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DHnamHndungsl und des sddwestlichen
Ostseektlstengebiets im frt]hen Mittelalter

ANDFIIS CAUNE

Kulturbeziehungen zwischen zwei entfernten  Landern werden gew6hnlich an-
hand des Vergleichs der Keramik und der Artefakte aus Metall, Glas oder ande-
ren  unorganischen  Materialien  nachgewiesen.  Ein  solches Vorgehen  ist ver-
standlich, weil Artefakte aus obenerwahnten Materialien im Boden gut erhalten
bleiben und in allen archaologischen Denkmalern zu finden sind. Solche Funde
sind  Mt]nzen,  Werkzeuge,  Schmucksachen.  Ftlr  importiert  werden  Waffen,
Werkzeuge  und  Schmucksachen  gehalten,  die ftlr die  6rtlichen  V6Iker  nicht
charakteristisch sind. So werden sie als Zeugnisse ftlr die Handelsbeziehungen
zwischen  fernen  und  naheren  Nachbarlandern  angenommen.  Falls  es  im
Fundmaterial keine solchen Arfefakte oder Mdnzen gibt, muB man daraus folgern,
daB keine Handelsbeziehungen zwischen den behandelten Landern bestanden.

In Piga finden archaologische Ausgrabungen schon seit mehr als 50 Jah-
ren  statt.  Man  fand  jedoch  keine  unorganischen  Artefakte,  die  von  direkten
Handelsbeziehungen vor dem 13. Jh. zwischen dem Dtlnamt]ndungsgebiet und
dem von westslawischen V6lkern bewohnten stldwestlichen Ostseektlstengebiet
zeugen wtlrden. Es gibt aber in vielen Stadten der Ostseekuste, darunter auch in
Pliga,  eine mehrere  Meter dicke Kulturschicht mit gut erhaltenen  organischen
Funden. Dadurch erhielten die Forscher viele vorher in anderen archaologischen
Denkmalern unbekannte Artefakte aus Holz sowie Uberbleibsel der Holzbauten.

Schon An fang der 80er Jahre konnte man durch Vergleich der in Fliga ge-
fundenen alteren Zeugnisse des Holzbaus folgern, daB sie viele Ahnlichkeiten mit
den  archaologischen  Funden  der Nachbarlander aufweisen  (Caune  1984).  Die
Pligaer h6lzernen Wohnhauser aus dem 12. und An fang des 13. Jh. sind ihrer Gr6Be
und konstruktiven Gestaltung nach den gew6hnlichen Hausern der Stadtbewohner
im Alt-Rue und Polen aus derselben Zeit ahnlich. Nach weiterem Vergleich einzelner
Elemente und Heizanlagen der Gebaude kann man feststellen, daB sich im 12. und
am Anfang des 13. Jh. drei Regionen durch unterschiedliche Bautradition in den Sfadten
der Ostseektlste auszeichnen. Diese Pegionen sind folgende: der Stldwesten -
germanische V6Iker (Deutschen, Danen, Schweden), der Osten -Pussen und daz-
wischen an der Ostseektlste -Polen und baltische V6lker (Caune 1984,140-141 ).
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In Riga -ebenso wie in den Ktlstenstadten Polens Gdansk, Szczecin und
Wolin  -  kann  man  sowohl  die  ftlr  das  ganze  Osteuropa  charakteristischen
Bautraditionen des BIockbaus als auch einige ftlr germanische Lander typische
Merkmale der Gestaltung der Beheizung, Ttlren und Hauswande finden. In dieser
mittleren Region ist Riga der 6stlichste Punkt.

