
Uber die Entwicklung eines BIockbautyps
im  Ostbaltikum

JANIS APALS

Als Blockbauten werden solche Gebaude bezeichnet, deren Wande aus hori-
zontal aufeinandergelegten, in den Ecken miteinander verfugten Balken errichtet
sind. Die Eckverftlgung kann auf verschiedene Weise konstruiert sein, je nach
den beim Bau benutzten Arbeitsinstrumenten und den technischen Handgriffen.
Die Blockbauwande weisen eine gewisse Ahnlichkeit mit Blockbauzaunen auf,
die von vertikal eingetriebenen Stangen oder Pfosten zusammengehalten werden.
Deshalb betrachten die Ethnographen als Anfangsstadium der Entwicklung des
BIockbaus die zaunartig gebauten Htltten und Schuppen, wie sie bei allen V6lkern
im Verbreitungsgebiet der Nadelwalder in Nordosteuropa sowie in Westsibirien
bekannt sind.  Ein  nachster Schritt in der Entwicklung des  Blockbaus sind die
Gebaude mit Verkammung, bei denen die Kranzbalken in eine an deren Enden
eingehauene Kerbe gebettet werden. Im Anfangsstadium haben wohl beide Typen
der  Eckverftlgung  gleichzeitig  bestanden.  Fur  diese  Annahme  sprechen
Beobachtungen von Ethnographen, die urn die Jahrhundertwende in Sibirien, im
Dorf Klein-Atlym, stromabwarts der Mtlndung des lrtysch in den Ob, dokumentiert
wurden. Dort standen zwei gleich-
zeitig  errichtete  primitive  Block-
bauten, von denen der eine mit ver-
tikalen Eckstangen verfugte Wande
hatte, der anderen aber mit verkem-
mung  ausgestattet war  (Abb.1,
Sirelius 1 908: 69, Fig.101 ).

Zunachst erschien diese An-
nahme stichhaltig. Spater, als neue
archaologische Materialien bekannt
wurden, stellte es sich heraus, daR
es  noch  ein  Ubergangsstadium
gibt, bei dem die Wande der Block-
bauten  an  den  Ecken  durch  eine
Jochverbindung verfugtwurden. Die
Untersuchung dieses Blockbautyps
ist aufs engste  mit den  lnselsied-
lungen Lettlands verbunden.

Abb.1.  Die  primitiven  BIockbauten  im  Dorf  Klein-
Atlym  (nach  Sirelius  1908,  Fig.101).1  -
Verfugung  der Wand  mit  vertikalen  Stan-
gen.  2 -Verkammung.
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Die lnselsiedlungen stellen eine besondere Kategorie der archaologischen
Denkmale  Lettlands dar.  Es  handelt sich  dabei  urn  befestigte  Siedlungen,  die
zum Schutz auf lnseln oder auf Sandbanken in Seen auf kunstlichen Fundamenten
errichtet und die wie Burgen befestigt wurden. Von anderen zeitgleichen Siedlungen
unterscheiden sie sich durch ihre Lage in Seen, durch ihre gute Erhaltung und
durch ihre enge Verbindung mit der lettischen Folklore. In Lettland sind bis heute
zehn  lnselsiedlungen  bekannt  (Apals  1965a:  45-62).  Sie  befinden  sich  in
Moranenseen,  die  sich  urn  die  Hochebene  von  Vidzeme  konzentrieren.  Die
lnselsiedlungen wurden im Laufe archaologischer Untervasserforschungen von
1959 bis 1964 entdeckt. Diese Untersuchungen wurden durch lettische Volkssagen
veranlaBt, die uber in Seen versunkene Hauser und Burgen berichten.

Uberreste von lnselsiedlungen findet man auf lnseln und Sandbanken von
Seen, 50-100 in vom Ufer entfernt und in 1,54 in Tiefe. Nur in drei Seen befand
sich ihre Oberflache auf dem Wasserspiegel oder etwas h6her.

Aufgrund der erhaltenen handgemachten Keramik und der Einzelfunde kann
gezeigt werden, daB die lnselsiedlungen Lettlands insgesamt als Denkmale der
zweiten  Halfte des  1.  Jahrfausends zu  betrachten sind.  Dank den anaeroben
Bedingungen findet man darin nicht nur aus verschiedenen organischen Stoffen
gefertigte Arfefakte, sondern auch sehr gut erhaltene Uberreste von Holzbauten,
die  bei  anderen  Denkmalen  jener  Zeit  gew6hnlich  verschwunden  sind.  Die
Bewohner  der  lnselsiedlungen  sind  in  nahe  gelegenen  frtlhmittelalterlichen
Flachgraberfeldern bestattet.

