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joined more or less compulsorily) resulted in the re-orientation of about 1255, 
the reflection of which appears to be at least prehensible in town-naming 
(stat instead of previously burc). In single cases the novel town-name (Bern-
stadt, Hermannstadt, Hohenstadt, et al.) also points — beyond what has thus 
far been known — to immigrants from non-Central Eastern German regions 
(Frankish, Bohemian). However, these throngs of settlers alone cannot explain 
the inferable accommodation of the fundamentally East-Middle German Sile-
sian dialect to Bohemian-Upper German word usage since about 1255. That 
there is justification for connecting linguistic transformation with territorial 
history, is made evident by the acceptance of German town-naming in medie-
val Little Poland and Red Ruthenia whose German settlers can be traced as 
having come, first of all, from Silesia and — owing to separate political 
destinies after 1253 — seem to have kept clear of the 'Bohemian' suck (Otto-
kar II!). 

Actually, in Little Poland town-names ending in -stat are to be found only 
under Kasimir the Great (1333—1370), and as late as 1397 or 1421 respectively, 
towns with the name-element -burc were still founded in Red Ruthenia (Kreuz-
burg, Salzburg). Besides, circumstances permit the conclusion that the deter-
mining element of the medieval German settlers in Red Ruthenia came to the 
country rather long before Red Ruthenia became incorporated in the medieval 
Polish state, and presumably they came from Little Poland, where a more 
archaic Silesian vernacular had survived for a long time. 

Int. al., it is finally made clear, that the results of this study definitely 
support the opinion of Slavonic mesto having adopted the meaning of 'town' 
only under the influence of the medieval German word stat (= town). 

In a digression the non-linguistic reasons for stat to have gradually replaced 
the 'town'-word burc in medieval German are theselike dealt with. 
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W a l t e r K u h n 

1. G e o g r a p h i s c h e u n d s i e d l u n g s m ä ß i g e 
V o r a u s s e t z u n g e n 

Die Geschichte Oppelns ist in hohem Maße von seiner geographischen 
Lage bestimmt.1 

20 km südlich der Stadt bei Krappi tz erreichen die Ausläufer der 
fruchtbaren Leobschützer Ackerebene das Westufer der Oder. Östlich des 
Flusses beginnt der Zug des oberschlesischen Muschelkalkrückens mit 
gleichfalls fruchtbaren Böden, der bis auf eine Entfernung von 10 km an 
Oppeln heranrückt . Aber in schroffem Wechsel folgen nördlich davon 
diluviale, sterile Sandböden, die den ganzen Nordosten Oberschlesiens 

1) J. P a r t s c h : Schlesien, eine Landeskunde für das deutsche Volk, 2. Teil, 
Breslau 1911, Karte S. 31; P. S t e i n e r t : Oppeln, Oberschlesiens Regierungs-
hauptstadt, in: Beiträge zur schlesischen Landeskunde, hrsg. von M. F r i e d -
r i c h s e n , Breslau 1925, S. 29—74. 
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erfüllen . Sie finde n westlich de r Ode r un d de r Stad t Oppel n im Falken -
berge r Waldland e ihr e Fortsetzung . I n diese Zone n siedlungsungünstige n 

Lande s ist Oppel n hineingeschoben , selbst abe r in bessere r Lage . Den n da s 

Oderbet t erwei ter t sich nac h de m Durchtr i t t durc h de n Muschelkalk -
rücke n zu eine m 7 k m bre i te n Becken , da s sich nac h Norde n bis zu r Ein -
mündun g des Stobe r erstreckt . Es ist beiderseit s von mäßige n Höhen -
rücke n begrenzt , die abe r im Oste n genügen d stei l ansteigen , u m de r 

Stad t ein e sichere , hochwasserfrei e Lage zu bieten . De n Un te rg run d bilde t 

ein e Kreideplat te , die an mehre re n Stelle n die diluvial e Deck e durchragt . 

Sie un d die alluvialen Schwemmböde n de r Ode r vermi t te l n de r Umge -
bun g Oppeln s etwa s größer e Fruchtbarkei t . Aber sie bleib t ein e klein e 

siedlungsgünstig e Halbinsel , die von Süde n he r in da s a rm e Sandgebie t 

vorgeschobe n ist. 
Di e Landnahm e de r altpolnische n Zei t ha t sich mi t überzeugende r Deut -

lichkei t an diese natür l iche n Voraussetzunge n gehalten . Wir habe n für 

sie zwar kein e al te n geschichtliche n Quellen , e rkenne n sie abe r au s de r 

Verbrei tun g des adelige n Besitzes . Wen n un s dieser , entsprechen d de r 

Urkundena rmu t des Gebietes , auc h ers t au s de m spätere n 13. un d 14. 

J a h r h u n d e r t belegt ist, zeigt er doc h in de r Folgezei t ein e solch e Stabili -
tät , da ß auf gleichartig e Verhältniss e in viel f rühere n Zeite n zurückge -
schlossen werde n kann . 

Am Nordrand e des Muschelkalkrücken s e twa waren , u m n u r die vor-
geschobene n Poste n zu nennen , adelige Dörfe r 1293 2 Tarnau , 1297 3 

Raschau , beid e im Südoste n de s Kreise s Oppeln , 1309 4 Keltsc h u n d Wisch-
nitz , 13125 Stubendorf , 1316" Dolina , Sucha u un d Grabów , 1316 7 Ot t -
mütz , 1323 8 Stei n (Groß - un d Klein-) , 1325" Adamowitz , Oschie k un d 

2) Schlesisch e Regeste n (weiterhi n zit. : SR) 2261, wonac h Herzo g Boleslau s 
„de r Herrschaft " den Zehn t bestätigt . Di e Urkunde , die hie r nu r unzulänglic h 
nac h eine m Regest von 1580 zitier t werden konnte , war Pfarre r A. W e l t z e l 
noc h bekann t (vgl. F . S t u m p e : De r Gan g der Besiedlun g im Kreise Oppeln , 
Oppel n 1932, S. 137). Sie beinhaltet e in Wirklichkei t die Bewilligung der Aus-
setzun g zu deutsche m Recht . Sie wird bestätig t durc h das Oppelne r Urba r von 
1566. Vgl. Urbarz e dóbr zamkowyc h opolsko-raciborskic h z lat 1566 i 1567 [Ur -
bare der Oppeln-Ratibore r Schloßgüte r aus den Jahre n 1566 un d 1567], hrsg. 
von R. H e c k un d L. L e s z c z y ń s k i (Urbarz e śląskie, Bd I) , Breslau 1956 
(weiterhi n zit. : Urbarz e I) , S. 101. 

3) SR 2477: De r Raschaue r Erbher r Adam genann t Thulecz. 
4) SR 3042: De r Ritte r Scarbimi r bezeugt , daß er sein Erbgu t Kelcza an die 

Ritte r Iacczco un d Florian verkauft hat . Unte r den Zeuge n Ritte r Jascho, Erb -
her r von Wisnizce . 

5) SR 3301: In eine r Urkund e des Herzog s Boleslaus von Oppel n ist Nicolau s 
von Stobno Zeuge . 

6) SR 3581: Herzo g Boleslaus von Oppel n verkauft dem Ritte r Stephan 
Kyczka  die herzogliche n Recht e an dessen Dor f Dolna. Unte r den Zeuge n 
Pelgran von Sucha  un d Adalbert von Grabów. 

7) SR 3624: Nicolaus Strala,  Erbher r von Othnyth als Zeuge . 
8) SR 4270: Johanne s de Camen als Zeug e in eine r Urkund e Herzo g Albrecht s 

von Groß-Strehlitz . 
9) SR 471b un d 4472: Herzo g Albert bestätig t ein e Fälschun g von angeblic h 

1235, nac h der „Herzo g Wladislaus von Teschen " dem Adam von Kokorz das 
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Schedlit z (alle in de r Umgebun g von Groß-Strehli tz) , 1342 1 0 Gonschioro -
witz . 

Vom Westen he r schieb t sich al te r Adelsbesitz bis an de n Ran d de s 

Oppelne r Becken s vor : es sind belegt : 1274 " Chrosczinna , 1279 12 Wreske 

un d Muchenitz , u m 1300 1 3 Dombrowka , 1302 1 4 Komprachczütz , 1312 1 5 

Jaschkowitz , 1336 Proska u südlic h Oppeln , da s abe r scho n länge r im 

Besitz derselbe n Famil i e war. 1 8 

I m allgemeine n handel t es sich u m kleiner e Adelsbesitzungen , die n u r 

ein Dor f ode r dere n wenige umfassen . Ein e Ausnahm e mach t de r als Gra f 

bezeichnet e Heinric h von Muchenitz , dessen F r a u gleich zwei Dörfe r an 

da s Kloste r Czarnowan z schenke n konnte . 

Dagege n war im Innere n des Oppelne r Becken s ein bedeutende s ober -
schlesische s Geschlech t begü te r t 1 7 , da s in de r Siedlungsgeschicht e de s Lan -
de s ein e erheblich e Roll e spielte . 1236 1 8 stellt e de r Oppelne r Kastel la n 

Zbroslavus in Grossouiz (Groschowitz ) südlic h Oppel n ein e U r k u n d e aus , 

in de r er sein Erbgu t Steina u (nördlic h Neustad t OS) de r Breslaue r Kirch e 

schenkte . Heinric h de r Bärt ig e von Breslau , de r in j ene n J a h r e n die Vor-
mundschaftsregierun g im Herzogtu m Oppel n führte , hiel t sich damals , 

von K r a k a u zurückkehrend , zusamme n mi t de r Oppelne r Herzogi n Viola 

un d ihre m junge n Soh n Mieszk o (II.) , de m Breslaue r Bischo f Thoma s un d 

vielen Adeligen au s beide n Schlesie n in Groschowit z au f un d bestät igt e 

die Schenkun g des Zbroslaus . Ma n erkenn t die Bedeutun g des Dorfe s als 

Adelsbesitz . Zbroslau s s ta r b söhnelos . Sein schlesische s Erb e übe rnahme n 

sein e Schwiegersöhne , da run t e r Jaxa , de r sich nac h seine m Besitz Ot tmut h 

bei Krappi t z auc h J a x a von O t t m u t h nannte . 1 9 E r schenkt e de r Oppelne r 

Adalbertkirch e Lan d in Sczepanowit z westlich Oppeln . I n de r Urkund e 

von 1236 t r i t t als Zeug e auc h Gra f Radzlaus , de r Brude r de s Zbroslaus , 

Dor f Adae Villa un d den Wald Osseg verlieh . Zeug e (SR 4472) Prilak un d Jaro-

sùaw von Sedùitz. Vgl. Schlesische s Urkundenbuc h (weiterhi n zit. : SUb) , Bd II , 
hrsg. von W. I r g a n g , Wien, Köln , Gra z 1977, Nr . 423. 

10) Code x diplomaticu s Silesiae (weiterhi n zit. : CDSil ) II , S. 88: Heynco de 

Gansorowicz als Zeuge . 
11) SR 1476: Ritte r Heinric h setzt sein Gu t Croscina zu deutsche m Rech t um . 
12) SR 1588: Gräfi n Anastasia , die Fra u des Grafe n Henricus de Mechnic, 

schenk t dem Kloste r Czarnowan z ihr e Erbgüte r Mechnice un d Vresce bei 
Chroscinna . 

13) CDSi l XIV, C 137: Dambrova Goziconis. 

14) SR 2718: Stephan de Medegow erhäl t vom Kloste r Leubu s für seine Erb -
ansprüch e in Gumperti villa iuxta Opol 10 Mark . 

15) Nac h SR 3325 war Boruth a von Stachó w frühere r Eigentüme r von Kom -
prachczüt z un d Jaschkowit z (viUa Johannis) un d tausch t sie nu n vom Kloste r 
Leubu s zurück . 

16) SR 5628: Herzo g Boleslaus von Oppel n bestätig t seinem Nota r Boldo, dem 
Sohn e des Boldo von Proskow, seine Güter . 

17) Vgl. darübe r F . v o n H e y d e b r a n d u n d d e r L a s a : Di e Herkunf t 
der Breslaue r Bischöfe Thoma s I. un d Thoma s II , in : Zs. des Vereins für Ge -
schicht e Schlesien s 51 (1917), S. 134—163, der allerding s vielfach mi t Vermutun -
gen arbeite n muß . 

18) SU b II , Nr . 120. 19) SR 875; übe r die Echtheitsfrag e unte n S. 256 f. 
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auf. Sein Nachkomm e war de r Oppelne r Kusto s Radzlaus , de r 1306 2 0 ach t 

Hufe n in Gorky (Gorre k südlic h Oppeln ) gegen andere n Besitz tauschte . 

Wahrscheinlic h gehört e auc h Grudschüt z in diesen Komplex , wo 1354 21 

ein Jescho dictus de Gruticz purgravius auftr i t t ; 1356 f fl heiß t er noc h 

deutliche r Jesco de Gruta castellanus Opoliensis. So wird ein größere r 

Besitz des Zbroslau s un d seine r Erbe n im Oppelne r R a u m kenntlich , de r 

sich auc h in de r Bedeutun g de s Geschlechte s für die Stadtgeschicht e 

widerspiegelt . 