Anzumerken ist, daB die Rigaer Holzbauten des 12,-13[ Jh.  bereits einige
Merkmale tragen, die ftlr spatere ethnographische Bauten in West-und Ostlettland
charakteristisch sind, zum Beispiel die Aufteilung des Gebaudes in zwei Raume,
den Standort des Ofens und  Herdes,  die Art des Verbundes der Wande und
andere.  Im ethnographischen  Material  Kurlands auBern sich die fur Polen und
PreuBen charakteristischen Merkmale. Diese Merkmale der alten Bauten deuten
auf nur eine groBe gemeinsame Region hin. Im Material der Artefakte sind aber
unmittelbare Parallelen zu polnischen Stadten zu erkennen.

Abb.1, Vjerk6pfiges G6tterbild,
gefunden  in  der L.  Pils-
StraBe in Riga.
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Aus dem reichen archaologischen Fundmaterial
Rigas wird die Aufmerksamkeit auf zwei Gruppen von
Holzgegenstanden gelenkt. Die erste Gruppe besteht
aus  kleinen  Holzstabchen  mit anthropomorphem
mehrk6pfigen  Ende.  Von  solchen  mehrk6pfigen
Bildwerken wurden  in  Riga drei Sttlcke gefunden
(Caune  1981).  Man  kann  sie  nach  den  Fundum-
standen und der Stratigraphie der Schichten auf die
Zeitperiode vom Ende des 12. bis zum An fang des
13. Jh. datieren. Im folgenden wird jeder dieser Funde
ausfdhrlicher charakterisiert,

Die erste Skulptur, die 1972 wahrend der Aus-
grabungen in der L. Pils-StraBe gefunden wurde, wur-
de aus weichem Laubholz geschnitten.  Ihre Lange
betragt 13 cm, die Breite 2 cm (Abb.I). Nur eine Half-
te des Sttlckes hat sich erhalten. Schon bevor es in
den Boden geriet, wurde es in der Lenge gespalten.
Die ursprtlngliche  Form  dieser Holzschnitzerei war
ein Zylinder mit vier menschlichen K6pfen am oberen
Ende. Das gefundene frag-mentarische Sttlck zeigt
uns  nur zwei  eng  nebe-neinanderliegende  bartige
Mannerbilder. Links befindet sich ein Gesicht mit stili-
sierten groBen Augen, ausgepragt?n dicken Lippen
und  einer dtlnnen,  kleinen  Nase.  Uber der Stirn  ist
das Haar gescheitelt und hinter den Ohren zurtlck-
gestrichen. Mit einzelnen sicheren Schnitten wurden
Schnurrbart und Bait gebildet. Der Bait wurde unter
dem Kinn verknotet gezeigt.

Rechts ist ein  Mann  mit Ohrenklappenmdtze
abgebildet. Langes gerades Haar reicht bis auf die
Schultern. Im Unterschied zum ersten Gesicht hat
dieser  Kopf  eine  groBe,  erhabene  Nase  mit
ausgepragten  Nasenl6chern.  Sein  Schnurrbart
bildet zusammen mit dem Halbbart einen Keil. Der
alte Bildschnitzer hat beiden Gesichtern ihr eigenes,
individuelles Aussehen verliehen.



In der Mitte des Stabchens befindet sich
ein 2 cm breites Ornament -Flechtwerk, das in
der  Mitte  durch  einen  horizontalen  Streifen
zerteilt wird. Am unteren Ende des Holzschnittes
befindet  sich  ein  phantastischer Tierkopf mit
sieben gefletschten Zahnen. Zum Unterschied
von  Menschenaugen,  die  als  glatte  EIlipsen
abgebildet wurden, haben die Tieraugen hohle
Pupillen  und  mit  einem  geschnitzten  Bogen
gezeigte Brauen.

Der  zweite  Pligaer  Holzschnitt,  der  1973
wahrend  der Ausgrabungen  in  der  Marstalu-
StraBe gefunden wurde, erhielt die Form eines
31 cm langen und im Durchmesser 3 cm dicken
Holzstabchens  (Abb.  2).  Beide Enden sind  in
einem etwa 8 cm langen Abschnitt achtkantig
geschnitzt. Jede zweite  Flache des Achtecks
wurde mit eingeschnitztem, dachartigem Orna-
ment  verziert.   Genau   unter  der  oberen
ornamentalen Zone befinden sich urn das Stab-
chen vier 2,5 cm hohe Menschengesichter ohne
Bait. Jedes Gesicht wurde zu einer der vier Him-
melsrichtungen gewandt.