Ftlr eine Untersuchung wurde als erster der Komplex der lnselsiedlung U§uri
ausgewahlt, der aus der lnselsiedlung selbst, einer Siedlung am Ufer und dem
Flachgraberfeld Kara kapi bestand.

Die Grabungen im tiber dem Wasser gelegenen Teil der lnselsiedlung U§uri
1964/65 erviesen, daB diese von den alten Lettgallen, dem gr60ten altlettischen

Stamm, gebaut und bewohnt wurde (Apals

Abb.  2.  Eckverbindung  eines  BIockbaus
in  der  lnselsiedlung  U§uri.
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1965b: 4;  1966:  15-16).  Ftlr den  Bau  der
Siedlung   wurde   eine   kleine   flache,
tlberschwemmte lnsel, ungefahr 100 in vom
Ufer entfernt, gewahlt. Auf ihrer Obefflache
wurde zuerst ein 30x30 in groBes und 1,5 in
hohes  BIockbaugerust  errichtet,  das  mit
einem  Belag  dunnerer  Rundh6Izer  tJber-
deckt wurde. Darauf baute man Hauser, die
mit  Stein6fen  beheizt wurden.  Die  lnsel-
siedlung war von  drei  Seiten  durch einen
Gurtel  senkrecht  in  den  Grund  des  Sees
gerammter,  unregelmaBig  aufgepflanzter
Pfahle umgeben;  an der Uferseite konnte
zudem  ein  versandeter  Graben  nachge-
wiesen werden. Die Anlage war uber einen
120 in langen Erddamm mit dem Ufer ver-
bunden. Die dendrochronologischen Datie-
rungen  zeigen,  daB  die  in  der  Siedlung
verbauten  Baume zwischen 720 und 840
gefallt wurden (Cernych  1987:  96).  Diese



Datierung entspricht gut der Radiokarbondatierung, nach der das absolute Alter der
lnselsiedlung TA 1235 +/-70 Jahre ist, also in die Jahre urn 715 zu stellen ist. Man
kann daherfolgern, dao die lnselsiedlung U§uri vom 8. bis zum 9. Jh. bewohntwar.

Den gr6f}ten Teil der Baukomplexe auf der lnsel U§uri haben im Laufe der
Zeit die Wellen des Sees weggespult. Lediglich die Stldwestecke blieb annahernd
vollstandig erhalten.  Es ist daher schwer, die Ausfuhrung des Bauentwurfs zu
beurteilen.  Wir k6nnen annehmen,  dao die Bebauung aus rechteckigen oder
annahernd quadratischen Blockbauten aus runden Nadelbaumstammen -Fichten
und Kiefern -bestand. Ein Haus war zirka 3x4 in groo, ein zweites 4x5 in. Vom
dritten  Haus wurde nur eine  Ecke freigelegt (Abb.  2),  deren  Konstruktion erst
spater geklart werden konnte.

Die lnselsiedlung U§uri sowie das zugeh6rige Graberfeld und die Siedlung
am  Ufer  waren  im  Laufe  der  Zeit  stark  beschadigt  worden,  so  daB  die
Ausgrabungen dort abgebrochen und die Untersuchung der besser erhaltenen
lnselsiedlung Arai§i vorgenommen wurde (Apals 1 994: 97-106).

Der See Arai§i  befindet sich  in  Nordlettland,  unweit der Stadt Cesis.  Die
Uberreste der lnselsiedlung, die auRerlich wie eine kleine, mit tlppigen Baumen
bewachsene lnsel aussah, befanden sich in der nordwestlichen Bucht des Sees,
50 in vom Ufer entfernt. Das Wasserniveau des Sees wurde fur die Ausgrabungen
urn 1  in gesenkt, urn die Grabungsflachen wurden Damme aufgeschtlttet; das
eindringende  Wasser wurde  mit  Motorpumpen  abgepumpt.  Auf diese  Weise
wurden unter Polderbedingungen in zehn Grabungskampagenen % der 2500 m2
grof}en Flache der lnselsiedlung Arai§i untersucht, sowie auch der 80 in lange
Weg, der sie mit dem Ufer verband.

