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frtlhgeschichtlicher Zeit
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Der nachstehende Bericht beruht auf der Analyse schriftlicher Quellen und dos
bei  der archaologischen  Erforschung von  Siedlungsplatzen des 9.-15. Jh.  in
Kurland gewonnenen Fundstoffs. Die archaologischen Grabungen erstreckten
sich  auf  Burgwalle,  Burgsiedlungen  sowie  steinerne  Burgen  (Abb.1).  In
schriftlichen  Quellen  werden  etwa  200 verschiedene  Siedlungen  Kurlands
erwahnt, wobei es sich sowohl urn Burgen als auch urn D6rfer und urn einzelne
Geh6fte handelt. In seiner "Vita Anskarl 1 " erwahnt Pimbert, Erzbischof von Ham-
burg-Bremen, daB die Kuren Mitte des 9. Jh. in einem Einheitsstaat (regnum) mit
ftlnf "civitates"  vereinigt waren  (Pimbert  1977,  cap. 30).  Die Siedlungsplatze
Seeburg und Apulia sind mit dem Namen ``urbs" bezeichnet. Urn die Bedeutung
und den Sinn der Begriffe "urbs" und "civitas" verstehen zu k6nnen, ist es ft]r
uns notwendig, diese Termini zu analysieren sowie die geographische Lage und
die archaologischen Daten der genannten Siedlungen zu erforschen.

Als erstes mtlssen wir die Lokalisation dieser Siedlungsplatze er6rtern. An-
fang des  19. Jh.  meinten die Historiker, der Ort Seeburg sei Seleburg an der
Dtlna (Daugava)  (Geijer, Schr6der 1828, 232). Obwohl Weitz diese irrtomliche
Hypothese  schon  1884  mit  Recht verwarf,  werden  diese Auffassungen  in
Quellenpublikationen  (Robinson  1921,  97;  Odelmann  1986,106)  leider noch
vertreten. Andere Historiker lokalisierten den Ort an den M0ndungen der Winda
oventa), der Skala, der Memel (Nemunas) oder der Dtlna. Bielenstein meinte,
daB Seeburg seinen Namen von einem Landsee (Libauer/Liepajaer See) in der
Nahe des Meeres erhalten habe (Bielenstein 1892, 225). Johansen denkt degegen
eher an eine Burg im Bereich des Kurischen Hafts; aber genau wies er die Stelle
dieser Burg nicht nach (Johansen 1964, 823).

Unzweifelhaft muB Seeburg an der kurischen K0ste gesucht werden, nicht
weit enffernt vom Meer.  Dann wird offenbar, daB kein Gebiet im alten KLlrland
einen so passenden Platz ft]r eine vorgeschichtliche Siedlung besitat wie die
Gegend Grobin 6stlich von Libau  (Liepaja), wo der AlandafluB in den Libauer
See flieBt (Abb. 2). Die Alanda aber war noch im Mittelalter bis Grobin schiffbar.
Nach den Ausgrabungen des schwedischen Archaologen Nerman gibt es keine
Zweifel mehr, daB Seeburg in Grobin mit diesem Ort zu identifizieren ist (Nerman
1958,198). Diese Meinung wird auch von anderen Wissenschaftlern untersttltzt
ITrillmich 1961, 97). In Grobin befinden sich ein Burgberg, dessen Plateau eine
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Abb. 1. Die erforschten frt]hgeschicktlichen und mittelalterlichen
Burgen auf dem Territorium Kurlands.  1  -Burgwall, 2 -
Siedlungen  und  Burgflecken,  3 - Steinerne  Burg,  4 -
Grenze Kurlands im Miltelalter

Flache-von  0,4  ha  ein-
nimmt, eine Siedlung mit
einer Gr6Be von  2-3  ha,
drei skandinavische Gra-
berfelder der vendel-und
frtlhen  Wikingerzeit  und
ein `kurisches  Gfaberfeld
der Eisenzeit, welches bis
zum  Ende  des  13.  Jh.
benutzt wurde. Auch tiber
die   Lage   von   Apulia
(Apuole)   werden   ver-
schiedene    Ansichten
geauBert.  Aber  im  Un-
terschied zu Seeburg wird
Apuole immer in Kurland
gesucht.  Bielenstein  be-
wies  schon  im  vorigen
Jahrhundert,  daB  diese
Burg im Dorfe Appule 10
kin  von  Skoda gelegen
war  (Bielenstein  1892,
242).   Einige   Forscher
meinen - unbegrt]ndet -
bis  in  letzter  Zeit,  daB
Apuole  bei  Pilten  liegen
wtlrde  (Geijer,  Schr6der

1828,  252;  Plobinson  1921,  97;  Odelmann  1986,106).  Auch  die  Vermutung
(D6ring  1884, 8-24), daB Apuole unweit von Grieze  (Gr6sen) zwischen Winda
und Varduva lag, ist nicht wahrscheinlich.

