., 5 in Gruppe 3. und je eine in Gruppe 2. und 6.);

2.2. Die Ornamentierung ist eher kennzeichnend ftlr Axtformen, die mit der
ostlitauischen Hdgelgraberkultur zu assoziieren sind;

2.3.  Nach  derzeitigem  Stand  der  Forschung  weisen  die  ornamentierten
Schmalaxte mit Nacken zwei schmuckelemente auf (Punkt und Linie). Als variante
der Linie sind  das flache  Band  und  die  Rille  mit U-Profil  aufzufassen.  Die zur
Verzierung der Axte vervendeten  Schmuckelemente an  sich  enthalten  keine
sinnhafte Information;

A.  Eine Untersuchung der ornamentierten Flachen zeigt Ornamentierung vor
allem am Schneideteil, seltener am Nacken und den Keilen und sehr selten an
der Kante zwischen Schneideteil und Keil;

8.   Die Parameter der Axte kommen unserer Vorstellung von der Streitaxt
nahe, besonders trifft dies auf die ornamentierten Axte der Gruppe 7. zu; dennoch
ist die Ornamentierung weniger als reines Merkmal einer Streitaxt zu verstehen
denn vielmehr als Ausdruck der sozialen Stellung des Besitzers.

Liste  der Fundorte
Lfd. Nr., Fundort, Rayon [Kreis], Gruppe (Zahl derAxte einer Gruppe).
Die lfd.  Nummer entspricht der Numerierung auf der Karte

1.   Aluona,  Rayon Trakai
2.   Astravas, Rayon Birzai
3.   Augmenai,  Rayon  Radviliskis
4.   Bago6iai,  Rayon Varena
5.    Baisogala,  Rayon  Radvili§kis
6.   Berklainiai,  Rayon  Pasvalys
7.    Berzai,  Rayon  Kedainiai
8.    Bimbi§kiai,  Rayon  Moletai
9.    Buozenai,  Rayon  Tel§iai

10.   BC]tenai,  Rayon Anyks6iai
11.   6iobi§kis,  Rayon  Sirvintai
12.   6iukiskiai,  Rayon  Kedainiai
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13.   Danosai,  Rayon  Trakai
14.   Daugailiai,  Rayon  Utena
15.   Daugelev§6izna,  Rayon  Sal6ininkai
16.   Daujenai,  Rayon  Pasvalys
17.   Degsne,  Rayon  Moletai
18.   Didziagraziai,  Rayon  Kupiskis
19.   Diktarai,  Rayon Anyks6iai
20.   Dirziai,  Rayon  Pakruojis
21.   Dovainonys,  Rayon  Kai§iadorys
22.   Dryziai, Rayon Utena
23.   D0k§tas,  Rayon  lgnalina
24.   Eiguliai,  Stadt  Kaunas
25.   Eikoti§kis,  Rayon  Zarasai
26.   Eitulionys,  Rayon  Trakai
27.   Gilvy6iai,  Rayon  Siauliai
28.   Glau§iai,  Rayon  Kedainiai
29.   Glitenai,  Rayon Panevezys
30.   Gliti§kes,  Rayon  Vilnius
31.   Grabij.olai,  Rayon  Vilnius
32.   Grauziai,  Rayon  Kedainiai
33.   Grinionai,  Rayon Panevezys
34.   Gruzai,  Rayon  Ukmerge
35.   Gudeliai,  Rayon  Vilnius
36.   Gudeni§kiai,  Rayon  Utena
37.   Impiltis,  Rayon  Kretinga
38.   Ivo§kiai,  Rayon  Joni§kis
39.   Jagaudziai,  Rayon  Birzai
40.   Jauneikiai,  Rayon  Joni§kis
41.   Juodonys,  Rayon  Rokiskis
42.   Juodsode,  Rayon  Tel§iai
43.   Kaireneliai,  Rayon  Radvili§kis
44.   Kalni§kiai,  Rayon  Raseiniai
45.   Kapitoniskes,  Rayon  Kai§iadorys
46.   Karali§kiai,  Rayon  Moletai
47.   Kara§ilis,  Rayon  Pakruojis
48.   Karmazinai,  Rayon  Vilnius
49.   Karpi§kiai,  Rayon  Pakruojis
50.   Keleri§kiai,  Rayon  Kedainiai
51.   Kelme,  Stadt  Kelme
52.   Kernave,  Rayon Sirvintai
53.   Kedainiai,  Stadt  Kedainiai
54.   Kiaukliai,  Rayon  Sirvintai
55.   Kij.eliai,  Rayon  Moletai
56.   Kirdeikiai,  Rayon  Utena
57.   Kyburiai,  Rayon  Pasvalys
58.   Kra§tai,  Rayon  Zarasai
59.   Kretuonys,  Rayon §ven6ionys
60.   Krivasalis,  Rayon  lgnalina
61.   Kryliai,  Rayon  Roki§kis
62.   Krc]vandai,  Rayon  Kaunas
63.   Kukti§kes,  Rayon  Utena
64.   Kuok§iai,  Rayon  Roki§kis
65.   Kvykliai,  Rayon Utena

