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5di batte einft ein fdfónee Ztaterlani)
Hcb batte einft ein fcjótnes 23aterlanb,
Da liegt mein ^atinlft^li^^l- (f hab's 3etfrflagen.
Wenn fie mieb brauBcn nad) bet Ęeimat fragen,
Jeb winkę mube, muóe mit ber fjanb,
Jd) fage abgewanbt:
Jeb batte einft ein fcjrnnes ZJaterlanb!

3eb batte einft em febones Daterlatnól
Wj- wollte nod) mit €50(3 uon Deuffcblanb fpteri;)cn— 
Der USiflffl will mir bas £jet3 bie 2lbern breeben.
Jeb lebn ben gtauen &opf an ftera&e fjanb—
Wir batten einft ein fcbones 23aterlianb!

l^^lnb bennocb Heb id) bid), mein beutfcbes Danb!
Wad) auf, mein fśinb, fur Deuffcblanb follft bu leben, — 
Km bie aertrefne fjeimat auf^ubeben,
Deutfeb finb wir bebe.--Gobti! Stei fei's bekannt . . . 
Wir baben bod) ein fcbones Datirlane!
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ZtalKim ift febr beu Wdjen reif
O Duft des Heus won fernen Wiesen her, 
die fremd uns sind — wertraut und lind, 
ais ob daheim im Park man Rasen rdOhte, 
der Ha uch won Rosen hin zum Hause wehte, 
zu dem geliehten Ilaus, jetzt od und leer. 
Wie kann ein Windstot, ach, die Sehnsucht 

wecken, 
ein Grillenzirpen in der Grdser Tau 
zuriick uns fiihren, selig im Erschrecken, 
der Ruf der Schwalben, die durchs 

Abendblau 
der schmalen Sdhwingen Flug zum Himmel 

recken.
Dann ist die fremde Umiyelt uns genommen. 

Versmkend unser Weh ins Herz gemauert 
ersteht die Heimat, deren SdhÓnfeit dauert. 
Und deren Segenlicht zu uns gekommcn, 
hinsinkend in den Schatten alter Baumc 
sind wir daheim, begldckt zuriick uns 

findend, 
Mit sanften Handen schÓnste Blumen 

bindend
sind wir erlost im Frieden tmsrer Trliume. 
O Ton, der hart zuriick zur Wahrheit fiihrt. 
Doch won dem Reichtum, den das Herz 

gefunden, 
das Heimatblumen selig sich gebunden, 
bleibt uns die Seele weiheuoll beriihrt.

Bei diesen Worten von Asscb:urgHornnautĘn kam mir die Erinnerung — bitter 
und si^H-

Scliliefie mit mir, L-iobtdniltzer Heimatfreund, die Augen, um von deinem Płacze in 
ein Land gefiihrt zu werden, an dem du hangst mit allen Fasern deines Herzens, an 
deinem Leobschiitzer Heimatland. In einem unbescnreiblicnen Zauber breiten sich dann die 
vielen Biider der Heimat aus; ich wili eines aus der Truhe der Erinnerung heransgreifcn, 
um dir, mem lieber Leobschitzer Heimatfreund und, wie so oft sckon die Heimat zeigen, 
die geliebte Leebtd^^1tzer Heimat, diesmal im Sommerkleid.

Ais ich im Jahre des Heils, im Juni 1945, nac^i wot^^nłangen NachtmaI^sthęn durch die 
TsdledhesSowakei, nodn zutiefst und schmerzlidi bewegt von den in unzahligen Malen 
weiirlosen Deutstnen erlebten Greueltatcn, mit Gottes Hilfe endlich glilddlicn, doch an 
vólliger Ertdlidpfung leidend, auf heilTlatlidhem Boden in Wehowitz zusammenbracn, ahnte 
ich noch nicht, dafi dieses erste Wiedersehen mit meiner nelflgeliebtcn Heimat nach der 
Flucht am 17. Marz dleses Schredkensjanret mir auch den letzten Sommer in der Heimat 
bringen wurde. Hier, von lidbevellen Menschen aufgelesen, gepflegt und wieder zu Kraften 
gebracht, eilte ich in standiger Sorgc um das Sdhidt.tal meiner Angenórigen durch den tdlon 
golden schimimernden und Reife verkiindenden Ton leise wogender Weizenfelder uber 
Branitz, Lówitz nacli Sauerwitz, daselbst ich die ersten Natnricnten uber meine Familie 

•erwartote.
Die Glocke der Dorfkirche lautete gerade mit ihrem sdnlidlten, emrach-ien Klang der 

Sauerwitzer Gemeinde den Engel des Herrn, denn es war um die Mittagstunde, ais die 
semmerneifle, sdiwere Luft ihre Stimme naci emsigem Sthafftn uber. die nahen Felder 
rrug, und der Sauerwitzer Bauer mit tdlweiiJiriefender Stirn sich beeilend seinetn Dorfe 
zuwandte, wo in geriiumiger das starkende Mittagessen bereit stand.

Mir, dem Ankómmling, brachte der Klang der Sauerwitzer Glocke den trdstenden Se- 
gen der Heimat und die Gewifineit uber das Wonlergenen meiner Angenórigen. Iir Klang 
war mir ein Mafi von Stille und Frieden, in dessen Schulz es sich nach Angst, Hunger und 
Strapazcn wieder ruhig schiafen lici?, so dals ich alles Schwere und alles Leid in meinem 
Innern vergafi. Wie gliicklich und zufrieden stimmte midn iir Klang, ais mich die liebe 
und von mir sehr cerehrte Familie Gróger tage- und wochcnlang wie ihren cigenen Sohn 
im Sommer des Jahres 1945 solange benerbergte und b^^S^tigte, bis der gefurditete 
NKWD-Kommandant aus dem Hause meines Sciwiegervaters abzog. Die Sauerwitzer 
He’imatglec■ke hat mich dann mit iiirem Klange fast einen Sommer lang bei schwerem 
Tagwerk begleitet, und idi glaube auch Uren Ruf verstanden zu haben, ais sie mich auf 
den damafs veIwaitten CnermeitterstulllF ihrer HeimatkiIthe rief, und ihr Gelaut mittllte 

Strapaz.cn


sich m den Choral des K1-dlrncho-rs, den ich darnals zu tahren die Ehre hatte, und 
dessen Klang Sonntag fur Sonntag zu dem emporstieg, von dessen Gunst sich der Sauer- 
witzer Bauer bcsonders abhangig fiihlte.

Seitdem sind viele Jahre vergangen. Ich wcifl nicht, ob dein Ruf, Sauetwitzer Heimat- 
gloeke, hente noch iibcr's Dórfleln klingt. Deine Stimme hat sich aber in meine Seele ge- 
schrldhrn, dali ich sie nicht: Y-ergessen kann. Bei einem Gang durch duftende Sommerwiesen 
und reifendcs Kom, da war mir, ais wehte ein lauer Windstofl mir dein liebliches und 
mir vert-autes „Bim-bam, bim-bam" von daheim heriiber, und die Srhnsudlt nach der 
verlorenen Heimat plagte erneut das arme Herz. Ich schlofi meine Augen und sah dich 
vor mir, du Kleinod im schlesischen Lande, Lrobsdhutzr- Heimat.. Ich sah dich, Mutter 
Heimat, in diesen sonneniiberstrahlten Augusttagen im Sommerkleid, ich sah die unvr-- 
gessene Sommerlandschaft im Tal der Troja, in meinem letzten Sommer daheim, im 
Ja^e 1945.

Ich sehe erntrsdlwe- sich Ahren neigen, 
den Sommerwind dariib^^ haIrend gehn. 
Ein Duft von Brot wird aus den FeHem stŁigen, 
rrgrifrrn stehc ich davor mit: Schweigen. o. v. -

Im Trojatal stehen die Wiesen rot und reif, und die Sensen -ausdlrn.durchs kniehohe 
Gras. Sufler Heuduft weht iiber Weg und Steg, und im Dorfc knarren die ebodhbr!adenrn 
Heuwagen. In den Ohstga-trr werden die schwarzen Kno-prlkirschrn taglidi sufler, und 
die Buben sitzen mit blauem Mund in den hbchsten Astgabeln und greifen hr-zllch zu. 
Hoch im klarblauen Himmel jubeln die Lerchen, eSattra-brnr Pfauenaugen schweben ganz 
hingegeben trunkener Sommerwendc iiber die reifende Erde, und der klare Bach gluckcrt 
und murmelt um bemooste Steine den Baf zu diesem Sommerlied. Der Sommer ist 
siegreich eingezogen im fruchtba-en Lrobschutz.rr Garten. •

Nach einer arbelts-rlchrn Woche pilgere ich auf eine der die Gemarkung Sauerwitz 
umschlieilenden Hbhen. Von so einem erhóhten Blick in ein solches Stiick Heimat zu 
sehen, allein, in aller Stille, ach, das lost alles Gebundensein und krliftigt Herz und 
Sinnen. Wer sich zu solchem Erholen noch einen Hohepunkt w'ahlt, der merkt beim 
Atmen die Lebenslurt, die rein und klar ihn umgibt und spiirt, dali. in der Einsamkeit 
und Stille oft der gróĆte Segen liegt. Ein Ausblick von einer Hóhe ober wogende Ahren- 
felde- binuber ins Tal hat der Scibnlieiten gar viele, ein Augenblick zum tlrfbl^uer Fir
mament br-eldhr-t Kó-pr- und Geist und e-inne-t den Mensien an ein rYrrgrbrn allr- 
Zeit, auch der schwersten Gegenwart.

Ich habe mich an einem hrschrldrnen, doch alten Fiditenbestand niedergelassen, eins 
mit dem Tag und der Erde und traume in den Leobschutzer Sommer yoller Sonne hinem. 
Libellen fLirrcn vom Bachufer brraur uber den staubigen Feldweg und S<dlmettrrllngr sind 
tanzendc Farbrlrckrn. Eine Eidechse sonnt sich auf einer sdimalen. Steimplatte. Da, vor 
mir, hat sich jetzt eine zartblaue Libelle nirdr-grlassen, um lb-e Schonlieit -zu sonncn. Die 
geringste Bewegung wurde sie vrrschduchrn. Unbeweglidri sitzt sie auf der blauen Giotken 
blume, Hre Fliigel glanzen in durdisichtiger Blaue. Jetzt hat sie mein Atemzug gestreift, 
und schon sie davon zum Tanz iiber der Troja. Der siifle, warwę Duft des nabrn
Hlmbeerst-auchrs legt sich betórend auf die Sinne. Yo-slchtlg -utscbr ich an sta—en Disteln 
zum Himbee-strauch — wie gut schmecken sie doch, die roten Beeren, noch warm von der 
Sonne. Er ist umschlossen von einer wahren Hecke llla-ote- Hecken-Ojscbdn, und man mul! 
ihm Beere fur Beere rauben. Homggraser nicken dazwischen. Alles ersc^^^^ vom Erd- 
boden aus gesehen, seltsam hoch und weit, wie in einem Zauberwald. Die Sonne b-rnnt, 
und von den Kirfr-n kommt heifier, be-zlger Dunst, man meint den Atem des Sommcrs 
zu spiiren in seiner reifen Siifle und Schwere.

