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Was weißt bu non beinern Ģeimatsort?
1. fiennft bu deinen fjeimatsort? — paft bu alle Straßen, piäße, Rn= 

lagen, öffentlidje Gebäude gefeßen? — Welcße nod) nicßt? — Sudje 
ftc auf! — 3eid)ne eine Ski33e deines peimatsortes!

2. Was gefällt dir am beften in unferer Stabt (Dorf)? — Sind es 
fiircßen, ßäufer Stanbbilber, Brunnen, Giebel, promenaben, Deicße, 
Umgebung, Burgen, filöfter?

3. IDelcfje Stadtteile, Straßen, Anlagen, Werke liegen nadj Silben? 
nadj Horben? nacß Offen? nacß;Weften?

* 4. Welcßer Hleribian (IHittagskreis) geßt in'ber Käße unferes fjeimat=
ortes oorüber? Welcßer Breitengrab? Kenne große Stabte, Gebirge, 
fflüffe Europas unb ber fremben Erbteile unter bem gleichen Cängen= 
unb Breitengrab!

5. Racß welcßer pimmelsricßtung liegen Breslau, pirfcßberg, Berlin, 
(Frankfurt a. Dl., Dlündjen?

* 6. Rus welcßer Ricßtung meßt bei uns meiftens ber IDinb? IDeldjen
Einfluß ßat bas auf die’3ufammen[eßung ber weftlicßen unb öft= 
ließen Stadtteile?

7. IDo find Woßnoiertel, Gejcßäftsrnertel, Tabrikniertef?
8. Welcße pflogen finb dir in und um deinen IDoßnort befonders 

aufgefallen?
9. Welcße Dögel fingen bei uns, unb wie [eßen fie aus? - 

*10. Was weißt du nom Bau ber Erboberfläcße unferer Gegenb?
* 11. Was weißt bu non ber oorgefcßicßtlicßen Befieblung beiner fjeimab

gegenb? Stein3eit! Bron3e=, Ei|en3eit! Dorgefcßicßtlicßé ffunbe!
* 12. Wann unb non toem tourbe unfer fjeimatsort gegründet? — Erkläre

feinen Kamen!
* 13. Wie ift ber Ort angelegt? — Grünbungsplan? — heutiger Plan?
* 14. Wann ungefäßr find die wießtigften Gebäude gebaut toorben? (ftireße,

Scßule, Gericßt, Ratßcus, ßanbratsamt, Poft, Baßnßof?)
* 15. Renne Baudenkmäler aus alter geit! ßennft bu alte Onfcßriften?

16. Sagen aus fjeimatort unb Umgebung!
*17. Welcße alten Sitten unb Gebräuche ßaben ficß nod) erßalten? 
*18. Was ßat unfere tjcimat im „ITTfttelalter" erlebt?
*19. Unfer Woßnort in ber neueren Gefcßicßte?
* 20. Glucklicße unb unglücklicße Ereigniffe in ber Gefcßicßte unferes Ortes?
* 21. Berüßmte Dlänner, die ßier gelebt ober norübergeßenb geweilt ßaben!
* 22. E^äßle oom heutigen roirtfdjaftlicßen, gcfellfdjaftlicßen unb geiftige.n

Geben unferer Stabt!

') Itur für Sie Oberftufe.



Die proüing nieöerfchlep en.
I. Gage, ßrengen, ßröße, natürliche Canbfchaften.

Beftimme bie Gage Hieberfthleßens in Preußen, in Deutfchlanb! jur 
Reichshauptftabt! 3ur Ober! 3u b,en Sudeten! — IDo liegt Hieberfcfjlefien 
im Cinienneß ber Crbe?* — Benne ßebirge, große Düffe, Gnfeln unb 
palbinfeln Curopas unb ber fremben Crbteile, bie auf berfelben geogra= 
pßifcßen Breite unb Gänge liegen! *

Henne bie Pronomen, Staaten, Cänber, bie Hieberfcßlefien umgeben! 
Welche non biefen Hatfjbargebieten gehören 3u Preußen? 3u Deutfcßlanb? 
Welche nicf)t? — Hach welcher fjimmelsricßtung biegen bie genannten 
Hacßbarlänber? —

Hieberfefjīefien ift 26600 qkm groß — wieoiel qkm enthält unfer 
peimatkreis? Wieoielmal fo groß ift bie gan3e Proninß? — Rechne 
aus, wieoiel „IHorgen" bie Prooin3 beßßt! (1 ha = 4 morgen!) — 
Wieoiel Bauerngrunbftücke 3u 100 morgen gäbe bas? — Stelle nach 
bem IHaßftab bie größte Gänge ber Pronin3 feft!* bie Breite!* —Welches 
ift bie nörblichfte, [üblich fte, öftlichfte, weftlidhfte Stabt? —

Suche bie natürlichen Canbfchaften auf unb umgreu3e ße: 1) Das 
Blaßer ßebirgslanb! 2) Das pirfcßberger ßebirgslanb! 3) Das Hieber= 
fcßleßfcße ßetreibelanb! 4) Die Hieberfchleßfcße peibe! 5) Den Hieber= 
fcßleßfcßen Ganbrücken! — mit welchem Rechte fprechen wir hier non 
„natürlichen Canbfchaften"?* —

II. Die Canbfchaften.
1. Das ßlatjer ßebirgslanb.

A. Haturbilb.
Gage, Harne, Bremen. Das Blaßer ßebirgslanb ift ber füblichfte 

Teil Rieberfchleßens. Den Hamen trägt es nach ber Stabt, bie inmitten 
ber Canbfchaft liegt. Diefe hat ungefähr bie ßeftalt eines Recßtechs, 
bas auf einer Spitje ftefjt. Die lange Horboftfeite gren3t an bas Hieber= 
fchlefifcfje ßetreibelanb unb bie Republik 'Cfdjechoflowakei; biefe fcßließt 
auch bie Süboft= unb Sübweftfeite ab. Die Horbweftfeite flößt an bas 
pirfchberger ßebirgslanb.

Bobengeßalt. Die Ränber ber Ganbfcßaft werben oon ßebirgen 
gebilbet. — Der Horboftranb feßt ßcß aus bem Culengebirge unb 
bem Reicßenfteiner ßebirge 3ufammen. Der Paß oon Wartha, burrf) 
ben ber Derkeßr nach ber Cbene geht, trennt ße. Die ßöcßße trbebung 
ift im Culengebirge bie poße Gute (1010 m), bie leßtc am Paß ber 
Rofenkran3berg. Süböftlicf) non ißm fteigt ber Hapellenberg fteil empor. 
€r trägt ein Wallfahrtskirchlein.

*) Für bie Oberßufe.
Tf«^aitber«'lSFeiffer, Sie 'l-rouinj 'Jiteberidilefien.
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Das „fiainel' im ßeufdieueTgebirge.

Das ßlaßer Scßneegebirge ftreicfjt non Rorboften na<f) Süb» 
werten. 3m ßlatjer Scßneeberge fjat es feinen ßödjften Gipfel 
(1430 m). Die= 
(er ift haßl, 
benn Öre Wit= 
terung ift oben 
für Bäume 3u 
rauf). Gr [teilt 
eine flacße IDöl’ 
bung bar. Don 
feinem Scßeitel 
ift eineflusfidjt 
nur baburcf) er» 
möglicFjt wor= 
ben, baß man 
bort einen Rus= 
ßcßtsturm er= 
richtet ßat. Rm 
Sübenbe geigt 
ber ßebirgs= 

ranbeineEüche, 
ben paß non 
IRittelwalbe.

Den Sübroeftranb ber Eanbfdßaft bitöet gtinädjfi ber ffabelfcßroeibter 
Ramm. Had) außen ßin ift ißm bas Rblergebirge norgelagert. 6s 

enbet mit ber ffoßen Ilienfe 
am Reiner3er Paß. Gr
füßrt nacß Bößmen. 80
ßeißt ber weftlicße Teil ber 
Dfdjecßof lomahet. genfett
bes Paffes [eßt ßcß ber 6e= 
birgsranb im peufcßeuer- 
gebirge fort. ßleicß 3er= 
hlüfteten IRauern unb Pfei= 
lern erßeben ficß feine 8anb= 
fteinberge. Hnterißneniftbie 
fjeufcfjeuer am ßödjften (920 
in). Da ber Sanbftein unter 
ber Cintuirhung non Regen 
unb cFroft leidjt nermittert, 
ift bie breite Oberflädje bes 
Berges mit Telstrümmem 
bebecfd. IRancße ßaben we^ 
gen ißrer feltfamen ßeftalt 
Hamen bekommen, 3. B. bas 
belabene Ramel, ber Cber= 
hopf, bas Ducßlager, ber 
ßroßvaterftußl.
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Der IDölfelsfan bet Wölfelsgrunb.

Hur unoollkommen iß bas ßebirgslanb im Rorbweßen gefcfjloßen. 
Bei Reurobe beginnt 3wifcfjen 6ulen=unb fjeußfjeuergebirge bas Walben = 
burger Bebirge. 6s oerfäuft in norbwertlidjer Ridjtung bis £anbes= 
F)ut. Höröticfj ßnö bem fjaupt3uge Berggruppen norgeiagert. §u ißnen 
gehören her ßochwalb (830 m) ynb ber Sattelwalb. Bei Canbesfjut 
feht ßcfj an bas Waibenburger Bebirge in faß recfjlwinkeliger Um= 
biegung bas Rabengebirge.

Eine riaturfcfjönFjett, tote 
ganß Rieberfifjleßen ße kein 
3weites Rial 3eigt, ßnb bie 
Wolmsborfer Bropfßein= 
fjöfjlen. Eine ßalbe Stunbe 
bauert bie Wanberung burcfj 
bas elektrißfj beleuchtete 3n= 
nerebesBerges. BerBropfftein 
entfteßt aus benWaßertropfen, 
bie non ber Reifte auf ben 
Brunb fallen. Rfjr fialkgeßalt 
bilbet oben unb unten bas 
feltfam geßaltete Beftein.

ßewäßper. Bie Blaßer 
Reiffe entfpringt am Blauer 
Scfjneegebirge unb burcfjfließt 
in nörblicfjer Richtung bas 
ßebirgslanb. Rus biefem ge= 
langt ße burcfj bas enge 
Telfentor non Wartha nach 
ber ebene. Bon ber linken 
Seite empfängt ße bie Rein= 
er3er Weißriß unb bie Blaßer 
Steine, non ber rechten Seite 
bie Wölfel unb bie Canbecker 
Biele. Bie Blaßer Steine 
kommt aus bem Walben= 
burger Bebirge unb burcfj3iefjt einen Winkel Böhmens, beoor ße in bie 
ßraffcfjaft eintritt. Bie Wölfel entfpringr am Blaßer Scfjneeberg unb 
bilbet bei Wölfelsgrunb einen Wafferfall. Über eine fenkrecfjte Jelswanb 
ftÜT3t hier in 3wei Rbfäßen ber ßebirgsbacfj braufenb unb [djäumenb 25 m 
tief in eine keffelartige Scfjlucfjt hinab. — Ben norbweftlicfjen Teil ber 
Canbfdjaft entwäßert bie Weißriß. ßfjre Quelle ift ber Rumpelbrunnen 
im Waibenburger Bebirge. Sie oerläßt biefes burcfj bas Scfjlefiertal, bas 
non ber fiynsburg überragt wirb. Üm ben häufigen Überfdjtoemmungen 
ber Weißriß ein Enbe 3u machen, ift hier eine Baßperre erbaut worben. 
Bie in biefer angefammelten IDaßermengen benüßt man 3ur Beugung 
non Elektrißität. Sie bient einer weiten Umgegenb 3ur Beleuchtung 
unb 3um Betriebe non Rlafcfjinen. Bie Weiftrih empfängt non ber linken 
Seite her bas Striegauer Waffer. Bin 3ufluß bes letzteren, ber §elle= 
bacß, geht burcfj ben Jürßenßeiner Brunb.

1*
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B. Kulturbilb.
trwerbsßweige. 9n ben Bergen wirb Sanbftein, Kalkftein unb 

IRarmor gebrochen. Das weitaus wicfjtigfte IRineral ber Canbfchaft ift 
aber bie Steinkohle. Sie lagert in einem ßanbftreifen 3wifthen 
Canbesfjut unb Tieurobe. Walbenburg ift ber IRittelpunkt bes Kohlen- 
beeilens. Turmßohe Jörbergerüfte, qualmenbe Eßen unb lange Rauch= 
faļjnen künben es feßon non weitem an, kaßle Halben unterbrechen 
bie grünen Wiefengrünbe, bie Häufer tragen bas büftere Rußkleib, ber 
Walbfrieben weicht bem ßeräufche bes Erwerbslebens. Eine überaus bicfjte 
Benölkerung ift hier auf engem Raum 3ufammengebrängt. Dem Perfonem 
aerkehr bient in ber Walbenburger ßegenb eine elektrifiße Straßenbahn.

Die Kohlengruben beftßen (entrechte Schächte unb ungefähr 
wagerechte Stollen. 9n ben flögen wirb bie Kohle uom Häuer abge= 
fprengt ober mit ber Keilhaue losgefchlagen. Der Schlepper fchafft fie 
in Kaftenwagen 3ur Strecke, einem pauptweg im Bergwerk. Don ba 
wirb fie burefj elektrifcfje Kraft 3ur Förberfcßale gebracht. Eine Dampf- 
mafefjine hebt auf biefer im Schacht bie £aft 3utage. Den pohlraum 
im ausgebeuteten TĪ03 ner|eßt man mit eingefpültem Sanb.

Die Billigkeit bes pei3ftoffes hat in ber Bähe ber Kohlengruben 
3ur ßrünbung mannigfacher Fabriken geführt. Die Bebirge ber Canb- 
feßaft [mb wohl bewalbet. Ruf bem f)ol3reichtum beruhen gahlreicfje 
Sägemühlen, Holßfchleifereien, Papier-, Pappen-, 3ünbhol3= unb pol3= 
ftiftfabriken, fowie bie Schachtelmacherei. Den Bewohnern ber natur= 
fchönen ßebirgsbörfer haben bie Sommergäfte eine ergiebige Einnahme- 
quelle eröffnet. Die 3af)lreicßen Babeorte unb Kuranftalten werben uon 
weither befucfjt. Die Brunnenwaffer gehen in alle Welt.

Der innere Teil ber Canbfchaft hat fruchtbare Reker, auf benen alle 
Betreibearten wohl gebeifjen. Diefe ßegenb 3eigt behäbige Bauern- 
börfer unb prachtoolle Scfjlöffer.

Siebelungen. 9n Walbenburg befinben pef) weltbekannte por- 
3ellanfabriken, auch eine Eifengießerei unb eine Bergfcßule. Die Stabt 
ift ber IRittelpunkt bes nieberfehleßfchen 9nbuftriebe3irks. Deffen Hauet- 
baßnßof gehört 3u Dittersbach- 6s ift mit 14900 Einwohnern bas 
größte Dorf Rieberfchleßens (8ünbf)ol3fabrik). Rus Seitentälern 
fteigen bie Koßlenbörfer fjermsborf unb Weißftein herab. Ruch in 
ßottesberg, ber höchften Stabt ber Prooin3, ift ber Bergbau ber 
wicfjtigfte Erwerbsßweig. Das Weiftrißtal ift ber Siß ber Webinbuftrie. 
Fabrikbörfer, wie Wüftegiersborf unb Wüftewaltersborf, begleiten ben 
Flußlauf. — Bei Reurobe werben ebenfalls Kohlengruben betrieben, 
ßlaß, bie alte pauptftabt ber „ßraffchaft", ift auch wirtfdjaftlicfj ißr 
IRittelpunkt. Zahlreiche Rrbeitskräft finben in ben Zigarrenfabriken 
Befchäftigung. On pabelfcfjwerbt, an ber Blaßer Reiffe gelegen, 
herrfefjt bie polßinbuftrie nor. Diel befuefjt wirb ber Wallfahrtsort 
Rlbenborf. Seine Ortlicßkeiten finb benen 3u flerufalem nadjgebil- 
bet. Heilquellen werben in Sal3brunn, fowie in Kubowa, Reiner3, 
Rlfheibe nnb Ganbeck non Taufenben oon Babegäften benußt. Rls 
Kurort für Cungenkranke genießt ßörbersborf, bas in einem Tale 
bes Walbenburger ßebirges eingebettet ift, Weltruf.



FS

2. Das nieöerlcFjleftJcFje 6efreiöefanb.
A. Uaturbilb.

£age unb Erengen. Das Hieberfcßleßfcße ßetreibelanb reicßt oom 
Eebirgsranb bis 3ur Ober, uon ber Heiffemünbung bis gut ftaßbadj= 
münbung. Es grengt im Offen an bas Oberfdjleßfdje Bauernianb, im 
Süben an bas Olaßer ßebirgslanb, im Weften an bie nieberfcfitenfcfje 
peibe unb im Horben an ben Hieberfcßteßfdßen £anbrücßen.

Bobengeßalt. Dem Oebirge ift ein Berglanb uorgelagert. Der 
Sobten (720 m), fein ßauptgipfel, ift ein beliebtes 3iel bet 6ebirgs= 
roanberer unb trägt ein ßircßlein. Als norbweftlicßer Dorpoften bes 
Berglanbes ßnb bie Striegauer Berge angufeßen. Don ifjnen ßeißt 
es: „Ein Striegel unb gwei Quärge, bas finb bie Striegauer Berge." 
Hm entgegengefeßten Enbe erbebt ficf) bei Strebten ber Rummelsberg. 
Hacß Horboften gu gebt bas Berglanb in eine fruchtbare Ebene über. 
Obren tiefften Streifen bilbet bas Obertal.

Gemäßer. Die Ober entfpringt auf ben Oberbergen im ßefenke, 
einem fgocßlanbe ber Dfdjecßoflowaßei. Huf ihrem Wege burcb biefes 
£anb unb burcb öte Prooing Oberfcbtefien ift ße bereits gu einem an= 
fefjnlicöen Strom erroacbfen. Dm Hieberfcßteßfcßen ßetreibelanbe fließt 
fte erft nad) Horbweften, bann nach Weften. Deiche fcfjütgen bie Hiebe= 
rung cor liberfcßwemmungen. Schiffbar wirb bie Ober fdjon bei Cofel 
in Öberfcßleßen. Die Tracht befteßt ftromabwärts meift aus Sohlen, 
aufwärts aus Eifenerg.