8  (1 ),

3 (1 ),

3 (1 ),

1   (1 );  4  (1 );  5A (1 ),

3  (1),

58  (2),
3  (1);  58  (1),
5A (1 ),
8 (1 ),

3  (1 ),

2  (4);  3 (3);  6 (4);  9  (1),
4 (1 ),

2  (1);  4  (1);  58  (1);  6  (1),

4 (1 ),

5A (1 ),
1   (1),

8  (1 ),

2  (1 ),

3  (1 ),

3 (1 ),

1   (1);  3  (4);  4  (1);  7  (1),

6  (1 ),

3  (1 ),

58  (1),
N  (1),

1   (1);  58  (1),

58  (1),
5A (1 ),
5A (1 );  7  (1 ),

5A (1 ),
1  (8),

1  (5),

8 (1 )'

3  (1);  7  (1),

1   (1),

2  (2);  3 (3),
4 (2),
6  (1 ),

5A (1 ),
3 (4),
1   (1),

4 (1 ),
4 (1 ),

3  (2);  4 (1 );  5A (1 ),
6  (1 ),

6  (1 ),

2  (4);  3  (2);  6  (2);  8  (1);  N  (1),

2  (1 ),

1   (1),

1   (1),

2  (2);  3 (2),
4 (1 ),
2  (1 ),
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66.   Lapu§i§ke,  Rayon  lgnalina
67.   Laucic]nai,  Rayon  Roki§kis
68.   Lazdininkai,  Rayon  Kretinga
69.   Lelic]nai,  Rayon  Utena
70.   Lieporai,  Rayon  Joni§kis
71.   Maisiej.dnai,  Rayon  Kai§iadorys
72.   Mazeli§kiai,  Rayon  Utena
73.   Meldiniai,  Rayon  Pakruoj.is
74.   Mikytai,  Rayon Skuodas
75.   Muori§kiai,  Rayon  Birzai
76.   Naujamiestis,  Rayon  Panevezys
77.   Nemunelio  Radvili§kis,  Rayon  Birzai
78.   Neravai,  Rayon Trakai
79.   Norkt]nai,  Rayon  Roki§kis
80.   Obeliai,  Rayon  Ukmerge
81.   Pabare,  Rayon  §al6ininkai
82.   Pailiai,  Rayon  Siauliai
83.   Pa|strie6iai,  Rayon  Pasvalys
84.   Pajuostis,  Rayon  Panevezys
85.   Pakalni§kiai,  Rayon  Kai§iadorys
86.   Pakalni§kiai,  Rayon  Kaunas
87.   Pakalni§kiai,  Rayon  Panevezys
88.   Paketuriai,  Rayon  Kupi§kis
89.   Pakraugle,  Rayon  Vilnius
90.   Palie6iai,  Rayon  Pakruojis
91.   Palo§e,  Rayon  lgnalina
92.   Pamanteikiai,  Rayon  Ukmerge
93.   Pami§kiai,  Rayon  Pasvalys
94.   Pamusiai,  Rayon  Varena
95,   Paneveziukas,  Rayon  Kaunas
96.   Papi§kes,  Rayon  Sven6ionys
97.   Paragaudis,  Rayon  Silale
98.   Parais6iai,  Rayon  Vilnius
99.   Parupe,  Rayon  Birzai

