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BURG UND BURGSIEDLUNG S ILE (ZABELN) 1M 11. 16. JB. 

EVALDS MUGUREVICS 

Das alte Zentrum von Sabile (Zabeln) befand sich 
am steilen rechten Ufer des Urstromtals der Abava, 
wo die Burg errichtet war und die Burgsiedlung 
hestand. Gegenwfutig befinden sich diese Denkmale 
in dec Stadt Sabile (Kreis Talsi). Hier fanden im Laufe 
von fiinf Grabungszeitraumen (1975-1979) unter 
l.eitung des Autors der vorliegenden Schrift archao
logische Grabungen statt, hauptsachlich in der 
Burgsiediung, doch auf einem Probefeld wurde auch 
der Burgberg untersucht (Abb.1). 

Der Burgberg Sabile gehort zum Typ der alten 
Befestigung, die in Kurzeme (Kurland) am haufigsten 
anzutreffen ist (60% alier Burgberge). Charakteristisch 
fiir diese Burgberge, die man als typisch flir die Kuren 
ansehen kann, ist die befestigte Ecke der Anhohe, 
oamlich der Wall, der an einer Seite des Berges 
aufgeschiittet war und die wichtigste Wehrfunktion 
erfiillte. Solche Burgberge gibt es im nord lichen Teil 
von Kurzeme, in Talsi, Kandava, Valgale, Renda, 
Dundaga u.a. (Brastil}s 1923, S. 20--40). Die Pro
begrabungen auf dem Burgberg Sabile, wo ein 2 m 
breiter Graben die ganze Hiigelflache und dessen 
Nordabhang in der Gesamtlange von 60 m Dur
chmesser, erwiesen, dass die Befestigung im Laufe der 
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Abb.l. Plan der Ausgrabungen im Burgberg und in der Bur
gsiedlung Sabile. 

Zeit ihre Form geandert hat (Mugurevies 1976, S. 78, 
1978, S. 54). Das Umgraben des Abhangs zeugte davon, 
dass zur Zeit der Errichtung des Burgbergs dessen 
Rand geneigter und die Hiigelflache kleiner gewesen 
war. Als man auf dem Hiigel die altere Befestigung 
errichtete, hat man gegen die Mitte des 20 m langen 
Abhangs einen 3 m breiten und 1 m tiefen Graben mit 
einem Holzzaun auf der 2 m breiten Terrasse gezogen. 
Dies veranlaBt zur Annahme, dass dem Burgberg 
anfangs ein anderes Befestigungsprinzip zugrunde 
gelegen hat, wie man es an einzelstehenden rundlichen 
Hiigeln mit ringformigem Befestigungssystem sieht. 
Burgberge solchen Typs sind in Nordkurzeme (Brastil}s 
1923, S. 18-26) mindestens an 8 Orten bekannt (Pace, 
Nogale, Lagzdine, Zlekas u.a.), wo in der spaten 
Eisenzeit hauptsachlich Ostseefinnen (Liven, Wenden) 
lebten. Nach dem Untergang dieser Befestigung von 
Sabile in der ausgehenden spaten Eisenzeit wurde am 
Rand des Burgbergs in einem 3 m breiten Streifen eine 
2,5 m dicke Schicht Erde aufgeschiittet und mit 
Steinhaufen befestigt. Auf solche Weise wurde die 
Hiigelflache vergroBert, wobei man gleichzeitig den 
Abhang steiler machte, den Graben zuschiittete, die 
Terrasse aber an den FuB des Berges verschob. Somit 
hat der Burgberg Sabile die gegenwartige Form 
erhalten: mit einem ovalen eliyptischen Plateau und 
einer 10--20 m breiten, den Burgberg an dessen FuB 
einfassenden Terrasse. Auf dem Plateau wurde ein 
eingesenktes Haus mit Herdbeheizung untersucht. 
Vom Inventar des Hauses und von anderen Funden 
auf dem Burgberg kann man einen eisernen Tiir
beschlag, ein VorhiingeschloB, ein Hufeisen, eine 
Sense, verschiedene Schmucksachen nennen, was zur 
Annahme verleitet, dass der Burgberg bis Ende des 
13. Jh. bewohnt gewesen ist. 

Der Name Sabile (Zabele) ist zum erstenmal im 
Jahre 1253 schriftlich belegt, als zwischen dem 
Deutschen Orden und dem Kurladischen Bischof die 
eroberten Kurenlander geteilt wurden (Latvijas, 1940, 
Nr. 357, 358). Offenbar ist unter dem in Urkunden 



eIWMnten Sobile das zum Burgberg gehorende Gebiet 
zu verstehen, nicht das Zentrum allein, denn in einer 
anderen Redaktion dieser Dokumente yom Anfang des 
16. Jhs (LUB, Abt. II, Bd. 2, Nr. 533) werden die den 
Deutschen unterstehenden kurischen Orte, darunter 
auch Sabile, Dorfer (mittelniederdeutsch "derpere") 
genannt. Sabile gehOrte Mitte des 13. Jhs zum Lande, 
das Friedenskuronia (Vredecuronia) genannt wurde. 
Der Name des Landes ist nach dem Vertrag von 1230 
zwischen den Kuren und den Deutschen und dem von 
1231 zwischen dem papstlichen Vizelegaten Balduin 
von Alna und den Kuren entstanden. Obwohl in diesen 
Urkunden der Name Sabile nicht vorkommt, nur der 
in der N achbarschaft liegenden Pidole (Pidewalle), wo 
sich der Ort eines alten Dorfes feststellen lasst, besteht 
kein Zweifel, dass laut den Vertragen des 13. Jhs das 
Gebiet Sabile unter deutsche Obhut kam. In diesen 
Vertragen sind formlich aile damals urn Sabile 
befindlichen Zentren der Under Vanema und Bandava 
eIWahnt, wie Renda, Valgale, Matkule, Vane, Pure, 
Kandava, Talsi, die Dorfer genannt wurden (Ioca, 
villae). Nach dem ethnisch gemischten Gebiet, wo im 
I. Jahrtausend n. Chr. die Ostseefinnen dominierten, 
kann man mutmaBen, dass die Ortschaften des Abava
Beckens zum Lande Vanema gehorten. Das Wort 
Vanema bedeutet in den baltisch finnischen Sprachen 
"altes Land", woraus folgt, dass das Zentrum dieses 
Landes sich in einem in der Eisenzeit maximal fruh 
und dicht bevolkerten Landstrich befinden muBte. Da 
die altesten ostseefinnischen Funde der Eisenzeit (1. 
Halfte des I. Jts) aus dem Abava-Becken zwischen 
Renda und Kandava stammen, muss wohl gerade in 
diesem Gebiet das Zentrum des alten Landes Vanema 
gesucht werden. (Mugurevies 1981, S. 396). Es ist zu 
bemerken, dass auBer den fur die baltischen Finnen 
charakteristischen Steinsetzungen (Renda, Kandava) 
irn Gebiet des Mittellaufs der Abava Hugelgraberfelder 
vorkommen. Wie schon die fruheren archaologischen 
Grabungen gezeigt haben, sind gerade Sandhiigel im 
10.-11. Jh. fur die kurlandischen Liven typisch (Sturms 
1936, S. 32-37). Seit dem 11. Jh. sind anstelle der 
Hiigelgraber die eben en Skelettgraber anzutreffen, die 
vOIWiegend im nordostlichen Teil von Kurzeme 
verbreitet, aber auch in der Umgebung von Sabile, 
1,5 krn vom Burgberg Zunnas, bekannt sind. Seit dem 
11.-12. Jh. verbreiten sich im mittleren und nordlichen 
Teil von Kurzeme die kurischen Brandgraber, jedoch 
nicht iiber das ganze Gebiet, sondern urn gewisse 
Zentren, die groBten darunter Talsi, Dundaga, 
Matkule, Valgale, man kennt aber keine Brandgraber 
in der Nahe des Burgbergs Sabile. 

