
Die Eisenzeitlichen Kultstatten in Litauen

WTAUTAS DAUGUDIS

Bei  Untersuchung  der  Religion  der vorgeschichtlichen  Bev6lkerung  Litauens
hat man sich wahrend einer geraumen Zeit meistens nur auf die Quellen aus
verschiedenen Zeiten gestutzt,  nicht selten die fragmentarischen und auf das
komparative ethnographische, folkloristische und sprachliche Material, weil die
Untersuchungen dieser Denkmaler noch  nicht genugend Stoff boten  (lvinskis
1986:  327-469).  Deswegen  behaupten  manche  Forscher  bis jetzt,  dass  die
alten   Litauer  nur  die   Naturkrafte  anbeteten   und   dass  die   in  einer  Reihe
ervahnten ihre heidnischen Kultstatten und G6tzen dem Gebiet der Legenden
geh6ren,  das keine realle Grundlage hat (Jurginis  1976:  65).

Aber manche Forscher sind der Meinung, dass diese Quellen teilweise
recht  haben  (Dunduliene  1969:  181-207;  1982:  398-423;`1989;  1990;  Velius
1983;  1987). Seit dreioiger Jahren dieses Jahrhunderts,  besonders nach dem
zweiten  Weltkrieg,  sind  die  systematischen  Ausgrabungen  der  archaologi-
schen  Denkmaler  in  Litauen  intensiver  geworden.   Es  haufte  sich  eine  be-
stimmte  Menge  von  Angaben,  die  den  Forschern  erlauben,  die  Fragen  der
litauischen  Kultstatten  und  die sich  in  ihnen  befindlichen  G6tzen zu argumen-
tirien  und zu verstehen.

Es ist bakannt,  dass unmittelbar mit dem  heidnischen  Kult nicht nur die
in schriftlichen Quellen ervahnten heiligen Eichen sogar ganze Walder, Flusse
und  Seen,  sondern  auch  manche archaologische  Denkmaler verbunden wa-
ren,  zum  Beispiel  die  Hugel  von  unterschiedlicher  Form  und  Gr6sse,  man-
chmal  ebene  Statten,  die  sich  neben  den  Gewassern  befanden  und  die von
Menschen Alkbergen, Alkstatten oder ahnlich gennant wurden,  verschiedene
mit  Legenden  umwobene  mythologische  Steine,  in  denen  unterschiedliche
naturliche oder von  Menschen gehauene Zeichen zu  bemerken sind,  bestim-
mte  h6lzerne  oder steinerne  Bauten  von  rundem  halbrundem,  ovalem  oder.
viereckigen Plan, die Statuen, die die Menschen darstellten sowie ihre Spuren.

Zur Zeit werden  in  Litauen 5§ Alkstatten  und  166 mythologische Steine
aufbewahrt (Dakanis 1988:  107).  Fruher gab es in Litauen mehrere Kultstatten
aus der heidnischen Zeit (Sturms 1946:  1-36;  Matulis 1990).  Ein betrachtlicher
Teil davon wurde infolge der Erdarbeiten vernichtet.
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Nur ein  kleiner Teil dieser Denkmaler ist systematisch  erforscht.  Diese
Arbeiten  haben vorviegend die Archaologen des Litauischen  lnstituts fur Ge-
schichte der Litauischen Wissenschaftlichen Akademie durchgeftlhrt. Verhalt-
nismassig  deutliche  Spuren  von  heidnischen  Kultstatten  wurden  bisher  bei
Ausgrabungen  der Siedlung  von  §ventoji  (Stadt  Palanga)  aus  der Stei-nzeit,
der Siedlung  Lapainia (Rayon  Kedainiai) aus der spateren Zeit,  am  Fuss des
Gediminas-Berges  und  in  der Augustijonu-Strasse  in  Vilnius,  der  Burgberge
von   Ba6kininkeliai   (Rayon   Prienai),   Imbare,   Kurmai6iai   (Rayon   Kretinga),
Sauginiai  (Rayon  §iauliai),  des  Birute-Berges  in  Palanga,  des Alkberges von
Reizgiai  Rayon  §iauliai)  und  bei  Ausgrabungen  der  Umgebung  mehr als  40
verschiedener  mythologischer  Steine  (Abb.  I).  Aus  dem  Untersuchungsma-
tarial lasst sich schliessen, daB diese Denkmaler aus verschiedener Zeit stam-
men  und  neben ihnen aller Wahrscheinlickeit nach  unterschiedliche kultische
Riten vollzogen wurden. Aus dem vorhandenen Material aber lassen sich diese
Riten leider nicht rekonstruieren. Die ervahnten Denkmaler kann man vorlaufig
in  zwei  Hauptgruppen  einteilen:  zur ersten  geh6ren  verschiedene  mythologi-
sche Steine, zur zweiten -verschiedene h6lzerne und steinerne Bauten.

In  diesem Artikel werden wir nur die Angaben  uber solche  Denkmaler
aus  der  Eisenzeit  besprechen,  die  bisher am  meisten  erforscht sind.  Es  ist

Abb.1.Geforschte  Orte  der Kultstatten  in  Litauen,  7  -Liegeplatz des  mythologischen  Steines,
2 - Standplatze anderer Kultstatten.

1  pav.   Tyrinetos  kulto  vietos  Lietuvoje,   7  -  mitologiniu  akmenu  vietos,  2  -  kitu  kulto  obj.ektu
vietos.
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schwierig,  die  letzteren  unter  den  Denkmalern  aus  der  anderen  Perioden
genau  zu  unterscheiden,  da  ein  Teil  davon  von  einheimischer  Bev6Ikerung
bisher verehrt wird.  Es  ist zu  bemerken,  daB  sich  in  letzter Zeit  uber diese
Denkmaler ein  bisschen  mehr Stoff angesammelt hat.  Andererseits  aber ist
die Periode, die wir besprechen wollen, verhaltnismassig  lang -sie umfasst
fast 2000 Jahre.  Wahrend dieser Periode wurden die Arbeitswerkzeuge von
Menschen   vervollkommet,   entsprechend   veranderte   sich   nicht   nur   ihre
materielle,  sonder auch  ihre geistige  Kultur.  Schon  am An fang  der Eisenzeit
(erste Halfte des I. Jahrt.), als der Ackerbau zum wichtigsten Gewerbe wurde
und  man  mehr Haustiere hielt,  begann  in der zerfallenden  Urgesellschaft die
Verehrung der mit diesen  Gewerben verbundenen  Gottheiten  (Zemyna,  Per-
kcinas u.a.) vorzuherrschen. Ihnen wurden entsprechende, meistens aus ihren
Produkten  gemachte,  Opfer gebracht.  Ohne Zweifel waren  damit bestimmte
Riten verbunden,  die auf den ervahnten  Denkmalern oder neben diesen vol-
lzogen wurden.

Zuerst werden wir die Erforschungsresultate von Denkmalern der ersten
oben ervahnten Gruppe besprechen.

Die Ausgrabungen der Umgebung von mythologischen Steinen

Zur Zeit sind in Litauen mehr als 400 mythologische Steine von verschiedener
Gr6Be   und   Form   bekannt,   in   einigen   von   denen   verschiedene   Zeichen
eingehauen oder geblieben sind.  Urn sie ranken sich verschiedene Legenden
und  Erzahlungen (Tarasenka  1958;  Matulis  1990).  Man glaubt,  dass mit dem
heidnischen  Kult mehr als 350 Steine verbunden  sind.  Uber sie erzahlt man,
dass die Fusspuren verschiedener Tiere (des Pferdes, der Kuh, des Ochsen,
des  Baren,  der  Ziege  und  anderer),  des  Menschen,  des  Teufels  oder  der
Heiligen in sie eingedrt]ckt sind, oder Vertiefungen von verschiedener Gr6ssen
und  manche  andere  Zeichen  eingehauen  sind,  die  von  den  einheimischen
Einwohnern   zu   alten   Opferstatten,   versteinerten   Menschen   oder  ahnlich
gehalten werden.  Meistens sind diese mythologische Steine unweit von alten
Siedlungen,  manchmal auch in niedrigen abgelegenen Orten zu treffen.