Wahrend der Ausgrabungen wurden auBer Kleinfunden, Keramik und vielen
anderen Materialien Uberreste von etwa 145 h6lzernen Wohn-, Wirtschafts-und
Wehrbauten  freigelegt.  Sie  geh6ren  5  Bauhorizonten  an,  die  ohne  zeitliche
unterbrechung tlbereinander gelagert sind (Abb. 3)t . Die dendrochronologischen
Datierungen zeigen, daB die in den Gebauden verbauten Baume zwischen 818
und 989 gefallt wurden (Cernych 1987: 95-96). Diese Datierungen entsprechen
gut den Radiokarbondatierungen, nach denen das absolute Alter der Fundamente
der lnselsiedlung Arai§i  TA  1120  +/-50  Jahre  ist,  d.h.  also  urn das Jahr 830.
Diese naturvissenschaftlichen Datierungsansatze stimmen mit den typologischen
Datierungen der Artefakte tlberein. Man kann mit Sicherheit annehmen, daB die
lnselsiedlung Arai§i im 9. und 10. Jahrhundert bewohnt gewesen ist.

Der  Erhaltungsgrad  der  Bauten  war  in  jedem  einzelnen  Bauhorizont
unterschiedlich. Am besten hatten sich die Gebaude der ersten, zeitlich altesten
Bebauung erhalten.  Ihre Uberreste ergaben die Halfte der Dicke der gesamten
Kulturschicht.  Die  Konstruktionen  der  Fundamente  der  lnselsiedlung  waren
vollkommen erhalten, die unteren Teile der Wohn-und Wirtschaftshauser dagegen
lediglich  in  der  H6he  von  2  bis  3  Wandbalken  (Abb.  3).   Die  Bauten  der
darauffolgenden Bauphasen waren weniger gut zu beobachten, I.edoch war es
m6glich, die AusftJhrung der Bauentwurfe der einzelnen Bauten zu untersuchen.

In der lnselsiedlung Arai§i wurde ein archaischer Blockbautyp mit der ihm
eigenen faumlichen und baulichen Ausfuhrung entdeckt. Das Grundelement der

I  Hier fehlte  ein  Abbildungshinweis;  ich  habe  Abb.  3  eingefugt.
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Abb. 3. Grundrio des ersten Bauhorizonts der lnselsiedlung Arai§i: 78, 79, 99,100,102-107,109-
114 -Wohnhauser; 72,108,115 -Wirschaftsgebaude; 97,98, A118-A122 -Wehrbauten;
A1-A13 -Rundgang;  101,117 -Ecke  eines  Gebaudes  unbekannter  Funktion.

Bauten war ein annahernd quadratischer bis rechteckiger Blockbau, der einen
Wohnraum mit offenervoriaube an der Giebelfassade umfatst. Der Eingang befand
sind immer an der linken Seite dervorlaube, an der rechten Seite lag ein kleiner
Anbau. Manche Wohnhauser hatten keinen Anbau, manche zwei, in einigen Fallen
sogar drei Anbauten, die sich in diesen Fallen am Eingang sowie an den Seiten-
und  der Hinterfassade  befanden.  Die AusmaBe der Wohnhauser waren  sehr
unterschiedlich: die kleinsten Hauser (ohne Anbau) maBen 2,7 mal 3,2 in, die
gr6Rten (mit drei Anbauten) 4,5x9 in.

Wahrend  spaterer Bebauungen vervandelten  sich  die Wohnhauser aus
einteiligen in zwei-und dreitei[ige Bauten, die aus einem geschlossenen Hausflur,
einem Wohnraum und einem hinten oder an der Seite anliegenden Nebenraum
wirtschaftlichen Charakters bestanden. Das Ausmao solcher dreiteiliger Gebaude
erreichte wahrend der letzten Bebauungsphase 4,4x9,5 in.

Die Hauswande waren in den Ecken mit Jochverbindungen zusammengefugt,
die vor den Ausgrabungen in den lnselsiedlungen in Lettland unbekannt waren.
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Das Wesen  der Jochverbin-
dung  besteht  darin,  daB  die
in  Blockbau  ausgefuhrten
Wande     gleichsam     vier
einzelne 816cke bilden, die mit
Hilfe  vertikaler  Eckstangen
und  horizontaler  Verbinder
verknupft  werden  (Abb.  4).
Diese Verbinder  oder Joch-
balken sind das Hauptelement,
auf ihnen,  insbesondere  auf
den  an  den  Enden  ausge-
hauenen  Fassungen,  lasten
gleichzeitig    sowohl    das
Gewicht des Geschosses als
auch  der  Seitendruck  des
Daches.  Bei  einem  Teil  der
Gebaude waren die Wande in

Abb. 4.  Konstruktives  Schema der Jochverbindung:  1  -
Langswand;  2 -Giebelwand;  3 -Stangen;  4 -
Jochbalken;  5 -Stander;  6 -Ttlr6ffnung.

den  Ecken  durch  Verkammung  verbunden.  Bei  einer Verkammung  sind  die
Wandbalken mit Hilfe der an ihren Enden eingehauenen Kerben verbunden (Abb. 5).
Bei einigen Gebauden waren gleichzeitig beide Typen der Eckverbindung vertreten.
Bei den Ausgrabungen in Arai§i wurde deutlich, daB auch die in der lnselsiedlung
U§uri freigelegten Hauser in Jochverbindungskonstruktion errichtet waren.