Die  Gesichter sind  einander  gleich,  eng

Abb. 2 Vierk6pfiges G6tterbild, gefun-
den in der Marstallu-StraBe in
Riga.

oval und nur i,5 cm in der Breite. Uber jedem
Gesicht befindet sich ein  Halbkreis, der an eine Mtltze erinnert.  Uber die Stirn
wurden  mehrere  gerade  Linien  geschnjtzt;  damit  wurde  vermutlich  Haar
angezeigt. Alle vier Gesichter haben gerade Nasen und vorgeschobene Kinne.
Augen und  Mtlnder wurden  nur mit eingeschnitzten  Linien angedeutet.  Diese
Gesichter haben keine individuellen Zdge, sie wurden stilisiert.

Das dritte Holzschnitzwerk,  das  1972 wahrend der Ausgrabungen  in der
Trok§nu-StraBe in Riga gefunden wurde, wurde als 12,4 cm langes und 2,2 cm
dickes Stabchen  gearbeitet  (Abb.  3).  Es  hat am  oberen  Ende zwei  stilisierte
Menschenk6pfe.  Jedes  Gesicht  wurde  zu  diametral  entgegengesetzten
Richtungen gewandt. Ein Kopf istteilereise zerst6rt. Der andere ist 1,4 cm breit
und 2,2 cm hoch.  Das Gesicht hat ein spitzes, dreieckiges Kinn und eine fast
rechtwinklige Stirn. Mit zwei geschnitzten Ljnien wurden Augen angedeutet. Die
Nase wurde mit einer geraden Linie und rechteckigem Ende gebildet.  Es gibt
keinen Mund. Eine Seite des Stabchens wurde jn der ganzen Lenge mit parallelen
Querstreifen und einer Reihe dachartiger Ornamente dazwischen verziert.

Man muB erwahnen, daB bis jetzt keine anderen mehrk6pfigen Skulpturen
weder in Lettland, noch in anderen baltischen Landern gefunden wurden. Darum
ist es nicht m6glich, die Bedeutung der Rigaer Holzschnitzereien aufgrund des
6rtlichen archaologischen Materials und der Fundumstande zu erklaren.

Der Sitte,  mehrk6pfige G6tterbilder zu bjlden,  begegnete man schon bei
verschiedenen indoeuropaischen V6Ikern - Inder, Ketten, R6mer, Germanen -
im Altertum (Lamm 1987). Mehrk6pfige G6tterbilder sind bis zur Einfdhrung des
Christentums fur mehrere slawische V6lker, die den baltischen V6lkern benachbart
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Abb.  3  Zweik6pfiges  G6tterbild,  gefunden  in  der
Trok§nu-StraBe in Biga.

wohnen, charakteristisch (Herrmann
1971, 219). Namen einiger 6rtlichen
G6tter  aus  einzelnen  Gebieten
wurden   in   den   Schriftquellen
erwahnt: Triglav (der Dreik6pfige) in
Brandenburg  und  Szczecin,  der
siebenk6pfige  Rugiaevit  im  Sdden
der lnsel Rtlgen. Der popularste Gott
ist  der  vierk6pfige  Sviatovit  oder
Svantovit aus dem Tsempel Arkon
auf  der  lnsel   RtJgen,   den  der
Chronist    Saxo    Grammaticus
beschrieb.  Ein  anderer  Chronist,
Helmold,  bezeichnete  in  seiner
Slawenchronik diesen Sviatovit als
den Gott der G6tter. Einige Forscher
der  religi6sen  Vorstellungen  der
alten  Westslawen  haben  betont,
daB Vielk6pfigkeit  auf  Kompetenz
der  G6tter  in  verschiedenen  Be-
reichen hinweisen k6nnte.