Manche Forscher versuchen, diese Denkmaler nach den fruher genan-
nten  Zugen  in  einzelne  Gruppen  einzuteilen.   Der  bekannte  Archaologe  Li-
tauens  P.  Tarasenka  teilt  sie  zum  Beispiel  in  5  Hauptgruppen  ein:  die  to-
temischen,  die  mit  Fusstapfen,  die,  die  als  heidnische  Opferstatten  benutzt
waren,  diejenjigen,  die  von  Menschen  dem  Teufel  oder  den  Heiligen  zuge-
schrieben  werden  und  die  Steine  mit verschiedenen  lnschriften  (Tarasenka
1958:  20-60).  Auf funf Gruppen  solcher  Denkmaler weist auch  der  lettische
Archaologe J.  Urtans hin:  naturliche, mit Legenden verbundene Steine, Steine
mit Fusstapfen,  mit anderen verschiedenen eingehauenen Zeichen,  schalen-
artige  und  Steine,  die  den  G6tzen  ahnlich  sind  (Urtans  1990:  3-21;  Urtans
1988:  5-11 ).

In  letzter Zeit unterscheidet der Historiker Matulis  nur 2  Hauptgruppen
dieser Denkmaler:  die  Steine,  die fur die alten  Opferstatten  dienten  und  die-
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Abb.  2.    Siponiai.  „Ziegenstein".

2  pav.      Siponiai  ,,Ozku akmuo''.
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Abb.  3.      Imbare.  Stein  mit eingebohrten  L6chern.

3  pav.   Imbare.  Akmuo su  i§gr?Ztomis duobutemis.
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Abb.  4.  Laukagalis.  Stein  mit menschlicher „FUBstapfe".

4 pav.    Laukagalis. Akmuo su Zmogaus peda.

j.enigen, die mit verscr!edenen Zeichen gekennzeichnet sind (Matulis 1990: 7-
12). Auf diese Weise rechnet dieser Forscher zur ersten Gruppe solcher Den-
kmaler,  die aus naturlichen dem Stein sind  und die zur Vollziehung von  Riten
bestimmt waren. Sowie die Steine die mit unregelmassig konkaver Oberflache
und  mit den eingehauenen kleinen  Rinnen sind. Zur zweiten  Gruppe geh6ren
die  einstigen  Grenzsteine,  auch  Steine  mit  Kreuzen,  als  Grabsteine  mit ver-
schiedenen eingehauenen lnschriften und naturlichen Zeichen (die so-genan-
nten  Steine  mit  Fusstapfen,  mit dargestellten  Nattern  u.s.w.).  Es  soll  betont
werden, dass wahrend der Ausgrabungen der Umgebung von mythologischen
Steinen  mit  naturlichen  Zeichen  (zum  Beispiel  "Ozakmenis"/Ziegenstein/  im
Dorf Siponys,  Rayon  Kedainiai  (Abb.  2),  der Stein  im  Dorf Voroneliai  (Rayon
Pakruoj.is) mit den gleichsam menschlichen "Fusstapfen") kleine abgebrannte
Sttlcke  Holz,  abgebrannte Steine  und  sogar Scherben von  T6pfen  glasierter
Oberflache  aus  dem  17.-18.  Jahrhundert  mit  gefunden  wurden.  Das  weist
darauf  hin,  dass  im  Altertum  die  heidnischen  Riten  neben  den  ervahnten
Denkmalern  vollzogen  wurden,  spater die  Riten,  die  an  diesen  Kult erinnern
(Urbanavi6ius  1977a:  28).

Es soll bemerkt werden,  dass ein Teil der Forscher manche Steine mit
"Fusstapfen"  und  kleinen  eingehauenen  Lichern  in  das  Neolithikum  datieren

(Tarasenka  1958:  30;  Urtans  1989:  213;  Urtans  1988:  9). Aber in  Lettland  hat
man neben solchen Steinen auch die Spuren von heidnischen kultischen Riten
aus der Zeit des ersten Jahrtausends -An fang des 2. Jahrtausends und spa-
teren  Zeiten  entdeckt  (Urtans  1989:  212-214;  Urtans  1988:  71-72).  Bei  der
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Erforschung  der Umgebung von solchen  Denkmalern  in  Litauen  (lmbare)  hat
man  die eisenzeitlichen  Dinge nicht gefunden  (Daugudis  1990:  63; Abb.  3-4).
Deswegen  werden  wir  diese  Denkmaler  in  unserem  Artikel  nicht  naher  be-
trachten.  Wir  werden  auch  nicht  auf  die  spateren  Denkmaler  zu  sprechen
kommen,  in  die  versch`iedene  lnschriften,  Daten  und  ahnliche  Dinge  einge-
hauen  sind,  was  mit  den  konkreten,  meistens  historischen  Ereignissen  aus
dem  16.-19.  Jh.  verbunden  ist,  weil  das  tiber den  chronologischen  Rahmen
dieses Artikels hinausgeht und ausserdem in den Arbeiten mancher Historiker
beleuchtet ist (Gudavi6ius  1980;  Matulis  1990:  105-116).

Eine grosse Gruppe von  mythologischen  Steinen,  die nicht unmittelbar
zum unserem Thema geh6ren, sind die sogenannten scha/enarfi.gen Stet.ne. In
der  Regel  ist die  gr6ssere  oder  kleinere  Schale  auf einer  glatten  Seite  des
Steines  eingehauen.  Meistens  werden  diese  Steine  nach  ihrer  Gr6Be  und
Gestalt der Schale in zwei Hauptgruppen eingeteilt.  Die erste Gruppe besteht
aus  weniger  hohen  Steinen  mit flachen  Oberteilen  von  I  in  im  Durchmesse
besteht in die nach unten spitz werdende Schalen von 20cm im Durchmesser
und  15-20cm  Tiefe  eingehauen  sind.  Zur  zweiten  Gruppe  geh6ren  h6here,
gewichtigere Steine,  meistens in der Form  eines unregelmassigen Zylinders,
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Abb.  5.    Mantviliskis.  Stein  mit spitzb6diger Schale.

5  pav.      Mantvili§kis.  Smailiadugnis akmuo.



Abb.  6.     §ilale.  Stein  mit flachb6diger Schale.

6 pav.       Silale.  Akmuo su  plok§6iu dugnu.

in  deren  Oberflache Schalen  mit breitem  Boden  eingehauen  sind.  Ihr Durch-
messer reicht schon 50cm und die Tiefe -10-15cm (Urbanavi6ius  1977:  80;
1977a:  24-27;  1978:  42).  Die Steine dieser beiden  Gruppen  sind entweder in
den   Rayons,   Nord-,   Nord6st-,  oder  Mittellitauens  zu  treffen  (Urbanavi6ius
1978: 42-43).

Die Steine mit spitzem Boden

Die  Steine  mit  spitzem   Boden  werden   meistens  in  alten   Geh6ften,   ehe-
maligen  d6rflichen  Gegenden  oder  unweit  von  diesen,   nicht  selten  neben
Gewassern,  gefunden.   Die  meisten  von  ihnen  haben  ihren  ursprunglicheh
Liegeplatz  gewechselt.   Man  erzahlt,  dass  im   19.-20.  Jh.,  als  die  Geh6fte
ihren   Standplatz   gewechselt   hatten,   die   Steine   von   einem   Ort   in   einen
anderen  befordert wurden.  Deswegen  sind  manche  Forscher  der  Meinung,
dass  diese  Denkmaler  im  Altertum  mit  dem  Kult  der  G6tter  des  Hauses
verbunden  waren  (Urbanavi6ius  1978:  43).  Obwohl  in  Litauen  mehr als  200
solcher  Denkmaler bekannt sind,  erforschte  man  aber systematisch  nur die
Umgebung von 40 solcher Steine, z.B.  die des Steines in  Mantvili§kis (Rayon
Kedainiai),  die  des  Steines  in  Radikiai  (Rayon  Joniskis)  die  des  Steines  in
Ratkt]nai    (Rayon    Pasvalys)    und    die   des   Steines    in    Skaruliai    (Rayon
Pakruojis).

