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des Archäologische n Museum s in Pose n auf dem Gebie t der jetzigen 
Wojewodschaf t Grünberg. ] In : Z otchùani wieków 28 (1962), H . 1, S. 58—64. 

141. Alina U r b a ń s k a , Z dziejów sukiennictw a Międzyrzeckiego . [Aus der 
Geschicht e der Meseritze r Tuchmacherei. ] In : Z otchùani wieków 28 (1962), 
H. 1, S. 15—20, mi t 3 Abb. 
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142. Urszul a D y m a c z e w s k a , Cmentarzysk o kultur y ùużyckiej we wsi 
Pùomykowo, pow. Gorzów . [Ein Friedho f de r Lausitze r Kultu r in Mühlen -
Vorwerk, Kr . Landsberg/Warthe. ] In : Fonte s Archaeologic i Posnanienses , 
Bd XII I (1962), Pozna ń [Posen ] 1963, S. 314—317, mi t 3 Abb. un d franz Res . 
(De r Or t liegt N O von Zantoch. ) 

143. Aleksande r D y m a c z e w s k i , Osada z okresu wpùywów rzymskich w 
Santok u w pow. gorzowskim. [Ein e Siedlun g aus de r Römische n Kaiserzei t 
in Zantoch , Kr . Landsberg/Warthe. ] In : Muner a Archaeologic a loseph o 
Kostrzewsk i . . . oblata , Pozna ń [Posen ] 1963, S. 331—336, mi t 2 Abb. 
un d franz . Res . 

144. Eliza N a u m o w i c z ó w n a , Grodzisk o w Wilenku , pow. Świebodzin . 
[Ein Burgwall in Zioń , Kr . Schwiebu s (frühe r Kr . Züllichau-Schwiebus). ] 
In : Fonte s Archaeologic i Posnanienses , Bd XII I (1962), Pozna ń [Posen ] 
1963, S. 329—332, mi t 5 Abb. un d franz . Res . 

145. Eliza N a u m o w i c z ó w n a , Wykaz nabytkó w Muzeu m Archeologiczneg o 
w Poznani u w latac h 1959—1960. [Verzeichni s de r Erwerbunge n des 
Archäologische n Museum s in Pose n aus den Jahre n 1959—1960.] In : Fonte s 
Archaeologic i Posnanienses , Bd XII I (1962), Pozna ń [Posen ] 1963, S. 364— 
385, mi t 16 Abb. 

146. Wojciech Ś m i g i e l s k i , Wykaz nabytkó w Muzeu m Archeologiczneg o w 
Poznani u w 1958 r. [Verzeichni s de r Erwerbunge n des Archäologische n 
Museum s aus dem Jahr e 1958.] In : Fonte s Archaeologic i Posnanienses , 
Bd XII I (1962), Pozna ń [Posen ] 1963, S. 346—363, mit 19 Abb. 

147. Mari a Z e y l a n d o w a , Badani a cmentarzysk o kultur y ùużyckiej w 
Olszyńcu , pow. Żary . [Untersuchunge n auf dem Friedho f der Lausitze r 
Kultu r in Wellersdorf, Kr . Sorau. ] In : Fonte s Archaeologic i Posnanienses , 
Bd XII I (1962), Pozna ń [Posen ] 1963, S. 18—49, mi t 31 Abb. un d franz . Res . 

Kritische r Beitra g zur mittelalterl iche n Siedlungsgeschicht e 
Zentralpolen s 

Nac h dem Zweite n Weltkriege ist Lodz , der Emporkömmlin g unte r den Groß -
städte n Polens , endlic h Sitz einiger bedeutende r wissenschaftliche r Institutione n 
geworden : eine r Universität , nebe n mehrere n andere n Hochschulen , un d eine s 
Staatsarchivs . Dami t ist auch Zentralpolen , etwa im Umfan g des alte n Lent -
schütze r un d Sieradze r Fürstentum s ode r der heutige n Lodze r Wojewodschaft , 
nähe r in das Blickfeld der Wissenschaft gerückt , insbesonder e ihre r regiona l 
interessierte n Zweige. Di e Lodze r Forsche r habe n jetzt in ihre n wissenschaftliche n 
Institutione n ein entsprechende s Instrumentarium , währen d sie noc h in der 
Zei t zwischen den Weltkriegen nu r nebenberuflic h der Forschun g diene n konn -
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ten . Da s sichtbar e Ergebni s dieser Wandlun g sind die überau s zahlreiche n neue n 
Publikationen . 

I n de n ersten Nachkriegsjähren , bis in die fünfziger Jahre , war die Lodze r For -
schungsarbei t vorwiegend auf „aktuelle " Themen , wie die Entwicklun g des Ka -
pitalismu s in Zentralpole n ode r der kapitalistische n Industrie , die Entstehun g 
der Arbeiterklasse usw., gerichtet. 1 Allmählic h folgte dan n eine gewisse Renais -
sance der nationale n polnische n Geschichts - un d Regionalforschung , wofür die 
im Oktobe r 1956 beschlossen e Wiederaufnahm e der Publikatio n des „Roczni k 
Ùódzki" (Lodze r Jahrbuch ) der Sektio n Lod z der Polnische n Historische n Gesell -
schaft symptomatisc h ist.2 I n unsere m Forschungsberich t kan n von dem allen 
leider nu r eine Auswahl zu Wort kommen . 

I n dieser Übersich t ist die Forschungsarbei t von P r o t Dr . Ja n D y 1 i k , dem 
Direkto r des Geographische n Institut s an der Lodze r Universität , voranzustellen . 
Durc h seine Tätigkeit , vor allem aber durc h das von ihm seit 1954 herausgegeben e 
„Periglazial e Bulletin" , ist de r zentralpolnisch e Raum , insbesonder e die Lodze r 
Hochfläche , dere n markant e Gesamterscheinun g un d eigenartig e Abtragungsfor -
me n bereit s frühe r aufgefallen waren 3, in de n Fachkreisende r ganzen Welt bekann t 
geworden . Dylik ha t die Tätigkei t seines Institut s hauptsächlic h auf diese peri -
glaziale Forschun g gelenkt. 4 Trotzde m bleibt wohl festzuhalten , daß die physio -
graphisch e Erforschun g des zentralpolnische n Raume s auch den Siedlungsfor -
scher solange nich t befriedigen kann , ehe nich t seine klassische glaziologische 
Aufgliederun g — nac h Grundmoränen , Endmoränen , Sander n u. a. — geglückt 
ist.5 Sie wäre, nebe n eine r Kart e großen Maßstab s de r Bodengüte n  6, ein e un -

ii vgl. den Forschungsbericht : Prac e naukow e zakùadu histori i spoùeczno-
gospodarcze j Instytut u Historyczneg o Uniwersytet u Ùódzkiego. [Wissenschaft -
liche Arbeiten des Institut s für Sozial -  un d Wirtschaftsgeschicht e an de r Lodze r 
Universität ] In : Kwart . Hist . 60 (1953), S. 323—328. 

2) Da s Jahrbuc h ist inzwische n in 5 Bände n erschienen , von dene n die letzte n 
wegen unzureichende r Papierzuteilun g bedenklic h schma l ausgefallen sind. Außer 
der regelmäßige n „Chronik " im Jahrbuc h unterrichte t zuletz t Krystyn a S r e -
n i o w s k a übe r die neuer e Lodze r Forschungstätigkei t auf historische m Gebie t 
unte r dem Titel : Prac e ùódzkiego ośrodk a historycznego . [Arbeite n des Lodze r 
historische n Zentrums. ] In : Kwart . Hist . 65 (1958), S. 952—956. 

3) O. K o s s m a n n , Szkic orograficzn y okolic Ùodzi. [Orographisch e Skizze 
der Lodze r Gegend. ] I n : Czasopism o Przyrodnicz e 1929, H . 7/8 . 

4) Ja n D y l i k , O peryglacjaùnym charakterz e rzeźby środkowe j Polski . [Übe r 
den periglaziale n Charakte r des Reliefs von Mittelpolen. ] Ùódź [Lodz ] 1953. 

5) Eine n Beitra g hierz u bilden die Kart e 1 „Landschaftsgliederun g un d Be-
siedlun g des Lodze r Gebietes" , 1 : 400 000, in : O. K o s s m a n n , Di e deutschrecht -
liche Siedlun g in Polen , dargestell t am Lodze r Raum , Leipzig 1938, sowie der 
betreffend e Textabschnitt . 

6) Ein e erste Übersich t gab die Kart e 2 „Bodenkundlich e Skizze der Umgebun g 
von Lodz", 1 : 200 000, ebenda . Heut e liegt eine leider hie r nich t greifbare Be-
arbeitun g von A. M u s i e r o w i c z un d Z. O l s z e w s k i , Gleb y województwa 
ùódzkiego [Böde n der Lodze r Wojewodschaft] , in : Roczn . Nau k Roln . 54 (1950), 
H. 3, un d 86 (1960), Ser . D, vor. Bei Janin a K a m i ń s k a , Grod y wczesnośred -
niowieczn e ziem polski środkowe j na tle osadnictw a [Die frühmittelalterliche n 



Kritischer Beitrag zur ma. Siedlungsgeschichte Zentralpolens 271 

erläßlich e Voraussetzun g für die siedlungsgeschichtlich e Forschung . Di e von 
Dylik inzwische n vorgelegte Landschaftsgliederun g auf rein morphometrische r 
Grundlag e un d in 45 Regionen , nac h Platten , Talungen , niedrige n Hügeln , höhe -
ren Hügel n u. a. 7, ist immerhi n ein große r Fortschritt , z. B. gegenübe r der grö-
bere n Landschaftsgliederun g Wunderlich s im „Handbuc h von Polen" , eine m Er -
gebnis des Erste n Weltkrieges, wo auf Grun d der topographische n Kart e — ohn e 
zusätzlich e Durchrechnun g des lokalen Reliefs — eine erste brauchbar e morpho -
graphisch e Unterteilun g des diluvialen Zentralpolen s gegeben wurde . 

Anschließen d ha t J . D y l i k eine Deutun g der Siedlungsentwicklun g im Lod -
zer Rau m versucht. 8 E r tru g zu diesem Zweck die Ortschaften , nac h ihre n erste n 
Nennunge n zu Gruppe n zusammengefaßt , hauptsächlic h auf Grun d der bekann -
ten Ortsnamenforschunge n von Stanisùaw K o z i e r o w s k i 9 , in seine Kart e 
der 45 Regione n des Lodze r Raume s ein . Dylik kam dabe i zu de r inzwische n 
etwas antiquierte n Vorstellun g zurück , daß die Siedlunge n hie r in Etappe n au s 
ihre n ursprüngliche n Zentre n in den Täler n un d Niederunge n der größere n 
Flüsse allmählic h in die Täle r der Nebenflüss e un d Bäch e un d schließlic h übe r 
die Quellbäch e bis zur Wasserscheid e hinaufgestiege n seien. Sicherlic h trifft zu —• 
wie schon ein Blick auf die erste n topographische n Karte n des Raumes , etwa 
auf die südpreußische n Landesaufnahme n aus dem End e des 18. Jhs. 10, zeigt —, 
daß die älteste n Siedlungsballunge n im Lentschütze r (Warschau-Berliner ) Ur -
stromtal , im Sieradze r Wartheta l un d an der Pilic a ode r doch in dere n Näh e lie-
gen. Es trifft ferne r zu, daß die ältere n Siedlunge n mi t ihre n Hofstätten , also 
der Dorfzeil e selbst, die Lage an ode r auf dem Talrand , zwischen Wiese un d 
Fel d suchen . I n eine r frühere n Bearbeitun g waren ebenfall s nac h kartographi -
scher Einzeichnun g der Erstnennungen , freilich in eine m engere n Raum , die 
Täle r als die Hauptleitlinie n der Siedlungsentwicklung , besonder s der älteste n 
Phasen , gewerte t worden . I m Schlußabsat z dieser Arbeit hieß es jedoch : „Solang e 
wir übe r kein e zureichend e Bodenkart e verfügen, ist jede diesbezüglich e Kombi -
natio n ein müßige s Unterfangen. " n Di e alte Bodenkart e von St. M i k l a s z e w -

Burgen der Lände r Mittelpolen s auf dem Hintergrun d des Siedlungsbildes ] 
(Acta Archaeologic a Universitati s Lodziensis , Bd 2), Ùódź [Lodz ] 1953, S. 183 un d 
185, sind Ausschnitt e der neue n Bodenkart e in 1 : 300 000 abgedruckt , also in dem -
selben Maßstab , in dem die Übersichtskart e der Bodenarte n in Danzig-Westpreu -
ßen , Warthelan d u. a., Berlin 1940, herausgegebe n wurde . Vgl. hierz u auch R. 
H a j e n s k i , Versuch eine r genetische n Gliederun g der Böde n Polens . In : ZfO. 3 
(1954), S. 554—567. 

7) Ja n D y l i k , Uksztaùtowanie powierzchn i i podzia ù na krain y podùódzkiego 
obszaru . [Oberflächengestal t un d räumlich e Gliederun g des Lodze r Gebietes. ] 
Ùódź [Lodz ] 1948. 

8) Ja n D y l i k , Rozwó j osadnictw a w okolicac h Ùodzi. [Siedlungsentwicklun g 
in der Lodze r Gegend. ] Ùódź [Lodz]  1948. 

9) Stanisùaw K o z i e r o w s k i , Badani a naz w topograficznyc h na obszarze 
dawne j wschodnie j Wielkopolski . [Forschunge n übe r die topographische n Name n 
auf dem Gebiet e des einstigen östliche n Großpolen. ] Pozna ń [Posen ] 1926—1928. 

10) O. K o s s m a n n , Di e preußische n Landesaufnahme n in Pole n 1753—1806. 
In : Jomsbur g 1937, H . 1, S. 19—31. 

11) O. K o s s m a n n , De r Siedlungsgan g im Lodze r Urwald . In : Deutsch e Wiss. 
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s k i 1 2 , die anscheinen d noc h J. Waręża k in seiner Geschicht e de r Lowitsche r 
Kastellane i benutzt , ist für diesen Zweck nich t geeignet , weil sie viel zu wenig 
detaillier t ist. Ers t nac h der Herstellun g eine r „Bodenkundliche n Skizze der Um -
gebun g von Lodz " im Jahr e 1934 war es schließlic h möglich , die Bevorzugun g der 
besseren Böde n durc h die mittelalterliche n Siedlunge n Zentralpolen s un d dami t 
die entscheidend e Bedeutun g der Bodengüte n für den Siedlungsgan g zu bele-
gen. 13 Inzwische n ha t Janin a K a m i ń s k a diesen Zusammenhan g von Sied-
lungsgang un d Bodengüt e auf Grun d neuere r Bodenaufnahme n bekräftigt. 14 

Dies e Arbeit von Kamińsk a versuch t eine Lück e zu schließen : die Auswer-
tun g der vorgeschichtliche n Fund e für das frühmittelalterlich e Siedlungsbil d 
Zentralpolens . Di e in Großpole n bereit s fortgeschrittene , noc h an früher e Ar-
beite n anschließend e siedlungsgeschichtlich e Analyse der frühmittelalterliche n 
Burganlage n durc h J . Dylik , W. Kowalenk o un d ander e finde t dami t ihr e Fort -
setzun g in unsere m auch in dieser Hinsich t bisher vernachlässigte n Raum . Ih m 
kam freilich in frühgeschichtliche r un d geschichtliche r Zei t nu r meh r eine peri -
pher e Rolle zu als Grenzrau m zwischen den Stämme n der Großpolen , Kleinpolen , 
Masowie r un d Kujawier un d zwischen dere n spätere n historische n Machtberei -
chen . Allenfalls kan n hier , wie auch aus der kartographische n Darstellun g von 
Kamińsk a hervorgeht , dem fruchtbare n Gebie t um Lentschütz , aber auch dem 
Sieradzer , eine gewisse stammesbildend e Kraf t nich t abgesproche n werden . 
Selbst ander e von Kamińsk a beschrieben e kleine Siedlungsgaue , die inmitte n 
des riesigen Waldgebiete s eingestreu t waren , werden ein gewisses Eigenlebe n 
geführ t haben , ehe sie in größere n Einheite n aufgegangen sind . 

Di e aus dem Lodze r vorgeschichtliche n Forschungszentru m (Leitun g P r o t Dr . 
Konra d J a ż d ż e w s k i ) erwachsen e Arbeit von Kamińsk a stellt für den mit -
telpolnische n Raum , den sie bis ins Posensch e hineingreife n läßt , 19 Ringwälle 
un d 61 kegelstump f förmige Burghügel 1 5 fest. Außerde m werden 23 Burgplätz e 
aus topographische n Bezeichnunge n erschlossen . Kamińsk a beginn t die Darstel -
lun g der Ringwälle , der die Beschreibun g der Burgliügel folgt, mi t dem 1934 vom 
Berichterstatte r zufällig auf eine m Dorfpla n entdeckte n un d dan n im Geländ e 
verifizierten Ringwal l von Czerchow. 16 I m Jahr e 1938 wurde n dor t Grabunge n 
vorgenommen. 17 D a auf Grun d neueste r Grabunge n im Ringwal l von Lentschüt z 

Zs. f. Pole n 1935, H . 29, S. 187—198. Vorhe r auch polnisch , in : Czasopism o Przyrod -
nicz e 1934, H . 2—4. 

12) St. M i k 1 a s z e w s k i , Map a gleb Polski . [Bodenkart e Polens. ] 1 : 1500 000. 
Warszawa [Warschau ] 1927. 

13) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 25 ff. 
14) Janin a K a m i ń s k a , Grod y wczesnośredniowieczne , S. 181 ff. 
15) Diese möge n den gleichen geographische n Standor t habe n wie die Sied-

lungen des Namentyp s „Sùup" ( =  Turm ) ode r „Stolp" , die St. Arnold auf seine r 
Kart e der Kastellaneie n jeweils als Wachttürm e an den Peripherie n placiert . 

16) O. K o s s m a n n , Di e Fliehbur g bei Ozorków . In : Lodze r Frei e Presse , 
April 1934. 

17) Janin a K a m i ń s k a , Gró d w Czerchowi e w świetle wykopalisk. [Di e 
Burg in Czercho w im Licht e de r Ausgrabungen. ] In : Przeglą d Archeologiczn y 
(1951), S. 402 ff. 
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(Ùęczyca) angenomme n wird, daß dieser — nac h eine r erste n Phas e vom 6.—8. Jh . 
— in der Zei t vom 9. — 11. Jh . verlassen war, zu gleicher Zei t aber die noc h nich t 
10 km entfernte n Wälle von Czercho w in Funktio n traten , wird vermutet , daß 
die Czerchowe r Befestigung zwischenzeitlic h als Zentru m des mitfelpolnische n 
Stammesgebiete s fungier t habe. 18 

De r heut e noc h sichtbar e un d seit langem bekannt e Lentschütze r Ringwal l 
entstamm t nac h diesen Grabunge n erst eine r dritte n Phase , die mi t dem Anfang 
des 12. Jhs . beginnt , als Bolesùaw Schiefmun d — wie de r Chronis t Gallu s berich -
te t — das vetus castellum wieder aufbaute . 

Nebe n dem isoliert aus den flachen Wiesen des Warschau-Berline r Urstrom -
tales, abseits von Lentschütz , aufsteigende n Ringwal l erheb t sich in gewisser Ent -
fernun g — aus gleicher Einsamkei t unvermittel t emporragen d — im Dorfge -
länd e von Tu m (=Dom ) eine in dieser Gegen d heut e überdimensionier t erschei -
nend e romanisch e Kirche , dere n Bau nachweislic h auf die Mitt e des 12. Jhs . zu-
rückgeht . Sie wurd e 1161 in Anwesenhei t mehrere r Piastenfürste n eingeweih t 
un d ist als Lentschütze r Kollegiatstif t allgemein bekannt . Diese m Stift komm t 
auch in der Siedlungsforschun g des zentralpolnische n Raumes , wie wir noc h unte n 
sehen werden , eine erheblich e Bedeutun g zu. 

Grabunge n brachte n in den Fundamente n des Dome s die Spure n eine s früh -
mittelalterliche n Gebäude s an s Tageslicht , das mi t der abbatia sancte marie in 

castello lancicie der berühmte n Gnesene r Bulle vom Jahr e 1136 identifizier t 
wird, übe r welche Abtei die Geschicht e ansonste n schweigt. Es dürft e sich dabe i 
um den erste n gemauerte n Steinba u in Zentralpole n handeln , der hie r damal s 
sicher ein e ebenso sensationell e Neuerun g darstellte , wie noc h zwei Jahrhundert e 
späte r bei den Letten , die für den Bau gemauerte r Burgen berei t waren , mi t 
dem Übertrit t zum Christentu m zu zahlen. 19 

Di e Mauerspure n sollen deutlich e Anlehnun g an die Abtei von St. Bavo in 
Gen t zeigen, die nachweislic h gegen End e des 10. Jhs . errichte t wurde . Di e Ver-
fasser des Grabungsberichtes 2 0 vermute n daher , daß auch die Lentschütze r 
Marienabte i kur z vor dem Jahr e 1000 gegründe t wurde , als der hl . Adalber t in 
Pole n weilte. Nac h eine r etwas unsichere n fragmentarische n pctssio scmcti  Adal-
berti hab e dieser in Pole n ein Kloste r gegründe t un d als dessen Abt seinen Be-
gleiter Astrik eingesetzt , der mutmaßlic h auch unte r den Zeuge n eine s in Ravenn a 
durc h Ott o I. im Jahr e 1001 ausgestellte n Dokument s als Anastasius abbas mo-
nasterii sancte Marie Sclavinensis provincie erscheine. 21 

Nac h dem Grabungsbefun d hab e die Abtei bis etwa zum Jahr e 1100 bestanden , 
wobei jedoch von 1038 bis etwa 1075, also in un d nac h der Zei t der heidnische n 
Renaissanc e in Polen , eine deutlich e Abschwächung , ja Unterbrechun g in der 
Funktio n des Stiftes festzustellen gewesen sei. Bald danac h seien die Abtei un d 

18) Janin a K a m i ń s k a , Grod y wczesnośredniowieczne , S. 249. 
19) Heinric h von Lettland , Livländisch e Chronik . Ne u übers , v. A. B a u e r. 

Würzbur g 1959. S. 5. 
20) Andrze j N a d o l s k i u. a., Ùęczyckie opactw o Pann y Mari i w świetle 

bada ń z lat 1954—56. [Di e Lentschütze r Abtei de r Jungfra u Mari a im Licht e der 
Forschunge n von 1954—56.] Ùódź [Lodz ] 1960. 

21) ebenda , S. 71, 77. 

18 
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ihr in der Siedlungsgeschicht e Polen s viel erörterte r Besitz, besonder s die rätsel -
haft e Sklavenhundertschaf t un d dere n Höfe , dem Gnesene r Erzbistu m über -
trage n worden , was in de r oben erwähnte n Gnesene r Bulle vom Jahr e 1136 
bestätig t wird. 22 

Wenn wir die Chronologi e de r Lentschütze r Burgbaute n un d des Kloster - un d 
Stiftsbaue s nebeneinanderstellen , dräng t sich die Vorstellun g auf, daß die Lent -
schütze r Burg der zweiten Phase , des 6. bis End e des 8. Jhs. , als alte Stammesbur g 
zunächs t ausgelöscht , dan n aber nac h der endgültige n Festigun g der Piasten -
herrschaf t zu Beginn des 12. Jhs . wiedererrichte t wurde , diesma l als Stützpunk t 
der plastische n Zentralgewalt . Wir wissen, daß diese seit den sechziger Jahre n 
des 10. Jhs . mi t der christliche n Mission Han d in Han d ging un d mi t ih r unte r 
mancherle i Rückschläge n gegen zäh e Selbständigkeitsregunge n der Stämm e 
kämpfte , wobei diese gelegentlich auch durc h konkurrierend e christlich e Piasten -
herzög e angeführ t un d für ihr e Machtkämpf e ausgenutz t wurden . De r Bau der 
alte n festen Abtei wäre demgemä ß mi t dem Beginn der erste n gesicherte n christ -
lichen Phas e im Großlentschütze r Lan d anzusetzen , der mi t dem Zeitpunk t der 
Festigun g der großpolnische n Herrschaf t in diesem Rau m zusammenfiele . Dan n 
mußte n die großpolnische n Piaste n un d die Kirch e noc h einma l eine Wiederkeh r 
heidnische r un d provinzielle r Mächt e übe r sich ergehe n lassen, konnte n aber bald 
wieder an Bode n gewinne n un d schließlic h um 1100 zum zweiten vollen Sieg 
gelangen . Er wurd e durc h den Wiederaufba u des vetus castellum un d anschlie -
ßen d durc h den gewaltigen Steinba u der Stiftskirch e gesichert . Hatt e sich etwa 
in der Zwischenzeit , vom 9. bis ins 10. un d 11. Jh. , als jene Auseinandersetzunge n 
noc h nich t endgülti g durc h den Sieg der Piaste n abgeschlossen waren , die Lage 
im Urstromtal , an der Wasserstraß e zwischen Ost un d West, als zu gefährlich 
erwiesen , so daß vorgezogen wurde , eine n sichere n Stützpunk t etwa 10 km abseits 
in Czercho w zu beziehen ? Immerhi n war es um diese Zei t im ostslawischen Rau m 
noc h gang un d gäbe, daß Erobere r auf Flußkähne n kame n un d gingen. Auch 
die Tribut e der beherrschte n Völker un d Stämm e wurde n damals , wie wir au s 
der Nestor-Chroni k wissen, von den Herrscher n un d ihre r Druschin a auf dem 
Wasserwege eingeholt , was in der Praxi s oft eine r Plünderun g glich. Warägische 
Fürste n habe n dabe i mitunte r ihr Leben eingebüßt . Beruhte n nich t sogar der 
Bestan d un d die Lebensfor m der Druschin a weitgehen d auf solchen meh r ode r 
weniger ständige n Plünderungen ? 