Einen bebeutenben guwatfjs uon Waffer bringt ber Ober bie 
6laßer Heiffe. Diefe fließt nach bem Austritt aus bem Oebirgstor 
oon Wartha bis unterhalb Heiffe nach Offen; bann wenbet ße ßcß 
norbwärts ber ßrenge gwifcßen Ober= unb Hieberfcßleßen gu. — Die 
Ob le entfpringt im Berglanb oberhalb Hlünfterberg unb nimmt eine 
nörblicße Richtung. Bei Oblau gerät ße in eine Bobenfurcße, in ber 
einft ein Oberarm ßoß. Dn biefer erreicht ße erft bei Breslau ben Strom. 
— Die £obe entfteßt im Berglanb füblicß oon Himptfcß, bat einen nörb= 
licfjen £auf unb münbet unterhalb ber fjauptftabt. — Wenig ftrom= 
abwärts enbet auch bie Weiftriß. — Die ft aß ba eß füfjrt ißre IDaffer 
norböftlicß gum pauptftrom. Unter ben Seen, bie ihren £auf begleiten, 
ift ber ftunißer burcb feine Hlöweninfel bemerkenswert.

B. ftulturbilb.
Erwerbsgweige. Bei Reidjenßein wirb ein Arfenißwerß betrieben. 

Als Rebenergeugnis liefert es jährlich an 60 kg 6olb 3n ber Um= 
gegenb ber Stabt befteßen aud) Puloermübten. Bei Trankenftein ift 
eine Hicftelgrube unb eine Hidtelßütte in erfolgreichem Betrieb. Der 
Sranit uon Striegau wirb gu Werfcftüchen, Pflafterfteinen unb platten 
oerarbeitet. 9n Hlünfterberg unb Saarau ba^en bie £ager norgüg» 
ließen Dones gur Entfteßung großartiger 'Conwerfcc geführt. Sie ergeugen 
Baugiegeln, Dacßgiegeln, Torm= unb 3ierßeine unb Steingeugrößren.

Wie bas Oberfcßleßfcße Bauernianb, fo ift aueß bas Hieberfcßteßfdje 
Oetreibelanb feßr fruchtbar. Heben woßlfjabenben Bauernbörfern gieren
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T)er mittlere teil 6er Oominrel in Breslau.

Oie Uninerļitāt in Breslau.
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T)ier auch prächtige Scfjlöffer bie Canöfcfjaft, öenn öer Broßgrunöbefth 
ift ftark nertreten. Baöurch ift öer IDalö erhalten tnoröen. Gr beöeckt 
hie fjöFjen öes Zobtengebirges; öer Oöerwalö begleitet Öen Strom non 
Brieg bis Ofjlau. Ber fruchtbare Boöen öer Ebene ift befonöers für Öen 
Rnbau non Zuckerrüben geeignet. Sie toeröen in ßafjfreicf)en Zuckerfabriken 
nerarbeitet. Ber ffrankenfteiner UJeigen fjat Öen beften Ruf. Bei Ofjiau 
toirö Tabak angepflangt. "Die Qerrnfjuterkoionie ßnaöenfrei baut 
Pfeffermingkraut 3ur Erzeugung non Pfeffermingöl. Bie ßräutereien 
-non Ciegnih nerforgen über öie Proning hinaus öie ßroßftäöte unö 
Dnöuftriegegenöen mit Burken, Zwiebeln unö Kraut; RTünfterberg liefert 
Börrgemüfe unö ßonfernen. Rus öer Rimptfcher Begenö, öem ßirfcfjen= 
länöel, gehen gange Bafjngüge mit Öen begehrten Trücfjten nach Breslau.

Sieöelungen. Breslau liegt in öer mitte Schießens, an öeffen 
fchiffbarem Strom, in öer Begenö, öer nier Rebenflüffe guftreben, an 
einer Stelle, wo Unfein Öen Brückenbau erleichterten. Bie günftige £age, 
öie grofjgügigen fjafeneinrichtungen unö gehn Bahnlinien fiebern ihrtt 
öie herrfchenöe Stelle im Derkefjr unö ffanöel. Biefelben Dorgüge ftütjen 
auch feinen nielgeftaltigen unö umfangreichen Unöuftriebetrieb. Rls 
pauptftaöt öer Proning ift es öer Sih Dieter unö hoher Behöröen unö 
auch Reßöeng öes efürftbifcfjofs. Don Öen katholifchen Botteshäufern find 
öer Born, öie ßreugkirclje unö öie IRatthiaskirche am bemerkenswerteften, 
non Öen enangelifchen öie Elifabethkircfje unö öie Hlaria=niagöalenen= 
kirche. Bis IHittelpunkt öer Wiffenfcfjaft unö ßunft beßht öie Staöt 
eine llninerfität, eine 'Cechnifdge pocfjfchule, eine ßunftgewerbefihule, eine 
Baugemerbefchule, einen Zoologifcfjen unö einen Botanifcfjen Barten, 
IHufeen unö Theater, fluch eine Blinöen= unö eine Taubftummenanftalt

Der Ring
7. ElisabeHikirthe
2. Odert In
5. Nikolaisfr

3
2.

7 Ping
5 PaPhaus
9 Sdimiedebnüd«?
70 Albnedilstn

70

77

4 keusches^
5 Blüdienpl.
6 Sdiloßste

77. Oh lauen Str-
Id Sdiv/eidnilzenSln

6
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Das Breslauer Ratfjaus.

Das Portal 6es piaFtenfcfjIolTes in Brieg.
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Die Jaļjrftunbertfjane unö melTeFiof in Breslau.
(ßnftbilb beë Olerotartograpfjifdļen ftnftitiitS Ql.»®. in Jöreëlau.i

Der Staötl)afen in'Breslau.
(ßuftbilb beë Qlerofartograpbifcfjen ^nftitu« Ql.*®. in ^reSlait )

3m ĢitrBIicFt auf bett flrbeitsunterricfjt würbe bet bett Bbbilöungen doh tejtlidjen 
Erläuterungen abgefeljen!

£fd)auber»s}Sfeiffer, ®ie QJtoVinjjen lieber- uub ©berfc^feflen. 2
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befteFjen ßier. Unter ben piäßen ßnb ber Ring, ber Blütfjerplaß, bet 
Reumarkt, ber Tauenßienplaß 3u nennen, gaßlreicße Denkmäler 3ieren 
bie Stabt. Rīs bas ßervorragenbße weltlicße Bauwerk gilt bas Rat= 
ßaus. Rn Sinwoßner3aßl läßt Breslau jebe anbere Stabt ber Pronins 
weit ßinter pcf).

9n ffrankenßein blüßt bie fjutfabrikation. Rucß ber Jcfjiefe 
Turm iß bemerkenswert. Reicßenbacß unb ßangenbielau ßnb ber 
Ejauptßß ber nieberßßleßfcßen Webinbußrie. Die Fabriken verarbeiten 
flacßs, Wolle unb befonbers Baumwolle. Scßweibniß an ber Weißriß 
treibt Bierbrauerei unb Rlarcßinenbau. — Ceinen= unb Ußren= 
inbußrie blüßen in Treiburg, Stein« unb Bürßeninbußrie in Striegau. 
— 9n 3 au er ßnb an ben Ringßäufern bie Cauben gut erßalten. Der 
Bartenßabt ßiegniß an ber fiaßbacß iß Tucßmacßerei, bie fjerßellung 
lanbwirtßßaftlicßer Wafcßinen unb ftlavierbau eigentümlich. Rucß eine 
£anbwirtßßafts|cßule, eine Taubßummen= unb eine Obiotenanftalt befinben 
ßcß ßier. 9n ber Umgegenb ßnb brei Scßlacßten gefcßlagen worben: 
bie Rlongolenfcßlacßt bei Waßlßatt (1241), ber Sieg Triebricßs bes Großen 
bei Ciegniß (1760) unb bie Dernicßtung eines fran3ößßßen fjeeres burcß 
Blücßer „an ber fiaßbacß" (1813). Die Dolks3aßl non Reumarkt 
geßt ßurück, ba ber Oberßafen Waltfcß ben Berkeßr an ßcf) 3jeßt. 
Bei bem Dorfe ßeutßen erfocßt (1757) Jfiebricß ber Große feinen 
glän3enbßen Sieg. Rimptfcß an ber Soße iß woßl bie ältefte beutßße 
Siebelung ber prooin3. Die fireisftäbte Hlünßerberg, Streßten unb 
Oßlau liegen an ber Oßle, bie leßtere ßugleicß an ber Ober. Die Tabak= 
Verarbeitung befdjäftigt ßier gaßlreicße Arbeitskräfte. 9n Brieg ßnb 
große Gerbereien unb berüßmte Gärtnereien im Betrieb. Rucß eine 
Canbwirtfcßaftsfcßule befinbet ßcf) ßier. Beim naßen Rlollwiß 
gewannen bie Preußen im Erften Scßleßfcßen firiege bie erfte Scßlacßt 
gegen bie Oßerreicßer (1741).

3. Das Ģirfcfjberger 6ebirgslanö.
A. Raturbilb.

Sage, Harne, Bremen. Die ßöcßßen Bobenerßebungen 3eigt 
Rieberfcßleßen an feiner Sübgren3e, unb 3war in ißrem mittleren Teile. 
Sie geßören 3um fßrßßberger Gebirgslanb. Den Ramen ßat es von 
feiner größten Stabt. Es grenßt im Offen an bas Blaßer Gebirgslanb, 
im Süben an bie Tfäjedjoßowakei, im Weiten unb Rorben an bie 
Rieberfcßleßfcße f)eibe.

Bobengeßalt. fjirßßberg liegt in einem weiten Tal. Diefes iß 
faß gan3 von Gebirgen umraßmt. 9m Weßen erßebt ßcß bas 9fer= 
gebirge, im Süben bas Riefengebirge, im Oßen ber Canbesßuter Ramm, 
im Rorben bas Bober=fiaßbacß=6ebirge. Rus bem Tale ragt ber fagen= 
reicße fiynaß empor. Seinen Gipfel krönt eine Burgruine.

Das Ofergebirge beßeßt aus vier fiämmen, bie faß parallel 3U= 
einanber verlaufen. Rur bie 3wei nörblicßen befinben ßcß auf ßßleßfcßem 
Boben. Den Weßpfeiler bes Gebirges bilbet bie Tafelficßte (1130 m). 
Über ße geßt bie 6ren3e 3wißßen Preußen unb Bößmen. Die beiben 
füblicfjen fiämme geßören 3u biefem Canbe.
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Ute Scfļneegruben im Rtefengebtrge.
(ßuftfcilb bes ?(erofartogrnpf)ifrf)en SnftitutS 2I.=®. in Sreâlau.)

Die Bobertalfperre bei ITlauer.
(Suftbilb beë 2lerofartograpf)if^en Snftitutâ 21®. in iöreëlau.)
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Das Riefengebirge iß nom Ofergebirge öurdj Öen Paß non 
Scßreiberßau gefißieöen. Un nieten RJenöen überfteigt ißn öer ßöcßfle 
Scßienenftrang öer proning. Das Riefengebirge ßat nur gtoer Ramme. 
Ruf öem nörölicßen, öem Scßlefifcßen Ramm, neriäuft öie Canöes= 
grenge. Der Reifenöe, öer auf öem bequemen Rammweg wanöert, ßat 
nacß allen Seiten ungeßinöerte Rusfußt. Rur öas Rnießolg kommt in 
öer unwirtlichen fjöße nocß fort. Es bilöet mannsßoße BüJcfje, gwifcßen 
öenen Jrcf) Grasfläcßen ausbreiten. Über Öen Ramm ergebt Jrcf) eine 
Reiße ftattlicßer Berggipfel. — Die Scßneekoppe ßat öie Geftalt eines 
öreifeitigen Spißkants, öer öem Ramm aufgefeßt ift. Die Rusficßt non 
öiefetn ßöcßften punkte Rieöerfcßleßens (1600 m) geigt nicßt nur öie 
Scßönßeiten öes Gebirges, fonöern reicßt bei günftigem Wetter bis

Breslau. Der Gipfel trägt eine Rapelle, eine tPetterroarte unö gtoei 
Gaftßäufer. — 3n öem (teilen Roröabßang öes Rammes befinöen Jicß 
beim fjoßen Raö gwei Jelsnifcßen: öie Rleine unö öie Große Scßnee= 
grübe. Ruf ißrem fcßattigen Boöen ßalten ficß Scßneeflecke bis in öen 
(Juli. Unfern öer Scßneekoppe fmö 3tnei äßnlicße Rifcßen norßanöen. 
Der Große unö öer Rleine Deicß bilöen ißren Grunö. — Der Bößmifcße 
Ramm ift kärger als öer Scßleßfcße unö ßängt an Öen Gnöen mit 
öiefem gufammen. Das Dal öer Siebengrünöe fcßeiöet öie beiöen Ramme.

Rn öas Oftenöe öes ScfjleJifcfjert Rammes feßt freß jenfeit einer 
Senke recßtroinkelig öer Canöesßuter Ramm. Sm Süöen enöet öiefer 
mit öem Reßorn.

Den nöröließen Rbßfjluß öes ßirfeßberger Dales bilöet öas Bober= 
Raßbacß = 6ebirge. Seine beiöen Ramme gießen oontDeften nacß Often.

Das gange Gebirge gwifeßen Rieöerfcßleßen unö Bößmen unö feine 
füööftlicßeIFortfeßung bisgur Oöerquelle füßrt Öen Gefamtnamen Suöeten.

Gemäßer. Ruf öer Clbtoiefe, gmifeßen öem Scßlefifcßen unö öem 
Bößmifcßen Ramm, entfteßt öie élbe. Rls unfeßeinbares Bäcßlein ftürgt 
Jie ßcß in öen Glbgrunö ßinab (Slbfall). Durcß öie Glbfpalte oerläßt 
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fie öas tai öer Siebengrünöe. Sie fließt 3uerft in einet Bogen öurcß 
Bößmen unö gießt bann als ein mäcßtiger Strom öurcß Öen cFreiftaat 
Sacßfen unö öurcß öie Prouing Sacßfen.

Der Bober entfteßt am Reßorn. Er begleitet öie Oftfeite öes 
Canöesßuter Dammes, geßt öurcß öas ßirfcßberger tal unö öurcfjbricfjt 
ßierauf öas Bober=âatjbacß=6ebirge. Don öer linken Seite empfängt 
er Öen packen unö Öen Queis. Der entfpringt am Reifträger
unö münöet bei ßirfcßberg. Einer feiner Rebenbäcße, öas fackel, bilöet

i

Die Sdjneekoppe.

Der fiynaft.
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Öen 27 m tiefen ^acfteifall unö ßat öie Sackeiklamm, eine enge Telfen= 
gaffe, ausgenagt. Der Queis kommt uom Dfergebirge, aus öem er bei 
Tlinsberg in nörölicßer Ricßtung austritt. Sein weiterer Weg füF>rt am 
Weftranöe öes Bober=ftaßbacß=ßebirges entlang. — Die ftaßbacß ent= 
fpringt am Bleiberge unö entwäffert Öen öftlicßen Teil öiefes Bebirges.

Hm Bober unö Queis Jinö große Talfperren in Wirkung.
B. ftulturbilö.

erwerbs3tt>eige. Das Bebirge ift reicf) an nußbaren ßefteinen. Dn 
3aßlreicßen Brücßen gewinnt man ßranit, Sanöftein unö fialftftein 3u 
Bauten, Warmor 3u Denkmälern unö Tifcßplatten, Quars für öie ßlas= 
ßütten unö Bafalt 3ur Befcßotterung öer Straßen unö Eifenbaßnöämme. 
Bei Scßmieöeberg toirö Eifener3 geföröert.

Dn öen Tälern bebaut öer fleißige Eanömann feine Reker unö pflegt 
öie ertragreichen IBiefen. Die Abßänge öer Bebirge ßnö beroalöet. Die 
Jicßte ift öer oorßerrfeßenöe Baum. Zahlreiche Arbeiter finöen in öen 
Wälöern loßnenöe Bekräftigung als polöfchläger. Rnöere ernährt öie 
f)ol3inöuftrie. — Das ßras öer fjoeßwiefen wirö 3m Dieß3ucßt aus= 
genüßt. Die Beoölkerung woßnt ßier in Bauöen. Das fmö 3erftreut 
liegenöe Blockßäufer mit Scßinöelöäcßern. Sin Dacß oereinigt Woßnung, 
Stall unö Dorratsräume. Dm Winter Jinö öie Bauöen oft bis 3u öen 
Dachluken eingefeßneit unö ißre Bewoßner wochenlang non allem Der= 
keßr abgefeßnitten.

Sin neuer Srwerbs3weig ift in öer Bewirtung öer Tremöen 3u 
großer Beöeutung gelangt. Sie öurcßwanöern wäßrenö öer warmen 
Wonate öas Bebirge, um ßcß an feinen Raturfcßönßeiten 3u erfreuen. 
Rucß wirö öie gaßl öer Sommerfrifcßler immer größer. Sie finöen 
Don öem aufregenöen Treiben öer Stäöte in öen ftillen ßebirgsöörfern 
Erholung. Selbft im Winter feßlt cs in öen Bergen nießt an Befucßern. 
Sie uergnügen ließ mit Scßneefcßußlaufen, Roöeln unö bei ßörner= 
feßlittenfaßrten. Der ßefunößeitspflege ift öas Bebirge in neuerer Zeit 
burcf) öie Anlage non ßeilanftalten unö ßenefungsßeimen (ßoßenwiefe) 
bienftbar gemaeßt woröen.

Sieöelungen. fjirfeßberg ift öer fjauptfiß öer Spißennäßerei, öer 
Knotenpunkt öes Baßnneßes öes Bebirges unö öas Ausgangstor öes 
cFremöenoerkeßrs. Den Za&en hinauf gelangt man nach öem Baöeort 
Warmbrunn (fjol3fcßnißfcßule) unö öer Sommerfrifcße Scßreiberßau 
(berüßmte ßlasßütte). Don öiefem weit 3erftreuten Dorf aus pflegt 
man öen Aufftieg 3um fiamm an3Utreten. Der Abftieg uon öeffen 
Oftflügel füßrt naeß firummßübel am Tuße öer Scßneekoppe. Am 
oberen Bober liegt öie Jabrikftaöt Canöesßut, ein fjauptfiß öer 
Ceineninöuftrie. Dm ßebiet öer Dorberge ift am Queis Cauban (Web= 
inöuftrie) öer beöeutenöfte piaß, am Bober öas ßerrlicß gelegene 
Cöwenberg, an öer ftaßbaeß ßolöberg (Waifenßaus). An Bolken= 
ßain fcßließt ßcß öie malerifcße Ruine öer Bolkoburg. Bei öem Stäöt= 
eßen fjoßenfrieöeberg errang Jrieöricß öer ßroße einen glän3enöen 
Sieg (1745). Dm Horöen beßeießnet fjaynau (fjanöfeßußnäßerei) öen 
Übergang 31er Ebene.
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4. Die nieberrcf)[enļcf)e Éjeiöe.
A. Raturbilö.