Nach der Befestigung der deutschen Kreuzritter 
anderte sich die veIWaltungsmaBige Gliederung des 
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alten Kurenlandes. Das Gebiet Sabile gehorte zur 
Komturei Goldingen, spater zur Vogtei Kandau, aber 
in Zabeln selbst wohnte anfangs der deutsche Vogt 
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(LOwis of Menar, 1922, S. 127). Uber die Zeit der 
Errichtung der deutschen Ordensburg Zabeln bestehen 
unterschiedliche Ansichten. Als Ordensburg (haws) in 
Zabeln ist sie zum erstenmal erst im 1. Viertel des 15. 
Jhs eIWahnt worden, darum muss man annehmen, dass 
zu dieser Zeit die Burg fertig war. Vordem haben die 
Deutschen als Stiitzpunkt und Vogtssitz wohl den 
Burgberg der Ortsbewohner genutzt, der, wie es sich 
feststellen lieB, noch im 13. Jh. bewohnt war, wahrend 
man im Hackelwerk, wie es sich aus den Ausgrabungen 
ergab, das ganze Mittelalter hindurch gelebt hat. Hier 
ist es interessant zu bemerken, dass es eine Urkunde 
von 1422 gibt, die sowohl die Ordensburg als auch das 
kurische Hackelwerk dokumentiert (Zeids, 1961, S. S-
10). Hier handelt es sich urn eine Stadt (pylsaten) an 
einem Berg in Sabile, worunter wohl der verlassene 
Burgberg gemeint ist. Den Boden hat hier einst ein 
gewisser Minde~is (Myndeke) bebaut, was einen 
kurischen Personennamen darstellt (Kiparsky, 1939, 
S. 387). Diese Tatsache konnte indirekt darauf 
hinweisen, dass noch zu Beginn des 15. Jhs in der Nahe 
von Sabile die Ortsbewohner groBere Besitzungen 
hatten, die erst nach und nach in den Besitz der 
deutschen Feudalherren kamen. Wie die Sprachwis
senschaftler meinen (Miilenbachs, EndzeHns, 1927-
1929, S. 217, 809), konnte eine der Bedeutungen des 
Wortes "pilsats" der Ort vor der Burg sein. "Silts" 
nennen die Kurlander auch einzelne Bauernhofe, 
ebenso heiBen sie auch irn oberlandischen Dialekt. Ein 
solcher "sats" konnte recht weitlaufig sein und spater 
nach griindlicherer Bebauung sich in eine Stadt im 
jetzigen Sinne des Wortes veIWandeln. Der Pilsilts 
Sabile konnte nicht eine Ortschaft bei der Ordensburg 
bezeichnen, denn in solchem Fall mussten in der 
niederdeutsch geschriebenen Urkunde die Worter 
"stadt, hakelwerk" stehen, wie man gewohnlich die 
deutschen Burgsiedlungen nannte. Hier muss dazu 
noch darauf hingewiesen werden, dass es im Mittelalter 
sehr selten Falle gibt, wo in den von Kanzeleien 
deutscher Feudalherren verfassten Urkunden die 
Ortsnamen in der Sprache der Ortsbewohner gegeben 
sind. Vorlaufig ist dies einer der seltenen schriftlich 
belegten Falle, wo eine hackelwerkartige Siedlungder 
Ortsbewohner am Burgberg als Pilsats bezeichnet isl 
Doch die linguistischen Fakta veranlassen zur 
MutmaBung, dass im Altertum, wenigstens in Kurzeme, 
aile Burgsiedlungen so hieBen. Dafur spricht auch die 
Tatsache, dass die Sprachforscher in der Umgangs
sprache der Kurlander in wei tern Bereich das Wort 
pi/Slits in der Bedeutung von Stadt festgestellt haben. 



Das ist auf indirekte Weise auch durch einige 
Urkunden des 13.-14. Jhs besUitigt worden, wo das 
Wort pilsats auch in abweichender Bedeutung 
vorkommt. In den Urkunden derTeilung der kurischen 
Lander von 1252-1253 wird Pilsats (Pilsaten) eins der 
kurischen Lander genannt, das jetzt in Litauen urn 
KJaipeda liegt (Latvijas, 1940, Nr. 359, 360, 371). Doch 
in derselben Bedeutung wie in Sabile bezeichnet eine 
Urkunde von 1421 als Pilsats die Burgsiedlung auch in 
Talsi (Talsen) (Klopmann, 1865, S. 3). Das scheint ein 
triftiger Beweis zu sein, dass noch im MittelaIter als 
Pilsati Burgsiedlungen an Burgbergen bezeichnet 
wurden. Das bestatigten auch die archaologischen 
Grabungen in Sabile, wo das Pilsats genannte 
Hackelwerk bis zum 17. Jh. bestand. 

Die Burgsiedlung Sabile befindet sich ostlich yom 
Burgberg und ist von diesem durch einen Graben 
getrennt. Von Nord und Ost ist die Siedlung durch 
natiiriiche, den Verteidigungszwecken kiinstlich 
angepasste Schluchten abgegrenzt, an der Siidseite 
aber, wo es keine natiirlichen Sperren gab, wurden zwei 
Schutzstreifen errichtet, die wahrend der archaolo
gischen Grabungen bloBgelegt wurden. Das ca 1 ha 
groBe Territorium der Siedlung ist durch eine 0,5 m 
dicke Kulturschicht angedeutet. Vom Territorium der 
Siedlung sind iiber 4000 m 2 untersucht worden, etwa 
eine Halfte yom aIten Wohnort. Das Hackelwerk ist 
600--700 Jahre lang bewohnt gewesen, doch im Laufe 
der Zeit machten sich Veranderungen in der Bauart 
und im Einwohnerbestand spiirbar. Es sind zwei 
groBere Bauperioden zu unterscheiden. Die erste (11.-
13. Jh.) WIt in die Zeit, wo das Zentrum des Gebiets 
Sabile der Burgberg der einheimischen Bevolkerung 
war. In der zweiten Bauperiode (14.-16. Jh.) ging das 
Leben im Hackelwerk den gewohnten Lauf, doch das 
politische und wirtschaftliche Leben bestimmen schon 
die deutschen Feudalherren, die das Zentrum des 
Gebiets-die Ritterburg - an einen anderen Ort am 
Ufer der Abava versetzen (da, wo sich jetzt der 
Bushafen befindet). 