I n diesen Zusammenhan g gehör t die als Instrumen t plastische r Machtaus -
übun g von der polnische n Forschun g gewertet e „Warägerabteilung" , die durc h 
Grabunge n in Lutomiersk , etwa 15 km westlich von Lodz , nachgewiese n worde n 
ist.23 Nachde m schon im Jahr e 1940 jüdisch e Zwangsarbeite r auf dem dortige n 

22) vgl. hierz u die imme r noc h nich t veraltete , geniale Arbeit von Karo l 
P o t k a ń s k i , Opactw o na ùęczyckim grodzie [Di e Abtei auf der Lentschütze r 
Burg], Krakó w [Krakau ] 1902, die vor allen Dinge n auch hervorragend e sied-
lungsgeschichtlich e Erkenntniss e brachte . 

23) Nachde m bereit s Konra d J a ż d ż e w s k i in seinen Berichte n übe r die 
Grabunge n in Lutomiersk , in : Materiaùy wczesnośredniowieczne , Bd 1 un d 2 
(1949 un d 1950), Warszawa [Warschau ] 1951 un d 1952, den Fun d eingehen d kom -
mentier t hatte , ist nunmeh r eine neuer e Zusammenfassun g erschienen : Andrze j 
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israelitische n Friedho f Waffenreste , darunte r ein siiberverzierte s Wikinger-
schwert , gefunde n hatten , zeitigten Grabunge n ungewöhnlic h zahlreich e un d 
kostbar e Funde , darunte r Schwerter , Speerspitzen , auch Sattelbeschläge . Aus dem 
gleichzeiti g auf reußisch e wie auf skandinavisch e Herkunf t weisende n Material , 
das im Grabungsberich t genau beschriebe n wird un d abgebilde t ist, wird der 
Schlu ß gezogen, daß es sich bei Lutomiers k um die Begräbnisstätt e altreußische r 
Waräger un d andere r Kriege r handle , die zur Druschin a des Fürste n Bolesùaw 
Chrobr y gehörte n un d etwa vom Jahr e 1000 bis run d 1050 hie r postier t gewesen 
seien. 24 Dami t ha t da s relati v alt besiedelt e Gebie t u m Lutomiers k erneu t sei-
ne n bewährte n Ruf, eine der reichste n vorgeschichtliche n Fundstätte n Mittel -
polen s zu sein, bestätigt . Di e für die Warägerkriege r in der Umgebun g zu ver-
mutend e Burganlag e ist jedoch bisher nich t entdeck t worden . Di e Verfasser des 
Grabungsberichte s verweisen hierz u nu r auf die seinerzei t angezeigt e Existen z 
eine s Burghügel s in Lutomiersk , dere n Nachwei s den nac h dem Kriege lange 
verschollene n Ratsbücher n der Stad t Lutomiersk , im Warschaue r Hauptarchiv , 
entnomme n worde n ist. 25 

Zu dem sensationelle n Fun d von Lutomiers k wäre hie r noc h nachzutragen , daß 
nac h den Untersuchunge n von Karo l M a l e c z y ń s k i 2 6 , Stefan W e y m a n n  27, 
auch nac h Janin a K a m i ń s k a 2 8 un d Konra d J a ż d ż e w s k i 2 9 , ein e alte 
Handelsstraß e den obere n Ne r entlan g übe r Lutomiers k geführ t habe , die Wollin, 
Stettin , Gnese n un d Pose n mi t Reuße n verband . Als Wasserstraß e käm e sie hie r 
— wie wir hinzufüge n möchte n — den Ne r herauf , wo mindesten s bis Lutomiers k 
der Flu ß noc h für damalig e Kähn e benutzba r sein konnte . Von dor t mocht e ma n 
sogar mi t einigen Schwierigkeite n übe r eine sumpfige Talwasserscheid e südlich 
von Kaln o zum Wolborka-Flüßche n un d dami t ins Flußgebie t der Pilic a un d 
Weichsel gelangt sein. Lutomiers k stellt an dieser Heeres - un d Wasserstraß e den 
letzte n Plat z dar , der von Großpole n aus in bequeme r Flußfahr t zu erreiche n 
war. Noc h zu südpreußische r Zei t ist erwogen worden , den Ne r von hie r aus 
zur Flößun g des Holze s aus den Lodze r Urwälder n herzurichten . 

Im übrigen lag Lutomiers k etwas exzentrisc h in eine m elliptisch geformten , 

N a d o l s k i , Andrze j A b r a m o w i c z , Tadeus z P o k l e w s k i , Cmentarzysk o 
z XI wieku w Lutomiersk u pod Ùodzią. [Ein Gräberfel d aus dem 11. Jh . in Luto -
miers k bei Lodz. ] Ùódź [Lodz]  1959. 

24) Nac h Roma n J a k i m o w i c z , Wyprawa kijowska [De r Kiewer Feldzu g 
von Chrobr y im Licht e der Ausgrabungen un d topographische r Forschungen] , in : 
Sprawozdani a PAU 37 (1932), S. 27—31, ist Chrobr y mi t dem Schat z des Jarosùaw 
un d mi t zahlreiche n vornehme n Gefangene n nac h Pole n zurückgekehrt . 

25) O . K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 167. 
26) Karo l M a l e c z y ń s k i , Najstarsz e targi w Polsce . [Die älteste n Märkt e 

in Polen. ] Breslau 1930. 
27) Stefan W e y m a n n , Cùa i drogi handlowe . [Zöll e un d Handelsstraße n im 

plastische n Polen. ] Pozna ń [Posen ] 1938. 
28) Janin a K a m i ń s k a , Grod y wczesnośredniowieczne , S. 192. 
29) Konra d J a ż d ż e w s k i , Cmentarzysk o wczesnośredniowieczn e w Luto -

miersk u pod Ùodzią w świetle bada ń z. r. 1949. [Da s frühmittelalterlich e Gräber -
feld in Lutomiers k bei Lodz im Lich t der Grabunge n vom J . 1949.] In : Materiaùy 
wczesnośredniowieczne , Bd 1, Warszawa [Warschau ] 1951, S. 71 f. 

18* 
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relati v ältere n Siedlungsgebiet , das sich am obere n Ne r entlangzog . Lutomiers k 
war jedoch anscheinen d nich t dessen älteste r Hauptort . Di e dazugehörig e Ring -
wailburg glaubt ma n vielmeh r erst kürzlic h in den Nerwiese n von Szydùów, also 
wesentlic h zentrale r zum dortige n Siedlungsgau , gefunde n zu haben. 30 

Ringwälle besaßen nac h Janin a Kamińsk a alle in de r Gnesene r Bulle vom 
Jahr e 1136 als Burgsitze in Mittelpole n angegebene n Orte , die in der polnische n 
Geschichtsschreibun g als Sitz der Kastellaneien , der plastische n territoriale n Ver-
waltungseinheit , gelten , mi t eine r vorläufigen Ausnahm e für Rozprza . Diese 
Burgort e un d Kastellaneie n im zentralpolnische n Arbeitsgebiet von Kamińsk a 
waren : Kaiisch , Lentschütz , Lond , Sieradz , Spicymir , Ruda , Rozprz a un d Wol-
borz. 31 

Außer diesen Hauptburge n gab es im gleichen Rau m 21 weitere Ringwälle , 
übe r dere n historisch e Bedeutun g nicht s überliefer t ist, die die Verfasserin jedoch 
zum großen Teil als Zentralort e kleinere r territoriale r Einheite n identifiziere n 
möchte , vielleicht der „opole" . Sie vermute t wohl mi t Recht , daß es sich hierbe i 
um Anlagen aus der Starnmeszei t handelt , die bei der plastische n Zusammenfas -
sung der Stämm e zumeis t nich t in die staatlich e Territorialorganisatio n über -
nomme n worde n seien. Diese n vielleicht interessanteste n Fade n mi t Kamińsk a 
weiterspinnend 3 2 , käm e ma n auch für den zentralpolnische n Rau m zu der Vor-
stellung , daß die Burgenorganisatio n ode r Burgenverfassun g eine vorstaatlich e 
Lebensfor m gewesen ist, die zur Zei t des Bayrische n Geographen , um die Mitt e 
des 9. Jhs. , in voller Blüt e stand . Mi t der Einigun g der späte r als polnisc h be-
zeichnete n Stämm e un d mi t dem gleichzeitigen Eindringe n neue r technische r 
Element e begänn e dan n der Niedergan g der Stammesburgen . Einige bedeuten -
der e ode r geeigneter e Burgen wurde n in die neu e Zei t übernommen , bald da-
nac h aber , spätesten s im 13. Jh. , durc h das erst e Net z fürstliche r Städt e un d dere n 
Befestigungen abgelöst, währen d die andere n alte n Burgen meh r ode r weniger 
verlassen als „grodzisko " ( =  verlassener Burgplatz ) dahinvegetierte n un d all-
mählic h in Vergessenhei t gerieten . 

Hierhe r gehör t das Lob des Chroniste n Jank o von Czarnikau 3 3 für Kasimi r 
den Großen , der so viele dieser alten Burgen mi t neue n steinerne n Befestigungen 
ausgestatte t hat . Damal s wurd e offenbar in Pole n der Schlußstric h unte r jene 
Ära der hölzerne n Burgen gezogen. De r bekannt e Ausspruch des Chronisten : Ka -
simir hätt e ein hölzerne s Pole n vorgefunde n un d ein gemauerte s hinterlassen , 
erschein t wohl erst im rechte n Licht , wenn wir ihn auf diese Festungsanlage n 
beziehen . Interessan t ist der gleichzeitige Rückstan d der Litaue r gegenübe r den 
Polen , wie er in der von demselbe n Chroniste n geschüderte n Episod e um die Burg 
Wladimi r zum Ausdruc k kommt. 34 Diese soeben von Kasimi r mi t großem Auf-
wand errichtet e steinern e Burg wurd e von den Litauern , die sie eroberten , ge-
schleift, da sie sich in der alte n hölzerne n Burg im benachbarte n Sumpfgeländ e 

30) Nac h eine r Noti z von Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Opol e Chropskie . [Da s 
„opole " von Chropy. ] In : Roczni k Ùódzki 1962, S. 154. 

31) Janin a K a m i ń s k a , Grod y wczesnośredniowieczne , S. 197. 
32) ebenda , S. 213 ff. 
33) Monument a Polonia e historic a II , S. 627. 
34) ebenda , S. 624 ff. 
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besser aufgehobe n fühlten . Wahrscheinlic h finde t in eine m ähnliche n Gegensat z 
von neue r steinerne r un d ältere r Holzkonstruktio n auch die in Ostdeutschlan d 
so häufige Bezeichnun g Kiet z ihre n Ursprung , die von „kijec " ( =  Gestänge , Hak -
kelwerk) — im Gegensat z zu H . Ludat s Deutun g von „chyz" , „chyce " — abzuleite n 
wäre . 

Kamińsk a ist im zweiten Teil ihre s Buche s bemüht , ein frühmittelalterliche s 
Gesamtbil d de r Siedlun g im Lodze r Rau m zu geben. Sie brauch t es, wie wir schon 
oben gesehen haben , als Hintergrun d zu den Burganlagen , die erst im Rahme n 
der Siedlungskomplex e Leben un d Farb e bekommen . Kamińsk a träg t zu diesem 
Zweck, wie vorde m für die Burganlagen , das gesamt e vorgeschichtlich e Materia l 
zusamme n (Siedlungen , Grabstätten , lose Funde , Schätze , Münzen ) un d nimm t die 
Fundort e in ihr e Siedlungsliste n auf. Diese werden ergänz t durc h die in histori -
schen Quelle n vor 1300 erwähnte n Ortschafte n sowie durc h weitere Ortschaften , 
die in verläßliche n (?) neue n Forschungsarbeite n als Siedlunge n aus der Zei t 
vor 1300 bestimm t wurden . Daz u komme n ferne r als gesicherte r Bestan d die sog. 
Dienstsiedlungen . Von den genau 100 Siedlunge n dieses letzte n Typs, die von der 
Forschun g relati v einhelli g als frühmittelalterlich e Schöpfunge n angesehe n wer-
den , erscheine n bezeichnenderweis e nu r 20 in den historische n Quelle n vor 1300, 
also ganze 20 v. H , un d nu r weitere 39 bis zum Jahr e 1400. Daz u komme n noc h 
die Orte , dere n Name n von „grod " (=Burg ) ode r „osiek " (=Verhau ) abzuleite n 
sind. Auch bei diesen ist der Prozentsat z der in den Quelle n bis 1300 un d 1400 
genannte n Ort e relati v klein . Scho n darau s geht hervor , wie sehr Ortsnennunge n 
vor 1300 Zufallstreffe r sind. Sie dürfte n sich außerde m meist auf den Großgrund -
besitz beziehen , der seinen geographische n Standor t ehe r an den Ränder n der 
alte n Siedlungsgau e ode r gar in der Wildnis seihst hatte . Diese beide n Beden -
ken fallen erst bei den bis 1420 genannte n Orte n weg.35 Bis dahi n werden zwar 
einige Prozen t neu e Ortschafte n dazugekomme n sein, die nich t ins 13. Jh . ge-
hören ; dafür fehlen aber nich t meh r die vielleicht 60 un d meh r Prozen t des Alt-
bestandes , die un s von den Quelle n bis 1300 noc h vorenthalte n werden . 

Von den 755 in die Kart e von Kamińsk a eingetragene n „Siedlungspunkten " ent -
stamme n also — nebe n den 100 Burgen — run d 600 den schriftliche n Quellen , in 
erste r Lini e den bekannte n Materialsammlunge n von St. K o z i e r o w s k i 3 6 , 
dessen Bearbeitun g der Ortsname n im östliche n Großpole n als Pionierarbei t der 
Siedlungsforschun g zu bezeichne n ist, obwoh l ihm Ryszard R o s i n neuerding s 
für das Wielune r Lan d eine n unwahrscheinlic h hohe n Prozentsat z (70 v. H.) an 
Fehler n nachweist. 37 Ih m wurd e auch die Liste der Dienstsiedlunge n entnom -
men , dazu die de r „grod" - un d „osiek"-Siedlungen , die sämtlic h ohn e weitere s an 
den Name n kenntlic h sind. 38 Abgesehen von beiläufigen Einzelversehen , etwa 
aus de r Umgebun g von Lodz , die unmittelba r ins Auge fallen, ist ein grundsätz -

35) vgl. die Kart e 5 bei O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in 
Polen , in die nu r die historische n Erstnennunge n eingetrage n wurden , wobei vor 
allem die Phas e bis 1400 (1420) herausgearbeite t wurde . 

36) vgl. Anm . 9. 
37) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska . [Da s Wielune r Land. ] Ùódź [Lodz ] 

1961. S. 189, Anm. 1. 
38) Etwa Grotniki , nördlic h von Lodz bei Zgierz (von grot =  Lanzen - ode r 
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liches Bedenke n anzumelden , das die von Kamińsk a getroffen e Auswertun g der 
regionale n Monographie n von Stanisùaw A r n o l d 3 9 , M. N i w i ń s k i 4 0 , Józe f 
M i t k o w s k i 4 1 , Jerz y M a s ù o w s k i 4 2 , Ja n W a r ę ż a k 4 3 , Maksymilia n B a -
r u c h 4 4 ! !, a. betrifft . Gan z abgesehen davon , daß solche Arbeiten , sowie sie den 
Bode n der Quelle n verlassen, häufig in fragwürdige Hypothese n geraten , ha t 
Kamińsk a dere n Auswertun g doch wohl zu weitherzi g gehandhabt . So ha t sie 
z. B. die Siedlunge n der Kart e von J. M i t k o w s k i , obwoh l die dor t als „an -
der e Siedlungen " bezeichnete n Plätz e nac h den eigenen Angaben Mitkowski s 
erst nac h 1300, ja meis t erst nac h 1400 belegt sind 4 5 , sämtlic h unterschiedslo s über -
nommen . Aus der Abhandlun g von St. A r n o l d 4 6 ha t sie ebenfall s wahllo s 
sämtlich e in dessen Verzeichni s der Wolborze r Kastellaneidörfe r enthaltene n 
Ort e in ihr e Siedlungsliste n des „frühe n Mittelalters " übertragen . I n dieser 
Liste sind aber nu r 18 Ort e vor 1300 ausgewiesen, 46 erst nachher , großenteil s 
erst im 16. Jh. ; einige sind sogar erst im 14. Jh . notorisc h in cruda radice ent -
standen . Dasselb e Verfahre n ha t sie auf die Monographi e von M. N i w i ń s k i 
angewandt 4 7 , wobei grundsätzlic h falsche Seitenzitierunge n eine n Vergleich 
sehr erschweren . Aus M. B a r u c h s Arbeit 4 8 ha t sie elf Ort e übernommen , von 
dene n nu r eine r eine n zweifelhaften Beleg aus dem 13. Jh . besitzt 4 9, währen d 
alle andere n späte r genann t sind . 

Von den so zusammengebrachte n 600 Orte n der historische n Quelle n sind bei 

Pfeilspitze) , das bei dieser Gelegenheit , obwoh l es erst sehr spät auftaucht , zur 
Überprüfun g vorgeschlagen sei. Auf der Kart e von Kammsk a fehlt Lagewnik i 
( =  Lägelmacher ) bei Lodz , auch Świątnik i (sanctuarii) bei Pabianice . Zarzew , auf 
Lodze r Stadtboden , müßt e dagegen gestriche n werden , weil es erst von Bischo f 
Rozdrażewsk i 1584 angelegt wurde . Es hieß noc h auf Karte n des 19. Jhs . Rozdra -
żew, so daß es auch nicht s mi t „Waldbrennen " zu tu n hat , wie Janin a K a m i ń -
s k a , Grod y wczesnośredniowieczne , S. 178, vermutet . 

39) Stanisùaw A r n o l d , Wùadztwo biskupie na grodzie wolborskim w w. XIII . 
[Die bischöflich e Herrschaf t auf der Burg Wolborz im 13. Jh. ] Warszawa [War-
schau ] 1921. 

40) M. N i w i ń s k i , Opactw o Cystersó w w Wąchocku . [Die Zisterzienserabte i 
in Wąchock. ] Krakó w [Krakau ] 1930. 

41) Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cystersó w w Sulej owie. [Di e An-
fänge des Zisterzienserkloster s in Sulej ow.] Pozna ń [Posen ] 1949. 

42) Jerz y M a s ù o w s k i , Kolonizacj a wiejska na prawie niemieckiem . [Di e 
dörflich e Kolonisatio n zu deutsche m Recht. ] Pozna ń [Posen ] 1937. 

43) Ja n W a r ę ż a k , Rozwó j uposażeni a arcybiskupstw a gnieźnieńskieg o w 
średniowieczu . [Die Entwicklun g der Ausstattun g des Gnesene r Erzbistum s im 
Mittelalter. ] Lwów [Lemberg ] 1929. 

44) Maksymilia n B a r u c h , Pabjanice , Rzgów i wsie okoliczne . [Pabianice , 
Rzgów un d umliegend e Dörfer. ] Warszawa [Warschau ] 1903 un d Pabjanic e 1930. 

45) Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cystersów, S. 186 f. 
46) Stanisùaw A r n o l d , Wùadztwo biskupie , S. 81 ff. 
47) s. Anm . 40. 
48) s. Anm . 44. 
49) D a die Arbeiten von Baruc h nich t greifbar waren , ist die diesbezüglich e 

Überprüfun g auf Grun d von Zygmun t W o j c i e c h o w s k i , Moment y teryto -
rialn e organizacj i grodowej [Territorial e Moment e der Burgorganisation] , Lwów 
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Kaminsk a — un d das ist de r siedlungsgeschichtlich e Beitra g de r Bodenfund e — 
etwa ein Dritte l zusätzlic h durc h vorgeschichtlich e Fund e belegt. Nu r wenige 
Fund e betreffen Ortschaften , die nich t schon durc h die historische n Quelle n erfaß t 
wären . 

Wenn dami t auch die Zuverlässigkei t des frühmittelalterliche n Siedlungsbilde s 
von Kammsk a in gewissem Grad e wieder aufgewerte t wird, so ha t sich doch der 
Nutzwer t de r vorgeschichtliche n Forschun g in dieser Hinsich t als noc h rech t 
gering erwiesen . Immerhi n bleibt das Verdiens t von Kamińsk a bestehen , als 
erste für den Lodze r Rau m die Verbindun g zwischen frühmittelalterliche r Bur g 
un d Siedlungsgaue n in großen Züge n dargelegt un d kartographisc h veranschau -
licht zu haben . Sie ha t auch den Einflu ß der Bodengüt e auf die mittelalterlich e 
Verbreitun g der Siedlung , besonder s auf ihr e Verdichtungsgebiete , erkannt . Fas t 
möcht e ma n die Frag e stellen : Wäre eine gute Kart e der Bodengüt e einstweile n 
nich t imme r noc h die bestmöglich e Kart e der frühmittelalterliche n Besiedlung ? 

Besonder s wird ma n es —• trot z aller wohl zeitbedingte n Druckfehle r un d Flüch -
tigkeite n —• Fra u Kamińsk a zu danke n wissen, daß sie eine so materialreich e 
Kompilatio n vorgelegt hat , die sie in den verschiedenste n Ebene n zu eine m Ge -
samtbil d zusammenzufüge n bemüh t ist. I n dieser Hinsich t bedeute t ihr e Arbeit 
sicherlic h eine n ausgesprochene n Fortschritt . Doc h der entscheidend e Durch -
bruc h durc h die Maue r des Schweigen s der Quellen , die etwa im 14. Jh . beginnt , 
ist ihr nich t gelungen . Wohl die meiste n ihre r fesselnden Schlußfolgerunge n hätte n 
— vermutlic h sogar besser — ohn e den von allzu zahlreiche n Fehlerquelle n be-
lastete n siedlungshistorische n Aufwand gezogen werden können , vielleicht schon 
aus de r südpreußische n Kart e von Gilly , am sicherste n aber au s eine r Kart e des 
Siedlungsstande s von etwa 1420. So trate n z. B. schon auf der Kart e des Bericht -
erstatter s für den engere n Lodze r Rau m die wichtigsten Siedlungsgau e mi t aller 
Deutlichkei t hervor. 50 

I n P r o t Dr . Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , de r sich schon vor dem Kriege 
in Wilna eine n Name n als Mediävis t gemach t hatt e un d seit 1945 an der Lodze r 
Universitä t täti g ist, wo er als Leite r des Institut s für mittelalterlich e Geschicht e 
wirkt, ha t der zentralpolnisch e Rau m zum erste n Mal e eine n Gelehrte n gewon-
nen , de r sich hauptamtlic h mi t einigen Schüler n für die Erforschun g des mittel -
alterliche n Siedlungsbilde s einsetzt. 51 Seit dem Jahr e 1954 höre n wir, daß er eine 
erschöpfend e Darstellun g dieses Thema s für den Lodze r Rau m vorbereitet , die 
bereit s 1961 als abgeschlossen bezeichne t wurd e un d unte r dem Tite l „Di e Ent -
wicklung des Siedlungswesen s im Lentschütze r un d Sieradze r Lan d bis ins 16. 
Jahrhundert " im Druc k sein soll. Daz u ist als ergänzend e Materialsammlun g ein 
„Historisch-geographische s Wörterbuc h des Lentschütze r un d Sieradze r Landes " 
von übe r 1000 Seite n vorgesehen , das ebenfall s praktisc h vor der Veröffentli -

[Lemberg ] 1924, vorgenomme n worden , der S. 39 f. die Angaben Baruch s zu-
sammenstellt . 