Langs eines breiten Streifens des Bachlaufes ist Wiesenheu auf unz^ligen Heu- 
-ritrrn perstaut. Flimmern went iiber -rifesdbwr-rn Feldern. Hei^er Wind tragt den Duft 
des betaubenden Heu’s und des golden wogenden Halmenmeeres dem naturbung-igen Stadt- 
kind entgegen. Dunkclblau Icuchten die Kornblumcn und in knalligem Rot der Mohn. 
In żartem Rosa ranien sieli die Wicken um die gelben Halnie am Wcgrand. Gold, blau 
und rot, eine Symphonie der Farben. Darubrr spannt sich des Himmels Blaue, haucht die
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frućhttragenden Obstbiiume, die grtinen, an, lafit die abgemahten Wiesen atmen, streichelt 
sadit das wogende Getreide, und die Lerchen steigen jubelnd auf. Hier summen die wilcen 
Wespen, dort sammeln die Bienen mit sprichwortlichem Fleifi ihr sufies Gut, und die 
Hummeln sdiaukeln schwerfallig wie gefiigelte kleine Barchen mit tiefem Brummen durdi 
die Nachmittagsluft. — Hier wird mir die Zeit zur Ewigkeit und still falte ich die HSnde.

Ach, ware ich ein Maler! Die braunen Baumstamme der Fiditen mufiten mit auf das 
Bild und auch das glatte Nadelgrun ihrer Nadeln, der Himbeerstrauch mit den Hedten- 
róschen, die Wiese mit den Heureitern und in gelb und gold der ganze Hintergrund, und 
blau der Kranz der Berge am Horizont, ja selbst die bunresten Kafer, dencn ich oft aus 
hilfloser Rudcenlage auf die Beine half, worauf sie dann schnell das Weite suditen. 
Der Himmel aber blau und golden, so wie die eh^lstildlen Maler den Mantel der Gottes- 
mutter tónten. Inmitten aber die sdiiefergrauen und ziegelroten Dacher des Dórfchcns an 
dem silberfunkelnden Heimatbachlein, der Troja, mit dem Dorfkirchlein auf dem sanften 
Hiigel, in dessen Turm das Glocklein eben ihre Stimme zu erheben beginnt und den sonn- 
taglichen Feierabend verkiindet.

Ein Sauerwitzer Bauer gebt mit dem Abendlauten iangsamen Schrittes den sdimalen 
Rain seiner Felder entlang, dem Dorfe zu, den Rain, der die im Goldton der Yollendeten 
Reife leise wogenden Weizenfelder Yonelnander trennt. Ab und zu nimmt er priifcnd 
eine der kornerschweren Ahren in die Hand und nickt befriedigt. Es gibt eine gute Ernte 
in diesem Jahr, morgen soli der Schrnitt: beginnen.

Die Sonne ist hinter den Bergen hinabgeglitten. Ober den weichen Bergwellen des 
AltYate.r■gebirges brennt das Abendrot in goidencm Schein. Alle Farbtónc durchliiuft es, 
vom leuchtenden Purpur bis zum zartverdammernden OliYgrlln. -Von den Wiesen und 
Feldern des Trojatales losen sidi zogernd durchsichtige, duftige Schleier. Das gesdiwdtzige 
Dohlenvolk hat seine Nester in den alten Łindenbaumen auf dem iKirchenhiłge aufge- 
sudit. Nur einige Turmschwalben kreisen ein letztes Mai mit durchdringendem Sdirei um 
den Turm des Dorfkirchleins. Abendfrische draufien und drinnen, und die letzten Tonę 
des Abendglbddeins cerklingen bittend und mahnend: Nun danket alle Gott!

Alles, alles gehbrte zu dieser Sommerlandschaft des Ungliicśsjahres 1945. Du mulit, 
lieber treuer Heimatbriefleser, wissen, dali bis dahin kein Fremder die Bauern der Ge- 
meinde Sauerwitz beliistigt hatte; die Ernte konnte also beginnen. Obwohl der Kricg uber 
dieses Stiidc Heimaterde gegangen war, der Weizen ist dennoch reif geworden. Aus einem 
einzigen Samenkorn ist aus dcm Boden der Halm emporgeąuoBen, in sidi die Frucht, die 
Ernte bergend. Erntetage sind fur den Bauern Lohntage. Er hat indit umsonst gearbeitet, 
nicht umsonst gesat. Gott hat das Wachstum gesdienkt, das weili der Bauer, aber er durfte 
seine Arbeitsktaft dazu geben. Nun ist es soweit, dali die Sensen, von kraftYollen Manner- 
handen gefilhrt, klingend durch den Weizen schwingen und die Halme niederiegen, 
aber es sollte nidit sein. Den reidien Feldersegen des Jahres 1945 zu ernten, war auch 
dem Sauerwitzer Bauer durdi fremde Macht nicht gestattet. Mit dem Tage des reifen 
Weizens kamen die anderen und nahmen gewaltsam Besitz, was fleilEge Bauernh*ande im 
Scrweilie ihres Angesidits erarbeiteten . . .

Arme, teure, unyergessene Heimat! Zu bescmeiben ist dies alles nicht. Die Natur- 
geistigkeit unserer Heimat ist anders ais die des Westens, und so ist es cerstandlich, da!3 
die mit uns zwangsweise Yersetzten Bauern und Landwirte, die so stark mit allem ver- 
wurzelt, was aus dem Boden, aus Strauch und Scholle kommt, in der sc^i^nsten Gegend 
der Fremde nicht Wurzel zu schlagen vermogen, daf sie die Krafte der Heimat herbei- 
zuzichen und zu bannen Yersuehen.

Westdeutsdiland ist uns zwar Heimat, und doch sehnen wir uns nach dem sdiónen 
Flecken Erde, dem Deutschin Osten. Dort waren die Berge nicht so gewaltig und die 
Teiche nicht so unendlich und die Schluchten der Hausermeere nidit so eng und er- 
stickend. Aber dort raunte der Weizen im Sommerwind: „Heimat!" und die Quellen 
murmelten es, der Wind lispelte es in den Blattern der alten Kastanien- und machtigen 
Lindenbaume und der Donner drbhnte es in Sturmgewalt. Zu Yergcssen ist dies alles nidit, 
und die Erinnerung an die schonste und gliicklichste Zeit unseres Lebens wird immer fort- 
bestehen und die zuYerslchtliehe Hoffnung auf ein Wiedersehen mit unserer heiligeliebten 
Muttererde.



Du magst adkr-n und dich miihen, 
Gott laSt wachsrn, Gon Hfit btóhen. 
Immer mufit du dies bedenken: 
Nichts kann dir die Erde sienken, 
Was nicht Seine Hand gewirkt. 
Er laBt reifen und gedeihen. — 
Willst du Ihn des Un-rchts zeihen, 
Wenn die Ahre wemg birgt? 
Er , gibt Sonne, Er gibt Regen, 
Deinen Feldern, Semen Segen. 
Uberail sind Seine Augen. 
Darum sollst du Ihm vert-auen. 
Traf dich auch gar bittres Leid. 
Der dic Scheuern weifi zu fiillen, 
Er. weifi auch dein Leid zu stilien. 
Halt fur Ihn dein Herz bereit! R. B.

Franz Seidel.

THefn (Jrofatal
Von Obe-leh-cr T h 111

Wo sind denn die Fluren so schdn? 
Wo zeigr sich der Himmel stets heli? 
Wo rauscht von den lieblidien Hóhn 
So munter der pl■atschrrrdr Quell? 
Wo leuchtet so golden der Sonne Strahl? 
Im Heimattal, im schórrr Heimattal!
Wer gibt denn den Menschen viel Freud? 
Wer lohnt ihre Miihe und Plag? 
Wer spendet stets Gutes alizeit 
Und segnet den rróhlic:hrn Tag? 
Wer ri^hmet der fleifiigen Mensdien Zahl? 
Mein Heimattal, mein liebes Heimattal!
Wie gem warn wir alle daheim! 
Wie gut ja dann all unser Sein! 
Wie stiinden wir herriich zu Haus, 
Und all unser Sehnen war aus! 
Wir lebten ohn' Sorge und ohne Qual 
Im Heimattal, im truIer Heimattal!

NB. Das Gedidit wurde vom Yerrasse-, geburtig in Soppau, r-lihe- Vorsitzrndr- 
des Sangerkreises Ratibor-Leobschutz, auch fiir gemischten Chor mit Baritonsolo vcr- 
tont und von vielen heimischen Choren mit Erfolg gesungen.

Wie es cinft tuac - Z ,e ©UeMung £arsfftlb bei ©oppau
Von Obr-lrhrer T h i 1 1

O du Heimat lieb und traut, 
ais ich dir ins Auge schaut. 
Doch wie triib ist meinem Sinn, 
da ich in der Ferne bin.

Ais natursinniger Wanderr- wird mir oft nicht nur uberangstlich, sondem recht 
wehlcidig zumute, wenn auf den moder-nen Kunststra^lrn, ja selbst holprigsten Wegen 
Mensdien in Unzahl und jeglidien Altersstufen mit Fahr-adrrn, Motorrlidrrn und 



Autos aller Art durch dic schonsten Landschaften sausen im waghaisigsten Tempo. Das 
Wort des Dichters und Menschenkenners Seume fallt mir da immer ein:

„Es ginge den Mens^en viel besser, 
wenn man mehr ginge."

Kaleidoskopartig nur erscheinen diesen tegenannten Lufthungrigen in Fiille die Ein- 
driicke aus allen Reichen der Natur. Wie geruhsam aber war es doch da zuzeiten unserer 
Altverdern' ais der Verkehr sich der Naturstralien — wenn oft audi recht miihsam — 
bcdiencn muBte, die sich durch die Feldmarken sdnlangelten.

Ein solch origineller Verkehrsweg mit pI'adntlger Um- und Ausschau ging einst- 
mals von LeobsCn^^tz nach den Dórfern der westlicien Gebirgsecke mit ihrem Ze^tralort, 
dcm dort idyllisch an der Goldoppa gelegenen und von einem Kranz von Bergen um- 
rahmten uralten Bergstadtchen Troplowitz. Auf leise ansteigender Gemarkung kreuzte 
diese Kreisstrafie den Fahrweg von Soppau nach Roben, der hier ins „kaiserlidie" RoB- 
wald zum guten und billigen Wein fiihrte, zur KaiserkirItiiS' zum billigen Jahrmarkt, 
zur Wallfahrt aufs Kreuzfest.

Da kam der ehemalige Musiker Franz Krautwurst, der von 1783—1788 Sciu.halter 
in Soppau war, auf den Gedanken, dort an jenem Kreuzweg der Soppau-Robener 
Feldmark cinen Kretscham, eine Gattttiitte zu errichten. Er verwirkliditd 1789 sein 
Vorhaben und erbaute neben dem Kretscham auch ein Arbciter- und UnterkunitshaLis. 
Seine Siedlung nannte er K a i-lsfeld, der Volksmund jedoch nahm Bezug auf das 
nahe WSldchen und sagtc hierfflr K^fernkrets c fi a m. Der Verkehr im Gasthauis 
liefi nichts zu wiinsdien ubrig. Dies Geschaft brachte miihelos mehr ein ais das leidige 
Schulehalten rcihum bei den Bauern. Nicht allein die Reisenden und die yoriiber- 
kommenden vielen Fuhrwerke kehrtcn dort ein, sondern auch aus den benadibarten 
Dórfern hatte dieser sehr gefallige und hilfsbercite Wirt reidien Zuspruch, da es bei 
ihm zu jeder Zeit lustig zuging, und er tdmntaglich sogar kunttgerecnt zum, Tanz auf- 
spielte. Nach und nach entstanden noch fiinf weitere Hautstellen' so dafS die Siedlung 
tdhliefilidn auf sieben Nummern anstieg. Sicher hatte sic sich noch węiter yergróBert, 
wenn es nicht zum Bau der grofien modernen Kunststrafie Leobsdnutz—Jagerndorf 
gekommen ware, die sdhnurgcrade durch die Felder gelegt wurde.