Wahrend der Ausgrabungen sind zahlreiche alte 
Bauten (42 Objekte), Of en (55), und Herde (96) 
bloBgelegt worden. Auf die erste Bauperiode beziehen 
sich 20 Bauten, die meist in den Grundboden 
eingesenkt sind. Zur Beheizung dienten vor aHem 
Herde. Doch in dieser Zeit gibt es viele Herde (2-3 
auf jedes Haus), die sich drauBen befanden und 
sommers zum Zubereiten des Essens dienten (Abb. 2). 
Hierzu muss bemerktwerden, dass eingesenkte Bauten 
und vorherrschende Herdbeheizung gerade fUr die 
baltischen Finnougren-die Liven-typisch waren, wie es 
die Untersuchungen der livischen Dorfer am Unteriauf 
der Daugava erweisen (Latvijas, 1974, S. 193). 
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Abb. 2. Burgsiedlung Sabile in der ersten Bauperiode: 1 -
Ort der Pfostengrube oder des Pfahls, 2 - Wirtschaftsgrube, 
3 - Herd, 4 - Lehmofen, 5 - Steinofen, 6 - Ort des Baus, 7 -
Schutzgraben. 

Daraufhin kann man behaupten, dass es auch im 
Abava-Becken der Fall war, wo in der betrachteten 
Peri ode das Vorhandensein der kurlandischen oder der 
kuronisierten Liven festzustellen ist. AuBer dem 
Burgberg und Hackelwerk Sabile sind eingesenkte 
Bauten auf dem Burgberg Matkule und in den unteren 
Schichten des Burgbergs Talsi bl06gelegt worden, wo 
fUr baItische Finnen charakteristische Altertiimer 
vorwiegen (Mugurevics, 1981, S. 398). 

In derzweiten Bauperiode (Abb. 3), im Mittelalter, 
nimmt die Zahl der Dbergrundbauten zu (10), die fast 
ebenso hoch ist wie die der eingesenkten Bauten (12). 
Zugleich vermehren sich die in der vorausgehenden 
Periode selten vorkommenden Bauten mit Of en
heizung. Dabei ist zu bemerken, dass zum fuhrenden 
Ofentyp die LehmOfen werden (32), obwohl auch 
SteinOfen anzutreffen sind (10), die bei der Beheizung 
archaischer wirken. Sind Steinofen als Heizkorper auch 
in livischen Siedlungen benutzt worden (z. B. in 
Salaspils Laukskola, Martir;tsala u.a.), so sind LehrnOfen 
als neue Erscheinung anfangs fur Denkamale baltischer .. 
Stamme charakteristisch. Das Erscheinen der Uber-
grundbauten und die Verwendung der Lehmofen zur 
Beheizung kann man wahl mit den im Mittelalter in 
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Abb. 3. Burgsiedlung Sabile in der zweiten Bauperiode: 1 -
art der Pfostengrube, 2 - Wirtschaftsgrube, 3 - Herd, 4 -
Lehmofen, 5 - Steinofen, 6 - art des Baus, 7 - Schuchte. 

Sabile sich immer mehr verbreitenden WohnsUitten 
kurischer Gesinde in Verbindung bringen. Dass es aber 
noch im 14.- 17. Jh. in der Burgsiedlung Sabile 
verhaJ.tnismaBig viele eingesenkete Bauten gibt, zeugt 
sowohl von der Haltbarkeit des finnischen Elements 
als auch von der Erhaltung einer vorteilhaften 
Bauplanung bei ethnisch gemischter Bevolkerung. 

Es wurde eine groBe Menge verschiedener Gruben 
(123) bloBgelegt, von den en die meisten (114), sowohl 
an Bauten als auch an Schutzwanden, als Pfosten
gruben zu betrachten sind. In diesem Zusammenhang 
mtissen die Schutzstreifen des Hackelwerks naher 
charakterisiert werden, die bei den Grabungen in der 
Lange von 60 m bloBgelegt wurden. Sie waren im 
Nordosten des Hackelwerks angelegt und stellten 1,5-
3,5 m breite, 0,5-1,0 m tiefe, voneinander 2-4 m weit 
entfernte Mulden dar (Abb. 2). Diese Mulden mtissen 
wohl die ehemaligen, spater verschlammten Schutzgra
ben gewesen sein, die nach dem Verlust ihrer 
Wehrfunktion im 13. Jh. zum Hauserbau verwendet 
wurden. Der innere Graben war, wie man nach den 
vielen kleinen Gruben im Durchmesser von 0,1-0,2 m 
urteilen konnte, an den Abhangen dazu noch mit einer 
Palissade befestigt. Am auBeren Rand des auBeren 
Grabens hatten aber 2- 5 m voneinander entfernte, mit 
Steinen befestigte Pfosten gestanden, wovon Gruben 
im Durchmesser von 0,4-0,6 m zeugten. Diese Pfosten 
hatten offenbar einen Holzzaun gesttitzt. Dass diese 
zwei Schutzstreifen wirklich die Grenze des Hackel
werks war, damr spricht auch die Tatsache, dass 
auBerhalb von ihnen kein Objekt festgestellt wurde und 
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sich ganz wenig Alterttimer und Geschirrscherben 
finden lieBen. In mehreren Reihen geordnete Pfosten
gruben wurden auch am stidostlichen Rand des 
Hackelwerks bloBgelegt, wo am Rand einer natiirlichen 
Schlucht vennutlich ein Holzzaun gestanden hatte. Viel 
weniger wurden bei den Grabungen Wirtschaftsgruben 
bloBgelegt, denn zur Aufbewahrung der Nahrungsmittel 
und verschiedener in der Wirtschaft notiger Aus
gangsstoffe dienten die grubenartigen Keller, wie man 
sie im eingesenkten Teil der Bauten bloBgelegt hat. 