50) O. K o s s m a n n , Die deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , Kart e 1 un d 
S. 21 ff. 

51) vgl. die mittelalterliche n un d frühneuzeitliche n Theme n gewidmet e Fest -
schrift für Prof . Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , die auch eine n Überblic k übe r 
seine wissenschaftlich e Vergangenhei t bringt , =  Roczni k Ùódzki IV (1961). 
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chun g steht . Diese Arbeiten fügen sich zwanglos in den Rahme n der Vorberei -
tun g eine s neue n „Geographische n Wörterbuches " für ganz Polen , das die Tra -
ditio n des bekannte n polnische n „Sùownik Geograficzny " aus dem vorigen Jahr -
hunder t aufgreift un d fortsetze n wird. Diese Publikationen , die nich t zuletz t 
von der Sorge um die Erhaltun g de r nationale n geistigen Substan z bestimm t sein 
dürften , werde n zweifellos von weittragende r Bedeutun g sein, die übe r die rein 
wissenschaftlich e Sphär e hinausreiche n wird. Ferne r ist, für den Regionalforsche r 
vielleicht die sympathischst e Planung , der Druc k eine s eigenen „Code x diploma -
ticus " für das Lentschütze r un d Sieradze r Lan d vorgesehen , dessen Vorberei -
tun g in denselbe n Hände n liegt.52 Noc h ist es in Pole n möglich , neu e wesentlich e 
Quelle n für die mittelalterlich e Period e aufzufinden , die bisher nich t veröffent -
licht worde n sind. Weiter unte n wird ein solche r Großfun d für das Sulejower 
Kloste r an der Pilic a zur Sprach e kommen . Auch die Archive des Leslaue r Bis-
tum s un d ander e dürfte n imme r noc h eine bisher nich t ausgeschöpft e Fundgrub e 
darstellen . 

Zajączkowski , de r spiritu s recto r dieses Forschungssektors , betrachte t nac h 
eigene r Darstellun g folgende Theme n als vordringlich : 

1. die mittelalterlich e Besiedlun g des Raumes ; 
2. die sehr wahrscheinlich e Existen z eine s einheitliche n Stammesgebiete s im 

Lentschütze r un d Sieradze r Land ; 

3. die „erneute " Bearbeitun g der deutschrechtliche n Siedlung , was schon durc h 
die neuentdeckte n Quelle n erforderlic h werde ; dami t verbunde n die Erfor -
schun g des Kleinadel s un d des vordeutschrechtliche n Städtewesen s (Lent -
schütz , Sieradz , Sulejów, Inowlodz) ; 

4. die Erforschun g der Anfänge des Großgrundbesitzes . 
I m Rahme n dieses Gesamtprogramm s stehe n ferne r die angekündigt e Disser -

tatio n übe r die Dorfforme n des Mittelalter s im Lentschütze r un d Sieradze r Rau m 
von S. Wojtkowiak un d eine weiter e Dissertatio n von St. Zajączkowsk i (jun. ) 
übe r den mittelalterliche n Grundbesit z des Lentschütze r un d Sieradze r Adels. 

Inzwische n ha t St. Z a j ą c z k o w s k i (sen. ) als Vorfruch t seiner großen Ar-
beite n mehrer e Abhandlunge n un d Essays veröffentlicht , die bereit s jetzt eine n 
Einblic k in seine Arbeitsweise un d seine grundsätzliche n Auffassungen gewäh-
ren . Hie r sei zunächs t auf seine „Studie n übe r die territorial e Formun g des Lent -
schütze r un d Sieradze r Landes " hingewiesen. 53 Zajączkowsk i komm t dari n zu 
dem zunächs t überraschende n Ergebnis , daß es die historische n Stämm e der Lent -
schütze r un d Sieradze r („Ùęczycanie" un d „Sieradzanie") , wie sie die romantisch e 
polnisch e Historiographi e in der Mitt e des vorigen Jahrhunderts , vor allem der 
jetzt in Jahrhundertfeier n gerühmt e J. Lelewel, aus der Existen z de r beide n 
mittelalterliche n Fürstentüme r gleichen Namen s erschlosse n hatte , nie gegeben 
habe . Nac h der Zerstörun g jene r Legende , die bekanntlic h in alle Schulbüche r 
Eingan g gefunde n hat , äußert e er kur z darau f die Vermutun g — die er jetzt be-

52) Übe r diese Planunge n unterrichte t u. a. ein Berich t übe r „Di e Themati k 
der letzte n Forschunge n zur Dorfgeschicht e im Lodze r Forschungszentrum" , in : 
Roczni k Ùódzki V (1962), S. 222 ff. 

53) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Studi a na d terytorialny m formowanie m 
ziemi Ùęczyckiej i Sieradzkiej . Ùódź [Lodz ] 1951. 
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reit s als Hypothes e vertrit t —, daß dieser zentralpolnisch e Rau m einst das 
Wohngebie t eine s einzigen Stamme s gewesen sei. Es handl e sich hie r um eine alte 
früh - un d vorgeschichtlich e Territorialeinheit , dere n Umfan g ma n hypothetisc h 
aus de r Gnesene r Bulle vom Jahr e 1136 herauslese n könne . Dor t würde n näm -
lich die Kastellaneie n dieses Großlentschütze r Gebietes , als dessen Kerngebie t 
Zajączkowsk i den zentrale n alte n Siedlungsrau m um Lentschüt z betrachtet , „ge-
wissermaße n in eine m Atemzuge " genannt , nämlic h Sieradz , Spicymir , Malogost , 
Rozprza , Lentschütz , Wolborz , Zarno w un d Skrzynno . An andere r Stelle der Bulle 
würde n ebenso geschlossen die alte n großpolnische n Kastellaneie n aufgezählt : 
Gnesen , Ostrów, Lekno , Nakel , Lond , Kalisch , Czestra m un d Ruda . Di e Großlent -
schütze r Territorialeinhei t soll noc h aus der Stammeszei t herrühre n un d dem 
Stammesgebie t der „Verizane " des Bayrische n Geographe n entsprechen , womi t 
Zajączkowsk i den Vorstellunge n von Tymienieck i folgt. De r ducatus syradiensis 
sei erst spät durc h Abspaltun g vom Lentschütze r Gebie t in den Jahre n 1260/64 
auf rein dynastische r Grundlag e entstanden . Scho n wenige Jahrzehnt e späte r 
seien die beide n neue n Fürstentüme r Sierad z un d Lentschüt z durc h Wùadysùaw 
Ùokietek in den Gesamtverban d Polen s zurückgeführ t worden . Di e beide n Für -
stentüme r seien dann , als Lände r (terrae, „ziemie" ) ode r auc h als Wojewodschaf-
ten bezeichnet , im gesamtpolnische n Staatsverban d aufgegangen un d entsprä -
chen in ihre m Umfang e etwa dem Gebie t de r jetzigen Wojewodschaf t Lodz . 

Bei aller Zustimmun g zur frühgeschichtliche n Einhei t des ganzen Gebiet s in 
eine r gewissen Spätphas e seiner damalige n Entwicklun g wird ma n doch , beson -
der s für die ältere n frühgeschichtiiche n Zeitabschnitte , auch an eine Untergliede -
run g des immerhi n rech t umfangreiche n Territorium s in kleiner e Einheite n den -
ken , die gewiß stammverwandt , jedoch in manche n Eigenarte n un d zumindes t 
in ihre n Wohngebiete n rech t deutlic h voneinande r geschiede n waren . Insbe -
sonder e stellt nebe n dem Lentschütze r Siedlungsga u auch der Sieradze r eine 
verhältnismäßi g gewichtige Einhei t dar , die ihrerseit s offensichtlic h in engem 
geographische m Kontak t mi t dem Kalische r Ga u gestande n hat . Daz u kommt , 
daß dieser Raum , wenn schon die politisch e Gliederun g wegfallen sollte, imme r 
noc h in die beide n Erzdiakonat e Lentschüt z un d Uniejow-Spicymi r geteilt bleibt , 
dere n gegenseitige Abgrenzun g derjenige n der beide n Fürstentüme r auf eine r 
langen Streck e folgt un d mi t alte n Kastellaneigrenze n von Sieradz , Spicymi r 
einerseit s un d Lentschütz , Wolborz andererseit s identifizier t wird. 54 Dieselb e 
Tradition , die Zajączkowsk i in de r politische n Eben e beseitigt hat , lebt also 
in der kirchliche n weiter . Im Sinn e der allgemeine n Annahme , daß sich kirch -
liche Territorialgrenze n ältere n politische n Gliederunge n anpassen , hatt e sich 
seinerzei t schon St. A r n o l d für eine Existen z der beide n Stämm e entschieden. 55 

An diesen Voraussetzunge n ha t sich eigentlic h durc h die hie r behandelt e Arbeit 
wenig geändert . Ma n wird auch feststellen müssen , daß auf historisch-geogra -
phische r Grundlag e — ma n betracht e etwa die Karte n von Kamińsk a — der 

54) Stanisùaw A r n o l d , Terytorj a plemienn e w ustroj u administracyjny m 
Polsk i Piastowskiej . [Di e Stammesterritorie n in de r Verwaltungsgliederun g des 
piastische n Polen. ] In : Prac e Komisj i dla Atlasu Hist . Polski , PAU , Krakó w 
[Krakau ] 1927. S. 50 ft 

55) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Studia , S. 13 f. 
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Bode n für zwei Stämm e in Zentralpole n einigermaße n gegeben war. Es reich t 
allenfalls für eine n Lentschütze r un d eine n schwäche r ausgebildete n Sieradze r 
Verband , die in enger Verwandtschaf t miteinande r gestande n habe n dürfte n 
un d bald als Untergliederunge n in eine größer e Einhei t im Sinn e von Zającz -
kowski aufgegangen sein mögen . 

Zajączkowsk i ist auf alte Territorialgliederunge n un d früh e Siedlungsbewegun -
gen noc h einma l in eine r Abhandlun g übe r das „Opol e von Chropy " zurückgekom -
men. 5 6 Aus de r Konfiguratio n von Kastellaneie n un d „opole " seien nac h seine r 
Meinun g Rückschlüss e auf den zurückgelegte n Siedlungsweg möglich . Ein so 
unmittelbare r Zusammenhan g zwischen diesen Territorie n un d dem Siedlungs -
gang schein t mi r jedoch fraglich. I n der Frühzei t paßt e sich die Siedlun g in erste r 
Lini e den Bodengegebenheite n an , was allein schon den Siedlungsgan g selbst 
verwischen un d unkenntlic h mache n mußte . Andrerseit s ist die ethnisch e Ver-
bindun g der Gebiet e von Sierad z un d Lentschüt z mi t Großpole n un d der Kastel -
lane i von Lentschüt z mi t Kujawien — was freilich erst volkskundlich , lingui-
stisch usw. zu erweisen wäre — beinah e selbstverständlich , wie auch das Eindrin -
gen überzählige r Siedle r aus den Siedlungsgaue n in ihr jeweiliges Heidehinter -
land . Allenfalls läß t meine s Erachten s die geographisch e Gestal t der Erzdiako -
nat e un d der darau s erschlossene n Kastellaneigrenze n den Schlu ß zu, daß die po -
litische wie kirchlich e Eroberung , nich t Besiedlung , die dan n zur plastische n Neu -
gliederun g in Kastellaneie n un d Erzdiakonat e führte , von Norde n un d Nord -
westen , vom großen Urstromta l he r eingedrunge n ist. Den n dor t liegen Lentschüt z 
un d Spicymir ; das erste dazu reichlic h exzentrisc h als Sitz von Kastellane i un d 
Erzdiakonat . Ebens o exzentrisc h als Sitz seines Erzdiakonat s liegt Spicymi r -
Uniejow . Selbst das späte r an Bedeutun g gewinnend e Sieradz , das zum politi -
schen Hauptor t des alten Uniejowe r Erzdiakonatsgebiete s aufsteigt , liegt noc h 
reichlic h exzentrisc h in seinem Bereic h un d ebenfall s an der mi t Großpole n un d 
dem Westen verbindende n Wasserstraß e der Warthe . 

Ein e Kart e der Zehntempfänger , die freilich diese Räum e nich t vollständi g 
umfaßt 5 7 , läßt übrigen s beide Erzdiakonat e deutlic h hervortreten , dazu auch die 
Unterteilunge n jenes Spicymir-Uniejowe r Gebietes , wie sie aus der Gnesene r 
Bulle dan k der Aufzählun g der Burgplätz e Spicymir , Sierad z un d Rozprz a hin -
durchschimmern . Dabe i ergibt sich eine kleine Abweichun g gegenübe r der Grenz -
ziehun g von Arnold un d Zajączkowski . A r n o l d zog die Südgrenz e der Kastel -
lane i Spicymi r weiter nördlich , weil er hie r den Or t Lichaw a eine r Urkund e aus 
dem Jahr e 1285 suchte , de r in Wirklichkei t bei Wolborz liegt.58 Z a j ą c z k o w -
s k i wiederu m ha t Iwoni e auf Grun d neuere r Quelle n zu Sierad z geschlagen. 59 

56) Stanisla w Z a j ą c z k o w s k i , Opol e Chropskie ; przyczyne k do genezy 
dawnych dóbr pabianickic h kapituùy krakowskiej. [Da s „opole " von Chropy , ein 
Beitra g zur Entstehun g der einstigen Pabianice r Güte r des Krakaue r Domstiftes. ] 
In : Roczni k Ùódzki V (1962), S. 131—154. 

57) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , Kart e 4, wo sich 
das Gebie t von Spicymi r durc h braun e Farb e anzeigt , währen d in der alte n Wald-
heid e um Szade k bereit s die Neubruchszehnte n des Erzbischof s den Ton angeben . 

58) s. Anm . 54. 
59) s. Anm . 53. 
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Darübe r hinau s zeigt die Karte , daß ein offenbar noc h ältere r Lentschütze r Be-
reich , als ma n ihn bisher kannte , weit in das Arnoldsch e Erzdiakona t von Uniejó w 
hineinreicht . So zehnte t noc h der ganze, verhältnismäßi g alte Siedlungsga u von 
Lutomiers k zu beide n Seite n des obere n Ner , etwa von Baldricho w flußaufwärts , 
an das Lentschütze r Stift . Hie r folgt also die bisher bekannt e Erzdiakonatsgrenz e 
offenbar nich t der alte n Kastellaneigrenze , sonder n eine r spätere n politische n 
Grenze , die derjenige n des Sieradze r Fürstentum s aus dem 13. Jh . entspricht , 
mit dem Flußlau f selbst zusammenfäll t un d dami t den dortige n ältere n Sied-
lungsgau zerschneidet . Di e politisch e Territorialgrenz e von Sierad z setzt sich von 
hie r südostwärt s que r durc h die Kastellane i Wolborz fort , die längs de r Wol-
bórk a in zwei Teile zerschnitte n wird, wobei freilich die Masse der Siedlunge n 
hie r wie am Nerabschnit t ins Sieradze r Gebie t fällt. Di e Erzdiakonatsgrenz e folgt 
indessen dieser politische n Lini e auf dem Wolborze r Gebie t nicht ; sie bleibt viel-
meh r dor t in Übereinstimmun g mi t dem Lentschütze r Stiftszehnten . Sie dürft e 
demnac h in diesem ihre m südöstliche n Abschnit t in der Ta t die alte n Kastel -
laneigrenze n zwischen Sierad z einerseit s un d Rozprza-Wolbor z andererseit s be-
wahr t haben . 

Auf diese Weise ließe sich auf Grun d der Kart e der Zehntempfänge r auch im 
Lodze r Rau m eine bessere Übereinstimmun g zwischen den Erzdiakonatsgrenze n 
un d den Grenze n der Kastellaneie n un d Wohngau e feststellen . Fü r die alte n 
„opole " wäre freilich wohl überhaup t kein e linear e Grenz e zu suchen , da die ein -
zelne n Wohngau e in früheste r Zei t wahrscheinlic h nu r durc h die breite n Gürte l 
der Zwischenstammesheide n geschiede n waren. 6 0 

I n diesem Zusammenhan g ist darau f hinzuweisen , daß schon Ja n D ù u g o s z 
sich derselbe n zehntgeographische n Argument e bedien t ha t wie wir. So gibt er 
im „Libe r beneficiorum " aus dem Jahr e 1470 seinem Erstaune n darübe r Aus-
druck , daß die Zehnteinkünft e eine s cancellarius Lanciciensis aus Dörfer n des 
Sandomire r Lande s (jenseit s der Pilica , gleich südlich von Wolborz un d Inowlodz ) 
stammen . Er zieh t darau s den Schluß , daß die Ländergrenze n einst ander s waren : 
aecider e autem poterat, ut sortes ducatuum et terrarum aliter fuerant, quoniam 
nunc limitatae et portio aliqualis terrae Sandomiriensis, quae a duce Lancicziensi 
tunc tenebatur, ad titulum principalem referabatur.ßl Übrigen s gehörte n zum dor -
tigen Zehntbereic h des cancellarius Lanciciensis auch einige Dörfe r nördlic h der 
Pilica , so daß ma n auf ein castrum cum apendiciis (vielleich t Inowlodz? ) schließe n 
möchte , dessen Zehn t erns t diese besonder e Bestimmun g erhielt . Z a j ą c z k o w -
s k i ha t diesen Hinwei s von Dùugosz in seine r Studie 6 2 nich t berücksichtigt , 
obwoh l er als zusätzliche s Argumen t für die — auch schon von Potkańsk i vertre -
ten e — Auffassung herangezoge n werde n kann , wonac h das einstige Lentschütze r 
Fürstentu m übe r die Pilic a hinweggereich t habe . 

Da s altbesiedelt e Gebie t von Lutomiers k am obere n Ner , das sich auf der leh -
migen Grundmorän e nördlic h de r Endmoränenzüg e von Konstantynów , Wod-

60) vgl. Janin a K a m i ń s k a , Grod y wczesnośredniowieczne , S. 219. 
61) Ja n D ù u g o s z , Liber beneficioru m dioecesi s Cracoviensis . Bd I, Cracovia e 

1863. S. 505. 
62) s. Anm . 53. 
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zierady , Szade k ausbreitet 6 S , grenz t im Osten an die ausgedehnte n Pabianice r 
Besitzunge n des Krakaue r Domkapitels . Diese sind natürlic h relati v günstig mi t 
Quellenmateria l ausgestatte t un d sollen mi t ihre m älteste n Ker n auf ein rätsel -
hafte s „opole " von Chropy , das auch als Kastellane i bezeichne t wird, zurückge -
hen . Kein Wunder , daß dieses Gebie t schon verhältnismäßi g früh das Interess e 
auf sich gelenkt hat . Di e beide n Monographie n des Privatgelehrte n M . B a r u c h 8 4 

sind freüich außerhal b Polen s wohl völlig unbekann t geblieben . Dasselb e Gebie t 
ist dan n vom Berichterstatte r im Rahme n seine r „Deutschrechtliche n Siedlung " 
behandel t worden. 65 Z a j ą c z k o w s k i ha t im vorigen Jahr , auf diesen Bear -
beitunge n fußend , das „Opol e von Chropy " eine r erneute n Untersuchun g unter -
zogen un d es in den breitere n Rahme n der frühgeschichtliche n Organisatio n des 
zentralpolnische n Raume s zu stellen versucht. 66 Angesicht s des Millenium s des 
polnische n Staate s un d der polnische n Kirch e verlockt e da s auf den erste n Blick 
vielleicht provinziel l anmutend e Them a zu eine r erneute n Analyse, u m auf 
dieser Basis rech t weitgehend e Schlüsse auch übe r die früheste n Siedlungs -
bewegungen in Zentralpole n zu ziehen. 67 Da s „opole" , vielleicht mi t Umlan d 
(etwa um ode r an eine r Burg) ode r mi t Nachbarschaf t zu übersetzen , gilt heut e 
noc h als die älteste , historisc h nachweisbar e Territorialeinhei t im polnische n 
Raum. 6 8 

Da s Ergebni s der neue n Untersuchun g der provincia chropensium durc h Za -
jączkowski kan n bei aller Subtilitä t der Argument e nich t rech t befriedigen . Ih r 
im Vergleich zu den benachbarte n Territorie n mikroskopische r Umfang , der jetzt 
auch bei Zajączkowski , nac h Eliminierun g aller späte r erworbene n Besitzungen , 
etwa auf das Territoriu m der Kirchgemeind e Pabianic e zusammenschmilzt , Un -
klarheite n in ihre r Bezeichnun g — es gibt hie r heut e keine n Or t Chrop y — sowie 
das Fehle n sichere r Nachweis e für eine öffentlich-rechtlich e Rolle dieser provin-

cia, wie sie z. B. bei Wolborz , eine m benachbarte n bischöfliche n Besitztum , so ein -
deuti g sind 69, all dies mahn t zur Vorsicht . Vielleicht war de r Terminu s provincia, 

der die Forschun g faszinier t hat , hie r nu r die Bezeichnun g eine s Stiftsbesitzes , der 
von eine m Zentru m Chrop y aus verwaltet wurde . Genauso , wie seine spätere n 
Bezeichnunge n als castellatura un d noc h späte r als „Grafschaft " auf das privat e 
Besitztu m des Krakaue r Domkapitel s bezogen werden . 

Es sei hie r auch die Vermutun g wiederholt 7 0, daß vielleicht doch das am Ne r 
etwa 40 km unterhal b von Pabianic e gelegene Dor f Chrap y ode r Chropy , das noc h 
dazu bis 1419 tatsächlic h im Besitz desselben Domstifte s war, als das gesucht e 
namengebend e Verwaltungszentru m einiger zerstreute r Stiftsgüte r in Betrach t 
zu ziehe n ist. De r Herausgebe r des Urkundenbuche s der Krakaue r Kathedrale , 

63) vgl. O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , Kart e 1. 
64) vgl. Anm . 44. 
65) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 134—147. 

Dor t auch die Unterlage n für die meiste n hie r behandelte n Details . 
66) s. Anm . 56. 
67) vgl. oben S. 282. 
68) Histori a Polski . Bd I, T. 1. S. 128—131. 
69) s. Anm . 39. 
70) O. K o s s m a n n , Die deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 137, Anm. 119. 
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der bekannt e Historike r Francisze k P i e k o s i ń s k i , hatt e diese Identifizie -
run g seinerzei t ja nu r deshal b verneint , v/ei l „wir in dem ganzen Rau m zwischen 
Chrap y un d den Pabianice r Güter n auf kein Dor f stoßen , das zum Krakaue r 
Kapite l gehörte". 7 1 Tatsächlic h aber liegen zwischen dem Dor f Chrop y un d den 
Pabianice r Güter n einige ehemalig e Kapitelsdörfe r (Rąbie ń un d Dzierzanów) , 
die erst im Jahr e 1419 gleichzeiti g mi t Chrop y un d zwei weitere n Ortschafte n ge-
gen andere , unmittelba r an die Pabianice r Güte r anstoßend e Dörfe r eingetausch t 
wurde n — doch wohl de r Arrondierun g wegen. 72 Rąbie ń näher t sich dabe i vom 
Nordweste n he r bis auf etwa 4 km dem Pabianice r Altbesitz. 73 

Was Kaln o anbelangt , das schon bisher als Ker n des östliche n Pabianice r Guts -
bereich s gilt, so gehört e es sicherlic h nich t zum ursprüngliche n „Chropy" . Da s 
Dokumen t aus dem Ausgang des 12. Jhs . sprich t nämlic h ausdrücklic h von in 

chropis et kalno.74-  Hie r dräng t sich nu n die Frag e auf, die freilich bisher noc h 
nich t gestellt wurde : sollte der Ker n der Pabianice r Besitzunge n nich t überhaup t 
ehe r in kalno un d dem , was dazu gehörte , gesucht werden ? Angrenzen d an Kalno , 
unmittelba r südlich von Lodz , liegt noc h heut e ein Or t namen s Grodzisko . Hier , 
vielleicht sogar noc h im Namensbereic h von Kaln o gelegen, befan d sich also zu 
jene r Zei t auch eine Burg. 75 Heut e vegetiert nahebe i das aus dem 15. Jh . stam -
mend e Städtche n Rzgów. Geographisc h schien e eine solche Lösun g des Komplexe s 
Chrop y sehr naheliegend . Dan n bliebe die Bezeichnun g cfiropensm m provincia 

auf die zerstreute n Dörfe r (entsprechen d den singulis villis eorundem vom Jahr e 
1251) im Norde n des Lutomierske r Altlande s beschränkt , die dan n 1419 abgesto-
ßen wurden . Ab 1286 trete n die spätere n Pabianice r Güte r — zum erste n Mal e mi t 
eine r Benennun g aus ihre m eigenen Bereich — als Kastellane i Piątkowisk o in 
Erscheinung . 