Weite r nac h Nordoste n im Diluvialgebie t ist als einzige Ausnahm e 

Bierdza n als Adelsplat z 1279 belegt. 2 3 Sons t war da s weite Gebie t von 

Oppel n nac h Oste n un d Norden , Dörfe r un d Wälder , ursprünglic h reine r 

Herzogsbesitz . Da s wird ab 1254 au s zahlreiche n Urkunde n übe r Besitz , 

Gründunge n zu deutsche m Rech t ode r herzoglich e Verle ihunge n an Ade-
lige sichtbar . Es ist deutlich , da ß hie r da s landesherrl ich e Bodenrega l au f 

ungenützte s Waldlan d galt . De r Nordoste n de s Herzogtum s Oppel n stellte , 

in scharfe m Gegensat z zu m Muschelkalkrücken , ein e große , freilich weni g 

wertvolle un d imme r n u r dün n besiedelt e Domän e de r Pias te n dar . Dies e 

Verhältniss e wi rk te n noc h weiter , auc h nachde m Oppel n 1526 ein habs -
burgische s Erbherzogtu m geworde n war . 

Kirchliche r Besitz war spärlic h in diese r Gegend . Als 1228 2 4 Herzo g 

Kasimi r da s Prämonst ra tenser innenst i f t Rybni k nac h Czarnowan z verlegte , 

gab er de n Nonne n im Tausc h für Rybni k die Dörfe r Czarnowanz , Zelasn o 

un d Klein-Döber n im Norde n de s Oppelne r Beckens . Aber de r Haup t -
besitz des Kloster s lag wei terhi n im Süden , in de r Gegen d seine r ur -
sprüngliche n Bestiftung . Auch da s Bis tu m Bresla u ha t t e sein e früh e 

Aussta t tun g im Herzogtu m Oppel n in de r Zon e de s altbesiedelte n Mu -
schelkalkrücken s von Ujes t bis Biskupit z be i Beuthen . I m Räum e von 

Oppel n blieb sein Besitz ein e kurz e Episode . Nac h 1246 schenkt e Herzo g 

Wladislau s ih m vier Dörfe r südlic h de r Stadt , 1260 n a h m er sie wiede r 

zurück. 2 5 Di e in derselbe n Urkund e e rwähn te n zwei Dörfer , die „au s ande -
re n Ursachen" , wahrscheinlic h au s Adelshand , an de n Bischo f gekomme n 

ware n un d 1260 an de n Herzo g fielen , kan n da s Bistu m auc h erst nac h 

1245 erworbe n haben , d a sie in de r große n Schutzurkund e für da s Bis tu m 

von diesem J a h r e 2 0 nich t erscheinen . 

20) SR 2908. 
21) CDSi l I, Nr . 38, S. 37, vgl. auc h Nr . 39, S. 38. 
22) CDSi l II , Nr . 40, S. 58. 
23) CDSi l I, Nr . 10, S. 9: come s Bogumilus de Bircan als Zeug e in eine r 

Urkund e des Herzog s Boleslaus von Oppeln . In SR 1616 (1279) Bogumiù de 
Birran. 

24) CDSi l I, Nr . 4, S. 3. 
25) G. A. T z s c h o p p e un d G. A. S t e n z e l : Urkundensammlun g zur Ge -

schicht e des Ursprung s der Städt e un d der Einführun g un d Verbreitun g 
deutsche r Koloniste n un d Recht e in Schlesien un d der Ober-Lausitz , Hambur g 
1832, Nr . 50. 

26) E. S c h u 11 e : Quelle n zur Geschicht e der Besitzverhältniss e des Bistum s 
Breslau , in : Studie n zur schlesische n Kirchengeschicht e (Darstellunge n un d 
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De r radikal e Gegensat z zwischen de n siedlungsgünstige n un d -ungün -
stigen Landschaften , de n kein e kolonisatorische n Bemühunge n au s de r 

Welt schaffen konnten , wird noc h durc h die Zahle n de r Bevölkerungs -
dicht e im 14. J a h r h u n d e r t deutlich , wie sie au s de n Peterspfenniglis te n 

gewonne n werde n können. 2 7 Di e zu r Gnesene r Erzdiözes e gehörige n Pfar -
re n entr ichtete n nämlic h an de n Heilige n Stuh l ein e Abgabe von eine m 

Pfenni g für jede n Erwachsenen . F ü r da s Archidiakona t Oppel n ist ein e 

Liste diese r Zahlunge n erhal ten , allerding s erst für 1447.28 Aber da die 

Quote n nich t jährlic h ne u festgestellt wurden , sonder n in de r anfang s er -
mit te l te n Höh e weiterliefen , gelten sie scho n für da s 14. J ah rhunde r t , in 

de m die Zahlun g de s Peterspfennig s in de r Bres laue r Diözes e begann . 

Danac h be t ru g die Bevölkerungszah l je qk m in de n Pfarrgemeinde n 

ent lan g de r Ode r un d im Norde n de s Muschelkalkrückens: 2 9 Zelasn o 30, 

Czarnowan z 13, Oppel n 31, Chrumczüt z 26, Groschowit z 12, Ta rna u 12, 

Groß-Stei n 9, Stubendor f 13, Posnowit z 15, Wyssoka 31, Sucha u 15, Kali -
no w 23, Groß-Strehli t z 26, Dolin a 13, Centaw a 14, Groß-Kottul i n 17, 

Klein-Kottul i n 14, Pluschnit z 15, Tos t 18, Schwiebe n 8, Wischnit z 11, Lan -
gendor f 10, Schierot h 14, Koppinit z 16. 

Dagege n stehe n im Diluviallan d die Pfar re n Jel low a mi t 4, Kottor z 4, 

Sczedrzi k 5, Dembi o 3, Rascha u 4, Rozmier z 5, Himmelwit z 4, Keltsc h 2, 

Zembowit z 5, Gut ten ta g 4, Pawonka u 6, Lubetzk o 4, Lublinit z 6, Sodo w 3, 

Wyssoka 3 un d Wendr i n 2. Di e Unterschied e an de r Grenz e wäre n noc h 

krasser , wen n nich t einzeln e Pfar re n au s de m Muschelkalkrücke n in da s 

Diluvialgebie t hinausgriffen . Nu r El lguth-Turaw a heb t sich mi t eine r 

Bevölkerungsdicht e von 8 ein weni g au s de m menschenarme n Land e 

heraus. 3 0 Ers t au f de m Höhenrücke n u m Rosenberg , gan z an de r Nordost -
grenz e des Herzogtum s Oppeln , liegen wiede r dre i Gemeinde n mi t 10 bis 

11 Mensche n je qkm . 

Ers t au f de m Hin te rgrun d de r geographische n Voraussetzungen , de r 

alte n Besitz - un d Siedlungsverhältniss e wird die Geschicht e de r Stad t 

un d des Lande s Oppel n voll verständlich . 

Quelle n zur schlesische n Geschichte , Bd 3), Breslau 1907, S. 171—279, speziell 
S. 179 ff. 

27) T. L a d e n b e r g e r : Zaludnieni e Polsk i n a początk u panowani a Kazimierz a 
Wielkiego [Die Bevölkerungszah l Polen s am Beginn der Regierun g Kasimir s 
des Großen] , Lember g 1930, vor allem die Kart e in diesem Buch ist instruktiv ; 
T. Ù a d o g ó r s k i (Namensänderung) : Studi a na d zaludnienie m Polsk i XIV 
wieku [Studie n übe r die Bevölkerungszah l Polen s im 14. Jahrhundert] , Breslau 
1956. 

28) H . M a r k g r a f : Di e Rechnun g übe r den Peterspfenni g im Archidiakona t 
Oppel n 1447, in : Zs. des Vereins für Geschicht e un d Alterthu m Schlesien s 27 
(1893), S. 356—383. 

29) Di e Zahle n nac h Ù a d o g ó r s k i ; zwei Rechen - ode r Druckfehle r für 
Kalino w un d Dembi o wurde n verbessert . 

30) De r Wert von 18 für Bierdza n rühr t sicherlic h daher , daß Ladenberge r 
hie r das Gemeindegebie t zu klein angenomme n hat . 
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2. D a s a l t p o l n i s c h e O p p e l n 

Ungleic h weite r als für die Umgebun g reich t unser e Erkenntnismöglich -
kei t für die Stad t Oppel n selbst zurück , dan k glückliche r archäologische r 

Funde , die alles übertreffen , was sons t bishe r übe r die Anfänge eine r 

schlesische n ode r polnische n Stad t bekann t ist. 
Oberhal b de r auf de m rechte n Oderufe r liegenden , regelmäßi g gebaute n 

Altstad t Oppel n bilde t de r Flu ß mi t zwei Armen , de m heut ige n Haup t -
stro m im Westen un d de m „Mühlgraben " im Osten , die Inse l Pascheka . 

An dere n Nordspitz e (Ostrówek ) wurd e bei Grabunge n 1930 bis 1933 un te r 

de m frühere n Piastenschlo ß da s altpolnisch e Oppel n entdeckt ; 1947 bis 

1969 wurd e die Erforschun g von polnische r Seit e weitergeführt . 3 1 Di e 

Fund e reiche n mindesten s bis in s 9. J a h r h u n d e r t zurüc k un d ende n ers t 

im 13. J a h r h u n d e r t . Sie zeigen ein e Bevölkerun g von Gewerbet re ibende n 

un d Kaufleuten . Werkzeug e un d P roduk t e de r Handwerke r beweisen Lei -
stungen , die weit übe r dörfliche s Ma ß hinausgehen . Seidengewebe , Ge -
genständ e au s Glas , Elfenbein , Schildpat t usw. weisen auf weitreichende , 

zumindes t mi t te lbar e Handelsverbindunge n bis in die Mit te lmeer lände r 

un d nac h Asien hin . 

Di e Häuse r ware n ungefäh r quadratisch , fast imme r e inräumig e Block-
baute n mi t dre i bis fünf m Seitenläng e un d 8 bis 64 qm , in de n meiste n 

Fälle n 16 bis 20 q m Wohnfläche. 3 2 Sie s tande n en g beisammen , mi t Zwi -
schenräume n von oft nu r eine m Meter . Di e S t raße n wa re n mi t Bre t t e r n 

ausgedielt , abe r nu r zwei bis vier Mete r breit , weni g regelmäßi g un d 

meis t blin d endend . Di e Stad t war von eine m Ringwal l umgeben . Auf de r 

etwa eine n halbe n Hek ta r umfassende n Fläch e s tande n in de r Zei t de r 

dichteste n Bebauun g in de r zweite n Hälft e des 12. J a h r h u n d e r t s an hun -
der t Häuser . Bei eine r Famil iengröß e von fünf Köpfe n bedeute t e da s ein e 

Gesamtbevölkerun g von 500 Seelen , ein e Bevölkerungsdicht e von run d 

1000 je Hek ta r un d eine n Lebensrau m von n u r 10 q m für jede n Menschen , 

also ein e außerordentl ich e Zusammendrängun g auf engste m geschützte n 

Raum. 3 3 

Übe r die soziale Lage de r Bewohne r könne n die Ausgrabunge n kau m 

etwa s aussagen , un d geschichtlich e Quelle n übe r da s polnisch e Oppel n 

sind nich t erhal ten . Nu r nac h Analogie andere r polnische r Städt e un d 

nac h de n spätere n Schicksale n de r Siedlun g auf de m Ostrówe k ist anzu -
nehmen , da ß die Mensche n größtentei l s unfre i un d gleich de n Dörfer n de s 

31) W. H o ù u b o w i c z : Opole w wiekach X—XII [Oppel n im 10. bis 12. 
Jahrhundert] , Kattowit z 1956; B. G e d i g a : Earl y mediaeva l Opol e an d th e 
proble m of Highe r Silesian towns , in : Archeologi a Polon a 10 (1968), S. 37—75; 
J. K a ź m i e r c z y k : Czasy najdawniejsz e [Die älteste n Zeiten] , in : Opole , 
monografi a miast a [Oppeln , Monographi e der Stadt] , hrsg. von W. D z i e w u l -
s k i un d F . H a w r a n e k , Oppel n 1975, S. 28—55. 

32) K a ź m i e r c z y k , S. 40. 
33) Di e letzt e Veröffentlichun g von K a ź m i e r c z y k (S. 44) schätz t auf 

eine r Fläch e von 0,6 ha übe r 600 Mensche n im 10. un d 11. Jh . un d 800 bis 
1000 um 1200. Da s würd e eine noc h größer e Bevölkerungsdicht e bedeuten . 
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Landes der Gerichtsbarkeit des Herzogs und seines Kastellans un te rwor-
fen, jedoch von der dörflichen Umgebung rechtlich nicht geschieden waren. 

