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Aufgrund  der  Ergebnisse  der archaologischen  Forschung  lassen  sich  ftlr die
Handelsbeziehungen der Bewohner Litauens in der fomischen Kaiserzeit erkennen:
in  stJdliche  und  stldwestliche   Richtung  -  hierbei   handelt  es  sich  urn
Handelsbeziehungen zum fomischen Reich und mit einigen zentraleuropaischen
Stammen  -,  in  n6rdliche  und  in  nordwestliche  Richtung  -  hier  kann  von
Handelsbeziehungen zu den ostseelandischen Finnougriern und mit Skandinavien
ausgegangen werden -und in stJd6stliche Richtung, wobei dabei an Kontakte
mit dem  6stlichen  Teil  des  r6mischen  Reiches  sowie  mit der Zarubincy-  und
Cernjachovkultur zu  denken  ist.  Von  diesen  Erscheinungen  wurden  in  der
archaologischen Literatur bisher die Handels -und Kulturbeziehungen zwischen
dem R6mischen Reich und den baltischen Stammen am intensivsten besprochen.
Die Frage nach den Beziehungen zwischen den Bewohnern Litauens einerseits
und jenen in Skandinavien anderseits wahrend der r6mischen Kaiserzeit (altere
Eisenzeit) ist eine recht wenig eforterte Thematik. In den urn die Jahrhundertwende
ver6ffentlichten Arbeiten schwedischer Archaologen sind eine ganze Reihe von
Bemerkungen tiber die Beziehungen zwischen Skandinavien und dem 6stlichen
Baltikum zu finden, wobei auf Litauen nicht ausdrucklich eingegangen wird. So
weist 0. Almgren in seiner groBen Fibelarbeit auf nordeuropaische Fibelformen
hin,  die sowohl  in  Skandinavien als auch  im 6stlichen  Baltikum verbreitet sind
(Almgren  1923).  In  der  Studie  tiber  die  altere  Eisenzeit  Gotlands  erwahnen
0. Almgren und 8. Nerman einige Erzeugnisse, die aus dem 6stlichen Baltikum
auf diese lnsel gelangten (Almgren 1923: 146, Textfig. 228, Taf. 22: 333).

Konkreter bespricht der deutsche Archaologe W. Gaerfe die Verbindungen
zwischen Gotland und Westlitauen (Memelland), indem er die jeweils in beiden
Fundlandschaften bekannten Kopfbedeckungen aus Wolle und einige spezielle
Halsringe aus Bronze ervahnt (Gaerte 1 929: 259). Viel breiter eforfert der estnische
Archaologe H. Moora die Beziehungen zwischen Westlitauen und Skandinavien,
wobei er auf westlitauische Erzeugnisse hinweist, die auf Gotland und in anderen
skandinavischen Landschaften entdeckt wurden (Moora 1938: 96, 288 u.a.).
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Abb.1. Verbreitungskarte der Halsringe mit Pilzkopfenden in Litauen.1. Jagmini§ke, 2. Karpi§kiai,
3. Kedainiai, 4. Kurmai6iai, 5. Kur§iai, 6. Marvels, 7. Muori§kiai, 8. Paalksniai, 9. Pajuostis,
10. Pakalni§kiai,11. Papiliai,12.  Paragaudis,13. Pavekiai,14. PerkCini§ke,15. Ple§ku6iai,
16. Pribitka,17. P0sdvaris,18. Sargenai,19. Vienragiai, 20. Zastau6iai, a -1  Expl„ b -von
2 bis 6  Expl.