Obwoh l in der Auffassung übe r die allmählich e Ausweitun g des Pabianice r Be-
sitztum s zwischen Zajączkowsk i un d den Darlegunge n des Berichterstatter s in 
der „Deutschrechtliche n Siedlung " kein e Unterschied e bestehen , ist Zajączkowsk i 
in eine m bestimmte n Detai l mi t der Beweisführun g aus dem Zehntbil d nich t ein -
verstanden. 76 D a dem eine methodisch e Überlegun g zugrund e liegt, die für die 
siedlungsgeschichtlich e Auswertun g des Zehntbilde s wichtig erscheint , sei hie r 
noc h einma l kurz darau f eingegangen : De r Erzbischo f mußt e um diese Zei t un d 

71) Kodek s dyplomatyczn y katedr y krakowskiej ś. Wacùawa. Hrsg . von Fran -
ciszek P i e k o s i ń s k i . Bd 1, Krakó w [Krakau ] 1874. S. 9. 

72) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 134 f. un d 
Anm . 111, ebenda . 

73) vgl. Zygmun t W o j c i e c h o w s k i , Moment y terytorialne , S. 42. 
74) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 136. 
75) Trot z Anm . 31 bei Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Opol e Chropskie , ist 

meine s Erachten s dara n festzuhalten , daß das adlige Kalink o gegenübe r dem 
Stiftsdor f Kaln o als die älter e Siedlun g erscheint . Kalink o ha t eine n Gutshof , 
währen d Kaln o eine große, rein bäuerlich e deutschrechtlich e Anlage ist, die ihre n 
Name n von den „kalno " genannte n Stiftswäldern , in dene n es angelegt wurde , 
erhielt . Vielleicht ha t auch die alte Burg von Grodzisk o zu diesem Namensbereic h 
gehört : die Urkund e aus dem 12. Jh . sollte immerhi n aus diesem kleine n Rau m 
den wichtigsten Plat z namentlic h hervorgehobe n haben . 

76) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Opol e Chropskie , S. 138. 
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in dieser Gegen d bei der Neuausstattun g von Kirche n häufig auf den Neubruchs -
zehn t zurückgreifen , waren doch die andere n Ortszehnt e bereit s vergriffen. De r 
Neubruchszehn t zweier bestimmte r Orte , die er in der Mitt e des 14. Jhs . eine r 
neue n Kirch e zuwies, hätt e ihm nu n aber nich t zugestanden , wenn die beide n 
Ort e zum Altbesitz des Stiftes gehör t hätten . Dor t wäre nämlic h um diese Zei t 
noc h allein das Lentschütze r Stift zehntberechtig t gewesen, da das alte , territo -
ria l bezogen e Zehntrech t der Stiftskirche n in den dortige n Kapitelsbesitzunge n 
erst gegen 1400 aufgehobe n wurd e 77, wie auch die Praxi s bestätigt. 78 

Insgesam t kan n die nochmalig e historisch e Analyse des „Opol e von Chropy " 
durc h Zajączkowsk i als erneut e Bestätigun g dafür aufgefaßt werden , daß dieses 
Besitztu m des Krakaue r Domkapitel s ursprünglic h sehr klein war, jedenfall s 
wesentlic h kleine r als es zur Zei t der preußische n Säkularisierun g am End e des 
18. Jhs . erscheint , un d da ß es außerde m nu r dün n besiedel t war. Widersprich t 
aber nich t schon dieser letzt e Umstan d den Vorstellungen , die wir von eine m „ opole " 
landläufi g haben , nämlich , daß es eine größer e Feldlandschaft , ein Verdichtungs -
gebiet frühmittelalterliche r Siedlun g in sich birgt. Wenn wir das „opole " Chrop y 
auf unsere r Kart e der Landschaftsgliederung 7 9 unterbringe n wollten , wäre es 
dor t erst im Anschlu ß an das Siedlungsgebie t von Lutomiersk , ostwärt s von die-
sem, zu suchen . Es fällt also bereit s in seine Waldumrahmung . Di e meh r ode r 
weniger zusammenhängend e Feldmar k von Lutomiers k schließ t nämlic h bereit s 
mi t den beide n Endmoränenböge n ab, auf dere n eine m die ältest e Kirch e dieses 
Gebiete s in Gork a (=  Berg) ragt . De r Pabianice r Altbesitz liegt ostwärt s davon , 
im Vorlan d dieser Endmoräne . Sein fruchtbarste r Ker n erstreck t sich zwischen 
Ne r un d Dobrzynka , also etwa zwischen Pabianic e un d Rzgów-Kalno . 

Wenn es in dieser Gegen d überhaup t je eine n alte n Siedlungsker n von Belan g 
gegeben hat , so könnt e es nu r jenes dichte r besiedelt e Lutomierske r Gebie t ge-
wesen sein mi t dem Mittelpunk t etwa in Szydlow-Jerwonice , wo vor kurze m 
ein Ringwal l entdeck t wurde. 8 0 Insgesam t sind die Pabianice r Besitzunge n dem -
nac h als ein Abschnit t jenes großen Heidegebiete s aufzufassen , das sich elliptisch 
um das Gebie t von Lutomiers k schloß . Als Niemandslan d kam es in die Verfü-
gungsgewalt der Fürsten , die es in großen Stücke n an ihr e Getreue n vergaben : 
an das Krakaue r Domkapite l im Norde n un d Osten (Chrop y un d Kalno) , an das 
Zisterzienserkloste r Sulejów im Nordweste n (Baldrichow-Puczniew) . Einige Ab-
schnitt e behielte n sie für sich, wie den von Szade k im Süden , wo sie noc h im 
13. Jh . eine Stad t anlegten . 

I n eine r frühere n Arbeit, bisher wohl de r bedeutendste n zur Siedlungsge-
schicht e des zentralpolnische n Raume s aus de r Fede r von St. Z a j ą c z k o w s k i , 
übe r „Di e Anfänge der Lentschütze r Kollegiatkirche " mi t dem Untertite l „Bei -
tra g zur Geschicht e des Siedlungswesen s im Lentschütze r Land " 8 1 nimm t Zającz -

77) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 55—67, dazu 
S. 42 f. 

78) ebenda , S. 142 ff. 
79) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen . Kart e 1. 
80) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Opol e Chropskie , S. 154. 
81) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej. Przyczyne k 

do dziejów osadnictw a ziemi ùęczyckiej. In : Roczn . Hist . 24 (1958). 
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kowski meine n methodische n Grundgedanke n auf, mi t Hilfe der decima, un d 
zwar nich t wie bisher nac h der Art ihre r Entrichtung , sonder n nac h ihre m Emp -
fänger, das Dunke l der frühgeschichtliche n Siedlun g in Pole n endlic h zu durch -
dringen. 82 De r seinerzeitig e Versuch des Berichterstatter s ging dahin , in Ergän -
zun g der bisherigen siedlungsgeschichtliche n Hilfsmitte l ein Kriteriu m zu finden , 
das womöglich alle Dörfe r erfaß t un d es gestatte n würde , zusätzlich e Schlüsse 
übe r ihr Alter zu ziehen . Solch e Kriterie n sind in de r Siedlungsgeschicht e geläu-
fig, z. B. die Ortsnamen . Di e in die Toponomasti k gesetzten Hoffnunge n sind 
zwar auch in Polen , trot z vielfacher großzügiger Versuche , besonder s von Ta -
deusz Wojciechowski , nich t im erhoffte n Maß e in Erfüllun g gegangen. 83 Trotzde m 
ist manch e dabe i gewonnen e Erkenntni s bestehe n geblieben un d in den festen 
Bestan d der siedlungsgeschichtliche n Methode n eingegangen . Ein andere r ähn -
liche r Versuch stellte die Siedlungsfor m in den Mittelpunkt , ein weitere r die 
Flurform . Es ha t auch schon chemisch e Methode n gegeben, dene n vielleicht an -
gesichts der rasche n Entwicklun g der Techni k die Zukunf t gehört . Sie alle habe n 
un s den eine n ode r andere n Schrit t weitergebracht , zumindes t aber ungemei n 
anregen d gewirkt, so daß ma n wohl sagen könnte , ohn e diese Beflügelun g des 
Forschergeiste s wären die meiste n Siedlungsarbeiten , die häufig etwas einseiti g 
sind, ungeschriebe n geblieben . 

Da s „Libe r beneficiorum " von Ùaski 8 4 biete t für den zentralpolnische n Rau m 
ein genaue s Zehntbild , freilich erst aus dem Anfang des 16. Jhs . Fü r jedes Dor f 
wird auch der Zehntempfänge r genannt . D a beobachte t werden konnte , daß ein 
Wechsel des Zehntempfänger s in spätmittelalterliche r Zei t ehe r zu den Ausnah -
me n gehört , die dazu in vielen Fälle n quellenmäßi g erfaß t werde n können , er-
schein t die Annahm e gerechtfertigt , daß dieses Zehntempfängerbil d eine aus de m 
frühe n Mittelalte r überkommen e einmalig e Urkund e darstellt , an dere n Entzif -
ferun g es lohne n müßt e zu arbeiten . 

De r einfachst e Fal l wäre es natürlich , wenn etwa für eine bestimmt e kirchlich e 
Institutio n nu r eine einzige Zehntzuweisung , zeitlich fixiert, z. B. für das Jah r 
1190, anzusetze n wäre, die dazu keinerle i nachträglich e Änderunge n erfahre n 
hätte . Dan n wären alle für die betreffend e Institutio n noc h um das Jah r 1500 
zehntende n Ortschafte n für das Stiftungsjah r 1190 nachgewiesen . I n der Praxi s 
wird es aber zumeis t darau f ankommen , nebe n de r Bestimmun g des Zeitpunkte s 
der erste n Verleihun g die weitere n Veränderunge n zu erfassen, mi t andere n Wor-
ten : den Altzehn t eine r Institutio n vom späte r dazugekommene n Neuzehn t zu 
unterscheiden . Di e Bemühunge n um diese Unterscheidun g mi t der Ausbreitun g 
des gesamte n historische n Material s nahme n seinerzei t eine n breite n Rau m in 
meine m Buch übe r die „Deutschrechtlich e Siedlung " ein . Z a j ą c z k o w s k i 
kommentier t jedoch , die „Chronologi e des Auftreten s der einzelne n Siedlunge n 

82) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , wo nac h allge-
meine r methodische r Darlegung , S. 37—73, die praktisch e Verwendbarkei t dieses 
Grundgedanken s in eine r siedlungsgeschdchtliche n Analyse untersuch t wird. 

83) vgl. Francisze k B u j a k , Studj a na d osadnictwe m Maùopolski. [Studie n 
übe r das Siedlungswesen Kleinpolens. ] Krakó w [Krakau ] 1905. 

84) Hrsg . von Ja n L u k o w s k i . B d I u . i l , Gnese n 1880/81 . 
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in den historische n Quellen " sei nich t berücksichtigt , dazu wohl auc h die Not -
wendigkei t verkann t worden , den Altzehn t vom Neuzehn t zu unterscheiden. 85 

Auch ha t de r Referen t die Zehntausstattun g des Lentschütze r Stiftes nich t 
als das Ergebni s eine s einmalige n Aktes betrachtet : „Di e Ausstattun g ist ge-
wiß nich t auf einma l in ihre m vollen Umfang e geschehen . Einzeln e Stiftsmit -
glieder sind anscheinen d erst späte r hinzugekommen , nachde m der Hauptstam m 
bereit s geschaffen war." 8 6 E r ha t sich jedoch im Rahme n seine r Arbeit , die 
in erste r Lini e der um die Mitt e des 13. Jhs . beginnende n deutschrechtliche n Sied-
lun g gewidmet war, bewußt mi t der Feststellun g begnügt , daß die Zehntverlei -
hunge n für die Stiftsmitgliede r in eine sehr früh e Zeit , in da s End e des 12. Jhs . 
ode r auch früher , fallen. „Ein e näher e Zeitbestimmun g ist hie r nich t entschei -
dend." 8 7 Entsprechen d hatt e bereit s Karo l P o t k a ń s k i in seiner berühmte n 
Abhandlun g übe r „Di e Abtei auf der Lentschütze r Burg" die Verleihunge n da-
tiert , wobei er insbesonder e auch die Erstausstattun g des Lentschütze r Scholaste n 
in das End e des 12. Jhs . verlegt. 88 

I n dieser Sonderfrag e ha t sich auch Zajączkowsk i schließlic h dahi n ausgespro -
chen , daß die Ausstattun g des Stiftes wie der einzelne n Prälate n tatsächlic h in 
jene Zei t falle. Nu r die Ausstattun g des Scholasten , in der Hauptsach e der Zehn t 
von den Wolborze r Burgdörfern , sei in eine um mehrer e Jahrzehnt e später e Zei t 
zu verlegen. Da s wäre annehmbar , leider ist aber die diesbezüglich e Argumen -
tierun g nich t überzeugend . Da s „späte " urkundlich e Auftauche n eine s Lentschüt -
zer Scholaste n im Jahr e 1232 besagt wenig, da selbst der Props t erst 1210 un d der 
Deka n ode r Erzdiako n 1221 genann t werden. 8 9 Mi t de r Urkund e von 123290 wird 
übrigen s gerade eine Zehntfrag e zwischen dem Lentschütze r Scholaste n un d dem 
Kloste r Sulejów entschieden , die wohl nich t eben entstande n war, sonder n erst 
in diesem Jahr e geregelt werde n konnte , als bei der Einweihun g der neue n 
Klosterkirch e alle hierz u notwendige n Persönlichkeiten , einschließlic h des Erz -
bischofs von Gnesen , beisamme n waren . 

Als zweites un d wesentlichste s Argumen t führ t Zajączkowsk i an , daß die 
Zehntgebiet e des Scholasten , meis t im Bereich der Lodze r Urwälde r gelegen, 
erst im Beginn des 13. Jhs . so weit in ihre r Besiedlun g fortgeschritte n gewesen 
wären , daß ein e Zehntverleihun g eben erst dan n — un d nich t etwa einige Jahr -
zehnt e frühe r — für de n Unterhal t des Amtes eine s Scholaste n in Frag e kam . 
Ein e schon deshal b zweifelhafte Begründung , als es un s ja unmöglic h ist, eine n 
wesentliche n Unterschie d in der Besiedlun g jene r Gebiet e im Abstand einiger 
frühmittelalterliche r Jahrzehnt e überhaup t zu fassen. Diese Differen z läge so-
zusagen „innerhal b der normale n Fehlerquellen " eine r diesbezügliche n sied-
lungsgeschichtliche n Untersuchung . 

85) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej, S. 156. 
86) O. K o s s m a n n , Die deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 51. 
87) ebenda . 
88) Karo l P o t k a ń s k i , Opactw o na ùęczyckim grodzie . In : Rozpraw y Akad. 

Umiej. , H.-F . Abt., S. II , Bd 18, Krakó w [Krakau ] 1902, S. 142. 
89) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej, S. 154, 

Anm . 32. 
90) Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cystersów, Urkund e 6, S. 319. 
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Immerhi n ha t schon die Gnesene r Bulle vom Jahr e 1136 den Burgzehn t von 
Wolborz , das schon damal s unte r den ach t wichtigsten Plätze n Zentralpolen s ge-
nann t wird, für erheblic h genug gehalten , um den Gnesene r Erzbischo f in des-
sen Besitz zu bestätigen . De r Wolborze r Zehn t gehört e ja 1148 gar nich t meh r 
dem kujawischen Bischof, wie Z a j ą c z k o w s k i meint 9 1 ; er wird freilich bei 
der Verleihun g hinzugezoge n worde n sein . 

Da s Siedlungsbil d aus dem Jahr e 1400 zeigt ferner , daß das Wolborze r Altland -
gebiet zwar nich t dem Lentschütze r an die Seite gestellt werden kann ; immer -
hin ha t es aber in frühhistorische r Zei t übe r zwei Ringwälle verfügt un d trit t 
schon im 12. Jh . als Kastellane i in Erscheinung . Wenn der Lentschütze r Dom -
props t um 1500 als reichste r Zehntempfänge r gegen 100 Zehntdörfer , der Scho -
last als am zweitbeste n ausgestattete r Prälat , der in der Lentschütze r Ranglist e 
gleich nac h dem Deka n folgte 92, 45, der Kusto s 23, das Dekana t zwölf un d das 
Archidiakona t sieben Zehntort e besaßen , die Zajączkowsk i alle bis auf den Scho -
lasten noc h in das 12. Jh . verlegen will, waru m sollte nich t die alte Kastellane i 
Wolborz mi t den andere n Zehntgebiete n des Scholaste n imstand e gewesen sein, 
die im 12. Jh . kau m mi t de r Hälft e anzusetzend e Zah l des Zehntdörferbestandes , 
also die wenigen dan n verbleibende n Altzehntdörfe r des Scholasten , beizu-
steuern ? 

Mit derselbe n Begründung , wonac h die erforderlich e Siedlungsbasi s noc h ge-
fehlt hätte , lehn t Z a j ą c z k o w s k i eine Zugehörigkei t des „Opol e von Chropy" , 
also der Krakaue r Stiftsgüte r am obere n Ner , zur Erstausstattun g des Dom -
propste s von Lentschüt z ab, „weil es ja bekann t ist, daß das ,opole ' von Chrop y 
im 12. Jh . ein schwach besiedelte s Gebie t war, dessen größte n Reichtu m seine 
Jagdgründ e bildeten". 93 Dies e Ausnahm e für „Chropy " ist u m so unwahrschein -
licher , als nebena n im Flußsyste m des obere n Ne r de r Zehntanspruc h des Dom -
stiftes offenbar schon frühzeiti g bestan d un d dor t auch in dieser Hinsich t nich t 
von Zajączkowsk i angezweifelt wird. Sollte n etwa nac h Zajączkowsk i „schwac h 
besiedelt e Gebiete " von der allgemeine n Zehntpflich t ausgenomme n sein? 

Diese Diskussio n um den Zehnte n des Scholaste n erschein t jedoch beinah e 
überflüssig, jedenfall s für unser e engere n siedlungsgeschichtliche n Zwecke , 
wenn wir grundsätzlic h aus der Geschicht e der Domstift e belehr t werden , daß 
der gesamt e Stiftsbesitz einschließlic h des Zehnte n ursprünglic h eine Einhei t 
war, aus der erst gegen End e des 12. Jhs . sowohl in Pole n als auch in Deutschlan d 
die einzelne n Präbende n ausgeglieder t wurden , wobei ein Res t im Gemeinbe -
sitz verblieb. 94 Scho n bei St. Z a c h o r o w s k i heiß t es eindeutig , daß „di e 
erdrückend e Mehrhei t der Präbende n zweifellos aus dem ältere n gemeinsame n 
Kapitelsbesit z entstande n sei".95 De r Siedlungsforsche r wird also die chronolo -

91) Stanisla w Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej, S. 163. 
92) Tadeus z S i l n i c k i , Organizacj a archidyakonat u w Polsce . [Die Organisa -

tion des Erzdiakonat s in Polen. ] Lwów [Lemberg ] 1927. S. 102. 
93) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej, S. 159. 
94) Stanisùaw Z a c h o r o w s k i , Rozwó j i ustró j kapitu ù polskich w wiekach 

średnich . [Entwicklun g un d Organisatio n der polnische n Domkapite l im Mittel -
alter. ] Krakó w [Krakau ] 1912. S. 133 ff. 

95) ebenda , S. 136. 
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gische Differenzierun g der einzelne n Präbende n vernachlässige n dürfen ; ja, er 
tu t sogar, wenn kein e klare n Verhältniss e vorliegen, gut daran . Was das Lent -
schütze r Kollegiatstif t anbetrifft , wäre es demnac h am besten zunächs t einma l 
als eine Einhei t aufzufassen , die eine r einzigen Stiftungsphas e entstamm t un d 
in das 12. Jh . zu verlegen wäre. Zweifellos würd e Potkańsk i im Sinn e seine r Auf-
fassung von der Kontinuitä t der Lentschütze r Kirch e sogar für das 11. Jh . plä-
dieren . Di e später e Aufgliederun g in Einzelpräbende n gegen End e des 12. Jhs . 
dürft e wesentlic h von praktische n Gesichtspunkte n diktier t sein, darunte r zur 
technische n Erleichterun g de r Einbringun g des Zehnten , wie sie u. a. durc h die 
geographisch e Aufgliederun g de r Wielune r Stiftspräbende n bestätig t wird. 96 

Nac h der so begründete n Streichun g der Zehntort e des Scholaste n un d de r 
Zehntort e des „Opol e von Chropy " such t Zajączkowsk i nac h weitere n Gesichts -
punkten , um aus dem bekannte n Zehntbestan d für etwa 1500 alle jene Ort e zu 
streichen , die späte r zur Erstausstattun g des Lentschütze r Stifte s hinzugekom -
me n sein mögen . Richti g ist dabe i zweifellos der schon vorhi n geschildert e Grund -
gedanke , wonac h sich im Zehntbestand e von 1500 jene ersten , zur Zei t der Stif-
tun g verliehene n Zehntdörfe r befinde n müssen . Zajączkowsk i mein t nun , daß 
u. a. vereinzel t gelegene Zehntdörfe r ode r Zehntdorfgruppe n des Stiftes gegen-
übe r Zehntdorfhäufunge n zurückzutrete n hätten , die an sich auf alte Besitz-
komplex e hindeuten , dere n Zehn t geschlossen verliehe n worde n war. Gewiß , das 
hoh e Alter solche r Besitzkomplex e ist durc h die Zehntun g an das Stift sehr 
wahrscheinlic h gemacht . Es bleibt jedoch die Kardinalfrage , welche unte r den 
Siedlunge n innerhal b dieser Besitzkomplex e wohl die ältere n sind. Hie r müsse n 
dan n zusätzlic h ander e Kriterie n hinzugezoge n werden , besonder s eben jene 
„Chronologi e des Auftreten s de r einzelne n Siedlunge n in den historische n 
Quellen". 97 

Fü r de n alte n Lodze r Gutsbezir k z. B., der schon als Schenkun g des Fürste n an 
den kujawischen Bischof bis in die erste Hälft e des 12. Jhs . zurückgehe n kann , 
jedenfall s als Besitzeinhei t schon sehr lange bestande n habe n dürfte , wird dieses 
sehr hoh e Alter durc h die Zehntun g an den Lentschütze r Scholaste n — im Sinn e 
der hie r behandelte n Zehntmethod e — meh r ode r weniger bestätigt . Ers t aus der 
historische n Chronologi e jedoch geht hervor , daß hie r das Altdor f Lod z die 
Stammsiedlun g ist, vor allem wohl sein Gutshof . Dami t ist dan n das für den 
Gutsbezir k als Ganze s angenommen e hoh e Alter auf den Or t Lod z selbst bezieh -
bar. 98 

Da ß Zajączkowsk i alle Woladörfe r streich t un d auch sonst alle Siedlungen , 
dere n Name n auf neuer e Entstehun g deuten , ist selbstverständlich . 

Von den insgesamt 280 Dörfern , die um 1500 den Zehntbestan d des Domstifte s 
ausmachen , verbleiben danac h noc h 170. Diese gehöre n seines Erachten s in das 12. 