Beim Dorfe Appule befindet sich ein groBer Burgberg (1  ha) mit einem 8 in
hohen wall ITautavi6ius 1 975, 3`17). Wahrend der Ausgrabungen von 1 931 -1932
konnten  mehrere  Bauperioden  unterschieden  werden;  hauptsachlich  wurde
Material  aus der Zeit von 300-1000 gefunden  (Nerman  1958,188).  In Apuole
kann  man, wie in  Grobin,  die Existenz einer vorgeschichtlichen  Burgsiedlung
nachweisen, welche als schwarze  Kulturerde  mit Funden  stldlich  und  6stlich
des Burgberges erkennbar blieb (Abb. 3), sowie ein Graberfeld n6rdlich dessel-
ben  (Tautavi6ius 1975, 31).  Die Untersuchungen zeigten, daB erst im 7.-8. Jh.

L

die Besiedlung in Apuole zunahm (Nerman 1958,188).
Nach den Angaben von Rimbert waren die kurischen Siedlungsplatze sehr

groB.  In  Seeburg  sollen  sich  7000,  in  Apuole  15 000  kampffahige  Manner
befunden haben. Es ist sehr wahrscheinlich, daB die Zahlen der Besatzung bei
Rimbert  stark  tlbertrieben  wurden,  da die  Kampfer auf  keinen  Fall  alle  Platz
innerhalb des Burgwalls hatten finden k6nnen. Vielleicht benutzten sie daneben
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ln  Ostmitteleuropa wurde
``urbs"  auch  als  einer  der

Termini  benutzt,  urn  die
administrativen  Zentren
oder Zentralorte  des  11.-
12. Jh. zu bezeichnen (An-
dersson 1971, 24).

Die Ubersetzung des
Wortes  "civitas"  ist  nicht
leicht, da es in der Chronik
zweideutig gebraucht wur-
de.  Pimbert schrieb  tiber
die  Kuren,  welche sich  in
einer  Einkreisung  gegen
die Schweden verteidigten:
als  "die  anderen  (Kuren)
sich  in  die  Burg  einge-
schlossen  hatten  (con-
clusis ipsis  in civitate), fin-
gen  die  ersteren  (Schwe-
den) von auBen an, die stadi
(a   foris   urbem)   kraftig
anzugreifen" (Pimbert 1977,
61 ; Trillmich  1961, 97 -die
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Abb.  2. Der  Lageplan  des archaologischen  Denkmalkom-
plexes von Grobin. 1 -2 Skandinavische Graberfelder,
3 -kurisches Graberfeld, 4 -Siedlung und Burgflec-
ken, 5 - Burgwall

Burg; Odelmann 1986, 58 -
borg). So ist es verstandlich, wenn in diesem Fall "civitas" mit dem Wort "Burg",
"borg" t]bersetzt wird.