Ais diese 1855 dem Verkehr iitrergeben wurde, yermied man den recht mangcl- 
haften Wcg uber den Kiefernkrettdnam; audi der senntaghthe Verkdhr liefi zum Ver- 
druiS des Wirtes sehr nach. Zudem hatte der Erbridntereibetitzer Engel, Soppa, an der 
neuen Chaussee ein Gasthaus errichten lassen, das spater (1897 durch ein , Kriegsspiel) 
den Namen „Festung Sedan" erhielt. Das Gastges^a^t in Karlsfeld ging begreiflicherweise 
immer mehr zuriick, so dafi es der Wirt sdiliefilidt ganz aufgab. Die mit der Zeit 
baufiillig und einsarn liegenden Ha^dien wurden auch nach und nach von deren Be- 
wennern aufgegeben. Um die Janrnundertwtndd (vor 1900) verschwanden die letzten 
vier kleinen Anwesen, mit ihnen meine Sdiulk.ameraden: Tiller zog nach Dobertdorf' 
Ruhland und Seichter verlcgtert ihren Wohnsitz nach Roben, Batsch ' ubersiedelte nadi 
SoppauBŁin Sc^i^t^ithaufen, ein umzaunter sehr tiefer Brunncn und einige kriipplige 
Obstbaume in unmittelbarer Nahe der 1907 eingeriditeten Eisenbannhaltestelle Soppau- 
Robcn, sie bczeichneten jahrelang die Lagę des ehemaligen Karlsfeld.

Auch das bereits erwahnte Strafienwirtshaus (Sedan) verlor nach Eróffnung (1872) 
der Bahnttredkc Leobsciutz—Jagerndorf an Pachtsumme ganz erneblith sowie an seiner 
Bedeutung (Ruhestelle fiir Holzfunrwerke)' zumal der Str-afgn-verkehr sehr nadiliefi. 
Die Padhter wechseltcn infolgedessen ófters, so dai? die Erbrichterei sich tdhlie^f.lidn zum 
Vcrkauf entschlog und im Laufe der Jahre versdniedene Besstzer wechselten, Der letzte 
war SCnón' wclcicr dadurch bekannt wurde, dali die Festung Sedan die Bescdtalstation 
der Hengttnakegenossensthaft von Soppau und Umgegend erhielt. Drei auserlesene Hengste 
sorgten laufend fiir Befruchtung der Stuten, deren Zahl, ais die Station wieder ins Dorf 
yerlegt wurde, beim Zusammenbrudh 1945 auf ca. 240 gestiegen war, eine H^he, uner- 
reidit durch die grofie Pferdezucht in weiterl Umgebung.

Wie einst Karlsfeld versdiwunden ist, so machte die russische Walze Ende Marz 1945 
auch das Gasthaus „Festung Sedan“ zu einem Triimmerhauien, und vom ganzen Dorf 



Soppau bliebcn noch ca. ein halbes Dutzend Scheunen sowie Teile einzelner Besitzungen. 
Die Wehmut um melnen Geburtsort driidct daher niemand bcsser aus ais unser Heimat- 
dichter Alfons Heyduk in semen Worten:

„Das erfahrst du nicht in frohen Tagen, 
Wie so ferne dir die Heimat liegt. 
Armes Herz, du wirst sie nie erfragen, 
Wenn dir nicht ein Traum von ihr genugt.“

©port am ŁEobrdjtiher CBymnaRum
Vor mir iiegt ein leiditbeschadigtes Bildchen der Sdiulermannsdraft des Leobsdiiitzer 

Woyrsch-Gymnasiums. Dargestellt sind, wie ich midi erinnere, Wieland (genannr Woy J), 
Roschkoschny f, Nickisch f, Swoboda, Kusch, Jos., Widera f, Pfofe und Piedrulla. Zur 
Mannschaft gehorten aber wohl noch. Birke, Gerhard t, und Kusch II.

Das Bild ist im harten K.riegswinter 1939/40 nadi einem Spiel gegen die Schuier- 
mannschaft des befreundeten Jagetndorfer Gymnasiums aufgenommen. Die Leobsdlutzer 
S<chiilermannsciiaft siegte mit 6:2 Toren. Damals drohte das Spiel abgesagt werden zu 
miissen. Denn es hatte sidi wenige Tage zuvor eine dichtc und hohe Schneedecke iiber 
das Leobschiitzer Land gelegt. Die Sonne stand herriich iiber unserer Stadt, doch sie 
Yermo<dte sidi gegen die aus dem Osten eindringende starkę Kalte nicht durdizusetzen. 
So hing das sportliche Trcfen vSllig von der Haltung der Gymnasialleitung ab. In 
verstSndnisvoller Weise mobilisicrte Direktor Dr. Schrofel die obersten drei Klasscn 
imseres Gymnasiums und schiJtte sie mit Schhppen und Schaufeln verschen auf den 
Jahnplatz, um dessen Spielflache von den Schneemassen zu befreien. Vom sportlichen 
Eifer geitrieben, hatten wir Sdiulkameraden das Feld in kiirzester Zeit von den .Schnee- 
massen befreit. Ais Beel^^nung fiel unserer Mannschaft ein ehrenvolles 6:2 zu.

Das betrefende Foto wurde am Wmtersdiulfest unseres Gymnasiums aufgenommen 
und ist eine liebe Erinnerung an die vielen sdrdnen Sportst'atten unserer Heimatstadt. 
Vor unserem geistigen Auge tauchcn nicht nur das prachtvolle Jahnstadion, das hcrrlidie 
Sdlwimmbad und die schonen TennisplStze auf, sondern wir erinnern uns audi der 
sc^^ncn Sportstatten, die unser Gymnasium in seiner unmittelbaren Nahe wie kaum 
ein zwcites in Oberschlesien aufzuwcisen hatte. Da stcht die geraumige, gut ausgessattete 
Turnhallc, und dort erblieken wir den griinen Rasen mit den beiden Fufjballtoren, der 
sidi langs der Promenadę an den Sdiulhof anschlolJ. Wir denkcn gern an unser Gym
nasium zuriick, an dem wir unsere geistigen und korperlidien Krafte bildeten und

CeobfdHihec/cTrcffcn
finbEt am 20. ©Etntmrto in Ktieine ftatt

verYollkommneren, wo wir befahigt wurden, uns ais tuchtige und arbeitsfrohe Mensdaen 
im Leben zu bewahren.

Nicht zuletzt gedenken wir audi an dieser Stelle der lieben Kamcraden, die im 
Kampfe fur unser Vaterland in gluhendem Idcalismus ihr Leben lielSen. Ein groBer Teil 
der Kameraden, die das Bild zeigt, weilt nicht mehr unter uns. Doda wir wollen sie 
mit dlen unseren Sportkameraden des Gymnasiums in unseren Herzen tragen, wir 
wollen sie in uns und mit uns leben lassen. Franz Swoboda

Zusatz: Am Abend des gleidien oder vorhergehenden Tages zeigte das Gymnasium 
im groiien Weberbauersaale hervorragende turnerische Einzel- und Gruppenleistungen. 
Ich erinnere midi nodi sehr genau an einige besonders glanzende Reckturner: Kusch, 
Jos., Waldhoff (Wawrzik) und Zientz.

Wie ware es, wenn audi andere ehemalige SdhUJer von ihren schonen und triiben 
Schulerlnnerungen plaudern wurden?

Bamberg, im August 1953 Dr. Ernst Schrofel



• fi)rtmat unb Taterlanb
O Mensch, du hast ein Yatrrland, 

ein heiliges Land, ein geliebtes Land, 
eine Erde, wonach deine SeJinsucht ewig dic^tct und traditet.

Wo dir Gottes Sonne zuerst schien, 
wo dir die Sterne des Himmels zuerst leuditeten, 

wo seine Blitze dir zuerst seine Allmacżht offenbarten 
und seine Sturmwinde dir mit heiligem Sdirecken 

durch die Seele brausten:
da ist deine Liebe, 

da ist dein Vaterland.

Wo das erste Menschenauge 
sich liebend uber deine Wiege neigte, 

wo deine Mutter didi zuerst mit Freuden auf dem SdioiJe trug 
und dein Vater di- die Lehren der Weisheit und 

des Christentums ins Herz grub:
da ist deine Liebe, 

da ist dein Vaterland.

Und seien es kahle Felsen und ode Inseln, 
und wohnte Arbeit und Miihe dort mit dir, 

du. mulit das Land ewig liebhahrn; 
denn du bist ein Mensch und sollst nicht yergessen, 

sondern behalten in deinem Herzen.

Ernst Moritz Arndt, geb. 1769 auf Riigen

ŁeobCOufc, efnftfge Oemtnarftabt
Nur ein paar Striche — —
Das Lrobsdlurzrr Land hat neben einzclnen hrrvorragr^den Pe-sonlichkeltrn auf 

Yerschiedenen Gebieten der Wissenschaft, Kunst usw. auch der Vo^Kssdhulr viele Lrhre- 
und Sdlulleicer, namhartr Lch-rrbildner, Musikpadagogen (Gebruder Kothe, G-bunlg, 
Filke, Steubendorf), Mussi^J^ri^tiker (Maase, ZauchwiK:) und SdlulaufsSld■itsheamte (R-3 - 
dolph, S^onau, Albrecht, Deutsch-Neukirch) u. a, m. gcschenkt. Und doch hatte es 
lange Zeit keine rntsprrchrndr Lehrerausbildungssti^i:te, wahrend z. B. der Nadibarkreis 
Ncustadt OS. , dereń zwei in den Kleinstiidtchen Oberglogau und Ziilz besaB. Dieser Tat- 
sadte trug die Regierung nach eWergiJchen Yorstrllungen erst schr spat Rechnung, 
indem sie , 1902 in der schónen Krcisstadt Leobschiitz eine katholjschr Lrhre-bildungs- 
an.stalt mit einer P-apa-andle er-idhtete. Auch in wlrtsdiaftliche- Hinsicht sind 150 
Schiller in einer Kreisstadt mit 14 000 Einwohnr-n nicht zu yerachten. Ich denke an 
Witwen, die durch Studrntenduartle-e ihre Einkiinfte ye-brssertrn, an Budlhandler, 
Kaufleute, Handwerker usw. Durch die Einrichtung einer Seminarschule wurden die 
Lrobsdhutzrr Stadtschulrn entlastet.

Leobschutz war die erste Lrh-r-blldungsanstalt in Obe-sdilrsien, die nach den 
neuen 1901 herausgrgcbrnen, verbessr-trn und stark e-writrrten Le^rplanen r-bffnet 
wurde. Die Anstalt hatte das Gliiek, ein ausgrzrldhnrtrs, fur neuzeitliche Erziehungs- 
methoden und -ideen aufgrschlossrnrs Łehrr-kollegium zu bcsitzen. Ein gutes Schuler- 
matenal kam hauptsaddich aus kreiseingesessenen bauerlichen, g^^-erbe- und handel- 
t-ribrnden Familien, das in den guten Leobschutzer Stadt- und Landschulen eine ge- 
diegene Yo-blldung erhalten hatte.

Drei Jahre (1902—1905) war die Lrobsdlutze- Leh-rrhildungsanstalt im freigewo-- 
denen alten Gymnasium an der Franziskanergasse untergebracht. Herbst 1905 rrrolgtr 
der Umzug in die neur-bautrn Raume an der Ratlbo-r- Strafie.

heilig.es


Die Anstaltsordnung war frcincitlidn; verlangte aber Leistung und Unterordnung. 
Den Alltag beherrsc^te die harte Fron hinter Buciern und Heften; doch bei der ersten 
zu Midnaelis 1905 abgehaltenen Lehrerpriifung bestanden alle 27 Priiflinge, das wollte 
schon etwas heilJen, denn die Breslauer Proyinz^alsc^ulrate pflegten die obersdhlesischeii 
Lehraintskandidaten auf Herz und Nieren zu priifen.