96) Ryszard R o s i n, Ziemi a Wieluńska , S. 96. 
97) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej, S. 156. 
98) Wenn Lod z dami t als Altbesitz des Bischofs zu betrachte n wäre, ergäbe sich 

darau s in Verbindun g mi t der Urkund e vom Jahr e 1250 (Bolesùaw U l a n o w s k i , 
Dokument y kujawskie i mazowieckie . [Dokument e aus Kujawien un d Masowien. ] 
In : Archiwum Komisj i Historycznej , Bd IV, Krakó w [Krakau ] 1888. Nr . 13) ein 
beinah e zwingende r Hinweis , Lod z zur Kastellane i Wolborz selbst zu rechnen . 
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Jh . un d zur Erstausstattun g des Domstiftes . Da ß sie nac h der Streichun g von 
„Chropy " un d des Zehntgebiete s des Scholasten , die beide tief im Lodze r Urwal d 
liegen, sich nu n im Siedlungsaltlan d um Lentschüt z konzentrieren , war unver -
meidbar , wird aber von Zajączkowsk i als eine zusätzlich e Bestätigun g für seine 
Streichunge n hervorgehoben . Zusammenfassen d wäre dahe r zu sagen, daß der 
Grundgedank e zweifellos richti g ist: unte r den 280 Dörfer n des Zehntbestande s 
des Stiftes u m 1500 müßte n sich — von Ausnahme n abgesehen — auch die zuers t 
zugewiesenen Altzehntdörfe r befinden . I m einzelne n bestehe n jedoch , was die 
Eliminierun g des Neuzehnte n durc h Zajączkowsk i anbelangt , erheblich e metho -
dische Bedenken . 

I n diesem zehntgeschichtliche n Zusammenhange , in dem Lod z schließlic h 
selbst, beinah e überraschend , als vermutliche r Bestandtei l de r alte n Kastellane i 
Wolborz erscheint , sei noc h einma l auf diese Kastellane i eingegangen . Sie liegt 
im Südoste n von Lod z un d verfügt als alte s Besitztu m der kujawischen Bischöfe 
übe r eine n verhältnismäßi g guten Quellenstand . Sie ha t auc h frühzeiti g in eine r 
Studi e von St . A r n o l d ein e monographisch e Bearbeitun g gefunden 9 8 a , die als 
der Ausgangspunk t de r bekannte n un d heut e wieder sehr aktuelle n Abhandlun g 
desselben Verfassers übe r die territorial e Gliederun g Polen s in de r Stammes -
un d Piastenzei t zu betrachte n ist. 98b 

I m Gegensat z zur vorhi n behandelte n „Kastellanei " Chrop y ist die Kastellane i 
Wolborz historisc h eindeuti g legitimiert . Sie erschein t sowohl unte r den Burg-
plätze n der sog. Gnesene r Bulle vom Jahr e 1136 wie auch als castrum Woibor 
cum omnibus suis appendiciis in jene r päpstliche n Urkund e vom Jahr e 1148, die 
als die magn a chart a des kujawischen Bistum s bezeichne t werde n kann. 98" 

Wir werde n zwar nicht , mi t Arnold , die Erwähnun g der vicinia de Wolborz et 
alia de Rozprza, die im Jahr e 1255 zusammengerufe n werden , um die Grenze n 
der beide n Kastellaneie n zu „zeigen " 9 g a, als eine n Beweis dafü r betrachten , da ß 
Wolborz als vicinia im Sinn e eine s „opole " aufzufassen ist; den n in diesem Kon -
text ha t das Wort vicinia offensichtlic h unmittelba r nicht s mi t jene r alten , etwas 
mystische n Territorialeinhei t zu tun . Es bezeichne t vielmeh r nu r ein e Grupp e 
alte r landeskundige r Männe r aus de r Nachbarschaft , wie sie auc h sonst im 
mittelalterliche n Pole n bei Grenzstreitigkeite n zu Rat e gezogen wurden . Di e 
angeblich e urkundlich e Gleichsetzun g der beide n Kastellaneie n Wolborz un d 
Rozprz a mi t je eine m „opole " trifft also nich t zu. Wir werde n vielmeh r weiterhi n 
annehme n dürfen , daß sich beide Kastellaneie n jeweils sogar au s mehrere n 
„opole " zusammensetzten . 

Di e kompakt e Lage der in der Lokationsbewilligun g vom Jahr e 1273 zur Sied-
lun g freigegebenen fünf Ortschafte n in der Näh e von Wolborz 9 9 betrachtet e Ar-

98") Stanisùaw A r n o l d , Wùadztwo biskupie na grodzie wolborskim w w. 
XIII . [Di e bischöflich e Herrschaf t auf de r Wolborze r Burg im 13. Jh. ] In : Hist . 
Abhandl . de r Warschaue r Wiss. Ges. , I, 1, Warscha u 1921/22 . 

98b) Stanisùaw A r n o l d , Ter y to r ja plemienne . [Die Stammesterritorie n in 
der Verwaltungsgliederun g des piastische n Polen. ] In : Prac e kom . dla atlasu hist . 
Polski , PAU , H . 2, Krakó w [Krakau ] 1927. 

98c) Kod . dypl. Pol . II , 1, S. 1 ft 
98a) Bolesùaw U l a n o w s k i , Dokument y kujawskie, S. 188. 
99) Kod . dypl. Pol . II , 1, Nr . 100. 

i? 
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nol d als eine Bestätigun g seine r Auffassung von Wolborz als eine m geschlossene n 
„opole" . De r Text sprich t jedoch genaue r von Wogbor cum villis sibi annexis, 
scilicet (es folgen die fünf Or tsnamen) . . . aliis villis castellanie de Wogbor nostra 
iura reddentibus. Di e Anzah l un d Lage dieser „andere n Dörfer " der Kastellane i 
bleibt also völlig offen. Außerde m bezog sich die Urkund e von 1273 nu r auf den 
eine n Teil der Kastellanei , de r im Sieradze r Fürstentu m lag, währen d der Lent -
schütze r Antei l de r Kastellane i unerwähn t bleibt . Ers t späte r werden in eine m 
Lokationsprivile g vom Jahr e 1332 unte r den im Lentschütze r Fürstentu m gelege-
ne n Dörfer n des Bischofs, die vollständi g aufgezähl t werden , fünf weiter e Ort e 
genannt , die eindeuti g zur Kastellane i Wolborz gehören , außerde m wird u. a. zum 
erste n Mal e auch Lodz selbst genannt. 1 0 0 Di e entsprechend e Aufzählun g sämt -
liche r bischöfliche r Dörfe r im Sieradze r Gebie t fehlt un s leider . Aber es besteh t 
kein Zweifel, daß das Schwergewich t der Kastellane i imme r auf dieser Seite 
der Wolborka , im Sieradze r Gebiet , gelegen hat . 

Ein weitere r sehr wichtiger Hinwei s für die damalig e gar nich t so schütter e 
Besiedlun g der Kastellane i geht aus der Forme l des Jahre s 1250 hervor 1 0 1 , in 
der es heißt : in tota castellatura de Voybor, eciam si villa fuerit ducalis, vel 
militis, vel cuiuscunque alterius. Es gab also hie r nebe n den bischöfliche n Be-
sitzunge n noc h fürstliche , adlige un d ander e Dörfer . Arnold ist so optimistisc h 
anzunehmen , daß es sich dabe i um jene wenigen fürstliche n un d adligen Dörfe r 
de r Kastellane i handle , die un s aus den frühe n Quelle n bekann t werde n un d 
die er sehr sorgfältig zusammengesuch t hat , obwoh l natürlic h auch dabe i Fehl -
identifizierunge n nich t zu vermeide n waren . 

Wir wissen heute , daß urkundlich e Nennunge n bis 1300 un d 1400 nu r Zufalls -
treffer sind, die übe r den tatsächlic h viel größere n Siedlungsbestan d nu r symp-
tomatisc h unterrichten . Di e Zehntempfängerkart e dürft e auch in diesem Fall e 
eine viel präziser e Vorstellun g von dem alte n Siedlungsbil d de r Wolborze r Ka -
stellane i geben 1 0 2 , wobei auch der Besitz des kujawischen Bischofs durc h die 
Zehntun g an den Lentschütze r Scholaste n relati v deutlic h hervortritt . Offen 
bleibt leider auch auf dieser Zehntkart e die Frag e der Nordgrenz e der Kastel -
lanei . Immerhi n habe n wir in der Zehntun g an den Scholaste n ein Symptom , das 
un s dabe i behilflich werde n mag . 

Arnold befand sich bei der Begrenzun g der Kastellane i in der glückliche n Lage, 
auf zwei Dokument e zurückgreife n zu können , die ausdrücklic h dazu Stellun g 
nehmen . So ist in dem oben erwähnte n Dokumen t von 1255 die Südgrenz e der 
Kastellane i gegen Rozprz a festgelegt. Es besteh t kein Anlaß , die dortig e Linien -
führun g in de r Interpretierun g von Arnold anzuzweifeln . 

Fü r den Nordabschnit t kan n Arnold ein Dokumen t aus dem Jahr e 1228 anfüh -
ren , mi t welchem das Jagdrech t des Bischofs in der Kastellane i Wolborz wieder -
hergestell t wird. 103 Di e Südgrenze n seiner Jagdgründ e decke n sich danac h in der 
Ta t mi t den Südgrenze n der Kastellane i Wolborz vom Jahr e 1255. Fü r den Nord -

100) Kod . dypl. Pol . II , 2, S. 662. 
101) Bolesùaw U l a n o w s k i , Dokument y kujawskie, Nr . 13. 
102) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , Kart e 4, sowie 

S. 120—134. 
103) Kod . dypl. Pol . I, Nr . 19, un d II , 1, Nr . 8. 
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abschnit t werden die Flüsse Voyborica un d Tesn i als Grenz e angegeben . Heut e 
gibt es in dieser Gegen d eine Wolbork a bzw. ein e Wolborza . Außerde m ha t Ar-
nol d eine n Or t Ciosn y ausfindi g gemacht , der freilich in de r Näh e zweier Bäch e 
liegt, so daß klein e Mißdeutunge n möglich wären . Immerhi n ergeben sich darau s 
Anhaltspunkte , die Arnold zur Abgrenzun g der Kastellane i benutz t hat . 

Wenn wir nu n das Ergebni s dieser Abgrenzunge n auf der Kart e von Arnold be-
trachten , werden wir hinsichtlic h des Nordabschnitt s doch rech t skeptisch . Vor 
allem fällt der schmal e Streifen auf, der bei eine r solche n Grenzziehun g im Nord -
osten de r Kastellane i Wolborz , von Lod z etwa bis Inowlodz , als wurmartige r 
Fortsat z de r Kastellane i Lentschüt z übri g bleibt (vgl. Kart e nac h S. 304). 

Da ß die von Arnold als Kastellaneigrenz e übernommen e nördlich e Begrenzun g 
des bischöfliche n Jagdgebiet s hie r eine n ganz andere n Grun d habe n kann , geht 
schon darau s hervor , daß wir jenseit s der Wolborka auf die alte n Jagdgebiet e von 
Kaln o stoßen , die damals , 1228, schon lange dem Krakaue r Domkapite l gehörten . 
Da s Gebie t von Kaln o dürft e sogar, mi t demjenige n von Chrop y verbunden , be-
reit s im 11. Jh . an das Krakaue r Domstif t verliehe n worde n sein. Es hätt e sich 
also schon zu der Zeit , als der kujawische Bischof die Kastellane i Wolborz erhielt , 
nich t meh r im Besitz des Fürste n befunden . Di e bischöflich e Jagdgrenz e des 
Jahre s 1228 kan n also hie r schon deshal b nich t als unanfechtbar e Nordgrenz e 
der alte n Kastellane i gelten . 

Hinz u kommt , daß die Parochialgrenzen , die lau t Arnold sich im Süde n un d 
Westen völlig mi t dene n der Kastellane i decken , sich im Norde n auffallend an -
der s verhalten . Sowoh l die alte Tuszyne r Parochi e wie diejenige von Czarnoci n 
aus der zweiten Hälft e des 13. Jhs . greifen hie r übe r die Wolbork a hinwe g weit 
nac h Norde n un d erfassen das ganze Gebiet , das ma n mi t dem Oberbegrif f Kaln o 
bezeichne n dar f un d das vielleicht einst in der Burg von Grodzisk o unmittelba r 
bei Kaln o ein lokales Zentru m besessen hat . Auch schieb t sich, wie aus der 
Zehntun g (nac h Mierzyn ) erkennba r wird, ein private s Besitztu m von Remi -
szewice au s nac h Norde n übe r die Wolbork a vor. Dami t erschein t die von Arnold 
gezogene Nordgrenz e der Kastellane i bereit s weitgehen d durchlöchert . 

Ein weitere s Argumen t für diese Verschiebun g de r Kastellaneigrenz e nac h 
Norden , bis Lod z hinauf , folgt jedoch aus de r Urkund e des Fürste n Kasimi r 
von Kujawien un d Lentschüt z aus dem Jahr e 1250, in welcher Urkund e die 
Rechtsverhältniss e des gesamte n bischöfliche n Besitzes geregelt werden sol-
len. 104 Diese Urkund e unterscheide t dre i Gruppe n von bischöfliche n Besitzungen : 
1. die alten , dere n Ortsbezeichnunge n am Schlu ß der Urkund e einzel n aufge-
zähl t werde n sollen un d dor t auch tatsächlic h zu Dutzende n aufgezähl t wer-
den , 2. die neue n Dörfer , die erst seit etwa 1230 in den Besitz des Bischofs ge-
komme n sind un d die nich t einzel n genann t werden , sowie 3. die ebenfall s nu r 
en bloc genannt e Wolborze r Kastellanei . Ma n ha t bisher in de r Lodze r Geschichts -
schreibun g aus dem Umstand , daß das bischöflich e Lodz in dieser umfassende n 
Urkund e vom Jahr e 1250 nich t genann t wird, dagegen erstmali g in der Loka -
tionsbewilligun g von 1332 erwähn t ist, meis t den Schlu ß gezogen, daß Lod z in 
der Zwischenzei t entstande n sei.105 Heut e jedoch , da wir auf Grun d der Zehntun g 

104) Bolesùaw U l a n o w s k i , Dokument y kujawskie, Nr . 13. 
105) z. B. St. M u z n e r o w s k i , Przyczynk i do monografi i Ùodzi. [Beiträg e zur 
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von Lodz annehme n dürfen , daß Lodz zum Altbesitz des Bischofs zählt e — auch 
Z a j ą c z k o w s k i neigt zu dieser Annahm e 10° —, würde n wir es in de r Ur -
kund e von 1250 unte r den Dörfer n de r Wolborze r Kastellane i suchen , weil es 
sonst als Altbesitz ja wohl namentlic h erwähn t sein sollte. Dieselb e Zugehörig -
keit wäre dan n auch für Lazno w anzunehmen , vielleicht auch für Galków 1 0 7, 
nich t jedoch meh r für Niesulkow , das ander s zehnte t un d weiter entfern t liegt. 
Freilic h bedürft e es zu eine r endgültige n Schlußfolgerun g auf Grun d der Ur -
kund e von 1250 noc h eine r genauere n Untersuchun g ihre r historische n un d 
geographische n Hintergründe , was wohl zur Zei t nu r in Pole n selbst geschehe n 
kann . 

Zgierz , das mi t seiner Kirchenausstattun g tief im Lentschütze r Lan d wurzelt , 
dazu der Voror t von Lodz , Radogoszcz 108, der frühe r zur Parochi e Zgierz gehörte , 
werden bereit s der Kastellane i Lentschüt z zuzurechne n sein. Dagege n dürft e die 
Kirchgemeind e Mileszki , aus der die Lodze r Parochie , nac h ihre r Gestal t zu ur -
teilen , herausgeschnitte n wurde , zu Wolborz zählen . Auch im Osten dürft e die 
alte Kastellaneigrenze , wie die Zehntun g anzeigt , wenigsten s etwas übe r die 
von Arnold gezogenen Grenze n hinausgereich t haben , sowohl jenseit s der „Tesni" , 
wie jenseit s der Pilica . Welche Stellun g dor t Inowlod z zukommt , ist schwer zu 
sagen. 109 Sein e uralt e romanisch e Aegidius-Kirche , die ins 11. Jh . zurückgeht , 
weist in Zeiten , die derjenige n der abbati a Ste Marie von Lentschüt z beinah e 
entsprechen . Inowlod z bedeute t Jungherrschaft . Ih m könnt e irgend eine alte 
„Herrschaft " (=  wùódź) entsprechen . Freilich , ein e etymologisch e Verbindun g 
zwischen Lod z un d Inowlod z herzustellen , wird wegen des bei Lod z fortgefal-
lene n w schwierig sein, obwoh l wir Jun g Leslau im Gegensat z zu Leslau (Wùocùa-
wek), also in den deutsche n un d lateinische n Formen , ohn e dieses w kennen . 

Es bedeute t — wie wir schon gesehen habe n — offensichtlic h eine n Vortei l 
für die Erforschun g des zentralpolnische n Raumes , daß hie r die geistlichen Be-

Monographi e von Lodz. ] Ùódź [Lodz ] 1922. Richtige r wäre ohnehi n de r Schlu ß ge-
wesen, daß Lodz erst in der Zwischenzei t in bischöfliche n Besitz gelangt ist. 

106) Stanisùaw Z a j ą c z k o w s k i , Początk i kolegiaty ùęczyckiej, S. 163. 
107) Galkó w tauch t immerhi n schon urkundlic h im Jahr e 1273 im Besitz des 

Bischofs auf. Kod . dypl. Pol . II , 1, S. 86. 
108) De r im Jahr e 1934 dor t von mi r aufgedeckt e Burghüge l könnt e demnac h 

als eine Art Grenzwachttur m aufgefaßt werden . Ic h hab e bereit s frühe r auf die 
auffallende n Ortsbezeichnunge n des Typs Zelgoszcz, Radogoszcz , Sieroslaw, Lu -
tomiersk , Kazimierz , Wolborz usw. hingewiesen (O. K o s s m a n n , Di e deutsch -
rechtlich e Siedlun g in Polen , S. 35), die in de r Regel bemerkenswert e Plätz e 
ursprünglic h fürstliche n Besitzes betreffen un d vielleicht zeitlich noc h au s der 
Epoch e der Piaste n stammen , in dere n territoriale r Organisatio n sie eine beson -
der e Rolle gespielt zu habe n scheinen . 

109) vgl. Jerz y G ą s s o w s k i , Cmentarzysk o w Końskic h na tle zagadnieni a 
poùudniowej granic y Mazowsz a we wczesnym średniowieczu . [Da s Gräberfel d 
von Koński e auf dem Hintergrun d der Frag e der Südgrenz e Masowien s im 
frühe n Mittelalter. ] In : Materiaùy wczesnośredniowieczn e I I (1950), S. 71—172, 
hie r S. 94 f. Gąssowski vermutet , daß der Ortsnam e ein e Ableitun g von Wùady-
sùaw (Hermann ) sei. 
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Sitzunge n so zahlreic h waren . Zu ihne n gehöre n u. a. auch die Gutsbezirk e der 
Klöste r Sulejów un d Wąchock , beides Zisterzienserabteien , von dene n die 
erste , östlich von Petrika u gelegen, ihre n Standor t noc h im zentralpolnische n ode r 
Lodze r Rau m hat . Sie steuer t mi t ihre n bis ins Jah r 1176 zurückreichende n Tra -
ditione n Erhebliche s zur Aufhellun g der Verhältniss e des polnische n Mittelalter s 
bei. Da s im Kielce r Mittelgebirg e gelegene Kloste r Wąchoc k besaß dagegen hie r 
nu r eine n kleine n Streubesitz , bestehen d aus einigen Dörfer n un d der Stad t 
Kazimier z am Nerfluß , gegenübe r von Lutomiersk . Ein e Monographi e des Zister -
zienserkloster s Wąchoc k 1 1 0 verfügte für die Zei t bis 1300 nu r übe r 13 Urkunden . 
Ihne n stehe n jetzt nac h eine m glückliche n Fun d 77 Sulejower Urkunde n aus dem -
selben Zeitrau m gegenüber . J. M i t k o w s k i " 1 , de r sehr genau arbeitend e Auto r 
eine r erst nac h dem Kriege erschienene n Monographi e des Kloster s Sulejów, 
ha t sich angesicht s des reichhaltige n Quellenfunde s un d auch wegen der beson -
der s zahlreiche n Falsifikat e entschließe n müssen , seine Arbeit im wesentliche n 
auf die Kriti k de r Quelle n un d die Herausgab e de r ne u aufgefundene n Doku -
ment e zu konzentrieren . Sein Werk ist dahe r im erste n Dritte l der Quellenkriti k 
gewidmet , im letzte n Dritte l stellt es sozusagen eine n Code x diplomaticu s Suleio -
viensis da r mi t etwa 40 bisher gar nich t ode r nu r unzureichen d publizierte n Ur -
kunde n aus der Zei t der Gründun g des Kloster s bis zum Jahr e 1405. Sie alle wur-
den dem in beinah e romantische r Weise wiederaufgefundene n „Libe r privile-
giorum " des Kloster s entnomme n  112, das im Jahr e 1618 — auf Veranlassun g von 
Bischof Ott o Schenkin g — durc h Prio r M. Boschmann , eine n Danziger , angelegt 
worde n war. De r Mitteltei l des Buche s von Mitkowsk i ist der Stiftungsgeschicht e 
des Klosters , seiner Erstausstattun g un d dere n Veränderunge n bis 1300 gewidmet . 

Nebe n Kasimi r dem Gerechte n waren an der Stiftun g auc h einige begütert e 
Ritte r beteiligt , unte r dene n einem , namen s Balderich , eine besonder e Bedeutun g 
in der frühe n Klostergeschicht e zukommt , da der Hauptor t der Klosterbesitzun -
gen im engere n Lodze r Raum , nu r etwa 35 km westlich von Lodz gelegen, nac h 
eine m namensgleiche n Ahne n jenes Ritter s Baldricho w heißt . Diese r Or t ist auch 
der Anlaß zu den meiste n Urkundenfälschunge n des Kloster s gewesen, das seinen 
Besitz gegenübe r den späte n Erbe n des Ahne n Balderic h nich t einwandfre i zu 
belegen imstand e war. Unte r den ne u aufgefundene n Urkunde n befinde t sich 

110) M. N i w i ń s k i , Opactw o Cystersó w w Wąchocku . [Die Zisterzienserabte i 
in Wąchock. ] Krakó w [Krakau ] 1930; d e r s . , Dokument y Ùokietka dla dób r 
ùęczyckich opactw a wąchockiego . [Urkunde n Ùokieteks für die Lentschütze r Güte r 
der Abtei von Wąchock. ] In : Kwart . Hist . 46 (1932). 

111) Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cystersó w w Suùejowie. [Die 
Anfänge des Zisterzienserkloster s in Sulejów.] Pozna ń [Posen ] 1949. 