Aber die Frage, wie "civitas" im Satze, daB "im Kurenstaate funf civitates
gewesen seien'', zu verstehen ist, ist etwas komplizierter. Wie k6nnen wir "civi-
tas" t]bersetzen? Mit dem Begriff ``Stadt", wie es von einigen Wissenschaftlern -
stader (Odelmann 1986, 58), towns (Pobinson 1921, 97), Stadte (Nerman 1958,
194), Stadte, Handelsplatze (Westerbergh 1967,164), pilsetas (Stadte) (Spekke
1937, 49; Bilkins 1938, 228) -getan wurde? Seltener t]bersetzt man ``civitas" mit
solchen  Begriffen  wie  ``Gauburg"  (Trillmich  1961,  95)  oder  ``priek§pilseta"
ovorstadt) (Andersson 1990, 34). Jedoch behaupten einige Historiker mit Pecht,
daB "civitas" in dieser Hinsicht einen breiteren Begriff einschlieBen k6nnte. So
bezeichneten "civitas" z.B. §vabe (§vabe 1938, 48; Zutis 1948, 31 )  als Unterstaat,
Zeids (Zeids 1951, 51 ; Moora 1952, 97) -ein Teilgebiet geringeren AusmaBes -
als Gau  und  Hellmann als ein gr6Beres Gebiet,  dessen  Mittelpunkt urbs war
(Hellmann  1982,14). Vielleicht war ``civitas" ein Burggebiet mit einer zentralen
Burgsiedlung, das dem spateren Landgebiet (terra) ahnlich ware (Mugurevi6s
1985,  79).  In  Mitteleuropa  bezeichnete  ``civitas"  einen  administrativen  Bezirk,
obwohl in der zweiten Halfte des 9. Jh. dieses Wort auch in der Bedoutung ft]r
Burg oder auch Befestigung auftauchte (Andersson 1971, 21 -23).

Bei den Burgwallen in Kurland kann man aufgrund ihrer Form drei Typen
unterscheiden. Den ersten Typus bilden gesondert stehende, mehr oder weniger
kreisformige Htlgel mit Befestigungsring (IA 1974 ABB. 94). Zum zweiten Typus
geh6ren Ht]gel von langlicher Form mit einem Hauptwall auf dem plateau (Brastin§
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Abb. 3. Lageplan des Burgwalls von Apuole

1923,  29,  32-34).  Den  dritten
Typus bilden Ht]gel mit Eckbe-
festigungen (IA 1974, Abb. 91 -
93). Diese Burgwalle mit Eckbe-
festigungen dberviegen zahlen-
maBig  (60).  Daraus darf gefol-
gert werden, daB sie eine fur Ku-
ren charakteristische Form wa-
ren.   Bestatigt   wird   diese
Annahme auch durch die Gra-
bungsergebnisse bei Burgwal-
len dieses Typus ITalsi, Sabile),
welche in der letzten Siedlungs-
periode zweifelsohne den  Ku-
ren geh6rten. Hierbei ist zu be-
rtlcksichtigen, daB das Befesti-
gungssystem  mancher  Burg-
walle im Laufe der Zeit veran-

dert wurde. So hatten beispielsweise die Burgwalle Talsi und SabHe in der ersten
Siedlungsperiode einen Befestigungswall ohne Hauptwall (LA 1974,181 -183).
Hieraus  ergibt  sich  die  Folgerung,  daB  die  in  Nordkurzeme  vorhandenen
Burgwalle mit Befestigungsring der vorkurischen Periode, d.h., den kurlandischen
Liven angeh6rten (Mugur6vi6s 1981, 398). In einigen Burgwallen dieses Typus
wurde die Anfangsperiode der befestigten Siedlungen (ca. 500 n.Chr.) nach den
Funden  der  Binsenstichkeramik  als ft]r die  Kultur der  Balten  charakteristisch
festgestellt (Mugurevi6s 1966,139).

GemaB den Berichten des islandischen Historikers Snorre Sturleson in der
Sage von St. 0lav (Johnsen, Helgason 1930,168), die am An fang des 13. Jh.
geschrieben wurde, aber deren Ereignisse sich hypothetisch auf die sechziger
Jahre des 9. Jh. beziehen, waren auch die Schweden an der Befestigung der
kurischen  Burgwalle  beteiligt.  Damals  habe  K6nig  Erik aus  Uppsala  Kurland
unterworfen und dort Erdburgen ¢ardborgir) bauen lassen sowie andere groBe
Werke (storvirki) geleistet, die man noch heute sehen kann. An dieser Stelle ist
es ft]r uns wichtig, die Bedeutung zweier Begriffe, "jardborgir" und ``storvirki", zu
er6rtern. "Jardborgir" waren vermutlich die Burgberge mit Wall, welche in Kurland
fur die einheimische Bev6lkerung tlblich waren. Es gibt bei dem Ort Zlekas (Abb.
4) einen fur Kurland fremdartigen Befestigungstypus mit zwei parallelen Erdwallen
und  einem  schmalen  Plateau  -Paberzkalns  (Mugurevi6s  1973,  50).  Die
archaologischen Ausgrabungen bestatigten hier die Datierung des Burgwalls in
die Wikingerzeit und den skandinavischen EinfluB. In den Jahren 1932-1935 wurde
beim Hofe Priednieki in der Siedlung (100 in stldlich von Paberzkalns) eine Anzahl
von Schildkr6tenfibeln, Schwertbruchstt]cken u.a. gefunden, welche skandina-
vischer Herkunft sind (§turms 1949, 213-215).