Da das Hackelwerk aus 10-15 Hausern fUr je 6-7 
Personen bestehen konnte, muss die Burgsiedlung 
Sabile 70-100 Einwohner gezahlt haben. Es entstebt 
nattirlich die Frage, womit sie sich befasst haben. WJe 
die Auswertung der tiber 1200 erworbenen Aitertiimer 
zeigt, beziehen sich prozentmaBig die meisten Funde 
auf Handwerk. Die Handwerker des Hackelwerks 
haben aus dem ortlichen Sumpferz Roheisen gewon
nen, wovon der bloBgelegte Eisengewinnungsofen 
zeugt, urn den Hunderte von Eisenschlacken herum
lagen im Gesamtgewicht tiber 100 kg. Aus Luppe 
schrniedete man Werkzeuge, Hauszubehor und WaffeD. 
Die groBte Gruppe der Funde stellen die eisernen 
Messer dar (120), die in der ganzen Besiedlungszeit 
des Hackelwerks gleichermaBen im Gebrauch waren, 
denn Messer war ein universelles Werkzeug ZUI 

Bearbeitung von Holz, Bein, Horn, nattirlich auch ZlIm 

Zerschneiden verschiedener Haushaltsprodukte (Abb.4} 
Es sind Dutzende von halbfertigen Gegenstanden aus 
Bein und Horn gefunden sowie Fertigerzeugnisse wie 
Kinderspielzeuge Brummer (38), AWen und Nadeln (341 
Knopfe, Griffe, auch Hammer von mythologiscber 
Bedeutung (Mugurevies, 2000, S. 67. Abb. 2:6; Abb. 3:1-
3). Man fand auch eiserne Ahlen (45). Wichtig fUr 
Holzbearbeitung waren die 14 gefundenen Schabeisea 
(Mugurevies 1980, Abb. 14:19) und die 2 
Zum Wetzen der Schneid-, Hack- und Stechinstrumentc 
wurden Schieferwetzsteine weitgehend verwendet (571 
ein ziemlich seltener Fund war ein zersprungener 
drehbarer Schleif stein im Durchmesser von 22,5 em. 

Von Bearbeitung der Buntmetalle aus eingefiihrteu 
Ausgangsstoffen zeugen die gefundenen 5 Gussfollneu 
(Mugurevies, 1978. Abb. 12:5,7; 1979, Abb. 10:13)1100 
der Tiegel. Nach den in die Gussformen eingraviertea 
Pragestempeln zu urteilen, wurden in der Burgsiedhq 
Sabile Gehange, Knopfe u.a. Schmucksachen her
gestellt. Eine Reihe von Funden erzahlt von Textilien
herstellung, das sind die 12 Spindelscheiben all 

Kaikstein, wovon einige verziert waren (Mugurevia. 
1976, Abb.14:4; 1978, Abb.12:1,2), und die 5 ausBeiD. 
Die mit der Spindel gesponnenen Woll- oder Flachsfi. 
den webte man im Webstuhl, wovon die 17 Gewichre 
aus Ton zeugen (Mugurevics, 1976, Abb. 14:5), die nil 
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Abb.4. In der Bur~iedlung gefundene Arbeitsgerate (Feuerstahle, 
Nahnadeln, Angelhaken, Netzsenker, Parallelreiser, Scheren, 
Messers), eiseme Ziemadeln und Wargan. 

ftir einen Webstuhl typisch sind. Da Schafzucht 
verbreitet war (23% der gefundenen Knochen der 
Haustiere beziehen sich auf Kleinvieh), war Wolle 
wohl der gewohnliche Ausgangsstoff zur Kleider
herstellung. Davon zeugen indirekt auch die gefun
denen 3 Scheren, die sowohl zur Schur als auch zum 
Schneiden der Stoffe dienen konnten (Mugurevics, 
1980, Abb. 14:14). 

Die Bewohner der Burgsiedlung betrieben neben 
Handwerk auch intensiv Ackerbau und Viehzucht, 
denn sie mussten meist selbst die Nahrungsrnittel zum 
eigenen Bedarfproduzieren. Natiirlich, einen Teil der 
Produkte erwarben sie durch Verkauf der Handwerks
erzeugnisse, doch unter den damaligen Bedingungen 
der Naturalwirtschaft befassten sich die Stadter noch 
bis ins spate Mittelalter, wo es nur moglich war, auch 
mit Landwirtschaft. Die Bewohner des alten Sabile 
hatten bis ins 15. Jh. eine reelle Moglichkeit, sich 
selbstandig mit Ackerbau zu beschaftigen, bevor alles 
landwirtschaftlich nutzbare Land den Deutschen zu 
Lehen gegeben war. Von einer intensiven Entwicklung 
der Giiterwirtschaft urn Sabile in dieser Zeit zeugt eine 
Reihe von Lehensurkunden, kraft deren deutschen 
Rittern fur Heeresdienst Land verliehen wird (LUB, 
Bd. 9, Nr. 865; LUB, Bd. 11, Nr. 390 u.a.). So wurden 
im Jahre 1442 Lanksede (4 Haken Boden), Bestes und 
Pidole (je 2 Haken Boden) zu Lehen gegeben. 1m Jahre 
1455 wurde in Pidole noch zusatzlich ein Gut von 6 
Haken samt einer Wiese an der Abava zu Lehen 
gegeben. 1m Jahre 1456 kamen in den Besitz eines 
Deutschen Felder lind ein Garten in Sabile sowie drei 
Wiesenstiicke zwischen der Abava und dem Weg nach 
Svente. 1462 wurde ein Garten vor dem Tor Sabiles zu 
Lehen gegeben. Wie man aus diesen Beispielen sieht, 
wird, wenn man den nutzbaren Boden zu Lehen gibt, 
als MaBeinheit der Pflug angenommen. 1m Mittelalter 
lasst sich die GroBe der Bodenflache von einem Haken 
nicht genau bestimmen, aber auf indirekte Weise kann 
man ermitteln, dass ein deutscher Haken Boden im 
15. Jh. in Kurland gleich 60 Lofstellen war (Zemzaris, 
1981, S. 77), also eine Flache, die man mit einem Pferd 
bearbeiten konnte. Da in den ersten Landteilungsur
kunden der Pflug (Haken) als BodenmaBeinheit gilt, 
ist es klar, dass er den alten Kuren wohlbekannt war, 
nur war der Bauernhaken mehrere Male kleiner. Die 
Zoche als Ackerbaugerat (davon sind Bruchstiicke 
einer eisernen Pflugschar gefunden) spielte im 
Mittelalter die Hauptrolle sowohl beim Roden als auch 
bei der Bearbeitung der Felder fUr die Saat. Die 
Abgabenliste der Gemeinde Sabile von 1591 Hisst 
schlieBen, dass unter den Getreidekulturen die 
wichtigste Rolle Roggen, Gerste und Hafer spielten, 
wobei die ersten zwei 80% des Ganzen ausmachen (SK, 
1891, S. 32-34). In der ersten Besiedlungsetappe des 
Hackelwerks wurden die Korner noch mit Getrei
dequetschern (6) zerkleinert, von der Anwendung der 
Handmiihlen zeugen zwei gefundene Miihlsteine. Seit 
1571 waren laut Quellenangaben (Fircks, 1900, S. 136) 
im Gebiet Sabile schon eine WassennUhle in Betrieb, 
die sich in Virbi (5 km von Sabile) befand. Getreide 
und Gras mahte man mit Eisensensen, wovon 5, zwar 