ln der Zeit nach dem 2. Weltkrieg wurden Fragen der Beziehungen zwischen
Litauen und skandinavien kurz von litauischen Arohaologen diskutiert (Tautavi6ius
1968: 133-134; Michelberfas 1972: 74-75). In den letzten Jahrzehnten wurden
die Fundlisten einzelner Schmucksachen der alteren Eisenzeit erveitert; zudem
konnten  unsere  Erkenntnisse  tiber  deren  Chronologie  und  ihre  Verbreitung
auBerhalb  Litauens  erganzt werden  (Michelbertas  1978:  84-159).  Einerseits
erm6glichen es uns die neuesten Forschungen, viel konkreter und genauer uber
die Handels -und Kulturbeziehungen der Bewohner Litauens mit Skandinavien in
der r6mischen Kaiserzeit nachzudenken. Im archaologischen Material Litauens
k6nnen  heute  solche  Erzeugnisse  ausgesondert  werden,  die  aus  den
skandinavischen Landern an die stld6stliche Ostseektlste gelangten. Andererseits
kennen  wir jetzt  sehr  viel  besser jene  Gegenstande,  die  aus  litauischen
Fundlandschaften in die skandinavischen Landern exporfierf wurden. In diesem
Zusammenhang  k6nnen wir sowohl den Beginn dieser Beziehungen wahrend
der alteren Eisenzeit genauer bestimmen als auch die lntensitat dieses Kontaktes
im zeitlichen Verlauf naher beschreiben.

Zunachst soll bemerkt werden, daB bestimmte skandinavische Schmucksa-
chen einen  EinfluB auf die  Formgebung litauischer Erzeugnisse in der alteren
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Eisenzeit  austlbten.   In  Litauen
waren  in  der  alteren  Eisenzeit
bronzene  Halsringe  mit  Pilzkop-
fenden  weit verbreitet,  die  nach
den  chronologischen  Schemata
von H. J. Eggers und K. Godlowski
E (Eggers  1951;  1959:  162-170;
Godlowski   1970:   99,   Fig.19)
hauptsachlich der Stufe 82/ C1 (ca.
150-200  n.  u.  Z.)  oder  Cia  (ca.
150-220 n. u. Z.) zuzuordnen sind.
Die  meisten  dieser  Halsringe
wurden in Htlgelgfabem Semaitij.as
und  Nordlitauens  wie  auch  in
westlitauischen     Nekropolen
gefunden  (Abb.1) (LAA  1978,  T.
IV: 14, Karfe 6). In der vofromischen
Zeit sind Halsringe mit Pilzkopfen-
den  auf  Gotland  und  auf  dem
schwedischen Festland, in Ostda-
nemark sowie an der Sudktlste der

I                                I        .                      _'                                I

Abb.  2.  "Monstfose"  Armbrustfibel  (A216)  aus  dem
Museum Kaunas. Litauen, ohne FO. Bronze
mit Silber.  Zeichnung  von  I.  Maciukaite.

Ostsee verbreitet, wobei diese Halsringform auf dem Territorium der prussischen
Stamme bis zur ersten Halfte des 1. Jhs. n. u. Z. erhalten blieb (Moora 1938: 279-
280). Damit wurde dieser Typ durch baltische Stamme ubernommen und erreichte
Litauen uber das Territorium der Prussen.

Im Kriegsmuseum Vytautas des Grooen in Kaunas wird eine bronzene, mit
Silberplatten verzierte monstfose Armbrustfibel aufbewahrt (Litauen, ohne genaue
Angabe des Fundortes) (ed.Kulikauskiene, Rimantiene 1958, Nr.182; Kulikauskas,
Kulikauskiene, Tautavi6ius 1961, Abb.154). Die Fibel hat einen hohen Nadelhalter,
ihr Fuf} und ihr Btlgel dtlrften mit PreBblechrosetten geschmtlckt gewesen sein
(Abb. 2). Diese Fibel k6nnen wir der Gruppe vll, Typ 216 von o. Almgren zurechnen
(Almgren 1923, Taf. IX: 216). Die meisten Sttlcke dieses Typs sind in Skandinavien -
in Schweden und Norvegen -gefunden worden (Almgren  1923: 96, 206-208;
Stenberger 1977, Abb.169), einzelne sind zudem auch vom Territorium der Prussen
bekannt (Gaerte 1929, Abb.168:i). Nach den besser datierten Analogien k6nnte
die Fibel aus dem Museum von Kaunas der stufe c2 (ca. 250-300 n. Chr.) zugerechnet
werden und zudem als skandinavischer Import zu betrachten sein.