Cage unö Brengen. Die Rieöerfcßleßfche fjeiöe ift öie weftlicßfte 
Canöfcßaft öer Proning. Die Brengen ftnö: im Offen bas Rieöerfcßlefifcße 
ßetreiöelanö, im Süöen öas Qirfdjberger Bebirgslanö unö ber ffreiftaat 
Sacßfen, im Weften öie Proning Sadjfen, im Iloröen öie Prouing Branöen- 
bürg unö öer Rieöerfcßlefifd)e ßanörücken.

Boöengeflalt. Die Rieöerfcbleftfcße JÉjeiöe ift eine etwas nacß Iloröen 
geneigte Ebene. 3F)r fanöiger Boöen trägt weite fiiefernwalöungen. 
Uber unöurcf)läffigem Untergrunö [tauen ßcf) öie ßewäHer unö bilöen 
Teicße, Sümpfe, IRoore unö Brüdje, wie öas Sprottebrud). Das 
Rckerlanö [teilt nur ßicßtungen im weiten Walögebiet öar. Rnfefjn- 
liebe Boöenerßebungen geigt allein öie Begenö non Börliß, nämlicß 
öie Bafaltkuppe öer ßanöeskrone (420 m) unö öie fiönigsfjainer 
ßranitberge.

ßewäfler. Der Bober ift in öer Proning näcfjft öem fjauptftrom 
öer größte ffluß. Br empfängt innerhalb öer fjeiöe non öer linken 
Seite Öen Queis, non öer rechten aus öem Sprottebruch öie Sprotte. 
Die Oöer erreicht er erft in Branöenburg. — Die 6örlitger Reiffe kommt 

nom ßfergebirge. Sie hat feßon einen Winkel Böhmens unö öes ?rei= 
[taates Sachfen öurdjf[offen, benor fie in unfere proning eintritt. 3ur 
Oöer gelangt fie erft jenfeit öer branöenburgifefjen ßrenge. — Die Spree 
hat ihren Urfprung im jreiftaat Sachfen. Sie winöet Jicf) in gwei firmen 
öurcfj Öen Weftgipfel unferer Proning, tritt öann nach Branöenburg über 
unö führt ihr Waffer fcßließlicß öer Elbe gu. — Den äußerften Weften ent= 
wäffert öie Scßwarge elfter. Sie kommt ebenfalls aus öem Jreiftaat 
Saufen unö wenöet |tcß aus Rieöerfcßlefien nach öer Proning Sacßfen, 
wo fie in öie Elbe münöet.

B. Rulturbilö.
Crwerbsgweige. Die Berge bei ßörliß liefern Branit unö Bafalt. 

'Ruf öie Cager uorgüglicßer Toneröe bei Bunglau grünöet ficß öie um
fangreiche Toninöuftrie; fie ergeugt befonöers ßefäße, Rößren unö Ofen
kacheln. Der weiße Quargfanö ift für öie gaßlreicßen ßlasßütten 
wertuoll. Billigen peigftoff bietet öer Dorf öer Sumpfnieöerungen unö 
öie Braunkohle. Diefe wirö im Tagebau unö Tiefbau bei ßörlitj, 
fiofjlfurt, fjoyersweröa unö Dielen anöeren Orten gewonnen.

Die fjeiöe ift öas Walölanö Rieöerfdjlefiens. Rn öem Befitj öer 
ausgeöehnten Torften habon neben öem Röel aueß öie größeren ße= 
meinöen, befonöers ßörlitj, Bunglau unö Sprottau, beöeutenöen Rnteil. 
Der Binlcßlag öer pölger befcßäftigt niete Rrbeiter. flnöere ernährt öie 
Derarbeitung. So hat öie ünöuftrie in öen letjten Oaßrgeßnten große Rus- 
öeßnung genommen. Reben ihr tritt öie Beöeutung öer ßanöwirt- 
fefjaft gurück. Die mageren Reker gewähren nur karge Ernten non 
Rartoffeln, Roggen unö pafer. Rn manchen trockenen ßefjnen treibt 
öer Winö mit öem Jlugfanö fein Spieß Bienengucfjt unö öas Sammeln
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Die eifenbafjnbtücke über bie ßöriitjer neilTe bei ©örTitj.

Das piaftenr^Ioß in Ciegnit;.
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non pilßen unö Beeren müßen oft Öen fcßmalen Einkünften öer fjeibe* 
leute nachhelfen.

Steöelungen. Görliß erhebt ßcf) am Ufer öer Heiße öa, wo öiefe 
aus öem woßlbebauten fjügellanö in öie Ebene eintritt, Es ift öie ßaupt= 
ftaöt öer JCaufitj. Darunter oerfteßt man öie ßanöfcfjaft weftlicß oom 
Queis, öie erft 1815 aus fächßfcßem Beßß 3u Preußen hinßugekommen 
ift. Die Staöt ift öie 3weitgrößte in Hieberfcfjleßen. Die 'Cudßmacfjerei, 
öie Fjier non altersfjer als fjanöwerk blühte, ift Großbetrieb geworben. 
Eine heroorragenöe Stellung ßat öer Baßnwagenbau erlangt. Bun3lau 
am Bober ift über Öieprooin3 hinaus feit (Jaßrßunöerten öurcf) feine Töpfer* 
waren bekannt, ßüben liegt am OftranÖe öer §eiöe. Das prim* 
kenauer Schloß gehört öem fjer3og non Schleswig = fjolftein. 9n 
Sprottau an öer Sprottemünöung wirö öie ßeöerinöuftrie betrieben, 
in öem am Bober gelegenen Sag an öie Tuchmatßerei. Durch große 
Glashütten ift öas Dorf Weißwaffer erftaunlicß rafcß emporgekommen. 
Das gewerbereicße Hiesky ift öie beöeutenöfte öer Jcßlenfdjen Qerrnßuter* 
ßeöelungen. Rotßenburg an öer Görlißer Heiße ift öie kleinfte ßreis= 
ftaöt Scßleßens. Sn fjoyersweröa an öer Sd)war3en Elfter werben 
Briketts unö Beleuchtungskörper ßergeftellt.

5. 'Der Ilieberfifļlenftfje Ganörüchen.
A. Uaturbilö.

Cage unö Greußen. Der Hieöerfcßleßfcße ßanörücken ift öer 
Uoröftreifen öer Prooin3 non öer Stober bis 3um Bober. Die ßanö= 
fcßaft gren3t im Often an öas Oberfcßleßfcße Walölanö, im Süöen an 
öas Uieöerfchleßfche Getreiöelanö unö öie Uieöerfchleßfche ßeiöe, im 
Weften an Branöenburg, im Uoröen an öiefelbe Prooin3 unö öie Pro* 
üin3 Brenßmark Pofen=Weffpreußen, fowie an öie Republik Polen.

Bobengeßalt. Der Uieöerfchleßfche ßanörücken 3ieht ßcf) non öer 
Prooin3gren3e bei 6roß=lBartenberg in weltlicher Richtung bis ans Oöer* 
ufer bei ßeubus unö Win3ig. Ruf öer linken Stromfeite feßt er ßcf) 
bis 3um Bober fort. Seine ßeßm* unö fiiesberge ßnö oon nur mäßiger 
fjöße. 9m mittleren Teile, öem fiaßengebirge um Trebniß, erreichen 
ße 260 ni. Parallel mit öem fjauptrücken oerläuft nörölicf) eine 3weite 
Boöenfcßwelle. §u ihr gehören öie Rnßöfjen an öer polnifcßen 6ren3e 
um Guhrau unö Scßlawa, fowie links öer Oöer öie Grünberger 
Rebenhügel.

Gemäßer. Die Oöer begleitet 3uerft Öen Juß öes ßanörückens 
weftwärts bis Hlaltfcf). Dann öurcßbricßt ße in nörölicßer Richtung 
feine erfte Boöenfcßwelle unö gelangt fo in fein ßängstal. 9n öiefem 
ftrömt ße nach Weften, bis ße bei Ueufaß auch bie ßweite Boöenfcßwelle 
öurchquert. Damit kommt ße bei öer Hlünöung öer Jaulen Obra an 
öie branöenburgifcße Grenße. Der Strom folgt öiefer weftwärts unö 
gelangt fo 3ur Ulünöung öer Görlißer Reiße, tjier tritt er enögültig 
in öie Horöricßtung öes Hebenfluffes ein. Rls wichtige IDafferftraße 
3ief)t er öurcß Branöenburg unö Pommern unö münöet in öie Oftfee.

Die Weibe geßt oom ßanörücken bis Hamslau nach Süöen unö
Ifdja it bet» Pfeiffer, Tie ^robfpjen lieber» iinb ©6erfd)lefien. 3
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fließt bann an feinem Tuße nach IDeften. Die Ober erreicht Jle erft 
ber IDeiftrißmünbung gegenüber. — Den Rorbabfall bes ftaßengebirges 
begleitet bie Bartfeh. Sie kommt aus Polen unb enbet bei ßlogau. 
□F)ren trägen Sauf umfäumen Sümpfe unb gaFjIreicfje Teiche. Sie fmb 
belebt non IDaffernögeln unb Sumpfoögeln, wie IDilbgänfen, IDilbenten, 
IDafferhühnern, ITlöwen, Siebten, Reihern unb ftranicfjen. — Ruf bem 
rechten Stromufer ift ber Bobenfdjtoelle ber Scfjlawa-See eingebettet. 
Gr ift bas größte ftefjenbe ßewäffer ber Prooin3.

B. flulturbilb.

Crwerbs3wetge. Der Boben im Bebiete bes Canbrückens ift non 
ungleicher Befchaffenfjeit. Jn bem fanbigen Streifen 3wifcßen Ober unb 
IDeibe unb auf bem ffößenrücken nimmt ber IDalb bebeutenbe Tlächen 
ein. Der Boben nährt neben ber genügfamen fiiefer unb ber Birke 
auch Buchen unb Cidjen unb in feuchten ßrünben hoch aufgefcfjoffene 
Grien. Die Täler ber IDeibe unb Bartfeh bergen faftige IDiefen. Die 
Bartfchteicfje werben 3ur <fifch3ucf)t benutļt. Der Sübfuß bes fiaßen= 
gebirges trägt reiche Crnten non Betreibe unb Zuckerrüben. fluch kn 
ßlogauer flreife liefern bie Betreibe3 unb Rübenfelber gute Crträge. 
Auf ben ßrünberger fjügeln gebeihen Obftbäume unb Reben. Ungefähr 
400 ha ftnb im fiorbwinkel ftieberftfjlefiens, ber 3ugleicf) bie nörblichfte 
IDeinbaugegenb ber Grbe ift, bem tDeinftock gewibmet. Aber an ber 
branbenburgifefjen ßren3e tragen bie bürren Sanb= unb fiiesfjöhen meift 
nur flartoffelfelber unb bünnen fliefernwalb. — Die Braunkohlenlager 
bei ßrünberg gewähren ber Jnbuftrie eine fefjätjenswerte ßrunblage. 
Die Schiffahrt auf bem breiten Strom ift eine wirkfame Stütje 
bes tjanbels.

Siebelungen. Ruf bem recfjten Oberufer ber Ganbfchaft ift Oels 
ber bebeutenbfte Ort. Das Schloß gehört bem früheren beutfehen firon= 
prüfen, ber in ber Umgegenb oiele Ganbgüter inne hot. Ramslau am 
IDeibeknie ift burcf) feine Bierbrauerei weithin bekannt. Auf bem Canb= 
rücken liegen bie fireisftäbte IDohlau, Trebniß unb ßroßwarten* 
berg. Daß bie mittlere am Dolksreichften ift, oerbankt Jie 3umeift ben 
Pitgerfcharen, bie 3um ßrabe ber heiligen fjebwig kommen. Trachen = 
berg unb IRilitfcf) be3eicf)nen Bartfehübergänge, ßufjrau ift ber 
pauptort ber recßtsfeitigen pöhenplatte bes Tluffes. Dm Quertal bes 
Stromes liegt ber alte Brückenort Steinau. Die größte Oöerftabt ber 
Ganbfchaft ift ßlogau. Seine Gntwicklung war lange fielt burefj ben 
ßürtel feiner aeftungswerke gehemmt. Ilachbem bie IDälle eingeebnet 
worben ßnb, blüht es auf. Gs befitjt einen Oberßclfen unb eine Schiffs3 
werft. Reufal3 würbe erft burrf) cFriebricfj ben Broßen 3ur Stabt 
erhoben. Der Oberhafen bient befonbers bem panbel mit Petroleum, 
bas auf befonberen Petroleumfchiffen bis hierher gebracht wirb. Die 
Gifenwerke be3iehen ben Rohftoff auf bem billigen IDafferwege. hinter 
Tleufal3 ift feine flreisftabt <Freyftabt weit 3urückgeblieben. ßrünberg 
kommt burch Cifeninbuftrie, Tuchfabriken, ben Derfanb non IDeintrauben 
unb bie Bereitung oon Schaumwein, IDeinbranb unb Cffig empor.
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III. Das âlima Uieberftfilefiens.
ßufttnärme. Hieöerfc|)lenen ßat ein gemäßigtes Klima. Der wärmfte 

IHonat ift öer Juli, öer hältefte öer Januar. — Die Cuftwärme wecßfelt 
nacß öer pößenlage öer eingelnen Orte feßr. Ruf einer Bergwanöerung 
finkt bei einer Steigung um 100 m öas Thermometer etwa 0,5°. Die 
Scßneekoppe ßat öemgemäß in öer Prooing öie nieörigften IDärmegraöe. 
3m Gebirge ift öas IDetter raußer, öer IDinter länger als in öer Ebene. 
Die ßirfcfjen blüßen bei Breslau 11 tage früfjer als bei Tlinsberg. 
Rusfaat unö Ernte öes ßetreiöes nerjögern ficß in Öen ßebirgsöörfern 
gegenüber öer Ebene oft um IDocßen.

Rieöerfcßläge. Die IDinöe meßen meift aus weftlicßer Ricßtung. 
Sie bringen öie Rieöerfcßläge unö im IDinter milöe IDitterung. 
Rörölicße unö öftlicße ßuftftrömungen ßaben Weiteres IDetter unö im 
IDinter Kälte 3ur Tolge. firn meiften Regen fällt non Enöe Juni bis 
Enöe Juli. Rnöauernöer Regen im Juli ift fcßon oft öen fcßönften 
Grnteausficßten nerßängnisooll geworben, hingegen ift öer September 
meift ßeiter. Die Rlenge öer Rieöerfcßläge ift im ßebirge größer als 
in öer Ebene, an öer 'Cafelfidjte öoppelt fo reicfjlidj als in Breslau. 
Rebel finö in öen ßößeren Cagen ßäufig. Don öer Scßneekoppe aus 
kann man mitunter 14 Tage lang öie Sonne nicfjt erblicken.

IV. Berpofjner.
3aßl unö Derteilung. Rieöerfcßlefien 3äF)lt 3126000 Einwoßner. 

Sie finö auf öie eingelnen Begenöen ungleich oerteilt. Das ßetreiöelanö 
ift mittelftark befieöelt. peiöe unö Canörücken bleiben beträdjtlicf) 3urück. 
Rm fpärlicßften befieöelt finö öie Kreife RRlitfcß unö Sprottau. Dagegen 
erreicht öie Dolksöicfjte im Walöenburger Koßlenbedten einen ßoßen 
6raö. Die größte Rnßäufung öer Benölkerung [teilt öie Pronin3ial= 
ßauptftaöt öar, öie öauernö Suftrom aus öen länölicfjen Be3irken erßält 
(Canöflucßt).

Die Pronin3en Rieöerfcßlefien, U3eft= unö Oft=Oberfcßleßen ßaben 
3ufammen runö 51/« Rlillionen Einwoßner. Damit fteßt Scßlefien an
2. Stelle unö tuirö nur nocß non öer Rßeinpronin3 mit Q3li Rlill. Ein= 
woßnern übertroffen. Rls 3. Proonpj folgt bann IDeftfalen. 3n Rieöer= 
fcßlefien woßnen auf 1 qkm etwa 114 Hlenfcßen.

Spradje. Rieöerfcßlefien ift eine kernbeutfcße Proniny Rur an 
öer Spree woßnen nocß 25000 RIenöen, öie in öer (Familie wenöifcß 
fprecßen aber aucß öie öeutfcße Spracße beßerrfcßen.

Religion. Don öen Bewoßnern Rieöerfcßlefiens finö % enangelifcß, 
R3 katfjolifcfj- Übertoiegenö katßolifcß finö öie füölicßen Kreife Reuroöe, 
fjabelfcßweröt, Blaß, Trankenftein unö Rlünfterberg. Rußeröem 3äßlt 
man etroa 27000 Juöen, öie meift als Kaufleute in öen Stäöten fißen.

ßefdjicßte. Dor 3000 Jaßren woßnten fjier in Scßlefien Dölker, 
öie einft non öer unteren Donau (geige öie ßegenö!) ßerbeige3ogen 
waren. Rufgefunöene Don= unö Bron3e=ßefäße 3eigen, öaß fte fcßon 
eine gewiffe Kunft befaßen. 3m 8. Jaßrß. o. Cßr. 3ogen, non öer R3eicßfel= 
münöung kommenö, öie erften ßermanen ins Oöertal. 3ßnen folgten

3* 
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öie „Danbalen". Die Gräber aus öiefer Seit 3eigen Gefäße unö feßr 
kunstvollen Scßmuck. (Ausgrabungen anmelöen, gefunbene Gegenßänbe 
abgeben!)

5m 6. Jaßrß. n. Cßr. 3ogen bie Danbalen nacß IDeßen. Don Polen 
ßer rückten bie Slanen nacf). ftultur unb ftunß biefes Dolkes ftanb 
nicßt fo ßocß, wie bie Ausgrabungen aus ber flavifcßen Seit (6. bis 
12. Jaßrßunbert) bemeifen. Die Slanen legten „Scßan3en", Gräben, 
IDälle unb Derßaue (ein berühmter non Reiße bis pitfcßen!) an. Der 
germanifcße Stamm ber Silingen blieb im Obertal 3urück unb ßat bem 
Eanöe ben Hamen gegeben.

Um bas Jaßr 1000 nahmen bie Slaven bas Cßrißentum an. Seit= 
bem ßerrfcßten in Scßleßen bie polnifcßen f)er3öge („piaften"), bie aucß 
halb germanifcße Siebter ins £anö riefen; fo namentlicß fjeinricf) I, 
ber Bemaßl ber ßl. peöwig. Die Germanen machten bas Canb urbar, 
grünbeten meßr als 1000 Dörfer unb niete Stäbte. Die allergrößten üer= 
bienfte um bie ftultur bes Eanbes erwarben ßcß bie ftlößer Ceubus, 
Brüßau, fjeinricßau unb Drebniß. Die flavifcße Bevölkerung verfcßwanb 
immer meßr, unb um öie mitte bes 14. Jaßrßunberts tnar bas fcßleßfcße 
Canb rein beutfcß.