Der schalenartige Stein von  Skaruliai  hat schon  seinen  ursprunglichen
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Liegeplatz gewechselt, die Steine dieser Art von  Radikiai und Ratkdnai  liegen
am Standort der ehemaligen Geh6fte. Aus diesem Grund hat man unter diesen
Steinen  (Radikiai)  oder  in  Grubchen  neben  ihnen  in  denen  sich  die  Lager-
feuerstellen  befanden,  meistens  nur archaologischen  Stoff aus  dem  17.-18.
Jh.. entdeckt,  z.B.  schmiedeeiserne  Nagel,  Glasscherben oder Scherben von

glasierten TOp fen (Urbanavi6ius  1972:  81;  1977a: 27).  Nur bei Ausgrabungen
der  Umgebung  des  schalenartigen  Steines  von  Mantvili§kis,  wo  die  Kultur-
schicht  weniger  zerst6rt  zu  sein  scheint,  fand  man  auch  fruheres  archao-
logisches Material. Der ervahnte schalenartige Stein von 0.75 x 1.15m Gr6sse
und  0.4m  Dicke  befindet  sich  am  nordwestlichen  Rande  der  Siedlung,  auf
einer Wiese,  unweit von zwei  Sump fen. An  der 6stlichen  Ecke ist die Schale
mit spitzem  Boden eingehauen,  oben von 20cm  Durchmesser und von  19cm
Tiefe (Abb. 5).  Untersuchung der Flache von 2.5 x 3.6m neben ihm, fand man
zwei Gruben von je I in Durchmesser, in denen sich abgebrannte Sttlcke Holz,
Kohle, Tierknochen sowie Scherben von T6pfen befanden, die mit horizontalen
welligen  Linien verziert waren,  und Scherben von T6pfen  mit glasierter Ober-
flache aus einer betrachtlich  spateren Zeit.  Das zeugt davon,  dass  ungefahr
vom  12.-13.  bis 16.-17. Jh. an diesem Stein irgendwelche mit dem Heidentum
verbundene Riten vollzogen wurden (Urbanavi6ius 1972: 81 ;  1977a: 27).  Mehr
Daten lieferten die Ausgrabungen der Umgebung von mythologischen Steinen
mit  spitzem  Boden.  Zur Zeit  sind  in  Litauen  ungefahr 30  solche  Denkmaler,
neben denen archaologische Erforschungen durchgefuhrt worden waren  (Ur-
banavi6ius  1977:  80)  bekannt.  Die  schalenartigen  Steine  dieser Art werden
meistens entfernt von den Siedlungen,  auch neben Gewassern gefunden.

Interessantere Daten lieferten bis jetzt die Erforschungen im Jahre 1970
der  Umgebung  eines  solchen  Steines  im  Dorf  §ilale  (Rayon  Skuodas)  auf
einem  kleinen,  von  Sump fen  umgebenen  Hugel  (Urbanavi6ius  1977:  80-81;
1977a:  24-25).  Der Stein  ist  beinahe zylindrisch,  mit grob  behauenen  Seiten
von 0.9m H6he und von 1.15m im Durchmesser (Abb. 6). Oben ist eine Schale
mit  spitzem  Boden  eingehauen,  von  32cm  im  Durchmesser  und  von  llcm
Tiefe.

Nach der Erforschung einer kleinen Flache von 7 x 9m neben dem Stein
stellte  man  fest,  dass  er  einst  auf  einem  Postament  von  Steinen  mittlerer
Gr6sse  gestanden  haben  sollte.  Am  Stein  in  einer  Grube,  befand  sich  eine
Lagerfeuerstelle von 1.5m im Durchmesser und 0.7m Tiefe.  In der Grube fand
man verkohlte Stucke Birke, Eiche, Kiefer und Wacholder sowie Scherben von
T6pfen aus dem  16.-17. Jh.  Man stellte fest, dass diese Lagerfeuerstelle eine

geraume Zeit benutzt worden war, wobei bestimmte Pausen gemacht wurden.
Nach  der an der Lagerfeuerstelle gefundenen  Keramik kann  man  schlieoen,
dass die letzte Periode ihrer Benutzung ins 16.-18. Jh. war (Urbanavi6ius 1977:
86-87).

Die Ausgrabungen lassen nichts bestimmtes uber die ursprungliche Pe-
riode  der  Benutzung  der  Lagerfeuerstelle  sagen.  Auch  die  anderen  archao-
Iogischen  Ausgrabungen  der  Umgebung  dieser  Denkmaler  brachten  keine
merklichen  Ergebnisse.  Bei  der  Untersuchung  besser  erhalten  gebliebener
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Abb.  7.  Padievaitis.  „Teufelsthron''.

7  pay.    Padievaitis.  „Velnio sostas".

Denkmaler  hat  man  festgestellt,  dass  die  Analogen  heiligen  Orten  ahnlich
eingerichtet waren.  Solche Steine haben  tlblich auf kleinen  Postamenten von
Feldsteinen mittlerer Gr6sse gestanden. Neben ihnen fand man in einer Grube
oder in einigen,  manchmal mit Steinen gepflastert (Dorf Saukiai,  Rayon Skuo-
das),  kleine  abgebrannte  Stucke  Holz,  Kohle  und  Feuergeschwarzte  Steine
(Dorf Antaliepte,  Rayon Zarasai;  Dorf Kirdi§kiai,  Rayon  Kupi§kis;  Dorf Stabu-
Iankiai,  Rayon  Utena  u.a.).

Manche Forscher glauben, wegen der ervahnten Funde und weil solche
Denkmaler von den Siedlungen entfernt, liegen dass man solche heiligen Orte
des  heidnischen  Kultes  nach  der  ofiziellen  Annahme  des  Christentums  be-
nutzte.  Das  geschah  fast  in  ganz  Litauen  nach  1387,  in  Westlitauen  -nach
1413  (Urbanavi6ius  1977:  81).

Andere mythologische Steine

Andere  mythologische  Steine -das  sind  ebenfals  Denkmaler,  die  mit dem
heidnischen   Kult   verbunden   sind.    In   manchen   sind   vertiefungen   unter-
schied[icher  Gr6sse  und  Form  eingehauen  (Dorf  Padievaitis,   Rayon  §ilale
"Teufelshorn", "Opferstatte", Dorf Laukagalis, Rayon Kai§iadorys), andere Zei-

chen  ("Napoleons Stein",  Dorf Salakas,  Rayon Zarasai).  Oder das sind  tiber-
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Abb.  8.    Laukagalis.  „Altarstein".

8  pav.      Laukagalis.  „Altoriaus  akmuo".
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Abb.  9.     Antakmene.
Opferstein".

9 pav.       Antakmene.
„Aukuro akmuo".



Abb.10.  Kunigiskiai.  „St.-Johannis-Stein".

10  pav.     Kunigiskiai.  „Svento Jono akmuo".

Abb.11. Budritinai.  Eisernes  Kreuz auf Stein  mit rundbodiger Schale.

11  pay.   Budrionai.  Gelezinis  kryzius !statytas i duburiuota akmenj.
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Abb.12.  Akmeniai.  Kleine  Kapelle auf mythologischen  Stein.

12  pav.    Akmeniai.  Maza koplytele ant mitologinio akmens.

haupt Steine verscriedener Form und Gr6sse, die mit den Legenden verquickt
sind  ("Teufelsstuhl",  Dorf Guostagalis,  Rayon  Pakruojis;  "Teufelsschuh",  Dorf
Jonelai6iai, Rayon §iauliai; „Teufelstisch", Ufer des Stabine-Sees, Rayon Tau-
rage; „Feentisch",  Dorf Nolenai,  Rayon  Utena; „Opferstein",  Dorf Antakmene,
Rayon lgnalina u.a.). Viele von diesen Steinen, besonders von denjenigen, die
mit mythischen Gesch6pfen verbunden sind,  befinden sich an Gewassern.