Doch  k6nnen wir auch den  EinfluB einiger baltischer Erzeugnisse auf die
Produktion skandinavischer Meister erkennen, die auf solche Schmucksachen
zuruckgeftlhrt werden sollten, die aus dem Baltikum nach Norden gelangten.

In ganz Litauen wurden wahrend der Stufe Cl b (ca. 220 -260 n. Chr.) und C2
bronzene sowie silberne Halsringe mit Kapselverschluo getragen (LAA 1978: 17-
18, Karte 9). Sie sind hauptsachlich auf Gfaberfeldern in West -und Zentrallitauen
sowie in den HtJgelgrabern von Szemaitija und Nordlitauen zu finden. Einzelne
Halsringe  mit  KapselverschluB  wurden  auch  in  anderen  baltischen  Landern
entdeckt,  so  etwa  auf dem  Territorium  der  Prussen  und  in  Lettland  (Moora
1938:314); dazu kommen jene Analogien, die im Bereich germanischer Stamme
auftauchen (Mecklenburg) (Schoknecht 1 961 :107-108, Abb. 55:b), wohin sie nur
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als Import aus Litauen gelangen konnten. In Schweden wurde ein goldener Halsring
aus tordiertem, relativ dickem Draht und mit Kapselverschlufa aufgefunden (Burahus,
Ksp. Ravlunda) (Stenberger 1 977 Abb.185). Besonders die Form der Kapsel erinnert
stark  an  entsprechende  litauische  Halsringe.  Es  erscheint daher m6glich,  die
Halsringe mit KapselverschluB in Skandinavien von den entsprechenden litauischen
Formen herzuleiten, wobei sie im Norden aus Gold gefertigt wurden.

Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, daB nach E.  Nyl6n
goldene Halsringe mit Trompetenenden, die in Schweden (Havor, Ksp. Hablingo)
und  in  Danemark  gefunden  wurden,  von  ostbaltischen  Halsringen  mit
Trompetenenden herzuleiten seien (Nyl6n  1968:94).  In Litauen war dieser Typ
hauptsachlich in der stufe 82 (ca. 70-150 n. Chr.) weit verbreitet. Es kann also gefolgerf
werden, daR einige ostbaltische Erzeugnisse -und damit auch litauische -EinfluR
auf skandinavische Goldschmiede austlbten.

Nach  Skandinavien  gelangten  auch  einige  westlitauische  Schmuckge-
genstande. Zu diesen k6nnen Halsringe mit Kegelenden gezahlt werden, deren
Enden mit querlaufenden gerieften Bandern verziert sind. Am Ende der Periode
Cl a und zu Beginn von Cl b waren solche Halsringe am haufigsten in Westlitauen
verbreitet, woher sie wohl nach Zentrallitauen, Semaitija und Nordlitauen gelangten
(LAA 1978, T. IV: 13-14, Karfe 7). Einzeln sind sie zudem in Westlettland und Estland
(Moora 1938:286-288), wie auch in Skandinavien zu finden. Ein memellandischer
Halsring mit Kegelenden wurde auf Gotland (Bolske, Ksp. Eke) (Almgren, Nerman
1923:146, Textfigur 228), ein anderer in Norvegen entdeckt (Moora 1938:288).

