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SCHLES1scHES�wocHENBLATI 
Zdtung dec Deutschen ln der RepubHk Polen ,-1 Berichte, Informationen. Reportagen

Geschichte in a lten Reichensteiner Stollen verschüttet Drogie Czytelniczki, 
Drodzy Czytelnicy! � Gold und Geist der Fugger 

Noch paar Kilometer und die Straße Nr. 408 den Nachbarwoiwodschaften, aus dem nahen 
fällt steil herab. Von einer Tafel grüßt uns die Tschechien aber auch immer mehr Deutsche, 
Woiwodschaft Waldenburg. Sie empfängt und die durch Reichenstein nach Bayern und Ba
entläßt jeden Tag hunderte Touristen, die aus den-Württemberg kommen. 

r-\ddajcmy w Wasze r�e pierwszy 
Vnumer .,Schlesisches Wochenblatt", 
gazety Niemc6w w Polsee. Nie ukrywa
my, ie czynimy to z wielk<\ trerrut. Zda
jemy sobie spraw�. ie nie wszystko w 
niejjestjeszcze takie,jak. to sobie wyma
rzyli§my. Na wprowadzenie wszystkich 
z.aplanowanych zmian {X)trzebujemy je
szcze troch� cza1ou. Mamy nad.ziej�. ie 
fX)moZCCie nam w tym. nadsylaj'4C swo
je sugestie i pomysty. ChcieLibySmy, by 
byla to nasza wsp61na gazeta. BySmy 
mogli razem m6wiC pctnym gtosem o 
naszych problemach. bol<\czkach, ale i 
rado�iach. B�ziemy dok.Jadali wszel
kich starati, by byC razem z Wami. Mamy 
nad.ziej�. ie wsp6lnie uda nam si� stwo
rzy� gaze�. lct6ra �e W "-'"I gaze"I, 
goScicm, na kt6rego si� czek.a. 

Muzyka w przedwojcnnym 8.-ze
� - Bogatc tradycje kulturalnc 
nicwielkiego slc\skiego mias1a 
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Das \\'khtigstc im jedem Handel 
isl eine gute Organisat.ion - .. Raiff
eisen" Rosenberg: optimistisch in 
die Zukunft Seile S 

Der Endkampr um Oberschlesien 
- Vor genau 50 Jahren beginnt die 
Tragödie Schlesiens Seite 7 
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Pami� z.a mettt �mlcrci - Natura 
pokona kaidego mi strz.a strooa 8 
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Stare problcmy oadal budz.11 
emocje -Czy moinaodzyskat skon
fiskowany po wojnie maj�tek? 
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Leserbriefe. Deutsche Sprache -
sch"'Crf Sprache? strJSeite 12 

Mniejszosci w Polsee 

Przeciw 
nietolerancji 
Dusel Henryk Kroll wzilll udzial 
r w dyskusji po�wiyconcj sytuacji 
mniejszo�ci narodowych oraz ocenie 
d.zialal"i skierowanych pneciwko nieto
lerancji. Dy!<>ku�j� zorganizowalo Cen
trum Europejskie Uniwersytetu War
sz.awskiego wnu z lnstytutem Filozofü 
i Socjologii Pohk.iej Akademii Nauk. 
Rapon z obrad i.ostal pn.eslany Euro
pejskiej Komisji Pneciw Rasizmowi i 
Nietolerancj i przy Radzie Europy, kt6rej 
wicepn.ewodnicZ4Cymjest prof. Andri.ej 
Sicitisk.i, byly minister kultwy i sztuki. 

W dyskusji poza H. Krollem wys�ili 
przedst.awiciele m.niejsro� oraz ·dziaJa
cu Helsitisk.iej Fundacji Praw Czlowieka, 
Polskiej Akcji Humanitamej i prredst.awi
ciel rzecznik.a praw obywatelskich. eme 

Die alten Stollen sind fast völlig zerstört 
Die Reisenden halten nicht an", kJagt 

der Bürgermeister Wiktor Lubie
nieck.i, ·•nicht einmal die aus Augsburg, 
woher Fugger stammt, einstmals Besit
zer unserer Stadt und einer der berühm
testen Bankiers in Europa. Es ist eigent
lich eine Schande, aber ich selbst weiß 
nicht, in welchem Haus er wohnte. Reich 
geworden ist er durch das Reichenstei-

ner Gold, das man hier seit dem zehnten 
Jahrhundert ausgegraben hat oder viel
leicht schon eher." 

Wie der Bürgermeister berichtet, fand 
die Goldgräberei ihr Ende nach einer 
großen Explosion ... 1961 wurden die 
Grubenbauten abgetragen und dem Erd
boden gleichgemacht, die Stollen unter 
Wasser gesetzt und die Eingänge ver-

ln der evangelischen Gemeinde in Gleiwitz sind 20 Prozent Deutsche 

Die Minderheit in der Minderheit 
Vor dem Kriege waren in Gleiwitz 12 000 Gottesdienste waren deutsch. Bis heute be
Evangdiken. Sie hallen Schulen, Spielschu- deutet vielen Einheimischen "Evangelik" 
len, Kinderkrippen und Pnegeheime. Alle soviel wie "Deutscher". 

Die Erlöser�irche der E_van�elisc�
Aug!<>burg1schcn Gememdern Gle1-

witz i!<>l während des Tages geschlos
!ien. Vur kur:,.ern riß jemand d.ie Ver
mddur1g!<>tafel mibamt dem Fundamenl 
au!<> dern Boden. 

„Würden wir nicht ab!.chließen, !<>0 
würde wohl in kurt.er Zeit die Kirche 
verwüsLet !<>ein," befürchtet Pastor Jert.y 
Samicc, der Pfarrer der Gemeinde. 
"Nicht aJle Menschen eruagen was an
dere!<>. Daher h1:tbtn wir hier nicht das 
Prohlem einer naLionaJen, sondern ei
ner rcJjgiö�en Minderheit." 

Die K<1.llowinc1 IJiö,.ese der Evan
geli�ch-Aug�burge, KirL:hc umfaßt die 
Woiwo<hd1af"Len: K11uuwitz., Oppcln, 
T!<>chemlochau, K.riliu, und Neu Satz 
und hal 18 (J(){J Gläubige. Alk Gutte!<o
dienstc werden 1.ur Zeil in polni!<>cher 
Sprache abgehalten. Ln Polen gibt es 
nur zwei deutsche evangelische Ge
meinden, in Stolp und in Breslau. 

"Die evangelischen Mitglieder un
seres Kreise!! wulhen deutschen Got
tesdienst huben. Dwilber sprach ich mil 
ihrer Kirchenleitung. 

Man !<>ögtc mir, daß es kein Hindcrniß 
gäbe," s1:1g1 Friedrich Sik.on1., der Vor
sitzende dc!I DPK GleiwilZ. "Doch es 
zeigte sich, daß ihrer zu wenig sind." 

Von der elwa 500 Menschen zählen
den Kirchengemeinde Gleiwitz sind 
etwa 20 Prozent DeuLschstltmmige. Die 
sind nicht vor den Russen ge0ohen, 
wurden nicht ausgesiedelt und sind auch 
nicht 8pätcr umgesiedelt. 

"In den fünfziger und sechziger Jah
ren erhielten Evangelische eher den 

Dlt! Ev11n1elllt:ht KJrcht In Gldwltz 

Ausfahrtsschdn und lrnnnten für im
mer in den Westen fahren. Der Stereo
typ "evangelisch• deutsch" bestand und 
viele nützten es aus'', sagt Pastor Samiec. 

Die Gemeinde lebl ähnlich wie alle 
katholischen Gemeinden. Der Gottes
dienst ist jeden Sonntag in der schlicht 
eingerichteten Kirche in der ulicü 
Jagiellon6w.An der Kirche ist auch die 
gemeinsame Katcchesenschule, in der 
Kinder der ganzen Stadt unterrichtet 
werden. Am Ende eines jeden Halbjah-

Foto: K. Cbolew11 

res stellt der Pa!ilor eine Bescheinigung 
mit der Note au11, die da.an auch ins 
Zeugnis eingetragen wird. 

In der kleinen Gemeinde der Glei
witzer Evangeliken kennen sich wo_hl 
alle persönlich. Die H•uptmassc ist aus 
dem Teschener Land gekommen. doch 
finden sich auch Lembergcr und War
schauer. 60 Proient gehören der Intelli
genz an. Niemand sagt hier, daß evan
gelisch gleich deutsch bedeutet, nie-

( Fortsetzung auf S. 3) 

Foto: SW 
schüttet. Angeblich, weil die Gold- und 
Arsenlagerstätten erschöpft waren. Ar
sen hat man in Europa nur in zwei 
Gruben gewonnen, in Reichenstein und 
in einer Schwedischen Grube. Nach der 
Schließung unserer Grube stiegen die 
Weltpreise gleich um das Siebzehn
fache. Eingeweihte wollen wissen, daß 

(Fortsetzung auf S. 3) 

Zesp61 Redakcyjny 

Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser! 
'[_Jiennit möchten wir Ihnen die erste 
Cl.Ausgabe der Zeitschrift der Deut
schen in Polen überreichen, die jetzt 
unter dem neuen Titel ··schlesisches 
Wochenblatt" erscheinen wird. Wir 
wollen nicht verheimlichen, daß wir dies 
mit ein wenig Lampenfieber tun. Wir 
sind uns dessen bewußt, daß noch Nicht 
alles so ist, wie wir uns das erträumt 
haben. Wir brauchen noch etwas Zeit, 
um alle geplanten Änderungen einzu
führen und hoffen, daß Sie uns dabei 
helfen, indem Sie uns Ihre Vorschläge 
und Ideen zuschicken. Wir möchten, 
daß dies eine Zeitung von uns allen ist, 
in der wir gemeinsam und mit voller 
Stimme über unsere Probleme. Sorgen. 
aber auch Freuden, berichten können. 
Wir werden immer bemliht sein, mit 
Ihnen zusammenzuarbeiten und hoffen. 
daß es uns gemeinsam gelingen wird, 
eine Zeitung zu schaffen die Sie liebge
winnen und wie einen guten Freund 
erwarten werden. Die Redaktion 

Dwa razy probowala zamieszka<: w Niemczech 
. 

Zycie w zawieszeniu 
Mam 53 Iota i jestem na granicy zalapiania nerwowego -
zaczyna swoj11 opowidc mieszkanka Zor, Bronislawa K. -
Nie jestem twardym czlowiekiem, m11i twierdzi, ie jestem 
nadwrailiwa. 1 jest eo§ jeszcze. Nie ehe� nigdzie wyjeidiac 
z domu. Dia mnie nawet wyjazd na kilkudniowe wczasy 
zawsze byl problemem. 
1\. jfa trtech syn6w. Dw6ch i.onatych, 
1 V L dzieCmi mieszka w RFN. Nie
dawno dol<\czyl do nich m<\Z, kt6ry za
Z<\dal, by i ona przeniosla si� do Nie
miec. Pojechala w domu, zos1awiaj11c 
najmlodszego, 18-letniego syna, kt6ry 
koticzyl w!Mnie szkol� zawodowi\. Mial 
dol<\czyt potem. 

Pierwszy raz jechala za granic�. W 
autobusic ani na chwil� nie zmruiyla 
oka. Sucho�t w ustach, b61 iolqdk.a, 
brnk apetytu- objawy, kt6rych doSwiad
czyla �dl\C w drodze, mialy od111d to
wanyszyC jej jui iawsie. 

- WytrLynmlam l.iLiewi�C dni. Prte
ra.i.a!o mnie nuwe Srodowisko, nowi 
lud:Lie; martwihun si� o syna, dom. 
Bardw k.odu1.m m�ia., a.le musialam 
wnX:it - wspomina dri11cym glosem. 

Prtez nast�pnc p61 roku miµ: raz w 
tygodniu prtysyla.1 list, w kt6rym nale
gal, by spr6bowala. jeszcze raz. Nie 
rozumial Jej argumeot6w - o prtywi11-
zaniu do ziemi rodzinnej, o t�s.k.nocie 
za domem. 

Ulcgla w kol\cu. W Polsee spalila za 
so� mosty. Na p61 roku prted emery
·tur1:1 zwolnila si� z pracy. Tego wyma
�aly zreszli\ niemieck.ie pnepisy. Wy
Jci.di.ala z postaoowieniem, ie jui: nig
dy nie wr6ci. 

Z doia oa dzie6. znalazla si� w zupcl
nie obcym dla siebie gwiecie, razem z 
m�i:em, ale w pokoju zamiesz.kanym 
juz pn.ez dwie inne, obce osoby. Bez 

trudu otrz.ymala prawo przesiedlenia, 
odebrano jej polski paszport, dostaJa 
nowy - niemieck.i. Byla Niemk.11. Wla
�ciwie miaJa wszyst.ko, coczlowiekowi 
potrtebne jest do i.ycia. 

Choroba prtyszla nagle. Dziwoa 
jak.BS, bo bada.nia wykazywaly, i.e nie 
jej nie jest. Lekarze bezradnie roll!a
dali r�e. Najmlod.szy syn, kt6ry po 
dw6ch miesi11cach przyjechal odwic
dzit rod2.ic6w, ledwie j� poznal. Wr6cili 
razem. 

-Czuj� si� winna, i:e z mojego powo
du on �dzie roztl\('.zony z bfllCmi i 
ojcem. ChciaJabym, by mial kicdy{ pra
wo do nich doli\czyt, chOCby wtedy, 
gdy mnie jui: nie �dzie. 

M� zostal. Mocno to przei:yla. W 
Polsee tei:bylo juiinaczej. Nie znaJazla 
tego, za czym tak bardzo t�sbiila w 
Niemczech. Siedz"\c caly d.zie6. w pu
stym domu i czekaJi\C niecierpliwie oa 
powr6t syna, myflala o przeszlogci. l 
znowu przycbodz.ila rozpacz . pot�go
wa.na Jeszcze obawami, i.e skoro stam
U\d uc1ek.la, nie �e jui: moglaodwie
dziC swoicb syn6w i wouk.6w. 

- Ja nie ehe� zrywat konta.k:tu z moj11 
now11. ojczyzn11. Chc� tam jetdziC, prze• 
bywat, alc r6wnoczefoie miet w W
dej chwili moiliwogt powrotu. Cbc� 
byt z moimi dziefoti. A eo b�e.jefü 
w podeszJ:ym wieku moi synowie �dfl 
z.m.uszeni zaopiekowaC si� mn11.? 

( Dolwticzenie na str. 3) 
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Z Europy 
N

as1.a droga do  Europy - to  ci.:1:glc 
uc1.enic si� i zmienianic naszcgo 

otoczcnia: zmienianie prawa. gospo
darki. instytucji i organizacji. a przcde 
wszyst.kim zmicnianic naszcj �wiado
mo�Cl. W asz senator nadal si� uczy i 
pr6bujc 1,.rozumiet' �wial i poli1yk�. 
aby lcpicj dz.ialaC:: dla dobra naszych 
ludri i naszcgo regionu. 14 grudnia 
bytem gokicm dyrektora gcneralnc
go UNESCO w Paryi.u - wrazz kilko
ma czlonkami Komisji Nauki i Tcch
niki Rady Europy. 

UNESCO jest organizacj11 Naro
d6w Zjcdnoc.zonych do spraw o�wia
ty, kuhury i nauki. Dziala w skali 
calcgo (wiata. Trzy godziny dyslrusji 
poz.wolily mi zrozumiet kilka og61-
nych prawd. 

Po pierwszc - Europa nie jest naj
wainicjszym kll:tem na �wiecic i wie
Je wainicjszych spraw rozstrzyga si� 
poza Europo\. Moina dzi§ powiedziet. 
ie przyszlo§t globu i ludzko§ci roz
strzygnie si� poza Europq. Wystar
czy popatn.et na liczcbno§t ludno§ci 
w Europie i rcszcie §wiata oraz na 
problemy tej ··reszty". 

W Europie iyjc narn si� dobrze i 
bezpiccznie - mimo bicdy i proble
m6w - w por6wnaniu z Afryk.4, cz�
§ciil Azji i Ameryki Poludniowej. 
mimo wojny na Balkanach. Wydaje 
nam si� w Europie, i.c ws�zie jest 
podobnie jak u nas. 

Po drugie - i.yjemy w ok:rcsie prLe
lomu cywilizacji wojny i cywilizacji 
pokoju. Jcszcze 50 lat lemu wypowie
dzcnie oficjalne wojny bylo "nor
malm( metod.41 rozwi.µ.ywania dui.ych 
problem6w politycz.nych. 

Obccnie koflczy si� zgoda na wojm;: 
jako narz�dzie polityki, nast�puje 
prujkie do rozm6w i rokowati jako 

sposobu na pro
blcmy. Tonicjc!il 
latwc i pro!ilc
przcj,cic. Na
wojnach robi sit 
gigantyczne inte
rcsy i ciilgle dzia
laj-1 sily 1..aintercsowanc tym. aby !ilale 
gdzie� toczyla 1',ic jaka� wojna. aby 
moi.na bylo 1.arabia� na sprt.cdaiy bro
ni. sprz�tu i omijania prawa mi�zy
narodowcgo. Na niclcgalnych intere
sach 1.arabia si-; 1wyklc znacznie le
piej nii na lcgalnych. 

Po lr7..ccie - wi,,1�dzic oc1.ekujc sie 
szybk.iego poprawienia i,,ytuacji, kr6t· 
ko m6wi<4c - ws1�1.ic chcc sie demo
kracji. wolno§ci i dobrobytu, ws� 
dzic oczckuje si� cudu. Tymc,..a.�m • 
jak to ujc1I jeden z hiszpa/i�k.ich polity
k6w - wszystko wymaga c1.asu. J t.ak: 
- w 6 micsii;.cy moina zbudowat de
mokracjc polityczn-t (wulne wybory, 
wolno�t medi6w i swwartys1.efl); 
- 6 lat lneba dla zbudowania wolnej 
gospodarki rynkowej (a mo7.c i wie,. 
ccj); 
- 60 lat potrzeba, aby zbudowat oby
watelskie. demokratyczne pa6stwo 
prawa. 

Zwaiywszy, ie budujemy now<\de-
mok.racj� od 5 lat • musimy mü:t je
szcze troch� cierpliwok'i, aby docze
k.at u nas podobnego fuokcjonowanja 
spolec1.et'Jstwa i patistwajak w starych 
demokracjach europejskich. 

Nie wystarczy czckat; tneba staJe 
pracowat, aby bylo lepiej w domu, w 
gminie. w wojcw6dztwie i palistwie -
pracowat dla siebie i nad sob-4:, ale r6w
niei.dla drugich, w my'1 1.asady mil°'° 
bli:iniego. 0 to w gruncie r10:ty chod7J 
w tej calej drocb.e do Europy. 

Senator Gerhard Bartodzlej 

Abrechnungen in der Gesellschaft der Deutschen im OS 

Die Gemeindewahl 
Gemeinden, in denen die Deutschen 

im Oppelner Schlesien ihre Kreise 
haben, finden Wahlen zu den Leitun
gen der Sozial-Kulturellen Gesellschaft 
stan. Unsere Wochenzeitung wird von 
vielen dieser Versammlungen berich
ten, und auch die neugewählten Mit
glieder der Gemeindevorstände be
kanntgeben. (eme) 

Gemeidevorstände 
Zarz11dy gminne 

Ujest/Ujazd Sl'!Ski 
Gemeindevorsitzender: Emil Kuchar

czyk, Vizevorsitzender: Alfred Glagla,
Schriflflihrer: Josef Zgraja 
Groß Döbero/Dobru6 Wlelki 

Gemeindevorsitzender: J6zef Wie
czorek, Vi zevorsitzeoder: Gothard 
Sochor, 11 Viz.evorsitzender: Franz 
Mocz.ko, Schriftführerin u. Schatz-

meister in: Maria Kan,, Vorsitzender 
des Revisionskommisson: Georg 
Kupiciel 
Relnschdorf/Ren,iu. Wld 

Gemeidevorsil.J'..cndcr und Schatzmei
ster: Alois Rzega, Vi1..evorsitzendcr: 
Alois Siwy, SchriflfUhrerin: Magda 
Janik, Vorsil.1'.ender des Revisionsk.om
mission: Johann Duda 
Stubendorf lzhlcko 

Worsitzender: Franz Kotulla, Stell
vertreter: Walter Pieg1..a., Schrifltlhrer 
und Scha1zmci1',lcr: Krzysz.tof Ralla 
Vorsit1..cnder de� Kevi1,ion11lmmiMiion: 
Heinrich Zettelmänn 
Krappitz/Krapkowlce 

Worsit1..cnder: Augu!tl Blaul, Stell
verueter: Georg Nowak, Schrirtührer: 
Jan Kucharczyk, Scha11.meii.ter: Gün
terOchlasl, Vuri.it1.cnder des Revü,ion.i.
kommission: Chri1',tian Klt:mem, 

Problemkatalog der Deutschen Minderheit in Polen 

Es bleibt immer aktuell 
Wir sehen die No1wendigkcit der 

vollen Gleichberecht..ig.ung der deut
schen Minderheit in Polen: 

bei dem Erwerb aller staallichen 
Ämter, 
bei den Problemen der Sicherheit 
von lnst..itutionen. Anlagen und Per
sonen der deutschen Minderheit, 
beim Zutriu z.ur Ausbildung, Kul
tur und Massenmedien in der Mut
tersprache, 
bei Soz.ial- und Steucrbestimmun-
gen, 
bei ausländischen Investitionen, 
besonders deutschen, in den Ge
bieten der deutschen Minderheit. 

Im Schulbereich: 
die Ausbildung einer wesentlich 
größeren Anzahl der Lehrer fUrdie 
deutsche Spracbe, mit besonderer 
Bertlcksichtigungder Angehörigen 
der deul�c:hen Minderheit, 

eine wc�enllich g.1i'Jßcre Hilfe und
Zuhammcnarbeit hcidcr Staat.c11 bei 
der Förderung de, deutM:hen Spra
che in Polen, bchunden, in den 
Gebiet.eo dc:r dculM:hen Minder
heit, 
Auhbildung.i.-und Weiterbildung_)· 
möglichk.eit.cn in Deu tM:hländ fUr 
die: Angehörigen der Ju�end Ge-
11eratio11 derdcutM.:hcn M1ndcrhe11 . 

Im Sutialbcrcich crwiU1er1 wir: 
die Anerk.e1111ung de, Zeitperiode 
im deuLM.:hcn Milit.ärdienltl Huhn 
der lnt.cmierung b1.w. Zwang.i.ar
beit, bei den Renten- und Pe111�ion
an11prtlchen, 
eiue einmalige Euo.chä.digung von 
deul&eher Scit.c für bewnder• han 
betroffene PerMlnen, 
Solialhilfe von beiden Seiten fUr 
Pert.unen, die durch die Krie&Kfol
gcn bclrufft11 t.ind. 

Na�a1wiej zamöwic 
naszq gazet� u listonosza lub wprost na poczcle! 

PNnunwata na 11 1 n� kwartaly 
obajrnujqca wojaw6dzlwu. ka11Midde. blelllcle, � 
sloc:Mwlkle l opollkle - jui  alduakla od 1 IIINgO br. 

Prosimy zgtoslf s� na poczcle lub u doreczyciela. 
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Zusammenfassungen etlichen Berichten der Zeitungen und Zeitsc:hrift.e:n 

Polnische�eüberDeutschen 
"Blut und Galle" Vor sechzig Jahren gehörte das Dorf 

zu Dcuuchland und hieß Groß 
Döbern. Die Einwohner bedienten sich 
der AmL'isprache und lasen Mick.icwicz 
im Original. Vcrbindung zurpolnischen 
Kultur zu haben war ein Hauptbedürfnis. 
Die Bücher brachte man aus Krakau, 
aus Warschau. wa\ der Verband der 
Polen in Dcutc..chland am Ort besorgte. 

Heute gchi'Jn das Dorf zu Polen und 
heißt Dobr,.efi Wiclk.i. Die Einwohner 
bedienen sich der Amtssprache und le
�n Goethe im Original. Der Antrag, 
die Ort'ibibliothek mit deutschen Bü
chern zu versehen, war einer der ersten 
Vorhaben der neuen Gemeindeverwal
tung. Man besorgte sie aus Bonn und 
München mittels der Sozial-Kulturel
len Gesellschaft der deutschen Minder
heit in Polen. 

Zwischen dem einen und dem zwei
ten Büchcrimpon liegen sechs bittere 
Jahrzehnte Dorfgeschichte. In der 
De7..embcmummcr ( 1 1 94) der bedeu
tenden Pariser „Kultura" beschrieb der 
Oppclner Journalist Maciej Siembieda 
dies in einem lebendigen Essay: "Blut 
und GaJle". Nebenbei wäre zu bemer
ken, daß die von Jerzy Giedroyc redi
gierte Pariser "Kultura" nicht zum er
sten Mal auf ihren Spalten die kompli
zierten nationalen Probleme in Schlesi
en erörtern läßt. 

Sie sind unter uns 
T"\ie deutsche Minderheit in Polen, 
l....ldie nach jahrzehnter Unterbrechung 
in der Nachkriegszeit wieder in Polen
offiziell anerk.annt ist. erlebt die erste 
Monographie zu ihrem Thema im
lnstytut Zachodoi. Das scbon macht 
das Buch "Polen, Deutschland • die 
deutscheMindcrheilinGroBpol�n . Ver-

gangcnhcit und Gegenwart". zu _einem 
wissenschaftlichen und ed1tonschen 
Ereignis. Es enthäh Arbeiten von drei
zehn Geschichtsschreibern, Soziologen 
und Vertretern der heutigen deuLi;chen 
Minderheit in Großpolen zu vielen in
teressanten Themen, angefangen von 
der Kaiserzeit ("Die Deutschen im 
Posnenschen bis 191 8''). die Zwischen
k.riegszeit ("Die deutsche Minderh�it in 
der II. Republik") bis zum heuug�n 
Tage ("Die Politik der III. Republik 
gegenüber der deutschen Minderheit"). 
Positiv bewertet die Ausgabe der „Gtos 
Wielkopolski" und spricht die H<:'ff. 
nung aus, daß die Minderheit we1� 
Gegenstand noch vieler wissensc_haftl1-
cher Arbeiten sein wird und somu auch 
neuer Bücher. Es geht in den Untersu
chungen um die Erkenntnis der sehr 
bedeutsamen nationalen Gegnerschaf
ten und in Jahrhunderten gewachsenen 
Stereotypen. 

Versöhnt? 
w.e sehr verworren die Angele

genheiten der K.rie�sinvalide_n 
sind schreibt in einem weiteren Arti
kel die Tageszeitung der polnischen 
Armee "Polska Zbrojna" (Nr. 17 vom 
24. l .d.J.). Angeblich verbindet nichts 
so sehr, wie gemeinsame Not. Doch 
ob alle? Nach 1956 wäre die politi
sche Benachteiligung wohl etwas 
schwächer. Man konnte schon dem 
Verband der Kriegsinvaliden (ZJW) 
beitreten und sich als zum Beispiel 
Soldat der Heimatarmee bekennen. Es 
gibt aber Teile Polens, wo diese Sa
chen besonders verworren sind. So 
eines ist das Oppelner Land, in dem 
viele Einheimische auf der Scholle 
ihrer Väter schon seit Generationen 
wohnen. Es ist bekannt. daß sie als 
Bürger des Reiches während des K.rie• 
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Sie gingen auf glatten aber nicht hoffnungslosen Strassen 

Kinder sind unsere Zukunft 
Die Versammlung in Stubcndorfhat 

man auf den 5. Februareinberufen. 
Aus Kroschnitz brachte ein Bus die 
Oclegaiencn, andere kamen mit ihren 
Autos ins deutsche Kulturheim, das der 
Ortspfarrer den Deutschen half einzu
richten. An der Versammlung nahmen 
auch teil der Voit Manfred Grabclus 
und als Ehrengast, Margarete Gräfin 
von Strachwitz aus der Familie der Be
sitzer in Stubcndorf vor dem Kriege. 