Seiner Gr6Be  und  der Gestal-
tung der K6pfe nach ist ein in Wolin
(Polen)  gefundenes  skulptu-rales
Holzstabchen dem Rigaer Stuck fast
analog.1974-1975 wurde wahrend
der Ausgrabungen in Wolin ein 9,3

cm langes Holzstabchen mit vier ahnlichen bartigen Mannergesichtern gefunden
(Filipowiak 1979, 249).  Der Fund wurde auf das 9. Jh. datiert.  In der Literatur ist
dieses Holzstabchen unter der Bezeichnung "Der Woliner Sviatovit" bekannt. Der
polnische Archaologe W. Filipowiak, der die alten Kultprobleme in Wolin warend
9. bis 12. Jh. analysierte, folgert, daB die kleine Skulptur mit vier Mannergesichtern
vermutlich  mit  dem  Svaitovit-Kultus  in  Verbindung  zu  setzen  ist  und  als  ein
Hausgott  oder  ein  pers6nliches  G6tterbild  zum  Mitnehmen  gedient  hat  (W.
Filipowiak 1979, 250).

Obwohl die pigaer vielk6pfigen Holzstabchen drei Jahrhunderte jtlnger sind,
erganzen  sie  bedeutsam  die  geringe  Zahl  der vielk6pfigen  G6tterbilder aus
archaologischen Ausgrabungen der Lander der Ostseektlste.

Neben den vielk6pfigen Stabchen wurden in Riga auch fdnf Holzstabchen
mit nur einem Menschenkopf am Ende gefunden. Ahnliche eink6pfige G6tterbilder
wurden  in gr6Berer Zahl wahrend der archaologischen Ausgrabungen in den
Stadten  des  Alt-Pus  gefunden.  Einige  solcher  Funde  stammen  auch  aus
polnischen Stadten. Wenn man die Verbreitung dieser beiden unterschiedlichen
Skulpturengruppen  auf der  Karte  betrachtet,  kann  man  auch  einige  lokale
Unterschiede  bemerken.  Wie  schon  oben  erwahnt,  verwendete  man  die
vielk6pfigen Skulpturen in den von westslawischen V6lkern bewohnten Landern.
In Riga, das sich im Ddnamtlndungsgebiet befindet, und wo sich seit den altesten
Zeiten Kultureinfltlsse aus West-und Osteuropa kreuzten, begegnet man allen
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Typen anthropomorpher Figuren. Riga ist dabei der am weitesten im Osten liegende
Punkt, wo diese vielk6pfigen Skulpturen gefunden wurden (Caune 1981, 66).

Die zweite Gruppe der Artefakte, die ausft]hrlich behandelt werden sollen,
besteht aus  Fischergerat.  Diese  Sttlcke  wurden  bei  archaologischen  Aus-
grabungen in allen Stadten der Ostseektlste in groBer Zahl gefunden. Sie zeigen
die Bedeutung der Fischerei fur die Erlangung von Nahrungsmitteln. Die spateren
Schriftquellen zeugen davon, daB sich in Pliga nur die 6rtliche Bev6lkerung mit
Fischerei  beschaftigte.  Darum  ist  zu  vermuten,  daB  in  Riga  gefundenes
Fischerzubeh6r ft]r 6rtliche Traditionen charakteristisch ist.