Der sogenannte „Bairische Geograph", eine Beschreibung der slawi-
schen Völker aus der Mitte des 9. Jahrhunder t s , nennt den S tamm der 
Opolini mit 20 civitates (Erdburgen mit zugehörigen Gebieten), also einem 
verhäl tnismäßig großen Gebiet. Dafür war das Oppelner Becken viel zu 
klein, auch das westlich angrenzende Falkenberger Land reichte nicht 
aus, und die menschenleeren Sandwälder im Osten zählten in jener Zeit 
kaum mit. Das Hauptgebiet der Opolini w a r also wohl der Muschelkalk-
rücken und das westlich angrenzende Gebirgsvorland um Cosel und Ober-
glogau, e twa entsprechend den späteren Kastellaneien Tost und Cosel. 
Oppeln lag ganz ausgesprochen am Nordrande dieses Stammesgebietes, in 
eine dünn besiedelte Grenzzone vorgeschoben. Daß es t rotzdem so früh 
zum namengebenden Vorort des Stammes wurde, ve rdank t es wohl seiner 
günstigen geographischen Lage. Die Inselbildung in der Oder und die 
gesicherte Höhenlage des östlichen Flußufers ermöglichten einen guten 
Übergang über den Fluß. Hier zweigte von dem nord-südlichen, längs der 
Oder führenden Handelsweg von Breslau zur Mährischen Pforte ein an-
derer über den Fluß und längs des Muschelkalkrückens gegen Krakau 
und Kiew ab. Das Aufblühen der für die damaligen Verhältnisse nicht 
kleinen altpolnischen Stadt wurde dadurch begünstigt . 

Bei der Teilung Schlesiens zwischen den Söhnen des geflohenen und 
wieder eingesetzten Wladislaus nach 1163 blieb Oppeln zunächst bei dem 
größeren Breslauer Gebiet des äl teren Boleslaus, während sich der jün-
gere Mieszko mit einem kleinen Bereich, den Kastellaneien Ratibor und 
Teschen, abfinden mußte . Boleslaus wies seinem ältesten Sohn Jaroslaus, 
der seit 1198 auch Bischof von Breslau war, Oppeln im Umfang der drei 
Kastellaneien Oppeln, Cosel und Tost auf Lebenszeit als Herrschaftsgebiet 
zu. Nach dessen Tode 1201 fiel es an Boleslaus zurück, wurde aber noch 
im selben J a h r e von Mieszko von Ratibor erobert und seinem Staate auf 
Dauer eingefügt. Oppeln lag an dessen Nordrande, wurde aber für das 
ganze Terr i tor ium namengebend. Doch blieb die Frage des Regierungs-
sitzes zwischen Oppeln und Ratibor streitig, bis sie durch die Landestei-
lung nach 1281 auf einfache Weise gelöst wurde . 

Ein Kastellaneisitz war Oppeln sicherlich schon von Beginn des Piasten-
staates um die Jahr t ausendwende an, wenn die schriftlichen Belege auch 
erst 1222 34 einsetzen. Damals ist Zbrozlaus castellanus de Opol belegt, er 
t r i t t in dieser Rolle bis 1236 auf.35 Sein Bruder Radzlaus war 1222 3* und 
123037 Hofrichter von Oppeln. Den Schwiegersohn des Zbroslaus, den 
Oppelner Pala t in Grafen Clemens, beteiligte Herzog Kasimir 1228 38 an 
der Befestigung seiner Oppelner Burg. Man sieht, wie das mächtige, im 
Umkreis von Oppeln begüter te Geschlecht auch an der Verwal tung der 
Kastellanei Anteil nahm. 

34) Schlesisches Urkundenbuch, Bd I, hrsg. von H. A p p e 11, Wien, Köln, 
Graz 1963—1971, Nr. 222. 

35) SR 482. 36) SUb I, Nr. 222. 
37) SUb I, Nr. 314. 38) SUb I, Nr. 291. 
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Di e naheliegend e Frage , wo die ursprünglich e Oppelne r Kastel laneibur g 

lag, ist bishe r noc h nich t gelöst. F r ü h e r wurd e sie au f de r Höh e de r rech -
te n Oderseit e in de r Näh e de r Adalbertkirch e gesucht , doc h habe n neuer e 

Grabunge n an diese r Stell e ein negative s Ergebni s gehabt . Di e polnisch e 

Forschun g ve rmute t die Kastel lane i j e t z t 3 9 au f de r Pascheka-Inse l südlic h 

de r ausgegrabene n Stadtsiedlung , doc h fehl t bishe r ein e volle archäologi -
sche Bestätigung . I n de r Näh e ist auc h de r Marktpla t z zu vermuten , wie 

er für de n Hande l nöti g war . 

Di e Pfar r e de s ganze n Siedlungskomplexe s war wahrscheinlic h die 

Adalbertkirch e auf de r Höh e de r rechte n Oderseite , vom Mauerzu g de r 

spätere n deutschrechtliche n S tad t ebe n noc h mi t eingeschlossen . Sie t r i t t 

zwar urkundl ic h ers t 1254 auf, abe r gleich in eine r Weise, die ein höhere s 

Alter deutlic h macht . Auf ein solche s weist auc h da s Pa t roz in iu m des hl . 

Adalber t hin , de r 998 heiliggesproche n wurde . 

3. D i e e r s t e L o k a t i o n d e r S t a d t O p p e l n 

De m altpolnische n t r a t zu Begin n des 13. J a h r h u n d e r t s da s neue , west-
lich gestaltet e Oppel n gegenüber . F ü r seine Gründun g besitze n wir ein e 

Urkund e von 1217 40 — die ältest e e rha l ten e eine s Oppelne r Pias te n über -
haup t —, die freilich ein e ganz e Reih e von Frage n offen läßt . Herzo g 

Kasimi r von Oppel n (1211—1229) er laubt e seine m Kapla n un d Kanzle r 

Sebastia n un d dessen Bruder , de m Grafe n Gregorius , in ihre m Dor f 

Leschnit z Gäst e anzusiedel n nac h de r gleiche n Form , in de r de r Herzo g 

selbst Gäst e in Oppel n un d Ratibo r lozier t hat te , so da ß sie im Mark t die 

Schenke n un d die einzelne n Freiheitsrecht e au s de r Gnad e de r herzog -
liche n Schenkun g siche r besitze n sollten. 4 1 

De r Lakonismu s de r Urkund e entsprich t andere n gleichzeitigen . Sie 

nenn t Oppel n un d Ratibo r nu r als Vorbilde r für Leschnitz , näher e Be-
s t immunge n hä t t e n Sebastia n un d Gregoriu s be i de m darau f folgende n 

Abkomme n mi t eine m Lokato r von Leschnit z zu treffen gehabt . Di e Ur -
kund e sprich t nich t einma l von deutsche m Recht . Aber sie e rwähn t im 

Zusammenhan g mi t eine m forum Gäste , hospites, un d da s ware n damal s 

in andere n Städte n Schlesien s deutsch e Siedler . 

Di e deutsch e Wissenschaf t ha t lang e gezögert , au s diese r Quell e die 

Gründun g de r deutschrechtliche n Stad t Oppel n durc h Herzo g Kasimi r zu 

folgern , die in de r Zei t zwischen 1211, de m Regierungsantr i t t dieses Her r -
schers , un d 1217 erfolgt sein müßte . 4 2 Dagege n ha t sich de r polnisch e 

39) K a ź m i e r c z y k , S. 36. 40) SU b I, Nr . 165. 
41) sub eadera forma verbi gratia, sub qua hospites in Opol et Rattibor olim 

locavi, ita ut in ipso foro tabernae et singula libertatis iura sub meae donationis 
gratia secure percurrant. 

42) De r erste wirkliche Chronis t der Stadt , Fr . I d z i k o w s k i : Geschicht e 
der Stad t Oppeln , Oppel n 1863, erwähn t die Urkund e nu r ganz kurz (S. 44). 
S t u m p e , S. 23, meint , „wahrscheinlic h sind es deutsch e Kaufleute , die be-
reit s frühe r eingewander t sind. " Th . G o e r l i t z : Di e Rechtsentwicklun g in 
der Stad t Oppeln , in : De r Oberschlesie r 20 (1938), S. 681—694, werte t die 
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Forsche r Wùadysùaw D z i e w u l s k i 4 3 mi t allem Nachdruc k u m de n Be-
weis bemüht , da ß zwischen 1211 un d 1217 die Lokatio n de r deutschrecht -
liche n Stad t Oppeln , wie sie un s heut e in de r regelmäßige n Fo r m de r Alt-
stad t entgegentr i t t , erfolgt sei. Di e Übergab e de s Braurechtes , da s ur -
sprünglic h in Pole n ein herzogliche s Rega l war , an da s foru m sei typisch 

für deutschrechtlich e Städte , in dene n da s Bierbraue n ein e Haupte in -
nahmequel l e für die Bürge r gewesen sei. Di e Zusicherun g de r singula 
libertatis iura bedeut e die Befreiun g von de n Laste n de s polnische n 

Herzogsrechtes , in diesem Fall e nich t zugunste n eine s pr ivate n Grund -
her rn , sonder n zugunste n de r Bürge r selbst. Da s sei ein e Grundbedingun g 

bei de r Ansiedlun g nac h deutsche m Rech t gewesen. Auch ein e Aussta t tun g 

de r hospites mi t Lan d schein t Dziewulsk i selbstverständlich . Di e Urkund e 

von 1217 sei ein völliger Beweis für die vorhergehend e Ents tehun g de r 

deutschrechtliche n Stad t Oppeln . Ander e polnisch e Forsche r habe n sich 

diese r Meinun g angeschlossen. 4 4 Es liegt hie r also de r Ausnahmefal l vor, 

da ß die polnisch e Wissenschaf t die Gründun g eine r deutschrechtliche n 

Lokationsstad t frühe r ansetzt e un d s tärke r betont e als die deutsche . 

Ei n zusätzliche r Beweis für die Richtigkei t von Dziewulski s Ansich t ist 

ein e Urkund e von 1228 45, in de r Herzo g Kasimi r von seine m Bemühe n 

spricht , die Bur g Oppel n mi t eine r Maue r zu umwehren . E r verpflichtet e 

de n Oppelne r Pa la t i n Gra f Clemens , die halbe n Baulaste n zu tragen , un d 

t r a t ih m als Gegenleistun g ein e Reih e von Dörfer n im Herzogtu m Oppel n 

un d in Kleinpole n ab. Da ß es sich dabe i u m die Bur g auf de m Ostrówe k 

handelt , ha t Josep h G o t t s c h a l k gegen früher e andersar t ig e Meinun -
gen mi t alle r Exakthei t nachgewiesen. 4 6 Dies e Bur g lag abe r im Gebie t 

de r altpolnische n Stad t un d übe r dere n Häusern. 4 7 Ih r Ausbau bedeutet e 

die endgültig e Zers törun g de r alte n Siedlung , die scho n frühe r in Auf-
lösun g begriffen gewesen sein muß , durc h de n Herzo g selbst. I n de r Ta t 

fiospites nu r als „Zuwanderer" , ohn e eine förmlich e Stadtgründun g anzunehmen . 
S t e i n e r t , Art. „Oppeln " im „Deutsche n Städtebuch" , Bd 1, Stuttgar t 1939, 
S. 842: „Deutsch e hospites 1217, anscheinen d Kaufmannssiedlun g zu Fremden -
recht , erwähnt. " Ähnlich W. K u h n : Siedlungsgeschicht e Oberschlesiens , Würz-
bur g 1954, S. 51. 

43) W. D z i e w u l s k i : Miast o lokacyjne w Opol u w XIII—XV wieku [Die 
Lokationsstad t Oppel n im 13. bis 15. Jh.] , in : Studi a Śląskie, Neu e Reihe , Bd 1, 
Oppel n 1958, S. 15—85, hie r S. 30 ff. 

44) z. B. H o ù u b o w i c z , S. 9. Wenn S. G o l a c h o w s k i : Opole w roku 
1787, miast o i ludnoś ć [Oppel n im Jahr e 1787, Stad t un d Bevölkerung] , in : 
Studi a na d miastam i i wsiami śląskimi, Oppel n 1969, S. 14, von der „neue n 
Lokatio n der Stad t am Beginn des 14. Jhs. " spricht , so ist das wohl nu r ein 
Druckfehle r für „13. Jh." . Da s Jubiläumswer k „Miast a polskie w tysiącleciu " 
[Die polnische n Städt e in eine m Jahrtausend] , Bd 2, Breslau , Warschau , Kraka u 
1967, S. 154, sprich t von der Stadtgründun g vor 1217 un d sogar von eine r Um -
mauerun g in dieser Zeit . 

45) SU b I, Nr . 291. 
46) J. G o t t s c h a l k : Zu r mittelalterliche n Geschicht e der Oppelne r Burgen , 

in : Zs. des Vereins für Geschicht e Schlesien s 70 (1936), S. 111—151. 
47) Vgl. den Grundri ß von altpolnische r Stad t un d Burg bei K a ź m i e r -

c z y k , S. 35. 
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unmi t te lbare n Nachbarschaf t von Oppeln , währen d ander e Präbenden , 

vor allem die seh r reich e des Propstes , ihr e Zehnte n wei te r von Oppel n 

entfern t besaßen . Da s legt de n Schlu ß n a h e 5 ? , da ß die Auss ta t tun g de s 

Archidiakon s die ältest e war un d noc h in die Zei t vor de r Gründun g de s 

Kollegiatstifte s zurückreicht , d. h . da ß sie die ursprünglich e Auss ta t tun g 

de r Oppelne r Kreuzkirch e war . 