Vor der Versammlung sagte der bis
herige Vorsitz.ende, Franz Kotulla, daß 
die DcuLSChen hier auf glattem aber 
nicht hoffnungslosem Boden geschrit
ten sind und machten, was machbar 
war. Würden Edith Gawlik und Klara 
Thomala dem Vorsitzenden nicht ge
holfen haben, so häne er nicht viel ge
M.:haift. Denn wie war er an die Kinder 
gelangt und hätte sie singen gelehrt, 
oder wie wäre er an die Jugend gekom-

men? Franz Kotulla ist vor allem an den 
Kindern gelegen, an ihrer weiteren aJJ. 
gemeinen Entwicklung, an der Vervoll
kommnung der Sprache (es geht um die 
deutsche Sprache, um die Chöre und 
den Gesang in deutscher Sprache). 

Walter Piegsa eröffnete die Ver
sammlung und drei Chöre: aus Krosch
nitz, aus Onmütz und aus Stubendorf, 
rtlhnen mit dem schönen Vortrag von 
Heimatliedern manche Delegierten zu 
Tränen. So versteht man, was Kinder 
dem Kotulla bedeuten. Alle Mittel. die 
er hat, verwendet er für sie. 

lm Rechenschaftsbericht wurden alle 
genannt, die vor vier Jahren halfen, die 
hiesigen Dcut:,,-.:hcn 1.u versammeln: 
Richard Urban aus Himmelwitz. Jo-.cr
Kopton aus Tarnau und der ver-.torbenc 
Josef Mutuschek, auch von <lon. 1995 
ist viel zu lun. denn Slubcndorf begeht 
seine 700-Jahrfcier. Die Deutschen mll\.-

Hauptversammlung in Groß Döbern 
Gut, aber es könnte besser sein 
I::ine Zusaf!lme!)fassun� der z.weijiih
Üigen Taugke1t und die Wahl eines 
neuen Vorstandes war in der vergange
nen Woche Inhalt der Haupt- und Wahl
versammlung der Sozial-Kulturellen 
Gesellschaft der Deutschen in der Ge
meinde Groß Döbern. 

In den SaaJ des Gemeindekulturheims 
k.amen 52 Delegaten aus Ortsgruppen 
der SKGD, wovon 7 im Gemeinderat 
11ind. Den Haupt vorstand vertraten Alois 
Kokot, Wojt in Groß Döbern, und Bern
hard Lellek., Wojl in Proskau. 

In �incm Rechenschaftsbericht der 
Arbeit der Gemeinde SKGD unterstrich 
der bisherige Vorsitzende, Josef Wie
c-rorek., die gute Zusammenarbeit mit 
den Onsgruppc:n und ebenso die guten 
Bcz.iehungen mit dem Ausland in der 
vergangenen Zeil Nicht alles lief in 
Döbern glalL Besonderes Augenmerk. 
muß in Zukunft den Mitgliedsbeiträgen 
gewidmet werden. Jetzt ist etwllS die 
Hälfte der M;tglicder im Rück.stand. Der 
Gemeindevorstand erwägt sogar, ob 
Alten die Beiträge nicht verringen wer
den sollten oder gar ganz zu erh1ssen. 

In der Döberner Minderheit regte sich 
auch der Gedanke ein Gemeindefest zu 
veranstalten. Nun gilt es den Tng zu 
bestimmen und auch Geldquellen zu 
finden. 

Gute Nachrichten für die Versam
melten halte der Wojt Kok.ot. Der 811u� 
plan der Gcmeiode fUr das Jahr 1994 
wurde ganz erfUUt. Der Wojt dankte 

dt:n Ortsgruppen und uul:h dem Ge
mcindevorstund für die Zu'\amrnenar
beit mit der Vt:rwaltung hci den ausl:Jn
dischen Punnerschuft 'ibct1chungen und 
auch bei underen Arbeiten. Er wandte 
sich auch un die Versammelten, darum 
zu sorgen, <luß in die neu ei ngerichtete, 
zweispruchigc Kht.'H;c des dortigen 
Gymnusiums viel Jugend aus der Ge
meinde eintrill. 

Höhepunk1der Ver-.;1mmlung war die 
Wahl. Mun wlihhe e111cn neuen Ge� 
meindcvurstand ller SK(iD. die Kon
trollkon11nisi,,ion Ullll 12 Delegaten auf 
die Resionsvers11mmlung am .5. Mi1r1. 
in Prosk11u und 4 Dcleglllcn ,.ur Uaupt
verswnmlung <ler Woiwod,'ichaft. Vor
sitzender für weitere vier Jahre wurde 
JoscfWiccL.Orek, Vizcvorsi11..ende wur
den Go1thurd Sochor und Frant
Mocik.o, Sck.rctllr, M11ri1t Karas. In der 
Rcvl14lonsko111mlssion .,ind: Cieorg 
Kupicicl, Vorsitzcndtr, Kry,tyna
Snuurowsk.i Vi1.cvorsi11.cmle. und Hel
mul Wun.echu, Sekrctllr. MW 

scn iich hier YOC! il:ra bes:= Se=! 
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Gold und Geist der Fugger 
(Fortsetzung von S. I) 
jemand für diesen Beschluß gut in die 
Tasche bekam .. :· 
Das Schlesische Klondike 

"Wie ich BUrgcnncistcr wurde? Die 
Einwohner waren begeistert \JOD einem 
gewagten. wohl märchenhaften Plan der 
Stad1en1wicklung. dem Versprechen die 
Arbeitslosigkeit zu beseitigen. So wähl
ten sie mich. Viellcichl mögen sie auch 
von Schätzen träumen? Obwohl ich 
weder Geologe noch Bergmann bin. so 
faszinierte mich doch der Gedanke. das 
niederschlesischc Klondike wiederauf
zubaucn.1ch überlegte, berechnete und 
fand, daß keine Zeit mehr zu veflieren 
sei. Eine Untersuchung gab ich in Auf
trag, um nicht der Scharlatanerie be
zichtigt zu werden. Als Anton Muszcr 
vom Geologischen lnstitut der Univer
sität Breslau in seiner Doktorarbeit die 
These der ortsst.ändigen Entstehung der 
Reichensteiner Erzlager aufstellte: 
Gold, Platin, Silber, Kupfer, Wismut, 
da war ich meiner sicher. Tief in der 
Erde lagern große Vorhaben solcher 
Erze wie: Arsenpyrit, Pyrit... leb kann 
verraten, daß man im Umweltministe
rium etliche Anträge um Konzessionen 
für Forschungsbohrungen eingereicht 
hat Wir teilen das Gebiet in Claims auf 
und ... " 
"Wir werden reich" 

"Bisher konnte ich nichts in Bewe
gung setzen," ent.scbuldigt sich Bürger
meister Lubienicclc:i. "Die Steinbtilche 
gehörten einer Fll11la, die Grube einer 
anderen. Es gelang alJes zu überneh
men. Jetzt noch ein Busineßplan und 
schon 1996 ... sind wir reich. Wie sehr? 
Wir berechneten, daß unsere Grube je
des Jahr 65 - 138 Tausend Touristen 
besuchen werden. Soviele, wie etwa die 
nahe Bärenhöhle in KJessengrund. Und 
es ist was zu uigen. Schauen Sie bitte 
nur auf diese Fotos: Man sieht klar -
überflutete und verschtitteteStoUen, die 
sich zig Kilometer unter der Erde zie
hen, wie dieser Schacht aus dem Jahre 
1662. Zwar ist es gewagt in den Aufzug 
zu steigen, aber er ist intakt. Kein gerin
ges Erlebnis für Besucher. Ein unterir
discher Wasserfall... wie im Märchen. 
Um Hilfe zur Erschließung des in Euro
pa einmaligen Denkmals deutscher 
lndustriekultur, wurde die Stiftung 
Deutsch•Polnische Zusammenarbeit 
gebeten. Die Investitionskosten betra
gen 20 Milliarden, doch schon nach 
vier Jahren haben alle reinen Gewinn". 
Gold auf den Halden 

Wiktor Lubieniecki zieht aus einer 
Schublade ein Stück Fels hervor. "Dar
in sind Gold, Blei, Zink, Silber, Kup
fer. .. Lm Garten habe ich einen ganzen 
Felsblock ausgegraben. Beim Schmel
zen hätte man Gold für einen halben 
Ring," sagt er lächelnd. 

"Auf der Halde liegen ganze Tonnen 
und nicht nur don. Dort erst liegt Gold 
- g40z.e Tonnen. In den letzten zwei
hunden Jahren war man in der Grube 
auf Ar!>en bedacht, und Ene wie Pyrit 
und Pyritocyth kamen auf die Halde. 
Fachleute sagen, daß man aus einer 

Tonne "Halde" 54 Gramm reines Gold 
gewinnen könnle. es würde rur 20 dUn
ne Ringe reichen. Nicht umsonst hal 
man die S1adt "Reichenstein" auf 
deut'iCh genannt. 

Wenn heute von 5200 Einwohnern 
der Gemeinde 700 arbeitslos sind, dann 
können die Menschen an unsere Schät-
7,e glauben oder nicht, aber arbeiten 
wollen sie gewiß," eifert Lubieniecki. 
"Wird die Grube in Betrieb genommen. 
dann enutehen hier Herbergen, Kaf
fees. auch der GrcnzUbcrgang , wie er 
vor dem Kriege war, wird geöffnet. 
Und wir beginnen zu leben. wie zu 
Fuggers Zeiten oder noch besser. Doch 
schon vorher sollte man ihm eine Ge
denkstätte einrichten, vielleicht halten 
dann Besucher aus Augsburg auch hier 
an. Zu Hause haben sie ihre "Fuggerei" 
die ersten Sozialwohnungen der Welt, 
warum sollten wir sie an diesen Namen 
nicht in unserer Stadt erinnern. Viel
leicht ist eine Partnerschaft möglich, 
schon allein der Fuggers wegen. Ich 
muß erfahren, in welchem Haus sie 
eigentlich wohnten. Interessant, nicht 
WahrT' 

. 

J
eszcze par� kilometr6w i trasa 408 
gwahownieopada w d6I. Wojew6dz

two walbrzyskie wita - infonnuje tabli
ca. Wita i iegna eo dnia setki turyst6w 
- tych z o�iennych wojew6dztw i z 
poblislcich Czech, a tak:ie coraz wi�ej 
Niemc6w,jafh\cycb przcz Zloty Stok w 
kienmku Bawarii czy Badenii-Wirtem
bergii 

- Podr6i:ni nie przystaj,\ - twierdzi 
bunnistrz Wiktor Lubieniecki. - Na
wet ci z Augsburga, sk,\d pochodzil 
Fugger, dawny wla�ciciel naszego 
miasta, slynny europejsk.i bankier. -
Wstyd si� przyznat, lecz ja sam nie 
wiem, w kt6rej kamienicy mieszkal. 
Dorobil si� na zlotostockim zlocie, 
lct6re tu wydobywano od dziesi�tego 
wielcu, a moie i wczefaiej. 

Jak m6wi bunnistrz, g6rnictwu zlota 
koniec poloi:yl wiellci wybuch ... W 1961 
roku kopalni� zdetonowano i zr6wna
no j� z ziemi�. Zalano sztolnie, zasypa
no chodni.lc:i. PonOC dlatego, ze wy
czerpaJy si� zloi:a zlota i arsenu. 

Arsen wydobywano w6wczas jedy
nie w dw6ch kopalniach Europy - zlo
tostoclciej i w Szwecji. Po likwidacji tej 
polslc:iej §wiatowe ceny arsenu sk:oczy
ty narychm.iast siedemnastok:rocnie. Jak 
m6wi� wtajemniczeni, kto§ za t� decy
zj� niefle wzi<\I do kieszcni ... 
Doln�115kie Klondike 

- Jak zostaJem bunnistrzem? Mie
szka6cy uwierzyli w §mial'l, bafoiow'l 
niemal k:oncepcj� rozwoju miasta, w 
obietni� zlilcwidowania bezrobocia. 
Wybrali mnie. Mole tei )ubi� marzyt o 
skarbach?ChOC ani geologiem, ani g6r
nikiem nie jestem. zafascynowala mnie 
wizja odbudowania dolno§l�skiego 
K.londike. Pomy!lalem, policzylem i 
wyszlo mi, ie nie ma jui wi�ej czasu 
do stracenia. Zlecilem badania, by nie 
zosl.at pos�dzonym o szarlatatiskie spe
kulacje. Gdy Antoni Muszer z lnstytutu 
Geologicznego wroclawskiego uniwer
syte1u w swej pracy doktorskiej posla-

wil tez� rodzimego pochodzcnia zloto
stockich zl6i. metali: zlota. platyny. sre
bra. miedzi, bizmutu, bylcm jui pc
wien. Gl�boko w zicm.i le"l4 nie wyko
rzystane miaeraly: arsenopiryt. piryt. .. 
- Mog� zdradzit, i.e w Ministerstwie 
Ochrony Srodowiska zloi.ono k.ilka 
wniosk6w o koncesj� na prace poszuki
wawcze u nas. Podzielimy teren oa dziaJ. 
ki i .. 
B�dziemy bogaci 

- Dotychczas nie moglem niczego ru
szyt. - tlumaczy burmistrzLubien.iecki. -
Kamieniolomy naleiaty do jednej fi r 
my, a kopalnia do innej. UdaJo nam si� 
wszystko przej�. Teraz pora na bizne
splan i jui: w 1996 rolru ... �emy 
bogaci. Jak bardzo? - Obliczyli$my, :ie 
nasZl\ kopalni� odwiedzi rocznie 65-138 
tysi�y turyst6w-m6wi burmistrz. Tyle 
mniej wi�ej, ile poblis� Jaskin.i� Nie
dtwiedzia w KJetnie. A jest co pokazat. 
Pros� spojrzec cbocby na te zdj�a: 0, 
widat wyratnie - zalane i :zasypane ko
rytarze, cic\gII,\ si� dziesi�tkami kilome
tr6w pod ziemi'I, tutaj szyb z 1662 roku 
- wprawdzie strach ws� do windy, ale 
dziaJa - niezla lO atrakcja dla wtajemni
czonych. Podziemny wodospad. .. Baj
ka. 0 pomoc w odtworzeniu tego unik a 
towego w Europie zabytku nienrieck:iej 
lrultwy przemyslowej popros� Funda
cj� Wsp61pracy Polsko-Niemieckiej. 
Inwestycja pochJonie 20 miliard6w, ale 
jui po czterech latach �e z tego czy
sty zysk. Dia wszystkich. 
Zloto na haldacb 

Wiktor Lubieniecki wycii\ga z szu
flady odlamek skaJy. To wl.Bnie mine
raJ, kt6ry zawiera zloto, ol6w, cynk, 
srebro, mied.i ... Wykopalem na swoim 
ogr6dku caly glaz. Po przctopieoiu by
loby zlota na p61 obr'lczki - m6wi z 
u§miechem. 

Na haldacb lei;y mn6stwo zloca i nie 
tylko. Tarn dopiero lei:y tego zlota 
tony cale. Przez ostatnie dwa stulccia 
miejscowe g6mictwo koncentrowalo si� 
na arsenie, a takie rudy jak piryt czy 
pirocyt w�owaJy na haldy. Znawcy 
m6wi,\, i.e daloby si� z jednej tony tych 
"odpad6w" odzyskat. 54 gramy czyste
go kruszcu. Tyle, ile potrzeba na 20 
cienk.ich Obf<\Czek. Nie na darmo mia
sto nazywalo sie po niem.iccku Rei
chenstein, czyli "bogaty kamiefl". 

- Jefli dzi§ na 5200 mieszka6c6w jest 
w gminie ai: 700bezrobotnych, to ludzie 
mog<1 w te nasze skarby wierzy� czy tei: 
nie, ale pracowat chq na pewno - zapala 
si� Lubieniecki. Po uruchomieniu ko
palni powstan� tu hoteliki, kafejki, ocwo
rzymy pr.t.edwojenne przcjkie granicz
ne i zaczniemy Zyt. Jak za Fugger6w 
albo i jeszcze lepiej. P6ki co, trzeba by 
im j� izb\' polwi�it. to mo:ie rury§ci 
z Augsburga ws14l.Pi<1 po drodze. Oni 
maj'l u siebie swoj<1 "Fuggerei", pierw
sze w §wiecie osiedJe socjalne. to czemu 
i my nie mogliby§my przywr6cit ich 
imienia w naszym mie�ie. Moi.e udalo
by si� zawru:t z nimi umow� o wsp61-
pracy,jui: ch0Cby ze wzgl�u na Fugge
r6w wla§nie'! Muszf doj§t. do tego, w 
kt6rym z dom6w wla§ciwie mieszkali. 
Ciekawe... Teresa Kudyba 

• 

Zycie w zawieszeniu 
( DoJw,iczenie u str. I) 

Bronislawa K. nie znalazla w Pol.sec 
pracy. Jes1 chora. Na jej utnymanie 
pracuje dz.iewi�tnastoletn.i syn. 

. 

I
ch bin 53 Jahre alt und mit den Ner
ven am Ende," beginnt Bronislava K. 

aus Sohrau O/S ihre ErJ..ähJung. "Ich 
bin kein harter Mensch, mein Mann 
sagt, ich sei überempfindlich. Ich will 
nicht aus dem Hause fahren. Für mich 
war schon allein eine Fahrt in die Som
merfrische ein Problem·•. 

Sie hat drei Söhne. zwei sind verhei
ratet und wohnen mit den Kindern in 
der Bundesrepublik. Vorlcurzcmschloß 
sich ihnen ihr Mann an und fordert, daß 
auch sie nach Deutsehland kommt. Den 
Jüngsten, 18 Jahre alt, der eben die 
Berufsschule beendete sollte sie daheim 
lassen. Er soll dann auch in den Westen 
kommen. 

Das erste Mal fuhr sie ins Ausland. 
Im Bus machte sie kein Auge zu, Trok
kenheit im Mund, Magenschmcn..en, 
Appctitlosikgeit. Was sie im Bus erleb
te, sollte ihr nun fllr immer bleiben. 

"Neun Tage habe ich ausgehalten. 
Die neue Umwelterdrilclcte mich, eben
so die neuen Menschen. Voll Sorge war 

ich um den Sohn und das Haus. Ich 
liebe meinen Mann, aber ich mußte 
zurück," sagt sie mit zitternder Stimme. 

Im nächsten halben Jahr schrieb der 
Mann jede Woche einen Brief, in dem 
er ihr nahelegte es noch einmal zu ver
suchen. fhre Gründe verstand er nicht, 
die Heimanreue, das Heimweh. 

Sie gab dann nach. In Polen brach 
sie alles ab. Ein halbes Jahr vor der 
Rente kündigte sie die Arbeit. Dies 
fordenen auch die deutschen Gesetze. 
Sie fuhr mit dem Vorsatz nie mehr 
beim.zu.kehren. 

Über Nacht befand sie sich mit ih
rem Mann in einer für sie ganz frem
den Welt. lm Zimmer wohnten auch 
zwei andere fremde Menschen. Ohne 
Schwierigkeiten bekam sie den Um
siedlerausweis, den polnischen Pass 
gab sie ab und bekam einen deut
schen. Sie wurde Deutsche. Eigentlich 
hane sie alles, was der Mensch z.um 
Leben braucht. 

Die Krankheit kam plötzlich. Sonder
bar, - Untersuchungen ergaben, daß ihr 
nichts fehle. Die Ärzte waren machtlos. 
Dcrjilngste Sohn, der nach zwei Mon.aten 
die Eltern besuchen kwn. hat sie kaum 
erkannt. Zusammen kamen sie zurück. 

"kh fl.lhJe mich schuldig, daß er mei
netwegen von seinem Vater und seinen 
Brüdern getrennt sein wird. Ich möchte, 
daß er sich ihnen irgendwann anschlie
ßen kann, wenn ich nicht mehr da bin." 

Der Mann blieb dort, was ihr sehr 
zusetzt. In Polen ist es auch anders 
geworden. Sie fand nicht, wonach sie 
sich in Deutschland so sehr sehnte. 
Wenn sie den ganzen Tag im leeren 
Haus sitzt und ungeduldig auf den 
Sohn wanet bis er aus der Arbeit 
kommt, denkt sie an die Vergangen
heit. Und wieder kommt die Verzweif -
lung, die noch die Angst verstärkt, 
weil sie von dort geflohen ist, wird 
sie nicht Mann und Kinder besuchen 
können. 

"leb möchte den Kontakt mit meiner 
neuen Heimat aufrechterhalten, don
hin fahren und gleichzeitig die Gewiß-. 
heil haben jederaeit zurück kommen 
zu können. Ich will mit meinen Kin
dern sein. Und was wird, wenn icb alt 
werde und meine Söhne mich pflegen 
müssen?" 

Bronislava K. fand in Polen keine 
Arbeit, sie ist krank. Für ihren Unttr
haJt sorgt der neunzehnjährige Sohn. 

Krzysztor Cholewa 

Die Deutschen in der Woiwodschaft Tschenstochau 

Sie haben viel geschafft 
T'\ie Deut;chen der Woiwod.,cbaft 
.LJrschenstoch.a.u haben zwar den 3. 
Platz verloren. wenn I!! um die Zah) der 
Mitglied.er in den einzelnen Woiwod
schafttn geht (ihm, Platz bekame-n jetzt 
die letztlich zmammeng�hlouenen 
Vereine der DctJLSoChcn de, Ermw:w:Ses 
und der Masuren mit Sitz in AJlenstein 
ein), haben aber Inch vor.ihre Aktivitä
ten zu verlangsamen. Der Gegenteil ist 
der Fall Nach fünfjähriger 1trcngerer 
Auswahl uod einer gewissen Erstar
hing der Organisation. woUen sie ihre 
Arbeit noch vem.ärk.eo.. 

Wir haben in der OZ.Aulgabe Nr. 5/ 
149 (03.-09. Februar 1995) unseren 
Lesern über die am Tl. Januar d. J. in 
T eicbwalde stangdundeneJal:tresbaupt
v=ammlung der Sozial.Kulturellen 
Gesellschaft der Deuuchen in der Woi
wodschaft Tscbenstochau mit Sitz in 
Rosenberg schon berichtet. Auf der 
V=ammlung kam die grolle AkliviW 
der ganzen Organisation und ebenso 
wie sehr sich die V e:n.rcter der J 4000 in 
dieser Organisation zusammenge
schlos.scnen DeuLSoChen in ihren Mci-

nungen und angekündigten Vorhaben 
einig waren . 

Deu Aussagen der Delegierten kooote 
man entnehmen, da8 die :zeit der Kon
frootatioo zwischen der Minderheit und 
der Mduhei� bald der Vergangenheit 
angeböm> wird. Beide Seit.eo sind sich 
del einmal gewähJte:o Weges emer g e 
gemeitig,:o Toleranz und Respektierung 
der Gnmdn:geln im Miu:inanderlebeo 
bewu8<, der zu einer materiellen. kultu• 
rcllen und geistigen Bereicherung aUer 
Bewobou der Gegenden von Rosen• 
berg. Guoentag. Loben und Landsberg 
fUhren soll Aus dem von Hans Domin. 
dem Bürodirelc!Or der Gesellschaft der 
Deul5Cben in Woiwodschaft Tscbensto
cbau vorge!e,enen Recbeoschaftsbericht 
geht hervor, dalldas Feld der Zusamme
narbeit beider Gruppen sehr umfangre
ich und praktisch unbegrenzt sein lcaon. 

So gesctueht es in den Beziehungen 
mit den deutschen Partnerstädten (zum 
Beispiel bei Treffen der Rosenberger 
mit Einwohnern von Arnsberg aus Nor
drbein-W estfaleo). 

Tm 1111d Fotos: Eogelbert Mü 

In d<r Mine: Edw■nl f1■k, eb<malic< Al>g<orclMter und eb<malige Bliraer
melst<r aus Rooenberx 

Die Minderheit in der Minderheit 
(Fort.1etz.ung ,•on S. 1) 
ma.nd macht auch einen Unterschied 
unt.er den Sationen. 

„Das ist noch aus dem Min.daher. als 
es hieß: -cww. reg.io, eius religio- - weß 
Land. d.eB Glaube. DM wäre, wollte 
man heute sagen: Pole das ist ein 
Katholik., was gamicht zutrifft, .. �gt 
Pastor Sa.miec. 

l)rzed woj0-4 bylo w Gliwicacb 12 
r tysi�y ewangelik6w. Prowadzili 
szl:oly, prz<dszl:ola. zlobki. domy opie
k.i. W szynlc:ie n.a.boiellstwa oo.byv.,a!y 
si� w j�ylcu niemieckim. Po d.zij' dzie6 
dla wielu ewangelik maczy to samo eo 
Nierniec. 

Ko�i6f pod wezv. anit-m Zba""-iciela 
ewangelicko-augsbunk.icj parafü ""' 
Gliwic-dCh w ci.\gu dnia pozostaje z.a
mi.ni�t)'. Si.eda'4'DO wyrwaJ b.o{ z fu.n. 
dament6w stoj� o.a Z.C...,'04tfl tablic� z 
oglosz.e-niami. 

- Gdyby�my nie zamyk.a.li.. prawdo
podobn.ie w COl.ki.m c-z.asic ko�i61 ro
sta!by caJkowicie z.dcwa.stov.-any • pru
widuje k.s� Jerzy Samiec, probosz.cz 
parafii • Nie w,zyscy ludzie toleruj� 
�- Dlat.ego ismieje problem mn.iej
szmci., w tym wypadku aie narodo...,·ej, 
a religijntj. 

Diecczja UI.Owicb. k.o�oia ewan
gelicko-augsbunkiego, obcjmuj,\Ca 
swoim z.a.si�g.iem woje-..·6dzr;a.1a: k:a.lo
wickie, opolski.t. cz.e:swcbowilie. kra
kowskie i ooVt·�e. licry okolo 
18 tysii;:cy wiemych. W szystlc:ie nabo
ienstwa cxipra...,-iane � na razie w j�
ku polilim. W calej Pol= istoiej� 
rylk.o dwie ewangelicbc parafic nic
m.ieclcie, w Stupsk:u i we Wroclawiu. 

- Ewangelicy, czlon.kowie nas:z.ego 
kola. cbcieli mi.ec na.boicri.stwa po nie 
micclcu. RozmawiaJem w tej  spra"'rie z 
ich wlad.za.mi ko�el..nymi Po"'iedzia-

no mi. Ze nie ma i.adnych pr.Lesz.k.6d -
mowi Friedrich Sikora. pnewod.nicz1t• 
cy DFK Gliwice. • W kolicu okazalo si,; 
j�ak.. i.e jest ich z.a malo. 

W slcupiaj.11:ccj ok:olo 500 os6b parafii 
gliwick:iej okolo 20 procent stanowi11 
ludzic z pochodzeniem niem.ieckim. To 
ci, k:t6ny nie uciekli przed Rosjanami. 
nie zostali wysiedleni albo nie zdecy
dowali sit na pnesiedlenie w okresie 
p6tniejszym. 

- W latach pi�dziesi.11:tych i sze§C
driesi.11:tycb ewangelikom latwiej bylo 
dostaC paszport i wyjechat na stale do 
Niem.iec. Stereotyp ··cwangelik-Nie
m.icc" dzialaJ i v.ridu to wykonystalo -
opowiada ksil}dz Samiec. 

Parafis funkcjonuje podobnie jak 
wsn-stkie inne - katolickie. Naboi:e0-
s1w8 w niev.•ielkim. skromnie wyposa
Z.Onym k.oS:ciele przy ulicy Jugicllo
n6v-.• odbywaj� si,; raz w tygodniu, w 
niedLiele. Pn:y ko§ciele dzialü r6w
oiei m.i�ysz.kolny punkt kuteche
rycz.ny, w tc16rym rdigii uczq si� dzie
ci z terenu caJego miast.t Przcd kon
um kazdcgo semestru ksiqdz wystll
wia specjalne za�wiadczenia z ocenq. 
kt6ra wpisywlllla. jcs1 potem nu szk.ol
ne S wiadcc:1wo. 