Eine der gr6Bten Gruppen der mit Fischerei verbundenen Artefakte besteht
aus Netzschwimmern, die aus Kiefernrinde gefertigt wurden. Unter den in Riga
gefundenen mehr als 500 solcher Netzschwimmer gibt es eine groBe Vielfalt der
Formen. Netzschwimmer wurden aus dtlnnen Platten der Kiefernrinde hergestellt.
Ecken dieser Platten wurden abgeschnitten und die Form einer Scheibe, eines
Ovals oder eines Drei-vier-oder Ftlnfecks gebildet. Die Vielfalt der Formen der
Netzschwimmer entstand wahrscheinlich nicht wegen ihrer Funktion, sondern
durch die sch6pferische Phantasie ihrer Meister. Urn den Netzschwimmer mit
einer Schnur an das Fischernetz zu binden, ben6tigt man in der Mitte oder an
den Enden ein, zwei oder vier L6cher. Mehr als 75% der Rigaer Netzschwimmer
haben nur ein in der Mitte oder am Ende geschnittenes Loch, 22,5% haben zmei
L6cher -eins an jedem Ende. Drei oder vier Lecher an den Enden wurden nur in
vier Netzschwimmer geschnitten; das ist nur knapp 1 % aller Funde (Abb. 4).

Die Zahl der L6cher weist einen gewissen Zusammenhang mit der Form
der Netzschwimmer auf.  Die Netzschwimmer, die die Form eines Ovals oder
Tropfens haben, wurden meistens mit einem Loch am Ende des Stt]ckes ver-
sehen (44°/o). Halb so groB ist die Zahl der quadratischen oder scheibenartigen
Netzschwimmer mit einem Loch in der Mitte (22,5 %).

A a C-D E F

e 1& ®I
C - B

II D®® ®I ®-ZP-Ap A-
198 42 101 C-86      D-15 ` 4 4

44% 9,3% 22,5%
CD19,1%3,3%

0,85% 0,85%

Abb. 4 Verteilung der in Pliga gefundenen Netzschwimmer nach der Zahl der L6cher. A und 8 -mit
einem Loch, C und D -mit zwei Lechern, E -mit drei und vier L6chern, F -ohne Loch.
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Unter den Netzschwimmern mit mehreren L6chern heben sich dreieckige
Stucke mit zwei L6chern ab (19,i a/o). Nur 4% der Gesamtzahl bilden ovale oder
viereckige Netzschwimmer mit zwei oder vier L6chern.

Die Art der Bindung der Netzschwimmer mit einem in der Mitte oder am
Ende geschnittenem Loch ist fur das Territorium Lettlands schon seit der Stein-
zeit charakteristisch.  In der spatneolithischen Siedlung Sarnate im westlichen
Teil  Lettlands,  wo sich  Holzgegenstande,  darunter auch  Netzschwimmer,  im
Torfmoor gut erhielten, wurden in gr6Berer Zahl Netzschwimmer mit einem in
der Mitte oder am Ende gebohrtem Loch gefunden  ovankina 1970). Ahnliche
Netzschwimmer mit einem Loch sind auch in der Seesiedlung des 9.-10. Jh. in
Arai§i bekannt (Apals 1993,15). Die letzte Siedlung befindet sich im zentralen Teil
Lettlands.  Netzschwimmer  mit  mehreren  L6chern  sind  fur  diese  alteren
archaologischen  Denkmaler nicht charakteristisch.  Darum  ist zu vermuten, daB
Netzschwimmer mit mehreren L6chern im Territorium Lettlands erst spater aufkamen.

Urn einen Vergleich ziehen zu  k6nnen, werden Netzschwimmer aus den
Stadten der st]dwestlichen Ostseektlste -Gdansk (Jazdzewski, Kaminska, Gu-
piencowa 1966: 11), Wolin (Plulewicz, Zajdel-Szczyrska 1970) und Szczecin (Lecie-
jewics, Rulewicz, Wesolowski 1972: Ill) -untersucht. In allen diesen polnischen
Stadten begegnet man im 9.-13. Jh.  meistens nur Netzschwimmern mit zwei,
drei oder vier L6chern. In geringer Zahl wurden Netzschwimmer mit einem Loch
in der Mitte gefunden, die aus scheibenartigen Sttlcken gebildet wurden. Nur
aus Gdansk sind einzelne Netzschwimmer mit einem Loch am Ende bekannt.