V. T)ie Derroaltung ber Proüing.
Der ßöcßße Beamte ber provin3 ift ber Oberpräßöent 3u Breslau. 

9ßm unterßeßen unmittelbar meßrere Beßöröen, öeren tüirkfamkeit ficß 
auf gan3 Hieberfcßleßen erftreckt. Die wicßtigße ift bas Pronin3ial= 
Scßulkollegium, bem bie ßößeren Eeßranftalten unterteilt ßnö, 3. B. öie 
Gymnaßen, ßy3een. Gr beaufßcßtigt aucß bie Daubftummen=, Blinben=, 
3öioten=, 5rren=, <Fürforgeer3ießungs= unö IDaifenanftalten, bas Arbeits= 
unb Eanöarmenßaus unb öie [taatlicfjen Derßcßerungsanftalten.

Die Provin3 ift in öie Regierungsbe3irke Breslau unb Eiegniß 
eingeteilt. Jeher Regierungsbe3irk wirb öurcß eine Regierung verwaltet. 
Der oberfte Beamte einer folcßen ift ber Regierungspräßbent. Der 
Regierung unterfteßen bie IHilitär=, Poli3ei= unb üerkeßrsangelegenßeiten, 
bas fiircßen= unb Dolksfcßulwefen, fowie bas Steuer=, Domänen* unb 
Jorftwefen.
Der Regierungsbeßirk Breslau befteßt aus 23 Eanb* unb 4 Stabtkreifen.

zz zz Eiegniß ,, „ 19 „___ „ 5_,,____
Die Provin3 Hieberfcßleßen „ „ 42 £anb= unb 9 Stabtkreifen.

Die Üerwaltung bes Eanbkreifes leitet ber Eanörat. Einen 
Stabtkreis 3u bilben ift jebe Stabt berecßtigt, fobalb ße 25 000 Ein* 
woßner 3äßlt. Sein oberßer Beamter ift ber Oberbürgermeißer.

Die ftreife Hieberfcßleßens ßnb:
1. im Blaßer Gebirgslanb: bie ßanbkreife pabelßßwerbt, Glaß, Heurobe, 

unb IDalbenburg, fowie ber Stabtkreis IDalbenburg;
2. im Betreibelanbe: bie Eanbkreife Heumarkt, Breslau, Oßlau, Brieg, 

Streßten, IHünßerberg, nimptfcß, Trankenßein, Reicßenbacß, Scßweiö* 
niß, Striegau, Jauer unb Eiegniß, fowie bie Stabtkreife Breslau, 
Brieg, Scßweibniß unb Eiegniß;
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3. im pirfchberger ßebirgslanbe: öie ßanbkreife ßanbesfjut, fjtrrcFjberg, 
[ßöwenberg, ßauban, ßolbberg = fjaynau, Schönau unb Bolkenhain, 
l'owie ber Stabtkreis Ejirfcfjberg;

4. in ber Ģeibe: bie ßanbkreife ßüben, Bunglau, Sprottau, Sagan, 
ßörlitj, Rothenburg unb ffoyerswerba, fowie ber Stabtkreis ßörlitg;

5. im ßanbrücken: bie ßanbkreife ßrünberg, ffreyftabt, ßiogau, ßuhrau, 
niilitrdjz ßroßwartenberg, Ramslau, Oels, Trebniß, Wofjlau unb 
Steinau, fowie bie Stabtkreife ßiogau unb ßrünberg.

VI. Das Bafjnnep.
Der IRittelpunkt bes nieberf(f)Iertr<f)en Bafjnnetjes ift Breslau. Don 

hier gehen gehn Bahnlinien aus.
1. Die Oberfchlefififje Gifenbafjn führt über Brieg nach Oberfcfjlefien.

— 2. Die Breslau=IRittelwalber Bahn nimmt ihren IDeg über Strehlen, 
Cameng unb ßlatj. — 3. Die Breslau=Charlottenbrunner Bahn geht über 
Scfjweibniy. — 4. Die Breslau=Dittersbacfjer Bahn führt über Königs* 
gelt. — 5. Die nieberfchlehfch=inärkifche Bahn fcfjlägt über ßiegnitg unb 
Sagan ben kürgeften IDeg nach Berlin ein. Gine wichtige flbgweigung 
wenbet frch oon ßiegniß über Kohlfurt unb fjoyerswerba in bie Prooing 
Sachfen. — 6. Die Breslau=Stettiner Bahn geht über Steinau, ßiogau 
unb ßrünberg. — 7. Die Breslau=Pofener Bahn führt über Drachenberg.
— 8. Die Breslau=prausnißer Bahn berührt Trebniß. — 9. Die Rechte* 
Oberufer=Bahn geht über Oels, Ramslau nach Oberfcfjlefien. — 10. Die 
Breslau=Oppe(ner Bahn hält JrcF) auf bem rechten Oberufer.

3wei wichtige ßängslinien ber Prooing finb bie ßebirgsranbbahn, 
bie oon ßiegnitj über ftönigsgelt, Cameng nach Oberfcfjlefien führt, unb 
bie ßebirgsbafjn, bie oon ßörlifc über ßauban, ßirfdjberg, Ditters= 
bacfj nach 6lay geht.

VII. Scfjiffaf)rtsiDege.
Reben ben Cifenbaljnen finb bie flüffe wichtige Derkefjrsftraßen. 

pauptftrang ift bie Ober, ßeibet aber an ungleichem tDafferftanb bei 
Dürre unb fjocfjwaffer. IRittel gur Rbfjilfe finb folgenbe:

a) Unterhalb Breslaus hat mQn „Buhnen", bas finb ftarke Stein* 
mauern, fcfjräg in ben Strom h’neingebaut (gegen bie Strömung!). 
Daburch wirb ber Strom ftark oerengt, er fließt fdjneller, reinigt felbft 
fein Bett unb lagert Sanb unb Schlamm in ben Buhnenecken ab.

b) Oberhalb Breslaus fmb mehr als 20 Stauwehren angelegt, bie 
bas Oberwaffer aufftauen. Die Schiffe werben burdj Kanäle unb 
Scfjleufen umgeleitet. — erkläre bie Tätigkeit einer Scfjleufe an einer 
panbgeicfjnung! — Bei hohem IDafferftanb werben bie IDehren umgelegt!

c) 3ur Ausgleichung bes IDafferftanbes in ber Ober bienen bie 
Staubecken an ben ßebirgsnebenflüffen auf ber linken Seite. IDo gibt 
es folche Staubecken? Große IDirkung oerppricfjt man fleh oon bem im 
Bau befinblicfjen Staubecken bei Ottmacfjau. (IDelcfjer fluß?) Cs wirb 
in ben flafjren 1931 ober 32 fertiggeftellt fein unb eine fläche oon 
1900 ha bebecken. — IDieoiel „IRorgen" finb bas? IDieoiel Bauern* 
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grunbftücke 3u 80 IRorgen? — Dergleiefje mit deinem fjeimatkreis! — 
Erkläre die 'Technik und Wirkung eines folgen Staubeckens! — Wie mirb 
die Kraft des über die Stau=Blauer f)inabrtür3enben Waffers an Ort 
und Stelle ausgenuyt? (Glektriļitātsroerke!) Welche Schäden entftefjen 
huret) Anlage non Staubecken?

Welche Waren kommen auf dem Scfjiffabrtstoege nacf) Scfjlefien? — 
Welche Er3eugniffe unferes Sandes ftfjtoimmen ftromab? — Warum 
3ieF)t der Kaufmann, wenn es möglicf) ift, den Waffertoeg nor?

VIII. Ortftfjaften mit mefjr als 5000 6inroof)nern.
1. Städte.

Breslau 604000
ßörlitj 85600
Ciegnitj 73100
Waldenburg 44000
ScfjtDeibniy 30600
fjirfcfjberg 28600
Brieg 27400
ßlogau 26000
Brünberg 24900
Bullau 17900
Cangenbielau 17700
Sagan 17600
ßlatj 16600
Reicfjenbacfj 16100
Cauban 15900
Oels 14400
Reufal3 14200
Striegau 14100
ßanbesfjut 12900
flauer 12200
Ofjlau 11400
ßottesberg 10800
Sprottau 10400
Qaynau 10200
Trankenftein 10100
Streiken 10100
Treiburg 9500

Reurobe 8500
Blünfterberg 8400
ßüben 8000
'Crebnitj 7900
fjoyerstaerba 7400
ßolbberg 7100
Ramslau 6400
Pabelfcfjroerbt 6200
Cöwenberg 6000
Wofjlau 5900
Scfjmiebeberg 5800
Reumarkt 5500
Steinau a.O. 5300
ßufjrau 5200

2. Dörfer. 
'Dittersbacf) 14900
Weißtoaffer 12400
Rieberl)ermsborf 11700 
Weißftein 11100
Oberfal3brunn 9500
Brockau 8600
Pensig 6900
Scfjreiberfjau 6800
Peterswaldau 6000
Rotfļenbacf) 5500
Heufal3brunn 5500
Tellfjammer 5400
tjausdorf 5100

IX. Hnfjang.
1. Das Reicfjtfjaler £änöd)en.

Die Gegner Deutfd)Iands fjaben im Trieben non üerfailles beftimmt, 
baß es bas Reicfjtfjaler ßänbcfjen an Polen abtreten müße, hierbei 
fjanbelt es ficfj nicfjt um ein burcfj alte ßren3en umfcfjloffenes ßebiet, 
fonbern um eine Reubilbung. Das Reicfjtfjaler Cänbcfjen ftellte ben 
norböftlicfjen Streifen bes Regierungsbe3irks Breslau bar und würbe 
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oon öcn Greifen ßroßwartenberg unö Hamstern abgefeßnitten. Sein 
Tläcßeninßalt beträgt 475 qkm.

"Der Boöengeftalt naeß ift öas ßänötßen öie öftlicße Tortfeßung 
öes Hieöerfcßleßfcßen ßanörüdtens. Seine Bäcße gießen wejtlicf) 3ur 
Weibe, aueß nöröließ 3ur Bartļcf) unö öftlidj 3ur Prosna.

Crwerbsgweige. Der Boöen ift fanöig unö leßmig unö niißt feßr 
ergiebig. Sum guten teil wirb er non Wälöern beöeckt. Der Rcker= 
bau gewäßrt nur mäßigen ßrtrag. Beffer loßnt öie Dießgucßt, öa 
reiefjtief) feueßte Wiefen 3ur Hußung fteßen.

Bewohner. Das ßänöcßen ift öünn bevölkert. Die ßinwoßnergaßl 
beträgt nur 25 000. Der Religion nacf) bilöen ßvangelifeße unö ßatßo= 
litten je öie pälfte. Bemerkenswert ift, baß etwa 1300 Bewoßner öas 
Dfcßecßifcße als Hlutterfpratße ßaben. Diefe ßnö öie Hatßkommen non 
pufßten, öie Trieöricß öer Große angeßeöelt ßat. Die ßenntnis öes 
Deutfcßen ift allgemein oerbreitet. Die Hlutterfpracße ift überwiegenö 
öas polnifcße.

pauptort öes Gänöcßens ift öie Stabt Reicßtßal. Sie liegt an 
ber Baßn non Hamslau nacß ßempen. Die ßinwoßnerfcßaft beträgt 
nur 1100 unb ift öeutfcßfpracßig.

Rucß vom ßreife Bußrau ßnö bureß Öen Trieben oon Üerfailfes 
einige Ortfcßaften, insgefamt 1600 Seelen, an Polen abgetreten worben.

2. Rufgaßen.
^ufammenfeßung, Bremen, Bröße. 1. Henne ßreife Hieöer= 

fcßleftens — Provingen Preußens — Jreiftaaten Deutftßlanbs — frembe 
Republiken! 2. geige, öaß Hieöerfcßleßen ein natürlicßer Beftanbteil 
Preußens ift! 3. Welcße nieöerfcßleßßßen ßanöfcßaften grengen an 
Oberfcßleßen — öie Prooing Sacßfen — Branöenburg — Pofen=Weft= 
preußen — Öen Treiftaat Sacßfen — öie Republik Polen — öie Dfcßecßo= 
flowakei? 4. Welcße ßanöfcßaft Hieöerfcßleßens ift öie nörölicßfte — 
füölicßfte — weftlicßfte — öftlicßfte? 5. Welcße ßanöfcßaft ift öie kleinfte 
— größte öer prooing? 6. Dergleicß Hieöerfcßleften ßinßcßtlicß öes 
Jläcßeninßaltes mit öeinem peimatkreife — mit Oberfcßleßen! 7. Welcße 
ßanöesteile ßat Hieöerfcßleften infolge öes Weltkrieges an Polen 
verloren?

Boöengeftalt. 8. Henne ßebirgsgüge im Blaßer Bebirgslanö — 
im pirfeßberger! 0. gu welcßer ßanöfcßaft geßört öas Ofergebirge —
öas Bulengebirge? 10. fJn welcßer ßanöfcßaft erßeben ßcß öie ßrün= 
berger Rebenßügel — öie Striegauer Berge? 11. Welcßer ßebirgsgug 
ift in Hieberfcßleßen öer ßöcßfte — weftlicßfte — öftlicßfte? 12. Sprieß 
über öas Blaßer Scßneegebirge — Öen Scßleßfcßen Hamm — öas 
ßaßengebirge! 13. Welcße ßebirgsgüge bilöen öie prooinggrenge? 
14. Unterfcßeiö flölergebirge, ßulengebirge, Rabengebirge! 15. Dergleicß 
öie Suöeten mit öem Hieöerfcßleßfcßen ßanbrücken! 16. Sn welcßem 
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6ebīrgs3uge erftebt ßcft bas Ģofte Hab — bte ĢoFje Wenfe — bie Ģofje 
Eule? 17. Henne Berge im girfcftberger ßebirgslanb — tm Blauer 
ßebirgslanb! 18. Sprieß über bie Scftneekoppe — ben Qlatyn Scftnee= 
berg — ben 3°bten! 19. Seidene bie angegebenen göften non Bergen 
in einer georbneten Reifte non Balken! 20. TDeīcFje Berge tragen ßa= 
pellen — Burgruinen? 21. Henne ßebirgspäffel 22. Wo liegt bie 
tieffte Stelle Hieöerfcftleftens? 23. Torme im Sanbkaften bie 6ebirgs= 
3üge bes Blaßer ßebirgslanbes — bes Hieberfcftlefifchen ßanbrückensl 
24. Seicftne in Stricften bie 6ebirgs3üge bes ĢirJcFjberger ßebirgslanbes
— ber Hieberfcftlefifchen Subeten!

ßewäfler. 25. Spricft über bie Ober — bie töeiftri^ — ben Bober! 
26. Wo kommt bie Ober ben Subeten am näcftften? 27. Begrünbe ben 
Ricfttungstoecftfel ber Ober im nieberfcftleßlcften Canbrücken! 28. Welcfte 
Oberfeite Hieberfcftlefiens ift bie größere? 29. Henne nieberfcbleßfcfte 
Hebenflüffe ber Ober auf ber linken Seite — ber recftten — nacft ber 
Reihenfolge ber IHünbung! 30. IDelcfjes ift ber größte Hebenfluß ber 
Ober in nieberfcftleßen? 31. Üergleicft bie linksfeitigen Hebenflüffe ber 
Ober mit ben recfttsfeitigen! 32. IDelche Hebenflüffe ber Ober kommen 
aus Polen — aus ber ßfcbecftoflowakei ? 33. IDelche Hebenflüffe
münben in Branbenburg? 34. Welche Hebenflüffe geften nach Weften, 
Horbweften, Horben, Horboften? 35. Welcfte Hebenflüffe bilden Waffer= 
fälle? 36. Seicftne bas Tlußneß bes ßlaßer ßebirgslanbes! 37. ^eicftne 
Öen Bober unb feine Suflüffe! 38. Zeichne bie nieberfcftleltfcfte Ober 
mit ben bekannten Hebenflüffen! 39. Welche fcftlefifchen Tlü|je füftren 
iftre Waffer 3ur Elbe? 40. fln welchen Tlüffen fxnö "Calfperren wirk= 
fam? 41. Sprich über ben gwedt ber talfperren! 42. Wo finb Ober= 
ftäfen eingericfjtet worben? 43. Welche Dorteile — Rachteile — ftat 
bie Tlußfcftiffaftrt gegenüber ber Eifenbaftn? 44. Welcfte nieberfcblefifcften 
Stabte liegen an ber Ober — Blaßer Heiffe — Oftle — ßofte — 
Weiftriß — Kaßbacft — am Bober — an ber ßörlißer Heiffe — an 
ber Weibe — ber Bartfeh — ber Schwaben Elfter? 45. Welche Stabte 
liegen an Tlußmünbungen? 46. Rn welchem Tluffe befinben ßeft Diele 
ßeiefte? 47. Wie heißt ber größte See ber Pronin3? 48. «Forme im 
Sanbkaften bas girfeftberger ßebirgslanb — ben Hieberfcftlefifcfjen ßanb= 
rücken (ßebirgs3Üge aus Sanö, Berge aus eingebrückten Steinchen, 
Tlüffe aus Wollfäben, feflgeftecftt mit ßockennabeln, Stabte aus finöp= 
fen)! 49. ^eiifjne bas Blaßer ßebirgslanb (ßebirgs3üge, fflüffe, Ort= 
feftaften) — bie nieberfcfjleftfchen Subeten!

Bobenfcßäße. 50. Erkläre: Scfjacftt — Stollen — TI03 — Strecke
— gäuer — Törberfcftale — Törbergerüft! 51. Wofter flammen für 
beinen Woftnort bie Roftftoffe 3um gäuferbau — Straßenpflafter? 
52. Henne Tunborte non nußbaren Steinen — Erhärten — Erßen — 
ftoftlen — Braunkohlen! 53. Sprieß über bie ßage bes nieberfcftleßfcßen 
Kohlenbeckens <jur Wafferftraße! 54. fln welcßen Orten wirb bie 
ßonwareninbuftrie — Por3ellanfabrikation — ßlasinbuftrie — £ifen= 
inbuftrie — Hickelinbuftrie betrieben? 55. Welcfte Ortsnamen erinnern 
an Bergbau? 56. ßib Babeorte in ben Subeten an!