W niewiclki.ej spotccznoSCi gliwic
k:ich ewangclik:6w prawie wszyscy znujq 
si�osobiscie. Tnon pamfii twor1.q pr1.y
bysze ze Shµka Cicszyriskicgu. ulc sq 
rowniei lwowiacy i wurs1.awiul·y. 
SzescdziCSU\t proccnt wiemych 10 inle
ligcncja. Nilct tu nie 1wieniJ-.i. ic cw1tn
gefil lO Niemio:, nikt nie mbi r6ink: 
pomi�y nW"OdowoSCiimli. 

- To jest roz.umowu.nie rudem 1.e :{rc
dniowioc.za. k:icJy m6wilo si�.: "czyj 
baj. tego rcligi1t". To tak, jukby dzi§ 
powiodziC-:. ie ka.i.dy Polllk. 10 kalolik. 
A pnecici 1ak nie jcst • m6wi ksiqdz 
Samiec. Knysztof Cholcwa 
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W Tamowskich G6rach niemieckiego uczit babcie 

Przyciqgnqc mlodych 
Do nas przychodui gl6wnie ludzie biedni, emeryci i renci�ci. dla 
kt6rych te spotkania sq jedynq okazjq bycia razem. Rozmawiajq ze 
sobq po niemiecku, �piewajq piosenki z okresu mlodo�ci. wspomi
najq dawne czasy - opowiada Ingeborg Hadyk, czlonek zarzqdu 
DFK Tarnowskie G6ry. 
1\.. ncmcy wynajmujll niewielki. skro-
1 � mnic urz4dzony pok6j Osiedlu 
Jana. Mimo wiclu piscmnych pr6� wy
slanych do wladz miasta, nie udaJo i.m 
Si(: na razie uzyskat nowcgo pomie
szczenia. Wszyslkic listy pozostaj4 bez 
odpowicdzi . 

- Lckcewaut nas nasze wladzc. Nie 
jcstdmy tu sfla nich silll. z kt6nt musie
liby si� liczyt - z i..alem m6wi I. Hadyk. 

Spotykajll si� dwa razy w tygodniu. 
W kaidy ostatni pifltck micsi4ca na 
7.ebranie do wynaj�tcj fwictlicy przy
chodzi okolo stu os6b. Ohny przypro
wadzajc1 wnuk6w, ucz-1 ich nicmicckie
go. Z 1ysic1ca os6b, kt6rc przyznajc\ si� 
do nicrn.iecko�ci a ai trzysta to dzieci w 
wicku sz.k.olnym. Najm.Jodszym lw. Mi
kolaj przyni6sl w 1ym roku pacz.k:i przy
gotowanc przez zapobiegliwe babcie. 
Tc dzieci, kt6rc zadek..lamowaly wier
szyk albo Wpiewaly piosenk� po nie-

miecku, otrzymaly dodalkowo nagro
dy-niespodzianki, 

Dzicci ehe� si� uczyt po niemiecku. 
Z zapalem sylabizuj� nowo poznane 
wyrazy. razem z dziadkami §piewaj" 
niemieckie piosenki. 

• Ze. stars74 mJodzieLII jest gorzej • 
m6wi I. Hadyk. Wielu po skol'.lczeniu 
szk61 zawodowych nie znajduje pracy. 
Pytaj,i\ o moi.liwo§t zatrudnienia w 
Niemczech, chq zalatwiat obywatel
stwo. a gdy przekonujft si�. i.e nie jest to 
lllkie proste, przes1ajq przycbodzit. 

W ten spos6b DFK w Tarnowsk:ich 
G6rach staje si� k.lubem seniora. Ze 
slcromnycb lrodk6w pocbodz,icycb ze 
skladek czlonkowskich . pracuj,i\cy 
wplacaj" 1 zl na miesi"c, a renci§ci i 
emeryci o polow� mniej • niewiele 
moi.na zdzialat. Seniorzy maj" jednak 
nadziej�. i.e uda im si� przyci<\&ßc1t 
mlodych. Knysztor Cbolewa 

Kinder singen gerne deutsch 

Seit zwei Jahren leitet im DFK in Starcnheim bei Groß Streblitz Maria Kokon 
einen Jugendchor. Die jungen Sänger �aben _in ihre� Reperto� deutsche 
Volkslieder, klassische Gesänge und Krippcolieder. Sie treten mcbl nur vor 
eigenem Publikum auf, sondern zeigen ihr Können auch den deutschen Besucher
gnippco in Starenbeim. (k) 

Konkurs recytatorski dla dzieci i mlodziei:y 
'T'owarzystwo Spoleczno- Kultural
.1 ne Niemc6w na Slqsku Opolskim 

przy wsp61pracy z Urz�dem Woje
w6dzkim w Opolu organizuje kon
kurs: .. MlodzieZ recytuje fl14sk" poe
zjf'. Celem skierowanego do uczni6w 
szk:61 podstawowych, §rednich oraz 
mJodzieZy akademickiej konkursujest 
popularyzacja polsk.iej i niemieckiej 
poezji Sl.11ska. Eliminacje szkolne i 
uczelniane przeprowadzone zostan11 
w plac6wkach o.{wiatowych i kultu
ralnych oraz na Uniwersytecie Opo\
sk.im do 15 kwieLnia 1995 roku. NaJ
lepsi uczestnicy wezm11: udzial w eli
mioacjach rejooowych, kt6re zostanc1 
rozstrzygni�Le do 15 maja 1995. Wiel
ki final od�dzie si� w czerwcu. Pula 
nagr6d dla zwyci�zc6w eliminacji 
rejonowych i finalu wynosi 3,S tys. 

zl. Szczeg61owe informacje na temat 
konkursu moZna uzyskat pod nume
rem telefonu: 666353 w Gogolinie 
(centrala tel. Opo�)-

�e Sozial-Kulturelle Geselschaft der 
UDeutschen im Oppclner Schlesien 
realisiert im Jahr l 99S einigeneue Kultur· 
projekte. Diese Projekte sollen der Ani
mation der deutschen Kultur dienen. Zu 
denen gehören unter anderen der Ju�end
wettbewerb "Jugend trägt schlesische 
Gedichte vor", der in Zusammenarbeit 
mit dem Woiwodschaftsamt in Opale 
und mit dem Generalkonsulat Breslau 
organisiert wird. Die Organisatoren 
möchten alle DPK's unserer Gesell
schaft, sowie Schulen und Kulturhäuser 
zur Teilnahme an diesem Weabewerb 
sehr herllich einladen. SW 

Eine zweisprachige Klasse entsteht im Coseler Lyzeum 
Cine weitere zweisprach.ige KJ�se �mit vermehrter St�nde!l�I des Deuts�h 
I.:1.rnterrichtes) wird im Allgeme10bildenden He_nryk-S1_enkiew1cz-Lyzcum m 
Coscl eingerichtet. Die Anregung der deutschen M1nderhe1t wurde fürs erste vom 
Direktor der Schule Frau J. Slowiak angenommen. 

"Bis jetzt muß die Jugend aus dem Raum �andn.in-Cosel nach Oppeln fahren. 
Das veneuen die Ausbildung, auch köancn mcht alle angenommen werden, denn 
die Zahl ist begrenzt,'' sagt Joachim Niemann

! 
der Büroleiter des Verb�des der 

deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften m Oppeln. 
Die Direktion wird sich bald ans Bildungsministerium in Warschau um einen 

Deutschlehrer wenden und an das Oppclner Schulkuratorium um eine Besoldungs
stelle. Hilfe, eine Wohnung zu finden, versprach die Stadtverwaltung. Den 
Unterrichtsraum wieder wird die Minderheit ausrüsten. . 
Volejna klasa bilingualna (z poszcrzon14 ilo§ci, godzin w j�zy�u ni�mi�kim) 
�wstanie w Liccum Og6lnoksztaJc4Cym 1m. Henryka S1enkiew1cza w 
KotJu. lnicjatywa miejscowycb dzialaczy mniejszo�i niemieckiej z.ostala wstwnie 
zaakceptowna przez dyrck.tor szkoly pani14 J.Slowiak. . . . - Teraz jest tak., ie �odzieZ z okolic. K��zierz>:na- Kotla Jetdz1_t mus1 �o 
Opola. Znacznie � to kosz� nau�. a 1_ Ulk rue �szyscy_ ch�tru mo411 s1� 
uczyt, bo miejsc Jest malo - m6w1 Joachim N1emann, kierownik b1un Zw111Uu 
Niemicckicb Stowarzyszc6 Spolcczno-Kuhu,:al_nych w Opolu. .. Wk:r6tce dyrekcja �zko!y WYSU\pl �o �m1sterstwa Ed�acJI Narodo_weJ 
o przyznanie nauczycaela J�zyka 01ein1eckiego, a do opolskiego kurat�num 
o dodatkowy etat., Pomoc � znalezie_n�u mics�a ob1ecaly wladze In1asta. 
a gabinet lekcyjny wyposazyt ma mmeJszo§t 01ein1ecka. kf 

Gedanken zum Wochenende 
Wer sieb vor Wölfen fün:hte� darf Kto wilk6w si� boi, niccb do lasu nie 
nicht in den Wald gehen. wcbodzi. 

Rud1clN1 Sprklawortlro1Jj1U. ,n;,1lowla 
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Bogate tradycje kulturnlne niewielkiego sl11skiego miasta 

Muzyka w przedwojennym Brzegu 
W zbioracb Muzeum Piast6w Siiiskich w Brzegu za. K. M. Webera, piefai F. Schu�rta ("Ave_Maria", 
cbowal si� poz61kly plakat infonnuj�cy, ii w §rod� 8 "Erlkönig") oraz mazurki F. Chopma. Brzeski k_oocen 
lutego 1843 r. w sali Tealnl w Brzegu (obecnie na tym byl jednym z kilku, jakie da! na _Sliisku (m.10. we 
miejscu wznosi si� budynek Domu Kultury) odbyl si� Wroclawiu i Nysie) zoakomII?' w�gterski kompozytor 
koncen Fereoca Liszta. W programie znalazly si� i mistrz fonepianu. W1zyta leJ miary artysty dowodZt 
m.in.: ''ZaproszeniedotaJ\ca"(AufforderungzumTanz) Pf\'ZDO�ci zycia muzycznego Brzegu w tym czas1e. 

M
iasto to poszczycit si� moie szcze
g61nie bogatymi tradycjami kul

tury muzycznej. W olcrcsie �redniowie
cza sw6j rozkwit prze:iywala sakralna 
muzyka wokalna rozbnmiewajil:ca w 
brzeskiej farz.e. Jednym za§ z pierw
szycb wykJadowc6w muzyki w uni
wersytecie krakowskim byl pochodZ,i\· 
cy z Brzcgu magister Klemens. W do
bie renesansu moZnym mccenasem stal 
si� dw6r ksi��cy. W.{r6d rektor6w 
ufundowanego przez lc.si�ia Jerzego D 
brzeskiego gimnazjum odznaczyl si� 
jako teorecyk muzyki Melchior Lauba
nus. Wysok:i poziom wykonawczy osi"• 
gn�la zamlcowa kapcla, na potneby 
kt6rej lc.omponowal utwory taneczne 
na lutni� wirtuoz tego instrumentu, 
Ezajasz Reusner. Na dworzc Piast6w w 
Brzegu przcbywal on w la1acb 1655-
1672, za.S'. jego utwory druk:owala brze
ska oficyna K. Tschorna. 

Muzyka barokowa bnmiala nie tyl· 
ko w zamku i darnach patrycjuszy, ale 
taki..e w brzeslcich ko§ciolach. Bogate 
mieszcza6stwo oplacilo dokonanc1 przcz 
Krzysz1ofa K.1osego w polowie XVll 
w. przcbudow� organ6w w ewangelic
lrim ko.{ciele §w. Mikolaja. Slaw� brze
skiej organiscyki ugruntowalo umie
szczcnie w tej §wil}cyni znakom.icych 
organ6w autorstwa, slynnego taki.c poza 
Sill5kiem., MicbaJa Englera z Wrocla
wia. W§r6d brzcskich organist6w wy
r6.iniala si� lcilkupokoleoiowa rodzina 
Scheffier6w, z�az Brzegiem przez 
blisko p6hora wieku. 

Miasto zaslyn�lo r6wnieijako o§ro
dek rucbu §piewaczcgo. Pierwszc m�
skie towanystwo .{piewaczc powstalo 
w 1844 r. staraniem kantora przy ko
�ciele �w. Mikolaja Wilhelma Fischera. 
Cel jego powolania przedstawil on na 
lamach "AUgemeinen Briegischen An
zeiger''. Licznc ch6ry i towarzystwa 
§piewacze prqczynily si� do powola
nia Brzeslciej A.kademii Spiewu, k..iero
wanej przez ltr6lewskiego dyrygenta 
muzycznego Pawla Hielscbera. Ukoro
nowanicm jej .{wietno�i byl wysl{:p 
P.OOczas Og6lnoniemieckiego Swi�ta 
Spiewaczego (Allgemeinen Deutschen 
Sängerfest) we Wroclawiu w 1907 r. 
Pod batut.t zwiil:ll,owego m.istna lpie
waczcgo P. Hielschera Wpiwalo w6w
czas na festiwalu 10 000 niemieckich 
§piewak.6w. 

Brzeg to r6wniei miasto muzyk6w. 
Pierwszc publiczne konceny to wyst�
py muzyczne orkiestr wojskowych. 
Dzi�ki staraniom P. Hielsch�� kt6ry 
stal si� animatorem calego zyc1a mu
zycznego miasta, brt.eianiemogli m.in. 
uslyszet: "Sulamitk�" E. Wolfa-Ferra-

ri (1903), IX symfoni� L. van Beelho
vena (1903), II symfoni� G. Mahlera 
( 1904), ''Taniec §mierci" (Totentanzes) 
F. Woyrscha ( 1905) i inne. 

Nie spos6b nie wsponmiet tu o Ma
ksie Drischnene, brzeskim kantorzc, 
organi.{cie i kompozytorze. Lccz po• 
stat ta wymaga osobnego potraktowa
nia. Wano jednak odnotowat losy mu
zycznej chluby Brzegu - englerow
skich organ6w, na kt6rych grywal Dri
schner. Wobec zbli:iania si� frontu w 
1944 r. na polecenie 6wczesnego kon
serwa1ora §1c1skiego Gintera Grund
manna zostaly one zdemontowane. 
Rozebrano w6wczas zesp61 glos6w, 
kontuar oraz snycerk� i rzetby pro
spektowe autorstwa Jana Jakuba Bau
era. Elementy te przewieziono do skJa
dnicy w Kamie.6.cu Zctbkowickim, 
gdzie zgromadzono liczne dziela sztu
ki w celu zabezpieczenia ich przed 
zniszczeniem. W 1947 r. powr6cily 
one do Brzegu, do skJadnicy muzeal
nej w zamk:u. Zcsp6l piszczalek zostal 
jednak w6wczas rozproszony; gl6wnl} 
cz�§t uiyto do rekonstrulc.cji organ6w 
w rozglofoi Polskiego Radia we Wro
clawiu. Pozostala zM w ko§ciele §w. 
Milc.olaja cz�§C: instrumeotu splon�la 
w 1945 r. wraz z calym wyposa.i.eniem 
§wi.\tyni. 

. 

Tm Museum der Schlesischen Pi asten 
.lin Brieg befindet sich ein vergilbtes 
Plakat, das für den 8. Februar 1843 im 
Saal des Theaters (heute ist dort das 
Kulturhaus) ein Konzcn von Franz Liszt 
ankllndet. lm Programm waren unter 
anderem: C.M. von Weber "Aufforde
rung zum Tanz"; Franz Schuhen "Ave 
Maria" und "Erlkönig" und Chopin 
"Masurkas". Die Darbietung in Brieg 
reihte sieb in die Konzene, die der be
rühmte ungarische Komponist und Kla
viervinuose damals in Schlesien gab. 
Liszt in Brieg, zeugt von einem regen 
musikalischen Leben in jener Zeit. 

Brieg hat viele musikalische Traditio
nen. Im Mittelalter blühte die sakrale 
Vokalmusik vor allem in der Brieger 
Pfarrkirche. Einer der ersten Musikleh
rer an der Universität in Krakau war 
Magister K.1emens aus Brieg. ln der Re
naissance wurde der Fürstenhof zu ei
nem bedeutenden Mäzen. Der Rektor 
des von Fürst Georg II. gegriiodeten 
Brieger Gymnasiums, Melchior Laub-
anus, zeichnete sich als Theoretiker der 
Musik aus. Auf einem hoben Niveau 
war auch die Vortragskunst der Schloß
kapelle, für die der Künstler auf der 
Laute, lsajas Reusher manches Scück 
schrieb. Auf dem Piastenhof in Brieg 

Unsere Geschichte (23) 

weilte er von l 6SS • 1672 und seine 
WcrkcdrucklCK. TscbominseinerDruk
kerei. 

Barockmusik ertönte nicht nur auf 
dem Hof und in den Patrizierhäusern, 
sondern auch in den Brieger Kirchen. 
Reiche Bllrgerbezablten im XVII. Jahr
hundert Christoph Klose den Umbau 
der Orgel in der damals evangelischen 
Nikolailc.irche. In dieser Kirche baute 
Michael Engler aus Breslau, der auch 
außerhalb Schlesiens bekannt war, eine 
ausgezeichnete Orgel,. was auch der 
Musik äußerst förderbcb war. Hun
dertfUnfzig Jahre wirkten Generatio
nen der Familie Scheffier in Brieg als 
Organisten. 

Auch der Gesang war hier heimisch. 
Der erste Männergesangsverein ent· 
stand 1844 unterWilhelmFischcr, dem 
Kantor an der Nikolaikirche. Die Ziele 
des Vereins erläutene er im" Allgemei
nen Briegischen Anzeiger". Viele Chö
re und Gesangvereine verbanden sieb 
zur Brieger Gesangsakademie, die der 
königliche Musikdirigent Paul 
Hielscher leitete. Den Höhepunkt er
reichten sie 1907 auf dem Allgemeinen 
Deutschen Sängerfest in Breslau. Unter 
Leitung des Verbandmeisters Paul 
Hielscher sangen auf diesem Festival 
10 000 deutsche Sänger. 

• Brieg war auch eine Musikerstadt 
Die ersten Konzerte waren Auftritte der 
MilitärkapeUeo. Paul Hielscher war der 
Anführer des ganzen Musiklebens in 
der Stadt. Dank seines Bemühens konn
ten die Brieger unter anderem hören: 
E.Wolf-Ferrari "'Sulamilh" ( 1903). 
L. van Beethoven "IX. Symphonie 
( 1903), G.Mabler Il.Sympbonie ( 1904 ), 
F. Woyrscb "Totentanz" (1905). 

Man kann nicht Max Driscbncr, den 
Brieger Kantor, Organist und Komponi
sten, unerwähnt lassen, Ubcr den jedoch 
gcsondcn zu berichten wäre. Doch inter
essant ist das Los der Engler-Orgel, das 
Prunksltlck Briegs, an der Driscbner 
spielte. Als die Front 1944 näher rückte, 
befahl der damalige schlesische Landes
konservator Günter Grundmann die Or
gel abzubauen. Man baute die Stimmen, 
den Spieltisch und den Prospekt, den 
Johannes Jakob Bauer geschnitzt hane 
aus, und brachte sie in Kamenz mit ande
ren Kunstwerken in Sicherheit. Was in 
Brieg blieb, verbrannte 1945 mit der 
ganz.eo Kirchcncinrichning. 194 7 brach
te man das Sichergestellte nach Brieg ins 
Depot des Schloßmuseums. Doch die 
Pfeifen wurden verstreut; den größten 
Teil verwendete man beim Bau der Or
gel im Polnischen Radio in Breslau. 

Mariusz Pawelec 

Der wirtschaftliche Aufbau 
Oberschlesiens nach 

dem Siebenjährigen Krieg 
T"'\ie schlesischen Kriege, bcsonden 
Udcr Siebenjährige Krieg, verwü
steten erneut das Land. Die Bevölke
nrngszahl in Schlesien verringerte sieb 
hauptsächlich infolge von Seuchen um 
ca. 1 S0.000 Menschen. Zahlreiche 
Dörfer und Städte waren verbrannt oder 
zerstört. Die Äcker lagen brach. Auch 
das Gewerbe und der Handel lagen 
damieder. In dieser Situation übernahm 
Friedrich der Große energisch und um
sichtig die Initiative. Um die größte 
Not der Bevölkerung zu lindem, wur
den aus den Staatsfonds 3 Millioocn 
Taler aufgebracb� sämtliche Steuern 
fUr sechs Monate erlassen, aus staatli
chen Vorräten Getreide zu verbilligtem 
Preis abgegeben, geliehen oder gar ge
schenkt. 17 .000 Militä,pfcrdc wurden 
der Landwirtschaft zur Ycrfllgung ge
stellt, die Bauern zum Anbau von Klee, 
Lupinen und vor allem einer neuen aus 
AmcrikaslalIIDlCndcnEnifrucb� "Kar
toffel" gcnann� angehalten. Die frUbc
re Dreifelderwirtschaft wurde weitge
hend dwch die Frucbtfeldcrwirtscbaft 
abgelös, Getreidespeicher eingerich
tet und bei Mißernten Untersltltzung 
geleistet. 

Die Verwaltung erfuhr eine Moder• 
nisierung, die Finanzpolitik eine Straf
fung, das längst überhohe alte Steuer
kataster aus dem Jahre 1526 (siehe Tllr
kensteuer) sogar die totale Abschaf
fung. Die bisherigen Steuerbefreiun
gen ftlr Adel und Geistlichkeit fielen 
weg. In den größeren (ummauerten) 
Städten wurde die Sog. "Akzise" einge
führt, d.h .. auf die in die Stadl einge
fllhrten, Waren wurden Zölle und auf 
alle in der Stadt hergestcUtcn Produkte 
Fabriksteuern gelegt Kleine Städte blie
ben akziscnfn:i. Die Abgaben der Dör
fer bezeichnete man als "Kontributio
nen". Um die Staatsein.nahmenzuerbö
hen, wurden auch verschiedene Mono
pole eingerichtet, wie z. B. die Salz-, 
Tabak-, Zucker- und Kaffeemonopole. 
Da man die überteuerten Preise z. 8. ft1r 
Kaffee zu umgehen versuchte, wurden 
besondere KonttoUeurc eingesetzt, die 
den verführerischen Duft von unerlaub
tem Kaffeebrcnnen oder Kaffeetri.nken 
aufspllren sollten. Sie wurden vom Volk 
"Kaffccriccber"genanoL Das Jahr 1784 
brachte das Ende des Kaffeemonopols, 
1786 auch das des Tabak' und Zucker
monopols. 

Auch die Justizverwaltung und das 
preußische Rech1 wurden nach dem 
Krieg reformien. In Oppeln wurde die 
Oberamtsregierung als höchste rich
terliche Instanz fllr Oberschlesien er
richtet. Sie war unmittelbar dem Ju. 
stizminister in Berlin unterstellt. Neue 
�esctze schafften die Folter ab, garan
uenen sowohl die Sicherheit von Be
sitz und Eigentum als auch die Glau
bens- und Gewissensfreiheit. 

Die neue geopolitische Situation 
nach den Schlesischen Kriegen zwang 
das Land zu weitreichender Umorien
tierung in den wirtschaftlichen Bezie
hungen. Die ehemaligen Kriegsgege
ner, vor allem die österreichische 
�onarchie, belegten die aus Schlesien 
etngeJUhrten Waren mit hohen Zöl
len. Ahnliche Maßnahmen ergriffen 
Sachsen und Polen. Als Rekompensa
tion für verlorengegangene Auslands
märkte bo�n sich die Absatzgebiete 
des preußischen Staates an. Positiv 
wirkte sich auch die Vereinheitlichung 
von �aßen und Währung im ganzen 
preußischen Staate auf die winscbaft
licbe Entwicklung aus. 

Hont Wlentzek 
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„Raiffeisen" Rosenberg: Optimistisch in die Zukunn 

Das Wichtigste im jedem Handel 
ist eine gute Organisation 
,, Wir haben diesen Kunstdünger nicht, aber geht zu den Deut
schen, dort bekommt ihr ihn gewiß." Solchen Rat hört man oll 
in Geschäften mit landwirtschallllchen Sachen In Rosenberg 
und Umgebung. ,,Bei den Deutschen" oder beim „RailTeisen" 
ist nicht nur mehr sondern auch billiger uod es wird schneller 
geliefert. Daher schaut die Konkurrenz mit immer größerer 
Sorge aur die sich lebhall entwickelnde Firma, die vor kaum 
zwei Jahren vom Verein schlesischer Bauern gegründet wurde. 

� Jfit der Dynamik ist es gar nicht so 
1 V .lbochher."meint AlfredJaron, Vor
standsmitlied des . .Schlesischen Raiff
eisen". ..Die Genossenschaft entstand. 
damit Bauern alles, was sie in der Wirt
schaft brauchen, am billigsten kaufen, 
aber ihre Produkte dort auch wohlfeil 
verkaufen können. Doch mit dem letz
ten haben wir noch nicht begonnen. Wir 
hoffen. daß wir in der nächsten Ernte die 
ersten Silos füllen. Mehr will ich nich1 
sagen. um nicht zu übertreiben." 

Nach dem Fall der Gemeinde
genossenschaften wurde allen klar. daß 
in die Dörfer Spekulanten kommen, die 
mit Maschinen und Düngemitteln Han
del treiben werden. Mit der Zeit würden 
die Kleineren fallen, die Größeren wie
der die Preise in unabsehbare Höhe 
treiben. Um diesem zu entgehen und 
sich vor falschen Händlern zu schützen, 
beschloß man in der deutschen Minder
heit. eine eigene Genossenschaft zu 
gründen. 

.,Uns ist der Handel von Nutzen, wenn 
der Händler ein guter Organisator ist," 
sagen die Bauern in Rosenberg. ,,Und 
mit Raiffeisen ist es so. Nicht nur sind 
die Preise niedriger und das Angebot 
größer, sondern sie bringen es auch auf 
den Hof und laden es ab. Andere fangen 
auch schon an, die Ware herzufahren, 
aber wenn sie die paar Sack Düngemit
tel bringen. werfen sie sie auf den Bo
den und scheren sich um nichts mehr. 
Schlepp dirs Mann alleine rein." 

„Raiffeisen" handelt mit jedem, ohne 
zu fragen ob er Pole oder Deutscher ist. 
Ihre Teilhaber unterscheiden sich von 
den anderen Käufern, daß ihre Anteile 
(250 000 Zloty pro Hektar) verzinst 
sind und die Dividenden nach jedem 
Rechnungsjahr ausgezahlt werden. 
. .Dieses Jahr entschieden wir gemein
sam, daß die Prozente nicht ausgezahlt 
werden, sondern den Bauern als weite
re Anteile angerechnet werden," erk.Järt 
Jaron . .  .Die Finna entwickelt sich erst, 
und so wollen wir ihr Kapital nicht zu 
schnell verbrauchen. Gewiß wird in aber 
nicht langer Zeit jeder Teilhaber sei
nem Anteil entsprechend, jedes Jahr 
auch die Prozente erhalten. Letzlich ist 
dies seine Genossenschaft. 

- My nie mamy tego nawozu, ale 
idtcie do Niemc6w, tarn na pewno do
staniecie - ta.k.ie wskaz6wk..i moi.na cz�
sto uslysZCC w punktach handlujctcych 
produktami rolnymi w Olefoie i okoli-

cy ... U Nicmc6w", czyli w „Raiffeise
nie„ nie do�t. ic jest wi�ccj. 10 jeszczc 
taniej i szybciej dostarczonc. Dlatego 
konkurencja z coraz wifkszym niepo
kojcm spoglctda na dynamicznie rozwi
jajo1q siy firmf, powstaJ1t blisko dwa 
lala temu z inicjatywy Zwi.µku Rolni
k6w Sl�skich. 