Aus diesem Vergleich kann man folgern, daB nur scheibenartige Netzschwim-
mermiteineml[.ochinderMittederAnzahlanderostseektlstewenigverbreitetwaren.
Die Netzschwimmer mit einem Loch am Ende dagegen fur das Territorium Lettlands
charakteristisch. Ovale Sttlcke mit zwei eder vier lbchem wurden wiederum haut-
sachlich bei den Netzen der Fischer der westslawischen V6Iker verwendet (Abb. 5).

Die  kleine Zahl der in  Riga gefundenen ovalen  Netzschwimmer mit zwei
oder vier L6chern  k6nnte von  m6glichen  Kulturbeziehungen  mit den  Einwoh-
nern der stldwestlichen Ostseektlste zeugen.

Wie kann man die groBe Ahnlichkeit der gerade in Pliga gefundenen alten
Bauten,  G6tterbilder und  einiges Fischerzubeh6r mit der materiellen  Kultur der
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Abb. 5 Vergleich der Pigaer Netzschwimmer mit den Funden aus Gdansk,Wolin und Szczecin.
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Lettgalen

Abb. 6 M6glicher Weg der westslawischen Ubersiedler nach Kurland und spater nach Riga.
Bezeichnungen:  1  -Westslawen -Ubersiedler nach Kurland, 2 -Kurlandische Liven und
kurlandische Wenden, 3 -m6glicher Ubersiedlungsweg  der Wenden -Westslawen -nach
Kurland, 4 -Ubersiedlungsweg der kurlandischen Wenden nach Riga.

westslawischen V6lker erklaren? Wie schon oben erwahnt wurde, kann man keine
Handelsbeziehungen dieser beiden Territorien vor dem 13. Jh. Feststellen. Auch
die in Riga gefundenen Holzgegenstande kann man nicht fur lmportwaren halten.

Eine Schriftquelle aus dem An fang des 13. Jh., Heinrichs Livlandische Chro-
nik, und die archaologischen Funde des 11.-12. Jh. zeugen davon, daB sich in
Riga  Ubersiedler  aus  Nordkurland  niedergelassen  hatten.  Dies  waren  die
sogenannten Wenden und kuronisierte Hven. Gerade Vertreter dieser Nationalitaten
k6nnten  schon  dem  13.  Jh.  einzelne  Merkmale  der fur westslawische V6lker
charakteristischen materiellen Kultur nach Riga gebracht haben. Die Kuren und
die  kurlandischen  Liven -die alten  Einwohner des westlichen Teils Lettlands -
hatten auch einige Beziehungen zu den Einwohnern anderer Ostseekt]stengebiete.

Mehrere unterschiedliche Meinungen wurden tiber die in Heinrichs Livlan-
discher Chronik erwahnten Wenden geauBert (Mugurevi6s 1973, Sedov 1994:
67-87).  Die Wenden  kamen aus dem  Mtlndunosgebiet der Venta (Windau)  in
Kurland nac`h Riga. Sie hatten sich zunachst in dieser Stadt auf dem sogenannten
Alten  Berg  niedergelassen  und  zogen  dann,  von  Kuren verfolgt,  weiter nach
Cesis  (Wenden).  Vermutlich  wurden  die  kurlandischen  Wenden  frdher ftlr
westslawische  Ubersiedler gehalten,  weil  ein  westslawisches V6Ikchen  eine
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ahnliche Bezeichnung trug. Die Archaologin ElvTra Snore hat schon in den 30er
Jahren  unseres Jahrhunderts die Funde des Graberfeldes in  Cesis analysiert
und  ihre  groBe Ahnlichkeit  mit der  materiellen  Kultur der  kurlandischen  Liven
belegt (Snore 1 936). Seit dieser zeit werden die kurlandischen wenden ft]r einen
Teil der nordkurlandischen Liven gehalten. Man kann aber auch die Vermutung
nicht ganz ausschlieBen, daB die in Heinrichs Livlandischer Chronik erwahnten
Wenden Nachfolger alterer westslawischer ubersiedler sind. Da diese ubersiedler
mehrere Jahrhunderte in Nordkurland wohnten, k6nnten sie auch teils von Liven
assimi[iert worden sein.  Diese kurlandischen Wenden  k6nnten schon  im  11.-12.
Jh. die 6rtliche materielle Kultur der Liven, Kleidung, Schmuck und vielleicht auch
die Sprache, tlbernommen haben, doch einige Traditionen der Fischerei, Gestaltung
der G6tterbilder sowie einige andere alte Traditionen noch erhalten haben.