Di e Ansetzun g de r hospites in Oppel n un d Ratibo r war de r erst e be-
kann t e un d wahrscheinlic h de r erst e übe rhaup t vorgekommen e Schrit t 

zu eine r deutsche n Kolonisatio n im Herzogtu m Oppeln . E s ist bezeich -
nend , da ß beid e Städte , die u m die Roll e de r Haupts tad t wetteiferten , 

dabe i in gleiche m Schrit t gingen . Di e wei tere n S ied lungsunternehmunge n 

de r oberschlesische n Herzög e Kasimi r un d Mieszk o IL (1229—1246) be -
schränkte n sich auf da s Mähre n zugewandt e Westodergebiet . Nu r de r 

Breslaue r Bischo f setzt e scho n 1222 auf de m Oderufe r Ujes t im Muschel -
kalkrücke n als deutschrechtlich e Stad t aus . 

Oppel n un d Ratibo r s tehe n hie r geschichtlic h in eine r Reih e mi t de n 

Hauptor te n de r andere n polnische n Teilstaaten , dere n deutschrechtlich e 

Anfänge ebenfall s seh r früh liegen un d deswegen nich t nähe r geklär t 

sind. 5 8 I n Bresla u steh t a m Anfan g ein e Wallonensiedlun g de s 12. J a h r -
hunder ts , 1214 ist ein Schul z Godinus belegt . I n K r a k a u erschein t 1220 

ein Petrus villicus, de r dan n 1228 Petrus solthetus genann t wurde . I n 

Pùock gab es vor 1227 ein Dominikanerkloster , 1228 wurd e es als civitas 
bezeichnet . Sandomi r ha t t e vor 1238 ein Dominikanerkloster , wurd e abe r 

nac h eine r Urkund e von 1286 scho n von de m 1227 vers torbene n Herzo g 

Leszek de m Weiße n begründet ; 1243 war es civitas."9 I n Pose n ha t t e als 

Vorläufe r de r Stadt te i l Schrodk a scho n 1239 deutsche s Recht . Un d Ratibo r 

empfin g nac h de r scho n e rwähn te n Urkund e von 1217 ebenfall s seine 

hospites. Di e polnische n Herzög e wand te n also die westlich e Stadtfor m 

zuers t in ihre n Regierungssitze n an . 

4. D i e z w e i t e L o k a t i o n O p p e l n s 

Aber bei al lede m bleibe n doc h Bedenke n bestehen . Sie sind zunächs t 

gegeben durc h de n Grundr i ß de r Stad t Oppeln , de r ein großes , fast völlig 

regelmäßige s Schachbrettsyste m bildet , angeordne t u m eine n breiten , 

rechteckige n (78 ma l 114 m) Zen t ra lmark t . Nu r die westlich e St raß e a m 

Mühlgrabe n ist e twa s nac h inne n gekrümmt , abe r da s ist offensichtlic h 

ein e spätere , durc h die Verlegun g de s Flußbet te s erzwungen e Änderung . 

Di e schlesische n un d ebens o die benachbar te n nordmährische n Städte , dere n 

früh e Ents tehun g gesicher t ist, habe n meis t Langmärk t e wie Neumark t 

ode r doc h seh r lange , rechteckig e Märk t e wie Goldberg , Löwenberg , 

Haynau , ode r sie sind weni g regelmäßi g wie Troppau , Jägerndor f un d 

57) P a n z r a m , S. 152 f. 
58) W. K u h n : Di e deutschrechtliche n Städt e in Schlesien un d Pole n in der 

erste n Hälft e des 13. Jahrhunderts , Marbur g 1968, unte r den betreffende n 
Stichwörtern . 

59) Zbió r dokumentó w maùopolskich [Sammlun g kleinpolnische r Urkunden] , 
hrsg. von St. K u r a ś un d Iren a S u ù k o w s k a - K u r a ś , Bd 4, Breslau , War-
schau , Kraka u 1969, Nr . 875. 
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Mährisch-Neustadt. Der Grundr iß von Oppeln paßt nicht recht in den 
Anfang des 13. Jahrhunder t s . 

Ungewöhnlich ist auch die Stellung der Stadtkirche im Grundr iß . In 
der Regel steht sie in Schlesien in einem Baublock des Schachbrett-
systems, der nur mit einer Ecke an den Mark t stößt, also noch einiger-
maßen zentral in der Stadt, zugleich aber dem Getriebe des Marktes ent-
rückt liegt. In Oppeln aber steht die Kreuzkirche ganz am Nordrand 
neben der Stadtmauer , in der Ver längerung des Marktes, aber von ihm 
durch zwei Baublöcke getrennt . 

Noch bedeutsamer ist, daß die Oppelner F luren nach fränkischen Hufen 
gegliedert sind, wie aus späteren Urkunden deutlich wird. 1306 60 kaufte 
Radzlaus, herzoglicher Kaplan und Kustos an der Oppelner Kreuzkirche, 
von Herzog Boleslaus eindreiviertel fränkische Hufen vor der Stadt Op-
peln, um sie dem Altar der hl. Ka thar ina in der Kreuzkirche zu schenken. 
Weitere drei fränkische Hufen vor Oppeln gab der Herzog selbst der 
Kreuzkirche im Tausch gegen anderweit igen Besitz des Radzlaus. 1312 81 

schenkte Radzlaus der Kirche auch zwei Hufen in Sakrau, die er als Gabe 
des Herzogs besaß. Da sie dabei mit den drei Oppelner Hufen zusammen 
genannt wurden und mit ihnen gleiche Abgaben entrichteten, ist zu ver-
muten, daß es in Sakrau ebenfalls um fränkische Hufen ging. 

Auch im Flurbi lde sind diese fränkischen Hufen deutlich zu erkennen.82 

Sie streichen von der Oder aus nach Osten bis zur Gemarkungsgrenze und 
haben die vorgeschriebene Länge von über 2 km. Sie setzen sich ohne 
Unterbrechung aus Oppeln in das angrenzende Sakrau fort; hier haben 
sie auch Hofanschluß. Sakrau ist also ein einreihiges Waldhufendorf. Es 
muß gleichzeitig mit den Oppelner Stadtfeldern als s tadtverbundenes 
Dorf 63 angelegt worden sein; heute ist es in Oppeln eingemeindet. Auch 
das benachbarte, auf der westlichen Oderseite gelegene Halbendorf zeigt 
die Waldhufenstruktur , nu r daß sie im Süden und Norden durch spätere 
Gutsbildung gestört ist. Ein Feldstück im Nordosten des Dorfes, im Be-
reich al ter Oderschlingen, führt den Namen „Oberschale". Das ist eine 
Vers tümmelung des F lurnamens „Oberschar" (= überscherendes, übriges 
Land), der für Waldhufendörfer bezeichnend ist. Der Name ist schon 1531 
belegt.84 Auch Goslawitz östlich Oppeln ha t te 1307 fränkische Hufen;85 sie 
sind hier allerdings nicht gut mit dem heutigen Grundr iß des Dorfes in 
Übereinst immung zu bringen. 

In einer Stadt können Waldhufen natürl ich keinen Hofanschluß haben. 
Trotzdem weisen viele schlesische Städte fränkische Hufen auf, nicht 
nur am Sudeten- und Beskidenrand, wo auch die Dörfer die gleiche 

60) SR 2908. 61) SR 3323. 
62) Vgl. Meßtischblatt 5373 Oppeln oder die Stadtpläne von 1734 und 1859 

bei I d z i k o w s k i . 
63) W. K u h n : Die Stadtdörfer der mittelalterlichen Ostsiedlung, in: W. 

K u h n : Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Ost-
mitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart, Bd 16), Köln, Wien 1973, S. 
235—303. 

64) I d z i k o w s k i , S. 344. 65) SR 2946. 
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Struktur haben, oder in den Waldhufeninseln der Ebene um Kreuzburg 
und Namslau, sondern auch weiter nördlich mitten im Geltungsbereich 
der flämischen Hufe. Beispiele dafür sind etwa in Oberschlesien Peiskret-
scham und Myslowitz, in Niederschlesien Trachenberg und Guhrau. Aber 
alle diese Städte wurden erst nach der Mitte des 13. Jahrhunderts loziert, 
und erst in dieser Zeit haben die fränkischen Hufen in Niederschlesien 
rechts der Oder und in Oberschlesien Eingang gefunden. Ihre Anwendung 
bei der Oppelner Stadtgründung vor 1217 ist daher äußerst unwahr-
scheinlich. 

Die Lösung dieser Zweifel scheint mir eine Urkunde von 1254 zu brin-
gen, die von den Besitzrechten der Adalbertkirche handelt. Sie war nur 
in einer Abschrift des 17. Jahrhunderts erhalten, die heute verloren 
scheint. Der volle Text wurde nirgends veröffentlicht, die Anfertigung 
eines Fotos für das schlesische Urkundenbuch versäumt. So müssen wir 
uns mit den Angaben in den schlesischen Regesten88 begnügen, wobei die 
Unvollständigkeit durch eine zweite Wiedergabe des Inhalts bei I d z i -
k o w s k i bewiesen, aber nur wenig gemildert wird.67 Der Inhalt ist 
folgender: 

Slawenczicz, 21. Juni 1254. Herzog Wladislaus von Oppeln verleiht der 
Kirche des heiligen Adalbert auf dem Berge zu Oppeln vom herzoglichen 
Zoll in Oppeln die neunte Woche zum Vorteil des jeweiligen Pfarrers, 
ferner 4 Hufen samt allen Zinsen und Diensten. Er bestätigt der Kirche 
ferner das Recht auf alles, was zwischen den nach Goslawitz und Kempa 
führenden Straßen liegt, wobei jedoch die hier Angesessenen das Recht 
haben, ihre Dienste abzulösen gegen eine Viertelmark Silber und 6 Schef-
fel Dreikorn von der Hufe, so daß sie zusammen mit dem alten Zins je 
Hufe eine halbe Mark und 6 Scheffel zu entrichten haben werden. Der 
Herzog bestätigt ferner den Zins von einem Skot Silber von jedem Garten 
auf dem zwischen der Stadt und dem Fluß liegenden Erbgut der Kirche, 
was gewöhnlich Argosza genannt wird; ferner die Zinsen und Hebungen 
von den etwa in der Stadt erbauten Häusern der Kirche. Auf die der Kir-
che überlassenen Baumgärten sollen weder die Bürger noch die Kastel-
lane Anspruch haben. Ferner bestätigt der Herzog die vom Grafen Jaxa 
geschenkten Äcker über der Oder auf Czeppanowitz zu und lacum ibidem 
cum utraque ripa, quae dicitur Popowe Jezioro. Die herzoglichen Güter, 
nämlich Goslawitz und das Dorf, welches auf dem Erbe der Kirche neben 
der Stadt gegen Goslawitz liegt, die bei der Adalbertkirche von Anfang 
an eingepfarrt waren, sollen exspirante libertate an die Kirche das Meß-
korn und die Tischheller entrichten. Zeugen: Graf Jaxa de Othmanth, 
Graf Joannes de Sussecz, Graf Janussius Lübeck, Graf Dobessius 
Coprziwnicza, Graf Bert, de Boguszecz, Graf Egidius de Sucha. Ausgefer-
tigt durch den Hofnotar Konrad. 

Die Urkunde wurde von W a t t e n b a c h als Fälschung erklärt, vor 
allem, weil die Beifügung eines Zunamens zu den Zeugennamen damals 

66) SR 875. 
67) I d z i k o w s k i , S. 65. 
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nicht üblich gewesen sei. G r ü n h a g e n hat sich diesem Urteil ange-
schlossen.88 Nur I d z i k o w s k i hat die Urkunde für echt gehalten. Die 
späteren Forscher haben sie fallweise benutzt, aber die Frage der Echtheit 
beiseite gelassen. 

Inhaltlich wird die Urkunde von 1254 weitgehend bestätigt durch eine 
spätere von 1295 69, in der der Breslauer Bischof Johann Romka auf Bitten 
des Herzogs Boleslaus von Oppeln eine neue elfte Pfründe des Oppelner 
Kollegiatstiftes mit den bisherigen Einkünften der Adalbertkirche aus-
stattete. Es werden genannt die neunte Woche vom Zoll in Oppeln, die 
der Adalbertkirche seit alters zustand7 0 , vier Hufen vor Oppeln, die je 
eine Vier te lmark Silber und 6 Scheffel Dreikorn entrichten, die zur Adal-
bertkirche gehörigen Gärten, von denen jeder 2 Skot Silber jährlich zinst, 
die Äcker und der See Popoue Jezoro zwischen Oder und Sczepanowitz. 
Auch der halbe Stein Wachs, der stat t des Zehnten von den Gär ten des 
Vogtes vor der Stadt gegeben wurde , ferner der Garbenzehnt von Scze-
panowitz einschließlich jenes, den die Bauern von Dimidia Villa (Halben-
dorf) unrechtmäßigerweise vorbehielten, mögen, wenngleich weniger ge-
nau, dem Bestand von 1254 entsprechen. 