- Z t<1 dynamik<1 nie jest ai tak bardzo 
dobrze - m6wi Alfred Jarot'I, czlonek 
zaf7.'ldU „Sl�skiego Raiffeisena". -Sp61-
dzielnia powstala po to. ieby jak naj
tafiszym kos1.tem zaopatrywat: rolni
k6w w towary do produkcji rolnej i 
hodowli zwieroit oraz aby skupywat: 
od nich to, co wyprodukuj<4. l z tym 
ostatnim, jak na razie, jeszcze nie ru
szyli�my. Myfümy jednak o tym i moi.e 
jui. pockzas najbliiszych i.niw uda nam 
si(: zapelnit pierwsze magazyny. Nie 
�d(: m6wil nie wifcej, bo zapeszf. 

Po upadku Gmionych Sp61dzielni 
wiadomo byfo, ie we wsiacb pojawi<1 
sif spekulanci. Z czasem mniejsi z nich 
by upadli, a wifksi dyktowali ceny, 
windujo1c je na poziom trudny do prze
widzenia. Aby tego unilcnctt i unieza
lei.nit sif od nieuczciwych handlow
c6w, w�r6d dzialaczy mniejszo(ci nie
mieckiej zrodzil si(: pomysl zaloi.enia 
wlasnej sp61dzielni. 

- Dia nas handel jest korzystny, gdy 
bandlowiec jest dobrym organizatorem 
- m6wi<1 rolnicy w Olefoie. -A z „Raif
feisenem" tak wla.S'.nie jest. Nie do�. i.e 
ceny nii.sze i asonyment wiykszy, to 
jeszcze przywio24 od razu na miejsce i 
rozladuj,t. lnni wprawdzie tei. zaczy
najct jui. dostawy bezpo§rednio do go
spodarstw, ale jak przywio14 te pary 
work6w nawoz6w, to rzuq na ziemi� i 
nie wi(:cej ich nie interesuje. Wno� se, 
chlopie, sam. 

„Raiffeisen" handluje z kaidym, bez 
pytania, czy to Polak, czy Niemiec. 
Jego udzialowcy tym r6i.ni<1 si� od po· 
zostalych k.Jient6w, i.e ich wldady (250 
tys. zl od kai.dego hektara) procen1uj<1, 
a dywidendy wyplacane Si\ po zako6-
czeniu kai..dego roku dzialalno�ci. - W 
tym roku wsp6lnie postanowili�my, i.e 
z.amiast wyplacat rolnikom te procen
ty, dopiszemy kai.demu dodatkowe 
udzialy • tlumaczy Jarofl. Finna dopie• 
ro si(: rozkr�a i nie chcemy zbyt szyb
ko zmniejsz.at jej kapitalu. Na pewno 
jednak juZ w niedalek..iej prtyszlo�ci eo 
roku kai.dy udzialowiec dostanie pro
cen1y od swego wk.Jadu. W koflcu to 
jego sp61dziclnia. MW 

Rosyjscy dziennikarze z wizybf w redakcji „SW" 

Najwi�j pytan o Niemcach 

. -, 

Go�cili w naszcj redakcji juZ drugi 
r.t.z.. Pnyjechali z Rosji, a lt4czy kh 

z nami to, i.e r6wniei reprezcn1uj� 
mniejszo�ci narodowe. Losy tych naro
d6w - Tatar6w, Osetyric6w, Jakut6w, 
Nanajc6w i wielu innych s-1 w gruncie 
rLeczy podobne do dziej6w innych 
mniejszoSc.i, kt6re wi�hzoSt z.awszc:
pr6buje zdominowat. 

Pytania nunuj4ce naszych goSci do
tyczyly najwai.niejszych zagudnieri 
zwi<\Z,anych z toi.samo�i,t Niemc6w 
i.yj4cych w Polsee. ale r6wniei dotyka
ty warsztatu reda.lccyjnego. 

Do Polski prtybyli na zaproszenic: 
Forum Europy �rodkowo-Wschodnicj 
dzialaj�ym prty Fundacji im. Stefana 

Haturcgu, hy zapozm1t si� 1.c �t.ruk1ur11 
11aruduw0Sciuwt4 IJolNki i rcspclc1uwa
nie111 u na� praw mnicjszoSci. Spo1ka
nia odbyli w Hclsifl�kicj Punducji Pruw 
C1.luwicku (1. Jr. Murlc..icm Nowiclcim i 
pror. A11Jn.cjc111 R,.cpli1hlcim). z parla• 
men1urzy!!.lum1 KurniNji MnicjszoSci 
NarOUuwych, ,. Biurcmds. MniejszuSci 
Nwuduwych Minislcl'IHWil Kuhury i 
Sztulci, '/, Namor1.4t<lowcami {rn.in. z pruf. 
Gerhardcm Burtocb.iejcm i burmisLn.em 
Lefoicy l-luberlcm Kur1.alcm), z poslcm 
Joachimcm O•.crnkic111, pr1.td1-auwicie
lunli Zwit41.ku Nicmicckil::h Slowuny
si',c� Spulcczno-Kultunalnych. 

Odwicdzili r6wnici Krak6w i 
Gdu1bk. (eme) 

Eröffnung neuen, perspektivreichen Aussichten 

Die Mülheimer beim V dG 
Das erste offizielle Treffen von Ver-tre
tern des Verbandes der deutschen Sozial
Kulturellen Gesellschaften in Polen und 
der Delegation aus Mülheim an der Ruhr, 

das schon seit Jahren partnerscbartliche 
Verbindungen mit Oppeln bat, fand am 
27. Januar dieses Jahres in Oppelner Sitz 
des Verbandes statt. 

Das Treffen kam auf Initiative des 
Oberbürgermeisters von Mülheim, 

Hans Georg Specht, dem Leiter der 
Delegation zustande. Zu dieser gehör
ten auch der Abgeordnete und Referent 
für Wiruchafuangelegenheiten, Hennig 
Gehl und Wolfgang Theelke, der die 
Kontakte mit den Partnerstädten fühn. 

Die Gäste wünschten zu erfahren 
über die Strukturen und die Arbeit der 
deutschen Gesellschaften in Polen, vor 
allem der deutschen Gruppe, die in 
den Grenzen der Stadt lebt, die bis 
jetzt an den Beziehungen zu Mülheim 
praktisch nicht teilnahm. Die Lage 

Dnia 27 stycznia br. w opolsk.iej 
siedzibie Zwi�u Niemieckich To

warLystw Spoleczno-Kulturalnych w Pol
see odbylo si� pierwszc oficjalne spotka
nie prtedstawicieti Zwi<tZku z delegacjct 
utrqmuj,\Cego juiod wielu lat panneßk.ie 
kontakty z Opolem Mühlheim a.d. Ruhr. 

1 Do spollc.ania doszlo z inicjatywy nad
bunnistr1.aMülheim Hansa GeorgaSpech
ta, prz.ewodn.icü\CC&O delegacji. w sk.la
dzie la6rcj byli takze posel i rcfercnt ds. 
gospodarczych Hennig Gehl oraz z.ajmu
j<tCy si� kootaktami z miastami pannerski
rni Wolfgang Thccllte. 

erklärten der Vizevorsitz.ende des Ver
bandes der deutschen Sozial-Kultu
rellen Gesellscbaften, Friedrich 
Petrach und der Bürodirektor des 
Verbandes, Joachim Niemann. Der 
Oberbürgermeister scblug vor, in die 
Mitarbeit mit Mülbeim auch die Op
pelner deutsche Minderheit einzube
ziehen. 

Der Vizevorsitzende der Stiftung für 
die Entwick.Jung Schlesiens, Helmut 
Pazdzior, Mitglied des Sejm, stellte kurz 
die Ziele der Stiftung vor. Auch auf 
diesem Gebiet öffnen die Beziehungen 
zu Mülheim neue, gute Aussichten. 

Go�i interesowala sttuktura i dzia
lalno� towarzystw niemieckich w Pol
see, a zwlaszcza grupy niemieckiej za
mieszkalej w granicach administracyj
nych Opola, k16ra dol'!d praktycznie 
nie wlo1czala si(: w kontakty z Mülheim. 
lnfonnacji ud.zielali wiceprzewodnicz..t
cy Zwi.µ.lcu Niemieck.ich Towarzystw 
Spoleczno-Kulturalnych Friedrich Pe
trach i dyrektor biura Zwüµlru Joachim 
Niemann. Nadburmistrz Specht zasu
gerowal, by do wsp61pracy z Mülheim 
wll\czyt opolskct mniejszo� niemiec4 

Wiceprzewcx:ink24cy Fundacji Roz
woju SiljSka pos. Helmul Patdziorprzed
stawil pok:r6tcecele jej dzialaln�i; r6w
niei. w tej dz.ie.dzinie kontakty z Mülheim 
otwierajl\ korzystne perspektywy. 

Teksl i fo10: Knysztof Swidonki 

Licht und Schatten der Arbeit im DFK Kulturalne dziedzictwo 

Przelamywanie 
stereotypow 

Sorgen über die Jugend 
Jn Klodnitz in der Straße P. Wagner 
.l.gehön das schönste Haus dem Paul 
Gawlitza, Chef des Ons DFK seit März 
1990. Der Kreis hat 1000 Mitglieder. 
Versammlungen und andere Veran
staltungen finden im Pfarrsaal statt, 
wo 150 Menschen Platz finden. Hier 
ist auch das BUro und die Bibliothek 
mit 600 Büchern. Das Heim ist zwei
mal in der Woche für zwei Stunden 
geöffnet. 0. Drozd und G. Olomb 
dienen den Gästen höflich und red
lich. Der Saal dient noch anderen Din
gen. Hier finden die „Bunten Aben
de" statt, an denen vor allem alte Mit
glieder bei Kaffee und Kuchen plau
dern und Heimatlieder singen. Auch 
der „St. Nikolaus" besuchte hier die 
Kinder, der seine Päckchen allen Klei• 
neo verteilte, auch aus polnischen 
Familien. Einmal in der Woche übl 
hier etliche Stunden die Sing• und 
Tanzgruppe von 30 Kindern und Ju
gendlieben, die Waldemar Jahn leitet 
und mit der Gitarre begleitet. 

Wenn man P. Gawli1za nach Licht 
und Schauen seiner Arbeit fragt, dann 
lobt er die rege Zusammenarbeit des 
ganzen Vorstandes, klagt aber über die 
Jugend. Schwer nur kann sie zu Mitar
heil gewonnen werden, auch der 
Deutschunterricht behagt ihr nich1. 
Man will es mit einer Diskothek und 
anderen interessanten Treffen und 
Spielen versuchen. 

W K.Jodnicy przy ul. P. Wagnera 
najschludniejszy i najladniejszy 

dom nalei.y da Paula Gawlltzy, szefa 
miejscowego DFK od marca 1990 rolru. 
Organizacja liczy tysil\c cz.!onk6w. Na 
zebrania i inne uroczysto�i wykorzy
stuji} salf w domu katechetycznym, 
mieszcz..tq l50 os6b. Mie�ci si(: tu r6w
niei. biuro oraz biblioteka z 600 ksi�
kami. Plac6wka jest otwana 2 nlly w 
tygodniu po 2 godziny, a wszystk.ich 
in1eresant6w bardzo i.yczliwie i spraw
nie przyjmuj11: 0. Drozd i G. Glomb. 
Salk.a jest wykorzystywana jeszcze do 
ionych cel6w. Mianowicie organizo
wane 51\ tutaj tzw. ,,Buntt Abende". 
PrzychodlJ\ gl6wnie starsze osoby. by 
prz.y kawie i ciastk.ach porozmawiaf, 
po�piewatstare ,.Heimatliedern". Orga
nizowano r6wniei. . .Mikotuju" dladzie
ci, a paczk.i otnymaly tci. muluchy z 
polskim rodowodem. Kai.dego tygo
dniu grupu tuneczno-woka.lna liczqcu 
30 dzieci i mlodziei.y mn parogodzinne 
pr6by, kt6re prowudzi Waldemar 
Jahn, akompaniuj11c nu giturte. 

P. Gawlit.zu pytuny o blaski i cienie 
swojej procy odpowiada. ie cieszy go 
wiellcu aktywno�t calcgo zarLl\dU. nuto• 
mias1 smud mlodz.ici.. Trudno naklunit 
jq do wsp61pniry z zanttdem, u tak.ZC' do 
nuukij�zyk.u nil."mil,·kiego . Phmuj<.· wi� 
wprowadz.it Jo prucy kolu nowo(."zesne 
dyskotd::.i, cick.uwe spotkaniu OrnL gry 
1owanysk.it' itp. (Opp) 

Z�bowiczan argumenty za powiatyzacj11 

Ostatnio bistorycy gorzowscy roz
mawiali z naukowcami Pozoania o 

rabowaniu cmentarzy, niszczeniu nie
mieckich pomnik.6w, mieszanych flu
bach i konfumacjach. 

Swoj� obecno�t oad Odnj Polacy 
zaczynali w 1945 roku od ,,zdmuchi
wania kurtu niemczyzny", jak 6wcze
sna propagaoda nazywala plaoowe z a 
cieranie flad6w niemieck..ich. Czasami 
mialo to wymiar absurdu: np. w Pyrza
nach przesiedle6cy z Kres6w najpierw 
rozebrali k.oki61 i z.niszczy li cmcntarz. 
a potem wybudowali sobie nowy. 

Repolonizacj� przeprowadzali wszy
scy. Pnywracanie ßad6w pol<koki po
legalo m.in. na akcji ustawiania kapli
czek. i knyi.y na rozdroi.ach. W 1948 
rolcu eo gorliwsi k.si(:ia ustawili po k..il
lcanakie kapliczck i k.rtyi:y. 

0d lai sicdemdziesll\tyth ttwaj� proby 
nupr.1wy stosunk6w pomiM Polakam.i 
a Niemcwn.i. 2.3'.·z�o sit od pierwszych 
odwiedzi.n dawnych miesz.kanc6w. 

lnslytut Zachodni z Poznania opra
rnwuje program badawczy poSwi�co
ny dz.ied2.ic1wu kulturowemu Niemc6w 
na 1erenac:h ziemi lubusk.iej. Od kwiet
nia br. du prugramu wl,tct4 si� h.is1ory-
1.:y gorwwsl·y. Cykl badart ma zakofl
CLyt std1.·iutomowa monografia „Kwe
stia nierniedciego dziedzictwa kulturo
wego w Swiadomo�i spolecznej mie
szlcafic6w Liem zachodnich". 

Dr Mieczyslaw Wojeck..J 

W Olesnie wszystko jest na miejscu 
Gdyby mialo doj�� w Polsee do zapowiadanej 
od dawna reformy admioistracyjnej, mle
szkancy licz11cej dziewi\?(' wiosek i zamieszka-

nej przez okolo 4300 osob gminy Z�bowice 
chc11 nalei« do powlalu oleskiego i razem z 
nlm do wojew6dztwa opolskiego. 

7daniem w6jta, Jan Beclca, 1craz jcs1 
Llak. ic do Kluctborka jci.di.q z�bo
wiczanie do Uri.�du Skarbowego, w 
O,.imku zala1wiaj<& sprawy bezrobotni, 
lu tci jest szpital i Zaklad Ubezpieczet\ 
Spolecznych, u w Opolu zulatwiu si� 
i.prnwy notarialne i s<1dowe. Tymczu
scm wszystk.ie te instylucjeznajduj11 si� 
w jednym micjscu przez miedz� • w 
poblislc..im Ole�nie. W 1ym samym Ole• 
foie, kt6rc po refomlie administracyj
nej z roku 1975 znulazlo si� w grani
cuch wojewodztwa cz�stochowsk.icgo, 
jui. na pocz.\lku lu1 osicmdzicsiqtych 
:Lebruno k.ilka lySi\!CY podpis6w mie• 
!IL.lcaDc6w dek..laruj11cych eh� powrutu 
doOpols:Lczyzny. Podobnc wyniki dalu 
w rolcu 1993 specj11.lna ank.ietu pri.epro• 
wadzona z inicjalywy Stowarzyszeni11 
Milofoilc6w Ziem.i Oleskiej. Wyniku z 
niej, i.e ludzie czekuj11 na powialyzu.cj� 

i zwi(lZWly L nitt nowy podzilU admini• 
slrucyjny. 

Nu ruzir: jcdnak micszkw'\cy gminy 
Z�bowice wciqi slc.azani Sll nu knfienie 
pomi�dzy oddalonymi od siebic cz�s10 
o k.ilkadz.iesi,,1 lcllomctrow urz.�ami. 
1 nk zmieni� nie moinu. . 
Wc:-nn die schon lnngr: ungcsug1e 

Rcfom1 der Verwnllung in Polen 
kommt, dunn wollen die e1wu 4300 
Einwohner der GcmoinJc Zembowitz 
zu Rosenberg gehören unJ mit ihm iur 
Woiwodschaft Oppcln. 

Der Wojt Jim Bcd m<:inl, datß es jotzl 
su ist. dnßdie Zcmbl;1wi1zcr nuch Kreuz
burg ins Fhmn1.m1u fuhren, in Mulupune 
erledigen die Arbeilsloscn ihre Anlie
gen, dort isl uuch dus Kmnlccuhüus und 
die SoziulvcrischcrungsMsu1h (ZUS), 
in Oppcln wiederum orlcdigon sie IUles 

vor dem Notar und dem Gericht. Dabei 
sind alle solche Anstalten und Ämter 
nebenan im nahen Rosenberg. 

In Rosenbc:rg selbst, das nach der 
Verwaltungsrefonn 1975 zur Woiwod
schaft Tschenstochau zugeordnet wuc
dc, hat man schon zu Beginn der 
uchlz.iger Jahre etliche tausend Uoler
schriften von Einwoboem gesammelt, 
die zur Woiwodsc.�aft Oppeln wieder 
gehören wolllen. Ahnliches erbrachlc 
im Jahre 1993 eine Umfrage, die die 
Vereinigung der Freunde des Rosen
berger Landes durchführt hat. lo ihr ist 
zu sehen, daß die Menschen die Einfüh
rung der Kreise erwarten und damit 
uuch eine neue Verwaltungseinteilung. 

Bisjet.ztsinddieBewohnerderGemei
nc ämbowi.� gezwungen, in zig Kilo
meterweite Amter zu f�n. Uod nichts 
lindert sich. Knysztof Cbolowo 
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6 Scblaloc .... Woch,nbl■II 

Ingrid Brase Schloc 

Wanderung mit masurischen Seelen 

Wfdrowka z duszq mazurskq 
Hinauffliegen möchle ich 
zu den Fich1cn 
sch„ingcn in Kronen 
sorglos angeln 
an den Windstreifen 
Ober die Weite des Sees . 

und bleib doch der Enle vemafte1 
den verwaldcten Dörfern 
den nacbcn S1immcn der Kiefern 
dem Sand der Wälder 
wi< rauche Haul der Köhler damals 
bleibe nah den Frauen mil bloßen Füßen 
dem 1.ahnloscn Münen:hen nah 
den m"Ben:n Kätner Kindern 
dem armen Waldfrcvlcr nah 
den tiefen Fun:hen der Trecks 
voller Fun:hl nach 
den tausend Jahren 

Wandern im Heute 
wissen um Überwinden 
um den ewigen Schlaf 

Almen Lich1 und Duft 
unLCr den leisen Bäumen 
leich1 • ohne Morgen 

Moglabym w gor,e odpoczywal 
'•icrtom 
powiewK w komnach 
Beztrosko czepiK sir 
do ,mug wialnl 
nad pr1�wi1ami jezior 

a jcdnak zostaj, przywi'IZ'TI• do ziemi
do wiosck zarofoi,1ych lasami 
do nieus1,pliwych kart6w sosen 
do piachu w lcsic 
jak szorsll:a ,k6ra smolarzy ongi, 
zostajr blisko kobic1 o bosych Slopach 
be�bnych ,taruszck Blisko 
chudych dzicci chalupnika 
bicdnych lclnych zloczy�c6w Blisko 
gl;bokich bruzd pochodu woz6w 
pelnych slrachu po 
iysiljCu la1ach 

W,drowal w czasy obecne 
wicdzici o pokonanych 
wok6t wicczncgo snu 

Dddychal ,wiatlem i woni� 
pod cicbymi dm:wami 
lekko • bez julra 

Przeklad: Erwin Kruk 

Mein Schlesien 
Ich sitzt versunken in Gedanken 
ich meiner Klause gan1.e allein. 
Möch1' mildem Sonnenschein, dem blankeo 
recht schnell in meiner Heimat sein . 

Der Krieg is1 aus. Aus tausend Wunden 
liegl bluiend da mein Heimatland. 
Ich aber denk' zu allen S1unden 
An Schlesien, an den Oderstrand. 

Auch ich muBI' s Heimatland ,erlassen. 
mußt' ron vom alten Vaterhaus! 

Ich Ulm es immer noch nicht fassen, 
man wies uns aus der Heimat aus! 

Ich denke oft an Schlesiens Berge 
und an die schönen Taler all, 
dort. wo im Geisterreich der Zwerge 
sein Ztpta schwingl Herr Rübezahl. 

Ich denke an die schönen Wälder, 
den ahcn Z,,bten. griin und blau, 
der um gedient als Weuenneldtr, 
an Hir>ehberg und an Schreibemau. 

An Gorlil1 mit der Landeskrone, 
an 8u111Jau mit dem feinen Tone, 
an Grünberg mit dem gold'nen Weine, 
an Lauba.11� T aY:hentücher fein. 

In NcuWz spann ,rum feste Zwirne 
und S11.gam Tuche sind bclannt. 
In Glogau gab's ,on Apfel, Birnen 
den guten MoM am Oder!>lr'411d. 

Auch Spion.au, LUbtn muß ich nennen 
und Fn,usUid1, dann den Schlesierscc 
Steinau und Wohl,1u muß 111-ui kennen, 
Bad Trcbnill nut der Hcdwig>höh. 

In H11yn11u 1oöchl' ich wieder weilen, 
in Liegnill. gilf 1.u gerne !.ein, 
zur Stadt der Gurken 111öcb1' ich eilen 
und t)�n von den Bombc:11 foin. 

Das alle Goldberg möcht' ich griißen 
und Jaue, mit den Wünten fein, 
auch Schweidnil7 mil dem Schöps, dem süßen, 
Gräditz und Stricgau mit dem Bruch von SlC'in. 

Mein Hockcnberg, so schön inmitttn 
die GrödilZburg, dor1 auf der Höh'. 
die möcht' ich doch gani unbc11rinen 
am iJlerlieb�tcn wiedcr�h' n. 

Bad Salzbrunn möchl' ich wiedersehen, 
auch Waldenburg und Lande1hu1, 
möcht' in Neurode wieder sieben, 
in Glall, wo iiChmcckt die „Rosc:" gut. 
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Und Langenbielau zeug! fein Linnen 
und Nickel gab's bei Fraokenslein, 
zu Strehlen macht man aus den Steinen 
die Würfel für das Pflasler fein. 

Auch Münsterberg sei nicht vergessen, 
Gemüse wird dor1 konservier1. 
Zu Wanha kann man Kuchen essen, 
den man mit Honig fabriziert. 

Zu Reichenbach gab's große Werke, 
zu Ahlau rühml man GänsebruSI, 
zu Neiße, höre man und merke, 
gab es Koofekl, es war'ne Lust

Auch Oppeln sah man neiBig schallen, 
dasselbe war in Brieg der Fall, 
und Cosol mil dem Oderhafen 
iSI sohr bekannl doch überall. 

Jetzt muß ich Beuthen, Glciwitz preisen, 
auch Hindenburg gehör1 dazu, 
wo man die Kohle und das Eisen 
zu Tage förder1 ohne Ruh. 

Bei Ralibor begann die Grenze, 
bei Neustadt war es ebenso. 
Ich wünsch1', daß wei1erhin erglänze 
der Annaberg so Sloli und froh. 

Nuo grüße ich in Schlesiens Kleide 
die Perlen von den Bädern all; 
Kudowa, Reiner, und Ahheide, 
Bad Wannbrunn auch auf jeden Fall. 

Doch weiler geben die Gedanken, 
nach Silberberg und Wölfelsgrund, 
wo·� die Forellen g,1b, die silbcrblank.en, 
die schmeckten gut zu jeder Stund'. 

Ich denk· an Schlesiens Meuopolc, 
IUI dich, mein schönts ßreshtu lieb, 
mit deiner Oder, dtiner Ohlt, 
und glaub', dall ei nich� schöneres gibt 

Mein Döbern, llcimal meiner Lieben, 
dein denk' ich bis zur le11.1en S1unde, 
bis da es bei81: Jcizt wird geschieden 
von die�m 11.ht:n Erdenrund. 

Dann will ich still von dannen ziehen, 
doch eine Binc schlicB' ich ein: 
Noch einmal möchl ich Schlesien sehen, 
dor1111öch1 ich auch begraben sein! 

Otr Vrrf111<r - Gedidlla. III d" 
.,SW"-IWalLLloo lklll brbuL; k6oMo 
dlt IAlrr lldl'"I 
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Marion Gräfin Dönhoff 

Ritt durch unvergeßliche Masuren 
w.rr haben gehört, daß Dr. Schielke 

auf einem Hof namen� Dommel• 
hof residiert, dernur4 km von Nikolai
ken entfernt sein soll, und beschließen, 
z.um ersten FrtlhstUck dorthin z.u reiten. 
Übrigens verstehe ich, daß den biesi• 
gen Eingeborenen die Größe unserer 
Pferde in die Augen sticht. Als wir aus 
der Stadt herausrilten, stellte ich fest, 
daß ich von meinem Aussichtsturm aus 
ohne weiteres in die Dachluken der 
allerdings winzigen Häuser hineinsehen 
konnte. 

Dommelhof war ein gllnzender Ge• 
danke! Erstens ist das FrUhstUck vor• 
zUglich und dann ist die Lage wirk.lieh 
einzigartig • ich habe in Ostpreußen 
noch nichts ähnlich Verwunschenes 
gesehen. Das Gut mag 600 Morgen 
groß sein. Es besteht aus einer etwa 800 
m breiten Landzunge, die 3 km weit in 
den Spirdingsee hineinragt. Auf der 
Mille liegt der Gutshof, dicht am Was
ser: schöne alte Gebäude, ein kleines 
Gutshaus, vor dem eine dicke Linde 
steht, und ein leider nicht so gelungenes 
größeres neues Haus - aber du vergißt 
man ganz angesichts dieser phänome
nalen Lage und Aussicht. Noch einmal 
sehen wir weit hinein in den Beldahnsee, 
der hier in den Spirding mündet. Vor 
dem blauen Wasser steht eine riesige 
alle Esche, noch voll belaubt, und dann 
beginnt ein gut gehaltener kleiner Park, 
der sich am Ufer entlangzieht. 

Und innen erst! Stilrein 1850 bis 70. 
zunächst ein kleiner Gartensaal mit dun
kelblauer, breit gestreifter Tapete, wci• 
Ben Schleiflacktüren und -Möbeln mit 
gabelartig dun:hbrochener Rüc�enleb
ne. Viele Ahnen in Pastell, im ovalen, 
nicht allzu großen Rahmen. geschmack
voll auf einer Wandseite verteilt; gegen• 
über eine hohe blauwciße Vase und aus
gewählter Nippes auf einem Tisch mit 
leicht vergoldeten Beinen. Im nächsten 

Gemach steht man vor einer Art Podest, 
cta.,, von vielen Zacken und Aufbauten 
eingefa&, einen Schreibtisch lrilgt. der 
von einer Palme beschattet wird. Das 
Ganze ist ebenfalls weißer Lack und 
hebt sich auf diese Weise prächtig von 
der dunklen Tapete ab. 