fragmentarisch, bei den Ausgrabungen in Sabile 
erworben sind; nach der Biegung und der Art der 
Befestigung der Sense am Stiel miissen sie zu den fUr 
Kurzeme typischen Mahwerkzeugen gehbrt haben. Ein 
anschauliches Zeugnis von der Entwicklung der 
Viehzucht und von ihrer Rolle in der Erganzung der 
Nahrungsmittelvorrate der Einwohner der Burgsied
lung legen die 20000 bei den Grabungen gefundenen 
Tierknochen ab (bestimmt von Prof. V. Danijcenko). 
Das in der Nahrung verwendete Fleisch wurde 
hauptsachlich von Haustieren gewonnen (78% der 
Tierknochen sind die der Haustiere). Wahrend der 
ganzen Besiedlungszeit hat sich der Anteil des 
Rindviehs (25%) und des Kleinviehs (23%) in der 
Nahrung der Einwohner praktisch nicht geandert. 
Schon in der ersten Besiedlungsetappe wurden von den 
Haustieren zumeist Schweine geziichtet (40%), ihre 
Rolle hat im Mittelalter noch zugenommen (zu 44,5%). 
Obwohl das Pferd im Altertum hauptsachlich als 
Arbeitstier und Fortbewegungsmittel diente, zeigen 
jedoch sowohl die Ausgrabungen in Sabile als auch die 
Untersuchungen an anderen Denkmalen dieser Zeit, 
dass das Pferd oft auch zur Nahrung verwendet wor
den ist (UanKHH, 1961, C. 219). Doch wenn die 
Schweinezucht eine aufsteigende Tendenz aufweist, so 
nirnmt die Verwendung der Pferde zur Nahrung ab (in 
der ersten Besiedlungsperiode machen die Pfer
deknochen 12% von den Haustierknochen aus, in der 
zweiten dagegen nur 6,5%). Es ist interessant zu 
bemerken, dass in der Burgsiedlung Sabile im 
Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersuchungen 
anderer mittelalterlichen Denkrnale, wo die Rolle des 
Wildes in der Nahrung abnimmt, in der zweiten 
Besiedlungsperiode der Anteil des Wildes urn mehrere 
Prozente zugenommen hat (von 19% zu 23,5% aller 
bestimmten Tierknochen). Das ist offenbar damit zu 
erklaren, dass in den mittelalterlichen Verhaltnissen 
die Einwohner der Burgsiedlung Sabile in Erman
gelung der Wiesen, die mit den Lehen in den Besitz 
der Deutschen gekommen waren, die Zahl der 
Haustiere verringern und das zur Nahrung nbtige 
Fleisch mit Wild kompensieren mussten. Als Wild 
kommt am haufigsten der Elch vor (53%), was damit 
zu erklaren ist, dass der Elch die grbGte Fleischmasse 
ergab. Den zweiten Platz nimmt der Biber ein (17%), 
hauptsachlich des wertvollen Pelzes wegen. Von 
sonstigem Wild sind Hasen, Wildschweine, Baren, 
Wisente, Hirsche, Marder, Otter u.a. zu nennen. 
Weniger haben die Bewohner der Burgsiedlung Sabile 
Fischfang betrieben, was mit 3 gefundenen Angelbaken 
und 2 Senkbleien zu belegen ist. Einen Hinweis auf 
Imkerei gibt die halbfertige "Krahe" (der Verteiler) der 
Tritze (des Kletterstricks) (Mugurevies, 1976,Abb.14:1). 
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Abb. 5. In der Burgsiedlung gefundene Waffen (Lanzen·WIi 
Speerspitzen, Parierstange, Pfeilspitzen, Streithacken). 

Eine massenhafte Gruppe der Funde bilden di 
2500 Scherben der alten TongefaBe. Die GefaBe sind 
mit einer Drehscheibe aus grobem Lehm mit dick~ 
von auGen oft mit einer Zickzacklinie verzierteD 
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Wanden gefertigt. In der zweiten Besiedlungsperiode 
des Hackelwerks von Sabile kommen auch aus feiner 
Steinmasse gefertigte GefaBe vor, auch glasierte 
GefaBe. Selten trifft man MetallgefaBe, doch davon, 
dass sie dennoch im Gebrauch waren, zeugen 6 
Bruchstiicke von BronzegefaBen. Ein einzigartiger 
Fund ist eine eiserne Pfanne (Mugurevics, 1976, Abb. 
15), die man im Herd eines Hauses aus dem 13. Jh. 
fand. 

In mehreren Bauten hat man eiserne Vorhan
geschl6sser (5) und Schlosser (8) gefunden, wahrend 
der einzige Zierbeschlag der Tiir mit einem Fischgra
tenmuster sich auf dem Burgberg fand. Von Feuer
zeugen fand man 30 Flintstiicke, 4 Feuerstahle 
(Mugurevies, 1980, Abb. 14:20), archaisch sind einige 
ovale Feuerschlagsteine, wie sie in den Grabern der 
Semgallen yom 5.-7. Jh. anzutreffen sind (V rtans, 1970, 
S. 66f.). Von Toilettengegenstanden kann man einige 
einseitige beinerne Kiimme nennen (Mugurevies, 1977, 
Abb.l0:1). 

An Waffen (Abb. 5) und Pferdegeschirr ergaben 
die Grabungen wenig Funde: 7 von Deutschen im 
Angriff mit der Armbrust abgeschossene Pfeile, da die 
Armbrust im Gebiet von Lettland erst mit der Aggres
sion der Kreuzritter im 12.-13. lh. aufkommt, 5 Lan
zenund Speerspitzen, eine eiserne Parierstange und der 
Bronzebeschlag einer Scheide (Mugurevics, 1977, 
Abb. 10:3; 1979, Abb. 10:25), Bruchstiicke von 
Gebissen, Stegreifen und Panzern. Zum Beschlagen 
des Pferdes gebrauchte man sowohl die sogenannten 
Eisensporen (13) als auch gewohnliche Hufeisen (2). 
An Reiterzubehor hat man 8 eiserne Sporen gefunden 
(Mugurevies, 1976, Abb. 10:4; 1989, Abb. 14:17f.). Als 
Raritiit fur die Verhaltnisse Lettlands kann man die 
Streithacken aus der 1. Hiilfte des 16. Jhs betrachten 

(Mugurevies, 1977, Abb. 10:5), eine Art Koppelungvon 
Axt und Hammer mit hackenfOrmiger Spitze zum 
Durchschlagen des Panzers (Boheim, 1890, S. 373-
376). 