Klima. 57. Wo ift es in Hieberfcftlefien burcftfcftnittlicb am 
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kälteften? 58. Welcße Begenö empfängt Öen meiften Regen? 59. Welcße 
Begenö ßat Öen ßäufigften Rebel? 60. Xüelcfjer Rlonat bringt gewößn= 
lief) öie größte fiiße — öie ftrengße fiälte — öen reießließften Regen
— Öen ßäufigften Rebel — öie meiften ßetoitter? 61. Welcßen Einfluß 
übt öas Slima auf öas Wirtfcßaftsleben aus?

Pflart3en> unö Tierwelt. 62. XDelcfje Ganöfcßaft ift am wiefen= 
reießften — walöreicßften? 63. Begrünöe öie Derbreitung öes Walöes! 
64. Warum ift öie Kiefer öer ßäufigfte Walöbaum geworben? 65. Welcße 
Stäöte beßßen große forfte? 66. Welcße Ortsnamen öeuten auf ur= 
fprünglicße Gage im Walöe? 67. Wo wirö ßo(3inöuftrie betrieben — 
Papierfabrikation — Streicßßol3fabrikation ? 68. Welcße Ganöfcßaft
baut Diel Wei3en an? 69. Jn welcher Ganöfcßaft ßnö Suckerfabrikcn 
ßäufig — RTälgereien — Bierbrauereien — Brennereien? 70. Wo wirö 
Diel ßemüfebau getrieben — Obftbau — Weinbau — Tabakbau — 
Pfeffermin3krautbau? 71. Wo pflegt man öie cFif(ß3Ucßt — öie 3m= 
kerei? 72. fln welcßen Orten blüßt öie Webinöuftrie — öie Stroßßut= 
fabrikation — öie ßanöfcßußnäßerei — öie Tucßmacßerei — öie Ußren= 
inöuftrie — öie Bürfteninöuftrie — öer Bifenbaßnwagenbau — öer 
filanierbau — öie fiol3fcßnißerei — öie Ceöerinöuftrie? 73. Unterfcßeiö 
boöenftänöige unö boöenfremöe Gnöuftrien öeines Woßnortes!

Bevölkerung. 74. Oröne naeß öer angegebenen 6inwoßner3aßl 
öie Ortßßaften öes Blaßer Bebirgslanöes — öes Regierungsbe3irks 
Giegniß! 75. Dergleicß Rieöerfcßleßen ßinjrcfjtlicf) öer Dolks3aßl mit 
öeinem ffeimatkreife — mit Breslau! 76. Welcße Begenöen Rieöer= 
fcßleßens ßnö am öießteften beDÖlkert — am öünnften? 77. Wo wäcßft 
öie Beoölkerungs3iffer ftark? 78. Welcße Spracße wirö in öer Begenö 
öer Spree gereöet? 79. Welcße fireife ßnö überwiegenö katßolifcß?
80. fJn welcßer Staöt ßnö öie ^uöen Derßältnismäßig am 3aßlreicßften?
81. Renne fierrnßuterßeöelungen!

Uerwaltung. 82. 3U welcßem Regierungsbe3irk geßört öer fireis 
Hauer — Striegau — Steinau? 83. Welcße nieöerfcßleßfcßen fireife 
bilöen öie Gaußß — öie ßraffefjaft Blaß? 84. Welcße fireife gren3en 
an öie Prooin3 Sacßfen — Branöenburg — ßren3mark Pofen=Weß= 
preußen — Oberfcßleßen? 85. Welcße fireife gren3en an öas fluslanö? 
86. Welcßer fireis ift öer nörölicßfte — füölicßße — roeftlicßfte — öß= 
ließfte? 87. Renne öie nieöerfcßleßfcßen Staötkreife!

Das Baßnneß. 88. Renne .Knotenpunkte non Cifenbaßnen!
89. Durcß welcße Stäöte füßrt eine Reife non ßörliß naeß Jrankenftein
— non ßrünberg naeß Ramslau — oon Trebniß naeß Wartßa?
90. ßib öen Reifeweg non öeinem fieimatsort naeß öer fireisßauptßaöt 
an — naeß öer Regierungsßauptftaöt! 91. Renne Gängsbaßnen — 
Querbaßnen in Rieöerfcßleßen! 92. Welcße Bifenbaßnen folgen éfluß= 
tälern? 93. Welcße Cifenbaßnen überfeßreiten öie oberfcßleßfcße Brette? 
94. Welcße Ortfcßaften Deröanken Baßnßöfen ißr Bmporkommen?

Steöelungen. 95. Renne öie größte Staöt öer Pronin3 — öie 
kleinfte — öas größte Dorf! 96. 3n welcßer Begenö ßnö öie Ort= 
feßaften meift groß — klein — weit ooneinanöer entfernt? 97. Welcße 
Stäöte ßaben an öen Ringßäufern noeß Caubengänge? 98. Wo befinöen 
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fiel) befonbers Jcfjöne Äirdjen — Ratfjöufer — Scf)lö|Ter? 99. Welches 
fmb bie fjödjften Bilbungsanftalten ber Prooin3? 100. Wo empfangen 
bie taubstummen ifjre Rusbilbung — bie Blinben? 101. Wo beftnben 
lief) große Waifenßäufer? 102. Benne Wallfahrtsorte — Scfjlacfjtorte! 
103. Sprich über ßörliß — Ciegniß — Walbenburg!
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Rnļjang: Sagen.
1. 'Der fteinerne Kopf am Dom 3u Breslau.

9n Breslau lebte einmal ein efjrfamer ßolbfchmieb, ber einen armen, 
elternlofen Knaben in bie Üefjre nahm. Diefer aber war faul, wieber= 
fpenftig, F)atte ein böfes f)er3 unb fcfjaute mehr auf bes Weifters 
Töchterlein als auf feine Arbeit. Schließlich lief er baoon, irrte jahrelang 
in oielen Eänbern umher unb fcfjloß fid) enblicf) einer Räuberbanbe an. 
Als Jrcf) aber fein ßewiffen regte, kehrte er in bie fjeimat 3urück unb 
wollte bie Dokter feines ehemaligen Weifters freien. Der Weifter aber 
nerlangte, er foll ihm nachweifen, baß er feinen Reichtum ehrlich 
erworben habe. Wütenb verließ ber Qüngling bas fjaus feines gütigen 
Pflegevaters unb fucfjte Unterkunft bei bem Domturmwächter, ber ein 
Derwanbter non ihm war. 9n bunklerRacßt aber fdjlicfj fich ber Böfewicßt 
an bas fjaus bes ßolbfcßmiebes unb warf ben Teuerbranb hinein. 
Dann verfteckte er fidj in feinem Kämmerchen im Turm bes Domes, 
ptecfite ben Kopf burch bie enge Teufternifcfje unb faß 3u, wie bas Teuer 
immer weiter fid) ausbreitete unb faft bie gan3e Stabt vernichtete; freute 
ßch auch teuflifd) über bas «Jammern ber armen Wenfdjen, bie fjab 
unb ßut verloren hatten. Als er aber ben Kopf 3urüdt3iehen wollte, 
fiehe, ba hatte fid) ber fteinerne Rahmen ber Tenfternifcße 3ufammen= 
ge3ogen, unb wie er auch rcfjrie unb tobte, er mußte elenb erfticken. 
Das war bie furchtbare aber gerechte Strafe bes Böfewicßts.

Am Dom 3u Breslau aber fieht man noch Deute eine Rifche, aus 
welcher ber fteinerne Kopf eines jungen Rlannes herauslugt. Der Kopf 
trägt bie güge jenes verruchten Jünglings.

2. Das ßefpenß oon ßolbberg.
fjer3og Boleslaus ber Kahle oon Eiegniß war ein feßr heftiger 

unb ungebulbiger Ģerr. Einmal faß er in Bolbberg 3u Bericht über 
einen Rlann, ber eines ferneren Derbrechens angeklagt aber unfdjulbig 
war. Als bem fjer3og bie üerhanblung 3u lange bauerte, erklärte er 
ben Angeklagten einfach für fcßulbig unb befahl, ihn 3u enthaupten. 
Die gerechten Ratsherrn aber ließen ißn entfließen.

Als f)er3og Boleslaus fpäter wieber einmal nach ßolbberg kam, 
begegnete er auf ber Straße bem bamals Derurteilten, ber vor Angft 
unb Scßreck bleicf) wie ber Tob geworben war. „Was war benn bas", 
fragte entfeßt ber f)er3og, „gehen hier am hellen Wittag ßefpenfter um?" 
Einer ber anwefenben Ratsherrn fagte: „Diefer Wann, fjerr fjer3og, ift 
jener llnfcßulbige, ben 3f)r vor fahren habt fjinrichten laffen, man 
ßeßt ihn non Seit 3u Seit auf ben Straßen, ßewiß finbet er im ßrabe 
nicfjt eßer Ruhe, als bis er fich an feinem ungerechten Ricßter geräcßt 
hat." Der f}er3og erbleichte bei biefer Rebe bes Ratsherrn. Er fprang 
auf fein Roß unb verließ in wilber Tlucßt bie Wauern biefer unheimlichen 
Stabt, in bie er nie wieber 3urückkehrte. Die Bürger oon ßolbberg 
aber freuten Jtcf) beffen fehr, benn fte hatten ben fjer3og nie leiben mögen.
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3. Die Jungfrau unö öer Bär.
Dor Dielen ßunöert Jahren ftanö ßocß oben auf öer Spiße öes 

Sobten öie fcßimmernöe Burg öes eölen Peter IDlaft. 9m Burghof 
befanö frcfj ein mit Bittern umgebener Singer, in öem 3um Ergößen 
öer Bewoßner unö ßäfte öes Scßloßes ein paar Bären ßauften. Einer 
öiefer Bären ßatte befonöere Treunöfcßaft gefcßloffen mit einem Dienft= 
mäöcßen namens Bertruö, öie ißm 3Utoeiten auf ßeßeiß öer Sifjloßßerrin 
ein paar ffifcße als befonöere Cerfterbiffen Öen Berg ßeraufßolte. éinmal 
mar nun öas THäöcßen mieöer nacß Jifcßen gegangen unö Peß, öer 
öas fcßon wußte, ging ißr entgegen, mußte aber an öer ißm bekannten 
Stelle lange roarten, öa pcf) Bertruö oerfpätet ßatte. Rls ße enölicß 
kam, ftÜT3te er ßcß ungeöulöig auf öas fiörbcßen mit Öen non ißm 
fo feßr geliebten fifcßen. Da ißn öas ITläöcßen aber nocß neckte, geriet 
er in IDut unö griff es an. 9n ißrer Dot 30g Bertruö öie lange Daöel 
aus ißrem Scßultertucß unö ftacß ße öem Bären öurcß öas eine Rüge 
tief in Öen Kopf. IHit einem gewaltigen Prankenßieb fcßlug öer Bär 
öas Dläöcßen 3u Boöen, fank öann aber aucß felbft tot nieöer.

Die Burgßerrin ließ ißrer treuen Dienerin ein Denkmal aus Stein 
meißeln. Stark oermittert ßeßt man es nocß ßeute neben öem IDege 
ßeßen, öer nom Stäötcßen gobten nacß öer Spiße öes Berges füßrt: 
Eine Jungfrau mit einem großen <Fifcß auf öem Rrm unö öaneben ein 
toter Bär.

4. Riibe3af)l als pof3ßauer.
Ruf feinen IDanöerungen kam Rübe3aßl einmal in öie Staöt 

pirfcßberg. Dort lebte ein reicßer Bürger, öer aber als gei3ig unö 
habgierig weit unö breit bekannt war. Soeben ßatte er oon armen 
Bauern einen großen paufen §0(3 anfaßren laßen, öie fußrleute aber 
um ißren Coßn geprellt. <Jeßt fucßte er jemanö, öer öas pol3 um 
billiges ßelö kleinfcßlüge. Rübe3aßl befcßloß, Öen ßeißßals 3u beftrafen 
unö bot ißm feine Dienfte an. fils Coßn foröerte er nicfjts als eine 
pucke P0I3. IHit freuöen ging öer fiaufmann öarauf ein. —

Schnell riß Rübe3aßl fein linkes Bein aus öer püfte unö benußte 
es als Rjt. Er fcßlug fo wilö öarauf los, öaß in kur3er Seit alles 
P0I3 3erkleinert war. Dann luö er öen gan3en Dorrat auf feinen 
Rücken unö fpa3ierte an öem fcßimpfenöen unö flucßenöen fiaufmann 
norüber 3um pofe ßinaus. —

Rm näcßßen Rīorgen aber fanöen öie armen Bauersleute einen 
reichen Scßaß 3erkleinerten polßes nor ißren pütten. Rübe3aßl ßatte 
es ißnen ßineingelegt, um ße 3u entfcßäöigen für Öen Scßaöen, Öen 
ißnen öer gei3ige fiaufmann 3ugefügt ßatte. —



Die pronin3 Oberfcöfejien.
I. ßage, Greife, ßröße, ßanbfi^aften.

Beftimme öie geograpßifcße £age OberJcfjleJtens 3u Rieöerfcfjlefien! 
3ur Scfjneekoppe! 3u Königsberg i. Pr.! 3u Köln a. Rß.! — Dergleicfje 
öie recfjte unö linke Oöerfeite nacf) ifjrer Bröße!

3eige unö nenne öie Racßbarlänöer! — tDelcfjes Canö ßat öie 
längste oberfcßlefifcße ßren3e? öie kür3efte? geicßne öie Umriffe öer beiöen 
riatDiļcfjen Racßbarlänöer Polen unö tfcfjecßoflotoakei unö frfjraffiere öie 
eingekeilte Prooin3 Oberf^lefien! — Eage ift Scßickfal!* — Aufgaben, 
öie uns aus öiefer Eage unferer peimatpronins enoacßfen! * — 3e’<fme 
öie Umriffe Oberfcßlefiens (Sieße S. 18)! lüelcfje (Figur erßältft öu?

Oberfcßlefien ift öie 3toeitkleinfte Pronin3 Preußens. Rur 9700 qkm 
groß. Dergleidje mit Rieöerfcßleßen! Beftimme nacf) öem IRaßftab öie 
Entfernung öer gegenüberliegenöen Ecken imDiereck Öerprooin3=èki33e! *

Seicfjne in öen Prooin3*Umriß öas Ünöuftriegebiet ein! öas U3alö= 
gebiet! (f. Degetationskarte!) öas Bauernlanö! — Bas finö öie örei 
Eanöfcßaften unferer Peimatsprooin3! * —

II. Die ßanbfcßaften.
1. Das Oberfcßlepfcße Bauernlanö.

A. Haturbilö.
Eage. Das Oberfcßleßfcße Bauernlanö ift öer füöroeftlicßfte teil 

unferer Prooin3. Es liegt faft gan3 auf öer linken Oöerfeite. Der 
ßrunö unö Boöen geßört ßier meift Bauern. Daoon ßat öie £anö= 
fcfjaft Öen Hamen.

Bremen. Das Oberfdjleßfcße Bauernlanö gren3t im Offen an 
öas Oberfcßleßfcße IDalölanö unö öie Republik Polen, im Süömeften 
an öie Republik tfcßecßofloroakei unö im Horöoften an öie Prooin3 
Rieöerfcßleßen.

Boöengeßalt. Üon öer tfcßecßofloroakifcßen ßren3e aus JreFjt man 
bei fcßönem XDetter am füömeftlicfjen fjimmel ßoße Berge. Am größten 
ift öer Altoater. Er mißt 1500 m. Die Berge bilöen 3ufammen ein 
ßebirge. Es ßeißt nacf) feiner beöeutenöften Erhebung Altoater* 
gebirge. Oftlicß ift öiefem ein fjocßlanö oorgelagert, öas ßefenke. 
Üon Öen Bergen, öie ßcß auf ißm erßeben, finö öie Oöerberge öie 
füölicßften.

Das Altoatergebirge unö öas ßefenke liegen faft gan3 in öer 
tfcßecßoflotoakei. Rur einige üorberge erreichen öas preußifcße ßebiet. 
3u öiefen geßört öer fjol3berg bei 3iegenßals (540 m) unö öer 
pußlberg bei Eeobfcßüß (444 m). Diel ßößer (900 m) ift freilief) öie

’) JFiir öie Oberftufe.
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Bifcßofskoppe bei Reußaöt. Docß ße ift ein Brengberg, unö öer ßipfel 
liegt auf fremöem Boöen. Bon öer tfcßecßoflowakifcßen ßrenge öacfjt 
ßcß öas Oberfcßleßfcße Bauernlanö nacß Roröoften ßin ab. Statt öer 
Berge Jrefjt man nur nocß fjügel, unö guleßt ift öas £anö f(acf). Die 
tießte Stelle iß öas Oöertal.

Gemäßer. Die Oöer entfpringt im ßefenke auf Öen Oöerbergen. 
□F)t eiliger £auf in öer Dfcßecßoflowakei ßat öie Beftalt öes Rnfangs= 
bogens eines großen gefcßriebenen D. Die preußifcße ßrenge erreicht 
Jie bei Preußifcß=Oöerberg. Bang tritt ße in öie Prooing erft bürg uor 
Ratibor ein. Ruf öem ID ege öurcf) ße fließt öie Oöer abwecßfelnö 
nacf) Roröweften unö Roröen. Rls ein mäcßtiger Strom oerläßt ße 
Oberfcßleßen. 3ßr weiterer £auf geßt öurcß öie prooingen RieöerJcfjleßen, 
Branöenburg unö Pommern gur Oftfee.

Bei Cofel wirö öie Oöer fcßiffbar. päfen gur Belaöung unö Bnt= 
laöung öer Räßne beßtgt ße bei Cofel unö Oppeln. Die īra eßt befteßt 
ßromabwärts meift aus ftoßlen, aufwärts aus Eifenerg. Bin Raßn 
beföröert fooiel, wie ein ganger ßütergug.

Die Oppa kommt oom Rltoatergebirge. Dm ^ickgacklauf öurcß= 
eilt ße öas ßefenke bis gur Rliinöung. — Die ginna entßeßt im 
pügellanö oberßalb £eobfcßütj unö nimmt einen füööftlicßen £auf. — 
Die fjoßenplotj entfpringt im ßefenke unö enöet bei ßrappiß. — 
Die Blaßer Reiffe kommt aus Rieöerfcßleßen. Bis unterßalb Reiße 
fließt ße nacß Offen. Dann wenöet ße ßcß noröwärts öer nieöer= 
fcßleßfcßen ßrenge gu unö folgt ißr bis gur Rliinöung bei Scßurgaft. 
Sie iß in Oberßßleßen öer beöeutenöfte Rebenfluß öer Oöer.