112) Offenba r ist aus Pole n auch noc h im 20. Jh . auf diesem Gebie t allerhan d 
zu erwarten . St. Zajączkowsk i ha t erst kürzlic h wieder von neue n Urkunden -
funde n gesprochen . Fü r Lod z selbst ist inzwische n eine bisher unbekannt e Ur -
kund e aus dem Jahr e 1414 publizier t worde n (Ryszar d R o s i n , Nieznan y doku -
men t o początkac h miast a Ùodzi na d rzeką Ostrogą z r. 1414. [Ein unbekannte s 
Dokumen t übe r die Anfänge der Stad t Lodz am Flusse Ostroga aus d. J . 1414.] In : 
Zeszyty Naukow e Uniw . Ùódzkiego, Serie I, 1957, H . 5, S. 21—34), lau t der Lodz 
nac h dem Willen des Gründer s den Name n Ostroga führe n sollte . 
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nu n eine in Breslau im Jahr e 1267 datierte , aus der hervorgeht , daß ein miles 
Vratislaviensis dioecesis Stephanus de Stolna Ansprüch e auf den Klosterbesit z 
nac h seinem Großvate r Balderic h erhobe n habe , jedoch abgewiesen worde n ist. 
Nebe n Stefan 1 1 3 aus Schlesie n trete n als Mitkläge r dessen Verwandt e Nikolau s 
un d Balderic h  1 1 4 auf, die demnac h ebenfall s jenem ortsfremde n Rittergeschlech t 
angehör t haben. 1 1 5 Bereit s auf Grun d der Zehntun g war anzunehme n  l l e , daß die 
Kirchgründun g in Baldrichow , das auch mi t seinem auffallende n Name n die 
Aufmerksamkei t auf sich zieht , in eine sehr früh e Zei t fallen müsse un d de r 
Zei t de r Stiftun g des Kloster s vorausgehe . Darau f deute t ferne r die ebenso 
faszinierend e Bezeichnun g der Baldrichowe r Aegidius-Kirche , dere n Patro n 
für polnisch e Kirchgründunge n des ausgehende n 11. Jhs . als besonder s häufig gilt 
un d auf „westliche" , nac h M i t k o w s k i auf französisch e Ursprüng e weist.117 

Auch das Kloste r selbst gehe auf ein französische s Mutterstift , Morimon d an der 
Maas , zurück . Leide r ist der ältest e Katalo g der Sulej ower Äbte, de r bis in die 
Gründungszei t reichte , im Jahr e 1292 in Sierad z zusamme n mi t andere m Urkun -
denmateria l der Mönch e verbrannt . Ma n ha t jedoch danac h erneu t eine n Katalo g 
geführt , den Mitkowsk i in eine m Anhan g abdruckt . Ih m könne n wir aus dem 
13. Jh . nu r die Name n Vilhelmus , Petrus , Al(bericus?) , Johanne s un d Albericus, 
aus dem 14. Jh . die Name n Petrus , Bertoldus , Vilhelmus , Hugo , Nicolau s un d 
Theobaldu s entnehmen . Als bedeutendst e Gestal t unte r den Äbten wird Vilhel-
mu s au s dem 13. Jh . bezeichnet . Diese s „französische " Zisterzienserkloste r hab e 
dan n auch gegen End e des 13. Jhs . in der großen Auseinandersetzun g um die 

113) Bei O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 118, 
Anm . 28, ist darau f hingewiesen , daß der Altbesitz des Kloster s nebe n Baldricho w 
auch eine n Or t Stefanó w umfaßte ; dazu ein Piotrów , dessen Nam e mi t dem des 
Gnesene r Erzbischof s Petrus , der an der Stiftun g beteiligt war, übereinstimmt . 
Mitkowsk i meint , daß diese Dörfe r wegen der Häufigkei t ihre r Nomenklature n 
nich t mi t Sicherhei t zu identifiziere n sind. Es ist ehe r umgekehrt . Dörfe r dieses 
Namen s sind unte r dem ältere n Siedlungsbestan d — wenn ma n von den in der 
Ta t sehr zahlreiche n neuzeitliche n Orte n Stefanó w un d Piotró w absieh t — außer -
ordentlic h selten . Ich kenn e nu r eines, das in Frag e käme : das fast unmittelba r 
benachbart e Piotrów , das gleich noc h an ein weiteres , späte r im Klosterbesit z 
befindliche s Dor f Iwoni e angrenzt . Beide Dörfer , Stefanó w un d Piotrów , erschei -
ne n in zahlreiche n Urkunde n nebeneinander , so daß Nachbarlag e angenomme n 
wird. Nu n heiß t es in eine r von Mitkowsk i ne u veröffentlichte n Urkunde , da s 
Kloste r hab e im Jahr e 1341 sein Dor f Piotró w eine m Adligen zur Lokatio n über -
geben. Dabe i wird das Dor f als circa civitatem Lanciciensem gelegen bezeichnet . 
Dort , nähe r bei Lentschütz , müßt e demnac h wohl auch das Schwesterdor f Stefa-
nó w zu finden gewesen sein. Ich glaube nicht , daß jene Ortsbestimmun g nu r die 
Zugehörigkei t zum Land e Lentschüt z gemein t habe . 

114) Diese r erschein t nac h Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cyster -
sów, S. 149, späte r (1296,1299) als Bromberge r Kastellan . 

115) M i t k o w s k i ha t ebenda , S. 150 f., sogar eine genealogisch e Tafel dieses 
ursprünglic h vielleicht fränkische n Rittergeschlecht s entworfen . 

116) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 67 (als Lück e 
im Zehntgebie t des Lentschütze r Stifts) . 

117) Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cystersów, S. 148. 
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Erhaltun g des Polentum s gegen den „deutsche n Andrang " 1 1 8 stet s tre u an der 
Seite Ùokieteks gestanden , der schließlich , von seinen angestammte n Fürsten -
tümer n Lentschüt z un d Sieradz , also dem heutige n Lodze r Raum , ausgehend , die 
Oberhan d behielt . Ma n wird in diesem Zusammenhan g in der Ta t annehme n 
dürfen , daß sich die zentrale r gelegenen Fürstentüme r von Lentschüt z un d Sierad z 
den deutsche n Einflüssen des 13. Jhs . in allen Standesebene n besser hatte n ent -
ziehe n könne n als manch e randliche r gelegenen Landesteile . De r zentralpolnisch e 
Rau m trit t also hie r als eine Art nationale n „Piemonts " des polnische n Mittel -
alter s in Erscheinung . 

Mitkowsk i ha t — wie in allem — auch bei der Lokalisierun g der alte n Kloster -
besitzunge n am Ne r größt e Sorgfalt angewandt . Wenn sie trotzde m nich t voll-
ständi g gelingen konnte , liegt es an der verwickelten Besitzgeschicht e un d den 
zahlreichen , die Tatsache n imme r wieder entstellende n Urkundenfälschungen . 
I m größere n siedlungsgeographische n Zusammenhan g gesehen , befinde t sich de r 
Baldrichowe r Klosterbesit z in der nordwestliche n Peripheri e des relative n Alt-
lande s von Lutomiersk , in eine m Sumpf - un d Heidegebiet , das sich übe r End -
moränen , breite , versumpft e Talaue n un d Sandfläche n erstreckt , aber doch auc h 
ein kleine s Grundmoränenbecke n mi t guten Lehmböde n in sich birgt. 119 Dami t 
findet auch die dortig e Häufun g alte r Siedlungen , wie üblich durchsetz t von alt -
adligen un d sogar kleinadlige n Ortschaften , ihr e präzise bodenkundlich e Basis. 
Auch die Zehntkart e läßt diese alte Siedlungsinse l deutlic h genu g hervortreten . 
An ihre m Nordsau m erst liegt Baldrichow , schon am Rand e eine s dann , anschlie -
ßende n ausgedehnte n Waldgebietes , das von hie r ab fast 10 km tief ein e Grenzheid e 
gegen das Altland von Spicymi r un d Lentschüt z bildet . Da s gleichzeiti g verliehen e 
Mon s liegt schrä g gegenübe r am andere n Nerufer . I n der Ta t befinde t sich dor t 
ein auffallende r Hügel , auf dessen Gipfe l das Dor f liegt. E r ist noc h dazu durc h 
eine Flußwindun g unterspül t un d fällt dahe r dor t besonder s steil ab. Ein e weiter e 
Klosterbesitzun g war hie r das Dor f Campa , das aber bald verschwunde n ist un d 
auf keine r Kart e meh r auftaucht . Mitkowsk i vermutet , daß es währen d der 
deutschrechtliche n Umsiedlun g im Dorf e Zagorzyc e aufgegangen sei.120 Nu n ist 
hie r aber „kępa " ein typisch e Bezeichnun g für flache,  trocken e Erhebungen , die 
aus eine m sumpfigen Gebie t herausragen. 1 2 1 Ein e solche von etwa Dorfgröß e 
befinde t sich südöstlic h von Gor a in der sumpfigen Talau e zwischen den Flüsse n 
Ne r un d Beldowka , die sich bei Baldricho w vereinigen . De r Plat z träg t den Na -
me n Pustkowie , was gleichbedeuten d ist mi t Wüstun g ode r Öde . Selbst die süd-
preußisch e Kart e von Gill y zeigt an dieser Stelle deutlic h eine n trockene n 
Rücken , der uhrglasförmi g aus dem Sump f herausragt . Daz u würd e auch die 
topographisch e Schilderun g aus Anlaß der Verleihun g des Wasserrecht s un d der 
Biber vom Jahr e 1233 passen : aqua m de Baldricov que Nyr vocatur cum castori-

118) ebenda , S. 285 ff. 
119) Ein e Bodenbegehun g aus dem Jahr e 1935 zeigte hie r nordwärt s von eine m 

Endmoränenzug , de r in dem Name n des alte n Pfarrdorfe s Wierzch y ( =  Höhen ) 
anklingt , das erwähnt e lehmig e Gelände . Vgl. O. K o s s m a n n , Di e deutsch -
rechtlich e Siedlun g in Polen , Kart e 1. 

120) ebenda , S. 170. 
121) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 204. 
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bus in utraque ripa manentibus, quanium ipsorum ibidem durat allodium, 
scilicet a fine metarum ville, que Campa dicitur, usque ad finem metarum de 
Baldricou.li2 

Dami t wäre gleichzeiti g die unmittelbar e Verbindun g zu den weitere n Alt-
besitzunge n des Klosters , Miano w un d Puczniew 1 2 3 , hergestellt , so daß der ge-
samt e Gutsbezir k in eine m geschlossene n waldreiche n Streife n von run d 16 km 
Läng e vor allem auf dem rechte n Ufe r des Flusse s sich bis vor Szydlow-Jerwonic e 
erstrecke n würde , wo kürzlic h die Ringwallbur g entdeck t worde n ist. De r Ab-
schnit t von Camp a beginnen d bis Puczniew , in de r Näh e de r Burg, wäre dan n 
die Besitzeinheit , die lau t der Stiftungsurkund e ursprünglic h der come s Rescelaus 
verwaltete. 124 Flußabwärt s gehört e nu r Byczyna zum Altbesitz. 

I m Rahme n dieser ihne n vom Hochade l geschenkte n Besitztüme r habe n dan n 
die als erfahren e Landwirt e bekannte n Zisterziensermönch e ihr e agrarreforme -
rische Tätigkei t eröffnet , die von Mitkowsk i durchau s anerkann t wird. Zu eine r 
bäuerliche n Kolonisatio n fehlte n jedoch die Menschen . Zuers t habe n die Mönch e 
nu r große Musterhöf e angelegt . Solch e curtes werden für das Jah r 1218 in Baldri -
cho w selbst, in Gora , Byczyna, Pucznie w usw. genannt. 1 2 5 

Als Koloniste n stande n ascriptici i zur Verfügung, eine unfrei e Bevölkerung , 
die für diesen Zweck geschenk t worde n war un d zunächs t wohl oft ein kost-
barere s Gu t darstellt e als das an sich wertlose Grundstück . Bei eine m Dorf -
tausc h 1232 nah m der Vorbesitzer seine Leut e mit , so daß das Kloste r Ersat z 
heranschaffe n mußte . Mitkowsk i möcht e nich t die Möglichkei t ausschließen , 
daß es auch freie coloni gegeben habe , obwoh l auch er dafür kein e Beweise bei-
bringe n kann. 1 2 6 Es sei aber zugestanden , daß sich damal s eine polnisch e Freien -
siedlun g anzubahne n begann . Sie kam jedoch m. E. nich t zum Zuge. 127 Entwickelt e 
sich doch in jenen Jahrzehnten , noc h um die Mitt e des 13. Jhs. , eine heftige Aus-
einandersetzun g mi t den Fürste n um die Zulassun g der Freie n aus den übervöl -
kerte n Altländer n zur Siedlun g in den unte r die Großgrundbesitze r aufgeteilte n 
Heidegebieten . Hierhe r gehör t m. E. auch die Geschicht e der Immunitä t selbst, 
un d zwar der Immunitä t für die Freien , da es ohn e sie nich t möglich war, an -
ziehend e Lebensbedingunge n für Neusiedle r zu bieten . So erwies sich also der 
Menschenbedar f der Latifundie n auch als Voraussetzun g des nu n anbrechende n 
goldene n Zeitalter s für die polnische n Bauern . 

Mitkowsk i ist dan k seinem Quellenfundu s in der Lage, die Entwicklun g dieser 
wirtschaftliche n un d gerichtliche n Immunitä t besonder s eingehen d vorzuführen ; 
sie erreicht e schließlic h ein Niveau , das etwa den Anforderunge n deutschrecht -

122) Józef M i t k o w s k i , Początk i klasztor u Cystersów, S. 321, Urkund e 7; 
vgl. O. K o s s m a n n , Die deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 118, Anm . 25. 

123) Trot z M i t k o w s k i , S. 202 f., wohl mi t Prusino w zu identifizieren , da 
beide Namen , bis auf eine päpstlich e Bulle, imme r nu r wechselweise auftreten , 
entwede r der eine ode r de r andere . 

124) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 118, Anm . 26: 
sicut comes Rescelaus tenuit. 

125) Józef M i t k o w s k i , S. 318, Urkund e 4. 
126) ebenda , S. 268. 
127) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 86 ff., 90. 
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liche r Siedle r entsprach . „Auf diese Weise wurd e die Immunitä t gewissermaßen 
zur Brücke , die in die Kolonisatio n zu deutsche m Rech t führte , welche das Kloste r 
in den achtzige r Jahre n des 13. Jhs . began n un d mi t große r Intensi tä t . . . bis zum 
Beginn des 14. Jhs . un d auch späte r weiterführte." 1 2 8 

Da s Klosterdor f Milejó w bei Petrikau , in welchem sich im Jahr e 1222 sieben 
namentlic h genannt e Unfrei e (mancipii) cum aliis eorum fratribus befanden , die 
aber in eine r von M i t k o w s k i veröffentlichte n Urkunde 1 2 9 als haeredes 
siquidem de Mileiow bezeichne t werden , ist 1282 — ubi nunc villa Theutonico 
jure locatur — mitte n im Umba u zu eine r Ansiedlun g von 150 un d meh r Hufen . 
Ein e derartig e Monsteranlag e der Zisterziensermönch e war hie r zweifellos eine 
Sensation . Di e Urkunde , die un s darübe r berichtet 1 3 0 , ist im Kloste r Heinricha u 
in Schlesien ausgestellt , in Anwesenhei t des Lebuse r Bischofs Wilhelm , des 
Abtes Friedric h von Heinricha u un d des Pfarrer s Johan n aus Münsterberg . 

I m Jahr e 1292 gestatte t Wùadysùaw Ùokietek die deutschrechtlich e Siedlun g in 
Gora , Pucznie w un d Camp a nac h Neumarkte r Recht . I n Ergänzun g zu dieser 
bereit s frühe r bekannte n Lokationsbewilligun g veröffentlich t M i t k o w s k i 1 3 1 

jetzt erstmali g eine Urkund e desselben Fürste n aus dem Jahr e 1296, lau t der 
die genannte n Dörfe r auch tatsächlic h auf deutsche s Rech t umgesetz t worde n 
sind. Zweifellos habe n auc h diese Orte , wenngleic h nich t die übermäßig e Aus-
weitun g von Milejów, so doch erst jetzt ihre n aus den südpreußische n Karte n 
ersichtliche n Umfan g angenommen . Auf dem handgezeichnete n Origina l der 
Gilly-Kart e könnt e ma n sogar versuchen , die ältere n unregelmäßige n Ortsteil e 
von den neue n deutschrechtliche n Anlagen zu trennen. 1 3 2 

I n die großen Besitzungen , d. h. in die alte n Heidegebiete , die so lange an 
Menschenmange l litten , da ein Rückgrif f auf das Potentia l der übervölkerte n 
kleinadlige n un d Freiensiedlunge n nich t gedulde t wurd e un d noc h in der Mitt e des 
13. Jhs . zu eine r letzte n energische n Protestaktio n der Fürste n geführ t hatte , 
strömte n nu n plötzlic h die überzählige n Arbeitskräft e herein. 1 3 3 Diese r Prozeß , 
von eine r Schwächeperiod e der polnische n Fürste n gefördert , führt e zunächs t zu 
eine m weitere n Machtauftrie b der in diesen Siedlungs - un d Immunitätsfrage n 
zusammengehende n adligen un d geistlichen Großgrundbesitzer , dan n aber auch 
zu eine m Machtgewin n des polnische n Staate s selbst. Hatt e Pole n vor der deut -

128) Józef M i t k o w s k i , S. 269. 
129) ebenda , Urkund e 5. 
130) ebenda , Urkund e 18. 
131) ebenda , Urkund e 21. 
132) So bei Puczniew , wo vermutlic h älter e Teile westlich des deutschrecht -

lichen Dorfe s auf eine r Kämpe , die einst beiderseiti g umflossen war, erkennba r 
werden . Möglicherweis e ist auch der Ortste ü unmittelba r am östliche n Flußüber -
gang älter ? I n Gor a gibt es ein wirres Durcheinande r auf dem Berge selbst, wäh-
ren d nac h Osten ein kurze s Straßendor f hinuntersteigt . Mianow , damal s noc h 
in eine r Waldlichtung , zeigt eine regelmäßig e Dor f form . 

133) Auch M i t k o w s k i ha t nu r wenige deutsch e Name n im Rahme n der 
deutschrechtliche n Siedlun g seines zentralpolnische n Forschungsgebiete s fest-
stellen können . Es ist aber kein Zweifel, daß deutsch e Siedle r un d besonder s 
Schulze n — wenn auch zahlenmäßi g unbedeuten d — beteiligt waren . 
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sehen un d deutschrechtliche n Kolonisatio n im Jahr e 1230 noc h den gepanzerte n 
deutsche n Ritterorde n rufen müssen , um sich der wütende n Einfäll e der Pruße n 
zu erwehren , so war das Lan d nac h der Ausweitun g seiner Ackerfluren , haupt -
sächlich in den Gebiete n der großen Zwischenstammesheiden , bald imstande , 
dem inzwische n zu gewaltiger Mach t aufgestiegene n Ritterorde n selbst gepanzer t 
gegenüberzutreten . 

Mi t den in die Lodze r Wojewodschaf t einbezogene n Kreise n Lowitsch un d 
Skierniewic e gehör t jetzt auch das sog. Lowitsche r Fürstentu m de r Gnesene r 
Erzbischöf e zum Arbeitsgebiet der Lodze r Forschungszentren . Di e Quellenlag e für 
dieses seit mindesten s 1136 im geistlichen Besitz befindlich e Gebie t ist für das 
später e Mittelalte r verhältnismäßi g günstig, wie ein e groß angelegt e Monogra -
phi e des durc h seine frühere n Arbeiten übe r die materiell e Ausstattun g des Erz -
bistum s 1 3 4 bekannte n Forscher s J . W a r ę ż a k erweist. 135 

Di e Lowitsche r Kastellanei , auf halbe m Wege zwischen Lodz un d Warscha u 
gelegen, die in neuere n Jahrhunderte n als Fürstentu m bezeichne t wird, tauch t 
zum erste n Mal e in de r vielzitierte n Bulle vom Jahr e 1136 auf. Dabe i werde n 
leider kein e topographische n Detail s erwähnt , obwoh l die Kastellane i mi t übe r 
1000 qkm den größte n geschlossene n Grundbesit z darstellt , den es je im pol -
nische n Rau m gegeben hat . 

Di e nächste n beide n Urkunden , die die Kastellane i betreffen , werfen leide r 
ebenfall s kein zusätzliche s Lich t auf die dortige n Verhältnisse : diejenige vom 
Jahr e 1210 teil t mit , daß das Besitztu m dem Erzbischo f durc h die masowische n 
Herzög e restituier t werde ; die Urkund e von 1242 gewähr t der Kirch e in Masowie n 
die bekannte n Immunitäte n un d gestatte t auch bereit s die Ansiedlun g einiger 
weniger Freie r in den geistlichen Besitzungen. 136 De r spätmittelalterlich e pol -
nisch e Geschichtsschreibe r Dùugosz entnimm t ferne r eine r masowische n Chronik , 
die um 1400 entstande n ist, daß der Erzbischo f das „Dorf " Lowitsch noc h einma l 
um 1240 zurückerhalte n habe : villam Ùowicz cum silvis et nemoribus eam in 

cireuitu ambientibus, que quondam ducalis venatio habebatur. Die Erzbischöf e 
seien dabe i verpflichte t worden , die Herrschaftsansprüch e der masowische n Her -
zöge auf Lowitsch durc h die jährlich e Zahlun g eine r Goldmar k anzuerkennen . 

Angesicht s dieser für die frühgeschichtlich e Zei t fatalen Quellenlag e konnt e es 
auch hie r nich t gelingen, bis in die frühmittelalterlich e Siedlungslandschaf t Po -
lens vorzustoßen , also in das 13. ode r gar in das 12. Jh . Ein e größe r angelegte 
Zehntempfängerstudi e schein t Waręża k nich t vorgesehen zu haben . 

Dafü r genieß t sein Arbeitsgebiet den gar nich t hoc h genug einzuschätzende n 
Vorteil , seit der Mitt e des 14. Jhs . übe r eine n Quellenstan d zu verfügen, der als 

134) vgl. Anm . 43. 
135) Ja n W a r ę ż a k , Osadnictw o kasztelani i ùowickiej, 1136 — 1847. [Da s Sied-

lungswesen der Kastellane i Lowitsch , 1136—1847.] Teil 1, Ùódź [Lodz ] 1952. Daz u 
gehöre n zwei Materialbände , von dene n bisher nu r der erste vorliegt: Sùownik 
historyczno-geograficzn y księstwa ùowickiego. [Historisch-geographische s Wör-
terbuc h des Lowitsche r Fürstentums. ] H. 1. Wrocùaw-Warszawa-Kraków [Bres-
lau-Warschau-Krakau ] 1961. Auch diese Arbeiten sind in den Publikatione n der 
rührige n Lodze r Wissenschaftliche n Gesellschaf t erschienen . 

136) vgl. O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtldch e Siedlun g in Polen , S. 85 f. 
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fast lückenlo s bezeichne t werden kann . Er trit t auch gerade noc h rechtzeiti g ein , 
um die deutschrechtlich e Siedlung , jedenfall s die hie r entscheidend e der spätere n 
Phase , zu erfassen. 137 

I m Jahr e 1359 werde n so in eine r Urkund e des masowische n Herzog s zum 
erste n Mal e alle um Lowitsch bestehende n Siedlunge n einzel n aufgezählt . Emp -
fänger der Urkund e ist Erzbischo f Jarosùaw Bogorja Skotnick i (1342—1374), der 
in der Geschicht e de r deutschrechtliche n Siedlun g Polen s mi t goldene n Letter n 
zu nenne n wäre un d als der Kolonisato r des Lowitsche r Gebiete s gilt. Da ß die 
auch hie r plötzlic h ausbrechend e Siedlungstätigkei t aber nich t allein als Verdiens t 
dieses bedeutende n Kirchenfürste n anzuspreche n ist, zeigt de r Umstand , daß die 
Siedlungsbewegun g zur gleichen Zei t auch in andere n zentralpolnische n Gebiete n 
eine n großen Umfan g annimmt . 

Zwei Jahr e früher , 1357, ha t Jarosùaw bereit s eine gleichartig e Bestätigun g älte -
rer Immunitätsprivilegie n von Köni g Kasimi r dem Große n für denjenige n Tei l 
des Lowitsche r Gebiete s erhalten , de r damal s zum Lentschütze r Lan d gehörte . 
Auch dabe i wurde n alle dor t bestehende n Siedlunge n einzel n aufgeführt . Ins -
gesamt zähle n wir mi t J . W a r ę ż a k , der un s verläßlich durc h die nu n folgende 
Urkundenschwemm e führt , für die Mitt e des 14. Jhs . eine n Bestan d von 99 Dör -
fern ode r Nomenklaturen . 

I n den Visitatione n der erzbischöfliche n Güte r aus dem Anfang des 16. Jhs . 
rinde t Waręża k eine zusätzlich e Quelle , die — in dieser Klarhei t wohl einmali g in 
Mittelpole n — die Lokationsprivilegie n der Zei t von 1285 bis 1502 registriert . Aus 
ihne n vor allem geht hervor , daß Jarosùaw Skotnick i in seinen run d dreißi g Re -
gierungsjahre n allein für das Lowitsche r Gebie t 57 Lokationsprivilegie n erlassen 
hat , mi t dene n 21 neu e Großdörfe r in cruda radice errichtet , 18 altpolnisch e 
Kleinsiedlunge n zu ach t größere n Dörfer n zusammengefaß t un d 28 solche r Alt-
dörfe r zu deutsche m Rech t ausgebau t un d reformier t wurden. 1 3 8 

So ist es kein Wunder , daß de r zeitgenössisch e Chronis t Jank o von Czarnika u 
feststellt : Hi c (Jarosùaw Skotnicki ) in districtu Lovicensi solum marcam grosso-
rum in omnibus redditibus reperit, cum in archiepiscopum fuit sublimatus, in 

quo districtu villas populosas et multas locavit, augens censum in eisdem 

ad octingentas marcas grossorum preter censum frunientorum.lss Ma n wird 
diese Äußerung , trot z eine s Zweifels von Warężak , wörtlich nehme n müssen , 
wobei freilich zu berücksichtige n ist, daß sich mi t der deutschrechtliche n Siedlun g 
das Zinsbauerntu m überhaup t erst durchzusetze n began n un d deshal b de r in 
Geldzin s ausgedrückt e Aufstieg besonder s hoc h ausgefallen ist. 