Neben  manchen  von  diesen  Denkmalern  wurden  bes6nders  in  den
Nachkriegsjahren Ausgrabungen durchgeft]hrt.  Aber nur neben wenigen  von
ihnen hat man eine kleine Menge archaologisches Material gefunden, das sich
genauer datieren lasst.  Einer von diesen Often befindet sich neben dem Stein
im  ervahnten  Dorf Padievaitis.  Der Stein  liegt  neben  dem  Burgberg,  an  der
86schung des linken Ufers des Druskis-Baches, der seinen 6stlichen Abhang
umgibt.  Die Gr6sse des Steins betragt 1.5 x 1.8m. Auf seinem oberen Teil ist
eine Vertiefung mit schiefen Seiten auf solche Weise eingehauenem, dass der
Stein einem Stuhl mit Lehne ahnelt (Abb. 7). Vielleicht deswegen wird er "Teu-
felsthorn" genannt.1971  erforschte man neben diesem Stein eine kleine Fla-
che  von  6  x  6m  (Urbanavi6ius  1972:  82-83;   1978:  43-44).   Es  stellte  sich
heraus, dass einst dieser Stein auf einer Art Postament aus einigen gr6sseren
Steinen gestanden hatte. Von der Seite d.es Baches war der Stein von einem
Halbkreis ziemlich  grossen  Steinen,  im Zentrum  dessen  sich  eine Grube  mit
rundem  Boden  von  1.3m  im  Durchmesser oben  und  von  1.5m  Tiefe  befand
(Abb.  7)  umgeben.  In  dieser Grube  fand  man  Spuren  einer  Lagerfeurstelle,
daneben Knochen von grosseren Tieren, Scherben von geklebten T6pfen mit
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Abb.13.   Kurmai6iai. Die Uberreste eines altertdmlichen heidnischen Kulthaus.  7-4 -Opferungs-
gruben,  5 -  Pfahlstellen.  7  - dunkelgrauer Erdboden,  2 -  Steine,  3 -  schwarzer  Erd-
boden,  4 - Pfahlstellen,  5 - kleine abgebrannte Stt]cke Holz.

13  pav.     Kurmai6iai.  Senovinio kulto statinio liekanos.  7-4 -auku duobes,  5 -stulpavietes.  7  -
tamsiai  pilka  Zeme,  2  -  akmenys,  3  - juoda  Zeme,  4  -  stulpaviete,  5  -  nedidelis
apdegusio medzio gabalas.

rauher Oberflache und von abgedrehten T6pfen.  Man fand geklebte Keramik
mit  rauher Oberflache  und  abgedrehte  Keramik auch  6stlich  vom  Burgberg,
sowie  hinter  dem  Bach,  wo  fruher  die  alte  Siedlung  gestanden  hatte  (LAA
1975: 89-90). Auf einem kleinen  Platz des Burgberges fand man ganz zufallig
eine zur Regierungszeit von Gardian dem  11 (238-244) gepragte Sesterz (Bal-
6it]nas  1986;  1986a:  29;  Michelbertas  1988:  398).  Man  vermutet,  dass  auf
diesem  Burgberg die Burg von Kvedarna gestanden haben soll, die  1329 von
den Kreuzrittern zerst6rt wurde (P. von Dusburg 1985: 325, 430). AnschlieBend
konnte man behaupten, dass der ervahnte heilige Ort aller Wahrscheinlichkeit
nach von den  Einwohnern des Burgberges von An fang unserer Zeitrechnung
bis zur Zerst6rung der Burg benutzt worden war.

1971   hat  man  wahrend  der  Untersuchung  der  Flache  von  72m2  des
ervahnten  mythologischen  Steines von  Sukiniai zwei  trichterfermige  Gruben
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Abb.14.   Ba6kininkeliai.   Die   Spuren   eines   altertumlichen   Kulthaus.   7   -   Sand,   2  -   Lehm,
3 -   Erdboden, mit kleinen Stucken  Kohle, 4 - Steine,  5 - Pfahlstellen.

14 pav.     Ba6kininkeii~i.  Senovinio  kulto  pastato  liekanos.  7  -smelis,  2 -molis,  3 -perdegusi
Zeme su deg;,siais,  4 -akmenys,  5 -stulpavietes.

Abb.15.  Ba6kininkeliai.  Rekonstruktion eines  alterttlmlichen  Kulthaus.

15  pav.     Ba6kininkeliai.  Kulto pastato rekonstrukcija.
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entdeckt von 0.5m im Durchmesser und 0.55-0.65m Tiefe.  In ihnen fand man
Kohle,   Asche,   in   einer  von   ihnen   eine  Scherbe  eines  geklebten   Topfes
(IIAS.B.551:  36-38).  Das  zeugt  davon,  dass  an  dieser  Stelle  die  Riten  des
heidnischen  Kultes schon im  I. Jahrtausend vollzogen waren.

Wahrend der Ausgrabungen neben anderen Steinen dieser Gruppe hat
man  in  den  trichterfermigen  Gruben,   nicht  selten  von  0.5-1.5m  im  Durch-
messer und 0.5m Tiefe,  Spuren alter Lagerfeuerstellen gefunden (Laukagalis
(Abb.  8),  lIAS,  8.  679:  34-36;  Stabine,  lIAS.B.  351:  47).  An  manchen  Orten
fand  man  vom  Feuer zerborstete  Steine,  Tierknochen  (Antakmene,  IIAS.  8.
351: 4041 ;  Urbanavi6ius 1972: 83;  1977a: 28;  1978: 43; Abb. 9) sowie Scher-
ben  von  T6pfen  aus  dem  16.-17.  Jh.  (Dorf Kunigi§kis,  Rayon  Silale,  IIAS.B.
351:  8-10;  Urbanavi6ius  1972:  82;  Abb.10).  Neben  anderen  mythologischen
Steinen dieser Gruppe machte man keine Funde (Guostagalis, Krakes, Rayon
Skuodas,  Nolenai,  llAS.B.  351:  25-26,  30-31,  44).  Deswegen  ist  die  Chro-
nologie dieser Denkmaler nicht klar.  Man kann nur sagen, dass viele ahnliche
Denkmaler von  den  Hiesigen  auch  in  der  ersten  halfte  des  20.  Jh.  verehrt
wurden,  wobei  man  neben  ihnen  oder  auf  ihnen  Kreuze  (Budrit]nai,  Rayon
Kelme, Abb.11,lla),  Kreuzifixe (Kunigi§kiai, Abb.10) oder Kapellen  (Akme-
niai, R,ayon Raseiniai, Abb.12) stellte oder verschiedene Opfer brachte (Antak-
mene)  (Urbanavi6ius  1972:  83,1977:  83-87).  Ahnliche  Erscheinung  ist auch
im  benachbarten  Belarus bemerkt worden  besonders in  Gebieten,  die fruher
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Abb.16.   Imbare.   Die   Uberreste  eines  altertt]mlichen   Kulthaus.   7   -  Steine,   2  -Stelle  des
h6lzernen  Pfahls.

16  pav.     Imbare.  Kulto pastato liekanos.  7 -akmenys,  2 -mediniu stulpu vietos.

135



von baltischen Stammen bewohnt waren (Du6ic 1988: 55-57; Zaykovsky 1989:
57-59;  Schevelev  1989: 63-65).

Die  oben  dargestellten  Daten  zeugen  davon,  dass es  nicht genugend
Stoff ftlr eine ausfuhrlichere Charakteristik der ervahnten Denkmaler des heid-
nischen Kultus in Litauen gibt.  Bis jetzt ist sogar ihre genaue Chronologie nicht

geklart.  Zur  Zeit  kann  man  sagen,  dass  ein  Teil  der  besprochenen  mytho-
logischen  Steine fur die  Riten  des  heidnischen  Kultes schon  am An fang  un-
serer Zeitrechnung  benutzt war (Padievaitis),  die anderen- ungefahr von An-
fang des 2. Jahrtausends u.Z. (Mantvili§kes) bis zum  16.-17. Jh. (§ilale), man-
che von  ihnen werden von den  Hiesigen  bis heute verehrt (Antakmene).

Erforschungen anderer Kultstatten des heidnischen Kultes

Die Uberreste der besprochenen Kultstatten und ihre Spuren wurden meistens
bei Ausgrabungen von Siedlungen aus verschiedenen Perioden entdeckt. Aber
man  hat nur wenige Denkmaler aus der Eisenzeit erforscht.