B. Rulturbilö.
6rwerbs3weige. Rn Boöenfcßäßen ift öas Oberfcßleßfcße Bauern= 

lanö arm. 3m Reißer ftreife wirö bei Reung Braunkoßle geföröert, 
bei ßroßkungenöorf Rlarmor gebrocßen. Der Eeobfcßüßer Rreis beßßt 
bei Bieskau Bafaltbrücße, bei Dirfcßel ßipsgruben. 3n lDacßtel=fiungen= 
öorf bei Reuftaöt entquillt öem oberfcßleßfcßen Boöen fein eingiger 
ßefunöbrunnen, öie Blücßerquelle. Sie erweift ßcß üortrefflicß gegen 
ßlieöerreißen. — 3m Oberfcßleßfcßen Bauernlanö kommen tüälöer nur 
feiten nor. tDingige ttlälöcßen bilöen im ftreife £eobfcßüß fcßon eine 
Seßenswüröigkeit unö ßnö beliebte Rusflugsorte. Der Boöen öer £anö= 
fcßaft ift faß überall frucßtbar. Darum eignet er ßcß gum Rckerbau 
unö ßartenbau. Die Räter geßören überwiegenö öem Bauernßanö. 
ßleiß, Sparfamkeit unö Strebfamkeit gieren öiefen; er ift ftolg auf 
Teinen Beßß unö fcßreitet mit öer geit fort. Die Dörfer ßnö groß. 
Sie geigen ßattlicFje ßeßöfte mit mafßoen ßebäuöen unö Sdßeferöäcßern. 
Rlle ßetreiöearten, Raps, 3uckerrüben, ßlee unö £ein geöeißen oor= 
trefflicß. Rm Ranöe öer größeren Stäöte, befonöers bei Reiße unö 
Ratibor, betreiben öie ßärtner erfolgreicß Öen ßemüfebau.

Ruf öie Blüte öes £anöbaues ftüßen ßcß öie uorßerrfcßenöen 
Dnöußriebetriebe: öie Rīolkerei, Riüllerei, RTälgerei, Brauerei, Brennerei, 
Rartoßelflockerei, öie Stärkefabriken, Suckerfabriken, Rlafcßinenfabriken. 
Die beßßlofe Beuölkerung ßat ßcß gum Teil öer ßabrikarbeit gugewanöt.



Siebetungen. patfcßkau, an ber Blaßer Reiffe, ßat fef)ens= 
werte Refte feiner alten Riauern unb Türme bewahrt. Unter ben ße= 
werben blüFjt bie Schuhmacherei. — Reiffe, an ber 6īatjer Reiffe, ift 
bie fchönfte Stabt non Oberfcfjleßen. Sie fjat eine große 3aF)l fjerr= 
lieber Kircfjen. Don ben weltlicfjen Kunftbauten ift befonbers bie Käm= 
merei beachtenswert. Beliebt ift bas Reiffer Konfekt. 3n neuerer Seit 
ift in Reiffe bas Canbesfinangamt für Oberfdjlefien eingerichtet worben. —

rieilTe: Kämmerei, Ratfjausturm unb Jakobskirdje

Hm Ranbe bes Bebirges liegt giegenhats. Don feinen Bewohnern 
Jinb niete in ber Ģolginbuftrie (fjol3fd)leifereien, Papierfabriken, Säge= 
werke, Spunbfabrik, Kiftenfabriken) tätig. Durch feine Kaltwaffer= 
heilanftalten ift es ein ftark befugter Kurort geworben. — Das flcher= 
ftäbtefjen ßrottkau bejvtjt eine große <Pürforgeer3iehungsanftalt. — 
Talkenberg ift bie kleinfte Kreisftabt Oberfcßleftens. — Reuftabt 
ßat eine wunberfefjöne Gage am Tuße bes Bebirges. Die ßroßinbuftrie 
ift nertreten burcf) eine Ceinen= unb tifch3eugfabrik. Don ben Bewerben 
erfreut ßcf) bie Schuhmacherei beften Rufes. — 9n Oberglogau, an 
ber poßenploß, bienen fjanbel unb Bewerbe ber Derforgung ber lanb= 
wirtfcfjaftlichen Umgegenb. — Geobfcfjütj, an ber ^inna, hat große
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Das Sdjīogtor unö 6er StoAfjausturm in Obergtogau.

lRüfjlen unö Hläl3ereien, fowie (Fabriken für Rlollwaren. — ßatfcber 
ergeugt Sipswaren, 'Ceppicfje unö piüfcfj, fowie Scbokolaöe. — Rati= 
bor ift in Oberftfjlefien öie erfte Staöt an öer Oöer. gier befinöen 
fuf) öie ober|cf)le|tfdjen Taubftummenanftalten, fowie ein 3ucf)tf)aus. 
ün öen Fabriken nerarbeitet man Tabak unö [teilt Scbokolaöe unö 
guckerwaren, fowie Stablwaren fier. — 9n Co fei ift öem Oberften 
non Reumann ein Denkmal errichtet woröen. ér fiat 1807 öie öa= 
malige feftung rufjmooll gegen öie Jran30fen oerteiöigt.

2. Das Oberfcf)[eßfcf)e tüaföfanö.
A. Raturbilö.

Cage. Das Oberfcblefifcbe IDalölanö ift öer norööftlicfje Teil öer 
Pronin3 Obeifcfjlefien. Es liegt faft gan3 auf öer rechten Oöerfeite. 
Der Dame weift öarauf bin, öafj öie Danöfcfjaft außergewöfinlid) reicfj 
an UJälöern ift.

0ren3en. Die Canöfcfjaft gren3t im Roröoften an öie Republik 
Polen, im Süöoften an öas Oberfcf)[efif<f)e Unöuftrielanö, im 8üö= 
weften an öas Oberfdjlefifcfje Bauernlanö, im Roröweften an öie 
Prooin3 Rieöerfcfjlefien.

Boöengeflalt unö ßewäfler. Die recfjte Oöerfeite bilöet eine 
Platte. Diefe fenkt fuf) nach Roröen, aber auch naefj Rieften. Der 
tieffte punkt liegt öemnacf) beim Austritt öer Oöer aus öer Prooin3. 
3n öer Räfje öer polnifcfjen 6ren3e 3ief)t fufj eine XDafferfcf)eiöe bin. 
Don iFjr geben öie Rlalapane unö Stober 3ur Oöer, öie Dißwartbe 
unö prosna 3ur Wartbe. Der Oberfcblefifdien platte ift öer Cbelm 
aufgefetjt. Das ift ein Danörücken aus IRufcbelkalk. ér ptreicfjt oon 
Rrappitj gen Offen bis an öie polnifdje 6ren3e. Süöwärts fällt er 3ur 
filoönit} ab, noröwärts fenkt er fui) 3ur Rīalapane. Seine weftlidjen 
Rusläufer burdjbricbt bei firappib öie Oöer. Die Rieöerung öes Stromes 
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überragt berBnnaberg. Diefe Bafaltkuppe öes Cfjelms ift öer fjödjJte- 
Punkt öer rechten Oberfeite (410 m). Cr trägt ein nielbefudjtes lDall= 
fahrtskirchlein, eine ftaloarie unb ein <fran3ishanerklofter.

B. Rulturbilb.

Bas Rathaus in Oppeln.

ßrwerbs3weige. ITlit Bobenfchähen ift bas Oberfchleßfche tüalb= 
lanb nur fpärlicf) ausgeftattet. Bei Canbsberg lagert Gifenerg. ftalköfen 
qualmen auf bem Cfjelm, befonbers bei Oogolin unb Oroßftrehlih- Bus 
bem ßreibemergel bei Oppeln wirb gement fjergeftellt.

Per Boben ift meift fanbig unb wenig fruchtbar. Darum ift er am 
beften 3ur ÜJalbwirtfcfjaft geeignet. Der norfjerrfdjenbe IDalbbaum ift 
bie ßiefer. Diele Käufer in ben unanfefjnlicfjen Dörfern frnb Block= 
bauten. Buch t)ol3kirchen finb keine Seltenheit. Sie bilben in ber 

Regel bas fdjönfte Tleckchen 
im Orte, oft feinen einigen 
Schmuck. DieBenölkerung 
hängt mit Ciebe an biefen 
ftimmungsöollen 6ottes= 
häufern. — Der Boben ge= 
hört überwiegend 3u 6roß= 
gütern. Der Bauernftanb 
ift nur wenig bemittelt. 
Die Canbwirte müffen fich 
in ber Regel mit bem Bn= 
bau non Roggen, pafer 
unb ßartoffeln begnügen. 
Brennereien finb auf ben 
ßutshöfen häufig an3U= 
treffen. Die Rieberungen 
an ber Ober finb mit ßorb= 
tDeibenļbepflan3t.Um£efch= 
nitj blüht ber Obftbau.

Siebelungen. Op = 
peln liegt an ber Ober 
unb am ßnotenpunkt non 
fieben Gifenbahnlinien. Bis 
Oberfcfjlefien noch ein 
befonberer Staat war, 
wohnte im Oppelner 
Schlöffe fein f)er3og. geht 
ift Oppeln bie Ģauptftabt 
unferer Prooin3. Dem= 
nach hoben hier ber Ober= 
präßbent, bie Regierung 
unb Diele anbere Behöfben 
ihren Sih, unb es ift eine
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T)as Ratfjaus in Rofenberg OS.

Beamtenftaöt. Don Öen Unternehmungen öer Ünöuftrie gebührt Öen 
3ementfabriken befonöere Erwähnung. — ßrappiß, an öer Ulünöung 
öer poßenploß in öie Oöer, befißt Fabriken für öie perftellung unö 
üerarbeitung non Papier unö Pappe. — Die gweitgrößte Staöt öer 
Canöfcßaft ift ßreugburg, an öer Stober. Seine nielfeitige Snöuftrie 
befaßt ßcf) gumeift mit öer Üerarbeitung öer Ergeugniffe öer Umgegenö. 
Rucf) beherbergt öie Staöt eine Srrenanftalt. — Rofenberg, an öer 
Stober, 3ief)t aus öem Brengoerkeßr manchen Rußen. Ein eigenartiges 
Bauwerk ift öie bei öer Staöt gelegene hölgerne RJallfaßrtskircfje gu 
St. Rnna. — ßuttentag ift ein ftilles Stäötchen, öas weite lüälöer 
umhegen. — Das Erwerbsleben non Broßftreßliß beruht gum guten 
Teil auf Öen ßalkwerken öer Umgegenö. Sn öer Staöt befinöet Jicf» 
auch ein Sucßtßaus. — Eefcßniß liegt am Jitße öes Rnnaberges unö 
beherbergt eine Ergießungsanftalt für Scßwacßbefähigte. — Sn Do ft 
ift eine Srrenanftalt untergebracßt. Die Burgruine ift ein beliebtes 
Rusflugsgiel.

3. T)as Oberfcpleftfcfje Ünbuftrielanb.
A. Uaturbilö.

Sage unö ßrengen. Das Oberfcßlefifche Snöuftrielanö ift öer öft= 
licfjfte Teil öer Prooing Oberfcßleßen. Der Rame weift öarauf hin, öaß 
hier öie ßewinnung unö üerarbeitung öer Boöenfcßäße öie pauptquelle 
öes Erwerbes ift. Die nur kleine Canöfcßaft grengt im Roröoften unö 
Süöoften an öie Republik Polen, im Süöweften unö Roröweften an 
öas Oberfcßleftfcße töalölanö.

Boöengeftalt. Das Oberfchlepfcfje Snöuftrielanö bilöet nach feiner 
Boöengeftalt einen Teil öer Oberfcßleftfcßen Platte. Es ift im Often, 
bei Beuthen, am ßöcßften unö öacßt Jrch non öa nach lüeften gu ab.

BewälTer. Den füölicßften Teil öer Canöfcßaft öurcßfließt öie 
Birawka. Sie hat ihren Urfprung in Polen unö geht weftwärts gur



Oöer. — Die ßloöniß kommt ebenfalls aus Polen. Snnerßalb öes 
Snöuftriebe3irks fließt ße nach Doröweften, nimmt fpäter öie ujeftHcf)e 
Richtung an unö erreicht öie Oöer bei Cofel. - Reben öer ßloöniß 
läuft non Oleiwitj bis 3um Cofeler Oöerhafen öer ßlobnißkanal. 
Das ift ein künftiger Oraben, öer fein tüaffer aus öer ßloöniß er
hält. 6r ift anöertßalb Dieter tief unö 3efjn Dieter breit. Auf ißm 
fahren ßäßne. Sie beföröern 3ur Oöer ßin in öer Regel ßofjle, nacf) 
Oleiwiß fjin meift eifener3.

Die JuiienFjiitte in Bobrek

B. fiulturbilö.
6rtoerbs3wetge. Sn öer Oegenö non Beutfjen über ßletwth bis 

Pilcßotoiß birgt öie oberfcfjleßfcfje Oröe Steinkohlen. Die Jlö3e 
lagern in geringer Tiefe, unö manche ßnö fefjr mächtig. Die Bohlen- 
gruben beßtjen fenkrecfjte Schächte unö wagerecfjte Stollen. Sn Öen 
Jlö3en toirö öie Roßle nom gäuer abgefprengt oöer mit öer ßeilfjaue 
losgefcfjlagen. Der Schlepper füllt ße in <Föröera>agen. Diefe werben 
auf fchmalfpurigen Bapngleifen öurcf) elektriftfje ßraft 3ur fförberfcfjale 
geßfmfft. Ruf ihr toirö öie fiohle im Schacht öurcf) eine Dampf- 
mafcfjine 3Utage gesogen. Den Qohlraum im ausgebeuteten JI03 oer- 
(eßt man mit eingefpültem Sanö.

Die Cr3e lagern weniger tief als öie ßohlenflö3e. DIitunter ge= 
winnt man beiöe Boöenßhätje an ein unö öerfelben Stelle öes Snbußrie- 
lanöes. Sn Öen fjütten wirö aus Öen O^en Dletall hergeftellt, oft 
auch öas Dletall gleich nerarbeitet. Do3U ift oiel Steinkohle erforöer- 
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(icf). Deshalb legt man öie fjütten gern in öer Ttäfje non Rofjlen= 
gruben an.

Das Eifenerg ift in unferer Proning im £aufe öer Jafjre all= 
mählich knapp geworben. Unfere Eifenljütten müffen ifjren Beöarf faft 
gan3 aus öer ferne begiehen, meift aus öem Ruslanö. Sie ergeugen 
öie oerfcßieöenen Arten non Eifen unö verarbeiten es. Zu öiefem 
Zwecke enthalten ße fjocfjöfen, Stahlwerke, Walgwerke, Gießereien, 
Wafcf)inenbauanftalten unö allerlei Derfeinerungsbetriebe. flurfj gibt 
es in öer püttengegenö (Fabriken, öie nur beftimmte Waren, 3. B. 
Retten, Röhren, Reffet, herftellen.

Ergiebige funöftellen non ginkerg fmö in unferem Onöuftrielanö 
bei Beutßen norßanöen, öocf) mangelt es gegenwärtig an Zinkhütten. 
Bleierg finöet öer Rofjlenbergmann gelegentlich in feiner Grube. Es 
wirö an öie Bleihütte abgeliefert. Dolomit, eine Ralkart, wirö an 
vielen Orten gefunöen. Wan braucht ihn beim Schmelgen öes Eifenerges.

Zur Rrbeit in öen Gruben, fjütten unö (Fabriken ift eine große 
Zahl oon Rrbeitern unö Beamten erforöerlich- Darum ift öie Beoöl= 
kerung öes ßnöuftrielanöes fehr öidjt. Stunöenlang giehen ßch öie 
Onöuftrieöörfer hin, oft feöiglicf» öurch Brucßfelöer gefcfjieöen. Die 
grauen, ftaubigen Straßen ßnö beiöerfeits mit mehrftöckigen, ner= 
räucherten Wietshäufern befetjt. Rur feiten unterbricht öas Grün eines 
Gärtchens öie Reihen öer Gebäuöe. Das Geräufcf) öer fjütten unö 
(Fabriken wirkt auf Öen fremöen wahrhaft betäubenö. Der Derkefjr 
bleibt hinter öem einer Großftaöt nicht 3urück, Ein engmafchiges Retg 
non Runftftraßen unö Eifenbahnen ift ihm öienftbar. Die elektrifche 
Straßenbahn rerbinöet faft alle ßnöuftrieorte miteinanöer. 9n Öen 
Gruben unö fjütten finöen auch fiele Ceute nom Ranöe öes 3nöuftrie= 
gebietes gut begahlte Arbeit. Sie kehren nur für öie Sonntage unö 
(Feiertage gu ihrer (Familie ins fjeimatöorf gurück. Ohre kleine £anöwirt= 
fcftaft beforgt hier öie Trau mit öen Rinöern oöer öem alternöen Bater.

Die S<ž)rottjoĪ3ltir<f)e im Beutfjener Staötpark.
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CoferOöerljafen.
(8uft6ili> beS Sterot'artoflrapfiifcljen SnftituM SI.=ßS. in SBrežIau.)

'Ceilanlīc^t eines güttentDerkes.
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Dos Portal bet Sdjloßruine toli.

Siebelungen. Bleiwiß liegt an ber ßloönitj unb am Rnfang 
des ßlobnißkanals. 6s ift bie bebeutenbfte ßnbuftrieftabt unb ßanbels= 
rtabt ron Oberfdjlefien. Sein probuktenmarkt unb [eine Pferbemärkte 
ßnb maßgebenb für bie Preife. Rucß eine IUafchinenbau= unb fjütien= 
fcfjule befinbet ficf) in ber Stabt, fowie ein IRufeum. — ßinbenburg 
ift eine ber oolkreidjften Stabte Oberfcf)lefiens unb bocf) bie jüngfte. Erft 
1922 ift bas frühere Riefenborf Stabt geworben. Seinen Hamen fjat 
es ficf) 3U Sfjren bes großen 
Jelbmarfcfjalls im Hielt» 
kriege erwählt. Die Stabt 
Jiefjt noch etwas unfertig 
aus, hat aber eine niel= 
Derfprecfjenbe Zukunft nor 
ficf). 3f)re Rrbeiterfcßaren 
oerbienen bas Brot gumeift 
in ber ßof)lengrube ober 
in ber Eifenhütte. — Das 
ftets gang beutfcfjfpracßige 
Scßönwalb ift bas größte 
Bauernborf Oberfcßlefiens. 
— Beutßen erhebt ficf) 
auf ber lüafferfcßeibe gegen 
bie DJeicfjfel. Es ift eine alte, 
wohlgebaute unb wof)l= 
ßabenbe Stabt mit 3af)lrei= 
cfjem IHittelftanb. Dor ben 
übrigen Orten bes 3nbu= 
ftriegebietes barf fie fuf) 
3weier Dor3üge rühmen: 
ber ausgebeßnten Prome= 
nabe unb bes leiftungs- 
fähigen Theaters. — Das 
3U Biskupitj gehörenbe 
Borßgroerk erinnert an 
beffen Brünber, ben Soko- 
motinenbauer Borfig. —
Peiskretfdjam ift bie Ranbftabt bes Ünbuftriebe3irks gen Horb meßen, 
fein Tor auf öem IDege nach Oppeln, Breslau, Berlin. Die Bergfcßule 
non Deutfcf)=Oberfchlefien hQt Öler ihren Siß. Die Oegenb liefert ben 
Oruben Sanb 3um Spüfoerfatj. 3n ihr befinbet Jtcf) auch außer
gewöhnlich Jtarke Quelle, weldje bie meiften Snbuftrieorte mit nor3üg- 
licfjem IDafler nerforgt.