Die Landschaft i,i unvcrgc8lich schön. 
Echtes Masuren, so wie wir es von unse� 
ren Paddeltouren her kennen: wenig 
Wald, viel Wasser, sandige Wege in 
einer unendlich weiten Hügellandschaft. 
rote Dächer und ein lichtblauer, wolken
loser Himmel darüber. Wir reiten wäh
rend etwa 2 Stunden am Ufer. eigentlich 
muß man schon sagen. an der Küste des 
Spirding entlang. Das ist wirklich ein 
gewaltiger Sec und so blau, daß man es 
kaum glauben kann. Der Weg windet 
sich langsam durch das Land. manchmal 
ist es ein Feldweg, dann wieder ein 
schmaler Pfad und zuweilen eine richti
ge Straße, die ein Dorf mit dem anderen 
verbindet und die bald nach Norden, 
bald nach Süden von unserer cigentli• 
chen Richtung abweicht 

Überall graben die Leuie Kartof• 
fein, alles, was noch oder schon laufen 
kann, ist unterwegs: Kinder, Frauen, 
Greise und Gefangene. Beim Gut W cn
scn biegen wir nach Norden ab und 
folgen nun fUr den Rest des heutigen 
und einen guten Teil des folgenden 
Tages den russischen Stellungen der 
masurischen Winterschlacht vom Fe
bruar 1915. Selbst dem Laien fällt auf, 
daß dies klassisches Kriegsgelände ist: 
eine 30-40 km lange, natürliche Seen• 
sperre durchzieht das teilweise wieder 
bewaldete Land, dessen hügelige 
Struktur vielfache Deckung bietet. Hin 
und wieder erhebt sich eine beherr 
schende Höhe. 

Beim Dorf Seehöhe, das am Beginn 
des etwa 15 km langen, nur wenige 
100 m breiten Maninshagener Sees 

Was ist Heimat? 
Ueimat zu deuten, brachte uns K.nirp
rl.sen aus der llla Herr Lehrer Nowak: 
ganz einfach und für immer klar bei. Da 
müsstet ihr euch auf dem Rathaustunn 
neben den Wetterhahn setzen und sich 
mit ihm vom Wind herumdrehen lassen. 
Soweit da der Blick reicht, don wo sich 
Himmel und Erde treffen, bis don ist 
unsere Heimat. Danach spiclctc jeder sei
nen Zirkel in die vor ihm liegende Land· 
karte von Schlesien, dort wo unsere Hei
matsladl Cosel 0/S vermerkt war und 
setzte den Stift am weitesten Punkt an, der 
bei schönem Wetter von uns zu sehen 
war, die Bischofskoppe, und zog einen 
Kreis der über Oppeln, Gleiwitz nach 
Ratibor und zurück zur Koppe führte. 
Nun wusste je.der Pfiffi aus unserer Klas
se wie es um unsere Heimat stand. 

Herr Lehrer Nowak erzählte uns Uber 
die SLrassennamen und Menschen de• 
nen diese gewidmet waren. Da war ne• 
ben unserem Platz die Sieblerstrasse, 
nach einem Schornsteinfogermeister 
und Feuewehrkapitän genannt, der sich 
sehr während der Belagerung der Fe• 
stung Cosd durch die Truppen Napole
ons bewährte, bei der Brandbekämp· 
fungderdurchden feindlichen Beschuss 
in der Stadt verursacht war. Oder der 
K.remserplatz mit den schönen GrUnan· 
lagen und den vielen Blumen, inmitten 
dessen der Springbrunnen und die Stein· 
sk:ulpturen von ausgelassenen Kinder• 
figuren die ihr Spiel mit den Wasser
bogen trieben. Dieser war zum Geden• 
ken des Bürgenneisters eingerichlel, 
dem man die Stadl umsäumende schö· 
ne Promenade, von uns Glassis genannt, 
verdankte. Das waren nicht nur Namen, 
das waren Tummelplätze, wo wir unse
re Jugendstreiche spielten. 

Und so verflochten sich Lund, Leute, 
Geschichle und eigene ErlebniHe in 
ein Gewebt:, in dem jeder Pllden seine 
Bedeutung httlte. Das Will' eine unteil
bare Einheil, die zerfallen musste, wenn 
man lhr irgend ein Glied amputiene. Es 
wäre, uls häne mlln uns elwus ganz 
persönliches geru.ubt. 

Das ist leider Gones eingc1re1en. 
Was isl denn von der Heinuu Ubrig• 

geblieben, wenn ihre Geschichte nur 
vers1Ummelt anerkannt ist und wo ei
nem die Beheimiuung nicht unbedingt 
Glück bringen muss'! 

Nun bergen wir uus den Trtlmmem
unserer geistigen Heimat was noch zu 
reuen isl und versuchen sie einzurich• 
ten nach unserem Mass, nichl nur fllr 
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um neue Dimensionen bereichern die 

zu uns mitgebracht wurden von ande
ren Leuten, so um allen die es nur mö
gen das GefUhl hier bemeimatct zu sein
zukommen zu lassen. 

Die polnische Sprache asimilienc in 
letzter Zeit viele mit Wissenschaft und 
Technik verbundenen Begriffe. Das Wort 
Heimat lässt sich Dich ins Polnische über
setzen, so wie es ein alter Scbloo.sak 
fühlt, wohl lässt es sieb bcscb.rciben. 

Fryderyk Kremser 
Foto: K. Swlckrskl 

D111Unt wollen wir es eben beschreiben 
um diese Sphäre geistig einzubürgern 
im heutigen Oberschlesien. 

Die Eichcndorff-Hefte sollen beitra
gen daß wir uns hier wie eben daheim
fühlen, alle, ich, Sie und viele llßderc. 

. 

C
o 10 jcsl „Heimttl,. • wydwnaczyl 
neun, smykom z klasy Ula, pan na

uczycicl Nowak bardzo prosto I ra.z na 
zawsze: - Musicie si-1SC sobie na wiei:y 
nuuswwcj ubok kurka i pcuwoliC, aby 
wiatrubnu . .-al was wruz t nim. Tak <lttle• 
ku ja.k wzrok si\;ga, a.i tam. gcb.ic niebo 
l14Czy si\; z zicmi�, tak daleku jest nasza 
,,Hcmuu ... 

Nas�pnie ui.dy z uczni6w wbilostn.c 
swegu cyrkla w lcl4C14 prtcd nim 1� 
S111-�ka w m.iej.scu, gcb.ie taz.naczonc bylo 
Kotlc • nasze m.iaslo rodz.lnne, ll ul6wek 
prtysta.wil du punklu, k16ry byl najdalcj 
widoczny od nas prty ladnej pogodzie, 
lj. do Biskupicj Kopy i zakrefül olrnu! 
prLCChodut(:y pruz Opale, Gliwice, Rä· 
cib6rt i l powrutcm do Biskupiej Kopy. 
Od!Jld kllZ<ly bljk z naszej klasy wiedzi.J 
juZ, eo tu jcst „Heimat". 

Hegt, vcrzeichnel unsere Karte 158 m 
Höhe. Wir erklimmen den höchsten 
Punkt. und du ist wahrlich eine Feld
hermposition • weit sieht man Uberdas 
Land, dessen Konturen in der blauen 
Feme mit dem Horizont verschwim
men. Links vor uns Jjegt ein riesiges 
Moorgebiet und hinter uns am Rande 
einer bewaldeten Höhe der Hcldeo
friedhof von Seehöhe, unendlich ab
seits uod einsam. McrkwUrdig zu se
hen, wie auf den alten. kaum eben 
verwachsenen Befestigungen des Welt
krieges sich schon wieder eine neue 
Verteidigungslinie aufbaut: Wie ein 
breites graues Band winden sich die 
Tanksperren durch das Land. an vielen 
Stellen findet man kreuz und quer Sta· 
cheldraht gespannt und dort, wo der 
Tilrk.Je-See endet, war ein ganzes Ge. 
höft verbarrikadiert. 

Wir haben in einem zauberhaften 
Birkenwalde Mittagsrast gemacht, mit
ten im Bestand am Rande einer kleinen 
Lichtung. Die Pferde sind abgesattelt 
und jedes an einen Baum gebunden. 
Sißis unerschöefliche Vorratstasche hat 
eine Büchse Ölsardinen hergegeben. 
und sogar Schokolade bat sich an
gefunden. Und jetzt liegen wir auf dem 
RUcken, und die Sonne fällt dun:h das 
helle Blätterdach und scheint uns ins 
Gesicht. 

Wenn ich die Augen aufmache, sehe 
ich den blauen Himmel und davor die 
weißen Stämme der jungen Birken. Von 
Zeit zu Zeit löst sich ein Blatt und fällt 
leise zur Erde. Mir kommen die
Hofmannsthalschen Verse in den Sinn: 
„Wenn in der lauen Sommerabendfeier 
durch goldne Luft ein Blau herab
geschwebt, hat dich mein Wehen 
angeschauert, das traumhaft um die rei
fen Dinge wcbL" Ja. dies ist die Zeit des 
Reüens und der Vollendung und zu. 
gleich die Zeil des Abschicdnehmcns. 

Pan nauczycicl Nowa.k opowiadal 
nam o nazwacb ulic i o ludziach. kt6rym 
byly pofwi�one. Obok naszcgo placu 
byla ulica Sieblcra, nazwana tak. oa 
cze� mistrza kominiarslriego i lcapita
na straiy pozamcj, kt6ry podczas obl�
ienia twierdzy Kotlc przcz wojska Na
polcona snl.tecznic waJczyl z poiaram.i 
i obstrzaJem wroga. Albo plac Kremsc
ra • z pi�knymi orawnikami i kwiatami, 
potrod.lru kt6rych stala fontanna z ka
miennymi rzefhami swawolnych dzie
ci, bawil\cych si� spadajl\Cc\ lukiem 
w�. Plac te!l zostal utworzony oa 
P81lllc\lk�bWllllstrza, kt6remu zawdzi�• 
cza si� pi�kni} promeoad(: biegac4q
wok6l miasta, a nazywanc4 przez oas 
Glassis. 

_To byly nie tylko nazwy. To byly 
ffiJeJsca oaszycb z.abaw, gdzic popel· 
niafümy wybryki mlodoki. W uw 
spos6b splataly si� w jedno: kraj. lu
�1e, h.istoria i indywidualne przeZy
cta, a kaida ni� miala lu swoje znacze
nie. Bylato nierozerwalnacalo� kt6ra 
musialaby si� rozpdt, gdyby �puto
waoo kt6r�kolwiek z jej cz�Sci. W6w
czas cz�hbySmy si� tak., jak gdyby 
pozb�w1ono nas rzeczy najbardzicj 
osob1stych. 

Niestety, nasliU)il ten dopust BoZy. 
c.� wobec tego pozo.staJo z tej „Hei· 

!ltat , �dy �z�awa.na jest tylko jej okro
JOna h1�tona .' �dy dl� niekt6rych prze
bywame tUtaJ ruekomccznie musi ozna
czßC szcz�Scie? 

D�� w.ydo�ywamy z ruin naszej du• 
choweJ o;�ow1zny �o. eo jest jeszcze do 
uratow�a. �buJemy un�iC j4: na 
na.sz<l �IU'� nie tylko dla nas, lecz dla 
wszyslk1ch wspolm..ieszkatic6w. Chcc• 
my, �by uc.zucia zwi.µaoe ze stronami 
�'!lnynu "".Zh?gacone zoslaly o nowe 
W<1tk1 prt�w1e21ooe do nas prtcz in•
nych ludz1,_ aby wszyslk:im pozwoliC 
odczuw�. ze Sll: u sicbie w domu. 

J\'=z�k polski wchloniµ i prtyswoil w 
ostatmm. okrcsic wicle poj�t. zwla·
szcza zw1il.l.anych z nauk.14 i tc:chnik4'. 
My chce1�1y przyswoiC slowo zc sfery 
?uchoweJ. Slowa „Heimat" nie da Si(: 
JCdnak prtc:tlumaczyt na j�zyk polski 
tak, aby oddawalo ono 10, eo czujc 
stary Shµak. Moi.na je 1ylko olrrcfül 
op1sowo. IJ:lategu chcemy wlUnie opi· 
sywa� ,J:{e1m�t", aby paj�ie 10 zosta• 
to docemonc 1 uszanowane na dzisiej
szym G6rnym Si..,ku. 

Zeszyty Eichendorffa pawinny po
m6c. o� w !Ym, ai.ebySmy tu wldnie 
czuh. s1� tak Jak � s"'."'oim domu, wszy• 
scy, Jä, Pa..d.stwo t w1elu innych. 

Frl<drlcb Wllh,tm Kttauer 
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Vor genau 50 Jahren beginnt die 'Iragödie Schlesiens 

Der Endkampf um Oberschlesien 
lm Verlauf des Jahres 1944 waren die deulschen Streitkräfte Im 
Osten bis zur Weichsel zurückgedrängt worden. Hier gelang es 
den Sowjets schon zu dieser Zeil auf dem linksseitigen Flußufer 
Brückenköpfe zu errichten - so auch bei Baranow. Diese ftillte 
die russische Armeeftihrung im Verlauf der zweiten des Jahres 
1944 mit Menschen und Material auf. Am 12. Januar 1945 
Gestützt auf die Überlegenheit an 

Panzern war es den sowjetischen 
Streitkräften gelungen. aus dem 
Baranow-Briickenkopf heraus in die 
Tiefe des polnischen Raumes vorzusto
ßen. Es gab in den ersten Tagen der 
Offensive kaum einen nennenswerten 
deutschen Widerstand, da die Wucht 
der Granalhagcl aus den sowjetischen 

der deutschen Heeresgruppe A (ab 24. 
Januar 45 in HG „Mitte" umbenannt) 
hieß es am 19.01.1945: .,Auf dem lin
ken (Nord-) Aügel der 17. Armee ist 
der Feind heute unter Einsatz der neu 
von Finnland herangekommenen 59. 
Anncc zum Angriff angetreten und hat 
in Richtung auf des Industriegebiet nicht 
unwesentlich Boden gewonnen. Der 

,----- - --�-=--�--� Angriff an dieser Stelle 
und die südlich davon be
stehende Lücke ist eine 
Gefahr wegen das wei
terhin nur sehr langsame 
Eintreffens der 97. Jäger
division und von Teilen 
der 20. Panzerdivision. 

Die auf Breslau vorsto
ßende 3. Garde-Panzer
Armee unter Marschall 
Konjew drehte mit der 
Masse ihrer Verbände in 
südöstliche Richtung an 
der Oder entlang auf das 
oberscblesische Indu-

• striegebiet ab, um so eine 
Einkesselung des Gebie
tes zu erreichen. Schon 
am 24. Januar wird Op
peln von den Deutschen 
aufgegeben. Am 28. Ja
nuar müssen die Deut
schen Ratiborhammer 
räumen. Am 29. Januar 
können die Sowjets bei 
Lubowitz 10 Ion nördlich 
Ratibor einen Brücken-

� ::.:,:-_... kopf westlich der Oder 
�:::.,.-....= bilden.Obwohl gepanzer-

te Teile der 20. deutschen 
Die militärische Lage in Oberschlesien am ende PanzcrdivisiondemGeg
Mirz 1945 ner hier entgegenri.lcken. 
Geschützen die vorderen deutschen 
Stellungen völlig zerschlagen haue. 
Teile der sowjetischen 4. Ukrainischen 
Front stießen auf Krakau vor, während 
die 1. Ukrain.ische Front zunächst in 
Richtung Wielun angriff. Für das ober
schlesische Industriegebiet wurde die 
Lage nun akut gefährlich. Es wurde nun 
die Frage erörtert: ,.Soll man den So
wjets das Industriegebiet unzerslört 
überlassen?" Rüstungsminister Albert 
Speer hatte sich bei einem Kurzbesuch 
in Oppeln gegen Hitlers Befehl von der 
Verbrannten Erde ausgesprochen. Nach 
diesem Befehl sollten alle Produktions
anlagen zerstört werden. In der Tat aber 
fiel das oberschlesischen lnduslriege
biet ohne nennenswerte Zerstörungen 
in die Hände der Sowjets. Es kam nur zu 
einigen Zerstörungen von Bahnanla
gen und Brücken. Das Abbrennen von 
Häuser1.eilen in den eroberten Städten 
war meistens nur das Werk der sowjeti
schen Sieger. 

Die vordem Industriegebiet im Halb· 
kreis im Osten ausgebauten B I und B 
2 - Stellungen konnten mangels eigener 
Truppen nicht beset.zl und daher auch 
nicht gehalten werden. Alle Schanzar
beiten der oben.chle!lischen Bevölke
rung im Herbst 1944 waren !IOmil um
sonsl gewesen. Auchdie derGauleitung 
in K..attowit:t unterstellten Volk.!.sturm
einheiten waren nichl in der Lage, die 
Stellungen zu halten. Russische Pan
zer, die am 17. Januar schon Tschensto
chau besetzt hatten. stießen in den Auf 
marsch der oberschlesi�chen Volks
sturmbataillone an der nördlichen Gren
ze des Industriegebietes hinein und ver• 
nichteten diese. In der T11gesmeldung 

können die Sowjets diesen Brtickenkopf 
südlich Cosel noch ausweiten Um der 
Einkesselung zu entgehen, räumen die 
Deutschen Ende Januar das Industriege
biet. Die Frontlinie bildet sich ostwärts 
Bielitz nördlich Pleß von Rybnik bis 
Cosel. 

Ein Panzervemichtungstrupp der 
Wehrmacht riickt den Sowjets bei Rati
bor entgegen. 

Am 31. Januar meldete der Wehr
machtsberichtFolgendes: .,An derober
schlesischen Front kam es nur in meh
reren Abschnitten zwischen Pleß, Rati
bor und Brieg zu größeren Gefechten. 
Südlich Rybnik vernichteten unsere 
Truppen 40 Geschütze und fugten den 
Sowjets hohe blutige Verluste bei". Die 
Städte des unmittelbaren lndustri.1:ge
bietes wurden nicht mehr genannt. Uber 
sie war der Krieg schon hinweggegan
gen. Was die zurückgebliebene Zivil
bevölkerung nun zu erleiden hatte, ist 
oft nichi zu beschreiben. Es kam nun zu 
einer gewissen Beruhigung an der ober
schlesischen Front. Diese Kampfpause 
wurde von beiden Seiten zu einer Um
gruppierung der Kräfte benulzt. Die 
Front in unserem Kampfraum verlief 
nun wie folgt: Sie begann am nördli
chen Rande des Zob1ens, verlief nörd
lich von S1rehlen bis südlich von Grolt
kau. Von hier aus schwenkte sie in 
einem weilen Bogen zur Oder bis Rati
bor. Die Russen hallen aber bei K.rap• 
pit.z und vor allem bei Cosel wich1ige 
Brückenköpfe und damit Ausgangsba
sen fur weitere Angriffsoperationen 
gewonnen. Die Ve.rsuche, den Geg.n�r 
zu ven.reiben, scheiterten, obwohl eini
ge Geländegewinne erzielt werden 

begann nun die entscheidende Auseinandersetzung, die das 
Ende Deulschlands in seinen Grenzen von 1939 brachte. An 
diesem Januartag begannen die Sowjets ihre Winteroffensive. 
Die Überlegenheit der Russen betrug an Infanterie 11:1, an 
Panzern 7:1, an Geschützen 20 zu 1. Mit dieser Offensive wurde 
das letzte Kapital des Zweiten Welktkrieges eingeleiteL 

konnten. Diese Front sollte nun bis zum 
15. Män hallen. 

Verdeutlicht man sich den Front
verlauf auf der Karte, so erkennt man, 
daß das westoberschlesische Gebiet wie 
ein Erker ins Kampfgebiet hineinragte. 
Die weiteren Angriffsziele des Gegners 
zum Abschneiden der hier eingesetzten 
Teile der 17. deutschen Armee waren 
somit gegeben. 

Die trligerische Ruhe ging aber bald 
zu Ende. Die Führung der Heeresgrup
pe Mitte wußte seit Anfang März von 
den sowjetischen Angriffsvorbereitun
gen im Raum Grottkau-Oppeln-Cosel. 
Die deutschen Beobachter auf dem 718 
m hoben Zobten sahen auf der nur 16 
km.entfernten Autobahn bei Kant einen 
regen Verkehr des Gegners in Richtung 
Südostt:�· Der Gegner, ,jm Vollgefühl 
seiner Uberlegenheit, konnte es sich 
leisten, mit vollem Liebt zu fahren". 

Wie sah die deutsche Abwehrfront 
zwischen Grottkau-Oppeln-Cosel aus? 
Vor Oppeln stand die esmische 20. SS
Division, die den Abschnin bis Grottkau 
zu veneidigen hatte. Der sowjetische 
Oderbriickenkopf von Krappitz wurde 
von der 168. Infanterie- Division um
faßt. Bei Cosel hielten die 344. Infante
rie- und Teile der 18. SS-Panzer
Grenadierdivision die Stellungen. Bei 
Ratibor waren die 1. Ski-Jäger- und die 
97.Jägerdivisioneingesetzt. Bei Rybnik 
kämpften die 75. und die 68. lnfanterie
division. Der Abschnitt bisCosel gehör
te zum Verteidigungsbereich der 1. 
Panzerarmee, während das nordwest
lich sich anschließende Frontgebiet von 
der 17. Armee verteidigt wurde. 

Der sowjetische Aufmarsch ließ zwei 
Hauptstoßrichtungen erkennen: Der aus 
dem Raum Grottkau angesetzte Angriff 
sollte im Süden Neiße erobern und im 
Südosten bis Neustadt durchschlagen. 

Am 16. März meldete der Wehr• 
machtsbericht: .,Gestern trat der Feind 
auch nördlich Ratibor und beiderseits 
Grottkau nach starker Artillerie..,or
bereitung zum Großangriff an. Unsere 
abwehrbereitcn Truppen brachen im 
harten Kampf die S10Bkraf1 der Bol
schewisten und fingen die nachfolgen
den Angriffswellen in der Tiefe des 
Hauptlcampffeldes auf. Nach Abschuß 
zahlreicher Panzer traten unsere Trup
pen zu Gegenangriffen an, die noch im 
Gange sind''. 

Schon am 19. März trafen sich die 
beiden sowjetischen Angriffskeile bei 
Neustadt. Ausbruchsversuche der ein
gekesselten deutschen Verbände gelan
gen nur zum Teil. In jedem Falle war 
aber der Verlust des gesamten schwe
ren Gerätes damit verbunden. Am 24. 
März mußte Neiße aufgegeben werden. 
lm Verlauf dieser Kämpfe ging nun 
auch das westoberscblesische Gebiet 
bis auf kleine Reste verloren. Die Front 
stabilisiene sich noch einmal kurzfri
stig auf der Linie nördlich des Zobten
südlich von Strehleo - westlich von 
Neiße - nördlich von Ziegenhals - süd
lich von Leobschütz - nördlich von 
Mährisch- Ostrau- südlich Bielitz. 

Die Schlacht in Oberschlesien vom 
15.-25.3.45 

( Die Skizze wurde dem Werk von 
Wolfgang Schwarz: .,Die Flucht und 
Vertreibung Oberschlesien 1945746" 
entnommen) 

Der fast 6 Jahre dauernde Krieg, der 
so vielen Völkern unermeßliches Leid 
brachte, neigte sich nun seinem Ende 
entgegen. Am 2.5.45 hieß es noch im 
Wehrmachtsbericht: ,,Im Kampfraum 
Mährisch-Ostrau trieben die Sowje� ei
nen starken Angriffskeil nach Südwe
sten vor und erreichten nach lnbesitz
nahme von Mährisch- Osttau und Kö-

Panzenernlchlungstrupp belm RatJbor 

Die aus dem Brückenkopf bei Cosel 
zum Angriff anlfetenden sowjetischen 
Verbände sollten in Richtung Westen 
ebenfaJls Neuslad1 erreichen. Somit hät
te man die deutschen Sueitkräfte, die 
im Oderbogen standen, eingekesselt. 
Deutsche Gegenmaßnahmen gegen die 
sich abzeichnende Entwicklung konn
ten aufgrund der unterlegenen Kräfte 
nicht durchgeführt werden. Eine recht
zeitige Absetzbewegung der deutschen 
Streitkräfte wurde - wie üblich - nicht 
gestattet. 

nigsberg mit Panzerspitzen Waagstaadt''. 
Das militärische Ende des deutschen 

Oberschlesiens war nun gekommen -
das politische sollte folgen. 

JJenutztr Uteratur: v. Ahlfen, 
Hans: 11 Der Kampf um Schhsi
en"; München 1963, ,,Die Wthr
maclatsberichu 1939-1945", Bd. 
3, Köln 1989. Gunttr, Georg: 
,.L,ru,r Lorl><er"; Augsbu,r 1974, 
Schwan, Wolfgang: .,DU Fluclu 
und Vertnibung Obtrschles�n" 
Bad Nauheim 1965 

J�zyk mniejszosci w iyciu publicznym i przy nazwach topograficznych Biskup A. Nossol w TVP 

Rozmowy Polska podpisala wspolny dokument 
Wdniu pierws1.ego Jutego 1995 roku 

Polska podpisala tak zwan11 kon
wencj� ramow� o ochronie mniejszo
SCi narodowych. Jesl lo plerwszy l 
bodaj najwainiejszy dokument pra
wny Rady Europy, kt6ry dotyczy 
ocbrony mnlejszofci narodowych. 
Kon wencj� podpisalo 20 partstw czloo
kowskich Rady, a po jcj ratyfikacji 
pn.ez rz4dy poszczeg61nych kraj6w 
staje si� ona aulomatyczoie cz�gci11 
prawa lcrajowego. 

Pa6stwa-sygnatariusze konwencji 
ramowej o ochronie mniejsz.ogcj naro· 
dowych w Europie zobowh1zuj11 si� nie 
tylko do czynnego przeciwstawiania 

si� dyskryminacji, lecz do 1worzenia 
warunlc.6w sprzyjajctoych pelnej i sku
tecznej r6wnogci w i_yciu p��licznrm i 
spolecznym ws:tystkim mmeJszogc1om 
narndowym. 

W zakresie swob6d j�zykowych do
kumen1 Rady Europy naklada na paß• 
stwa, kt6re go zaak.Ceptowaly, obo
wiatzek wyra.ienla zgody na uiywa• 
nie J,zyka mniejszogci w iydu pry
watoym, ale r6wniei publlcznym, 
czyll w kontaktacb z wladuml ad
ministracyjnymi. lonym wainym 
postanowienlem jest zgoda na umle• 
szczanle nazw dwuJ,zycznych na 
oznaczenlacb mlejscowokl. 

K.raje, kt6re prLySti\J)ily do konwen
cji, b�d-t zobowi.µane do prLedstawie
nia w cic1gu roku od wej,ciajej w iycie 
sprawozdania zawierajctcego informa
cje,jak realizowane s11jej postanowie
nia. Ponadto na kaide i.ijdanie Komi
tetu Minis1r6w Rady Europy tneba 
�dzie przedloiyt Strasburgowi do
kument sprawozdawczy z danego kra
ju. NaleiaJoby wi�c spodziewat, i.e 
jui. niedlugo zostanct opracowane i 
wprowadz.one w iycie odpowiednie 
pnepisy umoiliwiaj11ce np. uiywanie 
dwuj�zycznych nazw miejscowogci, 
nazw un.�d6w i innych instytucji. 

eme 

o naszym Shtsku
Cyk.liczna, ciesZ41ca si� duiym po

wodzeniem IV jui. biesiada telewi
zyjna Kaz.imierLa Kutza, kt6nt popn.e
dnim razem odbyl on m.in. z Andn.e
jem Szczypiorskim, senator Dorol4l Si
monides oraz prof. Janem Miodk.iem 
tym razem od�e si� z udziaJem bi
skupa ordynariusza opolslciego ks. Al
fonsa Nossola. Na pewoo wiele m6wit 
si� �ie o '141-Skiej tradycji, prawdzie 
historycznej, a taki:e skomplikowanycb 
losacb '11\,Skiego ludu. Audycja zosta• 
nie nadana w picttek, 10 lutego, o godzi
nie 20 w II programie og6loopolskim 
TYP. SW 
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Arabisches Flair 
war hochmodern 
M

it Sicherhcil gehört er zu den in4 

teressantesten Herrschergestalten 
des schlesischen Mittelalters: Ladis laus 
von Oppcln. Den größten Teil seines 
abenteuerlichen Lebens im Dienste Lud• 
wigs von Ungarn verbringend. wech
selte er sein Herrschergebiet und seine 
Titel ungewöhnlich oft. 1367-1372 tritt 
er als Palatin von Ungarn auf. 1370 
belehnt ihn Ludwig mit dem Wieluner 
Land, 1372 wird er zum Statthalter von 
Ruthenien ernannt, 1378 oder 1379 
tauscht er diese Besitzungen gegen das 
Dobrzyner Land und die kujawis.chen 

Gebiete um lnowroclaw, Gniewk6w 
und Bromberg ein. 