Die Tur sowohl zum Hausflur als auch zum Wohnraum -dem Rauchzimmer -
befand sich immer an der linken Seite der Giebelfassade. Ihren Platz bezeichnete
die in den unteren Balkenkranz der Giebelwand eingeschlagene Kehle. In der Mitte
des  Raumes  stand  ein
Lehmofen mit nach links
veriaufendem Heizkanal2.
Langs der wande fanden
sich uberreste mehr oder
weniger  gut  erhaltener
Pritschen,  Banke  und
Facher,  sowie  aus  Lin-
den-und   Birkenrinde

gefertigte Behalter, ferner
Bastk6rbe verschiedener
Gr6Be.

Es wurde viel dartl-
ber  diskutiert,  warum
diese  Anlagen  in  den
Seen gebaut wurden, wer
sie bewohnte und wie sie
unter den wasserspiegel
gelangten. Vermutlich ist

Abb.  5.  Typen  der  Eckverbindung  an  den  Gebauden  der
lnselsiedlung  Arai§i.  1  -Verkammung;  2  -Jochver-
bindung.

I  Hier ist der Text nicht ganz klar.  Bitte  tlberprufen,  ob  mit ,,nach  links verlaufender Heizung"

die  Offnung  des  Ofens  oder der Abzug  fur  den  Rauch  gemeint  ist.
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der Bau der lnselsiedlungen mit dem Bedarf nach stark befestigten Wohnstatten
verbunden, die nicht nur durch Wehrbauten, sondern auch durch eine nattlrliche
Wasservehr geschtltzt werden sollten.

In dem untersuchten Teil der Siedlung Arai§i fand man in jedem Bauhorizont
sechzehn Wohnhauser. Die Flache der Wohnfaume war verschieden: von unter
10 m2 bis zu 26 bis 30 m2. Nimmt man an, daB in der Wikingerzeit Mitteleuropas
die Wohnflache fur eine Person durchschnittlich 3 m2 betrug, so kann man folgern,
dab die lnselsiedlung Arai§i gleichzeitig von 70 oder mehr Menschen bewohnt
wurde. Aufgrund der Funde wird deutlich, daB es sich urn eine sozial differenzierte
Gesellschaft handelte, die die lnselsiedlung bewohnte. Die meisten Hauserwurden
vermutlich von Kernfamilien bewohnt. Die kleineren Hauser k6nnten dagegen die
Wohnungen einzelner Familienmitglieder oder Unfreier sein.

Es  ist  m6glich,  daR  die  lnselsiedlung Arai§i  die  Residenz  eines  6rtlichen
Edelmanns -des Altesten eines Geschlechts -gewesen ist, die er mit seinem
Gesinnde -den Vervandten und den Unfreien -bewohnte.

Wie kamen aber die Uberreste der lnselsiedlungen unter das Wasser? lst die
Siedlung  wirklich  im  See  versunken?  Die  Erklarung  ist  in  den  klimatischen
Vefanderungen zu suchen. Der Wasserstand des Arai§i-Sees war im 9. Jahrhundert
mindestens  2  in  niedriger  als  heute.  Mit  dem  9.  Jh.  trat  in  der  n6rdlichen
Hemisphare der Erde eine dauerhafte Periode erh6hter Warme und Feuchtigkeit
ein  (sog.  klimatische  Optimum),  die  heftige  Regenschauer mit sich ftlhrfe,  so
dao das Niveau des Sees schnell zu steigen  begann.  Es ist m6glich, dab die
Volkssagen von den durch die Ltlfte wandernden Seen ferne Erinnerungen an
diese Naturkatastrophen bewahren.

Wie wir gesehen haben, waren die unteren Teile der Bauten der lnselsiedlung
Arai§i gut genug erhalten,  urn ihre  Planung,  Bestandteile,  Konstruktion  und  in
den  Hauptztlgen  auch  ihre  Einrichtung  richtig  verstehen  zu  k6nnen.  Die
Beschreibung der baulichen und raumlichen Ausftlhrung der oberen Teile der
Gebaude  bereitet  dagegen  gewisse  Schwierigkeiten,  obwohl  bei  den
Ausgrabungen  in  der  Kulturschicht  viele  Bauelemente  der  aufgehenden
Gebaudeteile gefunden wurden.  Es war daher n6tig, Analogien zu finden,  auf
deren Basis die neuentdeckte Bauarf identifizierf werden konnte.