Von den in der Burgsiedlung Sabile gefundenen 
Schmucksachen (Abb. 6) bilden die groBte Gruppe die 
Fibeln (45). Die meisten davon sind die fiir die 
kurlandischen Liven und Kuren typischen Hufeisen
fibeln sowohl mit zuriickgebogenen als auch mit 
Tierkopfspitzen (Mugurevies, 1979, Abb. 10:7, 8, 16, 
17; 1980, Abb. 14:10). Man fand auch 3 Plattenfibeln 
und 10 Ringfibeln (Mugurevics, 1979, Abb. 10:15). 
Eine groBe Gruppe der Funde bilden die 34 bronzenen 
Fingerringe, die schildformigen darunter sind typisch 
flir die Schmucksachen der Kuren oder der kuro
nisierten Liven, wahrend die Ringe mit verdickter, 
tordierter Vorderseite sich schwerer ethnisch zuordnen 
lassen (Mugurevies, 1979, Abb.10:1-3; 1980, Abb.14:8, 
9). Vnter den Bewohnern der Siedlung waren auch 
allerlei Gehange beliebt. Die 15 tierzahnfOrmigen 
Gehange sind mehr flir die Liven charakteristisch 
(Mugurevies, 1979, Abb. 10:9). Die in der Siedlung 
gefundenen rautenformigen und runden Gehange (11), 
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Schellen, Lunula, ran hanger, Axte stellen eine im 
Mittelalter im ganzen Gebiet von Lettland vertretene 
Fundgruppe dar (Mugurevies, 1979, Abb. 10: 4,5). Von 
anderen in der Siedlung gefundenen Schmucksachen 
sind 10 Armringe zu nennen (Mugurevics, 1979, 
Abb. 10:18f), darunter einige flir die Kuren charak
teristische bandformige Armringe. AuBerdem wurden 
noch bronzene Ketten, Kettentrager, Kettenverteiler, 
Bruchstiicke von Hals- Ringen und Stirnkranzen 
gefunden (Mugurevics, 1979, Abb. 10:10-12, 21f). 
Nach den Schmucksachen, die in alle Geschichtspe
rioden jedem Stamm oder Volk immer eigen waren, 
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Abb. 6. In der Burgsiedlung gefundene Anhanger und Fibeln. 

69 



kann man schatzen, dass die Siedlung von einer 
ethnisch gemischten Bevolkerung bewohnt war. 
Konnte man in der ersten Besiedlungsperiode fur die 
baltischen Finnen-die Liven-und die teilweise 
kuronisierten Liven typische Bauart und Schmucksa
chen feststellen, so sind in der zweiten Besied
lungsperiode Funde vorherrschend, die den Kuren 
charakteristisch sind. 

Das dem Burgberg und der Burgsiedlung Sabile 
zunachst liegende zeitlich entsprechende Graberfeld 
befindet sich in Virbu Zunnas (Latvijas, 1974, Tab. 50:7-
9, 12), in dessen Grabmaterial typisch fur die Burg
siedlung der Hals- und Brustschmuck ist: die 
bronzenen zoomorphischen und Tierzahngehange u.a. 
Ziemlich viele den in der Burgsiedlung Sabile 
gefundenen Gegenstanden ahnliche hat man in dem 
8 km weiter liegenden Brandgraberfeld von Valgule 
gefunden: eiserne Messer, Feuerstahle, Sporen, 
Lanzen, eiserne Hirtenstabnadeln (Sturms, 1937, 
Tab. 1:15, 17, Tab. 2:2, Tab. 3:1, 5, Tab. 5:13f. u.a.); 
man betrachtet es schon als Grabstatte der kuroni
sierten Liven. 

In den Ausgrabungen wurden mehrere Funde 
erworben, die vom Volksglauben der Bewohner des 
alten Sabile erzahlen. Das sind in der Wirtschaft nicht 
anwendbare Kalkstein- und Hornme, die man nicht 
anders als in Kultzeremonien gebrauchen konnte 
(MugureviCs, 1976, Abb. 2, 3; 1978, Abb. 12:3,4,6,8). 
Hier muss in Betracht gezogen werden, dass die Axt 
sowohl bei den Balten als auch bei den Slawen und 
Germanen Symbol des Donners war. Die Kalkstein
und Hornme dienten zum Deuten der Zukunft und 
zur Anbetung der hirnmlischen Krafte. Die alten Kuren 
versammelten sich zur Ehrung ihrer Gottheiten auf 
Hiigeln, die man Gotzen- oder Kirchberge nennt, in 
heiligen Waldern und an Gewassern (Seen, Fliissen, 
Siimpfen). In einer Urkunde aus 1387 (Kiparsky, 1939, 
S. 171) ist ein Heiliger Bach (rivo dicto Swente beke) 
erwahnt, der mit der Kasone zu identifizieren ist, denn 
6 km von Sabile liegt an diesem FluB der Ort Svente. 
Bei den baltischen Finnen fanden die Kultzeremonien 
auBerdem vor Steinen und HoWen statt. 1m Burgbezirk 
Sabile gibt es keine sicheren Kultberge, dafur gibt es 
Hohlen, die man Maras Kammern nennt. Es ist 
interessant zu bemerken, dass eine Urkunde aus dem 
Mittelalter, als im Jahre 1462 irn Bezirk Sabile Land 
zu Lehen gegeben wurde, eine heilige Hohle erwahnt 
(hillige holte Ropa), womit offenbar die sog. Maras 
Kammern am Ufer eines in die Abava miindenden 
Fliisschens gemeint sind (LUB, Bd. 12, Nr. 161; 
Kiparsky, 1939, S. 233). Das weist daraufhin, dass wenn 
auch die Kreuzritter seit dem 13. Jh. die einheimische 
Bevolkerung zum Christen tum bekehren wollten, 

70 

indem sie zu diesem Zweck Kapellen und Kirchen 
bauten, beirn Volke doch der altvaterliche heidnische 
Glaube noch irnmer lebendig war. Die Kirche blieb den 
Einheimischen ziemlich fremd auch darum, weil in 
Sabile irn Mittelalter ein deutscher Pfarrer predigte. Nur 
laut Angaben von Ende des 16. Jhs iibte ein undeutscher 
Pfarrer, der auch die Kirche von Jaunpagasts versah, 
die Pilichten des Kiisters und des Lehrers aus. Anfangs 
bestand die Kirche als Kapelle in der Ordensburg. Seil 
Mitte des 15. Jhs, als die Burg nicht mehr zum Wohnen 
benutzt wurde, baute man die Kirche als Holzbau 
auBerhalb der Burg. Die jetzige Steinkirche, mehrmals 
umgebaut, ist in Sabile erst seit Mitte des 17. Jhs bekannl 
Auf die Zeit des Bestehens der Kirche bezieht sich das 
im Hackelwerk gefundene glaserne Kreuz, das 
augenscheinlich ein dort wohnender Glaubiger getragen 
hat (Mugurevies, 1979, Abb. 10:6). 