Falls angenommen wird, daB die kurlandischen Wenden die oben erwahn-
ten  Merkmale der westslawischen  materie[Ien  Kultur im  11.-12.  Jh.  nach  Riga
brachten, stellt sich die Frage, wann die Einwohner der Mtlndungsgebiete der
Wisla und Oder nach Nordkurland tlbersiedelten  (Abb. 6).  Einen Anhaltspunkt
k6nnten die mehrk6pfigen  G6tterbilder geben.  Der christliche Glaube kam  im
polnischen  Staat  schon  wahrend  des  10.  Jh.  auf.  Das  in  Wolin  gefundene
G6tterbild wird auf das 9.-10. Jh. datiert. Also mtlBten die Ubersiedler schon vor
dem 10. Jh. nach Nordkurland gekommen sein. Nachdem diese westslawischen
Ubersiedler schon mehrere Generationen in Kurland gewohnt hatten, k6nnten
sie   wegen   der  Assimilation   mit   kurlandischen   Liven   einen   Teil   der
charakteristischen Merkmale ihrer materiellen Kultur verloren haben,  bevor sie
wahrend des 11.-12. Jh. nach Piga ins Dtlnamundungsgebiet kamen.
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Kai kurie kulttlriniu ry§iu tarp Dauguvos Zio6iu ir Baltijos
pietvakariniu pakran6iu regionu bruozai ankstyvaisiais
viduramziais

ANDRIS CAUNE

Santrauka

Kultdriniai ry§iai tarp dvieju vienas nuo kito nutolusiu kra§tu paprastai yra kon-
statuojami lyginant radinius i§ neorganiniu medziagu: metalinius darbo jrankius,
ginklus, papuo§alus, monetas, stikla, keramika. Jei kasinejant tokju dirbiniu ne-
aptinkama, paprastai daroma i§vada, jog jokiu prekybiniu ry§iu tarp tiriamu re-
gionu nera buvus.

Rygoje, kur kultdriniai sluoksniai tyrinejami jau daugiau kaip 50 metu, nera
jokiu  neorganines  kilmes dirbiniu,  kurie  rodytu  buvus tiesioginius prekybinius
ry§ius tarp Dauguvos Zio6iu gyventoju ir vakaru slavu gen6iu iki Xlll a. Kita ver-
tus, tyrinetojai Cia randa iki §iol nezinomu dirbiniu i§ medzio ir originaliu mediniu

pastatu liekanu.
Rygos ir kaimyniniu kra§tu mediniu pastatu pana§umas buvo konstatuotas

jau anks6iau.  Rygos XIl-Xlll a. pr.  mediniai gyvenamieji pastatai savo dydziu ir
konstrukcijomis yra pana§ds i to paties laikotarpio senosios Rusios ir Lenkijos
pastatus. Lyginant atskirus statiniu elementus ir pastatu apsildymo jrenginius Balti-
jos pakran6ju miestuose, galima i§skirti tris regionus, kur Xll-Xlll a. pr. vyravo skirtin-
gos statybos tradicijos:  pietvakarinj  (apgyventa vokie6iu, danu ir §vedu);  rytinj -
senoves Rusia ir tarpinj, apimantj Lenkija ir baltu gentis. Rygos mieste rei§kiasi tiek
visai Rytu Europai bddingos medines blokines statybos tradicijos, tiek ir germanu
kra§tams bddingi sienu statybos, duru ir §ildymo irenginiu konstrukcijos bruozai.