Analogien  zu  den  Bauten  der  lnselsiedlungen  wurden  zunachst  im
archaologischen Material gesucht. BeztJglich der Planung und der Gr6Be konnten
ahnliche  Strukturen  in  den  Bauhorizonten des 9.  und  12.  Jh.  in  dem von  den
Lettgallen bewohnten Burgberg Asote gefunden werden (Snore E.D.1961, Fig.
81,  83).  Leider war  aber  die  Konstruktionsweise  der Wande  nicht  eindeutig
feststellbar, da die Gebaude fast v6llig niedergebrannt waren.

Jochbalken als Verbindungselemente der Baukonstruktionen sind ferner bei
Untervasserforschungen in unseren Nachbarlandern gefunden worden -so auf
derwohninsel des 6./7. Jh. im Valgsee (Estland) (Selirand 1960, Fig. 2) und im
sog. ,,balverket" des  12. Jhs.  im Tingstedsee (Gotland) (R6nnby 1995,  Fig.  9).
Jedoch  konnte das  konkrete Aussehen  der Wohnhauser nicht sicher erkannt
werden. Dasselbe gilt ftlr die Wohninseln in den Masurischen Seen Polens, die
sowohl am Ende des vorigen Jahrhunderfs als auch nach dem zweiten Weltkrieg
erforscht wurden. Jochbalken wurden auch beim Bau befestigter Wohninseln der
Schotten,  lren und Waliser, den sog. „cranogs", vervendet (Wilke 1988,  Fig. 7).
Doff fand jedoch eine andere Bauart Vervendung, so daB die im Jochverband
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gebauten  Block-
bauten  nicht  di-
rekt  mit  den   in
lettischen  Seen
errichteten Wohn-
statten  verkntlpft
werden  dtlrfen.
Diese  Schluf}fol-

gerung bestatigen
auch  die  Funde
von Gdansk, wo in
einer Schicht des
10. Jh. die Giebel-
wand   des  Vor-

Abb. 6. Jochverbindungen an litauischen Korndarren (1 -nach Vilicinas
A.1938,  Fig. VI. 2 -nach 6erbulenas K.1958,  Fig. 24).

raums        eines
Wohnhauses  im
Jochverband ausgefuhrt war; in einer Schicht des 12. Jhs. wurde aber ein dreiteiliges
Wohnhaus mit geschlossenem Flur am Eingang und einem Wirtschaftsraum an der
hinteren Giebelfassade freigelegt (Barnycz-Gupieniec 1974, Tab. Xl, Xvll, Plan 6).
Jochbalken vervendete man auch beim Bau westslawischer Burgen, bei Wallen
und anderen Befestigungen in Deutschland.

Leider konnten  also keine vollstandigen Analogien zu  den Wohnhausern
von Arai§i im archaologischen Material gefunden werden; die Untersuchungen auf
dem Gebiet der volksbaukunst waren jedoch erfolgreicher. Hinsichtlich der planung
sind  diese  Wohnhauser  den  lettischen  Speichern  sehr  ahnlich  (Latvijas
etnogfafiskais brTvdabas muzejs 1978, Fig.110), hinsichtlich der Eckverbindung
aber  den  litauischen  Korndarren  (Abb.  6),  den  estnischen,  schwedischen
(Abb. 7), finnischen und karelischen Sommerktlchen und Speichern. Die Jochver-
bindung hat sich im lettischen ethnographischen Material nur in den Anbauten
einzelner Hauser erhalten.

Dagegen sind die in der Kulturschicht gefundenen Bauelemente der oberen
Teile  der Hauser ahnlich,  manchmal  sogar v6llig  analog  zu  den  bei  Litauern,
Belorussen (Abb. 8), Nordrussen, Schweden und Kareliern (Orfinskij V.P.1972,
Fig. 3,20) in die Dacher eingebauten Konstruktionsteilen.

Abb. 7.  Mit schwedischer Jochverbindung errichtete  Hauser (nach Gustavsson  G.1953,  Fig.13).
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Abb.  8.  Konstruktive  Ausftlhrung  eines  belorussischen
Wohnhauses (nach Moszynski K. 1929, Fig. 438).

Aufgrund  des  Ausgra-
bungsmaterials und der ethno-
graphischen Analogien  kann
man folgern, daB die Hauser
der lnselsiedlung Arai§i ohne
Dachboden  gebaut wurden,
so  dao  deren  flache,  mit
Fichten-  oder  Birkenrinde
gedeckten Dacher gleichzeitig
auch die Decken darstellten.