Was der Adalbertkirche also 1254 bestätigt oder verliehen worden war, 
wurde ihr 1295 Stück um Stück zugunsten des Kollegiatstiftes entzogen. 
In der Besitzaufstellung desselben erscheinen die früheren Grundstücke 
der Adalbertkirche später auf mehrere Pfründe aufgeteilt.71 Die Echtheit 
der Urkunde von 1295 ist nie bezweifelt worden, sie beweist zugleich die 
Richtigkeit der im Dokument von 1254 angeführten Tatsachen. Eine Fäl-
schung des letzteren hä t te nach 1295, nachdem die ganze Kirchenausstat-
tung in den festen Besitz der Kreuzkirche übergegangen war , kaum mehr 
einen Sinn gehabt. Eine Fälschung vor 1295 würde so nahe dem angege-
benen Aussta t tungsjahr 1254 liegen, daß die für dieses geltende Tat -
sachen noch im Gedächtnis waren und richtig wiedergegeben werden 
konnten. Das gilt vor allem für die Einzelheiten hinsichtlich der deutsch-
rechtlichen Umsetzung, die an sich für die Rechte der Kirche unerheblich 
waren und deren Erf indung unnütz gewesen wäre . So darf der materielle 
Inhal t der Urkunde von 1254 auf jeden Fall verwendet werden. 

Merkwürdigerweise ist das Dokument allgemein dahin vers tanden wor -
den, daß die Adalbertkirche 1254 zur Pfarrkirche der Stadt Oppeln er-
hoben worden sei.72 Das geht wohl auf die Angabe in einer Handschrift 

68) SR 875. 
69) SR 2387; der volle Text wird abgedruckt bei J. J. M e n z e 1 : Die schlesi-

sche Lokationsurkunde des 13. Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, zur 
Siedlungs-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft 
im Mittelalter (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, Bd 19), 
Würzburg 1977, Nr. 172. 

70) Que ad prefatam ecclesiam sancti Adalberti pertinuit ab antiquo. 
71) Siehe Anmerkung 56. 
72) S t e i n e r t , in: Deutsches Städtebuch, Bd I, S. 842; G. S c h i e d l a u -

s k y , R. H a r t m a n n und H. E b e r 1 e : Die Bau- und Kunstdenkmäler des 
Stadtkreises Oppeln, Breslau 1939, S. 33 und 89; P a n z r a m , S. 153; D z i e -
w u l s k i , S. 19. 

17 





Die zweimalige Lokation von Oppeln 259 

Rechts gebunden, es wurde von den bäuerlichen Hufen entrichtet. Die 
Wendung vom bevorstehenden Ablauf der Frei jahre beweist, daß das 
Gebiet nicht lange vorher nach Hufen zu deutschem Recht umgelegt 
wurde. 

Auch die Zuteilung von vier Hufen Widmut land für die Adalbertkirche 
ist ein Beweis für deutsches Recht. Die Leistung eines Grundzinses von 
einer Vier te lmark Silber und 6 Scheffeln Dreikorn sowie eines Zehnts 
von einer Vier te lmark war damals der normale Satz für die deutsch-
rechtliche Hufe; der „alte Hufenzins" des Regestes von einer Vier te lmark 
steht wahrscheinlich irr tümlich für „Zehnt": das ist der normale Geld-
zehntsatz in Schlesien, wie ihn zuerst Herzog Heinrich I. 1227 gegenüber 
dem Breslauer Bischof für Neubrüche durchgesetzt ha t te und wie er 
später auch für durch Umlegung ents tandene Hufen berechnet wurde. 

Schließlich nennt die Urkunde von 1254 Oppeln zum ers tenmal „Stadt", 
civitas75, das ist der Fachausdruck für die deutschrechtliche Stadt, und 
spricht von der Bürgerschaft. 125878 ist dann ein Vogt von Oppeln, Niko-
laus, Sohn des Wolram, belegt. 

Der Besitz der Adalbertkirche setzte sich westlich der Oder in Sczepa-
nowitz fort. Hier besaß die Pfar re von Graf J axa von Ot tmuth ge-
schenkte Äcker. Jaxa, der auch als Zeuge in der Urkunde auftritt , wa r ein 
Schwiegersohn des Oppelner Kastel lans Zbroslaus.77 Die Bezeichnung 
eines hier liegenden Sees als Popowe Jezioro (Pfaffensee) in der Urkunde 
von 1254 zeigt, daß er schon einige Zeit im Besitz der Kirche war . Eine 
Ergänzung erfährt diese Angabe durch jene von 1295, daß der Adalber t -
kirche der Garbenzehnt von Sczepanowitz zustand, auch jener, welchen 
die Bauern von Halbendorf unrechtmäßig verweigerten. Das zeigt, daß 
zumindest der Südteil von Halbendorf auf Feldern angelegt wurde , die 
ursprünglich zu Sczepanowitz gehörten und mit diesem zehntpflichtig 
waren, daß aber die Bauern des neuen deutschrechtlichen Dorfes die Lei-
stung in der alten Form des Feldzehnten ablehnten. 

Nach alledem erscheint die Adalber tpfarre als ein großes, altes und 
reich dotiertes Kirchspiel. Die Aussta t tung mi t erheblichen Ländereien 
an der Stelle des späteren Oppeln und Sakrau, also in der unmit te lbaren 
Umgebung der Kirche, ist ein altpolnischer Zug, noch mehr die Ver-
leihung von einem Neuntel des Oppelner Zolls. Auch das Auftreten rein 
polnischer F lu rnamen auf den Kirchenbesitzungen wie Argosza und 
Popowe Jezioro zeigt den altpolnischen Charak te r der Pfarre , dazu das 
Adalber t -Patrozinium und die ungeheure Größe des Pfarrsprengels , die 
freilich erst aus späteren Quellen deutlich wird und von der noch zu 
sprechen sein wird. 

Das Gebiet des neuen Oppeln und seiner Umgebung war altbesiedelt. 
Das geht nicht nu r aus den besprochenen Quellen und neuen polnischen 

75) S t e i n e r t , der die Urkunde von 1254 noch benützen konnte, führt den 
Terminus civitas für dieses Jahr an (Deutsches Städtebuch, Bd I, S. 842). 

76) SR 999. 
77) Nach einer allerdings gefälschten Urkunde von 1235 (SUb II, Nr. 424). 
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Ausgrabunge n  7 8 hervor , sonder n auc h au s de m Auftrete n de s Feldzehn -
ten . Nac h de r Einkommenslis t e des Kollegiatstifte s von 1531, die auf viel 

älter e Verhältniss e zurückgeht , wurd e in Teile n de r Stad t Oppeln , in 

Neudorf , Sakrau , Goslawitz , Halbendor f un d Vogtsdor f Garbenzehn t ent -
richtet . Da ß er bei de r deutschrechtliche n Umsetzun g nich t beseitigt wur -
de , paß t zu de r frühe n Zeitlag e de r Un te rnehmung . 

Bei de r Umsetzun g scho n bebaute n Boden s wurde n nich t allzuviele 

Frei jahr e gewährt , höchsten s sechs bis acht . Wen n sie 1254 in Sakra u un d 

Goslawit z vor de m Ablauf standen , kan n die Lokat io n nich t vor 1246 

erfolgt sein , d. h. , sie war ein Wer k des 1246 zu r Regierun g gekommene n 

Herzog s Wladislaus , de r auc h sons t de r groß e Kolonisato r de s Oppelne r 

Lande s war . Keinesfall s kan n sie mi t de r urkundl ic h belegte n erste n 

Lokatio n vor 1217 gleichgesetz t werden . Es kan n auc h nich t da ra n gedach t 

werden , da ß diese Lokatio n sich in ihre r Durchführun g durc h meh r als 

ein Menschenalte r hingezoge n hä t te . Es sind vie lmeh r zwei deutlic h ge-
t r enn t e Lokationsakt e zu erkennen , eine r vor 1217 durc h Herzo g Kasimi r 

un d eine r nac h 1246 durc h Herzo g Wladislaus . 

Da s Da tu m „nac h 1246", da s au s de r Analyse de r Urkund e von 1254 ge-
wonne n wurde , erfähr t ein e genau e Bestät igun g durc h da s Gründungs jah r 

de s Oppelne r Franziskanerklosters . E s n imm t de n Baubloc k südwestlic h 

de s Ringplatze s ein , de r sons t nac h de m schlesische n Normalschem a de r 

Stadtkirch e vorbehal te n war . Dies e war in de m neue n Oppel n scho n in 

de r Kreuzkirch e vorhanden . Sie lag jetzt , da de r S tad tgrundr i ß nac h 

Süde n zu vergrößer t worde n war, an seine r Nordgrenze . De r Plat z schrä g 

gegenübe r de m Rin g konnt e für ein de r Stad t noc h fehlende s Kloste r ver-
wende t werden . Da s bedeute t e aber , da ß da s Franziskanerkloste r scho n 

bei de r zweite n Lokatio n vorgesehe n wurde . 

Da s Oppelne r Franziskanerkloste r w u r d e 1248 auf de m Ordenskapi te l 

in Görlit z bestätigt. 7 9 1260 m wurd e auf de m Minori tenkapi te l in Narbonn e 

bei de r Eintei lun g de r Provinze n ein e Oppelne r Kustodi e in de r böhmi -
sche n Provin z genannt . 1281 8 I ist de r Kusto s de r Oppelne r Franziskane r 

belegt , 1287 8 2 da s Kloste r als solches . 

De r Entwicklungsgan g von Oppel n war danac h folgender : 1211 bestan -
de n die Kastellanei , die Alts tad t auf de m Ostrówe k un d für beid e die ein 

große s Gebie t beiderseit s de r Ode r umfassend e Adalber tpfarre . Vor 1217 

fügte Herzo g Kasimi r daz u ein e deutsch e S tad tg ründun g auf de m öst -
liche n Oderufer , zunächs t noc h in bescheidene n Maße n un d von un s nich t 

nähe r bekann te n Formen . Di e Kirch e wurd e die in de r Neusiedlun g ge-
legen e Kreuzkirche , währen d de r übrig e Sprenge l de r Adalbertkirch e 

zunächs t noc h unangetas te t blieb . Di e Kreuzkirch e entwickelt e sich schnel l 

78) K a ź m i e r c z y k , S. 44, erwähn t Gräberfelde r des 10.—12. Jhs . auf dem 
Gebie t von Neudor f un d Groschowitz . 

79) C. B a r a n : Sprawy narodowościow e u franciszkanó w śląskich w XII I 
wieku [Nationalitätenfrage n bei den schlesische n Franziskaner n im 13. Jh.] , 
in : Studi a ecclesiastic a 9 (1954), Warschau , S. 31. 

80) CDSi l VII/2 , S. 85. 81) SR 1673. 
82) SR 1995; vgl. auch D z i e w u l s k i , S. 57. 
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zum Mit telpunkt der Kirchenorganisation im Herzogtum Oppeln, und vor 
1239 wurde sie zur KoUegiatkirche erhoben. 

Die S tad tgründung erwies sich bald als zu klein. Unmit te lbarer Anlaß 
zur zweiten Lokation dürften, wie bei Breslau und Krakau, die Zer-
störungen durch den Mongoleneinfall gewesen sein. Die neue Gründung 
war eine der ersten, wahrscheinlich d i e erste Kolonisationshandlung des 
1246 zur Herrschaft gekommenen Herzogs Wladislaus. Sie war in jeder 
Hinsicht eine großzügige Planung. Das neue Oppeln umfaßte innerhalb 
des Mauerringes 250 Bürgerhäuser 8 3 , das Zweieinhalbfache der altpol-
nischen Stadt. Oppeln und Ratibor wurden die größten mittelalterlichen 
Stad tgründungen des Herzogtums Oppeln. Ein Hausplatz, wie er dem 
Wunsche der deutschen Neubürger und den Normen der deutschrecht-
lichen Stadt entsprach, benötigte jetzt rund 500 qm, das Zehnfache des 
altslawischen Maßes. Das Innere der Neustadt ha t te damit ein Areal von 
16 ha, das 25- bis 30-fache der Ostrówek-Stadt . Dazu kam noch der viel-
fach größere Raumbedarf der deutschrechtlichen Stadt für Felder, Gär ten 
und s tadtverbundene Dörfer. So viel Land in geeigneter Lage besaß der 
Herzog an freiem Eigenland im Oppelner Bereich nicht. Er sah sich 
daher zu einem Eingriff in den Besitz der reich ausgestat teten Adalber t -
kirche genötigt. Sein Vorgehen dabei steht in vollem Einklang mit den 
Methoden anderer slawischer Herrscher in derselben Zeit.84 

Auch bei der doppelten Lokation steht Oppeln in einer genauen sach-
lichen und zeitlichen Paral lele mit den Regierungssitzen der anderen 
polnischen Teilungsgebiete. In Breslau erfolgte die zweite S tad tgründung 
mit Schaffung des großen, regelmäßigen Schachbrettgrundrisses 1242, in 
Posen 1253, in Krakau 1257, in Sandomir 1286. Überall ha t te sich heraus -
gestellt, daß die erste, gleichsam überei l te Lokation zu Beginn des 13. 
J ah rhunder t s ihre Maße zu niedrig gesetzt ha t te und einer Vergrößerung 
bedurfte, die in der J ah rhunder tmi t t e vollzogen wurde . 