Rygos viduramziu statybos tradicijos yra i§Iikusios vakaru  ir rytu Latvijos
etnografiniuose pastatuose. Kur§o etnografineje statyboje dar yra ry§kds Lenki-
jos ir Prdsijos statybai bddingi bruozai.

Rygos archeologineje medziagoje i§siskiria trys nedideles medines lazdos
su antropomorfiniais daugiaveidziais galais. Jos datuojamos XII a. pab. -Xlll a.
pr.  Pirmosios  lazdos fragmentas yra uzbaigtas  keturiomis Zmoniu galvutemis
(i§liko tik du barzdotu vyru atvaizdai) . Antrame medzio drozinyje abu galai pjdvy-
je yra a§tuonkampiai, kas antra plok§tuma ornamentuota. Zemiau vir§utines or-
namentuotos dalies yra keturi bebarzdziu veidu atvaizdai. Tre6ia lazda vir§utinia-
me gale turi du stilizuotus Zmoniu galvu atvaizdus. Abu veidai Zidri i prie§ingas
puses. Pana§ios daugiaveides skulptt]ros baltu Zemese iki §iol nebuvo rastos.

Paprotys kurti daugiagalvius ir daugiaveidzius atvaizdus senoveje buvo pa-
plit?s tarp slavu gen6iu Zmoniu. Yra Zinomos dviveides, keturveides ir net sep-
tynveides dievu skulptdros. Manoma, kad vakaru slavu gentyse veidu atvaizdu
skai6ius priklause nuo dievu hierarchines padeties. Senoves Rusijoje buvo pa-
plitusios lazdos su vienos galvos atvaizdu. Penkios tokios lazdos buvo rastos ir
Rygoje. Radiniai rodo, kad Rygoje, kur kryziavosi Vakaru ir Rytu Europos kultti-
rines itakos, i§plito ir daugiaveides, bddingos vakaru slavams, ir viengalves, bd-
dingos rytu slavams, skulptdros.

Dar viena radiniu i§ medzio grupe yra tinklu plddes pagamintos i§ pu§ies
Zieves tiu Rygoje rasta 500). Plddes yra ivairiu formu, virvei jverti jose padarytos

67



nuo vienos iki keturiu skylu6iu.  Latvijoje plddes su viena skyle buvo naudotos
jau nuo akmens amziaus. Vakaru slavu miestuose Gdanske, Voline, §6ecine IX-
Xlll a. dazniausiai randamos plddes su dviem-keturiom skylem.  Rygoje rastos
plddes su viena skyle yra laikomos vietines kilmes, o ovalios plt]des su dviem
arba keturiom skylem gali bdti vakaru slavu kilmes ir rodyti baltu kultt]rinius ry-
§ius su Baltijos pietvakarine pakrante.

Kyla klausimas,  kaip interpretuoti vakaru slavu kultdrai  bt]dingus radinius
Rygoje jei  iki §iol  nera jokiu duomenu apie  Rygos ir vakaru slavu  prekybinius
ry§ius iki XIIl a.? XI-Xll a. i Ryga i§ §iaures Kur§o kartu su kuronizuotais lyviais i§
Ventos Zemupio  kelesi  ir vendai.  Jie  buvo  perem?  Iyviu  materialine  kultdra ir,
galbdt,  kalba ta6iau  i§laike dalj  senulu tradiciju, tame tarpe Zvejybos  ir dievu
vaizdavimo. Vendai, i§eiviai i§ vakaru slavu sri6iu, bus atsikel? i §iaures Kur§a i§
Vyslos Zemupio dar pries X amziu. Antra karta persikeldami,  §j sykj i§ Ventos
Zemupio, Xl-XIl a. jie atne§e i Ryga ir kai kuriuos bddingus vakaru slavu kultt]rai
pozymius.
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