Die Anstalt erfreute sich in kurzer Zeit eines guten Rufes, und die in Leobschiitz 
ausgebildeten Lehrer gcnossen bei Bewcrbungen um Schulstellen einen gewissen Vorzug.

Sem.nar und Sc^iinars^ule sollten in engcre Fiihlung mit den Lieebtdiiii.■zeI Volks- 
schu^n kommen. Deshalb wurden 1912 die Sc^ulen Grobnig, Sch^j^unn, Neustift, 
Sdhlegenberg' SabtdnutZ' Kbnigsdorf, Kreuzendorf zu einem neuen (IV.) Kreissdiul- 
inspektionsbezirk Leobschiitz zusammengefafit und dem jeweiligen Leobschiitzer Se- 
minardirektor unterstellt. Drei Semśnardirektoren iibten bis 1922 die Sdlulaufsidht in 
den genannten Volkssc^ulen aus. Uber die Bcwahrung dieser Einridntung ist amtlidi 
niciis bekannt geworden.

Im Jahre 1925 schloJ das Leobschiitzer Seminar seine Pforten, da nach dem Zu- 
sammenbruch des Kaiscrreiches die Lchrerausbildung auf anderer Grundlage (Abiitur, 
Pcdagogisc^e Hochsdiule) erfelgte.

Immerhin sind in 20 Jahren des Bcstehens im Leobschiitzer Seminar rund 600 
jungę Lehrer — es gab auch Nebenkurse — hervorgegangen, in iibergrolier Mehrzahl 
Sohne der hcimisc^en Scholle. Da der Kreis Leobsctutz in SO StLulcn insgesamt 240 
Lehrkraftc besdhafrigte' fand der UbersdbiU der Lehrer in anderen obersć^ilesischen 
Land- oder Industriekreisen oder in GrofSstadten wie Breslau, Berlin, Frankfurt/Main, 
Dusseedorf u. a. Verwendung.

Der .etzte Seminardirektor Vogel wurde Regierungsrat in Sdnneidemuhl' Sem.- 
Studienrat Schiimke (MidheIsdorf) u. a. fanden Weiterbcschaftigung ais Sciulratc oder 
Rektoren. Studienrat Dr. Weigel wurde Reglerungtdirekter in Oppeln. Seim-Studieirat 
Hein (Hratschein), war 30 Jahre ais Lehrerbildner tatig, davon 20 Jahre in Leobschutz. 
Der erste Religionslehrer der Anstalt, Kapłan Richtarsky (Osterwitz), ein begnadeter 
Menschenffihrer, starb in jungen Jahren ais Stadtpfarrer und Konśsttjrialrat in Katscher. 
Der erste S^i^min^r'dlt'ei<ter Dr. Malenie und der erste Oberlehrer des Leobschiiitzer 
Seminars ruhen auf dem Leobschiitzer Friedhof.

Mit der Aufhebung der Anstalt yerschwand ein Stuck Leobsctutzer Lebcns. Uber 
den Athcr hinweg sei gegriifit die liebe, traute ehemajige Seminarstadt Leobschiitz!

E. P.

timnieihung ber neuen KrrI^R^nbeus-Kapell^ am 19. Nonember 1928 
unó bie Tatigkeit ber Kongrigatien ter Crauen Sdimeftern 

im Kananikus UllridjFdien Krankentjauie in Katfcher
Von Stadtdirektor i. R. Greintrt, Koln

Das Katscherer Stadtblatt vom 21. Noyember 1928 bradite uber die Einweihung der 
Krankenhaus-Kapelle folgenden Bericht:

„Gelegentlidi des Umbaucs des Oberstockes im Krankenhause wurde die Kapelle 
durch Wegnahme einer Mauer auf die doppelte Grofie erweitert und mit neuen Banken, 
einem neuem Harmonium und neuer Malerei ausgestattet. Am Montag, dem Feste der 
hl. Elisabeth der Patronin unserer lieben Schwestern, fand die Einweihung der neuen 
Hauskapelle durch den Stadtpfarrer statt. Die Kapelle drttranltd in reichem Blumen- 
tdhmuck und der neuen elektrischen Deckenbeleuchtung. Die Feier bega.nn um sedhseiinba]b 
Uhr mit einer Antpratne' in der auf die Doppelfeier des Ellsabetnfestes und der Kapellen- 
einweihung hingewiesen wurde unter Darlegung des hohen GludkeS' Gottes Wohnung zu 
haben und Gottes Wohnung zu sein. Nacnner wurde die kirchliche Weihe yollzogen unter 
Assistenz der Herren Kaplane Breitkopf und Titz. Daran schlof^ sich das Assistenz-Hoch.- 
amt mit Te Deum und hl. Segen an, wobei der Krankennauscner eine lateinische Messę 
tchon zu Gehbr brachte. Ais Gaste waren anwesend der Herr Biirgernleister' Kuratoriums- 
mitglieder, sowie Deputationen der Dlrtdneler Sic^iw^^i^s^.^'rn und unserer Franziskanerinnen. 
Nachmittags um zwei Uhr war Segensandacit und gegen Abend fand ein kleines Essen 



statt, an dem der Herr Biirgermeister, die Kuratoriumsmitglieder und die hiesige Geistlich- 
keit teilnahmen. Das schone Fest bedeutet die Krónung von vielen Miihen und Opfern 
unserer lieben Grauen Scliwcstern."

Das Krankenhaus wurde 1869 vom Fiirsterzbisdióflidien Kommissarius Kanonikus 
Karl Ullrich fur seine gro Re Pfarrei erbaut.

Die ersten weltlidien Pflegekrafte entsprachcn nicht den Anforderungen, weshalb 
Kanonikus Ullrich sich Graue Schwestern erbat. Das Mutterhaus in Breslau sdiickte ihm 
die Sdiwester Mater Heriberta Griitzner und Schwester Konrada Matschke, die am 7. Sep- 
tcmber 1874 in das Krankenhaus einzogen und mit der Pflege von zwólf Hospitaliten ihre 
Tatigkeit autnahmen. Der Fortbestand der Niederlassung war durch Stiftungen des Stadt- 
pfarrers Pralaten Robert Sterz sowie des Monsignore Gottsmann gesichert. Das Haus war 
anf‘anglidi ein Hospital und erst 1881 zu einem eigentlichen Krankenhaus eingeriditet und 
ais solches 1884 feierlichst erklart.

Schon 1870/71 waren die Schwestern M. Heriberta und Theophila in der Kriegspflege 
tatig. Im ersten Weltkriege pflegten die Schwestern in diesem Krankenhause, das auch ais 
Lazarett diente,. 406 Verwundete.

1895 wurde die Zahl der Schwestern auf acht erhóht, eine Zahl, die bis zur Ver- 
treibung nach dem zweiten Weltkriege bestehen blieb. Im Marz 1920 beklagte das 
Krankenhaus den Tod seines Gónners, des mildtiitigen Pfarrers Heinrich Richtarsky. Sein 
Nachfolger Pfar-er Josef Wosnik Yerschaffte den Schwestern fur ihre dem Herzen Jesu 
geweihte Kapelle das Allerheiligste. Pfarrer Komarek vermittelte ihnen am 27. September 
1925 den Segen Sr. Heiligkeit Papst Pius XI.

Die Sdiwesternarbeit beleuchtet der Jahresbericht von 1935 in Ausfiihrlichkeit. Danach 
pflegten die Sahwe^^ern im Jahre 1935 im Krankenhaus 71 Kranke bei 10 159 Tagpflegen 
und 936 Naditwadien, in der Ambulanz 77 Kranke mit 369 Tagpflegen und 93 Nacht- 
wachen und im Altersheim 15 Pfleglinge bei 4258 Tagpflegen. In der Kleinkindersdiule 
hatten sie durdisdhnittlich 50 Kinder, wahrend. der friihere Handarbeitsunterridit den Zeit- 
verhaltnissen nach 1933 zum Opfer gefallen ist.

Erster leitender Krankenhaus-Arzt war Dr, med. Bernard, dann von 1904 bis 1937 
Sanitatsrat Dr. Heinr ch Luczny und von da ab bis zur Austreibung 1946 Dr. med. Georg 
S<c^irey, jetzt wohnhaft in Braunschweig. Untcr Leitung des letzteren wurde das Krankten- 
haus erweitert. Es erhielt zwei neuzeitlich eingerichtete Operationsraume, ein Sterisilations- 
raum und ein Laboratorium.

Ais Oberin haben am Krankenhaus gewirkt von 1874 bis 1895 Mater M. Heriberta 
Griitzner, von 1895 bis 1919 Mater M. Theophila Stoschek, von 1919 bis 1926 Mater M. 
Marana Hoheisel, von 1926 bis 1932 Mater M. Tynas Rieger, von 1932 bis 1938 Mater 
M. Marana Hoheisel, von 1938 bis 1945 Mater M. Sigisberta Silberbach.

Sieben Schwestern Yerschleden im Herrn in Katscher: Mater Heriberta Griitzner am 
4. Marz 1895, Schwester M. Prudentia Stephan am 5. August 1900, Schwester M. Oliva 
Wólki am 12. Mai 1913, Sdiwester M. Theophila Stoschek am 21. Juni 1919, Schwester 
M. Justa Lenz am 3. Januar 1941, M. Tynas Rieger am 11. Februar 1945. Mater
Justilla Blasdike, aus Ratibor nach Katscher evakuiert, starb hier am 7. Februar 1945.

Bis zur menscienfeindlidien Austreibung 1945 ais der grausamsten Folgę des zweiten 
Weltkrieges waren nachstehende Schwestern in Katscher um Gotteslohn im Dienste der 
leidenden Menschheit ohne Unterschied der Glaubenszugehorigkeit tatig von: 1899 Schwe- 
ster Marana Hoheisel, 1900 Schwester Tynas Rieger, 1904 Schwester Agrippina Stiller, 
1910 Sdiwester Bcredina Schmidt, 1911 Sdiwester Christeta Pandel, 1915 Schwester Sigis
berta Silberbach, 1915 bis 1941 Schwester Justa Lenz, 1934 Schwester AYellina Rudzik, 
1938 Schwester Benedicta Vespcr, 1939 Schwester Cajetana Jelinski.

Voriibergehend haben in Katscher gewirkt: Sdiwester Seraphia Friese, vcrsetzt nach 
Jagerndorf; Sdlwester Firmina Krystians, Yersetzt nach Jagerndorf; Schwester Lydia 
Gieldon, ve*setzt nach Schweednitz; Sdiwester Cartelina Dziwisch, Yers<etzt nach Jagern- 
dorf; Sdiwester Gamaliela Skozypnik, versetzt nadi Neifie; Sdiwester Eustasia Nierwandt, 
versetzt nach Jagerndorf; Sc^-wi^^t:^^ Thcophista Kleina, versetzt nach Neustadt OS.; 
Schwester Synkletia Springer, versetzt nadi Breslau; Sdiwester Oswina Knoppek, yersetzt 
nadi Ratibor, Leiterin der Kleinkindersdiule; Schwester Sigrid Hoffmann, versetzt nadi 
Leipzig-Lmdenau.