Uber  den   Beginn  des
Blockbaus  mit  Jochverband
erbringt  das  archaologische
Material  Lettlands  sowie  des

gesamten ostbaltischen Gebiets bislang ncoh keinen naherien Hinweis. Die konstruktive
Entwicklung des Jochverbands k6nnte wohl mit dem massenhaften Eindringen eines
ausreichend effektvollen holzbearbeitenden Werkzeugs -der eisernen Schmalaxt -
in den Hauserbau verkntlpft werden, was im Ostbaltikum urn den Beginn unserer
Zeitrechnung  geschieht.  Bauten  mit Jochverband  konnten  langere  Zeit  neben
BIockbauten mit Verkammung bestehen und in einer gewissen Entwicklungsetappe
in einem Gebiet auch der dominierende Wohnbautyp sein.  Die Wohnhauser von
Arai§i  sind  vermutlich  auf die  letzte  Etappe  des  BIockbaus  mit Jochverband  zu
beziehen,  als sich am  Ende des  1, Jts.  im Gebiet des Ostbaltikums intensiv die
Errichtung  der Burgberge  entwickelte  und  sich  damit  immer mehr die zum  Bau
gfoBererundkonstruktivkomplizierfererHausergeeignetereVerkemmungeinbtlrgerfe.
Die mit Verkammung gezimmerten Hauser sind auch viel warmedammender, was
bei den klimatischen Verhaltnissen des Ostbaltikums nicht unwesentlich ist.

Der gegenwartige Forschungsstand erlaubt noch nicht, tiber die Chronologie
und die Herkunft sowie die Verbreitung der in Jochverband gebauten Hauser sichere
Schltlsse zu ziehen. Die archaologischen und ethnographischen Materialien zeigen,
daB sich der Verbreitungsraum des Jochverbands an der Nord-und Ostktlste der
Ostsee befindet. Die Klarung seiner Herkunft, seiner Entwicklungsetappen und seiner
ethnischen Zugeh6rigkeit ist Aufgabe weiterer Forschungen.

Die lange, bis zum 20. Jahrhunderf wahrende Tradition des Jochverbands
sowie seine Vervendung bei groBen Bauten, zum Beispiel bei den litauischen
Korndarren, Iassen vermuten, dab sich das Zentrum der in dieser Konstruktion
gebauten Hauser seinerzeit an der Ostktlste der Ostsee befunden haben mag.

Der schwedische Ethnograph Sigurd Erixon verfrat seinerzeit die Meinung,
daB sich der Blockbau in Schweden am Ende der Wikingerzeit einbtlrgerte und
dao die Volksbautradition des Stldostbaltikums ein Vorbild fur die schwedischen
Blockbauten gewesen sei (Erixon 1925: 13-14). Ob die Ahnlichkeit zwischen den
schwedischen  und  den  osteuropaischen  Blockbauten  das  Resultat  einer
Kulturentlehnung oder eine selbstandige Entwicklungslinie ist, kann aufgrund des
heutigen Forschungsstandes nicht mit Sicherheit entschieden werden. Jedoch
k6nnten die engen Verbindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum
fdr beide Seiten nicht ohne Folgen geblieben sein.

Die  in  der  lnselsiedlung  Arai§i  entdeckten  Bauten  sind  von  ausnehmend
wichtiger Bedeutung nicht nur fur Lettland, sondern auch fur das ganze Ostbaltikum.
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Daher enstand schon
wahrend der Ausgra-
bungen  die   ldee,
eine Rekonstruktion
der  lnselsiedlung  -
ein archaologisches
Freilichtmuseum  -
zu schaffen, das die
Bauformen      des
Jochverbands  und
die  alte  Handwerk-
skunst  bewahren
und den Besuchern
anschaulich demon-
strieren  sol[te.  Zug-
leich  sollte  dies  ein

Abb.  9.  Das  1981   experimentell  erbaute  Gebaude  (Nr.113)  der
Rekonstruktion des lnselsiedlung Arai§i (nach Apals J.1994,
Fig.10).

archaologisches Experiment sein, durch das die historische Wahrheitstreue der
von den Wissenschaftlern aufgestellten Hypothesen in der Praxis Uberpruft werden
k6nnte.