100.   Pastrevys,  Rayon Trakai
101.   Pa§ile,  Rayon  Ukmerge
102.   Pa§iliai,  Rayon  Panevezys
103.   Pa§u§vys,  Rayon  Kedainiai
104.   Pavekiai,  Rayon  Siauliai
105.   Perkaliai,  Rayon  Moletai
106.   Pernarava,  Rayon  Kedainiai
107.   Plau6i§kiai,  Rayon.  Pakruojis
108.   Plinkaigalis,   Rayon  Kedainiai
109.   Popai,  Rayon  Trakai
110.   Povili§ke,  Rayon  lgnalina
111.    Pu6kalaukis,   Rayon  Vilnius
112.   Purvai6iai,  Rayon  Kedainiai
113.   Raguva, Rayon Panevezys
114.   Reku6iai,  Rayon  Sven6ionys
115.   Riklikai,  Rayon  Anyk§6iai
116.   Rimaisiai,  Rayon  Panevezys
117.   Sandrausi§ke,  Rayon  Raseiniai
118.   Saraliskiai,  Rayon  Moletai

180

3  (1 ),

3  (1 ),

5A (1 ),
3  (1 ),

5A (1 ),
3  (1);  N  (1),

2  (1 ),

1   (3);  3  (1),

5A (3),
1   (2);  4  (1);  58  (18)

3  (1 ),

58  (1),
2  (14);  3  (5);  7  (3),
3  (1);  58  (2);  6  (1);  8  (1),

1   (12);  2  (1);  3  (6);  5A  (1);  8  (1),

1   (1);  2  (1),

1   (1),

1   (1),

1  (1);  4  (3);  5A (5);  8  (2),
7  (1 ),

5A (1 ),
5A (1 ),
N  (1),

3  (1 ),

5A (1 ),
2  (1 ),

3 (3),
1   (1);  5A  (1);  6  (1);  N  (1),

2  (6);  3  (2);  7  (2),
1   (1),

3 (2),
5A (2),
3 (3),
58  (1),
3  (1 ),

3 (2),
4 (1 ),
1  (29);  3  (2);  7  (1),

5A (1 ),
3  (1);  7  (1),

1   (2);  4  (1),

1  (1 );  2  (2);  5A (1 ),

1  (45); 3 (7); 4 (1 ); 5A (2); 6 (1 ); 7 (4);  N (1 ),

2  (1);  3  (1),

2  (1);  3  (1);  8  (1),

2  (1 ).