Eine der solchen frt]heren  Stellen wurde  1958 bei der Ausgrabung  der
unbefestigten  Siedlung  von  Lapainia  (Rayon  Kai§iadorys)  entdeckt,  wo  man
zwei trichterfermige Gruben fand, die mit einer Kulturschicht verscht]ttet waren

(Rimantiene  1964: 2-15).  Eine Grube war oval von 5 x 10m Gr6sse und 0.7m
Tiefe.  Die  zweite  befand  sich  in  4.6m  n6rdlich  von  der  ersten  entfernt.   Ihr
Durchmesser betrug oben 0.8m, die Tiefe -0.9m. In den Gruben lag eine 0.5m
dicke  Schicht  von  Kohle  und  kleinen  verkohlten  Stt]cken  Holz,  in  der  man
verbrannte  Steine  mittlerer Gr6sse  und  Scherben  von  geklebten  T6pfen  mit
gestrichener, ein wenig rauher und geschliffener Oberflache fand. Diese Funde
lassen  die  Gruben  in  die zweite  Halfte des  I.  Jahrtausends  u.Z.  datieren  (Ri-
mantiene  1964:  7-15).

Mehr  Daten  hat  man  uber  die  heidnischen  Kultstatten  bei  den  Aus-

grabungen der Burgberge und Siedlungen aus spaterer Zeit gesammelt.
Wahrend  der  Ausgrabungen  des  Burgberges  von  Kurmai6iai  (Rayon

Kretinga)  1979  hat  man  einen  Bau  aus  in  einen  Halbkreis  gelegten  Steinen

gefunden  (Daugudis  1987:  41-43,  Abb.13).  An  den  Enden  des  Halbkreises
sind die Steine grosser (36 x 40 x 55-65 x 75 x 95cm),  anderswo ein biBchen
kleiner.  Der Durchmesser des Baues betragt 18 in, die Breite am  Fundament
-2-3m.  In  der Mitte des  Halbkreises  befand  sich  ein viereckiges,  kleines  Be-

legen von 2.6 x 3m Gr6sse,Has aus kleineren Steinen  (14 x 1  x  17-15 x  17 x
18cm) gemacht wurde.  In dieser Umgebung entdeckte man am haufigsten an
der nord6stlichen und sudwestlichen Seite, 2-4m von ihm entfernt, 4 fast runde
Gruben  mit  ovalem  Boden  von  1.5-2m  Tiefe.  Der  Abstand  zwischen  ihnen
betragt 1.5-3m.  Darin fand  man  abgebrannte Stucke  Holz,  feuergeschwarzte
Steine  mittlerer Gr60e,  in  manchen  von  ihnen  -die  Scherben von  geklebten
TOp fen  mit undeutlich  gestrichener,  rauher und  glatter Oberflache.  Das  lasst
den  Bau auf die Grenze unserer Zeitrechnung datieren.

Die Spuren des analogen  Baues hat man  1957 bei Ausgrabungen des
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Burgberges von  Ba6kininkeliai (Rayon  Prienai) gefunden  (Daugudisl982:  34-
36).  Im  zentralen  Teil  des  Burgbergplatzes,  im  unteren  Horizont  der  Kultur-
schicht,  fand  man  eine  kleine  von  Lehm  gestampfte  Flache,  fast  von  allen
Seiten von unordentlichen steinernen belegen umgeben (Abb.14). An innerer
Seite entdeckte man einige fast im  Kreis angeordnete Pfahlstellen sogar von
23.2-25cm im  Durchmesser und 20-60cm Tiefe.  Der Abstand zwischen ihnen
betragt  0.6-1.8m.  Ihre  Lage  zeugt  davon,  dao  an  dieser  Stelle  ein  ovaler,
h6lzerner Bau von 4 x 6m gestanden haben sollte (Abb. 15). Kleine Stucke des
Lehmputzes  mit den  Abdrucken  von  dt]nnen  Asten  zeigen,  daB  die  Wande
dieses  Baues,  aller  Wahrscheinlichkeit-nach,  aus  reisig  geflochten  und  mit
Lehm beworfen waren.  Im lnnern des Baues fand man an der 6stlichen Seite
eine kleine Grube, von 0.5m im Durchmesser und 15cm Tiefe. In ihr befanden
sich einige Steine mittlerer Gr60e. Wahrscheinlich hat hier ein h6lzerner Pfahl
(ein  G6tze)  gestanden  ihre Spuren  hat man  bei der Untersuchung  der Burg-
berge  aus  dem  5.-8.  Jh.  in  den  Gebieten  von  Smolensk  (RUBland)  und  Ma-
suren (Polnische Republik), die von alten baltischen Stammen bewohnt waren
gefunden,  (Daugudis  1982:  36).

Die  auf  dem  Burgberg  von  Ba6kininkeliai  gefundene,  obwohl  nicht  in

groBer  Menge  vorhandene,  geklebte  Keramik  mit  gestrichener  und  rauher
Oberflache lasst schlieBen, dao dieser Bau aus der ersten Halfte des I. Jahr-
tausends stammt.

Bemerkenswert ist auch ein kleines Belegen  in  Halbkreis, das mit dem
heidnischen  Kult verb'mden zu  sein  scheint.  Es  miBt ungefahr 2m  im  Durch-
messer,  wurde  1982  bei  der Ausgrabung  des westlichen  Randes  vom  su,d-
lichen Teil des Burgber3platzes entdeckt, in der Tiefe von I in (Daugudis 1990:
63-64,  Abb.  16).  An  der nordlichen  Seite des  Belegens  befand  sich  ein Vor-
sprung  von  1.85m  Lange  und  0.5m  Breite,  auch  aus  den  Steinen  mittlerer
Gr6sse  zusammengesetzt.   In  dessen   Mitte  befand  sich  eine  Flache  von
10xl5cm, die mit Steinen belegt war (Da hat aller Wahrscheinlichkeit nach ein
h6lzerner Pfahl  [ein G6tze] gestanden).  Die im  Horizont der Kulturschicht ge-
fundene geklebte Keramik mit glatter und  rauher Oberflache erlaubt den  Bau
aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung zu datieren.

1984-85   hat   man   bei  Ausgrabungen   des   Burgberges   von   Kereliai
(Rayon  Kupi§kis)  die Spuren  eines eigenartigen  Pfahlbaus von  rundem  Plan
entdeckt, die aus dem Ende des I. Jahrtausends-An fang des 2.  Jahrtausends
unserer Zeitrechnung datieren (Grigalavi6iene 1989: 90-94).  Dieser Bau sollte
im zentralen Teil des Burgberges gestanden gaben, wo man zwei Kreise von
Pfahlstellen  entdeckte.  Der  kleinere  Kreis  von  3  x  3.5m  Gr6sse  war  vom
anderen  Kreis der Gr6sse 5.5 x 6m  umgeben.  Der innere  Kreis bestand  aus
zwei Reihen, der auBere aus einer Reihe von Pfahlstellen. Der Abstand betrug
zwischen  den   Pfahlen   in   Paaren  `im   inneren   Kreis  5-10cm.   Der  Abstand
zwischen  den  Pfahlen  im  auBeren  Kreis  schwankte  von  5  bis  60cm.   Der
Abstand  zwischen  den  Pfahlkreisen  betrug  50-70cm.  Der  Durchmesser der
Pfahle betrug 8-10cm. AUBerdem stand noch im beschri6benen Bau vor dem
Eingang  ein  anderer Pfahlbau viereckigen  Planes.  Seine  Lange  betrug  1.4m
und seine Breite -0.8m. Manche Forscher glauben, daB dieser Baukomplex
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zu  wirtschaftlichen  Zwecken  bestimmt  waf  (Grigalavi6iene  1989:  94).  Aber
man fand irgend welche Gegenstande weder an Stelle noch in ihrer Umgebung
irgend welche. Es ist auBerdem bekennt, dass die Spuren von Wirtschafts und
Wohngebauden  nur  an  den  Randern  von  Burgbergplatzen,  die  nicht  nur  in
Litauen,  sondern  auch  in waldreichen  Zonen Westeuropas erforscht worden
waren, zu finden sind. In ihren zentralen Teil war ein v6llig unbebauter Hof.  Die
beschriebenen   Bauten   des   Burgberges   von   Kereliai   erinnern   nach   ihrer
Topographie.  Form  und  Konstruktion  mehr an die heidnischen  Kultbauten.