Die Ehrwiirdigen Schwentern verlieBen die Stadt Katscher am 21. Marz 1945 und 
erreichten ihr Provinzialhaus in Halle am 3. April 1945. Auf der Flucht mulSte die schwer- 
erkrankte Mater Marana mit Sdiwester Agrippina in Neutitschein bei den Borromaerinnen 
zuriickgelassen werden. Die beiden Schwestern suchten im Juni 1945 Katscher wieder auf, 
wurden aber zwangsevakuiert und langten in Derneburg an, wo Mater Marana am 
22, Juni 1950 verstarh. Schwester Agrippina ist jetzt in Hildeshcim im Altersheim 
St. Magdalenenhof. Cajetana kam von Halle nadi Kóthen, wo sie nadi zwei-
elnhalhjahrlger Tatigkeit an Herzmuskellahmung plótzlidi am 9. Juni 1948 starb. Scnwester 
Sigisberta wurde September 1945 nach Kirchgandern zwedcs Errichtung einer Filiale ab- 
geordnet und nach sedisjahriger Tatigkeit nadi Beberstedt yersetzt, wo sie nodi jetzt wirkt. 
Die Schwestern Christeta, Avellina und Beredina kamen in das neuzeitlich eingericStete 
Kinderheim in Birkenfelde. Schwester Beredina wurde in Birkenfeldc sdiwer krank und 
kam nach Halle, wo sie zur Zeit noch nicht wieder genesen ist. Scu/ester M. Sigisberta, 
der diese Angaben zu danken sind, schrieb an den Verfasser unterm 15. Februar 1953 aus 
Beberstedt abschlieBend: „In allem, was uns I,eidvolies und Bitteres begegnet ist, haben 
wir den hl. Willen Gottes erkannt. Unsere Schwestern haben alles Leid heroisdi getragen, 
sic lkcten alle ihre schlesische Heimat und lieben sie auch noch. Gottes hl. Wille mag auch 
heute noch ges^ehen’ Wie, wo und wann Gott will, wir sind jederzeit bereit." —

Die Grauen Schwestern in Katscher waren eine Kongregation und zwar eine klóster- 
liche Kongregation, eine Genossenschaft von Klostdrrrauen, in der nur einfadie (ewige 
oder zeitliche) Geliibde abgclegt werden. Die Mitglieder der Kongregation sind nicht an 
die strenge papstlldie Klausur gebunden, behaltcn das bloBe Eigcntumstecht, aber nicht 
die Verwaltung und freie Yerfiigung iiber ihr Yrrmógrn bei. Infolge ihrer freieren 
Stellung konnen sie besser in der Weit, zum Beispiel auf dem Gebiete der Kranken- und 
Armenpflrgr, wirken. Die neueren klósterlidien Grnossensdhartrn, insbesondere die weib 
lichen, sind fast ausschlirfilidh Kongregationen. Ihre kanonische Erriditung gescdiiehr durdi 
den Dlózrsanhlsdlof, jedoch ist nierzu nadi dem neuesten Recht die Erlaubnis des 
Hl. Stuhles erforderlich.

Eine klbstrrllchr Genossenschaft ist eine von der reditmaJJigcn kirchlichen Obrigkeit 
gatgeheiBene Gemcinschaft, dereń Mitglieder satzungsgrma^S die orfrntlichrn Geliibde der 
Armut, der Keusdihrlt und des Gehorsams ablegen und durch dereń dauernde Beobachtung 
in gemeinsamer Lrbrnsfuhrung die christliche Vollkommenheic erstreben.

Die Kongregation der Grauen Schwestern hat in Katscher in einer fur die Allgemein- 
heit sich aufopfrrndrn Weise zum Segen der Kirche und der Stadtgemeinde ihre Tatigkeit 
ausgeiibt. Bedenkt man, dafi die Grauen Schwestern am Platze seir 1874 bis zu ihrer Aus- 
treibung Marz 1945 im Dienste der Krankenpflege und Caritas gewirkt haben, so ergibt 
sich, dali sich die Stadtgrmeinde gegeniiber den Grauen Schwessern in einer sehr groBen 
Dankesschuld befindet; sie haben einmai der Stadt eine Unsumme Geld erspart und fiirs 
zweite eine grofie Last von Vrrantwortung und Arbeit abgenommen. Hoffentlich blieb den 
Grauen Schwestern aufier dem Leid der zwangsweisen Austreibung das weitere stchmerz- 
Iiche Leid des Undankes der Stadt beim Yrrlassrn erspart.

Kośni? - fcas rcidjfte Z)ocf JkeuHens
Vot bem e:ften Weithritg ió Bouern MlUiondrt

Im Kreise Leobschiitz befand sich die Ortschaft Rósnitz, der Finanzier vieler um- 
liegender Ortschaften.

Im 11. JahrEundert siedelten sich frankische Familien hier an. Im Jahre 1504 erfolgte 
der Freikauf von der staatlidien Domanrnhrrrsdhaft. Im vierten Jahr seiner Regierung 
handigte Friedrich der GroBe, der Rósnitz iibcrall fórderte und den die Dorfbewohner ais 
ihren getreuen Landestater ansahen, ihnen einen Freibrief aus, der den erfolgten Freikauf 
beglaubigte. ■

Die Grafin von Bayern stellte damals namlich trotz des 1504 erfolgren Freikaufes 
Anspruch auf die Waisenkinder von Rósnitz. Der Alte Fritz spielte ihr durdi die Be- 
glaubigung diesen Streich.



Eine protestantisJie Kircheinweihung im Jahre 1806, hervorgerufen durch die Re- 
formierung von Rosnitz, sah napo^onisdie Grcnadiere redits und links vom Altar.

Von 1100 Einwohnern waren 32 GroRbauern, die trotz ihres Reichtums allem Luxus 
abhold waren und nur ihre Hbfe nach modernsten Erkenntnissen ais Musterbetriebe aus- 
richteten. Erwahnenswert ist es, dafi die Gemeinde Rosnitz nur in Bauernbesitz war, also 
keine Gutsherrsdtaft existierte. Von der gesamten landwirtsdiaft^lichen Nutzflache des 
Kreises Leobsdiiitz waren nur sechs Prozent in Grofigrundbesitz.

Der gute Ló ’̂cb^<den Rosnitz’ galt ais Weizem, Zudccrriiben- und Braugersteanbau- 
gebiet. Hervorragend war audi die Pferdezuc^t, meistenteils Kreuzungsrassen und reine 
Oldenburger. Auch wird jedem Sdilesier die Rosnitzer Sdiweinemast bekannt gewesen 
sein. Im Bauernbesitz war ein 324 Morgen groBer Wald. Ais botanische Seltenheit wuchs 
hier die Pflanze Aguentia so didit, dafi sie mit Sensen gemlfht werden konnte. AulSer in 
Rosnitz wadist die Aguentia nur im Teutoburger Wald.

Der Reichtum Rosnitz basiert auf konfessiotiellen Griinden, eine preteitan- 
tische Insel im katholisdien Sdilesien. Deshalb heirateten die Bewohner jahrhunderte- 
lang unter sidi. Geld kam somit zu Geld. Das Ergebnis waren sechzehn Millionare vor 
dem ersten Weltkrieg. Der jiingste Sohn eines Bauern war der Hoferbe. Hier 
gait also nidit das Erstgeburtsredbt' weil in der Regel aitere Sohne schon bis zum Erb- 
antritt des Jiingsten auf andere Hófe eingeheiratet hatten. Die Sohne der rcidien Rosnitzer 
Bauern dienten vor dem ersten Weltkrieg nur bel der Gardekavallerie in Berlin. Bei den 
Familien Kremscr, Kromer, Grittner und Proske war zum Zwecke der Unterscheidung 
ein Spitzname an der Tagesordnung. Hatte der Bauer bei der Gardę du Corps gedient, 
hieB er sein Leben lang Proske-Gardecorps. Die Regimentsbezeitdtnung hatte fur den 
Rósnitzer den Vortei! der Familienuntersdleidung' was unbedingt erforderiidi war.

Nacn harter Tagesarbeir traf man sidi im Dorfgasthaus zum Kretscham. Uber der 
Theke prangte dort folgender bezeidmende Spruch;

„Ais Moscs auf den Felsen klopfte, „
Das Wasser aus dem Felsen tropfte, 
Doch gróJer ist das Wunder hier, 
Du stchreist bloli ,Wirt‘ 
Und schon kommt Bier.“

Vor dem ersten Weltkrieg war hier das Kartenspiel der Polnisdien Bank an der 
Tagesordnung. Wie erstaunt waren da oft Besudier, wenn die reichen Bauern nidit um 
Pfennige, sondern um Hunderimiarkscheine spielten, was fur damalige Begriffe eine un- 
geheure Summę war.

Rosnitz war, wie die gesdhcdtlidie Entwiddung bedingte, eine typisch frankisdte 
Ortschaft. Es war an zwei guten, mit Biirgersteigen versehenen StralJen gesdilossen ge- 
baut. Jeder Bauernhof war eine Burg fur sidi, ein riesiges Rediteck, gcbiidet durdi 
Sdieunen, Stallungen, WennnauS' und nur zuganglich durch eine Toreinfahtt. Die im 
Amtshaus befindlidae Chronik reidit bis in das 11. Janrhundert zuruck, und unzahlige 
geschiiditlidie Dokumente lagerten hier.

Diese urdeutsdien Bauernhofe waren oft Gegenstand sdtóner Artikel im „General- 
anzeiger“ der Riedinger Verlagsdruckerei. Sie stammten in Ratibor aus der Feder des 
bekannten Chefredakteurs Proske, dessen Wiege in Rosnitz stand.

Heute sind Rosnitzer in alle Lande zerstreut. Die Vertreibung brachte Not, Tod und 
Elend. Erst der Russe, dann der Pole tyrannisierte eine kerndeutsdie Ortsdiaft. Wenn 
wir Rosnitz wiedersehen, wird der Reichtum verflogen sein. Polnisdie MiRwirtsdiaft lafir 
die Walder zu Urwaldern und die ertragreichen AOker zu Steppen werden. H. K.

©efudt tuirb - tu ec fann 2lueFunft geben
In wichtigen Sparkassenangelegenheiten wird Frl. M^rta Brieger, Leobschiitz, 

KreuzstraBe' oder Erbcn gesudit.

Betfónlidlłe 'Wlitteilung
Frau Kaufmann Elisabeth Sdlrnidt' LeobsdllitZ' Roffmarkt 12 — jetzt Dusseedorf 10, 

Mulranystr. 4, begeht am 29. August ihren 75. Geburtstag.



Ztfe Srtfbrit
Die Freiheit ist Segen — ein Gottesgericht, 
das die knospende Seele erst miindig spricht, 
zu wirken, zu jubeln auf Erden!
Sie ist der Cherub mit flatnmenden Schwert, 
der ziirnend der SoUange zum zweitenmal wehrt, 
das Paradies zu gefahrden.
Sie klingt wie Musik aus jeglichem Gru?, 
sie atmet aus jedem Bruderkufi, 
sie leuchtet dem Volke im -Angesscdit — 
Ich suche die Freiheit, ich finde sie nicht!

Die Freiheit ist Geist — der da ordnet und baut, 
der, ein ernster Prophet, in die Ferne schaut, 
der da priift, eh er redet und handelt; 
der nicht rastlos zerstort und ewig verneint, 
der nicht vertilgt, nur verwandelt! 
Er preiset nicht heut, was er gestem verdamtnt, 
er wird nidt durch schales Gejauchze entflammt; 
et: hale nicht den Brand fiir das heilige Lidt — 
Ich suche den Geist, ich finde ihn nicht!