Die Siedlungstätigkeit Herzog Wladislaus' umfaßte aber gleichzeitig 
mit der Stadt die ländliche Umgebung. Das nördlich angrenzende herzog-
liche Sakrau wurde, vielleicht un te r Einbeziehung von Besitz der Adal-
bertkirche, in Waldhufen umgelegt, ebenso das westlich der Oder gegen-
überliegende Halbendorf. Es t rägt einen typischen Stadtdorfnamen 8 5 ; 
gleiches gilt von Neudorf, dem südlichen Nachbardorf Oppelns, und dem 
etwas weiter südwestlich liegenden Vogtsdorf, in dem wahrscheinlich 
der Oppelner Lokator Besitz erhielt. Auch das herzogliche Goslawitz w u r -
de in fränkische Hufen umgelegt. 

83) Nach dem Urbar von 1566 innerhalb der Stadtmauer 251 Häuser (Urbarze 
I, S. 10—18). 

84) W. K u h n : Die Städtegründungspolitik der schlesischen Piasten im 13. 
Jahrhundert, vor allem gegenüber Kirche und Adel, Hildesheim 1974; d e r s . : 
Die deutschen Stadtgründungen des 13. Jahrhunderts im westlichen Pommern, 
in: ZfO 23 (1974), S. 1—58. 

85) K u h n , Die Stadtdörfer, S. 277 f. 
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5. O p p e l n u n d d i e d ö r f l i c h e B e s i e d l u n g 
s e i n e s U m l a n d e s 

Es ist deutlich geworden, daß die Siedlungstätigkeit Herzog Wladislaus' 
gleich nach seinem Regierungsantr i t t 1246 einsetzte und nicht erst mit der 
Gründung der deutschen Stadt Beuthen 1253/54. Es ist ja auch nahel ie-
gend, daß der Herzog sein Werk zunächst im Zent rum seines Landes be -
gann, im Anschluß an die äl teren Siedlungsgebiete westlich der Oder, und 
erst dann nach Süden und schließlich ins Beskidenvorland ausgriff. Bisher 
konnte man das aber nu r ahnen, da die Urkunde von 1254 als Fälschung 
unbeachtet blieb.86 

In diesem Zusammenhang gewinnt eine Urkunde von 1260 87 neue Be-
deutung. Damals ertauschte Herzog Wladislaus von Bischof Thomas IL 
von Breslau die Dörfer Bogusici, Clchovici, Cremchici und Twaroscov, die 
der Herzog früher der Kirche geschenkt hat te , und Zlotnici und Zlinici m, 
welche die Kirche aus anderem Recht besaß, da diese Dörfer nunmehr 
nobis essent summe necessarie. Von ihnen sind Boguschütz, Chrzumczütz, 
Zlat tnik und Zlönitz, die geschlossen südlich von Oppeln liegen, leicht zu 
bestimmen. Für Clchovici hat S t u m p e die Ident i tä t mit dem benach-
bar ten Chrzowitz nachgewiesen.80 Es liegt nahe, auch den sechsten Ort 
Twaroscov in derselben Gegend zu suchen, der dann seinen Namen ver-
loren haben muß. Erst dadurch ergibt sich eine einleuchtende Begründung 
für den Wunsch des Herrschers.00 

Warum der Herzog die Dörfer, die er zunächst — wohl am Anfang 
seiner Regierung — weggegeben hat te , nun so dr ingend brauchte, wird aus 
der e rwähnten Urkunde von 1295 klar. Sie zählt die Dörfer Zlönitz, 
Boguschütz und Chrzumczütz auf, dazu ein viertes, Ochotz, die Meßkorn 
entrichteten und verhuft waren, also deutsches Recht hat ten, und zur Pfar-
re Chrzumczütz gehörten — sie gehören auch heute noch dazu —, deren 
Pa t ron der Landesherr war . Es ging dem Herzog also um die Auswei tung 
der deutschrechtlichen Siedlung in dem an Oppeln südlich angrenzenden 
Gebiet, das zu einer großen Pfar re zusammengefaßt war . Da die Chrzum-

86) K u h n , Siedlungsgeschichte Oberschlesiens, S. 95, erwähnt die Aus-
setzung von Goslawitz vor 1254. S t u m p e bringt für die nähere Oppelner 
Umgebung Belege erst ab 1295, ebenso H. A n d e r s : Der Übergang vom 
polnischen zum deutschen Recht in den Herzogtümern Oppeln, Cosel-Beuthen 
und Ratibor im 13. und 14. Jahrhundert, in: Deutsche Monatshefte (Kattowitz) 8 
(1941/42), S. 153—206. 

87) T z s c h o p p e - S t e n z e 1, Nr. 50. 
88) Schreibungen nach SR 1066, da bei T z s c h o p p e - S t e n z e l einige 

Fehler unterlaufen sind. 
89) S t u m p e , S. 92 f. Der Ort hieß noch 1464 Klczowicz. 
90) S t e n z e 1 hatte bei Clihovici, wie er las, Klischczow, Kreis Rybnik, oder 

Klüschow, Kreis Tost-Gleiwitz, vermutet, unter Twaroscov Tworkau, Kreis 
Ratibor, unter Zlivici Slawitz westlich Oppeln. Die Schlesischen Regesten stim-
men Stenzel für Clchovici und Twaroscov zu und erwägen für letzteres auch 
Tworóg, Kreis Tost-Gleiwitz. Das Beispiel warnt vor Identifizierungen rein auf 
Grund des Ortslexikons und ohne Prüfung der Bedeutung der Urkunde. 
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czützer Kirche dem heiligen Stanislaus geweiht war , der erst 1253 kano-
nisiert wurde , kann die Pfar re nicht äl ter sein. Wahrscheinlich wurde sie 
erst nach 1260 im Zuge der deutschrechtlichen Umsetzung durch den 
Herzog eingerichtet.91 

Die herzoglichen Lokationen waren nach diesen Unterlagen die ersten 
und zunächst die einzigen in der Oppelner Umgebung. Erst 1274 folgte 
das Kloster Czarnowanz mit der Aussetzung von Zelasno nordwestlich 
Oppeln 92, und im selben J a h r e ist die Gründung des ersten Adelsdorfes 
Chrosczinna-Smeilsdorf westlich der Stadt belegt.03 

Bei der zweiten Lokation Oppelns und seiner Umgebung waren die 
alten Besitzrechte der Adalbertkirche nach Möglichkeit geschont und nur 
den neuen Verhältnissen angepaßt worden. Aber sie war doch durch die 
Stadtpfarre an den Rand gedrängt worden, und ihre reiche, größtenteils 
aus der altpolnischen Zeit s tammende Aussta t tung mit Land und Zehnten 
mußte einer neuen Zeit als verschwenderisch erscheinen. Inzwischen t r a -
ten politische Wandlungen ein, indem nach dem Tode Herzog Wladislaus' 
seine vier Söhne das Land in vier Stücke teilten, deren nördlichstes der 
dr i t te Sohn Boleslaus erhielt. Es umfaßte neben dem Oppelner Raum 
auch das westlich anschließende Falkenberger Land und den Nordrand 
des Muschelkalkrückens mit Groß-Strehli tz, sein flächenmäßiger Haupt -
teil aber waren die weiten Sandwälder des Nordostens. Das neue Herzog-
tum Oppeln war im Vergleich zum früheren ein kleines und armes Land, 
und es bedurfte erhöhter Bemühungen durch Neusiedlung und Sparsam-
keit. 

1295 °4 ordnete Herzog Boleslaus die kirchlichen Verhältnisse von Op-
peln neu, indem er gemeinsam mit dem Breslauer Bischof Romka die 
Seelsorge einer neuen Präbende an der Kreuzkirche übe r t rug und dieser 
den Besitz der Adalbertkirche und ebenso jenen der südlich benachbarten 
Stanislauskirche in Chrzumczütz über t rug . Das funktionslos gewordene 
Kirchengebäude von St. Adalber t wurde dem neu nach Oppeln berufenen 
Dominikanerorden übergeben. Dessen Kloster w a r 1295 schon erbaut , die 
Über t ragung der Kirche soll nach einer freilich erst viel späteren Nach-
richt 1304 erfolgt sein.95 

Das Vorbild für diese Maßnahme gab Niederschlesien. Hier zogen 1288 
Herzog Heinrich und Bischof Thomas bei de r Err ichtung der neuen 
KoUegiatkirche zum Heiligen Kreuz in Breslau für die Auss ta t tung der 
Propstei das Vermögen der Pfar re von Oels und für das Dekanat jenes 

91) Danach ist bei E. M i c h a e l : Die schlesische Kirche und ihr Patronat 
im Mittelalter unter polnischem Recht, Görlitz 1926, S. 162 f., Chrzumczütz aus 
der Reihe der altpolnischen Pfarren zu streichen. Wenn 1295 gesagt wird, daß 
zur Kirche drei Hufen a multis annis gehörten, so läßt sich das mit einer 
Pfarrgründung 1260 recht gut vereinbaren. Es bleibt dann als einziges das von 
Michael angeführte Argument, daß der Pfarrsprengel von Chrzumczütz groß 
gewesen sei. Es ist aber allein nicht hinlänglich. 

92) SR 1479; CDSil I, Nr. 9. 93) SR 1476. Vgl. S t u m p e , S. 90 ff. 
94) SR 2387; vgl. Anm. 69. 
95) SR 2772 nach dem Catalogus von D i r r p a u e r , einer Handschrift des 

17. Jhs. 
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von Auras heran.06 1295 97 wurde mit Besitzstücken von Zölling (bei Frey-
stadt in Niederschlesien) die Kantore i der Glogauer KoUegiatkirche er-
richtet, ebenso um 1300 98 aus dem Vermögen von Koben das achte Kano-
nikat, 1305 und 1307 98" aus den Einkünften der Kirchen in Metschlau und 
Sandewalde das zehnte Kanonikat in Glogau. In drei Fällen handel te es 
sich um Pfarren, die durch Erhebung ihres Ortes zur deutschrechtlichen 
Stadt eine neue Aufgabe und eine andere Versorgungsgrundlage erhal ten 
hatten, bei Sandewalde um die Auflassung einer altpolnischen Kastella-
nei, die durch die Gründung der deutschen Städte Guhrau und Herrns tadt 
funktionslos geworden war.98" 

Diesen Beispielen reiht sich Oppeln an. Was die Adalbertkirche an die 
neue Pfründe des Kollegiatstiftes abzutreten hatte, wurde schon oben an-
läßlich des Vergleiches mit der Urkunde von 1254 besprochen. Zur weite-
ren Aussta t tung dieser Präbende diente die Pfar re Chrzumczütz, die in das 
Kollegiatstift inkorporier t wurde und für deren Bet reuung ein eigener 
Vikar eingesetzt werden sollte. 

Die Urkunde fährt dann wörtlich fort: „Jener Vikar aber, den dieser 
[neue Kanonikus] in Oppeln in der Kirche zum heiligen Kreuz einsetzen 
wird, wird die Pfarrkinder , die zu der oft genannten Kirche des heiligen 
Adalber t gehört hat ten, in den Alloden und Gär ten bei der Stadt Oppeln 
und vor allem in Neudorf, Groschowitz, Dembio, Lendzin, Chronstau, 
Zbitzko, Sowczütz 99, Kottorz, Wengern, Lugnian und Luboschütz, von den 
Alloden des Gerco und Gisler, zu allen Zeiten ebenso bet reuen wie die 
Pfarrkinder der Kirche zum heiligen Kreuz." 10° 

Das Regest G r ü n h a g e n s m ha t die Urkunde dahin mißverstanden, 
als ob es sich beim Vikar in Chrzumczütz und dem danach genannten 
Vikar in der Kreuzkirche um dieselbe Person handel te : „der Vikarius in 
Chr[zumczütz] soll . . . die Seelsorge haben über die Parochianen, die zu 
der Adalbertkirche gehört hat ten, sowie die Allodien und Gär ten bei 

96) K u h n , Die Städtegründungspolitik, S. 38 und 62. 
97) SR 2359. 98) M i c h a e l , S. 133. 
98a) SR 2859 und 2860 (1305): Bischof Heinrich und Herzog Heinrich von 

Glogau errichten aus den Einkünften der Pfarre Metschlau die neue Kustodie 
an der Glogauer KoUegiatkirche. SR 3051 (1309) wird diesem Kanonikat auch 
die Zugehörigkeit der Kirche von Sandewalde bestätigt; doch nennt sich der 
Inhaber schon 1307 (SR 2953) Nicolaus de Sandvel. 