Nach  Skandinavien  kamen  auch  einige  baltische  Gegenstande,  die  als
Brustschmuck anzusprechen sind. So wurden zum Beispiel auf Gotland und auf
dem schwedischen Festland, in Norvegen und in Danemark Augenfibeln der preu-
f}ischen Nebenserie gefunden (Jamka 1964, T. X:61-69; Zulkus 1995:93, Abb. V).
Das Hauptverbreitungsgebiet dieser Augenfibeln sind die untere Weichsel und
das Territorium der prussischen Stamme. Letzterem sollten auch die ljtauische
Fundlandschaften zugerechnet werden, aus welchen von 40 Fundorten ca.160
Augenfibeln der preuBischen Serie bekannt sind. Diese Fibeln werden in Litauen
hauptsachlich in die Stufe 82, teilweise auch in die Stufe 82/Cl datiert. Vermutlich
gelangten diese Fibeln zumindest teilweise aus Litauen nach Skandinavien.

Auf Gotland (Vallstenarum, Ksp. Vallstena) wurde eine bronzene sprossenfibel
gefunden (Almgren, Nerman 1923:71, Taf. 22:333), die ein typisch westlitauisches
Erzeugnis ist. Die sogenannten Sprossenfibeln des memellandischen Typs (mit
zwei oder drei Sprossen) sind schwerpunktmaBig am Ende der Stufe Cia und
am An fang der Stufe C2 in Westlitauen verbreitet. Aus Westlitauen erreichten
einzelne Fibeln sowohl das Territorium der prussischen Stamme als auch Estland
und Finnland (Moora 1938:94; Kivikoski 1973:29, Taf.11 :81 ).

Aus Schweden stammt eine Scheibenrosettenfibel (Loderup, Ksp. Ingelstad)
(Stjernquist 1955, Taf. XLlll:13). Fibeln dieses Typs waren am An fang der Stufe
Cl b in westlitauen verbreitet (§ernai, Grab 22 (Bezzenberger 1 892, Abb.11-12)
usw.),  woher  auch  vergleichbar gestaltete  Nadelk6pfe  bekannt  sind.  Zudem
erinnern auch einige in Danemark (Bornholm) gefundene Scheibenfibeln in Form
und Verzierung an westlitauische Erzeugnisse (Almgren 1923, Taf. X:228).

Damit  durften  jene  archaologischen  Materialien  umschrieben  sein,  die
Aussagen uber die Handels -und Kulturbeziehungen der Bewohner Litauens mit
Skandinavien erm6glichen. Wie gezeigt, tlbten frdhe skandinavische Erzeugnisse
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einen gewissen EinfluB auf die Produktion litauischer Meister aus. Zudem kamen
einige Gegenstande, die als Brustschmuck skandinavischer Provenienz zu deuten
sind, nach Litauen. Doch stand auch die Produktion skandinavischerwerkstatten
unter  einer  spdrbaren  Einwirkung  der  Erzeugnisse  litauischer  Meister  (z.B.
Nachahmung  einiger  Halsringformen).  Zunachst  kamen  einige  Schmuckge-
genstande (Halsringe, Fibeln) nach Skandinavien, die in Westlitauen hergestellt
worden waren. Es soll daran erinnert werden, dao einige Forscher schon frtlher
auf  die  sehr  ahnliche  Form  der  Hauben  aus  Wolle  mit  Bronzebuckelchen
hingewiesen haben, die sowohl in Westlitauen als auch auf Gotland zu finden
sind (BIumbergs 1 972: 153-169, Fig. 6, 7). Im Jahr 1 990 wurde eine Haube dieses
Typs auf einem Gfaberfeld am Unterlauf des Nemunas (Memel) gefunden (Daug-
laukis, Rayon Taurage. Madchengrab 66) (Jovai§a 1991 : 18-20, Abb.18). Dieser
Fund geh6rf an das Ende des 2. Jhs. bzw. in die erste Halfte des 3. Jhs.

Einige Wissenschaftler konnten auch in der Bestattungsweise der beiden hier
diskutierfen Gebiete gewisse Gemeinsamkeiten erkennen (Beigabe kleiner TongefaBe,
Schachtelchen aus Birkenrinde und Trinkh6mer in skelettgfaber). Dieser problemkreis
ist fur die westlitauischen und gotlandischen Kulturen beztJglich des hier diskutierten
Zeitraumes besonders akzentuierf von V. Zulkus untersucht worden.