Seine Siegel stets der neuen Rechts
situation anpassend, benutzte der Op
pelner Fürst in seinem Leben insgesamt 
zwei Reitersiegel, ein Majestätssiegel 
und fünf Rücksiegel. Vor allem sein 
zweites Reitersiegel, nach dem Erwerb 
des Wieluner Landes verwandt, berei
tete bisher der Forschung Schwierig
keiten, denn hinter dem in voller 
Kampfesrüstung dabergallopierenden 
Fürsten sitzt auf dem ?ferderücken ein 
kleiner Hund. Wie zahlreiche Darstel
lungen beweisen, stammt dieser, uns 
beute sehr seltsam vorkommende 
Brauch aus Nordafrika. lm Gegensatz 
zu Mitteleuropa konnte man sich dort 
kaum allein an das Wild anpirschen 
die großen baumlosen Ebenen. auf de
nen die Tiere den Jäger schon von Wei
tem sahen, ließen das nicht zu. Deshalb 
entstand der Brauch, die Jagdtierherden 
in pompösen Treibjagden von allen 
Seiten einzukreisen. Hierbei fühne man 
die mitgeführten Jagdleoparden und 
Geparden um sie nicht zu ermüden auf 
den Pferderücken so nahe wie möglich 
an ihre Opfer heran, denn diese gaben, 
wenn sie ihre Beute nicht in wenigen 
Sprüngen erreichen konnten. die weite
re Vedolgung auf. Welch nachhaltigen 
Eindruck diese farbenprächtigen Treib
jagden auf die rincrlichen Teilnehmer 
der mittelalterlichen Kreuzzüge ge
macht haben müssen, kann man an den 
zahlreichen Darstellungen ermessen, die 
noch heute Zeugnis davon ablegen, wie 
allgemein man den arabischen Brauch 
nachzugestalten bemUht war: die süd
französische Magnatenfamilie de 
Lusignan, deren Mitglied Hugo XII. 
König von Zypern. Ladislaus auf dem 
Krakauer Monarchentreffen \'On 1361 
kennenlernte, ließen ihn auf ihren Sie
geln wiedergeben und die Maler der 
italienischen Renaissance, so zwn Bei
spiel Benozzo Gozzoli in seinem Zug 
der hl. Drei Könige, stellten ihn immer 
wieder dar. 

Auch in Mitteleuropa wwdc diese 
uns heute exotisch erscheinende Sitte 
begeistert aufgenommen. Obgleich man 
dort die Jagdgeparden und -Leoparden 
aus praktischen Gründen durch Hunde 
ersetzen mußte, wurden auch hier die 
Hunde auf den Pferderücken minde
stens ebenso wie in der arabischen Weil 
Standessymbol der gehobenen Adels
schicht. Um seine: Geliebte von seinem 
hohen Rang zu UberLeugen, ließ man 
sich zusammen mit einer Turnierszene 
bei einem solchen Jagdauszug auf ei
nem sog .. .Minnekästchen" darstellen. 
welches man der Angebeteten schenk
te. ln einer aus dem Kloster Heiligen
kreuz stammenden l llustration der Brie
fe des hl. Bernhard von Clairvaux aus 
dem Anfang des beginnenden 13. Jahr
hunderts wird eine Darstellung des mit 
seinem Hund auf dem Schoß zur Jagd 
ausreitenden miles (Kriegers) als Sinn
bild der .,\'ita acti..,a" (des aktiven Le
bens) dem Bücher lesenden Mönch als 
Vertreter der „vitacontemplati..,a" (des 
besinnlichen Lebens) gegenüberge
stellt, eine Idee, die im Tierreich noch
mals durch Habicht und Taube illu
striert wird. Auf andere Weise wurde 
die Z weischichtigk.eit des ritterlichen 
Alltags auf \'Or allem bisher in Ungarn 
gefundenen bochmittelalterlichen 
Aquamanile (Wa.ssergefäße zum Hän
dewascben am Tisch) wiedergegeben: 
da.s Horn, der Hund auf dem Pferde
rücken und das fliehende Niederwild 
symbolisieren die Jagd, das von vielen 
der Reiter mitgefilhrte Schild und das 
Schwert den Kriegsdienst. 

lla.i.ner Sachs 

OGLOSZENIA • ANZEIGEN 
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• WYR6B STOLARIO BUDOWLANEJ 

oferuje 
TARTAll, KI\TY OPOLSKIE J/41'"5 
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Natura pokona kazdego mistrza Renten für ehemalige Wehrmachtsangehörige noch in diesem Quartal

Alles ist vereinbart und fertig Pami� za met} smierci 
Wydeptane boisko za szkolnym budynkiem.To tu Joachim 
Halupcrok kigal si� z kolegami na starej „damce". Zawsze byl 
pierwszy. Umarl 5 lutego, rok temu. Nie ma w podstaw6wce ani 
k11cika, ani gablotki, nie wisi iadne zdjfCie mislrza �wiata. 
A szkola nosi imi� Stanislawa Staszica. 

Von Manfred von Stiebler, Mitglied einer alten kommen isL Auf die Bitte Dr. Manfreds .9raf 

schlesischen Adelsfamilie seit 700 Jahren, er- von Stiebler veröffentlichen wir (auch in Uber

hielten wir aus Bad Essen ein Schreiben, daß setzung) den Inhalt des ganzen Briefes aus dem 

man über die Renten der Angehörigen der Ministerium für Arbeit und Soziales aus Bonn, 

ehemaligen Wehrmacht zu einem Ende ge- den er erhalten hat. • Zdj�li!my niedawno. Bylo zdj�ie i wycinck 1. .. Trybuny", ale pos1.arzal. Akademia. wieczorck'? Nie, nie pomy!leli{my o tym. A z.rcsztit teraz Sc\ ferie -m6wi jeden z micjscowych nauczycieli. 

lo" i jak nale:iy mu w6wczas pom6c. Powiedzial mi 10. 1nni tei wiedzieli."To" mogle mu si� pnydarz.yC w kaidej chwili .. 
W

eil wir so oft llber die Wehrmachtsrenten schrieben - doch ohne den letzten Tennin anzugeben, an dem eine der heißesten Fragen der deutsch-pol
nischen Aussöhnung erledigt wird -baten wir um ein Kommentar den Direktor des Departement für Sozialeversicherungen im Ministerium für Arbeit und Soziales in Warschau, Krzysztof Gozdek, der auch die Gespräche von polnischer Seite fühne. 

und Sozialpolitik grundsätzlich Uber polska nie zgadza _ si� na :.naliczenia 

eine gegenseitige Anerkennung �c:r jednostronne za sluz� pelmonc1 w We
Wehrdienstzeifen in der Rente verstan- hnnachcie; chodzi1o o to, aby r6wnole
digt. Polen wird danach im Rahmen des gle potraktowat slui.� iolnierzy odbr
deutsch-polnischen Abkommens Uber wanc1 w Wojsku Polski_m": Zg��za s1�
Renten- und Unfallvers icherung von r6wniei. to, Ze porozum1en1e aumstr6w 
J 975 kUnftig für Anspruch u�d �ö�e obu pafistw znajdzie wyraz w tak zwa
der polnischen Leistung an wellerhm 10 nym „wsp6lnym o§wiadcze�u". Wnio
Polen lebende Personen Zeiten des sek o przyznawanie rent mus1 byt �aak.
Dienstes in der deutschen Wehrmacht ceptowany przez parlament. rz�d.1 p�
vor dem 9. Mai 1945 berücksichtigen. zydenta. W sumie mam nadz1eJ�. ze 
Die Verständigung soll in Form ei�er renty, o kt6rych m6wimy, �W\ zala
.,Gemeinsamen Erklärung" der Arbeits- twione jeszcze w tym kwartale. 

- Uczylam go w mlodszych klasach -wspomina historyczka Tcrcsa Demciuch. - Nie mial dobrych ocen. ale byfo w nim eo{ takiego. jaka{ niesamowita skromno{C. pogoda ducha. ie cieszyl sif w{r6d pedagog6w ogromno1 sympati,l. Byl bardzo kolcießsk.i. Pami�tam, jak w najwi1ykszc foieiyce, wraz z inny-

Srniertelne haslo 
- Rozumialcm decyzj� Achima -m6wi Juliusz Steck.i. dziennikarz dzialu sportowego „NTO". On nie m6gl iyt bez roweru. - Jego (miert przei.ylem bardzo osobi§cie. Mam syna w jego wieku - len sam rocznik - 1968 ... -RozumiaJem, i.e nie potrafil si� pod· dac zalcazowi uprawiania sportu. Dia 

niego to nie byla zwyczajnadiagnoza, ale wyrok. -Moie zbyt wcz.e§nie popchni4rto go 
do i.awodowstwa i tu leiy przyczyna, i.e si4r „wyko6-czyl"? Organizm byl po .prostu za mlody. Zadne mity o fenomenalnejzdolno(ci regeneracji sil nie pokonaj:t praw ludzlciej natury. Rozumialem.Gdy ja sam leialem w 1992 roku w szpitalu po zawale serca, pytalem lek.arzy o jedno - czy �� m6gl kopat pilk4r. Sportjestjak narkotyk ... B ylem tego dnia w hali • wspomina Juliusz Steck:i. PojechaJem w przerwiedodomu, ak.urat zacl4'1em rozwi<tzywat kny:i6wk�. Pami,:tam, 

„lch würde nichts hinzufügen oder abschreiben, wenn es um die Erklärung 
dieses Briefes geht. Vielleicht nur das, daß die polnische Seite nicht bereit war zu einem einseitigen Anrechnen für den Dienst bei der Wehrmacht; es ging darum , daß gleichmäßig und gleichzeitig der Dienst dieser Soldaten beim polnischen Heer zu behandelt wird. Es stimmt 
auch, daß die Übereinkunft der Minister beider Seiten in die so genannte .,Gemeinsame Erklärung'' aufgenommen wird. Sie muß noch vom Parlament, der Regierung und dem Präsidenten bestätigt werden. Zusammengenommen habe icb die Hoffnung, daß die Renten, .von denen wir sprechen, 
noch in diesem Quartal erledigt werden". Gesammelt: Engelbert M� 

. Sehr geehrter Herr Stiebler Wie Sie aufgrund unsere früheren Schriftwechsels und unserer Telefonate wissen, hatte sich Polen bislang geweigert, Wehnnachtszeiten bei der polnischen Rente anzurechnen. Die polnische Regierung hat ihre Haltung jetzt aber geändert. Bei Verhandlungen vom 2. bis 4. November 1994 in Bonn haben sich das Bundesministeri• um für Arbeit und Sozialordnung und das polnische Ministerium für Arbeit 

minister beider Staaten erfolgen. Eine Zcbral: Eogelbert Mli 
Unterzeichnung der Erklärung ist noch • 
nicht tenniniert, wird jedoch von bei- Jak Panu z dotychczasowej kores�n-
den Staaten schnellstmöglichst ange- dencji i naszych rozm6w tel�forucz-
strebt. Werner Last nych wiadomo, Polska odmaw1ala do-• tychczas u.znania czasu slui:by we We-
od pana brabiego Manfreda Stieble- hrmachcie przy obliczaniu polskiej eme

ra z Bad Essen, przedstawiciela sta- rytury. rego rodu {1c1slciego o niemal 700-let- �dpolskijednak�raz zmienil�1:'"'o
niej tradycji. otrzymali(my !ist m6wic1- je stanowisko. W czaste pertraktacJ1 od 
cy o finalizowaniu sprawy rent dla by- 2 do 4 listopada 1994 roku w Bonn 
lych iolnierzy Webrmachtu. Na jego porozumialy si4r zasadniczo Federalne 
pro� publikujemy (r6wniei. w ttuma- Ministerscwo Pracy i Spraw Socjalnych 
czeniu) trdt adresowanego do niego oraz polskie Ministerstwo Pracy i Poli
pisma z bofiskiego Ministerstwa Pracy tylci Socjalnej eo do wzajemnego uznai Spraw Socjalnych. nia czasu slui.by wojskowej w wymia-Poniewai tyle razy pisali§my o ren- rzerenti emerytur. Wedlug tegoPolska tach wehnnachtowskich - wszak bez uwzgl�dni w prawie do emeryrury i w podania tenninu zakollczenia tego jed- wymiarze polskich {wiadczeli os6b jenego z drailiwszycb problem6w pro- szcze w Polsee iyjc1cycb czas slui:by w wadzc1cychdo polsko-niemieclciego po- niemieclcim Wehrmachcie przed 9 maja jednania - poprosili§my o komentarz 1945 roku w ramach polsko-niem.iecpana Krzysztofa Gozdka, dyrektora kiej umowy o rentach i zabezpieczeniu Oepartamentu Ubezpieczell Spolecz- wypadkowym z roku 1975. Porozunych w Ministerstwie Pracy i Spraw mienie ma m.ieC sw6j wyraz we „wsp61-Socjalnych z Warszawy, kt6ry lriero- nym o§wiadczeniu" ministr6w pracy wal rozmowami ze strony polslciej. obu paristw. Nie wyznaczoao jeszcze Dyrektor Gozdek o§wiadczyl: daty podpisania tego o�wiadczenia, - Niczego bym nie dodawal ani nie chOC oba pa.6stwa dl\Zl\ do tego, aby ujmowal, jefü chodzi o wykladni4r tego nast<\l)ilo to jak najwszybciej. pisma. Maie jedynie tyle, ie strona Wernu Last 

Joachim Halupczok ze swoim pierwszym trenerem Ma i.e bylo takie haslo: .�wiaty w japofi-
Wspomnienia H. Hupki 

Niespokojne 
sumienie 

Wieviele Deutsche gibt es - 100 oder 200 Millionen? 

Von Germantown zu Manhattan: rianem Staniszewskim. Listopad 1993 

mi uczniami z Niwek, bm:tl przez metrowe zaspy, ale do szkoly zawsz.e dociera.l. Cztery lciJomeuy - codziennie, tarn i z powrotem. Nick.iedy diwigal rower sw6j i kolegi. lnni si� usprawiedliwiali, on nigdy. Ten jego up6r pom6gl mu na pewno w karierze. - Powiem inaczej - tcn up6r pom6gl mu wej§t pr1.edwczefaie do grobu -uwai.a Marian Staniszewslci, odkrywca talentu Achima i jego pierwszy, dlugoletni trener. - Lek arte zabronili mu je.idzit. Kategorycznie. Zabronili mu jakiegokolw iek wysilku. Na specjalistycznych badaniach w Lodzi byl w marcu. Potem jui: nigdy nie pojechal, chOC mial wyznacwne tenniny. Nie bral lekarstw .. - Byl wtedy w 6smej klasie. W Wy§cigu . o Puchar Nacz.elnika Gminy Chr14stowice wystartowal na swojej ,,damce", na kt6rej dojei.dial do szkoly. Ten rower nie mial wcale peda16w, tylko gole rurk.i - wspomina dzi§ trener. Marian Staniszewski dlugo prJ..Ckonywal Achima i jtgo rodzic6w, by zgodz.i.l si� trenowat. - Nie chcieli pozwolit. Do Niwek nie dojcidi.al w6wczas i.aden autobus, a on sam musial prteciei pomagat w domu i w gospodarstwic. Potem - pasmo zwyci�stw, medali, puchar6w, wielka kariera i slawa. Byl na samym szczycie, gdy padl niespodziewany wyrok. Nie potrafil si� z 
nim pogodzit, nie wierzyt. i.e arytmia serca moi.e byt (miertelna, po kryjomu wsiadal na rower ... 
Wszyscy wiedzieli 

Byl tak.i moment, i.e Achim nie miaJ za eo mleka dziecku kupit. Ale mial przyjaci61 • nie tych z pierwszych stron gazet, kt6rzy z.awsze chwalili si� jego sukcesami i tylko sobie prqpisywali zaslugi. Bardzo mu pom6gl kolega k.lubowy Marck. Parcyszyn. Teraz. pomaga Basi - jego i.onie. Smiert Halupczoka wywolala wiele sensacyjnych komeotarzy, padalypodejrzenia, posl}dz.enia, oskariano lekarzy - m6wi trener ,.Ziemi Opolskiej". A prawda jest t.aka, i.e Achim nie bral lekarstw. Takich zapaS'.ci mial przedtem kilk.a. Jui. rok wczefaiej, w marcu, sam uratowalem mu i.ycie. Halupczok dokladnie wiedzial, .,eo si� �dzie dzia-
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Foto: SW skiej mitologii".Jak ono brzmi? ,)OMA" - to nazwa jego drui.yny, a t.aki.e hurtowni, kt6nt prowadzil W tym momencie z.adzwonil telefon: ,,Achim nie iyje!". W rocznic� jego �mierci od�ie si� tumiej haJowy. Dokladnie o godzinie 17 .40 zostanie prterwany mecz, niezaleinie od tego, jaka sytuacja zaistnieje 
na bo isku. Nast<\l)i minuta ciszy - m6wi redaktor ,.NTO". - Przedtem grupka naszych pilkarty pojedzie na cmentan do Osowca. Pami� Joachima Halupczoka uczci takie w6jt gminy Chrqslowice. - W rocznic4r �mierci umie§cimy gablot4r w holu urz�u - m6wi Zbigniew Kurek. Czy w okolicznych szkolach �<\jakie§ uroczysto§ci, tego nie wiem. AJe na pewno Marian Staniszewski zorganizuje w lutym zawOOy pnelajowe - dodaje Z. Kurek. Prz.ygotowujemy sie tei.do lO Wy�igu o Puchar W6jta Gminy Chrz.,lstowice, tego samego, w kt6rym Achim rozpoczynal swoj<1 karier�. Za§ wojew6dzki wy�cig kolarski wok6I Jezior Turawskich, organizowany pod patronatem wicewojewodyopolskiego J6zefa Kasperka, bedzie od lego roku nosil nazw� ,.MemoriaJu Joachima Halupczoka". 
Jazda za wszelk11 cem; 

Achim byl i pozostanie jedn<1 z najwiekszych postaci opolskiego i polskiego sportu. Byl taki.e oietuzinko• wym czlowiekiem. oddanym swej pasji sportowi. Za t4r pasj4r przyszlo mu zaplacit cen� najwyi.sz<1- iyciem. Dia 
niego sport byl takie sposobem na i.ycie. alc czy kto§ wtady zadal sobie pytanie - czy masz za eo iyt? Czy potrafisz zarobit na siebie i rodzin� inaczej, nii. tylko jeidi.c1c? Byt moi.e, i.e zza oblok6w slawy wyzierala zwyczajna ludzka bieda? Tak jalc.by slawa i rozglos znaczyly automatycznie'wielkie pienic1dze. Byt moie Achim ni e widzial innej szansy na przyzwoite iycie poza jazdc1 za wszelk<t cenf! Nie znamy odpowiedzi na pytania postawione powyi:ej .. Nie wiemy, eo mu w duszy gralo. Zal. i:e odszedl czlowiek slawny. oasza duma, a wszy• scy go tak pr�dko zapomnieli. Zapo• mnieli§my. Teresa Kudyba 

Die Deutschen in Nord-Amerika 

U
rodzil si� w 19 1 5  roku na Cejlonie. dziecifistwo i mlodo§t s�zil wRaciborzu. Studiowa1 w Halle i Lipsku, jest doktorem filozofii. Po ll wojnie §wiatowej podzielil losy wy�zonych, w 1948 roku zaloi.yl Landsmannschaft Schlesien. Wsp6ltw6rca „Karty wy�

dzonych" i wsp61autor ustaw odnoszacych si� da asymilacji wy1>4rdzonych w nowych �rodowiskach. Jako dziennikan, oraz pr1.ez 17 lat czlonek Bundestagu, interesowal si� pnede wszystkim polityk<t wschodniq Zachodnich Niemiec. Herbert Hupka - w polsk.iej propagandzic symbol niemieck.iego rewani.yzmu i nacjonalizmu. Powszechnie zwany „Polakoierc<j". Atakowany nie tylko przez pras� polsk,t czy wschodnioniemieck<1. NieprL.ychylnych k.omenLarzy nie szcz�dzili mu r6wniei. zachodni publicy�ci. Gdy jui po upadku bloku wschodniego m6gl, jak kaidy inny obywatel Niemiec, wjechat na terytorium Polski, witaly Hupk� oagl6wlci na pierwszych stronach gazc:t, zapowiadajl\c rzekom<1. apokalips�, kolejny „Anschluß" ziem zachodnich. W jednym z grudniowych numer6w poczytnego „SUddeutsche Zeitung" ukazaJa si�. pi6rem Thomasa Urbana, recenzja najnowszej ksil\ll) Herberta Hupk.i „ Unruhiges Gewissen" - ,.Niespokojne sumienie" - b4rdj\Cej zbiorem wspomnieli. literacko ujirtym i.yciorysem tego polityk.a. Thomas Urban pisze. ii jest ironi<1, historii, gdy dziS Hupka - sztandarowa postaC wy�dzonych - jest jednym z najgor�tszych zwolennik6w integracji Polsk.i z panstwami Unii Europejsk..iej. 1 nie zabiega wcale o prL.yl-4czenie �!<1-ska do Niemiec. Domaga si� jedynie powiedzenia calej bistorycznej prawdy o wy�dzeniu. Bo Herbert Hupk.a uwaia, ie pojednanie bez prawdy nie jest moi.liwe. ter 

T'\,iese Wanderung begann vor langer .l.....lzeit, denn schon 1683. Am 6. Oktober vor 312 Jahren gingen von Deck des Segelschiffes „Concorde" im Hafen Philadelphia auf amerikanischem Boden 13 Familien aus dem Städchten Krefeld am Rhein. Heute schätzt man, daß in den Vereinigten Staaten 52 Millionen deutschstämmige Amerikam:r leben. 

ing (es geht um William Boeing, den Sohn Wilhelms und Marias Böing) und 
der größte Blue-Jeans-Schneidcr, Levi Strauss, der aus Bayern stammt. 

Wir kennen den Namen der Stadt, die in Pennsylvanien die ersten Siedler und ihre Nachkommen grilndeten. es ist Germantown - Stadt der Deutschen. Wir kennen auch den Namen des ersten BUrgermeisters von Germantown: Frn,n.z Daniel Pastorius, der aus Bayern stammte. lm XVIII. Jahrhundert ziehen schon aus dem ganzen heutigen Deutschland Auswanderer nach Pennsylvanien. Damals war jeder zweite Bewohner des Bundesstaates ein Deutscher. Gegen Ende des XVIU. Jahrhunderts wandern tausende Deutsche nach New Jersey, Maryland, Ohio, Georgia und Süd Carolina aus. Die Deutschen gehören zu den regsten Einwanderern in Neu Amerika, sie bringen eine neue Landwirtschaft zeigen Liebe zur Arbeit. Kultur undStudium. Die Deutschen sind die Erbauer der Industrie, bauen Häuser wie in der Heimat. Sie stecken neue Siedlungen ab und gründen die ersten wirtschaftlichen Gesellschaften. George Washington sagt dann von den arneri• kanischen. deutschstämmigen Soldaten, daß sie der bestdisziplinierte Menscbenscblag sind, den er im Leben zu befehligen baue. Kaum jemand weiß, daß Mister Manhanan ein Deutscher war und eigentlich Johann Jakob Astor hieß. Er kam nach New York aus dem On WaJldorf bei Heidelberg. Er war ein geschätzter Fleischermeister, aber auch der Handel mit Tierhäuten ging ihm gut wie 
auch der mit Grundstücken. Sehr schnell, eben auf Manhattan wurde er steinreich, wie niemand anderer. Mit seinen damaligen 20 Millionen Dollar 

Die Nazizeit in Deutschland und dann der Il. Welt.krieg brachten vor allem 
eine Auswanderung der lntelligenz, aber 
auch einfacher Menschen. die in einem totalitären Staat nicht mehr leben wollten oder durften. Ausgewandert sind Einstein, Thomas und Heinrich Mann, Marlene Dietrich, Benhold Brechl. Die Auswanderung hält auch nach demKriege an ... Alle starken Köpfe sind uns in die Vereinigten Staaten gdahren··. sagt Konrad Audenauer, als er KanL.ler der Bundesrepublik Deutschland wurde. Denn es fehlten ihm Menschen, mit denen er die Regierungs- und WirtschafLSordnung des Staates aufbauen könnte, dem alle Nachbarn reservien gegenüberstanden. Vielleicht war die internationale Isolation ein Grund der schnellen Einbürgerung der Deutschen in den Vereinigten Staaten. Denn wie kann mans erk.lären, daß von 52 Millionen deutsch�tämmigen Amerikanern, nur 500 000 ihre Muttersprache beherrschen? Werner Weiden feld, Professor der Politwissenschaft an der Uni Mainz meint. daß der Grund so schneller Assimilierung der Deutschen in Amerika �ine �an7: gewöhnliche Bequemlichkeit 1st, die sich mit den Worten beschreiben läßt: .,wozu soll ich zwei Sprachen �preche�. wenn ich eigentlich überaJI rn Eng!Jsch durchkomme''. Der Wissenschaftler hält es den Deutschen nach daß sie aus demselben Grund so schneli den amerikanischen Lebensstil annehmen und deutschen Brauch und Sitte ebenso schnell verlernen. Forscher von Folklore wiederum meinen, daß deutsc��r �rauch in deutschstäm.m.igen Familien 1nden Staaten wieder auflebt. Es 

entste_hen neue FoLlc.loregruppen, Chöre. Kindergruppen. Auch neue deutsche Zeitungen erscheinen. 

Herbert Huplul, Unruhiges Gewissen, Verlag Langen Müller, Mllocbeo 1994, 49,80 Mark. 
gah er als der reichste Mann in allen Bundesstaaten. Heute sollte man noch von zwei Deutschen wissen: der Flugzeugbauer Boe-

Den �ächsten Artikel „Wieviel Deutsche gibt es - 1 00 oder 200 Millionen?" widmen wir der um zwei Jabr-
��:d::�j��::i;f:/eutschen Emigra-

Eogdbert Mü 
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Verfall des besten Industriezweiges in Polen? 

Der Ruf nach Holz 
Anfang Januar wurde Holz um 30 Prozent teurer; der nächste 
Preisauftrieb wird um 15 Prozent Ende Januar erwarteL lm 
vergangenen Dezember waren auch zwei Preissteigerungen: 
um 10 und um 15 ProzenL "Möbeltischlerei ist der einzige 
Produktionszweig im Lande, der sich entwickelt, so wollen sie 
ihn kaputtmachen," sagt Tadeusz Olejnik, der Vorsitzende des 
Tischlerhandwerks in der Oppelner Innung. 
'T"adeus1. Olejnik nimmt jede Bestel
l Jung an, aber ... auf die Ausführung 

muß man warten, auf eine Fächertür in 
ein Haus etwa ein halbes Jahr, auf Mö
beln etwas länger. T. Olejnik meint. 
daß die� schon clwas besser sei, denn 
einst warteten die Kunden viel länger. 

"Im Dezember hatte ich einen Au( 
trag einer soliden deutschen Firma. der 
die Herstellung von 750 Fenster be
inhaltete" sagt Roman K�ciuk, dereinst 
in der Wirt.,;chaftskammer "Schlesien'' 
in Groß Strehlitz für die Koordination 
der Zusammenarbci1 mit den Handwer
k cm verantwortlich war. Ich konnte 
niemanden finden. Schließlich· nahm 
sie ein Tischler aus Schildbach." 

Es ist so schön im Walde. .. 
Eine andere deutsche Firma suchte in 

Schlesien einen Tischler fUr 30 schwe
re Schmucktische. mit der Aussicht ei
ner längeren Zu�ammenarbcit. Nach 
etlichen Wochen fruchtlosen Suchens 
auf dem polnischen Markt zog sie in ein 
anderes Land. 