98b) W. K u h n : Die Gründung der Stadt Guhrau, in: W. K u h n : Beiträge 
zur schlesischen Siedlungsgeschichte, München 1971, S. 131—138, speziell S. 137. 

99) Zbitzko und Sowczütz wurden 1560 durch die Errichtung des großen 
Kalisch-Teiches unter Wasser gesetzt und aufgelassen (Urbarze I, S. XXIII, 10, 
56 und 94). 

100) Itle vero vicarius, quem ponet in Opol idem canonicus in ecclesia sancte 
Crucis, parrochianos, qui pertinuerant ad sepedictam ecclesiam beati Adalberti 
de allodiis et ortis iuxta Opuliensera civitatem constitutis necnon de Noua 
UMa, de Gruchauiz, de Dobre Dambe, de Ledzinice, de Chrenstouiz, de 
Sbychim, de Sowchiz, de Chotors, de Wangri, de Lubnani, de Lubozici, de 
allodiis Gerconis et Gisleri omni tempore tamquam parrochianos ecclesie sancte 
Crucis tenebitur procurare. 

101) SR 2387. 
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Oppeln, ferner die von Nova Villa . . . " Dabei unterscheidet die Urkunde 
die beiden Vikarstellen, namentlich hinsichtlich ihrer Einkünfte, genau. 
Eine Bet reuung der früher zur Adalbertkirche gehörigen Dörfer östlich 
und nördlich von Oppeln von dem weitab im Süden liegenden Chrzum-
czütz aus wäre auch wenig sinnvoll gewesen. 

Die Fassung des Grünhagenschen Regestes ist ferner dahin vers tanden 
worden, als ob der gesamte Umfang der Kreuzkirchenpfarre, wie er aus 
späteren Quellen und dem heutigen Bestand deutlich wird, damals von 
der Adalbertkirche übernommen worden sei. In Wirklichkeit waren die 
nicht aufgezählten Dörfer jene, von denen die Urkunde 1295 sagt, der 
Vikar soll die von der Adalbertkirche übernommenen Dörfer ebenso be -
t reuen wie die (alten) Parochianen der Kreuzkirche. Das sind, wie aus 
dem späteren 102 und dem heutigen Bestand hervorgeht , die Orte Oppeln, 
Birkowitz, Chmiellowitz, Dziekanstwo, Goslawitz, Halbendorf, Kempa, 
Sakrau, Sczepanowitz, Slawitz, Vogtsdorf, Winau und Zirkowitz, die einen 
geschlossenen Bezirk u m die Stadt Oppeln bilden. 

Die neu hinzugekommenen Orte lagen weiter nach Osten hin im Walde. 
Von ihnen gehören heute nu r noch Luboschütz, Neudorf, Lendzin und 
Chronstau zur Pfarre Oppeln.103 Groschowitz, Dembio und Kottorz hat ten 
schon 1376 eigene Pfarren1 0 4 , Lugnian gehörte im 17. J ah rhunde r t zur 
Pfarre Jellowa, Wengern zu Kottorz. Sicherlich gehörten auch die zwi-
schen den genannten liegenden späteren Dörfer Turawa, Sowade, Malino 
und Fallmirowitz zum Bereich der Adalber tpfarre . Sie bestanden damals 
wahrscheinlich noch nicht als eigene Orte.105 Nimmt man alle diese Gebiete 
zusammen, so ergibt sich eine Größe der Oppelner Urpfarre St. Adalber t 
von rund 400 qkm. 

Aber sie ha t diesen ungeheuren Raum zu keinem Zei tpunkt völlig 
ausgefüllt. Während sie im Westen schon vor 1217 durch die Gründung 
der Kirche zum Heiligen Kreuz verkleiner t wurde , wuchs sie im Osten 
durch neue Dorfgründungen in die weiten Waldgebiete des rechtsodrigen 
Oberschlesien hinein. Die Urkunde von 1295 zeigt ihren dortigen Umfang 
in einem Augenblick, wo er durch weitere Siedlung und darauffolgende 
Pfar rgründungen schon zerfiel. 

Denn während Herzog Wladislaus in seinem größeren Staat Oppeln 
zuletzt vor allem in dem unerschlossenen Süden kolonisiert hatte, richtete 
Boleslaus I. in seinem verkleiner ten Herzogtum sein Augenmerk auf den 
Nordosten, die letzte große, wenngleich dürftige Landreserve in herzog-
lichem Domänenbesitz. Mochten ihn zunächst die Kriege u m die Erbfolge 
in Krakau hindern, seit 1292 aber wird eine laufende Reihe von Sied-

102) Die ersten genauen Angaben über Pfarrgrenzen aus den Visitationen 
des 17. Jhs. Vgl. J. J u n g n i t z : Visitationsberichte der Diözese Breslau, Teil 2: 
Archidiakonat Oppeln, Bd 1, Breslau 1904. 

103) Dem Areal nach auch Zbitzko und Sowczütz, die 1560 der Anlage eines 
großen Teiches zum Opfer fielen (siehe Anm. 99). 

104) J. H e y n e : Dokumentierte Geschichte des Bistums und Hochstiftes 
Breslau, Bd 2, Breslau 1864, S. 119 f. 

105) Das vermutet schon S t u m p e , der die teilweise sehr späten Ersterwäh-
nungen dieser Dörfer zusammenstellt. 
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lungsakte n greifbar , sowoh l von herzogliche n Gründunge n wie Verleihun -
gen an Adelige un d dere n Beteiligung . F r ü h e r ha t t e es in diesem Gebie t 

nu r am Außenrande , u m die S tad t Rosenberg , die au f eine r Höhen -
schwelle mi t besseren Böde n wahrscheinlic h scho n 1267 bes tand 1 0 6 , An-
sätze zu bäuerliche r Siedlun g gegeben . 

1292 107 verkauft e Herzo g Boleslau s de m Kreuzburge r Bürge r Volvora-
mus Cun 32 fränkisch e Hufe n in Lessoviz Polonicalis (Klein-Lassowit z 

westlich Rosenberg ) zu r Aussetzun g nac h deutsche m Recht . Als Zeug e 

t r a t in de r Urkund e auc h Nikolaus , de r Schul z von Deutsch-Lassowit z 

(Groß-Lassowit z westlich davon ) auf. Zugleic h ermächtigt e de r Herzo g 

zwei polnisch e Bauer n au s Polnisch-Lassowitz , Zda n un d Adam , zu r 

deutschrechtliche n Gründun g des benachbar te n Kudoba. 1 0 8 1293 10° geneh -
migt e de r Herzo g die deutschrechtlich e Umsetzun g von Tarna u südöstlic h 

Oppeln . 1297 "° verlieh er eine m Gerco da s Dor f Rychenwalt mi t 30 frän -
kische n Hufen . Wie Fr . S t u m p e wahrscheinlic h gemach t ha t m , ist es 

identisc h mi t Dembio ; die Urkund e stell t di e deutschrechtlich e Umsetzun g 

dar . Gleichzeiti g " 2 gab de r Herzo g seine m Rit te r H e r r n Heinric h de m 

Böhmen , genann t Mymbicz,  da s Dor f Sowczicze (Schoffschüt z östlich 

Rosenberg) , auc h hie r woh l zu r Besiedlung . 

Da s Zehntregis te r des Breslaue r Bistum s u m 1300 1 1 3 belegt Hufenglie -
derung , also deutsche s Recht , nich t n u r in Deutsch-Lassowitz , sonder n 

auc h in Radau , Zembowitz , El lguth-Gut tentag , Zwoos , Bzinitz , Pawon -
kau , Lublinitz , Sodo w un d Wiersbie . I n Nova villa be i Zembowit z liefen 

noc h die Frei jahre. 1 1 4 Z u diesen Orten , die meis t au f de m Lublinitze r 

Höhenzu g liegen , komm t noc h ein e geschlossen e Grupp e u m Rosenberg , 

die vielleich t äl tere n Ursprung s ist. 
Am 9. Mär z 1309 stellt e Herzo g Boleslau s zwei Aussetzungsurkunde n 

für zwei benachbar t e Dörfe r mi t je 25 flämische n Hufe n aus , Falkowit z 1 1 5 

un d Dammratsch. 1 1 6 Dami t war die Nordgrenz e de s Lande s a m Stobe r 

gegen da s damal s glogauisch e niederschlesisch e Gebie t erreicht . Di e Loka -
tore n ware n Polen , sie ha t t e n de m Herzo g jährlic h 40 Töpf e Honi g zu 

zinsen . De r Hufenzehn t wurd e wegen des schlechte n Boden s auf dre i 

Skot , die Hälft e de s Normalen , ermäßigt . 

1311 l n verlieh de r Herzo g seine m get reue n Wilhel m de m Böhme n 10 

Hufe n be i Ùagiewnik (westlich Lublinitz ) mi t allen Einkünfte n un d de m 

106) K u h n , Die Stadtgründungspolitik , S. 95. 107) SR 2239. 
108) K. W u t k e : Ein e bisher unbekannt e Urkund e von 1292, Klein-Lasso -

witz, Krei s Rosenberg , betreffend , in : Oberschlesisch e Heima t 5 (1909), S. 171— 
174. Vgl. Urbarz e dób r zamkowyc h Górneg o Śląska z lat 1571—1640 [Urbar e 
oberschlesische r Schloßgüte r aus den Jahre n 1571—1640], hrsg. von R. H e c k , 
J. L e s z c z y ń s k i un d J. P e t r a ń (Urbarz e śląskie, Bd III) , Breslau , War-
schau , Kraka u 1963, S. 156, wo diese Urkunde , wenngleic h mi t dem falschen 
Ausstellungsjahr 1240, erwähn t un d auf Kudob a bezogen wird. Dami t wird der 
Zweifel Wutkes in dieser Hinsich t beseitigt . 

109) Vgl. Anm. 2. 110) SR 2448. 
111) S t u m p e , S. 97. 112) SR 2447. 
113) CDSi l XIV, C 194, 181, 197, 199, 198, 203, 208, 210, 211. 
114) ebenda , C 182. 115) SR 3043. 116) SR 3044. 
117) SR 3230; CDSi l II , S. 85. 
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Dominium, quo alii nostri servitores, qui huiusmodi a donacione nostre 
largitatis possident hereditates in terra nostra. Solche Verleihungen er-
folgten offenbar reihenweise zur Besiedlung des Landes. 1342 aber 
schenkte Wilhelm diese 10 Hufen dem Kloster Himmelwitz.118 Zugleich 
übergab diesem der Rit ter Bogussius de Sironowicz (Schironowitz südlich 
Groß-Strehlitz) 4 Hufen. Jaczko de Walczerzowicz (Balzarowitz, ebendort) 
verkaufte 4 Hufen für 5 Mark, und Bucziwogius, der Sohn des Otto, 
10 Hufen für 10 Mark. Es wird deutlich: der Herzog ha t te eine Reihe von 
Adeligen aus den alten Dörfern des Muschelkalkrückens in das Sandgebiet 
des Nordens verpflanzt, um dieses zu erschließen. Aber diese hielten dort 
nicht allzulange aus und schenkten oder verkauf ten ihren Besitz u m ein 
Billiges an das heimische Kloster. 

1312 119 verlieh Boleslaus seinem Ritter Alber t Bar th das Dorf Mocri-
dencz (Danietz östlich Oppeln) mit 30 flämischen Hufen. Im selben J a h r e 
setzte er Polnisch-Chotors (Klein-Kottorz nordöstlich Oppeln) zu deut-
schem Recht um.120 

Mit dem Tode Herzog Boleslaus' I. 1313 hör t diese geschlossene Reihe 
herzoglicher Aktionen auf. Die Erschließung des Oppelner Diluvialgebie-
tes war sein persönliches Werk, durch das er der Haupts tadt seines klei-
nen Terr i tor iums ein Hinter land zu schaffen versuchte. Die Tätigkeit des 
Herzogs steht am Ende der mittelalterlichen Siedlung in Schlesien über-
haupt. Deutsche Bauern waren dabei kaum mehr beteiligt. Die Haupt -
t räger waren einheimische Polen, die zwar deutsches Recht, Schulzenver-
fassung und Hufeneinteilung, in einzelnen Fällen sogar fränkische Hufen, 
hatten, aber z. B. die alte Bienenbeuterei in den weiten Wäldern beibe-
hielten. 

Mit der Landeserschließung war die Gründung neuer Kirchspiele ver-
bunden. 1295 m wu rde Raschau südöstlich Oppeln eingerichtet, mi t den 
Dörfern Danietz, Dembio, Dombrowitz, Grabów, Krasna lanka (wahr-
scheinlich Kroschnitz) und Naklo. Dembio schied damit aus der Oppelner 
Pfarre wieder aus. Eine Liste von 1376 122 nennt die Kirchen in Bierdzan, 
Dembio, Groschowitz, Jellowa, Kottorz, Sczedrzik und Tarnau.123 Es ist 
aber wahrscheinlich, daß die meisten schon in der Siedlungszeit bis 1320 
entstanden. So wurde das Oppelner Pfarrsystem auf das auch später 
gültige Ausmaß eingeschränkt. 