137) Wie hie r am Rand e notier t sei, sprich t W a r ę ż a k in seinem Textband , 
der schon 1952 erschiene n ist, selten vom „deutschen " Recht , sonder n vom „west -
lichen" ; im Quellenband , der erst 1961 erschien , ist er bereit s dabei , zur alte n 
Bezeichnun g zurückzukehren . Inzwische n hatt e sich offenbar die polnisch e For -
schun g entschlossen , die alte Bezeichnun g beizubehalten . Vgl. Zdzisùaw K a c z -
m a r c z y k , Micha ù S c z a n d e c k i , Kolonizacj a na prawie niemiecki m w Polsc e 
a rozwój rent y feudalnej . [Die deutschrechtlich e Kolonisatio n un d die Entwick -
lun g der Feudalrente. ] In : Czasopism o Prawno-Historyczn e II I (1951), S. 64. 

138) Ja n W a r ę ż a k , Osadnictw o kasztelani i ùowickiej, S. 176. 
139) Mon . Pol . hist . II , S. 673. 
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Fü r den Vorgänger von Skotnicki , Janisùaw, sind hie r nu r vier Dor f gründunge n 
in cruda radice un d eine Umsetzun g nachgewiesen . 

Fü r die Zei t von 1136 errechne t Waręża k die Zah l de r Dörfe r ode r Nomenkla -
ture n mi t Hilfe eine s Divisor s von 2,25, den er aus eine m Vergleich der Siedlunge n 
vom Jahr e 1357 un d von 1136 für gewisse Gebiet e errechne n kann , für die die 
Bulle von 1136 die Siedlunge n namentlic h angeführ t hat . E r komm t damit , bei 
eine r geringen Aufrundun g nac h oben , auf die Zah l von 50 Nomenklature n für 
das Lowitsche r Gebie t im Jahr e 1136. Ein e Methode , der ma n eine gewisse Be-
rechtigun g nich t abspreche n kann , die aber doc h — infolge der geographische n 
Kontrast e der polnische n Siedlungslandschaf t — im einzelne n rech t unsiche r ist. 

Nac h Erzbischo f Jarosùaw dauer t der Siedlungsproze ß noc h eine Weile an , in 
Umsetzunge n wie in cruda radice, wird aber rasch merklic h schwächer . I n der 
Zei t von 1375 bis 1400 sind nac h Waręża k nu r noc h etwa neu n Siedlunge n entstan -
den , bis 1500 sind es noc h einma l 19, im 16. Jh . nu r noc h neun . De r ganze Sied-
lungsverlau f ist von Waręża k in eine r auch vom ästhetische n Standpunk t an -
sprechende n Kart e zusammengefaß t worde n un d mi t eine m Blick zu übersehen . 

Zu m Schlu ß versuch t Waręża k eine Berechnun g der Rodungsfläche n seit dem 
14. Jh . E r komm t dabe i zu folgende r Zahlenaufstellung , die gewisse Vergleichs-
möglichkeite n gewährt . Danac h sind von den run d 200 000 polnische n Morge n 
(1103 qkm) des Lowitsche r Lande s gerode t worden : 

im 14. Jh . 22 234 Morge n 
im 15. Jh . 8 809 Morge n 
im 16. Jh . 3 012 Morge n 
im 17. Jh . 1 090 Morge n 

Abgesehen davon seien Waldreste , Gesträuc h un d Heidefläche n beseitigt worden , 
die zunächs t innerhal b der Dorfgemarkunge n stehe n geblieben waren . Obwoh l 
dere n Fläch e im einzelne n nich t erfaßba r sei, glaubt Waręża k sie wohl mi t Rech t 
ehe r noc h höhe r ansetze n zu müssen als die erfaßte n Rodungsfläche n selbst. E r 
komm t dami t schließlic h zu dem Ergebnis , daß die Lowitsche r Kastellane i um 
das Jah r 1300 zu 50 v. H . bewalde t gewesen sei. Dies e Zah l erschein t bei all dem , 
was die Chroniste n sagen un d was sonst im Lodze r Rau m bekann t wird, viel zu 
niedrig . Vor allem ist die Rodungsleistun g des 14. un d 15. Jhs . zu niedri g an -
gesetzt . De r Verfasser bezieh t z. B. nu r diejenigen Dörfe r in seine Berechnun g 
ein , von dene n er sicher weiß, da ß sie zur Gänz e ne u gerode t wurden , also für 
das 15. Jh . elf Dörfer , für das 14. Jh . nu r 21 Dörfe r (!).140 Fü r diese Siedlunge n 
allein scheine n seine Rodungsangabe n sogar ehe r zu hoc h gegriffen. 

Hatt e er nich t selbst, allein für die run d dreißigjährig e Regierungszei t des 
Erzbischof s Jarosùaw, 21 Dörfe r als Neugründunge n bezeichnet? 141 Daz u komme n 
im 14. Jh . noc h die vier neue n Dörfe r seines Vorgängers un d neu n seines Nach -
folgers. Waręża k selbst nenn t für das 14. Jh . an andere r Stelle 41 neu e Dörfer. 142 

Sollt e nich t das Gewich t allein dieser 41 neuen , „volkreichen " Dörfe r des 14. Jhs . 
größe r sein als das der 90 vom Jahr e 1300 zusammen , bei dene n es sich doch vor-
wiegend um älter e Kleinsiedlunge n handel n dürfte ? 

140) Ja n W a r ę ż a k , Osadnictw o kasztelani i ùowickiej, S. 280 f. 
141) ebenda , S. 176. 

142) ebenda . 
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Hinz u komme n die „Kommassierungen" , die auch im Lodze r engere n Rau m 
festgestellt werden konnten 1 4 S , ferne r die Umsetzunge n zu deutsche m Recht , 
die die Zah l der Neugründunge n zu übersteige n pflegen un d in der Regel kleiner e 
Altsiedlunge n in größer e Dorfanlage n verwandeln , was ebenfall s mi t Wald-
rodun g in erhebliche m Ausmaß e verbunde n ist. — Diese m umfassende n Sied-
lungsproze ß des 14. Jhs . kan n nich t allein mi t der Zah l de r von Erzbischo f 
Jarosùaw in dreißi g Jahre n angelegte n 21 Neudörfe r Ausdruc k gegeben werden ! 

Wir komme n also auf m i n d e s t e n s die doppelte n Rodeflächen , als sie 
Warężak für das 14. Jh . errechne t hat , auf übe r 50 000 Morgen . Wenn wir das-
selbe Prinzi p für das 15. Jh . unterstellen , ließe sich dan k der trot z dieses Ver-
sehen s so verdienstvol l von Waręża k geschaffenen Rechnungsgrundlag e für die 
beide n Jahrhundert e eine Rodungsfläch e von 60—70 000 Morge n errechnen . Wir 
käme n dan n nac h Addierun g der von Waręża k besser abgestützte n Zah l von 
74 000 Morge n Waldbestan d des Jahre s 1511, wo er auf ein zeitgenössische s Inven -
ta r des Lowitsche r Gebiete s zurückgreife n kann , —• ohn e Berücksichtigun g der 
ständige n Weiterrodun g in den bereit s geschaffenen Dorfgemarkunge n — auf 
eine Waldfläche von insgesamt 135—145 000 Morge n im Jahr e 1300, das sind run d 
70 v. H . de r Gesamtfläch e der Kastellanei . 

Es dar f hie r eine Beobachtung , die sich bei der Lektür e des Berichte s von 
Warężak aufdrängt , nich t übergange n werden , daß nämlic h bei den Neugründun -
gen jene r Siedlungsepoch e häufig Eichenwälde r (Dąbrowa ) erwähn t werden , die 
nu n der Axt des Siedler s zum Opfer fallen sollen. 144 Unte r 17 Neuanlage n flnden 
sich neu n derartig e Angaben , ein deutliche r Hinweis , daß die derzeitig e Sied-
lun g auf gute un d offenbar zugleich schwere Böde n gerichte t war, die bis 1300 
gemiede n worde n waren ode r auch in den geistlichen Latifundie n — wegen der 
fürstliche n Siedlungssperr e — zunächs t nich t besiedel t werden konnten , weil 
einfach kein e Mensche n dafür freigegeben wurden . 

Hinsichtlic h der Dorfforme n stellt Waręża k richti g fest, daß die alte n Siedlun -
gen im Laufe des 19. Jhs . in neuzeitliche , modern e Reihendörfe r umgesetz t wor-
den sind. Diese n Vorgang dürfe n wir gewiß mi t den deutschrechtliche n Umset -
zunge n des 14. Jhs . vergleichen . Da s polnisch e Landschaftsbil d ha t also zweima l 
sein Antlit z von Grun d auf verändert . Ers t im 19. Jh . ha t es seine heutige n 
charakteristische n Züge erhalten , die im wesentliche n von den endlose n gerad-
linigen Dorfzeile n bestimm t werden , dere n Linie n das Bild zerschneide n un d 
durc h schnurgerad e Alleen hohe r Pappelbäum e weithi n sichtba r werden . Waręża k 
mu ß dahe r auf älter e Plän e aus dem Beginn ode r der ersten Hälft e des vorigen 
Jahrhundert s zurückgreifen , um die ursprüngliche n Dorfforme n zu finden . 

Di e Planskizze n von Mszadùa, Modùa, Lisno sollen besonder s alte , die Forschun g 
imme r wieder in ihre n Ban n ziehende , vordeutschrechtlich e Forme n verdeut -
lichen , wobei ihr e Schutzlag e in Flußgabelunge n un d ihr e Angerform , zuweilen 
ihr e gegabelte Dorfstraß e als Kriteriu m besondere n Alters gelten. 145 Als deutsch -

143) O. K o s s m a n n , Die deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 126, 128, 
122—123. 

144) Ja n W a r ą ż a k , Osadnictw o kasztelani i ùowickiej, S. 260 i. 
145) Waręża k zieh t zu dieser Formenanalys e auße r de r reduzierte n Gilly-Karte , 

die für diesen Zweck nu r Notbehel f sein kann , meis t auch alte Dorfplän e heran . 
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rechtlich e For m schwebt Waręża k offenbar das kurze , von Unregelmäßigkeite n 
freie, von beide n Seite n bebaut e Straßendor f (ulicówka ) vor. Ein interessante s 
Detai l bei der Schilderun g des Angerdorfe s Mszadùa, das 1361 im Walde entstand : 
dieses Dor f soll noc h bis ins 19. Jh . hinei n Abend für Abend durc h dre i schwere 
Holztor e an den dre i Dorfeingänge n verschlossen worde n sein. Es war rundu m 
von eine m dichte n Zaun , dessen Holzpfähl e nac h oben zugespitz t waren , um -
gürtet . De r Schlüsse l zu den Tore n befand sich beim Schulze n ode r beim Nacht -
wächter . Im engere n Lodze r Rau m fande n sich unte r den Flurname n oft Hin -
weise auf diese fast wehrhaft e Umzäunun g der Dörfe r un d ihr e durc h Tor e ver-
schlossene n Eingänge 1 4 6, ein Charakteristikum , das uns , gestütz t vom übrigen 
Flurnamenbild , in die Atmosphär e dieser meis t nu r im großen Siedlungszusam -
menhan g studierte n Objekte einführe n kann . Wahrscheinlic h ging es dabe i in 
erste r Lini e um den Schut z des Viehs auf dem Dorfange r gegen Raubtiere , an 
dene n es damals , ma n denk e an die Wölfe, ja nich t fehlte . 

Di e bekannt e Siedlungsgeographi n Mari a K i e ù c z e w s k a - Z a l e s k a 1 4 7 

komm t bei ihre r Untersuchun g der Dorfforme n in Pommerelle n zu Schlüssen , 
die mi t den am Lodze r Rau m gewonnene n überraschen d genau übereinstim -
me n  1 4 8 un d deshal b hie r angeführ t werden sollen. Kieùczewska-Zaleska unter -
scheide t im Grund e ebenfall s nu r zwei Möglichkeite n der Entstehun g eine r Sied-
lung, eine spontan e durc h allmähliche s Wachstum , die zum Platzdorf , kleine n 
Ovaldor f usw. führt , dazu eine planmäßige , auf Grun d eine s einmalige n Grün -
dungsaktes , der sich natürlic h in strengeren , klarere n Forme n äußert . Di e alte n 
polnischrechtliche n Dörfe r werden dem ersten , die Kolonisationsforme n auf 
Grun d ihre r technische n un d sozialen Normierun g dem zweiten Typ zugespro -
chen. 149 Diese Prinzipie n seien gleichzeiti g in allen Epoche n lebendi g un d noc h bis 
in die neuest e Zei t hinei n wirksam. Di e Forme n der langsamen , spontane n Ent -
wicklung, überwiegen d archaische r Herkunft , seien bisher im Schrifttu m — be-
sonder s von den deutsche n Gelehrte n — vernachlässig t worden. 150 

I m äußerste n Südweste n gehöre n zur Lodze r Wojewodschaf t die bereit s an 
Schlesie n stoßende n Kreise Wieluń un d Wieruszów. De r letzter e leite t zum 
Schildberge r Ländche n hinüber , das jedoch nich t meh r zur Lodze r Wojewod-
schaft gehört . Ryszard R o s i n , ein Schüle r Zajączkowskis , ha t in seine r Dis -
sertatio n übe r das Wielune r Land , die hie r noc h mitbehandel t werden soll, jene n 
schlesisch-mittelpoùnisćhen Grenzrau m zum Gegenstan d eine r Untersuchun g übe r 
die Siedlungsentwicklun g vom Jahr e 1146 bis 1466 gemacht . Sie ist vom Lodze r 

146) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 211. 
147) Mari a K i e ù c z e w s k a - Z a l e s k a , O powstani u i przeobrażani u ksztaù-

tów wsi Pomorz a Gdańskiego . [Übe r Entstehun g un d Wandlun g der Dorfforme n 
in Pommerellen. ] Warszawa [Warschau ] 1956. 

148) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , Abschnit t übe r 
Dor f formen , S. 192 ft , insbesonder e die Formulierunge n von S. 197, Abs. 2; dor t 
auch weitere Schrifttumsangaben . 

149) Mari a K i e ù c z e w s k a - Z a l e s k a , S. 152 f. 
150) vgl. demgegenübe r O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in 

Polen , S. 192 ft , wo diese Forme n hervorgehobe n wurden . 
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Bezirksra t de r Gesellschaf t zur Entwicklun g der Westgebiete als „Lodze r Bei-
tra g zur Erforschun g des polnische n Westens" herausgegebe n worden. 1 5 1 

Rosin versuch t im Sinn e seines Meisters , der die „Siedlungsgeschicht e als die 
Geschicht e der Bildun g von Siedlungspunkten " auffaßt , vornehmlic h die Ver-
änderunge n der Zah l der „Siedlungspunkte " im genannte n mittelalterliche n Zeit -
rau m festzustellen . Sein Forschungsgebie t besteh t aus zwei Teilen : aus de r alte n 
Kastellane i Ruda , späte r Wieluń , die schon von Gallu s Anonymu s un d in der 
Gnesene r Bulle von 1136 innerhal b der westlichen , großpolnische n Grupp e der 
Kastellaneie n genann t wird, sowie aus dem Gebie t von Schildberg , das bis ins 
14. Jh . in engste r Verbindun g zu Schlesie n stand . Währen d das Gebie t von Rud a 
ode r Wieluń , zwischen Prosn ą un d Warth e noc h in Kongreßpole n gelegen, zum 
Erzbistu m Gnese n gehörte , war das Schildberge r Lan d ein Bestandtei l des Bres-
laue r Bistums . Auch späte r bleiben die markante n Verschiedenheite n der beide n 
von Rosin behandelte n Landschafte n imme r erkennbar , obwoh l es natürlic h 
nich t an Gemeinsamkeite n mangelt . 

Ein e sehr kennzeichnend e Eigentümlichkei t des Schildberge r Lande s ist es 
bereits , daß es dor t — ein grundlegende r Unterschie d gegenübe r allen hie r bis-
he r behandelte n Gebiete n — schon für die Jahr e 1266 un d 1305 möglich wird, 
Gesamtliste n de r vorhandene n Siedlunge n zu erstellen , un d zwar aus zwei 
Aufstellungen im „Libe r fundationi s episcopatu s Vratislaviensis". Da s ist 150 
Jahr e frühe r als sonst in Zentralpole n ode r auch im Gebie t de r Kastellane i 
Ruda , die nich t zum Breslaue r Bistum gehör t hat . Dan k diesem ungewöhnliche n 
Umstan d komm t Rosin , der auf statistisch e Angaben un d Formulierunge n sehr 
bedach t ist •— handel e es sich doch in de r Siedlungsgeschicht e vorerst um die 
Zah l der Siedlungspunkt e —, zu der entscheidende n Feststellung , daß im Schild -
berger Lan d von de n 58 Dörfer n des 16. Jhs . im Jahr e 1305 bereit s 57, ja sogar 
im Jahr e 1266 schon 51 bis 56 Siedlunge n vorhande n waren. 1 5 2 Mi t dieser Fest -
stellung , besonder s für den frühe n Zeitpunk t von 1266, erscheine n hie r bereit s 
die Ausmaß e der deutsche n ode r deutschrechtliche n Siedlun g in eine m bezeich -
nende n Lichte . Darau f beruh t die jetzt schon oft zitiert e Schlußfolgerun g von 
Rosin , wonac h „da s Grundgerüs t des mittelalterliche n dörfliche n Siedlungsnetze s 
im Wielune r Land e vor de r Kolonisatio n zu deutsche m Rech t entstande n sei".153 

I m östlichen , kongreßpolnische n Te ü seines Forschungsgebietes , wo die Quellen -
lage die üblich e ist un d der Siedlungsstan d von 1300 wiederu m meh r schlech t 
als rech t allein auf Grun d von Einzelurkunde n rekonstruier t wird, stehe n 146 
Dörfer n aus de r Mitt e des 16. Jhs . nu r 72 au s de r Zei t von 1305 gegenüber . Es 
ist abe r durchau s anzunehme n — wir folgen dari n dem Auto r unbesehe n •—, 
daß auch hie r im Jahr e 1305 tatsächlic h bereit s wesentlic h meh r Siedlunge n be-
stande n habe n müssen , als die Quelle n bescheinigen . 

Nu n aber beginn t ein gewisses Wechselspie l von Schlußfolgerunge n von dem 
eine n Landestei l auf den anderen , das manchma l bedenklic h erscheint , obwoh l 

151) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska w XII—XVI w. Studi a z dziejów 
osadnictwa . [Da s Wielune r Lan d im 12.—16. Jh . Studie n aus de r Siedlungsge-
schichte. ] Ùódź [Lodz ] 1961. 

152) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska w XII—XVI w., S. 202. 
153) ebenda , S. 276. 

?.. 
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es vielleicht noc h kein e zentral e Bedeutun g besitzt . So stellt Rosin für den Wie-
lune r Teil im 13. Jh. , also in der Blütezei t der Kolonisation , urkundlic h nu r zwei 
Neugründunge n fest, für 1306 bis 1370 nu r fünf, für 1371 bis 1466 dagegen 20.154 

Währen d er noc h im Arbeitstext von der „stärkste n Intensität " der Kolonisatio n 
in den Zeitabschnitte n von 1238 bis 1305 un d 1360 bis 1466 spricht 1 5 5, ha t er im 
zusammenfassende n Schlußwor t die obige, auf sehr unsichere n Füße n stehend e 
Beobachtun g am Wielune r Krei s auf das ganze Gebie t ausgedehnt : „I m Gegen -
satz zur übliche n Thes e von der erfolgreichste n Entwicklungsperiod e der Sied-
lun g von der Mitt e des 13. bis End e des 14. Jhs . fällt diese Period e im Wielune r 
Lan d (also dem gesamte n Arbeitsgebiet des Autors , Anm . d. Berichterstatters ) in 
das End e des 14. un d den Anfang des 15. Jhs." 1 5 6 Doc h dies nu r nebenbei . 

Zu den oben kur z wiedergegebene n statistische n Ergebnisse n seiner Siedlungs -
zählungen , die seit 1266 kein e Zunahm e der Zah l der Siedlunge n meh r erkenne n 
ließen , tra t nu n noc h der fatale Umstand , daß seine Durchsich t der für das ganze 
Wielune r Lan d auffindbare n Lokationsurkunde n des 13. un d 14. Jhs . praktisc h 
nu r eine einzige Neuanlag e in cruda radice ergab, währen d alle andere n Urkun -
den Umsetzunge n bereit s vorhandene r Siedlunge n betrafen. 157 Dami t schien e also 
die praktisc h geringfügige Bedeutun g der deutschrechtliche n Siedlun g im Wie-
lune r Land e endgülti g bestätigt . Immerhi n formulier t Rosin in diesem Zusam -
menhang e noc h ausdrücklich , wenn auch in eine r negative n Paraphrase : „Die s 
bedeute t jedoch nicht , daß ma n mi t der Übertragun g auf deutsche s Rech t kein e 
Plän e eine r kolonisatorische n Aktion verbunde n hätte. " I m ganzen jedoch ist 
dami t der Grundto n seiner Ergebnisse gefunden , obwoh l er bei den sehr sorg-
fältig behandelte n Detail s imme r wieder auch sachlich e Wertunge n für die mit -
telalterlich e Siedlun g vorbringt . Sein e fleißige Zusammenstellun g übe r die Zah l 
der deutschrechtliche n Dörfe r ergab immerhin , daß von den 204 insgesamt im 
16. Jh . vorhandene n Siedlunge n 118 deutsche s Rech t besaßen , was freilich im 
Licht e der grundsätzliche n Ausführunge n von Rosin kau m als Hinwei s auf echt e 
kolonisatorisch e Leistun g aufzufassen wäre . 

Wir müssen dem Verfasser zweifellos dankba r sein, daß er die Konstan z der 
Siedlungsnomenklature n aus frühgeschichtliche r Zei t hinübe r in die deutsch -
rechtlich e un d die folgenden Periode n so handgreiflic h sichtba r gemach t hat , wie 
das am Beispiel des Schildberge r Ländchen s möglich war. Wir werden diese Be-
obachtun g auch auf ander e Teile Polen s auszudehne n berei t sein. Ein e Kart e der 
Siedlungspunkt e des Jahre s 1400, die wohl für ganz Mittelpole n kein e Schwierig-
keite n mache n dürfte , könnt e dan n in etwa auch für das Jah r 1300 un d vielleicht 
für noc h früher e Periode n gelten . Was freilich die einzelne n „Siedlungspunkte " 
dabe i bedeute n würden , bliebe offen. Trotzde m wird selbst bei der Übertragun g 
dieses Ergebnisse s der Arbeit von Rosin Vorsicht am Platz e sein, weil schließlic h 
im Schildberge r Land e besonder e Gründ e vorliegen mögen , die trot z starke r 
Ausweitun g der Siedlun g die Hervorbringun g neue r Nomenklature n behinderten . 

Wir komme n dami t noc h einma l auf das Schildberge r Lan d zurück , dessen 

154) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska w XII—XVI w., S. 203. 
155) ebenda , S. 205. 
156) ebenda , S. 276. 
157) ebenda , S. 238. 
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Hauptquelle , de r „Libe r fundationi s episcopatu s Vratislaviensis", die Unterlage n 
biete t — Rosin selbst ha t sie in seine r Tafel 5 veröffentlicht 1 58 —, u m seine Re -
konstruktio n des frühmittelalterliche n Siedlungsbilde s un d auch die Frag e der 
deutschrechtliche n Siedlun g in eine m andere n Licht e erscheine n zu lassen. 