1   (1),

1  (2),

7  (1 ),

3  (5);  4  (2);  N  (1),
4  (1 ),

1   (1);  5A (1),

3  (1);  N  (1),



119.   Sargenai,  Stadt  Kaunas
120.   Sausiai,  Rayon  Trakai
121.   Savilionys,  Rayon Alytus
122.   Siesikai,  Rayon  Ukmerge
123.   Siruti§kis,  Rayon  Kedainiai
124.   Sirvydai,  Rayon  Kelme
125.  Skaistkalnis,  Rayon  Panevezys
126.   Skineikiai,  Rayon  Zarasai
127.   Skrebi§kiai,  Rayon  Birzai
128.   Skuduti§kis,  Rayon  Moletai
129.   Smilgeliai,  Rayon  Pasvalys
130.  Sosani§kes,  Rayon  Trakai
131.   Sudota,  Rayon Sven6ionys
132.   §ilninkai,  Rayon  Ukmerge
133.   Sulai6iai,  Rayon  Kedainiai
134.   Sukioniai,  Rayon  Pakruoj.is
135.   Taurapilis,  Rayon  Utena
136.  Turdvaris,  Rayon  Rokiskis
137.   Ukmerge,  Stadt  Ukmerge
138.   Upyte, Rayon Panevezys
139.   Uzpaliai,  Rayon  Utena
140.   Vainic]nai,  Rayon  Kedainiai
141.   Val6ic]nai,  Rayon  Vilnius
142.  Vanagiskis,  Rayon  Jonava
143.  Varapni§kes,  Rayon  Vilnius
144.  Varli§kes,  Rayon  Trakai
145.  Vencavai,  Rayon Zarasai
146.  Versekele,  Rayon  Sal6ininkai
147.  Velykuskes,  Rayon  Zarasai
148.   Vidgiriai,  Rayon  Silute
149.  Vidrit]nai,  Rayon Panevezys
150.  Vilkai, Rayon Panevezys
151.   Vilkonys,  Rayon  Sal6ininkai
152.  Visetiskes,  Rayon  Anyk§6iai
153.  Vyziai, Rayon Utena
154.  Voroniai,  Rayon  Moletai
155.   Zabieli§kes,  Rayon  Sal6ininkai
156.   Zastau6iai,  Rayon  Mazeikiai
157.  Zeimiai,  Rayon  Jonava
158.   Zelmeni§kiai,  Rayon  lgnalina
159.   Zibe6iai,  Rayon  Moletai
160.   Ziobiskis,  Rayon  Roki§kis
161.   Zvirbliai,  Stadt Vilnius

5A (1 ),
2  (4);  6  (1 ),
2  (1 ),

3 (1 ),

1   (1),

2 (2),
4  (1 ),

3  (1);  9  (1),

5A (1 ),
3 (1 ),

1   (1),

2  (1);  6  (1),

2  (1);  3  (3),
3 (1 ),

1   (1),

5A (1 ),
2  (1);  3  (2);  7  (2);  9  (1),

1   (1),

2 (2),
1   (1);  4  (3);  8  (1),

2  (1);  3  (1);  6  (1),

3  (1 ),

8  (1 ),

1   (1);  3  (2);  7  (1),

4 (2),
2  (2);  3  (1 ),
3  (1 ),

2  (1 ),

2  (1 ),

5A (1 ),
3  (1 ),

1   (1),

9 (1 ),

2  (1);  6  (1),

2 (3),
3  (1 ),

3 (2),
5A (1 )
3 (1 ),

2  (1);  3  (1 ),

2  (1 ),

8 (1 ),

3  (1);  9  (1).
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Siauraa§meniai pentiniai kirviai Lietuvoje

ARvrYDAS MALONAITIS

Santrauka

[ki §iol apie siauraa§menius pentinius kirvius i§ esmes buvo uzsimenama prabe-
gomis arba jie charakterizuojami greta kitu darbo |rankiu ar ginklu. Tai neskatino
sutelkti  demes| i ju pozymiu i§ry§kinima bei  desningumu atskleidima,  o  kartu
neprisidejo prie geresnio atskiru kirviu grupiu pazinimo, regionii ar ry§ilLtarp kul-
tclru atskleidimo. Todel buvo bt]tinas visapusi§kas siauraa§meniu pentiniu kirviq
tyrimas, nes iki §iol specialaus darbo apie §io tipo kirvius Lietuvoje nebuvo.

Straipsnyje pateikiama dalis tyrimo, apimanti siauraa§meniu pentiniu kirviu
tipologijairornamentuotukirviuapzva[ga.
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Chronologiniai darbo femai apima senaji (I-lv a.), Vidurin| (V-lx a.) ir velyvo-
jo gelezies amziaus pradzia (X a.).

Tyrime panaudoti 688 sveiki ir nezymiai apgadinti siauraa§meniai pentiniai
kirviai rasti Lietuvoje, kai kurieju-Baltarusij.oje. Metrikuoti kirviai yra i§ 161 vieto-
ves. I§ 94 paminklu ir vietoviutyrime panaudota po viena kirv|, o i§ 67 -daugiau kaip
po viena. Tipologijai panaudoti 478 metrikuoti kirviai ir 210 nemetrikuotu kirviu.