1976-1983  hat man  bei Ausgrabungen  des weitbekannten  legendaren
Berges von weitbekannten  Birute  in  Palanga die  Spuren  eines interessanten
Pfahlbaus gefunden, der viel junger als die ervahnten Bauten des heidnischen
Kultes  ist (Klimka  1985:  36-43;  Zulkus,  Klimka  1989:  66-69).  Er bestand  aus
den  Gruben  am  n6rdlichen  Rande des  Burgberges,  die  schon  fast auf dem
Wall in  Halbkreis in  ungleichen Abstanden angeordnet sind.  Ihr Durchmesser
miot  0.6-0.7m  und  die  Tiefe  -bis  I  in.  In  ihnen  waren  16-18  dicke  holzerne
Pfahle eingegraben.  Der Durchmesser des Halbkreises b6trug ungefahr 16m.
Man glaubt, dass am 6stli6hen Ende des Halbkreises ein Pfahlbau viereckigen
Planes  von  1.75  x  8.5m  Gr6sse  mit  Dach,  in  Richtung  Stld-Nord  orientiert,

gestanden  hat.  In der Umgebung dieser Bauten entdeckte man einige Lager-
feuerstellen  von  0.3-1m  im  Durchmesser.  Grundlichere  Erforschungen  der
Bauten  haben  ergeben,  dab  die  Pfahle  in  ihnen  so angeordnet waren,  dass
man  nach  ihnen  bestimmte  Himmelsk6rper  beobachten,  ihre  charasteristi-
schen  Lagen  feststellen  konnte.  Deswegen  werden  diese  Bauten  von  den
Forschern fur eine Art Kultstatte-Sternwarte gehalten.  Gemao der stratigrap-
hischen  Lage  ihrer Spuren  urteilt  man,  dass  die  Bauten  Ende  des  15.  oder
An fang des 16.  Jh. eingerichtet waren.

Die  Uberreste  einer  bekannten  heidnischen  Kultstatte wurden  bei  der
Erforschung  der  Keller der Vilniusser  Katedrale  1986  entdeckt  (Kitkauskas,
Lasavickas  1986:  51-55,1987:  60-63,1987a:  53-57;  Kitkauskas  1989:  115-
125).  Im  Mittelschiff dieser Kirche fand  man  in einer Tiefe von 2.48-2.6m von

jetzigen   Fuoboden  eine  kleine  erhalten  gebliebene  Flache  von  2.9  x  3m
Gr6sse. Sie war aus Steinen ungefahr von 5 x 10 x 14cm Gr6sse gemacht, auf
die  eine  ziemlich  dick  Lehmschicht  gelegt  wurde.   Unter  den  Steinen  sind
abgebrochene  Stucke  roter Ziegel.  Auf der Oberflache  des  Belegens  lagen
einst  kleine  abgebrannte  Stt]cke  Holz,  darunter  die  ervahnteziemlich  dicke
Lehmschicht  mit drei  deutlichen  Horizonten  aus  verschiedenen  Zeiten.  Das
zeugt davon,  daB der Bau langere Zeit benutzt war.  Die Dicke dieser Schicht
mit dem Steinbelag reicht bis 55cm.  Man  hat festgestellt, daB dieser Bau viel

grosser war,  dass  sein  betrachtlicher Teil  in  der  Mitter  des  13.  Jh.  zerst6rt
wurde, als man eine Kirche quadratischen Planes, spater auch andere Kirchen
baute.   An   das   n6rdlichen   Wand   frt]hen   quadratischen   Kirchengebautes
entdeckte man wahrend der Untersuchungen 6 zu seiner Zeit ausgamauerte
Treppenstufen von 9-llcm H6he und 21.42cm Breite. Die Forscher setzen die
Treppen  mit der oberen  Benutzungsperiode  in Verbindung,  als sich,  urn aus
den  Schriftquellen  zu  urteilen,  an  dieser  Stelle \eine  Perktinas-Kultstatte  mit
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dem, aller Wahrscheinlichkeit nach, h6lzerner Standbild dieses Gottes, befand.
Die unteren Tempelschichten datieren aus dem An fang des 2. Jahrtausends.

In der Umgebung des beschriebenen Baues fand man in der Tiefe von
3.2-3.7m sogar 6 fast eingefallene Herde, die in kleinen Grubchen von 1.5m im
Durchmesser  und  20cm  Tiefe  eingerichtet waren.  In  ihnen  fand  man  abge-
brannte  Stucke  Holz,  Asche,  verbrannte  Tierknochen,  in  manchen  Gruben
auch Scherben von geklebten T6pfen mit gestrichener und rauher Oberflache
(Herde  1-3)  und  abgedrehte  Keramik  (Herder 4-6).  Also  scheint es,  urn  aus
diesen ervahnten Funden zu urteilen, dass diese drei ersten Herde noch aus
dem  I.  Jahrtausend  unserer Zeitrechnung datieren,  die ubrigen -schon aus
dem An fang des 2. Jahrtausends. Die modellierte Keramik konnte in die Herde

:s:Se:esrcij:i::i::sgo::ahnegeLrt{£[:'=uh!:jrdenrj::hn:ntr#ts;:;tbeunn::ns::ni.epdees:::e:
Jahrtausend unserer Zeitrechnung zuzuweisen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach fand man mit dem Heidentum verbundene
Feuerstellen  auch  1980  bei  der Ausgrabung  der  Umgebung  von  der Augus-
tij.onu Strasse (eh. Siauroji Strasse am linken  Ufer der Vilnele (Lisanka,  Lasa-
vickas  1981:  3;  Lisanka  1981:  360).  An  dieser  Stelle  fand  man  im  unteren
Horizont der  Kulturschicht der alten  Siedlung  in  der Tiefe  von  2.7m  von  der

jetzigen  Bodenflache einige,  fast runde,  Gruben von  1-1.4m  im  Durchmesser
und  0.4-0.5m  Tiefe  und  eine  ovale  Grube  von  2.5  x  3.5m  Gr6Be  und  0.9m
Tiefe,  in  denen  unter  anderem  kleine  verkohlte  Stucke  Holz  und  Kohle,  in
manchen  auch  stark  abgebrannte  Gegenstande  (Steine,  Keramik,  Tierkno-
chen  u.a.), gefunden w.jrden.

An  der auBeren  Seite  von  runden  Gruben  befanden  sich  ringsherum
Pfahlstellen von  18-24cm im Durchmesser.  In  Litauen sind bisher keine ahnli-
chen Einrichtungen gefunden worden.  Die nachsten Analogen zu diesen Gru-
ben bilden Spuren von  Bauten solcher Art, die auf dem  Friedhof von Schatrin `
im  alten  Land  von  Rjasan  (RUBland)  gefunden wurden.  Sie werden  ins 6.-9.
Jh. datiert und fur Opferstatten des heidnischen Kultes gehalten (Kratschenko
1974:  126-131).

Auf   dem    Boden   der   ovalen   Grube   fand    man   die   Spuren   von
vermodernten  h6lzernen  Belagen,  auf denen  in  einigen  Schichten  hellgrauer
sandiger Erd  boden  vermischt mit kleinen  Stucken  Kohle  aufgescht]ttet war.
Auf  dieser  Schicht  lag  eine  12cm  dicke  Schicht  von  kleinen  abgebrannten
Stucken   Holz   und   Kohle,   in   der   man   verbrannte   Steine,   die   Knochen
verschiedener Tiere und die Scherben abgedrehter T6pfe, manche von denen
mit horizontalen parallelen und welligen Linien verziert waren, fand. Es scheint,
urn aus diesen Funden zu urteilen, dass diese Feuerstelle auch in den An fang
des 2. Jahrtausends zu datieren ist. Aus der Tatsache, dass die meisten von
diesen    Funden    stark    abgebrannt,    beinahe    zerschmolzen    sind,    kann
entschlossen  werden,  dass  das  Feuer  an  dieser  Stelle  eine  langere  Zeit
brannte. Spater wurde die Feuerstelle ausgel6scht, mit einer Sandschicht von
20cm    Dicke   verschuttet   und   es   scheint,   dass   man   an   dieser   Stelle
Wirtschaftsgebaude und Wohnhauser baute.
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Urn aus der Schichtsstruktur der ervahnten  Feuerstelle und den an ihr
gefundenen  Gegenstanden  zu  urteilen,  scheint es,  dass  diese  nicht fur das
alltagliche  Leben  bestimmt  war,  sondern  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  mit
irgendwelchen  Riten des heidnischen  Kultes, vielleicht mit der Opferung,  ver-
bunden  war.  Mag  sein,  daB  diese  Riten  nach  der offiziellen  Einfuhrung  des
Christentums  verboten  worden  waren  und  dass  das  Feuer  an  dieser  Stelle
ausgel6scht  wurde.   Die  Feuerstelle  ist  mit  einer  dicken  Schicht  Sand  auf-
geschtlttet und v6llig ausgeebnet.