Etwas schwieriger ist es, die Bedeutung von "storvirki" zu erschlieBen. Man
kann sie aus dem Sinn ahnlicher W6rter der skandinavischen Sprachen herlei-
ten.  ``Storvirki"  deutet  auf  eine  Heldentat,  z.B.  groBe  Werke .zu  leisten  hin
(Perigski6ld  1697,  484;  Sch6ning  1778,104;  Aal  1838,  231).  Die deutschen,
russischen  und  lettischen  Ubersetzungen  (Niedner  1922,121 ;  Gurevi61980,

88



Abb. 4. Archaologische  Denkmaler  in  der  Umgeburg  von
Zlekas.  1  -  Burgwall,  2  -  Skeletgraberfeld,  3  -
Brandgraberfeld

219;   LVA  11,11938,  Nr.  5)

interpretieren ``storvirki" als
ein  Schanzenwerk,  eine
Befestigung  oder ein  Ge-
baude,  welches von  den
Schweden errichtet wurde.
Die glaubwt]rdigere dieser
zwei   Auffassungen   ist,
"storvirki"  als  Heldentaten

und  andere  MaBnahmen
der Wikinger  zu  deuten,
abernichtalsErrichtungvon
Be-festigungen, die schon
als  "jardborgir"  erwahnt
wurden.

Die  Sage  von   Egil
Skallagrimson enthalt weit-
ere interessante I nformatio-
nen   tiber   die   Befesti-
gungsanlagen  kurischer
Dorfsiedlungen  und  tiber
die Verteidigung der Sied-
lungsplatze im allgemeinen
(Johnsen 1886-1888, kap.

46; Nordal 1933,114-115). Die Handlung geh6rt in den Zeitraum An fang des 10.
Jh., niederge-schrieben wurde sie im 14. Jh. Nach dieser Sage befanden sich
mehrere Gebaude (byggda) im Hofe (boer) eines kurischen Dorfes (byggdin).
Die Hofumfriedung bestand aus einem Palisadenzaun (skidgardur).

Die Beschaffenheit der Befestigung kurischer Siedlungen am Burgberg ist
an den Grabungsergebnissen der Burgsiedlung Sabile zu erkennen (Mugufevits
1981, 399). Danach konnte man eine ca. 60 in lange, durch zwei Schutzgraben
gebildete Verteidigungsanlage aus dem 11.-13. Jh. nachweisen (Abb. 5). Der
innere Graben war zusatzlich noch durch einen Staketenzaun, und der 2 bis 3 in
davon  entfernte  auBere  Graben  mittels  eines  durch  Steine  abgesttltzten
Palisadenzaun  gesichert.  Die  drei  Reihen  Pfostengraben  zeugen  von
Befestigungen auch im n6rdlichen Teil der Burgsiedlung. Anzumerken ist, daB
die in der Sage von Egil geschilderte Schlacht mit Schwertern, Wurfspeeren und
Lanzen unmittelbar an solchen h6lzernen Schutzzaunen einer kurischen Siedlung
stattfand. Der einheimische Name einer solchen Burgsiedlung, ``pilsats" (Burg +
Gehege mit Umzaunung), wird in schriftlichen Quellen des 13.-15. Jh. ervahnt
(Zeids 1961, 8-10; Mugurevi6s 1976, 74).

Die Ausgrabungen bewiesen, daB die bis zum Einfall der Kreuzritter bes-
tehende Burgsiedlung auch  im  Mittelalter noch  bewohnt war, jedoch die Be+
festigungen nicht wieder aufgebaut wurden.