"Auf dem Holzmarlct beginnt es zu 
krachen.•• erklärt Kkiuk die Lage, .. Es 
gibt immer weniger Holz, denn immer 
mehr Wälder werden als Nationalparks 
ausgewiesen, auch beschränkt man den 
Holzschlag. Die Oberförstereien sind 
mit Sägewerken liien, und haben die 
Abnahmt gesichen. Sägewerke wie
derum haben Verträge mit ausländi
schen Firmen. Man kann sich aber fra
gen: warum verkauft man Rohstoff statt 
des Endprodukts?'' 

·•Wir exportieren etwa 30 Prozent 
unserer Produktion," wehrt Tadeusz 
Pahrenholz, Direktor der Vermarktung 

REKLAMA-------

Tartak 
PRZECIERANIE DREWNA 
Eklport•lmport•Handel 
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der Oppelner Holzbetriebe, den Vor
wurf ab. "Ins Ausland geht die schwä
chere Sone, die bei uns nicht mehr 
gefragt ist. Im Dezember nahm man 
uns die Bretter von der Gatter ab. Jetzt 
können wir jede Bcstelilmg erfüllen, es 
bleibt die Frage des Preises. Der Roh
stoff wird teurer und das ist das Grund
problem." 

Im Jahr 1993 waren Möbel an fünfter 
Stelle der polnischen Exportwaren, 
1994 stiegen sie noch höher. Bei einem 
Exportwert von 15 Billionen alter 
Währungund einer Jahresproduktion in 
Wen von 40 Billionen, nahm Polen die 
dritte Stelle der Möbelhersteller in Eu
ropa ein. 

Foto: K. gwlderski 
Schnell stieg die Nachfrage nach Holz 

in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahres. Die Preise stiegen auch im We
sten. 

"Der Markt diktiert die Preise," ant
wortet der Chef der Abteilung Holz
wirtschaft und Verkauf in der Regiona
len Direktion der Staatsforste in Katto
witz,Jerzy Kopet. "Die Nachfrage nach 
Rundholz Ubersteigt das Angebot um 
das Sechsfache."' 

Kopet meint, daß die Sägewcrk.e 
unabhängige Unternehmen sind und so 
kann man ihnen für Schnittholz keine 
Preisgrenze auflegen. 

Und noch," fügt er hinzu, "der Innen
markt könnte nicht das ga,ne gelieferte 
Holz aufnehmen." 

So schließt sich der Kreis: Die Tisch
ler kaufen kein Holz, denn es ini zu teuer, 
Sägewerke und große Firmen müs11en 
exportieren, denn sie finden hier keine 
Abnehmer. "Dazu entstanden in letzter 
Zeit zuvieleSägewerke'', urteiltJ. Kopet, 
"so daß viele Pleite gehen werden." 

Die Preise des Rohholzes wachsen, 
weil die Oberförstereien eine Monopol
stellung einnehmen. Warum ahcr die 
Preise des vorbearbeitcten l-lob.c1.i i,tei
gen, obwohl die Sägewerke und die gro
ßen holzverarbeilendcn Bclrid.>c angeb
lich unter sich konkurrieren, i!'lt M:hwcr 
zu erfahren. Direktor Fahrcnhulz 1...cigt 
auf die wachsenden Energielmsten und 
andere Kostenfaktoren der Produktion. 

Die Frage, die Tischler immer öfter 
steUen, warum wird Rohstoff und keine 
verarbeitete Ware ausgcftlhn.., bleibt ebcn
f alls ohne Antwon. Für I Kubikmet.er 
Hol1. k.ann man im We!iLcn etwa 25(J 
Mark erhlllten, !Ur dieselbe Menge zu 
Möbel verarhcitct jedoch 1.500 bis 2.lKX). 

Plotr Mu11kal11 

Czy mozna odzyskal': skonfiskowany po wojnie majittek? 

Stare problemy nadal bud� emocje 
Do redakcji ''Gazety Go�JV!kiej" zglosil si� z Polski jako 10-letni chlopiec wraz z rodziami. 
listownie pan Johann S. z prosb11 o informacj� Byü oni wlakicielami jednej z kamienic " cm
dotyCZllai problemu, kt6ry dotyczy tysi�y ta- trum Opola. Teraz pan Johann ma 60 tat i cba 
kich Jak on - Niemcilw wysledlonycb w latacb si� zorientowac,jakie Sl! moiüwosci odzyskania 
czterdziestych.Na.szczytelnikzostalwywieziony praw do maj11tku pozostawionego w Poba. 

0 odpowicd1. na to pytanie poprosi
litmy =� dyreklora Wydzia

lu Geodezji. Kartografii i Gospodarl<i 
Grunt.ami Ur,�u Wojew6dzkiego w 
Opolu, Eugeoiusza Doma6."llciego. 
Niest.cty, nie mam dla tego pana opty· 
mistycznych infonn.acji - powie.dzjaJ 
dyrektor. - Je'1i jegu rodzice nie nabyli 
nigdy obywatel�twa pohk.iego, lO ich 
mienie, na mocy dek.retu z 1946 rolru o 
maj,:\tkach opuszczonych i pcmiemiec
kich, wstalo prt.tj� pr,ez skarb paJl
stwa. Do chwili obecnej bmienica aJbo 
wstala skomun.alizowana., aJbo jest wla
snoki� prywatn-<1- Tale czy owak, 6w 
pan nie ma juZ i.adoych praw do tego 
maj�lku. 

Artykul 2. pa,agra.f I delm:tu z 8 mar
ca 1946 rolw, na lct6ry powoluje si� 
dyrelaor Domamki� m6wi mi� inny
mi, i.c: ''Z mocy wnego prawa przecbo
d.zi na wlasn� Skarbu Pa6stwa ws-zelki 
maj�telc a) R=-zy Nicmicckiej i bylego 
Wolnego Miasta Gdallslca; b) obywmli 
Rzeszy NieJJlleckiej i bylego Wolnego 
Miast.s Gdansh z wyj<flkiem os.6b naro
dowo�i polsk.iej lub innej przez Niem-
c6w prt.clladowanej. ( ... )" 

Ust.aleniu, czy bm j�1 narodow� 
polslciej, a c:o z.a tym idzie ma prawo 
7.achowat maj.µek.. czy tri niemieckiej. 
!)fuiyla akcja weryfi.llcyjoa prz.epro
wadz.ana w Latach 1946-48. Gdy dana 
uwbci nie chc:ialci. lub nie potrafiJa udo
wodnit !)W(Jjtgo p<Jhkiego pochodz..e.. 
nia, miala nahz opuszczenia Polski, a 
jej maj41.ek automa.tycznie przechodziJ 
na wJasno� po.lJMwa. Natomiast wszy
!oCY ci, kt6rLy utnymali obywa:tel.stwo 
polskie • maj41Ck: zachowywali. 

Akcja weryfikacyjn.a nie zalarwü.a 
jcdnak wi,zystkich problem6w. Wiele 
oi.6b pozost.alych w Poh.ce jui po za 
k.oflczcni u weryfikacji podcjmowalo 
decyzj� o wyjetdzie do Niem.iec i, po 
wi�kszych lub mniejszycb perypetiacb, 
opus1,e7.afo Pobq. Status prawoy ich 
maj.:tlku regulowala ustawa z d.nia 14 
lipca 1 %1 rolcu "o gospodarce tercna
mi w mial,tach i osie.dlach"' (Dz. U. zdn... 
7 lipca l 969r. Nr 22,poz. 159). Artykul 
38, ust. 3 tcj u.i.t.awy stwierdz.a: -Nieru
chomoM:i &Lanowi� zgodnie z art. 2 
ust. 1 )il. b)dekretu zdoia 8 marca 1946 
u maji:ftkach opu.!.zctonych i poniem.iec
kich wlasno� oM>b, kt6rym wobec uzy
i,kania prt.C'.l nie stwierdl.CIUa narodo
woM:i polskiej stuiylo obywatels1wo 
pol!,�ie, prt.eehodz..; z samego prawa na 
wlasnCJi;t p.Jlstwa. jeieli osoby t.e w 
zwi-.zk.u z wyjaz.dem z kraju utracily 
lub utra.c<4 obywa.tcl.!.two pol.sk..ie. Oso
by te lra.c4 prawo rozpof7.4dzanianieru
chomo�i4 z dniem, w lct6rym zJoiyt) 
wl.ßeiwym organom polski dow6d oso
bii,ty i OLrtyrnaly dolcument p<Xir6Z) 
uprawniajqey do wyjazdu z.a grani({-. 
Prawo wla.!ono'-ci tracilo �Ir natom.iast z 
chwil<4 prakroczenfa granicy. 

Prtytoczone przepisy obow4zywa
ty ai do rolcu 198.5. 0d tego ohesu nie 
ma iadnych prawoych koo.s.ckweocji 
maj.:ttkowych w zwii:\UU z opu.szcz.e• 
niem Polslci. 

- Spraw takich jak Johanna S. mamy 
okolo 60-70 rocznie • ocenia dyrektor 
Domatiski. - Je§H pismo do oas sk..iero
wane jest kulturalne i rzeczowe, spraw� 
bada nasz pracownik i wyjafaia zainte• 
resowanemu wszellc..ie Wi\tpliwo§ci. 
Nieznaczny odsetek list6w jest jedoalc 
bardzo napastliwy. Okre§Jenia, kt6re 
tarn padaj� to najcZl'kiej . .z,idam"". 
.,protestujf' i "zabrania.m warn". W od
powiedzi reagujemy podoboie lub po 
prostu niecx:lpisujemy. Jestd'my w koD
cu u�m pa.6stwowym i pewieo sza 
cunek na.m si� naleiy. Niekt6rym pi
sZ,4CYm moi:na wsp61czut, ale przeciei. 
nie my dokonywali�my decyzji teryto
rialnych po Il wojnie �wiatowej i nie 
nas, u�ik6w, winit za takie, a nie 
inne przepisy tamtego okresu. Po pro
stu ta.k:.a byla historia i, czy to si� komu� 
podoba czy teZ nie

�niktjej nie zmieni. 

� Kit einem Brief wandte sieb Jo-
1 V .lhann S. an die Schriftleituog das 
„Schlesische Wocheoblatt" und bat 
um Nachricht in seiner Sache, die 
aber tausende anderer Deutschen tei
len., die in  deo vierziger Jahren aus
gesiedelt worden sind. Unser Leser 
wurde als zehnjähriges Kind mit sei
nen Eltern aus Polen ausgewiesen. 
Sie besaßen ein Haus io Oppelns 
Stadtmitte. Johann S, ist jetzt 60Jah
re alt uod will wissen, ob es möglich 
ist Eigentumsrecht für Besitztum in 
Polen zu erhalten. 

Wir baten um Aotwon auf diese 
Frage deo Vizedirektor der Abteilung 
Geodäsie, Kartographie und Boden
wirtscbaft des Woiwodscbaftsamtes in 
Oppcln, Eugeniusz Domaflslci: "Lei
der habe ich für deo Herrn keine guten 
Nachrichten. Weoo seine Eltern die 
polnische Staatsbürgerschaft nicht er
warbeo, dann verfiel ihr Eigentum 
Kraft des Dekrets aus dem Jahre 1946 
Ober verlassenes und ehemaliges deut
sches Eigentum dem Staatsärar. Heute 
ist das Haus entweder städtisches oder 
privates Eigentum anderer. So oder so, 
der Herr hat kein Anrecht mehr auf 
dieseo Besitz .. " 

Der An. 2, § l des Dekrets vom 8. 
März 1946. von dt:m Direktor Domaßsk.i 
spricbt, laut.et auch: "Kraft des Rechtes 
wird Eigenrum des Staates jeder Besitz: 
a) des Deutschen Reiches und der ehe
maligen Freieo Stadt Dw1zig; b) der 
Bürger des Deutschen Reiches und der 
freien Stadt Danzig mit Ausnahme der 
Pcnoneo polnischer N:1tion11.lität oder 
einer anderen von den Dcutst·hen ver
folgten ... 

Um festzustellen. ob jemand polni
scher Nationalität ist und somi1 das 
Recht bal sein Eigentum zu bchullen 
oder Deut.scher ist, wurde in den Jah
ren 194-6 bis 1948 die Vcrifitierung 
durchgeführt. Wer seine polnische:: 
Abstammuog oicht nachwdsen woll
te oder konnte. wurde gezwungen 
Poleo zu verlassen und sciu Eigentum 
verfiel automatisch dem polnischen 
Staat. Wer die polnische Staatsange-

hörigkeit erwarb, der li:Oontc .1Cin Ei
gentum behalten. 

Die Verifizien,iog erledigu: jedoch 
nicht alle Probleme. Viele Memchen.. 
die in Polen blieben. eot,;chlm.'\C'D •uch 
nach der Verifizierung nach Deut.1eh
land auszureisen und verließen Polen 
nach Überwindung größerer oder k"Jei
nerer Schwierigkeiten. Die Rechr.1lage 
ihres Eigentums ordnet das Gcsev. •,om 
14. Juli 1961 über die Wiruchaft soo 
Flächen in Städten und Sied1un2enr 

(Gesetzblatt Nr. 22 Pos. 159 vom 7�Juli 
1960). Der Artikel 38, Absatz l die= 
Gesetzes schreibt: ""Liegenschaften die 
entsprechend Art 2 Abs I Bach.sta.ben b 
des Delcrets vom 8. März 1946 über 
verlassenes Eigenrum und Besitz et.c� 
mals deutscher Personen, denen nach 
Anerkennung der polnischen Volkim
gehörigl:eil die polnische StaaWng,:
börigkeit zukam, wird von recbtswegen 
Eigentum des Staates. wenn diese Per
sonen durch Ausfahrt aus dem Linde 
die polnische Staatsangehörigkeit v-er.
loren haben oder vertieren werden.. Sie 
verliereo das Recht über ihre Lieg_-n
schaft zu verfügen am Tage. an dem 'lh� 
den polnischen Behörden ihren_ Peno
nalausweis abgeben und den R-��
weis erhalten, der ihnen d!e Au.it:L� 
gestaget." Das Besitzrecht erlosch r..a:t 
dem Uberschreiten der Gren�-

Diese Vorschriften galr.en btS zum 
Jahre 1985. Voo da an gio< es aacb 
Ausreise aus Polen keine: rechtltchto. 
Folgen, die den Besitz betreffen. 

"Solche Fragen, wie des Job.ann S. 
erhalten wir etwa 60 bi.'i 70 jedes Jahr'", 
schätzt Direktor Dornail.51tL -r!t der 
Brief an uns in eiocm geböhrend.c:-cl 
Too verfaßt und auch ern!l, dann prnft 
unser Angestellter und erläutert dem 
fragenden alle Zweüel Ein Ti:il der 
Briefe jedoch ist $Cht aggres..iv, C3 wer• 
den da oft Worte gc.,chricbcn, wie: -ich 
fordere", '"ich prote5tiere", .. ich 11crbtt:
te Ihnen". Wir antworu:o ebcn..,o, ein
fach gar nicht. Letztlich iind t.1oott an 
Staatsam, und so gebohlt uni auch e'U!e 
gewisse Ehre. Manche., Sc� hn:c. 
man nicht ohne MifgefllhJ ldC11.. doch 
nicht wir haben die Lande�grenzen JUCh 
dem II. Weltkrieg „er�hoben una !llCht 
wir Beamte sind schuld an 1Qlcha.. 1.!Jld 
nicht anderen damalige·n Voncbn.fr..-e.. 
So war eben die Gc�hichte una r.tl .:., 
jemandem gefällt oder ntcht, arukn1 
wird es niemand. M� Wam:1.nil 

Ferie na 
Dolnym Shlsku 

W Wiedniu 1,ll.01\czyty ,i; tr,t,aJ� 
od 25 stycznia Mi�zynarodo¼c Tar,p 
Turystyczne „Ferien'9��. a n.a OJCb po 
mt pierwny zaprezentnwaiy "Ulr zmui:r 
wojew6dztwa walbrty!k.icgo .Ek5p> 
zycj� mozna �z1e obcJrl.ci! w Podec 
pcxJctas t.aq�bw k.rajowych n.a ,ttn.Jku 
Dolnego �l�,k.a I OpolnC"l)'7.n)'. � 

OGLOSZENIA • ANZEIGEN 
53-lelnia. niska. szczupkl. lcdnc 
blondynka. pochodzeni<l niemiec-
klego. �owodzqco b!Zf\E:5 pazno 
odpow nlego pono 
_, ____ 
dopodrwfAtm 

SPKZEDAM DOM 400 m' w Su-
chym Bor,.c kolo Opo� itan RUO'N"/ 
zc �tolark-. olcienn"'-
WladomoU: Zawadwe, t<i .  6llj..7fl!!. 

.,,., .. 

PoszukuJ� w,polwWcici,,llti do 
prowacb.en1a nowncz.e:inego Sa!orm 
Fryzjenlo-Ko,m.etycz�go (,ol:a.-
rium) w i..ubnianach. 
lnformac:Ja: ,.sw··, tel. 536200, 
53114K6 """ ..

lpn..i- kompletnie wyposazo-
ny gablnet dentyBtyczny (callulwtte 
U"lldzenla IIICl1niczne). 
l1tormac(1: .sw·, tel. 536200, 
538486 .,,.,, .. 

S_prudamoomd�zp,,.· 
n1c11 (wyrcmontowany} z �a-
niillni io11opod.a:rc-.tytru (oowymi;. 
W domu JOOiliw� otwar<:a Ybm 
lryzjenko-ko,metyczoego (pa<ra) 
urn 1,abinc.tu 1torna.tologicz.acg(I 
z terapi4 (1 �o). 
larurmacja: ,.S w••. u:L 536200, 
Hll4K6 --
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Für Betriebe in Polen vermitteln wir 

Kooperations• und 

Joint-venture•Partner sowie 

Lohn• und Veredelungsauf träge 

aus Deutschland 
Anfragen bitte an: 

Wirtschaftsbüro Ost-West beim BDS/DGV e.V. 

Heilsbachstraße 32 

53123 Bonn (DuisdorO 

Teiefon 02 28/641014-16 

Fax 02 28/74 78 63 

KORHO�N 
SALON MODY DAMSKIEJ I M�SKIEJ 

Poleca: Opole, ul. Grunwoldzko 4 
-najwifi!kszy w Opolu wyb6r mfi!skich garnitur6w, 
marynarek i spodni, 

-bogatq ofertfi! damskich kostium6w, iakiet6w, garsonek, 
bluzek i innych wyrob6w. 

j,{O z najlepszych polskich firm 
-�ill"(r6wniei w bardzo duiych rozm1arach)! 

.d!;,f;.i Zapraszamy: 1 o" - 1 s" 
�; sobota: 1000 • 1400 

317.,... 

KORHD�N 
DAMEN- UND HERRENMODE 

Unser Angebot: Opole. ul. Grunwoldzko 4 
- Größte Auswahl an Herrenanzügen, Sakkos und Hosen, 
- Großes Angebot an Damenanzügen, Jackets und Blusen 

Unsere Lieferanten sin d beste polnische . .Firmen. 
Wir führen auch Ubergrößenl 

Un■ere Offnung■zeften Mo.-Fr.: 1 o" • 1 s• Uhr • /' 
Samstag: 1000 • 1400 Uhr 

3/70/84b 

tel. centr.: (034/575) 421 do 424tel./fax:(034/575) 449, telex: 037529 
Ozial zbylu I marketlngu - tel. (034/575) 340 i 483 

Produkujemy meble: w Nlemczech roprezontuJll nas: • biurowe wielofunkcyjne INTERNATIONALES HANDELS-• mlodzieiowe ZENTRUM·IBC BIELEFELD • wypoczyn kowe o.o,g Block • JoHI Zawll■ • stolowe Tel. 0521n2096, lax. 0521n,ie30 • kuchenne L.-----�-----�i 
Prowadzlmy calorocznllJ wyalaw, mebll w tabrycznym pawllonla „ 

handlowym ,,AGATA" • Oobrodzlafl, ul. Lubllnlecka 34, tel. (0341575) 335 � 

Betoniarstwo-Kamieniarstwo 
Export-Import 

Bernard i Artlu' Har,,uk ,.c. 

■ nagrobki gotowe do wyboru na placu zgodnle z tyczeniem 
1 na zlecenie ldienta wykonywmw z granllu, mannuru, laatJyka 

■ gotowe lamplony I wazony do pomnlk6w 
■ parapety, stopnle schodowe z lastryka I mozalki marmurowej 
. oraz plytki o wymlarach 40x40 cm z mozalkl marmurowej 
z. wzei.ciu 1111 wykonywanle - • -• zaprauamy codzlennle od 
7,00 do 1.00, • • eobo1Y od 7.00 clo 15.00. 
�7--1, ul. o.ledle 10, tel..lO-ffl-t411 RJ21J/ll6 
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DREWNOPlAST 
Jan Mika 
KAOSNtCA • IZBICKO 
ul. Sfowackiego 1 

lel. 090351023 
fB.X (On) 814409 

-c.a•aVEKA
5" one atrakcyjne I eleganckie 
zar6wno na ZCWJU\tn, jak i wewrt&tn 
Nie wymagaj� malowanla, � odpor
ne na wa.runki atmosferyczne, latwe 
w piel�goatji, funktjonalne i proot.e 
w obsluclze 

POLE&AMY ! R/36195 

, ......... ........................ , 
0
? • Zeitkraft W f.rma budowlana 

Opole, ul. Damrota 7, pok6 j 59 (III pi�tro), 
tel. 54-60-36 

serdecznie zaprasza ch�tnych do pracy na naszych budowach 
w Niemczech w zawodach: 

• murarz, cidla, elektryk, hydraulik 
• malarz•tapeciarz i zbrojarz 
Zatrudni r6wniei majstr6w budowlanych 

Warunki: posiadanie Staatsangehörigkeitsausweis, mi • widziana 
znajomo!c j�zyka niemieckiego (w mowie) • � Zapraszamy do naszego biura, kt6 re jest 

1>'-1> �1fo°-l4
'l> 

czynne: od poniedzialku do pi�tku w godz. 9-17 V\, c,1' : 
\..: !°�

o
•
ty

•: �
o
�

z
� :-� 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .1:-:, 

Plotr Wrzec/ono 

/�, HURTOWNIA 
� ZDZUJ

czynna colq da� 

poleca 
<:> okucio obwodowe do okien 

i drzwi bolkonowych 
<:> patio-drzwl tarasowe 

przesuwone 
<:> dorn fasy (zasuwnlcel do 

drzwl zewn�trznych niemlec
klej firmy Roto 

46-061 IOGUSZYCI ul. Opollka 21 
191.llall lC)-77) 60-95-23 "'"" 

Zaklad Stolarski 
JOACHIM KUSIDLO 

poleca 
0 drzwi 

zewn�trzne 
(pelne, przeszklone) 

O okna 
uchylno
·rozwieralne 

:1i���ZIIIERKA 
iul. J1ml1lnlm I i;; 

Krafstman 
Agenc)a Turystyczna - Uslugowa- Handiowa 

45-062 OPOLE. ul. KoKluszk.11, teil fax 
ZAKlAD TAPICERSKI 

539501, telex 732387 
zaprasza na zab&Wf kamawafow11 
do Hradec nad Moravictt - Czechy 
110 km od Opola 

25.-26. 02. 1995 r. 

dzie11 I: zabawazprogramemwho
telu trzygwiazdkowym 

dziefl U: faiadanie, obiad (golonko 
z pi wem) 

ceoa 20 zl + 40 DM (oplata po prze
kroczeniu granicy) 

Zyczymy przyjemneJ zabawy i 
1 nJezapomnlanycb wraie6! ! 

wykonuje 

NAKLO, ul. (;rabowska 2 
czynny pn. - sob. 7.30-15.30 

• meble i zestawy wypoczynkowe 3,2, 1
• zestawy naroine • usrugi dla ludnosci

SKLEP MEBLOWY 
NAKlO, ul. Strzeltck.a 35 
czynny pn. - pi. 10.00 - 17.00, sob. 9.00 - 13.00 

poleca 

• meble wlasnej produkcji i nie tylko R/37195 

OPEL ALBO OPEL 
WYBIERZ ZANIM ODJADf\ 

jui od 19 500 DM 

jui od 15 500 

Cenisz be1.piec1.eflstwo i niezawcxlno�C. 
Cenisz najwyi.sz.\ jako�C. Cenisz moiliw oS:C wyboru. 

Nie odkladaj kupna samochodu do jutra! Ma.sz do dyspozycji pelnq gam� samochod6w OPEL! 
Najnowsza Corsa Prisma w ramach Kontyngentu '95 i Nowa Astra '95, teraz bardziej doSlfrpna . 

bo produkowana w Polsee! Poradf si� dealera • odpowie na kaide Twoje pytanie. l wybien., zanim odjadc1: 
OPEL ALBO OPEL 

Nowa Astra '95 
• pelnowymiarowa poduszka 
powietrzna• • pasy bezpieczet\stwa 
z napinaczami • strefy kontrolowanego 
zgniotu • podw6jne belki w drzwiach 
• silniki z MPI - wielopunktowym wtryskiem 
paliwa• • instalacja do montazu radia 
z 6 glo�nikami • bezplatna jazda pr6bna 
• szdc wersji produkowanych w Polsee 

,( 1 �O. JAZDA 
. l l,IIOo PROBNA 

,_ 

95 

Nowa Corsa Prisma 
• pasy bezpieczenstwa z napinaczami 

• strefy kontrolowanego zgniotu • pod
w6jne belki wzmacniaj'lce w drzwiach 

• wy�wietlacz wielofunkcyjny 
• instalacja do montazu radia z 6 

glofoikami • przyciemnione szyby 
• immobiliser - wbudowany system 

zabezpieczenia przed kradziez'l 

...... .....,.,NCL �,_._ ... w.......,,,.,.... . ...-... - lIMMOBILISER! 

OPELS 
-•••d •o•.1�.pn•e•w •w•i •�ks•·•zo•!c•·i•m•od•e•li----------- BLIZEJ CJEBIE
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Nr. l/150 SCHLESISCHES WOCHENRLA TT - KEKLAMA 11 

Bi u ro Tu ry s ty c z n e � 45-957 Opole, pl.Teatralny 13 

0 Po LAN IN• -� Tel./fax 395-26, 384-66 w. 288 

Telex 0733759 

Licencjonowane przewozy. Amtlicher Busverkehr von Deutsch-
z Nlemlec do Polskl komfortowyml land nach Polen In Komförtb�n 
autokaraml (wldeo, bar, wc) . cmtt Vldep, Bar, Toilette) 
na trasach: .. ,wnu\�-:auf den Strecken: • 

Li�dau - Tarnowslilii .G.öry ----�- 0=:c, tidiißtheiö".:tfüch•ofa'zt-· 
LINDAU 14.00 
Kemptan ,..,. 
Memmingen 111.00 
L.-naberg 17.00 
Augsburg 17.50 

•MOnc'-'i ,a.10 

�!Iburg 21.00 
'2.20 

M•- 22.00 ...,,,, 3.00 .. _ , ... 
Lov""" . .,. 
w-.. ,.20 . .,., '·" •o- g.30 

Stnwlc. Op. 7.10 
-- 7.30 

:;r.·-� ·- ::: 
,..� ....c- , ... 
. ..,_ ,.,. 

�=Ö�KJEG. 

10.00 
10.15 
10.30 

Ab11hr1 won Oeubttll1nd 
111J1d1m 
Montag,YOn PolH III 
J1d1111 Samstag \.1 

"'"· "'I 
Busbf.■mHb1. 
"'"· 

Hb'-
Fu�t„8e 
Amultalr.Standpletl:I 
Bua.bf. 
NeUIRlltNIUI 
"'"· 

Gr.nn(PKS) 
dw. PKP 
ctw.PKP 
ctw.PKS 
dw.PKP 
ctw.PKP 
ctw. PKS 
dw. PKS 
dw. PKS 
.,.,._ PICS 

dw.MPK 
Rynek • Budomont" 
dw. PKS "Superum· 
e'i.=�

e

:.,�'T 
dw. PKS 

:v:::: :0�
1
1:����k. 