Es war immer noch ungewöhnlich groß und wurde da rum nach späteren 
Quellen von zwei Geistlichen betreut , einem für die Deutschen und einem 
für die Polen. Der erstere, 1388 124 erstmals belegt, hieß in den lateinischen 

118) SR 6923; CDSil II, S. 88. 119) SR 3247. 
120) SR 3304. Das Regest verschweigt die Erteilung deutschen Rechts. Ich 

konnte das Original im Warmbrunner Archiv einsehen. 
121) SR 2477. 122) H e y n e , S. 119 f. 
123) H. N e u l i n g : Schlesiens Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis 

zum Ausgang des Mittelalters, Breslau 1902, hat diese wichtige Quelle über-
sehen und gibt für die genannten Pfarren erst Daten zwischen 1399 und 1447; 
Sczedrzik führt er gar nicht an. 

124) I. F. B ö h m e : Diplomatische Beiträge zur Untersuchung der schlesi-
schen Rechte und Geschichte, Bd 2, Teil 4, Berlin 1775, S. 151. 
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Quelle n Deutscherus, auc h praedicator Almanorum.125 E r war ein Vikar 

des Archidiakons , de r polnisch e Predige r Vikar des Dekans . Di e Pe te rs -
pfenniglist e von 1447 1 2 8 unterscheide t a m Eingan g zwischen de m Deut

scherus Opoliensis, de r 9 Viertelmark , un d de m Curatus Polonorum Opo-
liensis, de r n u r 3 Vier te lmar k entr ichtete . 

Hie r biete t sich ein e Möglichkeit , die S tä rk e de r deutsche n un d de r 

polnische n Gemeind e zu best immen . W. D z i e w u l s k i 1 2 7 ha t sie geleug-
net , da nac h seine r Meinun g de r deutsch e Geistlich e die Stad t betreute , 

de r polnisch e die zu r Pfar r e gehörige n Dörfer , unabhängi g von de r wan -
delbare n sprachliche n Zusammensetzung . De m widersprich t es aber , da ß 

nac h de m Urba r von 1566 12'8 zwar die Dörfe r Sczepanowitz , Vogtsdorf, 

Lugnia n un d Neudor f de m polnische n Predige r zehnteten , Goslawit z 12
° 

abe r de m teuczen Prediger sein Meßkor n entrichtete . Genaue r noc h be-
schreib t de r Visitationsberich t von 1657 13° die Funk t io n de r „Kanze l in 

de r Mitt e de r Kirche , . . . in de r da s P red ige ram t in polnische r Sprach e 

de m Dekan , da s deutsch e de m Archidiako n zusteht , a n dessen Stell e es 

ein Kura t erfüllt". 1 3 1 E r fähr t fort : „Un d weil bishe r Strei t igkeite n zwi-
sche n de m K u r a t e n de r Pole n un d de m K u r a t e n de r Deutsche n wegen 

de r Zweisprachige n ents tande n sind , welche r von ihne n die Ehesakra -
ment e vollziehe n soll, wi rd festgesetzt , da ß de n Brau t l eu te n Fre ihei t ge-
lassen wird, un d wen sie wähle n werden , de n Kura t e n de r Pole n ode r de r 

Deutschen , de r soll da s Sak ramen t vollziehen. " 1 3 2 

Selbst wen n diese Frag e frühe r nich t so großzügi g behandel t wurde , 

ging es doc h keineswegs u m ein e Sonderun g von Stad t un d Dörfern . Auch 

wen n die Zahle n von 1447 eine n t radi t ionsmäßi g wei tergeführte n äl tere n 

Stan d widerspiegel n sollten , so müßt e doc h diese r für da s 14. J a h r h u n -
dert , in de m die Peterspfennigzahlun g in Schlesie n einsetzte , gelten . Wir 

sind also berechtigt , die Peterspfennigzahle n von 1447 nich t n u r als eine n 

Ersat z für ein e Volkszählung , sonder n sogar — ein einmali g günstige r 

Fal l — für ein e mittelalterl ich e Nat ional i tä tenstat is t i k zu werten . Tadeus z 

L a d e n b e r g e r 1 3 3 ha t zunächs t für die deutsch e Gemeind e 2 592 Seelen , 

125) 1538 wurd e in eine m Testamen t dem domino Laurentio praedicatori in 

Opol un d dem praedicatori Almanorum ibidem je ein Gulde n vermacht . 
Fr . N i e l ä n d e r : Da s Testamen t des Brieger Domherr n Christop h Wagner 
(31. Oktobe r 1538), in : Zs. des Vereins für Geschicht e Schlesien s 62 (1928), 
S. 228—242, speziell S. 234 un d 241. 

126) Vgl. M a r k g r a f (wie Anm . 28), S. 361. 
127) D z i e w u l s k i , S. 72 f., vor allem Anm . 282. 
128) Urbarz e I, S. 26, 30, 83 un d 115. 129) ebenda , S. 55. 
130) J u n g n i t z , Visitationsberichte , Teil 2, Bd 1, S. 611. 
131) Cathedra seu ambona in medio ecclesiae, . . . in quo munus concio-

natorium idiomatis Polonici ad decanum, Germanici ad archiadiaconum, ùoco 

cuius curatus supplet, constat. 

132) . . . et quia hucusque Utes inter curatum Polonorum et curatum Germa-
norum ob utraquistas ortae, quis nam ex Ulis debeat administrare sacramenta, 

statuitur, libertas relinquatur sponsis, et quem, curatum Polonorum vel Gerraa-
norura sint electuri, Me adrainistrabit sacramenta (ebenda , S. 625). 

133) L a d e n b e r g e r (vgl. Anm . 27), S. 77. 
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für die polnisch e 864 errechnet , dan n in eine r spätere n Arbe i t 1 3 4 in kühne -
re r Einschätzun g de r Mult ipl ikatore n 3 270 bzw. 1 110. 

Di e Stad t Oppel n war ein e deutsch e Gründung . Da s beweisen die im 

13. un d 14. J a h r h u n d e r t belegte n Personennamen. 1 3 5 Aber Oppel n zählt e 

innerhal b des Mauerzuge s n u r run d 250 Bürgerhäuser . Bei eine r Bewoh -
nerzah l von sechs je Hau s würd e da s ers t 1 500 Mensche n ergeben . Di e 

Vorstädt e ha t t e n 1566 1 3 6 nu r 22 Häuser . Selbst mi t Einrechnun g de r Be-
satzun g de r beide n Burge n un d de r Geistliche n — die abe r nich t peters -
pfennigpflichti g ware n — komm t ma n nich t au f meh r als 2 000 Stadtbe -
wohner . Es zählt e also auc h ein erhebliche r Tei l de r Dörfe r zu r deutsche n 

Gemeinde . De m entspreche n die deutsche n Dorfname n Neudorf , Halben -
dorf, Vogtsdorf; auc h Steffsdor f un d Sczepanowit z 137 gehörte n in diese 

Reihe . Noc h deutliche r abe r spreche n die seit de m 13. J a h r h u n d e r t über -
lieferte n Bauernnamen . 

1274 1 3 8 wird inmi t te n eine r Zeugenreih e von Oppelne r Bürger n Ulricus 
de Zachri genannt , sicherlic h au s Sakrau . 1308 1 3 9 e rneuer t e Herzo g 

Boleslau s de m Schul z von Nova Villa da s ve rb rann t e Privile g seine s 

Vater s Gumper t . 1327 1 4 0 war ein J o h a n n Neudorfe r Schulz , 1333 1 4 1 ein 

Syfrid. 1319 142 t r a t e n die Goslawitze r Bauer n Hermann , Friedric h un d 

Heinric h in eine r Urkund e de s Kloster s Czarnowan z auf, 1336 14S Heinco 
de Media Villa (Halbendorf ) als Zeug e in eine r Urkund e Herzo g Boleslaus ' 

II . von Oppeln . Meh r Baue rnname n de s 14. J a h r h u n d e r t s sind bishe r nich t 

bekann t geworden . I m 15. J a h r h u n d e r t war die Polonisierun g scho n fort -
geschritten . Immerh i n enthäl t ein Verzeichni s für Halbendor f von 1464 144 

unte r ach t Name n vier deutsche , dre i polnisch e un d eine n unbes t imm -
baren , da s Urba r von 1532 1 4 5 für Vogtsdor f un te r 19 Bauer n zeh n deutsch -
namige , fünf polnischnamig e un d vier unbes t immte ; auc h Neudor f un d 

Groschowit z 1 4 6 ha t t e n noc h viele deutsch e Bauernnamen . 

E r g e b n i s 

Da s Siedlungswer k des Oppelne r Piaste n Wladislau s began n scho n 1248, 

un d zwar ebens o mi t deutsche n Bürger n un d Bauer n wie da s seine s 

Vater s Kasimi r im Westodergebie t ode r wie da s später e Wirke n de s 

134) Ù a d o g ó r s k i (vgl. Anm . 27), S. 215. 
135) D z i e w u l s k i , S. 68 f f. 136) Urbarz e I, S. 18. 
137) So 1612 in der Aufzählun g der zur Oppelne r Braumeil e gehörigen Dörfe r 

( I d z i k o w s k i , S. 352). 
138) SR 1479. 139) SR 2995. 
140) SR 4662. 141) SR 5213. 
142) SR 3975; CDSi l I, S. 27 f. Hermanna,  Fridrico et Henrico colono nostro 

villanis de Goslauiz. 
143) SR 5628. 
144) W. K r a u s e : Zu r Volkstums- un d Herkunftsfrag e der oberschlesische n 

Bauer n des Mittelalters , in : Zs. des Vereins für Geschicht e Schlesien s 71 (1937), 
S. 131—183, speziell S. 144. 

145) K r a u s e , S. 141. Da s Urba r selbst ist im letzte n Weltkrieg verlorenge -
gangen . 

146) K r a u s e , S. 141 un d 145. 
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Wladislaus ab 1260 im Beskidenvorland. In der zweiten Hälfte des 13. 
J ah rhunder t s ging es dann in polnische Hand über. Es wurde durch die 
Leistung von Wladislaus' Sohn Boleslaus I. von Oppeln bis 1313 beendet, 
der der Erschließer der armen, in herzoglichem Regalbesitz s tehenden 
Diluvialflächen im nordöstlichen Oberschlesien wurde . Oppeln wurde, 
ähnlich den Haupts tädten der anderen polnischen Teilungsgebiete, zwei-
mal als deutsche Stadt angelegt, zunächst gleichsam provisorisch am Be-
ginn und dann in reifer Form in der Mitte des 13. Jah rhunder t s . Wahr-
scheinlich gilt — was nicht näher ausgeführt wurde — gleiches auch für 
Ratibor. Das sind wesentlich neue oder doch neu beleuchtete Züge der 
oberschlesischen Siedlungsgeschichte, die, soviel auch an Einzelforschun-
gen schon vorliegt, immer wieder Überraschungen bietet. 

S u m m a r y 

The Twice-Occurred Location of Oppeln 
and the Settlement of Northeast Upper Silesia 

in the 13th Century 

The territory of Oppeln was an old Polish insular settlement on both sides 
of the Oder, advanced from the shell lime ridge of old and dense population, 
to the north between barren diluvial sand territories originally settled very 
sparsely. For the greater part it remained a duke's regal property. The ancient 
Polish town of Oppeln, the vorort of the Slav district of the Opolini, was 
situated in the Island of Pascheka above the modern town. By archaeological 
finds it is already recorded as of the 9th century and was exceedingly densely 
inhabited (ca. 1 000 inhabitants per ha. [= 2.4711 acres]). The oldest spiritual 
centre of the area was St. Adalbert's Church on the eastern outskirts of the 
modern town, with a diocese extending over more than 400 km2 (= 154,44 
sq. m.). 

Between 1211 and 1217, Duke Kasimir of Oppeln founded the first town of 
that name under German law, still on a small scale, with the Holy Cross 
Church for a town-parish that already became the seat of an archdeacon in 
1230, and was raised to a collegiate church before 1239. This rival foundation 
caused the desolation of old Polish Oppeln; even before 1228, the duke erected 
a new castle of stone above the old wooden houses. 

As with the other capitals of the divided Polish territories, the early new 
foundation proved too small. After the Mongol invasion it was replaced by a 
large-scale design with 250 houses for burghers and a strictly regular ground-
plan, being the work of Duke Wladyslaw acceded to the reign in 1246. The 
establishment in 1248 of a Franciscan monastery shows the existence of the 
new town. Wladyslaw simultaneously transformed the surrounding villages 
according to German law by using Frankish Hufen (hides) and employing 
German settlers in the town and villages. In 1295, St. Adalbert was abolished 
as parochial seat and handed over to the Dominicans newly introduced to 
Oppeln; the rest of its diocese and the main part of its property were assigned 
to the Holy Cross Church. 

After Wladyslaw's death in 1281, the territory was divided among his four 
sons. Boleslaw, having been allotted the northern strip — the reduced Duchy of 
Oppeln — from 1291 until his death in 1313 endeavoured to reclaim the diluvial 
districts in the northeast of Upper Silesia that were ducal property. This, too, 
was carried out by employing German law but Polish settlers. 