Die Freiheit ist Liebe — die Liebe zur Weit, 
auf der ihr's zuletzt doch am besten gefallt, 
was auch die andere verspreche.
Die Liebe, zum Schulze des Schwachern bereit, 
die gerne politischen Irrrum verzeiht, 
zu edel, daf sie ihn rache!
Die Liebe, die alle Gemiiter Ycrsohnt, ‘ 
die im Kampfe der Meinung einander entwohnt, 
die Mutter, die Kindera ein Urteil spricht — 
Ich suche die Liebe, ich finde sie nicht!

Aus der „Politischen Elegie" 
(5, September 1848), von Otto Trechtler

heimat unb hneintoieb
Eine Betrachtrng um Joseph von EidrendSf

Wir haben wohl hienieden 
Kein Haus, an keinem Ort 
Es reisen die Gedanken 
2,ur Heimat ewig fort.

Kbnnten diese Worte nicht aus unseren Tagen stammen, und der sie seJ^jrieb, ware 
e:ner aus dem Millionenheer der Ausgestolienen und Entwurzelten, denen eine entmenschte 
Zeit grausam den Heimatboden nahm und die umher nun irren und nirgendwo ein neues 
Erdreich finden konnen, um wieder zu gedeihen und sich zu entfalten? — Doch nein, 
schon mehr ais hundcrt Jahre sind vergangen, da Eichendorff sie schrieb, der cwigen 
Hęimatsehnsucht grolie Sanger. Und ihm, der sein Zuhause fiir immer verloren hatte, dem 
keine Heimkehr mehr beschieden war, blieb die Heimat in der Erinnerung so stark 
lebendig, da? es fur ihn nie wieder ein SeiJhhffwerden geben konnte, und er bald da, 
bald dort sein Wohnzelt aufschlug, sein Wanderziel nur in der Ewigkeit erkennend.

Liebe ferne blaue Hiigel, 
Stiller Fluff im Talesgriin! 
Ach, wie oft wunscht’ id) mir Fliigel, 
U ber euch hinweg tu ziehn!



Du Stiller Fluls ziehst durdi en SQlónrs Land, durdi gold'nes Korn und bunte Sommer- 
wiesen, durdi endlos weite dunkle" Wilder, voriiber an burggekrBnten Bergen, an dereń 
Hangen iiber anmutigen Talem Rche grasen. — Und dieses Land ist ObersJalesien, den 
meisren Deutschen nur der InhrgrifF von Rauch und Kohlendunst, von frurrgliihrndrm 
Himmel iiber gescdtwarzten Hausermeeren, vom Arbritsflrifi der Mensdien und Masdiinen, 
wo selbst der silberblaue Strom gezwungen ist, ein andersfarbiges Arbeitskleid zu tragen 
und cinem Lasttier gleich durchs Land zu ziehen. — Das andere Obrrsdllrsirn aber, das 
waldergriine der Hiigel und der Taler, wo einst das Horn weithin erklang zu frohem 
Jagen, das Miihlenrad im kiihlen Grunde ging, gebar den edlen Ritter EichendorF, ward 
ihm das Wunderland gliicklicher Kindheit und lieE den Jiingling nadi der blauen Blume 
sudien.

Gedenkst du noch des Gartens, 
Des Schlosses iiberm Wald, 
Des traumenden Erwartens, 
Ob’s denn nicht Friihling hałd?

Ein Schlol? stand dort auf einer stillen Hbhe und bUckte weit hinaus ins grune Land: 
SchlolJ Lubowitz, das Haus der freiherrlichen Familie, das Vaterhaus des jungen Eidien- 
dorff. Weil? sdllmmertrn seine Mauern durdi das Dunkel der Baume von denen einer ein 
altcr Birnbaum war, in dessen Wipfel der Knabe Joseph gem und haufig stieg, um hinaus- 
zusehen in das von der Sonne brsdilrnrnr Land ringsum oder sich lesend zu erf'reurn an 
einem Claudius-Get^i^chr. Und darunter lag der Garten, und dahinter rausdite der Wald, 
und hinter dem Walde, da lockt die Fcrne, die allzufriih des Dichters Sdiidksal wurde, 
lockte mit dem Horn des Postillons nadi fremdrn Landen, zu Wassern, die von Felsen 
stiirzen, zu marmornen Palasten und nadirlidien Lautenklangen unter den Fenstern 
holder Maddien.

Wie sind wir docb im Wandern
Seitdem so weit zerstreut! 
Fragt einer nach dem andern, 
Docb niemand gibt Bescheid.

Wandernd und singend zieht der Jiingling durdi deutsdie und durdi fremde Gaue, 
schaut von den Bergen weit hinein in herrlich-grune Gegenden, auf prachtige Sćhldsser 
und efenurnsponnene Ruinen; in halbvrrwunsdlenrn Garten nimmt er Aufentbalt, die 
stillen, weiSen Marmorbilder zu betraditen, erle^ begliickt den Zauber der Morgenfriibe, 
atmet in Mondnaditen den Duft der Blumen und der Biiume, lausdit in der Dammerung 
und unter dem Sternenhimmel fernen und nahen Gitarre- und Liederklangen, vernimmt 
im Weitergehen das Klappern des Miihlenrades, das Platschern der Badie und Brunnen, 
das Gemurmel der Quellen und das ewige Rauschen des sdllonrn, griinen deutschen Waldes. 
Und von allem gibt er Kunde in Liedern und Gesdlidltrn, ohne selber Kunde zu erhalten 
von den anderen, Freunden und Grrahrren.

Und fremde Leute gehcn 
Im Garten vor dem Haus. 
Docb iiberm Garten sehen 
Nach uns die Wipfel aus.

Denn Vatrrhaus und Heimat waren verloren, und sdiweres Ungliidc war iiber das 
ganze Land hinweggegangen. Durch Krieg und Besatzungszeit war die Familie in grolJe 
Not geraten. Der Tod des Vaters hatte bald auch die Verau!?erung des gesamten Besitz- 
tums grausam hrrbeigeruhrt. Da gab es kein Zuhause mehr fur ihn, dem seine Heimat 
Luft und Leben war, der nimmermehr gesunden konnte von der Srhnsudlt nadi seincm 
Garten, seinen Hohen und Talem, dem Miihlengrund, dem SddolJ und Heimatwalde. 
Und er sie^it die Wipfel seiner Baume nach ihm Ausscbau halten, ihn suchen in den fernen 
Stadten und ihn rufen, dal? er wieder hrimkrhrr in sein Kinder- und Jugendland. Dort 
aber gehort ihm nichts mehr, die Eltern sind gestorben, und fremde Mensdien gehen iiber 
die geliepte Erde.

Was wisset ihr, dunkle Wipfel, 
Von der alten, scbónen Zeit! 
Ach, die Heimat binter den Gipfeln, 
Wie liegt sie von hier so weit!



Ja, da hinten weit, da liegt sie, die geliebte Ustlandheimat! Wo die Sonne herkotnmt, 
dahin fliegen die Gedankcn Tag um Tag und Stunde urn Stunde und zuriick .in jene 
unverge!ilich guten Jahre, da alles noch utiser war. Doda braudhen wir wohl nicht mit 
Eichendorff zu trauern um etwas, das unwiederbringllch ist. Noch glauben wir alle ja an 
Móglidikeiten, die das uns zugefiigte Leid einmal in helle Heimkehrfreude wandeln wer
den. So hoffnungslos wie seines scheint unser Los uns nicht, die wir, in der Fremde 
darbend, den Tag erwarten, da die Gipfel, die heute von daheim uns trennen, friedlich 
und jubelnd von uns tlUerssiiritten werden diirfen zu neuem Anfang und neuem Dienst 
am alten Vatererbe. *

Und meine Seele spannte 
Weit ihre Fliigel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Ais floge sie nach Hans.

Da zieht es den Dichter um die Abendwende seines Lebens wieder in sein Ober- 
schlesien, aus keinem anderen Grunde wohl, ais dali die Seele es so weit nicht habe, um 
in den Traumen nach der alten Heimat hinzufliegen, nach Lubowitz, das unter liebcarmen 
Handen dem Niedergang verfallt. Das schone, alte NeiiJe, das „Rom“ des Schlesischen 
Landes, ist nun sein Ruhesitz geworden und dazu bestimmt, sehr bald sein Grab zu 
bergen. Denn er hat iiberwunden und spiirt heiteren Herzens die letztcn Tage seiner 
Erdenreise nahen und greift wohl griiUend nach des stillen Boten Hand, cali er ihn heim- 
geleite durch die enge Pforte zum Thron des Hcrrn der Ewigkeit. — Dali es uns doch 
auch vergónnt sein móge, einmal so hcimzukehren, hiiben und driiben, und den Steg nicht 
zu verfehlen, der zum Vaterhaus ftihrt!

Die Weit mit ihrem Gram und Gliicke 
Will ich, ein Pilger, frohbereit, 
Betreten nur wie eine Briicke 
Zu dir, Herr, iibern Strom der Zeit.

Łeobrttjiitji^iiy (Treffen in Klieme am 20. ©eptember 1953
Um 7.45 Uhr heilige Messe in der Petri-Kirche, Anton-Fiihrcr-Stralte. 

Wir singcti unsere heimatlichen Lieder, Texte werden ausgelegt. Anschlic- 
Rend Zusammenkunft im Kolpinghaus.
Bahnverbindungen:

Lengerich-Stadt 
Osnabruck 
lbbenbiiren 
MSnster 
Coesfeld 
Burgstemfflrt 
Quakenbriick

Riickfahrt in Richtung:
Lengerich-Stadt: 
Osnabruck 
lbbenbiiren 
Munster 
Coesfeld 
Burgsseinfurt 
Quakenbruck

ab 6.03 Uhr i
ab 6.13 Uhr > Rheine an 7.28 Uhr
ab 6.49 Uhr I1
ab 6.41 Uhr Rheine an 7.29 Uhr
ab
ab

5.55
6.55

Uhr
Uhr | Rheine an 7.19 Uhr

ab 5.48 Uhr Rheine an 7.22 Uhr

ab Rheine 1 
ab Rheine . 
ab Rheine I 
ab Rheine 
ab Rheine I 
ab Rheine I 
ab Rheine

17.25 Uhr und 19.55 Uhr

17.27 Uhr und 18.09 Uhr
17.24 uhf unj 18.44 uhr
17.31 Uhr und 20.56 Uhr

Das „Leobschiitzer Hcimatbuch" liegt beim Treffen zum Verkauf aus 
und kostet 6,80 DM.



2lus der Dergangenbeit non natHe&el
Von Konsi-Rat Berthold Richtarsky f

Das | Troppauer Land war schon in den friihesten Zeiten durch mehrere Burgen 
gegen feindliche Angriffc gesdiutzt und befestigt. Eine sol che machtige Burg hat schon 
um das Jahr 1000 zum Sdiutz des bdhmisch-mahrischen Rcidies in Nassiedel gestanden. 
Zum ersten Małe wird die alte Burg in einer russischen Chronik erwahnt, welche den 
im Jahre 1253 erfolgten Kriegszug _ der Polen und Ungarn gegen den Bohmen-Konig 
Ottokar II. in lcbhaften Farben sdiildert. Wiederholten Angriffen leisteten die Vertei- 
diger der Burg tapferen und siegrekidien. Widerstand, bis sie sddieBlidi der Ruthenenfiirst 
Danilo von Halicz durch eine List zur Ubergabe zwaag, und viele polmsche und 
russische Gefangene befreite. Um diese Burg, die auf einer Anhbhe (an der Stelle des 
heutigen Schlosses) gestanden hat, siedelten sich die ersten Bewohner in einem feuchten 
und nassen Grunde an. Daher gaben die deutschen Kolonisten dem Orte (1377) den 
Namcn Nassiedel, gleidi nasse Siedlung. Ais in den hussitischen Zeiten die slawische 
Sprache mehr-zur Geltung kam, hiefi das Dorf Nasyle (na = auf, an, und sidło -= 
Quelle).