Zur spateren  Periode sind auch die Opferungsgruben des heidnischen
Kultes zuzuweisen, die 1973 bei Ausgrabungen des Burgberges von Sauginiai
(Rayon §iauliai) entdeckt.  Der Burgberg war noch in der zweiten  Halfte des I.
Jahrtausends vor u.z.  bewohnt.  Man verlieB ihn ungefahr am An fang  unserer
Zeitrechnung  (Daugudis  1988:  55-58).  Die ervahnten  Gruben  befanden  sich
am  6stlichen  oberen  Rande  des  Burgbergplatzes,  neben  dem  in  westlicher
gestandenen ovalen h6Izernen  Pfahlbaus von 6 x 8m Gr6Be,  der 30-50cm  in
den Erdboden eingelassen war. Die Gruben waren fast rund, von 0.4-1.2 x 0.5-
2m Gr6Re, mit spitzem Boden von 0.3-0.9m Tiefe. Die Rander von drei Gruben
und der Boden waren mit einer Lehmschicht von 10-15cm Dicke festgestampft.
Der Rand einer Grube war von einer Reihe von  Steinen von  10 x  15 x 20cm
Gr6sse umgeben,  in einer anderen Grube fand man eine Aschenschitcht von
10cm  Dicke  in  noch  einer anderen  -kleine abgebrannte Stucke  Holz.  In  der
Umgebung von Gruben wurden einige Scherben von abgedrehten T6pfen ge-
funden.  Ein  Teil  von  ihnen  ist  mit  horizontalen  welligen  Linien  verziert.  Das
erlaubt uns die letzteren ungefahr aus dem 12.-14. Jh. oder auch aus spaterer
Zeit datieren.

Auoer diesen ervahnten  Denkmalern fand  man  bei Ausgrabungen an-
derer,  schlimmer erhalten  gebliebener Kultstatten  (Dorf Jomantai,  Hugel von
Goj.us; Dorf Prapymas, Rayon §ilale, Wall; Dorf vaivadi§kes, Rayon Anyk§6iai,
Hdgel von Kolpy6kalnis; Dorf Reizgiai, Rayon §ia`uliai, Alkberg) meistens ovale
Gruben  mit einer Schicht von  5cm  abgebrannter Stucken  Holz von  0.3-1.2  x
0.5-1.6m Gr6sse und 0.25-0.5m Tiefe, die aller Wahrscheinlichkeit nach auch
Opferungen  dienten  (lIAS.B.  351:  52-53,   8.  679:  4-5,   38-40;   Urbanavi6ius
1974:  104-106).

Die  meisten  von  diesen  Denkmalern  werden  aus  dem  An fang  des  2.
Jahrtausends datiert.

Aus den ervahnten Daten sieht man, dass die steinernen und h6Izernen
Bauten des heidnischen  Kultes der Eisenzeit und spaterer Zeit in  Litauen fast
rund, oval oder halbkreisformig waren. Im lnnern gab es manchmal noch kleine
Bauten aus Stein oder Holz viereckigen planes. Wie schon ervahnt ist, waren
diese Kultstatten von verschiedener Gr6Be. Mag sein, dass ein Teil von ihnen,
besonders   kleinere,   auch   uberdacht   waren.   Manche   Forscher,   auf   die
Schriftquellen  gestutzt,  weisen  hin,  dass  seinerzeit  in  Kij.ew  ein  heidnischer
G6tze  unterm  Dach  gestanden  hatte  (Borovskij.1987:  38).  Man  glaubt,  dass
die auf dem Burgberg von Wschtschisch (Bezirk Briansk, Ruoland) gefundene
heidnische  Kultstatte,  die  im  5.-8.  Jh.  u.Z.  den  baltischen  Stammen  geh6rt
hatte, auch  uberdacht war (Rybakov 1987:  159).
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Ahnliche  Kultstatten  oder ihre  Spuren,  meistens  aus  dem  Ende des  I.
Jahrtausends  u.Z.  sowie  dem  An fang  des  2.  Jahrtausends,  hat`man  auch
anderswo in Osteuropa, besonders in Gebieten der waldreichen Zone, z.B. bei
Nowgorod  (Sedov  1968:  92-103),  in  Pskow (Labutina  1989:  100-108),  im  er-
wahnten alten  Rj.asan  (Kravtschenko  1974:  126-131)  und  an anderen  Stellen

gefunden. Auch diese Kultstatten waren ovalen  plans,  rings urn sie befanden
sich Opferungsherde, im Zentrum stand ein h6lzernes Standbild, meistens des
Gottes Perkonas.

Die heidnischen Kultstatten der Litauern und ihrer slawischen Nachbarn
werden, wie schon gesagt wurde,  nicht selten  in den Schriftquellen,  meistens
aus dem An fang  des 2.  Jahrtausends  u.Z.  und  spatere Zeit,  datiert.  Der be-
kannte polnische Chronist J. Dlugosz, als er die Taufe von Litauern beschreibt,
berichtet,  dass damals die heiligen Walder abgeholzt,  das heilige  Feuer aus-

gel6scht,  und  die  Gotzen  niedergerissen  wurden  (Dlugosz  1868:  438-445,
1869:  147-151).

Einigen anderen Quellen

ln  den  Arbeiten  der  litauischen  Historiker  des  16.  Jh.  und  in  einigen
anderen Quellen sind die Beschreibungen der heidnischen Kultstatten 6fter zu
treffen.  Der  Historiker  M.  Stryjkowski,  als  er  uber eine  solche  Kultstatte  der
alten  Pruoen schreibt,  die damals  Ramove genannt wurde,  gibt an,  dass sie
sich unter einer astigen Eiche befand und dass da sogar 6 G6tzen standen, die
die einzelnen heidnischen G6tter darstellten, vor denen  links stand ein G6tze
des Gottes Perkt]nas (Stryjkowski 1946:  144-145).  Die pruoischen Chronisten
Lukas David und Simon Grunau geben in ihren Werken an, dass im ervahnten
Tempel nur 3 G6tzen der heidnischen G6tter gestanden hatten: von Perkunas,
Patrimpas  und  Pikuolis  (David  1812:  10-12;  Grunau  1975:  55-56).  Auch  die
Chronik Litauens von I.ener Zeit betont, dass der GroRfurst Litauens Kukovaitis
zur Erinnerung  an  seine  Mutter Pal.auta einen  G6tzen  nach  ihrem Aussehen
anfertigen und am Zasliai See setzen lieB.  Der Sohn von Kukovaitis lieB einen
G6tzen zur Erinnerung  an seinen Vater anfertigen,  und  setze ihn  neben  den
§ventoji -FluB, auf einen Berge, unweit von Deltuva. Nachdem diese G6tzen
vermodert waren,  wuchsen  an  dieser  Stelle  Baume  auf,  die  die  Menschen
verehrten  (LM  1971:  51-52).  Das k6nnte  bedeuten,  dass damals in  manchen
Orten  Litauens die Denkmaler zur Erinnerung  bekannter Menschen des  Lan-
des gebaut wurden, die spater die Riesigen sogar anbesteten. Aber genauen
Bescheid daruber werden nur weiteren Erforschungen der Denkmaler geben.

Es  ist  bemerkt,  dass  in  den  Schriftquellen  aus  verschiedenen  Zeiten
neben  dem  obersten  heidnischen  Gott  Perkonas  auch  eine  Reihe  von  Got-
theiten  niedrigeren  Ranges  angegeben  wird,  die  die  Naturobj.ekte,  verschie-
dene  Tiere   u.a.   betreuten.   Medeina   und   Ragainiai,-  z.B.   wohnten   in   den
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Waldern   und   galten   als   ihre   Betreuerinnen,   Ezerinis   betreute   die   Seen,
Zemyna -den Erdboden, Gabija -die hauslichen Herde usw. (Lasickis 1969:
18-30;  Dunduliene  1969:  184-206,1990:  42-159).