III. Das ßlitna Oberfcljrefiens.
Cuftwärme. Oberfchleßen hat ein gemäßigtes ßlima. Der wärmfte 

IRonat ift ber guli, ber kältefte ber (Januar. Hlilö ift bie IDitterung. 
im Obertal, rauh auf ben Dorbergen bes ßefenkes.
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Hteberfdjläge. Bie Winbe wehen meift aus weftlicfjer Richtung. 
Sie bringen bie Rieberfchläge unb im Winter milbe Witterung. Rörb= 
liehe unb öftlicfje Cuftftrömmungen haben heiteres Wetter unb im Winter 
Kälte 3ur jolge. Bie nieberfcfjläge fehlen in keiner Jahres3eit. Rm 
meiften Regen fällt non Gnbe Juni bis Enbe Juli. Rnbauernber Regen 
im «Juli ift fcfjon oft ben fchönften Ernteausßchten nerhängnisDoll ge= 
worben. Der September nerläuft in ber Regel bei heiterem Wetter. Bie 
Rieberfchläge ßnb auf ben Bergen reichlicher als an ber Ober. Rebel 
ftellt ßuf) befonbers häufig im 9nbuftriegebiet ein. Die Entwickelung 
non Rauch unb Staub ift bie llrfache hieroon.

IV. Die BetDoßner Oberfcf)lefiens.
Sahl, Bidjte, Bewegung. Oberfcfjleßen 3äf)lt 1 371 000 Einwohner. 

Sie ßnb auf bie ein3elnen Gegenben ungleich »erteilt. Bas Walblanb 
ift nur fchwacf) benölkert, bas Bauernlanb mittelftark, bas 9nbuftrie= 
lanb feßr ftark. hierher 3ief)en beftänbig junge Deute aus ben beiben 
anberen Canbfcfjaften. Sie finben Gelegenheit 3u gutem Derbienft. Reue 
päufer muffen alle Jahre gebaut werben, fonft tritt Wohnungsnot ein.

Sprache. Ber IRutterfprache nach unterfcheibet man in Ober= 
[(hießen bie einfpracßige unb bie 3weifpracf)ige Gegenb. Eine gerabe 
Cinie non ber Reiffemünbung nach ßatfrfjer bilbet ungefähr bie 6reu3e. 
Weftlich non ihr wirb nur beutfch gesprochen; öftlich uon ihr leben 
Beutßhfpracfjige überwiegenb in ben Stäbten, Polnißhfprachige nor= 
nehmlicf) in ben Börfern. Efchecfjifcf) ift bie IRutterfprache in einer 
fln3af)l non Börfern fübweftlich uon Katfcfjer. Burch bie Schule ift 
überall bie Kenntnis bes Beutfchen allgemein geworben.

Religion. Üon ben beiben tfjriftlichen Bekenntniffen überwiegt bas 
katfjolifche ftark. 9ßm gehören non 100 Oberfcfjleßern 89 an, währenb 
10 auf bas eoangelifche entfallen, unb einer ifraelitifch ift. Bie 6oan= 
gelifcfjen ftellen nur in einem fireife, nämlich ßreu3burg, bie IRehrfjeit 
bar. Bie 9uben leben als fjanbeltreibenbe meift in ben Stäbten.

Gefcfjicfjte. Dor 3000 Jahren wohnten hier in Schießen Dölker, 
bie einft non ber unteren Bonau (3eige bie Gegenb!) hert>eige3°9en 
waren. Rufgefunbene Bon= unb Bron3e= Gefäße 3eigen, baß ße fcfjon 
eine gewiffe Runft befaßen. 9m 8. Jaßrß. n. Cßr. 3ogen, non ber WeicßfeR 
münbung kommenb, bie erften Germanen ins Obertal. 9ßnen folgten 
bie „Danbalen". Bie Gräber aus biefer Seit 3eigen Gefäße unb feßr 
kunftoollen Scßmuck. (Rusgrabungen anmelben, gefunbene Gegenftänbe 
abgeben!)

9m 6. Jafjrf). n. Cßr. 3ogen bie Danbalen nach Weften. üon polen 
her rückten bie Slaoen nach- Kultur unb Kunft biefes Dolkes ftanb 
nicht fo hoch, wie bie Rusgrabungen aus ber flanifcßen Seit (6. bis 
12. Jafjrhunbert) beweifen. Bie Slanen legten „Schaden", Gräben, 
Wälle unb Derfjaue (ein berühmter non Reiße bis pitfcfjen!) an. Ber 
germanißhe Stamm ber Silingen blieb im Obertal 3urück unb hat bem 
Canbe ben Kamen gegeben.
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Um bas (Jafjr 1000 normen öle Skroen bas Chrißentum an. Seit= 
dem f)errfcf)ten in Schießen bie polnifcßen fjer3öge („Piaffen"), bie auch 
halb germanifdje Siebter ins £anb riefen; fo namentlich fjeinricfj I.. 
ber Gemahl her bl- pebwig. Die Germanen machten bas £anb urbar, 
grünbeten mefjr als 1000 Dörfer unb niete Stabte. Die allergrößten Der= 
bienße um bie Kultur bes Canbes errnarben ßcfj bie ßlöfter Ceubus, 
Grüßau, £)einriefjau unb Drebnitj. Die f lacifcfje Beoölkerung oerfchwanb 
immer mefjr, unb um bie Witte bes 14. ßafjrfjunberts war bas fdjleßßfjc 
£anb rein beutfefj.

V. Die Üertralfung öer Prooing.
Oberfcßleßen war früher mit Rieberfcfjleßen 3u einer Pronin3 ner= 

einigt. Racfj bem IDunfeh [einer Benölherung ift es nach bem Welt= 
krieg 3ur befonberen Pronin3 erklärt worben.

Der fjöcfjfte Beamte in Oberfcfjleßen ift ber Oberpräfibent 3u 
Oppeln. 3fjm unterftefjen unmittelbar mehrere Befjörben, beren Rlirh= 
famheit fief) auf bie gan3e Pronin3 erftreckt. Die wicfjtigfte ift bas 
Pronin3ial=Scf)ulkollegium. Cs beaufficfjtigt bie pöljeren Cefjranftalten,
3. B. bie Bymnaßen, £y3een. Rudj bie 'Caubftummen=, 9bioten=, 9rren=, 
Türforgeer3ie[jungs= unb IDaifenanftalten, fowie bie ftaatlicfjen Der= 
ßcfjerungsanftalten ßnb bem Oberpräßbenten unterftellt.

Der Oberpräßbent ift 3ugleicfj Regierungspräßbent in Oppeln. Die 
Regierung nerwaltet bas Wilitär=, SicfjerF)eits= unb Derkefjrswefen, bas 
ßirrfjen= unb Dolftsfcfjulwefen, bas Steuer=, Domänen= unb Torftwefen.

Die Proniu3 Oberfcfjleßen beftefjt aus 15 Eanbhreifen unb 5 
Stabtkreifen. Die Derwaltung bes £anbkreifes leitet ber £anbrat. 
Ginen Stabthreis 3u bilben, iß jebe Stabt berechtigt, fobalb ße 25000 
Einwohner 3äfjlt. Sein oberßer Beamter ift ber Oberbürgermeifter.

Die ßreife Oberfcfjleßens ßnb:
1. im Bauernlanbe: bie Ganbhreife Reiße, Brotthau, Talkenberg, 

Reußabt, £eobfchüh, Ratibor unb Cofel, fowie bie Stabthreife 
Reiße unb Ratibor;

2. im IDalblanbe: bie Eanbhreife Oppeln, ßreu3burg, Rofenberg, 
Buttentag unb Broßftrehlitj, fowie ber Stabtkreis Oppeln;

3. im ßnbuftrielanbe: bie £anbhreife Beutßen, fjinbenburg unb Doß= 
Gleiwitj, fowie bie Stabtkreife Gleiwitj, fjinbenburg unb Beutfjen.

VI. Das Bafjnnep.
Dom Bahnßof in Oppeln gehen ßeben Bahnlinien aus.
1. Die Oppeln=Brieg=Breslauer=Bahn benutzt bie finke Oberfeite.
2. Die Oppeln=fiarlsmarht=Breslauer Bahn läuft auf ber rechten 

Oberfeite.
3. Die Oppeln = Coftauer Bahn geht über ßellowa, ßreu3burg, 

Pitfcfjen, Coßau nach Polen.
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4. Die Oppeln=Brynneher BaFin füF)rt über Doffotosha, Brynnefc 
nacfj Carnomiß.

5. Die Oppeln=Beutfjener Bafjn nimmt ifjren ID eg über 6roß= 
ftrefjlitj unö peishretfcfiam.

6. Die Oppeln=Oberberger Bafjn gefjt an ber Ober über âanbrgin, 
Ratibor unb tritt bei Oberberg in bie 'Crefjecfjof’lotDakei über.

7. Die Oppeln=Reiffer Bafjn.
Tür ben Derhefjr non Rieften nacfj Offen ift bie Patfcfjhau= 

Beutfjener Bafjn bebeutfam; fte berührt Reiffe, Reuftabt, Oberglogau, 
Cofei, ßanbr3in, Oleiroitj; Rb^meigungen nerbinben Reiffe über 6rott= 
hau mit Brieg, Bleitoiß unb pinbenburg. — Eine wichtige Cinie füfjrt 
non Cgiasnau über Rofenberg nacfj Rreugburg unb in Rieberfcfjlefien 
weiter nacfj Breslau.

VII. Scfjiffafjrtstrege.
Reben ben Cifenbafjnen ßnb Tlüffe unb Ranäle wichtige Derhefjrs= 

ftraßen. fjauptftrang ift bie Ober. Sie ift fcfjiffbar für kleine Räfjne 
non Ratibor, für größere non Cofei ab. Die „Oberhäfjne" fjaben eine 
Cänge oon 55, eine Breite uon 8 unb einen Ciefgang non IV2 m. DFjre 
fDafferoerbrängung beträgt faft 800 t. (Crhläre bas!) RJieoiel Rentner 
ßnb bas?

Der wichtige Rlobnit3=Ranal füfjrt bie Oüter bes fjüttenbe3irhs 3ur 
Ober. Umfcplagsfjafen (erkläre bas IDort!) in Cofei = Oberfjafen. — 
Stelle bie Cänge bes Ranals feft! Die fjimmelsricfjtung feines Caufes! 
Welche Orte berührt er? Welcfje Bebeutung fjat er für Oberfcfjleßen? 
Warum benutzt ber panbel bie IDafferftraßen lieber als bie Cifenbafjn? —

Welche Oüter kommen auf bem fDa|Teru)ege in unfere Prooin3? 
Welche er3eugniffe oerlaffen ße auf bemfelben Wege?

Die Tracfjt auf bem Waffermege beiber Prooin3en Schießen beträgt 
jährlich 3irha 6 Rlill. t (Cifenbafjn 3irha 60 RTill. t). Wieoiel Räfjne 
3U 800 t gibt bas? —

1. Stäbte.
ßteiwiß 81 600 Siegenfjals 9200
fjinbenburg 72900 Cofei 8200
Beutfjen OS. 62 600 Ratfcfjer 8 000
Oppeln 41 500 Oberglogau 6900
Ratibor 40 900 Patfcfjhau 6 800
Reiffe 32500 Peishretfcfjam 6 300
Reuftabt 17100 Oroßftrefjliy 6100
Ceobfcfjütj 12 700 Rofenberg 5900
fireu3burg 12300
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2. Dörfer.
Zaborße 29 200 Karf 6 800
Roßberg 23400 Sosnißa 6 400
Hlikultfcßüß 17800 Reuborf Kön. 6 400
Biskupiß 17300 Scßomberg 5 900
IRiecßowiß 14700 Oftrog 5400
Bobrek 14000

IX. Hn^ang.
1. Das gultfcßinev Eänöcßen.

Befdßicßtlicßes. 9m ffriebensoertrage 3u Derfailles diktierten bie 
Jeinde Preußens, daß es das gultfcßiner Cänbcßen an die tfcßecßo= 
flowakei abtreten müße. Die Bewoßner wollten bei Preußen bieiben. 
Rber ißre Bitten wurden rticfjt beacßtet. Truppen der tfcßecßoflowakei 
befeßten 1920 gultfcßin.

Raturbilb. Das fjultfcßiner Gänbcßen liegt fiiblicß der Pror>in3 
Oberfcßleßen. Der ßeftait nacß bildet es ein Diereck. Die Süboftfeite 
befpült die Oder, die Sübweftfeite die Oppa; die Rorbweftfeite gren3t 
an den Kreis Geobfcßüß, die Rorboftfeite an den Kreis Ratibor. Zu 
biefem geßörte es aucß nor der Abtretung. Das Gänbcßen mißt 320 qkm. 
Der Boden ift ßügelig. eine üiel befucßte göße ift die Gandecke 
(290 m). Sie erßebt [icß [teil am linken Ufer des Stromes gegenüber 
der lUündung des ftürmifcßen Beskibenflußes Oftrawißa.

Kulturbild. Bei petersßofen an der Gandecke lagern Stein = 
koßlen. Das üorkommen ift auf einen kleinen Raum befcßränkt. Der 
Boden ift überwiegend frucßtbar. Die minder ergiebigen Stricße nüßen 
die ßroßgrunbbeßßer durcß IDalöwirtfcßaft aus. Rber die Gand = 
wirtfcßaft fteßt an erfter Stelle. Ulan baut alle Rrten oon Betreibe 
an, aucß Klee, Raps, Zuckerrüben und Kein. — Die fiaty. der Be= 
woßner beträgt 51000. Sie (inb mit wenigen Rusnaßmen katßolifcß. 
Die RTutterfpracße ift meift das tfcßedjifdje. Docß ift das Deutfcße 
allgemein bekannt und toird niet gebraucßt. Die einige Stabt im 
Gändcßen ift gultfcßin, unfern der Oppa, mit 4800 Binwoßnern.

2. Oftoberfcglenen.
Befdjidjtlidjes.

Der Frieden non Berfailles (1919) gebot für den gemifcßtfpracßigen 
teil des alten Regierungsbc3irks Oppeln eine flbftimmung. 9n biefer 
follte bie Benölkerung Jicß entfcßeiben, ob ße 3u Deutfcßlanb ober 3u 
Polen geßören wolle. Die ftarke Rleßr3aßl ftimmte (1921) für Deutfcß= 
lanb. Mm Oberfcßleßen mit Bemalt 3u polen 3u bringen, warb ein 
putfcß ins Werk gefeßt. Der IPiberftanb ber Deutfcßen unb ber 8in= 
fprucß ber Staatsmänner nereitelte bie Rbßcßt. Mnfere Begner 3er= 
fcßnitten nun bas einßeitlicße Ganb in einen deutfcßen unb einen pol= 
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nifcfjen Teil. Der erftere bildet jetjt öie Prouin3 Oberfcßleßen. Ter 
letztere, Oftoberfcßleßen, ipt mit bem Tefd)ener ßebiet 3u einer befonöeren 
XDojeujobjcfjaft Bereinigt worben. Tiefe bildet einen Teil Polens.

Katurbilb.
Greben, Große. Oftoberfcßleßen gren3t im Offen an Kongreß» 

polen unö Sali3ien, im Silben an bas Tefcßener Canb unb bie Tfcßecßo» 
ßowakei, im Weßen unb Korben an bie preußifcße prooin3 Ober» 
fließen. Bei Beutßen ift bas Canb eingeengt, fo baß ein kleinerer 
Korbteil unb ein größerer Sübteil 3u unterfcßeiben ßnb. Ter ffläcßen» 
inßalt beträgt 3200 qkm.

Boöengeßalt unb Gewäßer. Ter Bobengeftalt nacß ift Oftober» 
fließen ein Teil ber Oberfcßleßfcßen Platte. 9m Korben ift ber 
Grojeßberg bie ßöcßfte Erßebung. Tie Entwäßerung gefcßießt burcß 
bie Klalapane unb Cißwartße. 9m Sübteil nerläuft non Beutßen nacß 
ben Beskiöen bie Waßerfcßeiöe 3wifcßen bem Obergebiet unb bem 
Weicßfelgebiet. 9ßr geßört ber Rebenberg bei ßönigsßütte an. Ton 
ben Beskiöen eilt 3ur Ober bie Olfa, bie ben Strom an ber tfcßecßo» 
flowakifcßen 6ren3e erreicht. Huf ber Waßerfcßeiöe neßmen Ruba, 
Birawka unb ßlobniß ben Rnfang. 9enfeit ber Waßerfcßeiöe fammelt 
bie Weid)fei alles Waffer. Sie entfpringt auf ben Beskiöen unb wirb 
in Polen ein großer Strom. Cinks empfängt ße bie kaßnbare Pr3emfa.

ßulturbilb.
Crwerbs3weige. Oftoberfcßleßen beßßt einen großen Reicßtum an 

Steinkohlen unb Sinkeigen. Don Eifenet3 unb ßlberßaltigem Bleien 
ßnb nocß Reffe oorßanben. fjauptßß bes Bergbaues unb bamit aud) 
ber 9nbuftrie ift ber Canöftricß non Ruba nacß Wyslowiß. Tie Gruben, 
pütten unb (Fabriken ßnb unter ber beutfcßen Regierung gefcßaffen 
worben. Körblid) unb füölicß non ber 9nbuftriegegenb ßnb Torftbetrieb, 
fowie Rckerbau unb Dieß3ud)t bie widjtigften Quellen bes Erwerbs. 9n 
ber Bobennerteilung nimmt neben kleinen unb wütigen Stellen ber 
Broßgrunöbeßß weite ffläcßen ein.

Bewoßner. Oftoberfcßleßen 3äßlt 1125000 Einwoßner. Es iß 
ftark beoölkert. Rm bicßteßen bewoßnt ift ber pauptftricß ber 9nbuftrie. 
— Tie IHutterfpracße iß bei ber großen Weßr3aßl bas Polnifcße. 
Tod) nerßeßt faß jeber Erwacßfene aucß bas Teutfcße. Tiefes ift in 
ben Stäöten ftärker nertreten als auf öem Canöe. — Ter Religion 
nacß ßnö unter ßunöert Oberfcßleßern 94 katßolifcß, 5 enangelifcß 
unö 1 ifraelitifcß.