Kirviutipologijos pagrindu imtas kirvio metalines dalies pavidalas, kontdrai,
Zic]rint  i§  §ono  (verfikali  projekcija)  ir i§  priekio  (horizontali  proj.ekcija).  Vertkali

projekcija arba kitaip -kirvio forma yra kintanti (penties „profiliavimas``, jos galu
i§tempimas, liemens priekio palenkimas koto pusen, ry§kus a§menu paplatini-
mas koto pusen arba i prie§inga kotui pus? ir pan.), o horizontali projekcija, arba
kitaip -plei§to forma, yra  nekintanti  (yra trij.u tipu plei§tai  su apvalia,  kiau§inio
formos ir ovalia koto kiauryme). Kiekvienai kirviuformai gali bdti bddingi visu arba
tik kai kuriu tipu plei§tai, visu arba tik kai kuriu formu koto kiaurymes.

Klasifikuota buvo 10 pagrindiniu kirviu formu, nustatytos trys plei§tu formos
(platus, vidutinis, siauras), rastos trys koto kiaurymiu formos (apvalios, kiau§inio
formos, ovalios). Dazniausiai randami  vidutiniai plei§tai su visu koto kiaurymemis.

Perzvelgusturimusiauraa§meniupentiniiikirviiLchronologijanustatyta,kadanks-
6iausiai, bent nuo I a. pabaigos pradedami naudoti 1 -osios ir 5-osios A varianto klasi-
fikaciniuformu kirviai, nuo 11 a. -5-osios 8 varianto ir gal bdt 8rosios formu kirviai, nuo
111 a. 4-osios ir 6-osios, o nuo IV a. pabaigos-V a. -2-osios, 3-osios, 7-osios, 9-osios
formu kirviai. Del duomeniLtrdkumo nieko negalima pasakyti apie 10-osios formos
kirviiLatsiradima.

Tarp tyrime panaudotu 25 ornamentuotu kirviu 11 yra septintosios, 7 -devin-
tosios, 5 -tre6iosios,  1  -antrosios,  1  -§e§tosios formii. Siems kirviams ypa6
bddingas siauras,  re6iau vidutinis plei§tas ir ovali,  re6iau kiau§inio formos koto
kiauryme. §iuo metu turimu ornamentuotu kirviu ornamento elementai yra du -
ta§kas  ir linij.a.  Linijos variantais  laikytina  plok§6ia juostele  ir sferinis  griovelis.
Ornamento elementai, naudoti kirviu puo§ime, patys savaime prasmines informa-
cijos neturi. Dazniausiai bddavo puo§iamas liemuo, re6iau pentys ir plei§tai, labai
retai -liemens ir plei§to sanddros briaunos.  Labiausiai „i§marginti`` yra 7-osios
formos kirviai: vienas -puo§tu plei§tu, du -puo§tomis briaunomis, trys -puo§tu
liemeniu,  du -plei§tu  ir liemeniu,  du  -liemeniu  ir pentimi,  o vienas -puo§tu
plei§tu, liemeniu ir pentimi. 3-osios ir 9-osios formu kirviu ornamentai pana§t]s,
bet skiriasi nuo 7-osios formos kirviu ornamento. Tarp 3-osios formos kirviu yra
vienas  puo§tu  liemeniu  ir pentimi,  bei  keturi  puo§tomis  pentimis.  Tarp 9-osios
formos kirviu du yra puo§tais liemenimis ir penki puo§tomis pentimis.

OrnamentuotL+ kirviu parametrai arfimi |sivaizduojamai kovos kirvio sampratai,
ypa6 tai pasakytina apie 7-osios formos kirvius. Ta6iau apskritai paemus, orna-
mentuotieji kirviai yra ne tiek grynosios kovos kiek socialines savininko padeties
i§rai§kos forma. Kadangi yra ir neornamentuotq kirviu su kovos irankio pozymiais,
galima teigti, jog ornamentas yra nepakankamas kirvio paskirties pozymis. Orna-
mentavimas kaip rei§kinys yra labiau bt]dingas [ietuviuetnokultdrinei sri6iai.

Arvydas  Malonaitis
Vilniaus  Pedagogical  University
Department of Baltic  Prehistory
T.  Sev5enkos str.  31
LT-2009  Vilnius,  Lietuva
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