Aus   den   angefuhrten   Daten   ist   zu   sehen,   dass   zu   Zeiten   des
Heidentums  in  Litauen,  we  auch  in  vielen  anderen  Landern  Europas,  eine
Menge  verschiedener  Gottheiten  verehrt  wurde.  Aber  bis  jetzt  sind  in  den
meisten  Fallen  ihr Ursprung,  ihre territoriale Abhangigkeit und  ihre  Hierarchie
nicht  endgultig  geklart.  Zur  L6sung  dieser  Fragen  k6nnen  neben  anderen
Quellen, auch umnittelbare Schriftquellen des 14.-15. Jh. benutzt werden. Z.B.
einige  russische Chroniken,  welche die  Regierungszeit des GroBftlrsten  von
Kij.ew Wladimir  Svjatoslawowitsch  (gestorben  1015)  beschreiben  geben  an,
dass  er,   nachdem   er  benachbarten   gebiete  dem   Furstentum  von   Kijew
angegliedert hatte, auch das damalige heidnische G6tterpantheon reformierte.
An erste Stelle stellte er das h6lzerne Standbild von  Perkunas,  nur hinter ihm
folgten   die   h6lzernen   Standbilder   anderer   Gottheiten,   z.B.    von   Chors,
Dazdibog, Stribog, Simerglo sowie Mokosch, die aller Wahrscheinlichkeit nach
aus den an Kij.ew angegliederten Gebieten stammten.

AUBerdem betont der ervahnte Chronist Dlugosz, als er die heidnischen
Kultriten    in    Litauen    beschreibt,    dass   es   an   den   Stellen   dieser   Riten
Feuerstellen  gab,  die  den  einzelnen  D6rfern,  Familien,  und  sogar  Hausern

geh6rten  (Dlugosz  1868: 444,1869:  148).
Auf diese Wfjse scheint es, aus den ervahnten Daten zu urteilen, dass

im Altertum auch in Litauen, als sich die einzelnen Gemeinden vereinten, auch
die  Kultstatten  und  Gottheiten  vereint wurden,  indem  man  den  Vorrang  den
Gottheiten der Anreger solcher Vereinigungen gab.  Es scheint,  dass sich die
Hierarchie der heidnischen  Gottheiten  in  Litauen,  wie  in  vielen  anderen  Lan-
dern,  zusammen  mit  den  entsprechenden  gesellschaftlichen  Entwicklungs-

perioden vor sich ging, angefangen von der Urgesellschaft, Iange Jahrhunderte
hindurch,  auch  einige  Zeit  nach  der Annahme  des  Christentums.  Mag  sein,
dass    manche,    besonders    in    den    Schriftquellen    vom    An fang    des    2.
Jahrtausends   ervahnten,   heidnischen   Kultstatten   dort   betrachtlich   fruher
eingerichtet werden.  Spater konnten  sie  nach  altgebrachten  Traditionen  von
den einzelnen Familien oder von kleinen, durch die engeren Vervandschafts-
beziehungen verbundenen Gruppen von Menschen neben den damals schon
allgemein angenommenen Gottheiten und  Kultstatten benutzt werden.

Auch in Litauen, wie in vielen anderen Landern, sind verschiedene heid-
nische  Gottheiten  und  Kultstatten  im  Laufe  der Zeit einen  langen  und  komp-
lizierten  Entwicklungsweg  gegangen.  Eben  das  spiegelt  sich  in  den  bisher
erhalten gebliebenen,  heidnischen  Denkmalern  und in einzelnen,  damals aus
Holz,  Knochen,  Bernstein,  Lehm  und  Metall angefertigten  Erzeugnissen  (Na-

gevi6ius  1935:  25,  Tab.VI:12,  Kulikauskiene  Rimantiene  1966,  Abb.  80;  Ri-
mantiene  1984:  168-178, 262-269;   Girininkas  1990:  10-11).  Es scheint,  dass
einige  Spuren  der  heidnischen  Gottheiten  auch  in  unserer Volkskunst,  be-
sonders in  Holzschnitzereien, erhalten geblieben sind  (§irmulis  1983:  73-82).
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Schmfolgerungen

Von  Seinerzeit  gab  es  in  Litauen,  wie  in  anderen  Landern  des  wald-
reichen  Osteuropas  eine  Menge  verschiedener  heidnischer  Kultstatten,  es
wurden verschiedenen Gottheiten verehrt.  Bis jetzt sind sie wenig erforscht.

In letzter Zeit werden solche Denkmaler in zwei Hauptgruppen eingeteilt.
Zur einen wtlrden verschiedene mythologische Steine, zur anderen verschie-
denen holzernen und steinerne Bauten geh6ren.

Man  glaubt,  dass  die  sogenannten  Steine  "mit  Fusstapfe"  mit  \einer
Menge eingebohrten  L6chern fur die  heidnischen  Kultriten  noch  im  3.-2.  Jhrt.
v.u.Z.  benutzt worden waren.

Es  ist  bisher  nicht  genau  festgestellt,  wann  man  zu  diesem  Zwecke
mythologische Steine zu benutzen begann.  Neben vielen von ihnen entdeckte
man  Lagerfeuerstellen  und manche Gegenstande,  meistens aus dem  15.-17.
Jh.  Neben  einigen  fand  man  auch  Gegenstande  aus  dem  I.  Jhrt.  und  dem
An fang des 2.  Jhrt.

Die heidnischen  Kultbauten aus Holz und Stein waren in  Litauen, wie in
einer Reihe von  Nachbarlandern,  beinahe rund,  oval  und  halbkreisformig.  Es
sollten an diesen Kultstatten auch h6lzerne Pfahle gestanden haben, d.h. G6t-
zen,  mit oben grob ausgeschnitzten  menschlichen  K6pfen.

Die Spuren  der heidnischen  Gottheiten  sind auch  in der Volkskunst zu
bemerken, besonders in den Holzschnitzereien. Manche mit ervahnten Denk-
malern verbundenen Volksbrauche,  die den  heidnischen  ahnelten,  blieben  in
manchen Orten  Litauens sogar bis zum zweiten Weltkrieg erhalten.
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LAA -         Lietuvos TSR archeologij.os atlasas.
LM -            Lietuvos metra§tis.  Bychovco kronika.
MADA -Lietuvos TSR Mokslu Akademijos darbai. A serij.a.
AO -           Arkheologitscheskije otkrytija.
AIP -          Arkheologija i  istorija pskova i  pskovskoj zemli.

Gelezies amziaus kulto vietos Lietuvoje

VYTAUTAS DAUGUDIS

Santrauka

Lietuvoje   senoveje,   §alia   ivairialaikiuose   ra§ytiniuose   §altiniuose   minimu,
tuomet  gerbtu  ar  §ventaisiais  laikytu  azuolu,  net  i§tisu  mi§ku,  upiu,  ezeru,
stabu, su pagonybes kultu susij.? ir dalis iki §iol i§likusiu archeologijos paminklu.
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l§skiriamos dvi pagrindines pagoniskojo kulto archeologijos paminklu grupes,
kuriu  pirmajai  priklausytu  jvairt]s  mitologiniai  akmenys,  o  antrajai  -  jvairiu  to
meto statiniu liekanos bei pedsakai. 1§ §iuo metu Lietuvoj.e Zinomu daugiau nei
350  pirmosios grupes tokiu paminklu iki  §iol  archeologu tyrineta tik per 40 I.u
aplinkuma ir keliolika antrosios grupes paminklu.

Manoma,  kad akmenys su daugeliu I.uose senove|.e Zmoniu i§kaltu ne-
dideliu duobu6iu bei su jvairiomis, daugiausia tarsi Zveriu „pedomis", priklauso
dar  11-I tdkstantme6iams  pr.  Kr.,  kai  kiti -su jvairaus dydzio padarytais jdu-
bimais  bei  i§greztais dubenimis,  grei6iausiai  naudoti  nuo  I  ttikstantme6io  be-
veik iki XV-Xvla.  po.  Kr., o gerbiami  beveik iki §iu dienu.

Gelezies  amziaus  pagoni§kojo  kulto  statiniu  liekanos  bei ju  pedsakai,
aptiktieji  kasinejant  daugiausia  senasias  gyvenvietes,  buv?  jvairaus  dydzio,
apskritos, ovalo, keturkampes formos.