..,]lldy l PolU.I 
wutd,sobolf � 

PlltzreMn'-rungen In Dlut.lchland: 
�um "Bayer" 0234-29 29 10, 29 37 00 
Lindau 08382-5658 
Montag-Freitag YOl'I 20 bis 22 Utv 
Wir bitten audl cie anderen Angebote 
unseres ReisebCros zu beachten. 

LÜDENSCHEID 15.00 Hbf. 
IMr lohn 15.45 Hbf. 
tqgen 16.15 Hbf. 
Wuppertal-81rmen 17.00 Hbl. 

Krefeld 111.00 Hbl. 
Bochum 19.30 Hbl. 
Unne 20.30 Hbf. 
Herford 22.00 Hbl. 
Olazyna/Forat 3.45 granlea 

Strnlce Op. -
Gllwtce ... ,,.
Ch onbw 
... ow1 ... 
Kat owlce-J1n6w 

�Cka� �L 
T1rnowskle G. 
Legnlea 
w.-

, ... 
0.30 ,.so 

10.15 
10.45 
11.00 
11.15 
11,45 
12.00 
12.15 

5.30 
6.30 

Olaw• 7.15 
Brzeg 7.45 
Opole 11.30 
NyM 9.15 
Pr\ldnlk 9.35 
Gl.UCHOl.AZY 10.00 
Abfahrt won Deutst:h· 
land an J1dem 
Sonntag.von Polen an 
j1d1m Freitag 

clW. PKS 
clW. PKS 
clW. PKS ToSDICka 9 
dw. MPK 
T..,, 
clW. PKS "Superum" 
lodowl1k o J1ntor 

t>t=� 
clW. PKS 
dW. PKS 
dW. PKS 

dw. PKS 
dw. PKS 
dw. PKP 
clW. PKSIPKP 
dW. PKS 
dW .  PKS 

Wyjazdy z Nl11mi11: 
w lclid- niedzlel,. 
wyjazdy z Pol1lci 
w Utdy pi-tele 

J/25195 

Polecamy: 

KAMIEN BETON 
,,KNAPIK" 

Sp61ka z o.o. 
Jcmiclnica, ul. Strzeleckiego 26 
tel. (0-77) 63-23-86, fax (0-77) 63-23-32 
dom (0-77) 63-27-58 

pfy1y granitowe sjenitowe ci�tc po pile 
i polerowane, krajowe i z impon.u, 

W nlemczech reprezentu
fe nu llrma „KNAPPIK" 

Export-Import, 
Ludwigshafen, uslugi ci�ia pi/amj 3 m.b. i 3.50 m.b., 

polerowanie na p61aulomatach polcrsk:ich tel.nax 0621-62 43 06 

� Sprawadzamy blaki z Afryki, Brazylii, lndii, Narwegii, Szwecji 

Cieplo, oszcz,dnie 
przy udzlale automatykl nlemlecklch 
firm: THEBEN, DOEPKE, NORDEN 

Oterujemr: 
• Ustwy grzewcze - moc elektryczna listew r6wna mocy ielazka 

do prasowanla, ogrzewa pomleszczenle ok. 16 m' 
• Piece grzewcze c.o. z programatorem i pompq o mocy: 9, 18, 27, 36, ... ,oo kW 
• Przeplywowe podgrzewacze 1-fazowe o mocy: 3, 4, 5, 12, 18, 24 kW 

• Bojlery od 51 do 1501 
• Sllnikl .Besel" Brzeg -1-faz. do 1,8 kW, 3-faz. do 2,2 kW w 150 typach 
• Sprz�t elek1rotechniczny 

Prowodzimy dorodztwo, montaf wraz z modernlzacjq instalocji 
elektrycznej, r6wniet toryfy II (nocnej) 

Polecamy: 
Raty beziyrant6w -15% 1 wp!ata, do 36 ra1 (2,01% odsetek mlesi�cznle) 

.Rynek $1,ski" - Opole, ul. Sienklewicza 12, tel. 54-60-45 12.,.. 

···� ����;� MEISTER 
••

•
• poln. und deutS<he 

II . . StaatsbürgerS<hah 
LUDLEY oder Arbettserlaubnis 

CONCERTO • l■paisk■ techaala
gla, 111l1lsld styl 

[HJ 
für Natursleinbearbettung 
und Montage (Küchenarbettsplatten, 
Wand und Boden, 

Ci,,vi,c,- iwlatawyllderwirod 
umachad6w kt11y 
campact 

Eingangsbereiche usw.) 

USLUGI GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE. ORYGINALNE cz��CI HONDA 

in Berlin (eig. Werkstatt) gesucht 
Bewerbungen an Chiffre Nr. E/14/95 

OPOLE, ul . LESZCZYNOWA 2, 
(boczna W1lsona) tel./fax 55-04-02 

'�1.,;:,, 
MONTAZU INSTALACJI C.O. 1 WOONOKANALI
ZACY JNYCH WG NAJNOWSZFJ TECIINOLOGIJ 

iellwoe kolly c.o. • olejowo-gaz.owe renomow111nych nrm: 

Wt'lJII TTI � 

C7ir •.1-- ._,..,
ZAGWIZDZIE 

Warsztat samochodowy 

c::) sw1adczy speCJalistyczne usfug1 

w zakres1e mechan1k1 po1azdowe1 
VW-AUDI (wszystk1e typy) 

Zlklad czynny wo w■zy1tk11 dni tygodni1 od 7.30 do 18.30 

ZAGWIZDZIE, ul. Muraw■ka 31, tel. 85, poczto Mur6w 
R/21/95 

lIDP T owarzystwo Wiedzy Powszechnej

.[O. - -- -

wOpolu 
ul. Powsla6c6w Sll!Sk.ich 26 
tel.: 54-29-05 i 54-38-26 
ogfaau nab6, 

• dwOch 16-osobowych grup sluchaczy do rocznej Szkofy AsystentOw OyrektorOw Firm 
Nlemtecko·Polsklch (grupa dzlenna I zaoczna) 
Nauka rnzpocznle sl� 20 lutego 1995 r. • rozmowy kwallflkacyjne 10 lutego o godz, 10.00. 
Wymaganla wstvpne: zaawansowana zna/omoSt Jezyka nlemlecklego 
1 wyksztatcenle Srednle. 
Zgloszenla wylqcznle osoblste. 
• Kursy Jezyka nlemiecklego dla poczqtltuJqcych, zaawansowanych, chelnych do 
zdobycla certyflkatu „Deutsch als Fremdsprache- 1 .Deutsch rar den Beruf" 
Ze wzgledu na wsp6tprace z Nlemlecklm Zwl.µklem UnlwersytetOw Powszechnych I na 
pomoc FWPN • ceny za nauke bardzo dogodne. MolllwoSt oplat ratalnych J/29/95 

AGENCJA 
Zok/ad Przemyslu Drzewnego 
aynny Po. - PI. 6.00-15 .00 
soboly pn,c. 6.00-13.00 

oferuie do sprzedoiy 
➔ 1arc1c, obnynanq I nie 

obnynanq w ld. 1-111 
➔ ka�. laty I bale 

wkl.1-11 
ceny konkurencyjne 

44-090 POPIEL6w, ul. Dwottowa 66 
... 24, fax 732571 RJ 31195 

Pnedsi�biorstwo 
Uslugowo-Produkcyjno-Handlowe 

GOLENIA - stolarstwo

Dobra, ul. Prudnicka 4, tel./fax (0-77) 66-83-16 

0 okna uchyloo-1"0',wieralne, okna obrotowe 
0 drzwl balkonowe uchyloo-rozwieralne I przcsuwne 
0 drzwl zewn�e I wewn�e 

Sk.lep firmowy 
Kr,1,pkowlct (obok Ccchu), ul. f-'rudnkk.a 24, Lei. to-TT). 66-24-70 
czynoy pon.-pt. 8.00-16.j0 sobot)'. 8.00•12.00 
poleca • wyroby produkcll wlasncj • okuda .stolarsk!c fümy Rota or.1z 
produccm6w kraiowych (dl.1 pm:J.sli;blorstw spr.tcc.bZ w ccnach hunowych) 
• slllkony, plank.1 montaiowt", farby 1 !nny asonymcnt buduwlany Rll9195 

RtWtLACYJNY KRtDYl RtNAUll DLA CltBlt

RÖWNIEZ TWINGO, RENAULT 19 1

zamow ju:i dzis 
VIP-CAR 

CLIO 

@Samochody, serwis, oryginalne  cl{:gci 
Opole (ZWM), ul. Fieldorfa S � 

,- , _ . 
, tel, 55-50-51 IO PaNA lYOA i 

RENAULT zyJe w zgodz1e z natur,t • WszysLkie modele Renaul! wyposaione s,t w tr6jdroi.ny katalizator spalin � 

SCHLESISCHES WOCHENBLATT 11 



12 SCHLE/ ,ATT 10. - 16. Febnaar 1995 

Krzyzowka � Zweis1 Deutsche Sprache 

schwere Sprache? 
dwuj�zyczna � Kreuzwu.,., __ _

Wie nr■btlchl<dd m■n •kh? 
Vielleichl erinnern Sie !iich, daß wir 

in Heft 311991 danach gefragl haben, 
wie man 11ich begrtJ8t. Al11 kleine Wie
derholung bitten wir Sie, die folgende 
Au(gabc zu lösen. Stellen Sie sich vor, 
Sie begrUßcn Tuuri/lten, denen Sie Ihre 
Heimatstadt 1.eigen wollen. Wa5 wur
den Sie 1.u Beginn Ihrer PUhrung zu 
ihnen ugen'! 

- Leider mUssen wir jetzt voneinan
der Abschied nehmen. 

1. .. mic>oe frm Bad): 2 uw6d (Beruf): J. porn dnia 
(T,_r. • pozep,.m,c (Verabschiedung): 5. organ 
pan � <SUanorpn).6 surowiec (Rohstoff):?. rcligis. 
.. ..,'lll>:I:>< <Rciipoo), S dzledzina ,ponu (Sportart): 9. 
mia.<1.o • 1,;SA ( t>dt an den USA): 10. 1.aj�ie (Bc.schäfli-

11. - Turcp (Haupt<ta<lt der Türkei): 12. 
bnclea :S--ICmCC Ounzlcrder Bundesrepublik): IJ . ... jak 
n'ba ll � (_ •,c an Ft!Ch im Wasser): 14. znak 
Üx:hm (�): 15. czlonek rodziny (Familien
autglie,d1.l 6 \WlC)�W) (Familicnstand):17.atralceyjny, 
cler-mc fannku,. elegant); 18. gatunck utworu 
=� _r. t):19.przyw6dca Kozalc6w(FUh
rer da �! 

Du ...5diiauc:.bc Woc:hen.blaa'" (SW) valost unter seinen 
i..es=, u Prt:u 10 [100.IXXJ) Zloty. Und so können Sie 
gc,r.lllDCl: Klr:me �tru (oben)au.sschncidcn. auf die RUck
sc:ilt c:mc- frz::bcncn Pom:ane kleben, donhin auch die 
l..b..mr �Ab geht die Post! 
• �: l. Min 199S (Datum des Poststem

pel,,. 
• BekE::J:np.l,e 10. llin 1995 (Nr. 5/153 ,.5chl<Si!cbes 

Wod,mblatrJ 
Gebcr.i � ndmgc Lösungen ein. so entscheidet das 
Los: de:" Rzctu,a.eg LSt amgeschlosscn. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

das 

der 

der 

der 

die 

der 

das 

die 

der 

der 

der 

die 

der 

1 1 J 1 1 
1 

1 J 1 1 1 
1 1 1 1 

1 J J 
l 
1 1 1 

1 1 

1 1 J 

j j J 

·u-;,q;,p;M 1J.lpunl5' :il/lJVj'Sil.JillU! 
,rmd "!' >/S (fup VI >/Juy OS pun 
'IJ11/Uf/lf U111J�UilUU7Jt .,,s "!P 'U:ill:il!q 
"2 U,I//Tf8/pJ"lt'JU7!/,l5' ;,1//U/:il ID'f{ :il,1S 
·ul/Uf u;,8Jn ffl111S annm U7lf1/J 'l:JJ ffr,p 
'f/:JJW ;,n;,4 f/:JJ 0JVM Ull/:illJ:il8UD J"f/S!q 
nJ:il'IJ :ilJ'lf rfr,p 'Jf/ilS aJJOlf pun f/:JJJZJ"f/ 
Jf/:il& :ilfS �rµ8;,q f/3/ jillST;!) ;,qan 
'TlrtY"lllgw .,,.,,110/ ·• ·• 1111!1 ''il 

-Ich möchte dir/euch jetzt auf 
Wiedersehen sagen. 
Nehmen Sie an, Sie waren einige Zeit 

bei Bekannten in Deutschland zu Be
such. Auf dem Flugplatz oder auf dem 
Bahnhof verabschieden Sie sich von 
ihnen. Was würden Sie sagen? 

·uJq u�01fa8uo 
f/3! uu;,M •µofos f/:Jn:il 1/:J! ;,cnurps 'ui11(:J 
-oJdSütl :il!M ·u�a "21:il!tt :ilSffDH "2 
:il((UI/ f/3/ ·uflll:JSJiip'llnM uaJDM y:m;, !X/ 
:il8DJ. 3!0 jUllD Jnf 'fUDQ U:ilJ:il!lt S'fl"W 
-'l:,ou pun Ui11f:ilSJifP:il!Mfnv uuup o�,v 
:,oqyu;,p 11/ T/rf11"11!19W >p11•:J1°d 

Was Ist das? 
1. ein Abschiedsbrief 
l. eine Abschiedsstunde 
3. ein Abschiedsgeschenk 
4. eine Abschiedsfeier 
5. ein Abschiedskuß 

Scnk:sud:n Wcx:henbl.a:n'" (SW) rozlosujc mi(:dzy czy-
1.C 10(1( tys.Jz1Jai::o pierws�nagrod�. Moina je 
z..dotryt � � spos6b: wycinamy mafy znaczek z 
owna= l:rzyw,, lo (u gcxy), oaklejamy go na kartk� 
poc:mr-7i i � r6..-tuei pi.uemy rozwi�ic. Kartk.� 
V.')�� pocz1+ 

Rozwiljzanle krzyiöwki nr 2195 

Und nun unserer heutigen Frage. Die 
häufig,t.e Grußformel beim Abschied 
ist zweifellos "Auf Wiedersehen!", am 
Telefon "Auf Wiederhören!". In SUd
dcut5ehland und Öst.eJTeich hören Sie 
auch oft "Servus!". Von Freunden oder 
Bekannten verabschiedet man sich nicht 
selten mil -Y-schÜ!!" und fügt mitunter 
hinzu: "Mach's gut!". 

4. eine Abschiedsvorstellung 
(ll!Jifno JDJ"{ uat21a1 umz 

J:illlnm UJ:il up UJ 8un17;,1sJOJ1. 111!:il ·9 
{lq/8 

P:il!f/3$q',' U/112 umu u-ap 'ffn)/ XIJ.1 ·r 
1unuJu pa,,psqy J7P 

·UUUJi1UOt\ umu J7P jmJ 'JilJ.l:J XIJ:il ·; 
1'7!8 p:i1Jl/3Sq',' • Tcrcm �lcu r()'Z".\,,�: 2.03.1995 (lkzy si� data 

st=pl, pcczlD"o�J-
• Im,; 1 =-ul:D r,,y� poznamy 10.03.1995 

(ur 51153 .Sd>.........,. Wochenblatt"). 
JeY.i cx:zy�· -..� prawidJowych rozwiiµ.a.6, roz

s:trzy� lio\. Pr.-wne rO!\:z.czen:ia wyk.luczone. 

l, der Kiwi; 2. wieder; J. gerne; 4. der Be>chluß; 5. kochen; 
6. der Schauspieler; 7 .der Montag;8.die Freizeit; 9. der JuH; 
10.falscb; 11.sogleieb: 12.das Leid;IJ.das Gebiet; 14.Fen; 
15.der Beginn; 16.die Heimat; 17.das Lob: 18.Mia.lpunkt; 
19. die Mode: 20. die Gro8eltm1; 2L das K.apitd; 22. 
empfehlen; 2J. das Fieber; 24. die Kält.e: 25. DettoiL 
Lösung: "Wer ScbneU gibt, gibt doppelt" 

Sehr gern leitet man die Verabschie
dung mit einigen Worten ein, z. 8.: 
-Ich möchte/muß mich jetzt von 

Ihnen verabschieden. 
-Es tut mir leid, aber ich muß mich 

jetzt von Ihnen verabschieden. 

wapuuwaf umu rop lU:ilf/:JU!) UJil ·r
(IUIIUJU p;,r,psqy W7PUO"'il{ 

UO/\ umu J7T) nz ·;,pun,s :ilJP ·z 
(1"'"'!" paJtpsqy w;,pumuaf 
UOt\ umu "'71' l!W 'faµg UJil • 1 

Es kamen 31 richtige Antworten. Den Preis gewann Erich 
Pchalek aus Ratiborbammer/K.ufnia Raciborska. -Entschuldigen Sie bitte, ich muß 

jetzt gehen. 

Leserbriefe • I.isty czytelnik6w 

Sch.estscnes Wochenblatt. 45-064 Opole I Oppeln, ul. Damrota 7 

An alle sportbegeisterten BJDM-Jugendgruppen 

Schlesien - CUP '95 
Ud,, FrrlUIIU, 
.wcbiDtiie=Jzm-soO=BIDM
FuBballip � 1UtttO.. Alle iDteres
,ie:n.e:i foge:cdr;n;ppen können sich 
nodt bis � zum 25.02. 95 in 
den Blira. u, Bre.l.w oder Oppeln 
zmtmeldez,_ 

v.ra ilt da-' Sdualm-Cup? 
De< Scble.ie:i u,p ilt die Fußhal

lig, für die B/011-J ga,dgruppen. Die 
Ltg, diem dem g,et,erudtigeo Ken
n�der !Anghederll.berdieOn.s
g;renz.eo �- lli Ctt BJDM U-in 
Sport, er.t:U.1 ui. \,C,,l d.u gemeinsame 
Spiel UD Vv.oag."1..r.d \U:ben und nach 

Zu guter Let-a 
DV- E:u-n,u P,A,ut fiurra..iclue 

k1 e�, l:l.uzahv.11'1 "V'-'n 1,c,U1g lihu
miu:let.<n 25Jahn?en in 1eU1Lm Bett. 
Du Jt.Vl?e Man.r. ,-.atu aw e�m 
G,oßi,agu J 51.J KW.,,vanvn Hart!tue 
gu�n.. D/,,1!/fvdv,.HtJMJgebrauclt. 
lJJ groj:,t: MMte tCJllu er ul.ennJug 
dwch � S1raf,en ►t:.n EJ.un Wld 
v,,+a,efu d,,n lodv,uv;l:J,afun &lag 
an e,,ri,,t P1u.u1a. 

den Spielen gemeinsame Panies ge
feiert werden. Jugendgruppen mit über
triebenem sportlichen Ehrgeiz brau
chen wir nicht. Diese solJten sieb bes
ser in der Regionalliga des PZPN an
melden. Spielberechtigt sind nur 
Jugendgruppenmitglieder. An jedem 
oder jedem zweiten Wocbende, von 
März bis November (in den Ferien ist 
Sommerpause), finden insgesamt 14. 
Spieltage statt, so daß im November 
der neue Schlesien-Cup-Sieger geehrt 
werden kann. 

Wa.s müssen wir machen, um telJ
zunebmen? 

Um l<:il.zunehmen braucht Eure Jugend
gruppe nur 11 Spieler (spielberechtigt 
sind nur Jugendgruppenmitglieder!), ei
nen FußbaJlplatz und einen Schiedsrich
ter. Melde! Euch bitte bis spätestens 25. 
Februar 1995 bei uns an! 

W a.s kostet da.s? 
Jeder Schlesien-Cup Teilnehmer soll 

von uns einen Satz Trikots bekommen. 
Die Fahrkosten werden mit 70 gr pro 
Kilometer (fUr die gesamte Mann
schaft!!!) bezuschuBt. Für Heimspiele 
können für Plattmiete; Kabine und 
Schiedsrichter bis zu 50 PLZ erstattet 
werden. Martin Pfnür 

DER 

... 

C, 
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III Liga Opole, grupa P6fnoc 

Tabela po 3. kolejce 

III llga Opole, grupa Poludnle 

Tabela po 3. kolejce 

1. Przyszlosc Ausinowice 24: 12 
24: 12 
23: 13 
22: 14 
21 15 
21 : 15 
21 : 15 
20: 18 
19: 17 
17: 19 
16: 20 
16: 20 
14: 22 
14: 22 

4 : 8 

22812 
22206 
24373 
21576 
23270 
22738 
22256 
21669 
19555 
21186 
21706 
20056 
20499 
18789 

5390 

1. FKS Otm�t Krapkowice II  29: 7 24988 
2. N�ron Krupski Mlyn 
3. Armatura Olesno 1 
4. Brzoza i'®Wice 
5. Szach Goslawice II 
6. Armatura Olesno II 
7. Szach Goslawice 1 
8. Granower Lubliniec 
9. Orly Zawadzl<ie II 

1 0. L.ZS Ligota Dolna 
11. L.ZS Kosz�n 
12. Orly Zawadzkie 1 
13. Stan Dobrodzie� 
14. L.ZS Z�bowice 
15. L.ZS Aadawie 

22.01.1995 r. w Gogolinie odbyl 
si�twiertfinal Pucharu Poliki w Sb· 
cie. Start.owalo 16 dru:Zyn 4-oM:ibo
wycb, 8 reprez.entowalo okr�g opol· 
sk..i, pozostaJe c�stochow!ik..i, rybnic
k.i oraz zabrzaMk..i. 

Do p6lllnalu Pucbaru Pobkl 
awamowaJJ: 

1. TKKF Kalety 9962 pk1. 
2. Tralccyjnit Rybnik 9621 pkL 
3. Karlusek Ryduhowy 9574 plct. 
4. Z. Ch.-Lech 81achowrua 8581 pkt. 
5. Zawisza Kotlamja 8518 pkL 
6. 1.LS Görn SL. 8220 plo. 
7. Annatura Olesno 8011 pkt.. 
8. FKS �t Kraptowice 7910 pkL 

Opracowal: Aodruj Far■na 

Rozwuµanie zadania or 3 
l. P. cz.erwiefl - K.t61, �r. cz.erwie6 -

7, Tyt - czerwiefl - 9 - 4 pkt; 
2. P. zielooy - Kr61. �,. wo - Cblopio:, 

T. - ziclona - 0.0,. - 9 pkt; 
3. Sr. c-arwiefi - 10, T. -CUT'Wied -

As, iol� - As - 32 plr:t; 
4. P. zielona- 10, �r. o..crw1� -

ChJopicc. T. - zielony - A.I - 23 ph. 
Po c-twanym sztychu prL..eCiwnky mie-
li ju:Z 68 oc:-J.Ck.. Prty pr6b1e uobienia 
prtceiwnik6w Sznajdcr larD pn.egraJ. 
Pierwny Jztych powm1en obowi�
wo przej� Asem c-arwiefl, dwa ray z 
g6ry pociun.;t trumf, a n.u�rue za
grat zol�n� - 9. Wt.enc-a., gra bylaby 
wygrana. SW,\ iasad.tje„l n.ajpierw gr� 
wygnt, a dopiero p6tniej d.jzyt do 
wyiszej wyr;raoej. 

2. GOK lubniany 28: 8 24174 
3. Zawisza Czarny Kotlamia 27: 9 22n2 
4. Ramsz Chrzowice 24: 12 21359 
5. MKS Karlik Gogolin II 23: 13 21695 
6. Turysta Dziergowice 23: 13 20447 
7. Z.Ch. Lech Blachownla 22: 14 24682 
8. LZS Krosnica 22: 14 22712 
9. L.ZS Strzelce Op. 21 : 15 21759 

10. Z.Ch. Lech Blachownia 11 19: 17 20576 
11. GOK Ae�ska Wies 18: 18 20078 
12. TSKN S1rzelce Op. 12: 24 17470 
13. L.ZS Aozni11t6w 11 : 25 18723 
14. SKAT Club Tam6w Op. 10: 2 7308 
15. L.ZS Aozkoch6w 5: 19 11452 

Auflösung der Aufgabe Nr 3 
1. V. Hert • König, M. Hert - 7, H. 

Hert -9 • 4 Augen; 
2. V. Pik -Körug, M. Karo - Bube, H. 

Pik -Dame • 9 Augen; 
3. M. Hert - 10, H. Hert - As, V. 

Kreuz • As • 32 Augen; 
4. V. Pi.Ir. -10, M. Her, -Bube, H. Pi.Ir. 

-A.!i • 23 Augen. 
Damit hanco die Gegenspieler 68 

Augen. Beidem versuch, die Gegen
�pieler Schneider zu machen verlor er 
w:lber �in Spiel! Er mußte den ersten 
Stich mH Hen. - As übernehmen, zwei 
rnaJ Trumpf von oben ziehen und dann 
die Kreuz. 9 vorspielen. Dann wäre das 
Spiel gewonnen. 

All.er Grund.salz: Erst einmal ein Spiel 
gcwmnen, dann die höhen: Gewinnsru
fe anpeilen. 

Zadanie or 4 

Z..wodnii z tylu licytowal do 27 i 
dou.edl do gry. W ,ltacie znalazl iol�
nego • cbJopca i zieloo,11 • 7. Poniewai. 
mia.l pralicytowane k.aro, zdc:cydowa
oym rucbem od.Joi.yt do s.k.ata i.ot�e
go • chlopca i iol� • 10, a nast�pnie 
z nii.cj podanymi k.anami zapowiedzial 
Null ouven...: 

�-9; 
<iek6 -7: 
curwlri -cbJopiec, • 8, - 7; 
karo -As, - tr61, - dama. -9, -8. 

Pr,.odek miaJ oas�j'ICC karty: 
�-8,-7; 
:dele6 -dama, -10, - 9, - 8; 
cunrie6 -dama, - 10, - 9; 
karo-7. 

Soli.sta ku swojemu z.askocz.eoiu wy-

gral przez popelniony bl'ld zawodoilta 
z pr,odu. Jaki bl�d popelrul zawodnik, 
pn.odu'? 

Rozwi4Ufile prosimy przesl� na 
adres: Andr,ej f8I1Ula, 47-320 Gogo
lin, plac Dworcowy 1. 
Aufgabe Nr4 

Hintttband erb.illt das Spiel bei gen:iz
u,n 27. Erfinde1 im Skat Kreuz- Bube uod 
Pik 7. Da sein Katpospiel Ubcrrcizt ist. 
drUckt er Kurt entschlossen den Kreuz 
Buben und Kreuz - 10 und sagt mit fol
gender Klltt.e Null 1Wvcn an: 

K..,..9, 
Pill -7: 
Ben• Bube, -8, • 7: 
Karo -As,· Körug, -Dame:,. 9, - 8. 

Vorhand hat folgende Karten: 
Kreuz - 8, - 7; 
Pill• Dame, -10, -9, - 8; 
H•n - D■me, - 10, -9; 
Karo- 7. 

Der Alleinspieler gewinnt zu seiner Über
raschung durch einen Fehler von Vor
hand. Welchen Fehler machte Vortuuxrl 

Berichtigung 
In der letzten Nummer der "Ober

schleslschen Zeitung - Gazeta 
G6mo�111ska" Ist In der deutschen 
Ubersetzung "Mit Liebe und ei
nem K0llerchen Geld" ein grober 
Fehler. Im Schloß der Henckel
Donnersmarck In Neudeck arbei
tete nicht die Mutter, sondern die 
Großmutter der Charlotte Czapla. 
Wir bitten unsere Leser, beaon
ders aber die Betroffenen um Ent
schuldigung. 
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