In der Burgsiedlung Sabile wurden auch aus 
anderen Landern eingefuhrte Erzeugnisse gefunden. 
Das sind die schon erwahnten Wetzsteine aus Schiefer, 
Flint, Buntmetall, Bernstein, Glasperlen, einige Waffen 
u.a. Von den friiheren Miinzen ist nennenswert der in 
Reval gepragte Pfennig vom Liibecker Typ (Ende des 
14. Jhs/ Anfang des 15. Jhs). Von der kaufmannischen 
Aktivitat der Einheimischen vor dem Einfall der 
deutschen Kreuzritter erzahlen die im Hackelwerk 
gefundenen Gegenstande: die Silberstange irn Gewicbl 
von 62,15 g und das 102,15 g schwere bronzene 
Gewicht. Diese Funde zeugen davon, dass in Kursa 
schon vor der deutschen Invasion das in Osteuropa 
gebrauchte Gewichtsystem bekannt war, denn das 
Gewicht wiegt ungefahr 1/4 vom damals im Handel 
iiblichen Pfund (Zemzaris, 1981, S. 160). Diese 
kaufmannische Aktivitat der Einwohner des allen 
Sabile wird verstandlich, wenn wir bedenken, d~ 
Sabile an einem wichtigen Landweg lag, der vom 
Unterlauf der Daugava durch Tukums, Kandava und 
Kuldiga zu den altpreuBischen Landern fuhrte. Die 
Richtung dieses Weges zeichnet sich schon vor unserer 
Zeitrechnung ab, doch seine Bedeutung hat er im 
Mittelalter bewahrt und besteht in etwas abgeanderter 
Form bis heute. 1m Mittelalter nannte man ihn 
HeerstraBe, die an den kurlandischen Ordensburgen 
vorbei zum Sitz des Ordenshochmeisters in KonigsbelJ 
fuhrte. Auf diesem Weg fuhren die hOheren Ordens
beam ten aus PreuBen nach Riga, ihn benulzlen 
verschiedene Reisende, auf diesem Weg wurde die full 
des Ordens befordert, Z. B., ein dringender Briefkam 
von Riga nach Klaipeda (Memel) in vier Tagen (LUB, 
Bd. 11, 2, Nr. 40). Bei Sabile zweigte sich von der 
groBen HeerstraBe der Weg nach Talsi abo 1m 17. Jb., 
zur Zeit des Herzogtums Kurland, hielt man fUr 
notwendig, bei Sabile iiber die Abava eine Fabre 



IDmlegen. In Schriften tiber Kandava ist die Rede von 
zwei Wegen, die nach Sabile fiihrten, der eine ist wohl 
derTeil des groBen kurUindischen Weges in der Strecke 
Kandava-Sabile, der andere fiihrte vielleicht am hohen 

Ufer des Urstromtals der Abava entlang. AuBerdem 
war die Abava in dieser Zeit besser schiffbar, denn nicht 
umsonst gilt sie irn Mittelalter als zweitwichtigste (nach 
der Venta) WasserstraBe Kurlands. 
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SABILES PILlS IR PILIES GYVENVIETE XI-XVI A. 

Evaldas Mugurevicius 

Santrauka 

Senasis Sabiles centras ankstyvaisiais viduramziais 
buvo tuometinio Abavos upes stenio desiniajame kran
te, ant kurio stovejo pi lis. IS rytl! piliakalni nuo gyven
vietes skyre naturalios raguvos bei sunrsti mediniai 
aptvarai (pav. 1). Sabiles vardas - galbut pities - pirm'l 
kart'l rasytiniuose saltiniuose paminetas 1253 metais, tuo 
tarpu pilies gyvenviete, kaip miestas, minima tik 1422 
metq dokumente. 

1975-1979 m. buvo tiriamas piliakainis bei apie puse 
pilies gyvenvietes. Piliakalnyje ir gyvenvieteje isskirti du 

zymesni statybos laikotarpiai. Pirmasis laikotarpis (XI
XII a.) apima laikus, kai vietiniai wventojai kUresi Sabi
les regiono centre ties piliakalniu. Siam statybos periodui 
priklauso aptikti pastatai, zidiniai, duobes ir 60 m ilgio 
gynybine sistema is dviejl! apsauginil! griovil! ir medinio 
aptvaro (pav. 2). 

Antruoju laikotarpiu (XIV-XVI a.) Sabiles centras -
vokieCil! riteril! pilis - buvo jau kitoje vietoje. ISlikc;: dau
giau antzeminil! statinil! liekanl!, pastatl! su krosnimis. 
Nebeliko gynybines sistemos, kurios mediiaga, nebe-
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sant reikalo gin tis, buyo panaudota namams statyti 
(pay. 3). 

Pilies gyvenYieteje gyveny zmones Yertesi amatais 
(pay. 4-5): gelezies gavyba, spalvot4.il! metall! apdirbi
mu, audimu, medzio ir ragl! apdirbimu. Jie taip pat 
vertesi zemdirbyste ir gyvulininkyste. Mesai vartojo na
minius gyvulius (kiaules, stambiuosius ir smulkiuosius 
raguoCius) -78 procentai rastl! kaull! yra naminil! gyvu
lil!. Antruoju periodu keliais procentais didesne lauki
nil! gyvuliq (briedziq, stumbrq, semq, bebrq ir kt.) kaulq 
dalis. Manoma, kad viduramziais atejy vokieCiai pieyas 
pereme sayo nuosavyben, del to sumaZejo naminiq gy
YUliq. 

Pagal aptiktus papuosalus (pav. 6) galima nustatyti, 
kad pilies gyvenvieteje pirmuoju periodu gyveno lyviai, 
sukursejy lyviai, 0 antruoju periodu - kursiai. 

ILIUSTRACUl,I SJ\RASAS 
1 pay. Arcbeologinil! kasinejimq Sabiles piliakalnyje 

ir pities gyvenvieteje planas. 
2 pay. Sabiles pilies gyvenviete pirmuoju statybos lai

kotarpiu: 1- stulpayiete; 2 - iikine duobe; 3 - zidinys; 4-
moline krosnis; 5 - akmenine krosnis; 6 - statinio vieta, 7-
gynybinis griovys. 

3 pay. Sabiles pities gyvenviete antruoju statybos laiko
tarpiu: 1- stulpaviete; 2 - iikine duore; 3 - zidinys; 4 - mo
line krosnis; 5 - akrnenine krosnis; 6 - statinio vieta, 7 -slaitas. 

4 pav. Pilies gyvenvieteje rasti darbo irankiai 
(skiltuvai, adatos, meskeril! kabliukai, tinklq svarmenys, 
zirkles, peiliai), geleziniai smeigtukai, vargoneliai. 

5 pay. Pilies gyvenvieteje rasti ginklai (ietigaliai, smai
gai, koviniai kirtikliai, streliq antgaliai). 

6 pay. Pities gyvenvieteje rasti pakabuciai ir seges. 
IS vokietilf k. verte Inita Tamosiiiniene 

3AMOK II 3AMKOBOE IIOCEJIEHIIE CABIIJIE B XI XVI BB. 