Ais Besstzer der Burg mit den wcit ausgedehnten Landereien werden folgende 
Ritter- und Adelsgesdileedter genannt: 1259 Zwirdio, 1290 dessen Sohn Marąuard, 1360 
Bawor von Zdyakow, 1460 Barka, 1500—1650 Vrbna (Warben), 1633 S^t^i^j^i^itzky, 1832 
Oppersdorf.

Das Rittergut Nassiedel mit den Vorwerken Nassiedel, Neuhof, Krastillau und 
Annahof, hatte ein Areał von 4 686 Morgen Acker, Wiosen, Wald und Teiche, Bis zu 
den Zeiten der schlesischen Kricge gehorten zur Domane Nassiedel noch die Giiter 
Klemstein und Kałdaun, mit je 1200 Morgen Land, die spater parzelliert und an die 
Hofarbeiter und Dreschgartncr wie auch an die angrenzenden Doz^woba^ veraufsert 
wurden. Nadi dem ersten Weltkrieg, 1926, wurde schlieBlich das einst so mustergiiltige 
Majorat Nassiedel parzelliert und an die Bewohner von Nassiedel und Krastillau, wie 
auch an auswartige Siedler verkauft. Das herrliche Schlol? mit einer Sdilollkapelle erbaute 
inmitten eines stattlichen Parkes im Jahre 1726 Graf Anton Josef Hyacinth von Sedl- 
nitzky. Dasselbe wurde 1753 gelegentlich eines in der Gemeinde ausgebrochenen Bauern- 
aufstandes gep^r^er^ wobei samtlidie Urkunden vcrnichtet wurden. Bis zur Aufteilung 
des Gutes hatte Nassiedel 850 Einwohner, welche zumeist die weitabgelegene hugelige 
Feldmark von 1240 Morgen bewirtschafteten.

Die Pfarrei Nassiedel gehort zu den altesten und grofiten des Heimatkrdses. Hier 
mag sajon Ozlaw, ein SdiŁiler der Slawenapostel Cyrillus und Methodius die heidnischcn 
Mahren um 900 zum Christentum bekehrt haben. Aus dem drei Jahrhunderte dauernden 
Misssonsstadium der Kirche im Troppauer Lande wird uns nidrts beriahtet. Erst die 
deutschen Kolonisten haben in Nassiedel um 1200 einen Pfarrsprengel mit einer Kirche 
errichtet. Die alteste Glocke trug die Jahreszahl 1260. Das Patronats-rec^t hatte bis zur 
Refermatienszeit das Kloster Ilradisch bei Olmiitz. In den Jahren der Gegenreformation 
ging dasselbe auf die adligen Grundbesitzer iiber. Von den altesten Pfarrern werden 
1330 ein Ullmann und ein Gomolla erwahnt. Letztcrer war zugleich Kanonikus an der 
Kollegiatkirche in Ratibor und seit 1360 Pralat-Dekan daselbst. Die Kirche kam voriiber- 
gehend in protestannsche Harde, obwohl die zu ihr gehbrenden Dórfer Turkau, Jaku
bowicz, Hratschein, Osterwitz und Hockretscham treu beim katholischen Giauben ver- 
harrten. Ais sie im Jahre 1639 den Katholiken wieder zuriickgegeben wurde, prasentierte 
der Gutsherr Stefan von Wiirben den Dominikaner Dominik Radzilowsky. Dessen 
Nadifolger Martin Schaupe legte 1690 die Taufmatrik an. In der Folgę bekleideten viele 
verdienstvolle Pfarrer das Kirchenamt. Georg Fabian 1690—1708, Andreas Melzcr 
1708—1716, wieder Georg Fabian 1716—1736, Wenzel Kladiwo 1736—1754, Karl Franz 
Reitenhard 1754—1760, Johann Sdrrciber 1760—1767, Johann Kottig 1768—1802, 
Andreas Deponte 1802—1818, Augustin Kałuża 1818—1836, Josef Wieder 1836—1848, 
Alexlus Kinner 1848—1892, Emmerich Alker 1892—1914, Franz Muller 1914—1932 
und Wilhelm Thienel.



Fabian sdienkte der Kirdie einen kostbaren vcrgoldcten Keldi, der noch vorhanden 
ist. Reitenhard war von 1760—1784 fursterzbischoflidicr Kommissarius in Katscher. 
Deponte war ein tiithtiger Sdiulmann, Suhulinspektor und Verfasser mehretrt kate- 
dietischer Werke. Kałuża kam ais Professor der Naturwsisenschaften vom Mathias- 
gymnasium aus Breslau und war Verfasser vielcr naturgrschichtllchrr BUdher. Unter ihm 
wurdcn 1826 gelegentlich der Robotablosung die Pfarracker von 228 Morgen, die aus 
18 Parzellcn bestanden, zum Vortcil der Pfriinde auf drei Stiidke zusammengclegt. 
Kinner machte sich um die Hcbung des religiósen Lcbens dadurch yerdient, daJJ er 1854 
die erste grofie Volksmission abhalten liefi. Er ist auch der Verfasser einer Miriologie. 
Alker war ein sachkundiger Verfasser mehrerer dtronologischer Werke vorchristlidier 
Kulturvólker. , ,

Im Kirchspiel Nassiedel bestanden Brudrrsdhaftsfrste, die zu Ehren der Heiligen 
Drei Konigc, des hl. Josef, des hi. Joh. Nepomuk, der hl, SAutzengel, Fronleichnams 
und Allerheiligens von den Parochiancn feieriich gehalten wurden. Am Fronleichnams- 
tage wurde die Lehrerschaft alljahrlich zu einem Festessen auf die rfarrei eingeladen.

Das we^erzT^g^ Kirchspiel umfafite friiher 13 Diirfer: Nassiedel, Krastillau, 
Hochkretscham, Kaldaun, Osterwitz, Alit- und Neuhratsdiein, Jakubowitz, Klen-iste-in, 
Audhwitz, Turkau, Leimerwitz und Ehrenberg. Ein Dorf (im Volksmundc Schankowitz) 
ist in den Hussitenkriegen untergegangen. Von 1640—1814 wurde audi Liptin von 
Nassiedel kirchlich betreut. Daher wirkten friiher in Nassiedel neben dem Pfarrer drei 
Cooperatoren. In neuester Zeit wurde Jakubowitz 1892 und Hochkretscham 1918 zu 
Pfarreien und Leimerwitz und Turkau zu Lokalien erhoben.

Die alte Pfarrkirche, dem hl. Apostel Jakobus dem. Alteren geweiht, mufite 1881 
wegen Ba-ufalligk.cit abgetragen werden. Der gotische Neubau, dessen Kosten 1C0 000 
Mark betrugen, erhielt am 5. 11. 1885 seine Weihe. Auf dem Kirchhofe sind an der 
Mauer in eigenen Kapellen die Kreuzw^gstationen angebracht.

Sdion in den altestcn Zeiten hatte Nassiedel eine Pfarrschule, die, obwohl noch 
kein Schulzwang bestand, von vielen Kindern der umliegenden Dórfer gern besucht 
wurde, trotz der weiten und sdlledhtrn Wege. Das heweist die hohe Zahl der Geist- 
lichcn, die besonders im Zeitalter der sdllrslsdlrn Kriegc aus diesem. Kirchspiel hcrvor- 
gegangen sind. Uber 100 Priester aus den einzclnen Ortschaften konnen namentlich 
^crzeichnet werden.

In dem einst so grofien Kirchspiel mit semen wohlhabenden Dórfern ist es heute 
sehr einsam und still, so unheimlich und trostlos geworden. Die Kriegsfurie . hat diese 
Hcimatstatten furchtbar heimgrsucht, und nicht bloli so viele Wohn- und Wirtsdiafts- 
gebaude, sondern auch alte Kirchen, Kapellen und Schulen yernichtet oder zerstbrt. 
Leidcr ist auch die weithin dominierende St. Jakobuskirche in Nassiedel dem Kriegs- 
greuel zum Opfer gefallen. Sic wurde in den ersrcn Apriltagen 1945 von deutschen 
Waffen-SS-Formationen in die Luft gesprengt und dem Erdboden gleich gcmacht. Die 
einst 4000 deutsc^e Parochiancn zahlende Pfarrgemeinde ist heute auf kaum 1000 
zusammengeslC^lrlmpft und polnisdi geworden.

Oine Sunbftdtte CeobrdłObEt Orngcnguts
Vor kurzeni entdeckte ich drei Bandchen im Oktavformat, die eine wahre Fund- 

grube fur alte Gescuditen aus Lrohsdlutz und seiner Nachbarschaft sind. Ein gewisser 
F. Minsberg sammclte vor mehr ais 100 Jahrcn „OberscMesischc Sagen und Erzahlungen" 
und yeroffentlichtc das 1. Bandchen 1829 bei Theodor Hennmgs in NeiBe. Drei Jahre 
spater (1832) erschien das 2. Bandchen in demsclben Verlag und 1833 folgte ein 3. Ba^d- 
dkrn, jetzt „Oberschlesische Erzahlungen und Sagen" genannt, in Ratibor und durch 
die Juhrsche Buchhandlung verlegt.

Die erste Gcsc^idne des 1. Bandchens ist die vom „Hunnenzaches, oder Die Rauber 
auf der Schellenburg. Vorfall aus dem 16. Jahrhundert." Hulnnenzachrs bedeutet: Ungar 
Zadharias. Die Erzahlung spielt um 1528 und enthalt sehr dramatischc Begebenheiten. 
Viellrid^.t kann ich den Inhalt in diesen Blaitern spater einmal wiede^ekem

Dic zweite Erzahlung heifit: „Die Apotheke zum Engel Gabriel" und stciiidert 
eine Begebenheit aus den letzten Jahren (1642/43) des Drrl^ilg-i'ahrlgrn Krieges in Leob- 



sdmtz. Den Hauptinhalt bildet die Belagerung von Leobschiitz durdi den Sdiweden- 
general Thorstenson.

Die letzte Erzahlung dieses Bandchens tragt den Titel: „Die Vennfrau bei Fiillstein, 
Erzahlung nach einer oberschlesiscben Volkssagc“. Lcider kann ich iiber den Inhalt 
nichts aussagen, weil ich die Bandchen nur kurze Zeit in Hiindcn hatte und noch nicht 
wiederbekommen konnte.

Das zweite Bandchen beginnt wieder mit einer Erzahlung aus der Nachbarschaft 
von Leobschiitz: „Meinhard von Neuhaus, Templer zu Branitz."

. Die yicrte Erzahlung heifit: „Das Sdilofi zu Oberglogau" und die fiinfte und letzte 
beriditet iiber „Das Johannisfeuer auf dem Huhlberg bei Braditsch".

Im dritten Bandchen steht an erster Stelle die Erzahlung: „Die Brautlinde", Ein 
Zusatz besagt: Aus Archi vnachriditcn der Stadt Leobschiitz gezogen. Nun, die Braut- 
lindensage war ja in Leobsdhiitz noch bis in die letzten Jahre Icbendig.

Audi die zweite Erzahlung dieses Bandchens spielt im Leobschutzer Land: „Die 
Busdhmiihle bei Pommerswitz" und enthalt im Titel die Bemerkung: Erzahlung nach 
einer wahren Bcgcbenheit aus dem Jahre 1725.