Wie gezeigt, unterhielten von den in Litauen siedelnden baltischen Stammen
die Bewohner Westlitauens die intensivsten Handels-und Kulturbeziehungen zu
anderen  Regionen.  Dies ist keine zufallige Erscheinung.  Die gtlnstige geogra-
phische Lage Westlitauens an der Ostkuste der Ostsee mit seiner guten Anbindung
zu vielen 6stlich wohnenden baltischen Stammen uber das in dieser Region zur
Verfugung stehende Fluosystem und der UberfluB an Bernstein, der in der r6mi-
schen  Zeit  sicherlich  zu  den  popularsten  Exportgutern  zahlte,  schufen  die
Voraussetzungen fur die Entwicklung weitreichender Handelsbeziehungen, fur die
die standige Einfuhr unverarbeiteter Buntmetalle und fertiger Erzeugnisse wichtiger
Bestandteil des regionalen Wirfschaftssystems waren. Westlitauen wird im 1. -4.
Jh. zu einem der wichtigsten Kulturzentren der Balten, die Erzeugnisse seiner
Handwerksmeister werden in fast allen Landern der Ostseeregion gefunden.

Die Beziehungen zwischen Litauen und Skandinavien sind schon in der Stufe
82 nachweisbar, sie werden in den Stu fen Cia und C2 zunehmend intensiviert
und aller Wahrscheinlichkeit nach  hauptsachlich tiber See abgewickelt.  Diese
Handels-und Kulturbeziehungen waren ftlr alle Teilnehmer vorfeilhaft. Dies gilt
sowohl ftlr die prahistorischen Balten in Litauen als auch fur die germanischen
Stamme Skandinaviens.
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Apie prekybinius ir kulttlrinius Lietuvos gyventoju ry§ius
su Skandinavija romeni§kajame laikotarpyje

MYKOLAS MICHELBERTAS

Santrauka

§i tema Lietuvos archeologijoje kol kas mazai nagrineta. Baltu ir skandinavu ry§iu
pradzia senajame gelezies amziuje galime gana tiksliai nustatyti ir stebeti §iu kon-
taktudinamika.

Pradzioje kai kurie skandinavi§ki papuo§alai itakojo lietuvi§kas djrbiniufor-
mas. Lietuvoje senajame gelezies amziuje buvo i§plitusios buozelines bronzines
antkakles grybo pavidalo galais, kurios priskiriamos periodui 82/C1  (apie 150-
200 po Kr.) arba Cia (apie  150-220 po Kr.).  Didzioji ju dalis yra rasta vakaru
Lietuvoj.e (1  pav.). Ikiromeni§kajame laikotarpyje tokios antkakles buvo i§plitusios
Gotlande, Zemynjneje Svedijoje, rytineje Danij.oje ir pietinese Baltijos pakrantese.
Prc]su gen6iu teritorijoje jos i§liko iki I-ojo tt]kst. vidurio.

Lietuvoje rasta bronzine sidabro plok§tele papuo§ta lankine sege (monstfose
Armbrustfibel) -2 pav. Tokios seges priklauso Vll grupes 216 tipui (pagal 0. Alm-
grena).  Dazniausiai §ios seges aptinkamos Svedijoje ir Norvegijoje, viena kita
rasta prdsuteritorijoje. Pagal analogijas lietuvi§koji sege yra datuojama periodu
Cia (apie 250-300 po Kr.) ir gali bt]ti laikoma skandinavi§ku imporfu.