Bedeutungsvoll ft]r die Archaologen ist in der Sage von Egil..die Schilde-
rung  der Gebaude im. kurischen  Hofe. Auch  hier gibt es in der Ubersetzung
terminologische  Schwierigkeiten,  obwohl  die  Erkenntnisse  der Vorganger
ausreichend vervendbar gewesen sein mtlBten (Maslova 1956; Pallson, Edwards
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Abb. 5. Planskizzendes  Burgwalls  Sabile  mitder
Grabungsflache in der Burgsiedlung. 1  -ar-
chaologisch erforschte Grabungsflache, 2 -
Verteidigungsanlage, 3 - Grenze der Burg-
siedlung

1976).  Im  Hofe  befand  sich  ein
mehrfaumiges Haus mit einer Gast-
stube  (stofur),  einer  gesondert
eingestellten Kt]che (eldaskali) und
einem  Schlafzimmer  im  Dachbo-
den (lopt), der durch eine Treppe
erreichbar war. Unter dem FUBbo-
den  befanden sich ein grubenar-
tiger Keller (grof) und eine Schatz-
kammer  (underskemmuna).  Ne-
ben den Wohnraumen (hibyli) war
eine Kornkammer (kornlauda), die
durch eine Quervand vom Wohnteil
abgeteilt war.

Eine  ungefahr solche  Eintei-
Iung der Paume bestatigten auch
die Ausgrabungen  im  Burgberg
Talsi (Karnups 1938,13). Dort wur-
de ein Haus mit zwei Raumen und
einem Keller unter einem von die-
sen entdeckt.  In einem Gebaude
fand  man  viele  Reste  der Dachi-
solation aus Birkenrinde, die eben-
falls  in  der Sage erwahnt wurde.
Uber die  Burg  in Talsi  erzahlt die
Peimchronik  des  13.  Jh.  (Talsen
wird  eine  Burg  genannt - RH,  V.
11816).  Wie  bei  den  Grabungen
festgestellt wurde, gab es hier im
Laufe von etwa ft]nfhundert Jahren
(10.-14. Jh.) neun sied[ungspe-rio-

den (Karnups 1938,110-115). Das nattlrliche Htlgelplateau wurde durch einen
flachen,  1  in breiten Graben und einen niedrigen Schutzwall von der Vorburg-
siedlung abgegrenzt und der Htlgel aut diese Weise in einen Burgwall vervandelt.
Derselben Periode geh6ren die Reste in den Erdboden vertiefter Herdstellen sowie
steinerner Herde an. Auch die meisten Hauser derselben Periode waren in den
Erdboden vertieft, und im Fundstoff tlberwiegt charakteristischer livischer Zierat.

Das 11. Jh. kann, was den Ausbau und die Befestigung des Burgwalls zu
Talsi betrifft, als eine Periode des Umschwungs angesehen werden. Offensichtlich
hangt das mit dem Auftreten einer neuen ethnischen Gemeinschaft -den Kuren -
zusammen. Indirekt zeugt davon auch das im Vilkumuizas-See, in der Stadt Talsi,
gehobene Fundmaterial, welches unter anderem kurische Alterttlmer des 11.-
14. Jh. enthalt. Seit dem 11. Jh. wurden auf dem Burgwall Talsi ausschlieBlich
BIockhauser errichtet. An der Ostseite, dicht neben dem Burgwall, befand sich
gleichzeitig  eine Burgsiedlung,  pilsats  (Klopmann  1856,  3; Asaris, Tora 1994,
19-22). Ihre Gr6Be umfaBte etwa eine Flache von 4 ha.

Die Grabungsergebnisse auf dem Burgwall Talsi beweisen, daB nicht alle
Burgwalle in Nordkurland kurischer Herkunft sind. Ohne Zweifel waren einige
von ihnen (Lagzdine, Nogale u.a.) von Liven oder Wenden bewohnt. Ein Teil der
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Burgwalle  befindet sich  in  Gebieten,  die  in  bestimmten  Zeitabschnitten  eine
gemischte Bev6lkerung aufwiesen.

Nach den Kreuzzt]gen der Deutschen im 13. Jh. ist in den ehemaligen Be-
festigungen  der ortsansassigen  Bev6lkerung  ein  allmahlicher Schwund  der
Einwohnerschaft zu verzeichnen. Die Deutschen bauten ihre Burgen nicht auf
den einstigen kurischen und livischen Burgbergen, sondern in der Nahe derselben
(Pilten, Sabile, Kandava, Talsi u.a.), wobei die frtlheren Ortsnamen beibehalten
wurden. Die ortsansassige Bev6Ikerung, in der die Kuren immer mehr tlberhand
tiber die Liven nahmen, lebte von nun an in D6rfern.
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Kur§o gyvenamosios vietoves ankstyvaisiais viduramziais

EVALDAS MUGUREV16IuS

Santrauka

Rimbertas savo „Vita Anskarii`` Ixa. viduryje mini Kur§o „karalyst?``, 5 sritis -„ci-
vitates`` ir du „miestus``  (urbs) -Seeburg ir Apulia.