Sieöelungen. Cubliniß ift bie nöröftcßße Stabt bes Canöes. — 
Tarnowiß (18000) beßerbergt eine Bergfdjule. Tie Erßebung 3m 
Stabt unb bie einftige Begrünbung bes Er3bergbaues neröankt es bem 
Klarkgrafen Georg bem frommen, einem poßenßoller, ber 3m Seit 
Cutßers ßier gebot. — ßönigsßütte (85 300 E.) ift öie jüngfte 
Stabt in Oftoberfcßleßen. Sie würbe 1868 aus einer gan3en Rn» 
3aßl non Sieöelungen gebilöet, öie allmäßlicß um öie ßaatlicße 
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fiönigsgrube unb bie fiönigsfjütte entftanben waren, flm Ranbe ber 
Stabt erhebt Jicf) auf bem Rebenberg ein Denkmal bes Grafen Reben. 
Diefer war oor 150 £fal)ren Bergfjauptmann unb Fjat in Oberfcfjleßen 
ben Kohlenbergbau unb bas fjüttenwefen begrünbet. — Cipine ift ber 
Hlittelpunkt ber ^inkgewinnung. — fiattowitj (112700 £.) würbe 
ein 3af)r nor ßönigsfjütte 3ur Stabt erhoben. Rls fjauptftabt non 
Oftoberfchleßen ift es Sih bes Wojewoben unb oieler Behörben. Ruch 
blühen fJnbuftrie unb fjanbel. Der jübifcfje Dolksteil ift auffallenb 3aljl= 
reich- — Bei Wyslowiß (19 600 E.) beginnt bie Schiffahrt auf ber 
Pr3emfa. — Rybnik (14100 E.), an ber Ruba gelegen, kommt empor, 
ba Heb Bergbau unb fjütten in biefe Begenb 3iehen. — pieß ift bie 
non ber ßnbuftrie nodj nicht erreichte füblicfjfte Stabt bes Canbes.

3. Rufgaben.
1. Durch welche prooin3 hängt Oberfcßleßen mit bem übrigen 

Preußen 3ufammen? 2. Renne Republiken — pronin3en! 3. We'cfje 
oberrchlejr1'cf)en Canbfdjaften greifen an Rieberfchleßen — Polen — 
bie Dfchecfjoflowakei? 4. Welche Canbfcfjaft Oberfcfjleßens ift bie nörb= 
licfjfte — füblichfte — öftlicfjfte — weftlicfjfte? 5. Welches ift bie 
kleinfte Canbfchaft Oberfcfjlefiens?

6. Renne Berge im Oberfchlefifchen Bauernlanb — im Cljelm — 
im Rltnatergebirge — im ßefenke! 7. Sprich über ben Rnnaberg!
8. Wo liegt bie tieffte Stelle Oberfcfjlefiens? 9. Wo entfpringt bie 
Ober? 10. Durch welche Prooinsen ftrömt bie Ober? 11. 3n welches 
Weer münbet bie Ober? 12. Renne Rebenflüffe ber Ober auf ber linken 
Seite — ber rechten — nach her Rufeinanberfolge ber Wünbung!
13. Welches ift in Oberfcfjlefien ber größte Rebenfluß ber Ober?
14. Weldje Rebenflüffe kommen aus Polen — aus ber Dfcfjecfjo* 
flowakei — aus Rieberfcßlefien? 15. Welche Tlüffe gehen 3ur Wartfje? 
16. Welche Tlüffe bilben ftreckenweife bie Prooin3gren3e? 17. Sprich 
über bie Oberfctjiffahrt — ben filobnißkanal! 18. Welche Stabte liegen 
an ber Ober — Oppa — ^inna — fjoßenploß — Blaßer Reiße — 
ßlobnitj — Stober? 19. IJeicfjnc bie Oberfcfjleßfcfje Ober mit ben bc= 
kannten Rebenflüßen! — Tormc Oberfcfjleßen!

21. Ün welcher Begenb Oberfchleßens ift es am wärmften?
22. Welche Begenb empfängt bie reichlichsten Rieberfcfjläge — bie fpär= 
licfjften? 23. Welche Begenb hot Öen fjäufigften Rebel?

24. Renne Jünborte non nutjbaren Steinen — Erhärten — Er3en
— non ßohlen! 25. Erkläre: Schacht — Stollen — JI03 — fjäuer
— Keilhaue — fförberfcfjale! 26. 3n welcher Canbfchaft gehört ber 
Boben meift Rittergutsbeßtjern — Bauern? 27. Welcher Canbftricfj ift 
fefjr fruchtbar — fanbig — walbarm — walbreicfj — hat ftarken 
Rübenbau — fiartoßelbau — baut oiel Wei3en — wenig Wei3en?

28. Welche Canbfchaft ift am bicfjteften bewofjnt — am bünnften?
29. Welche Sprache rebet man in ben Bauernfamilien um Reiße — 
Ceobfdjüß — ßroßftrefjlitj — fübweftlicfj aon fiatfefjer? 30. Welcher 
fireis ift überwiegenb eoangelifcfj?
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31. Rn welchen Orten blüFjt öie Sifeninöuftrie — fjolginöuftrie
— Papierfabrikation — Webinöuftrie — Rabakinbuftrie? 32. Henne 
Knotenpunkte non Sifenbahnen! 33. T)urcf) welche Stabte füfjrt eine 
Bahnreife non Heiffe nach Rofenberg — non fjinöeiiburg nach Oppeln?

34. Welche oberfcfļlefifcfjen Kreife grengen an Hieöerfchlefien — 
Polen — öie Rfchechoflowakei — erreichen keine Prooinggrenge?
35. Welcher Kreis ift öer nörölichfte — öer öftlichfte — der füölichfte
— öer weftlichfte? 37. Welche Kreife liegen an öer Ober? 38. ĪDelcfje 
Kreife werben non öer Blaßer Heiffe entwäffert? 39. Henne öie 
oberf(f)leßf(f)en Staötkreife! 40. Pn welcher Stabt wohnt unfer Ober= 
präßbent — befinöet fich öas Canöesfinangamt? 41. Pn welchen 
Stabten gibt es Canögerichte — 3u<f)thäufer? 42. Wo befteht eine 
cFürforgeergiehungsanftalt — eine Srgiehungsanftalt für Schwach’ 
befähigte — ’Caubftummenanftalt — eine IHafcf)inenbau= unö pütter.= 
fcfjule — eine Bergfcfjule? 43. Welche Orte haben Prrenanftalten?

44. Welches ift öie nörölichfte Stabt Oberfchleftens — öie öftlichfte
— füölichfte — weftlichfte? 45. Henne öie größte Stabt Oberfchlejlens
— bie kleinfte — öie fchönfte! 46. Wo befinöet fich eine Burgruine?
47. Welche Canöesteile hat Oberfchleßen infolge öes Weltkrieges nerforen?
48. Benenne öie auf öen Kartenfkiggen gegeicfjneten Oebirge — Berge
— Jlüffe — Ortfclgaften!
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HnFjang: Sagen.
1. Das oerfunkene Scfjloß bei Oberglogau.

Sn ber Räfje ber oberfchlefifchen Stabt Ooerglogau liegen bie „Grien", 
bas ift eine fumpfige, mit Erlen unb anberem Gebüfdj beftanbene Scfjlucfjt.
— lieber ifjre Entftehung ergäfjlt man Jrcf) folgenbes:

Trümer ftanb bort ein prächtiges Schloß, in bem ein lieberlidjer unb 
oerfchwenberifcher Ritter häufte. Rachbem er fein ganges Dermögen mit 
feinen ^ecfjgenoffen oerpraßt hatte, würbe er ein Wegelagerer unb Räuber.
— So überfiel er auch ein armes Bäuerlein, bas mit bem Erlös für 
eine oerkaufte Ruh fröhlich ßeimkehrte. "Da bas Bäuerlein fich wehrte, 
machte ein Scßwertfchlag feinem Geben ein Enbe. — Bas Weib bes Er= 
fdjlagenen fucfjte feinen Wann unb fanb ihn im Worgengrauen tot in 
feinem Blute liegen; gan3 nahe am Schlöffe bes wilben Ritters. Da 
wußte fte, wer ber Wörber gewefen. llnb als fie nun noch bas Cacfjen 
unb floßlen hörte, bas aus ben Tenftern bes Scfjloffes erfcfjoll, erklang 
es ihr wie bas goßngeläcfjter ber gölte. Da hob fie broßenb bie ganb 
3um gimmel unb fpracfj einen fürchterlichen Tlucß aus. — Sofort fing 
bie Erbe an 3u beben unb bas glängenbe Schloß oerfdjwanb mit allen 
Bewohnern in ber Tiefe. — nichts ift mehr baoon 3u fehen, nur manch= 
mal klingt in ftiller Radjtftunbe 0of)len, Gärmen unb Schreien aus ber 
Tiefe ber Erbe.

2. Das Gefpenft in ber Pfarrkirche 3u Ratibor.
Sn ber Stabt Ratibor ßerrfcfjte große Rufregung, benn feit einiger 

Seit fanb man bie weißen Tücher bes gocßaltars jeben Worgen mit 
frifcfjem Blute befleckt. — Riemanb wollte in ber Kirche eine Rächt 
wachen, um bas Geheimnis 3u ergrünben. — Enblicß fanb ßch ein 3um 
Tobe oerurteilter Derbrecfjer bagu bereit, bem man bafür Begnabigung 
3ufagte. — Als er nun um Witternacfjt in einer Ecke ber Kirche ftanb, 
faß er, wie beim Schlage 12 ein bleiéßer Wann aus ber unterirbifcfjen 
Gruft emporftieg unb gemeßenen Schrittes bie Kirche oerließ. Rach 
kurger Seit kam er mit Blut bebeckt gurück, ging 3um Altar, trocknete 
mit bem weißen Rltartucfje bas Blut ab unb ftieg mit bem Scßlage 1 
3urück in feine Gruft.

Sn ber näcßften Racßt wagte es ber Beobachter, bas Gefpenft an= 
3ufprecfjen. „gäbe keine Rngft", fpracfj es, „ich tue bir nichts guleibe. 
Währenb meines Gebens habe ich ein Woßes Gut, bas mir 3u wof)l= 
tätigen Zwecken übergeben war, 3u meinem eigenen Rußen oerwenbet. 
Deshalb kann ich ™ ßrabe keine Ruhe finben. 3ebe Rächt muß ich 
aus ber Gruft fteigen unb auf ben Warktplaß gehen, wo ich Don 
gefjeimnisDoll auftaucfjenben Wännern gegeißelt werbe, bis bas Blut 
auf bie Erbe fließt. Am Rltartucß in ber Kircfje trockene ich öann 
meinen blutigen Rücken ab. Sch toerbe erft bann meine Ruhe im Grabe 
finben, wenn meine Erben bas unrechte Gut 3u guten Specken unb 
frommen Stiftungen oerwenben. — Das gefcfjah auf bringenbe Dor= 
ftellungen bes Rates fjin, unb bas Gefpenft in ber Pfarrkirche würbe 
nicfjt mehr gefehen.
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3. Der Waffermann.
9n b»r Umgegenb non Ratibor ßerrfcßte früher große furcßt cor 

bem WafTermann, ber jebes flaßr, nocß uor floßanni, 3 Wenfcßen in 
bie Ober locken follte, wo |ie ertranken. Der Waffermann erfcßeint 
halb als großer, fcßmarjer Wann, balb als kleines, graues Wänncßen. 
Seine ftleibung ift rot, oft aucß grün. 3u erkennen ift er an einem 
naßen 3'PM feines Rockes unb an ben eiskalten fjänben.

Oft ßßt er an bem Ufer non fcßilfigen Deicßen unb flüffen, auf 
Brückengelänbern ober am Wüßlenweßr unb kämmt fein langes, 
30ttiaes, triefenbes fyaar, bas mit Wafferpflanjen burcßwacßfen ift. 
Sein liebftes üergnügen befteßt barin, rücklings in's Tüaffer 3u fpringen. 
(Jebes <Jaßr einmal toirb ber Waffermann uom Bliß erfcßlagen, lebt 
bann aber wieber auf.

einmal um bie WeißnacßtS3eit gingen 3wei Dienftmäbcßen non 
Pil3 im ßreife Heiße in ißr peimatborf Baumgarten. Unterwegs be= 
gegnete ißnen ein großer, fcßwar3er Wann mit langem Barte unb ging 
mit ißnen. So kamen fie an bie neiße. Die Wäbcßen ßatten flngft, 
über bas fcßwacße Gis 3u geßen. Da ging ber Wann noraus an's jen= 
feitige Ufer unb bie Wäbcßen folgten. Ws fie mitten auf bem fluffe 
waren, bracß bas Gis unb fie uerfanken. Der Waffermann aber ftimmte 
ein ßößnifcßes ßeläcfjter an.

4. Das golbene Ci.
Bei Doft, ßart an ber 6ren3e uon Oberfcßleßen, erßeben ficß auf 

einem fteilen pügel bie Refte einer ßerrlicßen Burg, bie fcßon nor ßunbert 
cfaßren ein Raub ber flammen würbe. 9m Burgßof befinbet ficß ein 
tiefer Brunnen, ber nocß aus ber fielt bes Wittelalters ftammt.

Die Sage er3äßlt nun, baß bie Burg im 17. <Jaßrßunbert einem 
Orafen geßörte, ber keine Racßkommen ßatte. Ws er ficß bem Dobe 
naße füßlte, oerfcßenkte er fein Canb unb bas Scßloß an feine Scßwefter, 
bie mit einem Orafen Colonna uerßeiratet war. Hiles übrige aber uer= 
kaufte er für blankes 6olb. Diefes 6olb fcßmol3 er 3u einem mäcßtig 
großen Ci unb bas warf er in ben Brunnen. Dort liegt es nocß unb 
wirb beßütet uon einem ßinbe, bas in weiße Sewänber geßütlt ift unb 
grüne Rügen ßat.

Wenn einmal ein gau3 unfcßulbiger Wenfcß 3ur recßten Stunbe an 
ben Brunnen kommt, kann er ben Scßaß ßeben, benn er freßt bas 
golbene Ci auf bem Boben bes Brunnens unb kann es mit einem Reß 
ßerausßeben.

9n ber Burg fcßwimmt auf einem unterirbifcßen Deicße eine Cnte 
auf neun golbenen Giern.

Hm fuße bes tjügels fließt ein alter Wüßlgraben uorbei. Dort 
freßt man in klaren Räcßten 3uweilen einen Scßwan fcßwimmen. Gr 
ift bie Seele eines Burgfräuleins, bas einmal bie Dreue gebrocßen ßat.
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llclirnw llFUff» <r-r(ihnntinufrl{
IHerh= u. flrbeitsbücf)lein für Gröftunbe in 3 Teilen. — Blauer Umfrfjlag. 

ßemäß Öen minifteriellen Richtlinien oom 16. 3. 1921 nad) bem Ganöfcfjaftsprinjip 
bearbeitet Don Rektor üubtoig Aiehring.

1. fërMutWe uön ^eutfdilanb
10. u. 11. Auflage 48 Seiten mit 16 Rbbiibungen unb Ski^en. 50 Pf. 

"Die erften Ruflagen non 12 000 Exemplaren waren in wenigen Rlonaten oergriffen I

2. (šrlMe non Europa. «.u.9.HUfia9e.
W?it bem Slntjange: CBeobßt^tungßaufgaben ^ur 5jimmelStunbe.

Das Biicfjleiu bringt non jeöem größeren unb für 'Deutfdļlanb widrigen Eanbe eine 
cFauftfki33e unb außerbem 14 rfjarakteriftifeße Eanbfdļaftsbilber. 48 Seiten. Preis 50 Pf.

„Sollte bas ßc|amtwerk bas halten, was bas Guropaheftchen rter|pridjt, fo könnte 
es 3ur Einführung heftens empfohlen werben." fie&ter «ft. m 4).

3. S)ie fremden tërfcteile. wuHdvhinöe.
8. u. 9. Auflage. 48 S. mit 24 Tauft[ki33en unb Rbbiibungen 50 Pf.

®infge »eitere ^Beurteilungen:
„Riefe Büchlein finben meinen rollen Beifall. 3dj ßabe fie bei ber Bearbeit 

tunq bes Cehrplans 3ugru:ibc gelegt uab fomit fjier eingeführt."
SJmttat S., Siafte.tbiira-

„fjiermit beftätige idj ben Empfang ber Reßringfdien Sdjnften. IVir werben 
nicht verfäunten, auf fie aufincrffant ju titadjeit."

M. «43 — 0. Stesirtileöverrat, 9t11enftein.
„3d; oerfpreeße mir ron der Benutjung biefer lüerkcßen einen wefentlidjen 

Außen." SRettor ’iSeiKid), SBerfin-Oberftfionnieibe.
„3m Bcftße Alper prächtigen flrbeitsbüdjlc'in für Erbkunbe ron Reljring beftelle 

id) 3Ur Einführung ..." SRettot SHcineibam, ®erlin=ffieiBenfee, b. 2.«. 1925.
„Die Sdjriftdten leiften meinen Sdjülem 3ur Einprägung unb tPieberßoIung bie 

heften Dienfte; und) ift bie Bearbeitung nach bem Eanbfthaftspringip glücklich unb 
wertroll." Siebter Sagunq, Oferfobn i. SBeftf., b. 3<>. 7.1325.

täglich laufen äßnlidje Beurteilungen ein. „Ser bon anberen Büchern in 
Überfülle gebrachte Stoff läßt fid) niefct betoältigen.“ - „"Das Buch fagt 
mir in [einer gangen Anlage feßr 31t, 3umal es ftcfj Don jebem Ballßff frei f>äll unb 
in guter, über[ld)tlid)er ßlieberuitg ben Stoff burbietet, ber für uttfere üoiksfchulkinber 
ber ßrunbftock bes 0ecgrapfjifdjen Hüffens fein fall." — „Die Rinber machen 
mit Behrings Büchern gute Jortfdjritte unb lernen fuh etnfad) unb oerftänblick aus® 
brücken.' — Ein weiteres Hlomcnt ber Empfehlung ift ber überaus billige Preis

Die bisherigen ©rograpljifdjrn merk* u. MJirörrholunaoliiinjer 
bes Derfnffers, bie in bunberttetufenben von Syentylaren verbreitet finb, 
bleiben auch weiterhin beftehen.
Es etfdjienen: teil I: Ipimatkunöe, Preußen, Deutfdjlanb (6rauner Umfdjlag). 36 S. 35 Pf. 
teil II: Europa, fretnbe Erbteile, fjimntelsktinbe. 40 S 40 Pf. neubearbeitete Ruflagen.