So wurde ein  Rekonstruktionsprojekt erarbeitet,  bei  der als  Grundlage  die
erste Bebauung als am besten geeignet erschien (Apals 1 994: 106-110). Die unteren
Teile der Bauten wurden als Kopien der erhaltenen Originale wiederhergestellt, das
Aufgehende aber aufgrund der in der Kulturschicht der lnselsiedlung gefundenen
Bauelemente der oberen Teile, der ethnographischen Parallelen und der konstruktiven
Logik rekonstruiert (Abb. 9). Diese Rekonstruktion durfte eine historische Glaub-
wtlrdigkeit von etwa 70 -80 °/o aufweisen. Bis jetzt ist bereits die erste Halfte des
projektierten Rekonstruktionsumfanges entstanden. Die Arbeiten werden mit Kopien
alterwerkzeuge (eiserne Schmalaxte, h6Izerne Keile, Schlagel u.a.) und nach der
alten Bautechnologie nahen Verfahren ausgeftlhrt.
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Apie rentines statybos raida rytiniame Baltijos regione

JhNISARALS

Santrauka

Rentiniais yra vadinami tokie  pastatai,  kuriu sienos sudetos i§ vienas ant kito
gulin6iu horizontaliu, kampuose vienas ant kito sukryziuotu rastu. Kampu sujun-
gimas gali  bc]ti  ivairus,  tai  priklauso  nuo  naudotu instrumentu ir techniniu |gc]-
dziu. Rentines sienos yra pana§ios i rentines tvoras, kurias laiko vertikaliai |kalti
kuolai arba stulpai. Kitas Zingsnis rentines statybos evoliucijoje buvo padarytas,
pradejus kampus jungti dedant vainiko rastus i ikirtas galuose. Pradineje stadijo-
je vienu abu kampusujungimo bodai buvo naudojami kartu (1  pav.). Veliau, kaip
rodo nauji archeologijos duomenys, galima i§skirti dar viena pereinamala stadi-
ja,  kurios metu  rentinys kampe buvo sujungiamas naudojant vertikalias kartis.
Toks statybos bt]das dazniausiai aptinkamas Latvij.os salos gyvenvie6iu pasta-
tuose.
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Salos gyvenvietes sudaro ypatinga Latvijos I tc]kstm. po Kr. antrosios puses
archeologijos paminklu kategorija. Tai |tvirfintos gyvenvietes, |rengtos salose ar-
ba ezeru seklumose, 50-100 in atstumu nuo kranto ir 1,54 in gylyje, ant dirbti-
nio pagrindo. Siuo metu Latvijoje Zinoma 10 salos gyvenvie6iu. Tik trijuose eze-
ruose §ios gyvenvietes i§kyla vir§ vandens paviisiaus.

Pirmasis tyrinetas  kompleksas  buvo U§urio saloje.  Jis susidejo i§ salos ir
pakrantes gyvenvie6iu bei plok§tinio Karos kapinyno. Vir§ vandens esan6ios U§u-
rio  salos  gyvenvietes  kasinejimai  parode, jog ja pastate  latgaliai.  Gyvenviete
buvo statyta Zemoje apsemiamoje saloje, apie 100 in nuo kranto. Pradzioje ant
jos buvo |rengtas apie 30x30 in dydzio ir 1,5 in auk§6io rentinis pagrindas, ant
kurio state namus su akmeninemis krosnimis. Sia salos gyvenviete i§ triju pusiu
supo statmenai i ezero dugna sukaltu poliujuosta. Krante dar galej.o bt]ti  grio-
vys. Visas kompleksas buvo daugiau kaip 120 in ilgio Zemiu pylimu sujungtas su
krantu.  Saloje i§tirti trys pastatai. Vienas ju buvo 3x4 in,  kitas -4x5 in dydzio
(2 pav.). Statyta i§ pu§iniu ir egliniu rastu. Dendrochronologi§kai gyvenviete da-
tuota 720-840 in.

§iaures Latvijoje, netoli nuo Cesio, yra Arai§iu ezeras. Nedideleje ezero sa-
loje,  50  in atstumu  nuo  kranto,  po vandeniu  rasta  salos  gyvenvietes  liekanii.
Arai§iu ezero vandens lygis senovej.e yra buves apie 2 in Zemesnis uZ dabartin|.
Nuo lx a. §jaurinjame pusrutulyje prasidejus ilgalaikiam at§ilimui ir smarkiai padi-
dejus dtegnumui, ezero lygis pradejo staigiai kilti. Kasinejimu metu ezero vanduo
buvo apie 1  in nuleistas, apie tyrinej.imuvietas supiltas pylimas ir i§siurbtas van-
duo. Be ivairiu dirbiniu, buvo atidengta apie 145 gyvenamulu, t]kiniu ir gynybiniu

pastatu liekanu. Jie priklause 5 horizontams, kurie gulejo vienas ant kito ir sudare
nepertraukiama laiko pozit]riu kompleksa (3 pav.). Dendrochronologiniai tyrimai
rodo, jog  statybai  naudoti  medziai  nukirsti tarp  818  ir 989  metu.  Pastatu kon-
strukcijos i§silaike nevienodai -geriausiai i§Iiko seniausio horizonto pastatai -
iki 2-3 apatiniu rastu.