Del Seeburg lokalizavimo yra jvairiu nuomoniu, ta6iau jis turetu bdti identifi-
kuojamas su Gruobine, kuri vikingu laikais vandens keliu buvo pasiekiama ir i§
jciros. Ten yra piliakalnis su 0,4 ha dydzio aik§tele, 2-3 ha ploto gyvenviete, trys
skandinavi§ki ir vienas kur§i§kas kapinynas. Apulia vietoves kartais irgi ie§koma
skirtingose vietose, ta6iau tai neabejotinai Apuole su didziuliu piliakalniu, gyven-
viete ir kapinynu. Abu pamineti centrai Rimberto yra laikomi labai dideliais. Mini-
mi 7000 (Seeburg)  ir 15 000 (Apuole)  kur§iu kariu negalejo tilpti piliakalniuose,
matyt, jie gynesi ir gretimose gyvenvietese. Sayoka „urbs`` turi bdti suprantama
kaip papilio gyvenviete (Burgsiedlung), §vedi§kai „stad``, angli§kai „town". Abe-

jotina yra „urbs" Iaikyti pilimi. Rytu Europoje Zodis „urbs" XI-Xll a. buvo naudoja-
mas taip pat ir administraciniams centrams pazymeti. Zodis „civitas" Rimberto
kronikoje vjename kontekste galetu bdti suprantamas kaip „pilis", kitame jis tu-
rejo reik§ti administracinj regiona, Zem?.

Kuisiu piliakalniai pagal forma yra skirstomi i tris rt]§is. Islandu istoriko Snorre
Sturleson Ziniomis (§v. 0lafo saga) Kur§e savo !tvirtinimus („jardborgjr", ,,storvir-
ki``) buvo pasistate ir §vedai. Zlekas vietovej.e yra Zinomas vikingu laiku neipras-
tos formos piliakalnis su dviem lygiagre6iais pylimais ir siaura aik§tele. Gretimo-
je gyvenvieteje buvo rasta skandinavi§kos kilmes daiktu. Gali bdti, jog tai vienas
i§ Kur§e pastatytu „jardborgir" sutvirtinimu pana§ds i vietiniu gyventoju statytus
piliakalnius. „Storvirki``,  matyt, turi abstrak6ia prasm? ir rei§kia apskritai vikingu
karing veikla, §iuo atveju Kur§e.

Salia piliakalniu buvusiu jtvirtintu gyvenvie6iu geras pavyzdys yra Sabile. Ja
gyne sutvirtinimai du grioviai, palisados ir keliu eiliu stulpu sienos. Tokiu papilio
gyvenvie6iu vietinis vardas ``pilsats" yra paminetas Xlll-XIV a. §altiniuose. Pana-
§Cis kur§iu gyvenvietes !tvirtinimai apra§yti Egilio sagoje. Svarbus archeologams
yra ir ten apra§omas kur§iu sodybos kiemo planavimas ir atskiri pastatai su sve-
6iu ir miegamaisiais kambariais, kletimis, rosiais ir patalpomis, kur saugomi tur-
tai ir ginklai.

Pana§us pastatu !rengimas aptiktas kasinejant Talsu piliakalnj. Ten rastas
pastatas su dviem patalpom ir rc]siu. Namas buvo dengtas berzo to§imi. Talsu
piliakalnis XIII a. ra§ytiniuose §altiniuose yra vadinamas pilimj. X-XIV a. Talsu gy-
venviete buvo sutvirtinta, joje stovejo jgilinti Zemen pastatai bddingi lyviams. Nuo
X a. gyvenvieteje atsiranda bodingi kur§iams rentiniai pastatai.

Atejus ordinui,  nuo XIIl a.  papiliu gyvenvietese labai sumazeja gyventoju.
Vokie6iai statesi savo pilis ne senulu kur§i§ku piliu vietose, bet §alja ju. Vietiniai
gyventojai nuo XIll a. gyveno jau tik kaimuose.
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