Kai  kuriuos  balti§kus  papuo§alus  imta  megdzioti  ir Skandinavijoje.  Visoje
Lietuvoje ir kaimyninese baltu Zemese Cl b ir C2 periode (apie 220-260 po Kr.)
Zinomos dezelines antkakles, kurios dazniau randamos vakarineje Lietuvos daly-
je.  Toliau  nuo  baltu kultt]ros arealo (Meklenburgas) tokios antkakles laikomos
importu i§ Lietuvos. Svedijoje rasta auksine tordiruota antkakle dezeliniais galais
(Burahus,  Ksp.  Ravlunda). Antkakles galai  labai  primena lietuvi§kus dirbinius.
Gali bc]ti, jog §i antkakle buvo pagaminta sekant lietuvi§kais prototipais. Ry§ium
su tuom reiketu pastebeti, jog pagal E. Nylen auksines trimitiniais galais antkak-
les yra  kilusios  i§  analogi§ku rytiniu baltu antkakliu.  Lietuvoje jos datuojamos
periodu 82 (apie 70-150 po Kr.).  I Skandinavija yra pateke ir kitu papuo§alu i§
vakaru Lietuvos, ju tarpe antkakles kt]giniais dekoruotais galais.  Periodo Cia
pab.  ir Clb  pr. jos  pasirode  pajdryje,  o veliau  i§plito  ir toliau  Lietuvoje,  atskiri
vienetai  pateko i vakaru Latvija,  Estija ir Skandinavija.  Klaipedieti§ka antkakle
kdginiais galais rasta Gotlande (Bolske, Ksp. Eke) ir Norvegijoje.

I Skandinavijayra peteke, palyginti, nemazai §alutines prcisu serijos akiniu
segiu. Jutarpe gali bc]ti ir gamintu Lietuvoje -Cia 40 radimvie6iu aptikta apie 160
tokiu segiu. Jos datuojamos periodu 82, dalinai 82/C1.

Gotlande  (Vallstenarum, Ksp. Vallstena) rasta laipteline sege, tipi§kas vaka-
ru Lietuvos dirbinys.  1§ Lietuvos pajdrio jos pateko i Estija ir Suomija.  Sios taip
vadinamos Klaipedos tipo seges yra datuojamos Cl a periodo pabaiga ir C2 pra-
dzia.  Svedijoje (Loderup,  Ksp.  Ingelstad) rasta apskritine -rozetine sege, jos
vakaru Lietuvoje i§plito periodo Cl b pradzioje.

Archeologine medziaga kalba apie Lietuvos ir Skandinavijos gyventoju ry§iu
pobddi. Skandinavi§ki dirbiniai pradzioje date itakos Lietuvos meistrams. Po to
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kai kurie vakaru Lietuvos papuo§alai pasiekia Skandinavija. Jau seniau tyrinetojai
yra atkreipe demesi i labai pana§ias vakaru Lietuvos ir Gotlando vilnones kepurai-
tes, dekoruotas Zalvario spurgais. Viena tokia gerai i§Iikusi kepuraite rasta Ne-
muno Zemupyje (Dauglaukis) ir datuojama 11 a. pab. -Ill a. pr. Pana§t]s ir abieju
aptariamu regionu laidojimo papro6iai  -griautiniuose kapuose randama miniatid-
rine keramika, to§ines dezutes, geriamieji ragai.

Nera atsitiktinumas, kad labiausiai prekybinius ir kultdrinius ry§ius su kitais
kra§tais pletojo vakaru Lietuvos gyventojai. Jdros pakrante su itekan6iomis ne-
mazomis, atskiras gentis jungian6iomis upemis, gintaro Zaliava romeni§kajame
laikotarpyje sudare geras prielaidas prekybiniams mainams ir Zaliavu bei dirbiniu
imporfui. I-lv a. vakaru Lietuva buvo vienas i§ svarbiausiu kultt]riniu baltu regionlL,
kurio meistru dirbiniai yra randami beveik visuose Baltijos baseino kra§tuose.

Ry§iai tarp Lietuvos ir Skandinavijos pastebimi jau  periode 82, veliau,  pe-
rioduose Cia ir C2  jie smarkiai suintensyvejo -labai tiketina, jog susisiekiama
buvo jc]ros keliais. Sie ry§iai buvo reikalingi ir vienai, ir kitai pusei.
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