Arai§iu ezere aptiktas archai§kas rentiniu pastatutipas. Pastatai buvo sta6ia-
kampiai arba kvadratiniai su viena gyvenamaj.a patalpa ir atvira pastoge. |ejimas
visada bc]davo namo gale, kairej.e puseje, o de§ineje -mazas priestatas. Aptikta
namu be priestatu, su dviem ir net trimis priestatais -tokiu atveju §iuos statyda-
vo prie |ejimo, namo §onuose arba gale. Namai yra buve nuo 2,7x3,2 in iki 4,5x9
in dydzio (didesniej.i  bc]davo su  priestatais).  Deka velesniu priestatu namuose
atsirasdavo dvi ar trys patalpos -priestatai   buvo taikomi Okio reikmems.

Rentines pastatu sienos sudare keturis atskirus blokus, kurie buvo sujungti
vertika[iomis kampinemis kartimis ir horizontaliais ry§iais (4 pav.). Sie ry§iai arba
Jochba/ker7 remesi galais i skliautus ir buvo pagrindinis stoga laikantis konstruk-
tyvinis elementas. Kituose namuose sienas kampuose suj.ungdavo kuolais, kurie
buvo [kalti rentinio rastuose i§taisytose idubose (5 pav.). Pastatu centre stoveda-
vo  molio  krosnis  su  pakura  i§  kaires.  Palei  sienas  buvo  gultu,  suolu,  ivairaus
dydzio mediniu ir to§iniu indu liekanu.

Tyrinetoje Arai§iu gyvenvietes dalyje kiekviename statybiniame horizonte ap-
tikta 16 gyvenamulu pastatu. Gyvenamosios patalpos buvo nuo 10 m2 iki 30 m2
dydzio. Kadangi vikingu laikais Vidurio Europoje vienam Zmogui teko apie 3 m2

gyvenamojo ploto, galima speti Arai§iuose vienu metu gyvenus apie 70 ar dau-
giau  Zmoniu.  Radiniai  ai§kiai  rodo, jog  tai  buvusi  socialiai  diferencijuota  ben-
druomene. Didesne pastatu dalis galej.o bt]ti apgyventa pagrindines §eimos na-
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riu,  o  mazuosiuose  namuose gyveno atskiri §eimyni§kiai arba  nelaisvieji.  Gali
bdti, jog Arai§iai buvo vietinio kilmingojo -gimines senidno irjo §eimynos rezi-
dencija.

Saliniu gyvenvie6iu pastatu analogiju yra baltu archeologineje medziagoje
(Asuotes piliakalnis Latgaloje). Analogi§ka i§ilginiu rastu stogo konstrukcija Zino-
ma ir Estijoje, Gotlande. Ji buvo naudota [tvirtintu salos gyvenvie6iu pastatuose
Skotijoje bei Airijoj.e. Tokia konstrukcija rasta X a. Gdansko pastatuose, Zinoma
vakariniu slavu pilyse, Vokietijos |tvirtinimuose. Deja, archeologiniai duomenys
pilnesniu analogijiiArai§iu statybos technikai nepateikia. Daug turtingesnes yra
etnografines paraleles.

Dabartinis i§tirtumas neleidzia tiksliai nustatyti Jochverfbar7d atsiradimo laiko
ir i§taku. Daugiau duomenuteikia etnografija (6-8 pav.) Didelis §ios konstrukci-
jos paplitimas rytinese Baltijos pakrantese -etnografineje Lietuvos medziagoje
tokia konstrukcija i§Iiko iki pat XX a. -Ieidzia speti,  kad bdtent baltu kra§tuose
galejo bc)ti centras, i§ kurio plito Sis statybos bddas. Balti§koji statybos tradicija
galejo tureti itakos rentines statybos atsiradimui ir vikingu laiku Svedijoje.

Arai§iu ezero saloje rastos pastatu liekanos yra reik§mingos visai baltu kul-
tclrai, todel ten kuriamas muziejus po atviru dangumi. Archeologiniueksperimentu
metu, naudojant senovinio pavyzdzio irankius ir technologija, yra atstatomi salos
gyvenvietes pastatai. Kopijuojant archeologine medziaga ir naudojant etnografines
analogijas, §ios rekonstrukcijos (9 pav.) yra 70-80°/o istori§kai pagristos.
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