Audi die Erzahlung „Die Ditschlmuttet“ spielt vermutlich in der Gegend von 
Leobsdiiitz.

Ins AItvatergebict _ versetzt uns die Erzahlung „Der Hinnewiederstein", niimlich 
nadi Karlsbrunn im Aitvater.

Zahlt man noch Kostenthal und Ncustadt zur weiteren Umgebung von Leobschiitz, 
so waren noch die Erzahlung aus dcm 1. Bandchen „Die Kirche des seligen Briccius bei 
Kostenthal" und aus dem 3. Bandchen die Erzahlung „Der Totengraber zu Prudnik" 
(Neustadt) hier zu nennen.

Von 19 ErzShlungen aller drei Bandchen sind 12 im Leobschiitzer Gcbiet beheimatet, 
gewiii wieder ein Eeleg mehr fur die schon aus der LiteraturgeschichjB bekannte Tat- 
sache, dali Leobsdiiitz (zusammen mit Neustadt, Neifie und Ratibor) zu den geistig 
regsten und frudubarsten Landschaften der alten Heimat zahlte.

Idi hoffe, sehr bald etwas ausfiihrlidier uber den Inhalt dieser Erzahlungen berichten 
zu kónnen.

Wer heimatlichc Sagen kennt, mogę so gut sein, sie aufzuschreiben und sie dem 
Herausgcber des Heimarbriefes oder dem Verfasser dieser Zeilen zuzusenden.

Dr. A 1 o i s M. K o s 1 e r

25ifrgermetftec Oartory
Nachdem in der Mai-Nummer des Altbiirgermeisters Priemer gedacht wurde, sei 

audi seines Nachfolgers, Biirgermeister Sartory, ehrend gedacht.
Biirgermeister Sartory war geborener Schlesier und war nach der 2. juristischen 

Staatspriifung Rechtsanwalt in Grcifswald und dort viele Jahre Stadtvrtotdnetrnvot- 
steher. Anfang Januar 1930 wurde er von dcm damaligen Obcrprasidenten von O./S., 
Herrn Dr. Lnkaschck, in sein Amt eingefiihrt. In schwerer Zeit iibernahm er die 
Leitung der Stadt. Denken wir an die grofie Zahl der Erwcrbsloscn, aber Herr Sartory 
fal’ste alle Probleme jmendrossm an. Halten wir uns nun mai vor Augen, was in seiner 
Zeit alles in Leobschiitz gesdiaffcn wurde. Unser Ring bekam eine neue Pflasterung, 
endlidi waren die Katzcnkópfe verschwunden und Klcinpflastte- angelegt. Das Rathaus 
wurde von unten bis zur Turmspitze abgeputzt und aufierlidi yerziert. denken wir dodi 
an die Innungszeichen an der Westseite, an der Nordseitc wurde ein neuer Eingang 
geschaffen, im Inneren wurde der groUe Rathaussaal in ein Sdimućkkastchen umge- 
wandelt und war Sann gern die Staite bester Kulturveranstaltungen. Der weitere Aus- 
bau des Rathauses auf der Ostseite — die drei Privathauser waren indessen angekauft — 
wurde durch den Krieg yerhindert, Wohltuend empfand jeder Lrobsdlutzrr die neuen 
Burgersteige. Und er ruhte damit langst nidit, er schaffte immer weiter, die Neuanlage 
der Promenadę rechts der Zinna — der SAwarenteich — der weitere Ausbau und die 
Fertigstellung des schonen Schwimmbadrs sind seinem Wirkcn zu yerdanken. Im Stadt* 
forst wurde ein einzigartiger Schiellstand in der Nahe der Gaststatte „Waldssdienke" 



angelegt. Ob ich all sein Wirken fiir Leobschiitz genannt habc, ich weif? es nicht genau. 
Es kam der unselige Krieg. 1940 wurde ein durchaus tiichtiger befOhigter Verwaltungs- 
beamter durch MiSgunst von seiten der Partei seines Postens ais Biirgermeister suspen- 
diert. Seine weiteren Betatigungsfelder waren in Bendsburg (Bendzin), dann bei der 
Regierung in Kattowitz und zuletzt bei der Regierung in Oppeln. Im Marz 1945 muRte 
arich er sein geliebtes Leobschiitz lerlassen, der Weg fiihrte ihn nach OberSsterreich und 
dann nach der Auswcisung nach Unterfranken. In Osterreich wic in Unterfranken fan- 
dcn wir uns wieder. Wir freuten uns, ihn im Februar 1948 einc Woche ais Gast bei uns 
zu haben. Unterhahungsstoff gab cs genug, und wir konnten so rccht sein innercs 
Wesen, seine Secie kennenl^pen. Er war ein Freund seiner Heimat, seines geliebten 
Leobschiitz und er hatte halt eine srille HofFnung auf Riickkehr in sein Leobschiitz. Das 
Erleben der letztcn Jahre mógen ihn gebrochen haben und der Herrgott holte ihn in 
seine Heimat. Ich glaube, wcnn schon im Heimatbrief der Verdienst dicses oder jenes 
Leobschiitzers gedacht wird, Herr Biirgermeister Sartory darf da auf keinen Fali v|fer- 
gessen werden. Und so habe ich mich bcmiiht, sein Wirken heriórzuheben und gewilJ 
werden sich viele Leobschiitzer seines Wirkens gern erinnern. Was er fiir die Sradr getan 
hat, ist schon wert, dafi es auch in Erinnerung gebrachc wird. Dr. Franz I s m a n n

Was war ber 25iauer im ^renife Łeobftbti? 
unb was ift er beute

Scit dreieinhalb Jahren, wo ich bei der Familie bin, lese ich den Heimatbrief. Es 
whrc gut, wena alle ehemaligen Leobschiitzer aus dem Kreise den Heimatbrief beziehen 
wiirdcn. GewiR wird es manchem, der friiher selbstandig war und dem es audi gut ging, 
heute sdhlecht moglich sein, audi diese 70 Pfennig fiir den Heimatbrief zu eriibrigcn. 
Ja, von diesen will ich kurz berichten. Es sind dies die Bauern von fiinfzig und mchr 
Jahren, bis sic Rente erhaken. Die unter fiinfzig und mehr Jahren haben viele noch 
umlernen kónnen. Ais Besitzende haben sie friiher die Stcuern und jetzt langst den 
Krieg bezahlt, denn alles was sie und die Vorvate^■erarbcitet haben, hat der Feind. 
Seine Arbeitsstelle und die ihm zusagende Arbeit ist verlorcn. Kein anderer Beruf hing 
so an der Heimat wie diese Menschen. Ein grofJer Teil 'unserer Dorfierwaltung lag in 
ihren HSnden. Da wenig Grofigrundbesitz im Kreise Leobschiitz war, lebten sie ohne 
Vormvnd in ihren Dórfern und man konnte feststellen, daR mancher Bauer so redc- 
gewandt wie der Landrat war. Sic haben auch im Dritten Reich sich nicht den Mund 
eerbinden lassen. Was ist In den Kreisbauernversammkingen iiber Berlin diskutiert 
worden. Es fielen Wortc wic „Deutschland auf dieser Grundlage aufgebaut, geht zu 
Grunde, da hilft audi kein iGro!f>deutsdilćnd.J^,'icmand wurde abgefiihrt, zcugt das nicht 
von ciner gesunden Uberzeugung, vom Kreisbauernfiihrcr angefangen bis zum Bauern? 
Die Biirgermeister und Amtsvorsteher, zumeist mit Volksschulbildung', haben bei uns 
in Schlesien cine cinfadiere und billigere Vcrwaltung durchgcfiihrt wie wir es bei den 
Amtsburgcrmcistern im Westen vorfindcn. GewR kam das Kommando vom LanduBt, 
aber ohne einen aufgcschlossencn Bauern konnte audi er nichts anfangen. Am onent- 
lichen Sport hat er sich wenig beteihgt. Dafiir haben viele Bauernsiiłine nach eigener 
Art den Reltsport bis zur Griindung von Reitervereinen ibetfieben. Auch die Jagd lag 
in den Handen der Bauern und kleinen Landwirte, die noch teilweise zur Industrie 
arbeiten gingen. Nebenbci gab es in den Dórfern Gesangvcreme die bis 100 Jahre alt 
waren und jeder Hauptlehrer scrzte seinen Stolz darauf, unentgeltlicher Liedcrmeister 
zu sein. Im Gegenteil zum Westen, wo sich diese Leutc bezahlen lassen. Es war doch 
ein harmonśsch-schónes Leben in unscren Dórfern und ich werdc das niemals vergessen, 
wie ein Lehrer der von uns fort und einc bessere Stelle besetzensollte, sagte: „Wer geht 
von hier gern fort, es gibt nur ein Dorf im Kreise und das heifit? So war cs in vielen 
Dórfern. Krieg und besonders Polenbesetzung haben alles zerstórt. Auch in , unserem 
Dorfc hat es Judasse gegeben, die fiir cigenes Fortkommen andere lagerreif gcmadit 
haben. Von 15 Biirgern, die ins Lager Myslowitz kamen, war nur einer zu seiner Familie 
zuriidkgekehrt. Nun ist das ganze Dorf im Bundesgebiet, nur eitiige in der russischen 
Zonę zerstreut. Die noch wenigen Bauern arbeiten ais Hilfs-Bauarbeiter, Adterkutscher 



oder miissen stempeln gehen, weil sie das Arbeicsamt nicht mehr vermittefn kann. Ais 
Stempelgcld erhaitcn sie mit der Frau 65,— Mark fur 4 Wochen und zahlen noch Mięte, 
die gegcn 15,—- Mark betragt. Die Sohre der ostvertriebenen Bauern haben es natiirlich 
satt, dafi es ihnen audi mai so geht wie dem Vacer und erierncn andere Berufe. Den 
Glauben an die R.iickkehr m die Heimac geben wir nicht auf, jedoch wenn es lange 
dauerc, strdmt das Volk ohne die Leobschurzer Bauetn zuriick. Gerade diese Menschen, 
dic dcr.Siadt Leobschiitz das Geprage gaOen und sie es zum gsofien Teil ernahrten. 
Ohne diese Menschen wird es keine Leobschiitzer Braugerste geben. Darum denke ein 
jeder, audi unser Fliichtlingsminister, der dem He.matbrief so nahesteht, an den ost- 
vertriebenen Bauern, der hier im Jesień nicht gcdeihen kann, da!ł er mit 50 Jahren 
schon kummert. Ist es nicht an der Zeit, dafi die, die auf verantwortungsvollen Posten 
stehen, an de dcnken, die alles gegeben haben. Gcwig konnen nidit alle Bąuernhdfe 
haben, aber dafiir kann man sie besser unterstiitzen. Audi in geistiger Beziehung liegt 
ein Druck auf den vertriebenen Bauern, wenn sie zum Teil sehen miissen, wie hier in 
ter Landwirtschaft langsam und zngcrnd erst das eingefiihrt wird, was bei uns schon 
langst scJbstverstSndlich war. Im aligemcinen und das kann niemand ieugnen, waren 
wir dem Westen in der Landwirtsdiaft voraus. Das schlieiSt aber nicht aus, daiJ wir 
von den Einheimischen nicht voil ancrkannt werden.

Ein Bauer des Kreises Leobschiitz.

<5erl)arb Kafcoianafy
<3uifa Kafeujansfii

gcb. Sapich
Leobsdiiitz O..'S. Bobrek-Karf O./S.

Góppingen, Marktstrafie 46, im Mai 1953
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