Es ist allgemein bekannt , daß die altpolnische n Siedlungen , was ihr e Acker-
fläche betrifft , sehr klein waren , obwoh l die Wirtschaftsgebiete , die ihne n zur 
Zei t der Schwendwirtschaf t zur Verfügung stande n — es sei z. B. auf das Dor f 
Lodz selbst verwiesen —, ursprünglic h einschließlic h der Wälder un d Weiden 
so groß waren , daß in ihre m Bereic h späte r bei geänderte n Wirtschaftsforme n 
noc h weitere Siedlunge n untergebrach t werden konnten . Sollte das Lodze r Alt-
dorf in vordeutschrechtliche r Zei t kau m 10 Hufe n als Ackerlan d bewirtschafte t 
haben , so waren es nac h Beendigun g der Siedlungsperiod e wohl fast 80 Hufen , 
die Zugabe n ungerechnet . Mi t diesen waren es übe r 100 Hufen , die etwa gegen 
End e des 16. Jhs. , also zweihunder t Jahr e später , unte r dem Pflug standen . Dies e 
agrarisch e Erschließun g war im Lodze r Gutsbezirk , wo es ursprünglic h nu r zwei 
Nomenklature n gab, immerhi n von der Entstehun g dreie r neue r Siedlungen , 
wenn wir die Stadtgründun g einbeziehen , begleitet. 159 Derselb e Proze ß hätt e bei 
andere r Sinnesar t der Gründer , aber vor allem bei eine r andere n Gestal t des 
Bodens , bei eine m klarere n Relief, etwa in eine m einheitlic h angelegte n breite n 
Tal, leich t im Zuge eine r großzügigen Erweiterun g eine s einzigen namengebende n 
Platze s zu End e geführ t werde n können . Dan n wäre also zwar die Ackerflur von 
kau m 10 Hufe n auf 80—100 Hufe n gebrach t worden , ohn e daß eine neu e Siedlun g 
ode r ein neue r „Siedlungspunkt " dazugekomme n wäre. Ma n vergleiche z. B. die 
Anlage des oben S. 299 erwähnte n Dorfe s Milejów, das u m 1280 auf übe r 150 
Hufe n ausgeweite t werden sollte . 

De r „Libe r fundationis " gibt nu n für alle aufgeführte n 22, Dörfe r in de r von 
Rosin veröffentlichte n Liste, mi t eine r einzigen Ausnahme , eine n Dorfumfan g 
von mindesten s 20—25 Hufe n an , was die alte n Dorfgröße n zweifellos wesent -
lich übertrifft , bei vielen Dörfer n eine n Umfan g von 30, 40 ja 50 un d in eine m 
Fall e sogar von 60 Hufen . Di e Durchschnittsgröß e der 21 Dörfe r war 38 Hufen , dies 
im Jahr e 1305. Fü r die einzige Ausnahm e Doruchów , das nu r 12 Hufe n zählt , 
nimm t Rosin an , daß es zu de r Zei t wohl eben erst angelegt gewesen sei.160 

Diese Zahle n sind in ihre r gleichmäßige n Häufigkei t ein so sprechende r Nach -
weis für die Bedeutun g der deutschrechtliche n Siedlun g im 13. Jh . — un d für 
meh r ode r weniger alle von ihne n ha t Rosin die Deutschrechtlichkei t nachge -
wiesen, andernfall s wäre sie ohnehi n anzunehme n •—, daß allein auf dieser 
Grundlage , die übrigen s auch eine statistisch e ist, formulier t werden könnte : im 
Gegensat z zu der von Rosin vertretene n Thes e stellt das 13. Jh . — wie schon 
bisher von der Forschun g nachgewiese n worde n war — auch in diesem Rau m 
ein e Period e stärksten , plötzliche n Siedlungsausbaue s dar . Was bedeute t gegen 

158) ebenda , S. 253 ft 
159) O. K o s s m a n n , Rys geograficzny plan u m. Ùodzi. [Geographische r Ab-

riß des Lodze r Stadtplanes. ] In : Czasopi s Przyrodnicze , Ùódź [Lodz ] 1930, H . 12, 
S. 3 ft , un d die 1929 veröffentlicht e Kart e des alte n Lodze r Schlüssels; diese ver-
kleiner t auch in : Deutsch e Monatsheft e in Pole n 1934, bei S. 141. 

160) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska w XII—XVI w., S. 152. 

so* 
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jene Hufenzahle n schon die statistisc h einwandfrei e Feststellung , daß die im 
16. Jh . vorkommende n Dorfname n bereit s meh r ode r weniger restlo s im Jahr e 
1305 ode r gar 1266 nachweisba r sind. I n dieser Beurteilun g weichen wir also von 
der sonst saubere n Federführun g des Autor s ab. Hie r im Wielune r Land e waren 
offenba r die fürstliche n Barrieren , die sich de r mittelalterliche n Siedlun g in 
Pole n bis übe r die Mitt e des 13. Jhs . entgegenstellten , schon einige Jahrzehnt e 
frühe r durchbrochen . Rosin nenn t als ältest e Lokatio n dieses Gebiete s Lubnicz 
forum et Lubnicz Theodrici (das später e Dzietrzykowic e — vom deutsche n Diet -
rich ) aus dem Jahr e 1238. 

Auch für jene Dörfe r des Schildberge r Landes , die nich t vom „Libe r funda -
tionis " erfaß t sind, sonder n im Licht e andere r Quelle n auftauchen , läß t sich — 
imme r an Han d des von R. Rosin aufgeschlüsselte n Material s —, ganz abgesehen 
von den flächengroßen  Stadtanlagen , dieselbe Eigenschaf t der Großflächigkei t 
aufzeigen , soweit sie deutschrechtlic h sind, freilich nich t für alle. Es wird imme r 
Ausnahme n in beide n Richtunge n geben. Diese r Grupp e steh t andererseit s eine 
Anzah l von spät ode r gar nich t deutschrechtliche n Dörfer n gegenüber , die sehr 
viel kleine r waren un d den Typ der alten polnischrechtliche n Dörfe r repräsen -
tieren , von dene n sich offenbar selbst im Schildberge r Land e ein Restbestan d 
erhalte n hat. 1 6 1 Ein flüchtiger  Blick auf die Hufenzahle n der Dörfe r des Wielune r 
Lande s läßt bereit s auch dor t dieselbe Grundtenden z erkennen. 1 6 2 D a es für diesen 
Landestei l jedoch an eine r so klare n Quelle , wie sie de r „Libe r fundationis " für 
das Schildberge r Gebie t ist, mangelt , würd e eine Analyse sehr viel meh r Plat z 
erfordern , als hie r zur Verfügung steht . 

Ein e Überprüfun g der Dörfer , für die nac h Rosin Lokationsurkunde n vorliegen , 
von dene n sich fast alle, etwa 20, im Wielune r Krei s befinden , ergab, daß auch 
diese Dörfe r in der Regel großräumi g waren . Soweit es aus Rosin s Angaben er-
kennba r wird, waren dre i von diesen Dörfer n sehr umfangreic h geplan t (mi t 70, 
40 un d ein dritte s in cruda radice mi t immerhi n 22 Hufen) , bei dre i weitere n ist 
nu r die Red e von deutsche n Siedler n un d Gäste n andere r Herkunft , bei den mei -
sten ist Großumfan g ode r doch überdurchschnittliche r Umfan g späte r nachweis -
bar , nu r dre i erscheine n in den Steuerregister n von Pawińsk i aus dem 16. Jh . mi t 
weniger als 20 Bauern , wobei anzunehme n ist, daß diese Steuerliste n in der 
Regel zu wenig Bauer n angaben. 163 

Was den Antei l deutsche r Mensche n an der Siedlun g betrifft , so stellt Rosin 
fest, daß er hie r •— wie auch sonst bereit s des öftere n für den mittelpolnische n 
Rau m nachgewiese n — nich t erheblic h war. Wir werde n ihn aber immerhi n als 
charakteristisc h für diese Siedlungsbewegung , selbst in zentrale r gelegenen 
Teilen Polens , ansehe n können . So stellt Rosin ausdrücklic h fest164, daß in der 
Anfangsphas e der Kolonisatio n die Schulze n „fremder " Herkunf t das Über -
gewicht besaßen . Fü r eine gewisse Zei t hätte n sie ein „Monopol " auf die Schul -
zeien gehabt . Zwei Dörfe r hätte n die Name n ihre r deutsche n Schulze n über -
nommen : Bertoldó w un d Dzietrzykowic e (Dietrichsdorf) . Ein andere s benachbar -

161) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska w XII—XVI w., S. 253 ff., Tafel 5. 
162) ebenda, S. 255 ff. 
163) ebenda , S. 263, wo Rosin diese Fälschunge n deutlic h herausgestell t hat . 
164) ebenda , S. 241 ff. 
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tes Dor f hätt e frühe r Falkenow e (Falkenau ) geheißen , jetzt heiß e es Sokolnik i 
( =  Falkner) . Ein weiteres , Kopydùowo, soll Nabwisdor f geheiße n haben . Auch 
zwei frühe r deutsch e Rittergeschlechte r werde n nachgewiesen , darunte r ein 
Kreuzfahre r Tut o Theutonicu s aus der zweiten Hälft e des 12. Jhs. 1 0 5 De r Strei t 
übe r die Herkunf t des im Wielune r Land e meis t vertretene n Geschlecht s der 
Wierusz ist wohl imme r noc h nich t eindeuti g entschieden . Auch häl t Rosin die 
Beteiligun g deutsche r Bauer n in dre i Dörfer n des St. Vinzenz-Kloster s für wahr -
scheinlich. 166 Di e Name n von fünf städtische n Siedlunge n erscheine n in jene r 
Zei t auch ode r sogar vorwiegend in deutsche r Fassung 1 6 7 : Langenfor t (Kępno) , 
Mixstad t (Komorowo) , Schildber g (Ostrzeszów ) — diese dre i im kleine n Schild -
berger Land e mi t insgesamt etwa 50 Dörfern . Ferne r Bunzla u (Bolesùawiec) un d 
Lutuldista t (Lututów) , dieses im Norde n des Wielune r Landes , dem au s dem 
obere n Warthelan d — außerhal b des Arbeitsgebiete s von Rosin — unterhal b 
Sieradz , noc h Libeward e (Warta ) anzufüge n wäre. 1 6 8 I m Schildberge r Gebie t ist 
ferne r in eine r Urkund e von eine m Or t Luchsber g die Rede. 169 

I n Wieluń , das, unmittelba r bei dem alte n Burgor t Rud a gelegen, dessen Roll e 
als Landeshauptstad t übernahm , gab es sogar Stadtmauern . Nac h eine r Urkun -
densammlun g von Szaniawski hätte n — wie Rosin wiedergibt — an der Wend e 
des 14. zum 15. Jh . noc h unte r den Patrizier n die deutsche n Name n das Über -
gewicht gehabt. 170 I n den kleine n Städte n dagegen sei der Antei l der Deutsche n 
geringfügig. Anfänglich wären jedoch auch die Vögte der kleine n Zentre n 
Deutsch e gewesen. 171 

De r erste Wielune r Kastella n nac h der Übertragun g der Kastellane i aus Rud a 
nac h Wieluń durc h den schlesische n Herzo g Heinric h IV. war in den achtzige r 
Jahre n des 13. Jhs . ein Simo n Gallicus 1 7 2, es folgte — schon zu Zeite n des 
Wùadysùaw Ùokietek — vorübergehen d Alex von Lekinstein. 173 I m Jahr e 1373 
wird ein Treddma n Cuchmeiste r genannt. 1 7 4 

Es wäre wohl auch seltsam, wenn in diesem unmittelba r an Schlesien grenzen -
den Gebie t nich t auch mi t der deutschrechtliche n Siedlung , in ihre r erste n Phase , 
eine gewisse Anzah l deutsche r Mensche n mitgekomme n wäre. Ih r prozentuelle r 
Antei l an der Gesamtbevölkerun g war sicher nich t erheblich . Jedoc h stande n die 
Spitze n der Gesellschaft , angefange n von der fürstliche n Familie , die Spitze n der 
Klöste r un d der Städte , soweit sie nich t deutsc h waren , damal s unte r starke m 
deutsche m Einfluß . Ers t die Vertreibun g der schlesische n Fürste n un d die Einfü -
gung des Wielune r Lande s nac h schweren , anscheinen d auch nationa l getönte n 
Auseinandersetzunge n in den polnische n Staa t von Wùadysùaw Ùokietek un d — 

165) ebenda , S. 242 un d 114. 
166) ebenda , S. 242. 
167) ebenda , S. 245. 
168) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , S. 173. 
169) Ryszard R o s i n , Ziemi a Wieluńska w XII—XVI w., S. 82. 
170) ebenda , S. 245. 
171) ebenda , S. 246 f. 
172) ebenda , S. 78, 
173) ebenda , S. 80. 
174) ebenda , S. 85. 
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nac h eine r nochmalige n schlesische n Phas e — in das mächtig e Reic h von Wùady-
sùaw Jagieùùo habe n hie r den deutsche n Einflu ß ausgeschaltet . 

Dami t sei der Rundgan g abgeschlossen . Kritisch e Bedenke n in einigen Punkte n 
hinder n nicht , den neue n bedeutende n Fortschrit t de r zentralpolnische n Sied-
lungsforschun g anzuerkennen . Auf dere n Erfahrunge n gestützt , wollen wir nu n 
noc h den Versuch unternehmen , ein Gesamtbil d des Siedlungsgange s zu skizzie-
ren . Es kan n sich dabe i nu r u m eine n meh r ode r weniger hypothetische n Abriß 
handeln , wobei imme r nu r die Grundzüge , selten die Einzelheite n Anspruc h auf 
Gültigkei t erheben . 

Als beste Ausgangsbasis dien t die südpreußisch e Landesaufnahme . Sie ver-
mittel t das Siedlungsbil d von 1800 17ä, bei dessen Anblick wir un s bereit s gewis-
sermaße n nac h Polesie n versetzt fühlen . Allein nac h dem optische n Eindruc k 
dürft e der Wald auf dem betreffende n Kartenausschnitt , der run d 4 000 qkm 
umfaßt , 70 v. H . de r Fläch e bedecken . Freilic h liegen die alte n großen Siedlungs -
gaue von Lentschüt z un d Sierad z außerhal b dieser Karte . 

Di e Siedlunge n selbst erscheine n in unsere m Kartenausschnit t als übe r den gan-
zen Urwal d verstreut e kleine Lichtungen , dere n Standor t durc h die Verbreitun g 
einzelne r Insel n un d Inselche n warme n Lehmboden s bestimm t ist. Diese s Sied-
lungsbild könne n wir ohn e Bedenke n auch noc h bis in das Jah r 1570 zurück -
verlegen, da seitde m kau m Erweiterungen , ehe r schon Rückgäng e zu verzeichne n 
wären : es entsprich t mithi n dem Zustan d nac h Vollendun g des großen mittel -
alterliche n Siedlungszyklus . 

Wir könne n ferne r auf Grun d der Grodbüche r usw. mi t hinreichende r Sicher -
hei t die im 16. un d 15. Jh . entstandene n Siedlunge n aussondern . Di e Masse dieser 
Neusiedlungen , meis t noc h zu deutsche m Recht , fällt in die Kerngebiet e der 
zentralpolnische n Urwälder , also in die Zwischenstammesheiden , die die ältere n 
Siedlungsgau e umgaben . Es handel t sich dabe i vorwiegend um rein bäuerlich e 
Dörfer ; in den alte n Adelsgebieten auch um Mischforme n aus Gu t un d Dorf . 

Doc h für die Zei t vor 1400 gerate n wir in Schwierigkeiten , da un s die histori -
schen Quelle n verlassen. Urkunde n sind nu r noc h Zufallstreffer , die zwar symp-
tomatische n Wert haben , aber zur lückenlose n Bedeckun g de r Fläch e nich t meh r 
ausreichen . Mi t Hilfe des Neubruchszehnt s könne n wir noc h jene Dörfe r als ver-
mutlich e Neugründunge n des 14. un d ausgehende n 13. Jhs . betrachten , die dem 
Erzbischo f zehnteten . Auch diese Ort e liegen meis t an den Ränder n der alte n 
Siedlungsgaue , wie ein Blick auf die Zehntkart e zeigt. 176 

Weiter rückwärt s werden wir dahe r grundsätzlic h eine n andere n Weg beschrei -
ten müssen . Es wird dabe i nich t so sehr auf die Aussonderun g späte r entstandene r 
Dörfe r ankommen ; den n wie R. Rosin zeigen konnte , habe n die Ort e des späte n 
Mittelalter s schon zu eine m sehr hohe n Prozentsat z in der voraufgegangene n 
Phas e bestanden . Trotzde m konnte n wir an Han d seiner statistische n Angaben 
eine n gewaltigen Landesausba u feststellen , bei dem die einzelne n alte n Ort e 
offensichtlic h durc h bäuerlich e Anwesen auf ein Vielfaches ihre r ursprüngliche n 
Größ e gebrach t wurden . 

175) O. K o s s m a n n , Di e deutschrechtlich e Siedlun g in Polen , Kart e 5. 
176) ebenda , Kart e 4. 



Kritischer Beitrag zur ma. Siedlungsgeschichte Zentralpolens 311 

Wie schwer es jedoch zunächs t war, in de r Zei t bis etwa 1250/80 , ein e Siedlun g 
mit bäuerliche n Hintersasse n zu erweitern , ging indirek t auch aus Mitkowski s 
Text un d Quelle n hervo r sowie au s dem langwierigen Strei t u m die Immunitä -
ten . Offensichtlic h bracht e erst die deutschrechtlich e Siedlun g hie r den großen 
Durchbruc h zur echte n Dorfsiedlung , nachde m gewisse polnischrechtlich e Ver-
suche nich t zum Erfolge geführ t hatten . Siche r ha t es auc h vorde m schon Dorf -
siedlunge n gegeben, besetz t von ascripticii, homines ducales usw. Auch die sog. 
Dienstsiedlunge n werden solche frühe n polnischrechtliche n Dorftype n sein. I m 
ganzen kam jedoch die dörflich e Kolonisatio n des Mittelalter s solange nich t zum 
Zuge , ehe nich t — nac h großen sozialen Veränderunge n — die deutschrechtlich e 
Phas e einsetzte . Nu n erst gewinn t das „Dorf " an Bode n un d wird zur beherr -
schende n Siedlungsform . Bis dahi n bestimmt e die villa als kleine r Herrenho f 
ode r als Grupp e solche r Herrenhöf e das Siedlungsbil d sowohl in den alte n Sied-
lungsgauen wie auf den einsame n Waldlichtungen . De r Gutsho f ist demnac h in 
der Regel als de r erste Siedlungskei m der Ortschafte n anzusprechen . Ihne n 
schlössen sich sehr allmählic h schwach e Dorfansätz e an , die sich erst , vom 13. Jh . 
beginnend , zu vollgültigen Dörfer n auswuchsen . 

D a die hie r benutzt e Zehntkart e den Ortszehn t jeweils in Kreisfor m darstellt , 
dessen linke Hälft e den Guts- , un d dessen recht e Hälft e den Bauernzehn t sym-
bolisiert , biete n diese linke n Hälfte n gleichzeiti g ein Bild von der Verbreitun g 
der Gutshöf e im 15. Jh . — übrigen s der erste Versuch dieser Art in Pole n — un d 
dami t gleichzeitig , wenn auch nu r in grober Annäherung , ein Bild de r zentral -
polnische n Siedlun g des 12. Jhs . Es ist nich t schwer, dagegen Einwänd e zu er-
heben ; aber ich sehe im Augenblick kein e andere n Hilfsmittel , den Siedlungs -
zustąn d jene r Frühzei t kartographisc h zu veranschaulichen . 

Obwoh l wir mi t dem letzte n Schrit t bereit s auf ungewissem Bode n stehen , sei 
noc h ein weitere r angedeutet . Di e zahlreiche n Gutshöfe , die sich in den alte n 
Zwischenstammesheide n überal l auf den verstreute n Lehminsel n festgesetzt 
haben , dürfte n damal s selbst noc h nich t allzu hohe n Alters gewesen sein. So 
wie die Fürste n Teile der großen Waldgebiet e an Kirche n un d Klöste r verschenk -
ten , tate n sie das auch gegenübe r dem Adel, un d wahrscheinlic h zur gleichen 
Zeit . De r beste Beleg in dieser Hinsich t ist imme r noc h die bekannt e Stelle aus 
dem Heinrichaue r Gründungsbuch , wo der Chronis t von der Zei t des Fürste n 
Boleslaus des Hohe n (f 1201) erzählt : cum domini huius Slesiensis provinciae 

duces diversis in locis nobilibus et mediocribus haereditates et praedia distri-
buerunt.177 

Daz u sei bemerkt , daß diese aus ursprünglic h fürstliche m Wald herausgeschnit -
tene n Besitztüme r auf unsere r Zehntkart e bevorzugt durc h den Stiftszehn t (de r 
freilich auch den Zehn t von den Burgdörfer n mitumfaßt ) gekennzeichne t sein 
dürften . Di e Fürste n hatte n nämlic h schon sehr früh , meis t schon in un d vor dem 
12. Jh. , den Zehn t ihre s Grundbesitze s an Bischöfe un d Hochstift e verliehen . 
Diese hypothekarisch e Last mußt e von jedem spätere n Besitzer mi t übernomme n 
werden . 

177) G. A. S t e n z e l (Hrsg.) , Liber fundationi s claustr i Sancta e Maria e Vir-
ginis in Heinrichów . Breslau 1854. S. 60. 
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Es ist ein ungeheures Gebiet, das auf diese Weise als Schenkungsdomäne der 
Fürsten erscheint. Kein Wunder, daß es jene starke Nachfrage nach bäuerlichen 
Hintersassen mit allen ihren verwickelten Folgeerscheinungen hervorgerufen hat, 
wie sie uns aus den Quellen jener Zeit entgegentreten. Auch die ständische Ge-
staltung der polnischen Bevölkerung hat dadurch offensichtlich neue, entschei-
dende Impulse erfahren. 

Wenn wir nun jene neuen Ritterhöfe und die weitmaschige Besitzaufteilung der 
zentralpolnischen Urwälder als ein Ergebnis etwa des 11. und 12. Jhs. aussondern, 
landen wir damit eo ipso in den alten Siedlungsgauen von Kaminska. Es sind 
Gebiete mit großen, zusammenhängenden Flächen guten Bodens, auf denen sich 
die Bevölkerung immer enger zusammendrängte, während die Wälder und die 
darinnen zerstreuten Lehminseln, häufig Dombrowa genannt, aus strategischen 
oder Sicherheitsgründen praktisch siedlungsleer blieben. Erst die Befriedung des 
zentralpolnischen Raumes durch die Piasten brachte die Wälder, die solange 
Gemeingut waren, in die Verfügungsgewalt der Fürsten, die sie bald darauf, da 
die Rolle des Waldes als Glacis nun ausgespielt war, an ihre Getreuen verteilten. 

Oskar Kossmann 

Von der Erforschung 
der Mundarten der galizischen Pfälzer und Schwaben 

I. Die Erforschung der Mundarten der galizischen Pfälzer und Schwaben 
begann mit der Beschreibung von Ortsmundarten. Ferdinand S c h m a l e n -
b e r g behandelte 1909 in seiner germanistischen Prüfungsarbeit an der Lem-
berger Universität die Mundart von Baginsberg; Ludwig S c h n e i d e r be-
faßte sich gegen Ende der zwanziger Jahre im Rahmen seiner geschichtlich-
volkskundlichen Forschungen mit der Weinbergener Mundart; ich selbst stellte 
1930 in meiner Magisterarbeit an der Lemberger Universität die Lautlehre der 
Dornfelder Mundart dar. Von diesen drei Arbeiten ist nur die von L. S c h n e i -
d e r gedruckt worden, und auch sie nur teilweise.1 

II. Im Spätherbst 1930 betraute mich der Redaktionsausschuß, dem die Vor-
bereitung eines Gedenkbuches für die 150-Jahr-Feier der deutschen Ansied-
lung in Galizien oblag, mit der Ausarbeitung eines Beitrages über die Mund-
arten der josefinischen Siedlungen in Galizien. Da die Zeit drängte, konnte ich 
für diese Arbeit keine umfangreicheren Erkundungen mehr anstellen. Ich 
veröffentlichte im Ostdeutschen Volksblatt 24 von mir nach Wenkers Vorbild 
zusammengestellte Sätze, mit denen die wesentlichen Merkmale unserer Mund-
arten erfaßt werden konnten. Es gingen Übertragungen aus 57 Siedlungen, 
also aus etwa der Hälfte aller josefinischen Kolonien, ein. Dieses Material 
konnte ich durch eigene Übertragungen der Wenkersätze in elf Ortsmundarten 
und durch gelegentliche Beobachtungen an mehreren anderen Ortsmundarten 
erweitern. 

1) L. S c h n e i d e r , Die Weinbergener Mundart. In: Jahresbericht des priv. 
evang. Gymnasiums in Lemberg für 1928/29. 