3BaJJ)J. MyrypeBH'I 

Pe310Me 

APeBlurn uetnp Ca6J1JJe B paHHee Cpe,ll,HeBeKOBbe 
HaxO,ll,J1JJC5I. Ha npaBOM 6epery peKH A6asbI, B ,ll,OJll1He 
KOTOPOH CTOIDI 3aMOK. C BOCTOKa rOpO,ll,Hll(e H 3aMKOBoe 
nOCeJIeHHe pa3,ll,eJIIDI HarypaJIbHbIH OBpar H cpy6JIeHHa5I. 
,ll,epeB5I.HHa5I. orpa,ll,a (pHC. 1). Ha3BaHHe Ca6J1JJe, no
BI1,llHMOMY, 3aMKa, BnepBble ynOMHHaeTC51 B nnCbMeHHbIX 
HCTO'lliHKaX B 1253 ro,ll,y, TOr,ll,a KaK 3aMKOBOe noceneHHe 
B KaqeCTBe ropo,ll,a ynOMHHaeTC5I. TOJIbKO B ,ll,oKYMeHTe 
1422 rO,ll,a. 

Bo BpeM5l paCKonOK 1975-1979 rr. 6bIJIO qaCTJ1qHO 
H3yqeHO rOpO,ll,Hll(e H paCKonaHa npH6JIH3HTeJIbHO 
nOJIOBHHa nJIOll(a,ll,H CeJIHll(a. EbIJIH BbI,ll,eJIeHbI ,ll,Ba 
OCHOBHbIX 3Tana crpOHTeJIhCTBa. IlepBbIK nepHO,ll, (XI
XII BB.) OXBaTbIBaeT BpeM5l, KOr,ll,a MeCTHbIe )KlneJIH 
rpynnnpOBaJIHCb BOKpyr 3aMKa B ueHTpe Ca6J1JJbCKOrO 
pernOHa. 3TOMY 3Tany crpOHTeJIbCTBa npHHa,ll,JIe)l(aT 
3,ll,aHH5l H 060pOHHTeJIbHa5I. CHCTeMa H3 ,ll,Byx 3all(HTHbIX 
PBOB H ,ll,epeB5lHHOrO orpa)l(,ll,eHH5l ,lI,JlHHOH 60 M (pHC. 2). 

Bo BpeM5l BTOpOro nepHO,ll,a (XIV-XVI BB.) )l(H3Hb 
TeKJIa 06bIqHbIM qepe,ll,OM, TOJIbKO UeHTp (3aMoK 
HeMeuKHX pbmapeH) CTOIDI ~e B ,ll,pyroM Mecre. Ilo 6oJIb-

v illeH qaCTH COXpaHHJlHCb OCTaTKH Ha3eMHbIX nocrpoeK, 
3,uaHHi1: C neqaMH. He OCTaJIOCb 3aIllHTHoH CHCTeMbI, 
MarepHaJI OT KOTOPOH, TaK KaK HCqe3JIa He06xo,uHMOCTb 
060POHbI, 6bIJI HCnOJIb30BaH ,ll,Jl5l nocTpoHKH ,uOMOB 
(pHC. 3). 

)KHTeJIH 3aMKOBoro nOCeJIeHH5I. 3aHHMaJIHCb 
peMeCJIaMH (pHC. 4--5): npOH3BO,ll,CTBOM )l(eJIe3a, o6pa-
60TKOH UBeTHbLX MeTaJIJIOB, TKaqeCTBOM, o6pa60TKoK 
,upeBecHHbI H poroB. TaK)I(e OHH 3aHHMaJIHCb 3eMJIe
,ll,eJIHeM H )l(HBOTHOBO,ll,CTBOM. B nHUJ.Y ynorpe6JlIDlHCb 
,ll,OMaillHHe )l(HBOTHble (CBHHbH, KPYnHbIH H MeJIKHK 

Prof. habil. dr. Evaldas Mugurevicius (Evalds Mugurevies). 
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poraTbIH CKOT) - 78% Hat1:,!J,eHHbIx KOCTeH npHHa,Qlle)J(31 
,ll,OMaIJlHHM )l(HBOTHbIM. Bo BTOPOM nepHO,ll,e HeCKOJIbKO 
60JIbillHH npoueHT ,ll,11KHX )l(HBOTHbIX (JIOCeH, 3y6pOB, 
,uHKHX Ka6aHOB, 606pOB H ,up.). 3T0 06'b51CH5leTC51 reM, 
qTO B cpe,uHeBeKOBbe nyra nepelUJIH B co6CTBeHHO~ 
npHille,uillHX HeMueB, H KOJlHqeCTBO ,ll,OMalUHHX )IQlJI()T" 

HbIX YMeHblUJ1JJOCb. 
Ilo 06Hap~eHHbIM YKpailleHH5lM (pHC. 6) MOX<HO 

YCTaHOBHTb, qTO B 3aMKOBOM nOCeJIeHHH B nepBblA 
nepHO,u )I(HJlH JIHBbl, aCCHMIDTHpOBaHHble KYPlllaMH JlHBbl, 
a BO BTOPOM - KYPIIIH. 

ClllfCOK lfJIJIIOCTPAIJ;lfH 

PHC. 1. IIJIaH apXeOJIOrHqeCKHX pacKonoK B 
rOpO,ll,HlIle H CeJIHIHe Ca6J1JJe. 

PHC. 2. CeJIl1J!le Ca6J1JJe BO nepBoM crpoHTeJIbHOIl 
nepHo,ue: 1 - CTOJI60Ba5I. 5lMa; 2 - X0351HCTBeHHaJl HMa; 
3 - oqar; 4 - rJlHH5lHa5I. ne%; 5 - KaMeHHa5l rre'lb; 6-
MeCTO nocrpoi1:KH; 7 - 060pOHHTeJIhHbIH pOB. 

PHC. 3. CeJIHIIle Ca6J1JJe BO BTOPOM crpOHTeJIbHOIl 
nepHO,ll,e: 1 - CTOJI60Ba5I. 5lMa; 2 - X0351HCTBeHHaJl HMa; 
3 - oqar; 4 - rJIHH5I.Ha5l neqb; 5 - KaMeHHa5l rre'lb; 6 -
MecTO nocrpoi1:KH; 7 - CKJIOH. 

PHC. 4. HaH.ueHHble B 3aMKOBOM nOCeJIeHHH opY.lW 
Tpy,ua (HrJIbI, pbI6oJIOBHble KPlOqKH, rpY3HJIa eereil, 
HO)I(HHUbI, HO)I(H), )l(eJIe3Hble 6YJIaBKH, BapraH. 

PHC. 5. Hat1:,!J,eHHoe B 3aMKOBOM nOCeJIeHHH opyue 
(HaKOHeqHHKH KOIIHH, ocrpHe, 60eBbIe qeKaHbI, HaKO" 
He~ crpeJI). 

PHC. 6. Hat1:,!J,eHHbIe B 3aMKOBOM nOCeJIeHHH nQII
BeCKH H IPH6yJIbI. 

ilCPCBOIl C JIHTOBCKOro OJIbFlf AHroHOBOl 
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