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SB om ori

Sc melfr bie © igenart bei 23ölfer fifjiotnbet un ter bem gleid)= 
ntadfenben ©influff ber fortfdyreitenben Ä u ltu r, um fo 6ead)tens= 
m erter mirb fie ba, rno m ir il)r nod) Begegnen.

Gelten genug finben m ir fie tn  ©ebieten oor, bte in  ftänbiger 
33eriit)rung m it bem mobernen Geben fielen. Gte rotrb © er rafd) oer= 
b räng t burd) bas ftete © inbringen non !Jteuerfd)einungen in  S itte  unb 
Xradjt, fomie burd) ben töianget an  Seit, ber ein IteBenoItes tßftegen 
a lten  33raud)es unmögltd) mad)t.

S n  DBerfd)lefien I)at m an ber (Eigenart bes S o lfes erft in  neuefter 
S e it 23ead)tung gefd)enft. Go n u r ift es gu erttären , baf) auf)erl)alb 
feiner ©rennen bte ©ntm idelung feines 93oltstums unBetannt geBIie= 
Ben ift. Unb bod) l)at DBerfdflejien nod) G itten  unb D rah ten  auf= 
ßumeifen, bte in unferer S e it a ls  letzte W ellen alten , guten 23auern= 
tum s ausfltngen. S» erhalten  finb fie nid)t, benn nad) bem emigen 
@efe% bes Gebens gibt es n irgenbs G tillftanb. W erben unb 33er= 
gellen ift bas Gos alles Srbifd)en. D arum  Ijeifft es feftl)alten in  W ort 
unb 33ilb, roas nod) oorlfanben ift, bam it bte S p u ren  alten  33olfs= 
gutes nid)t gary oerroifdft roerben.

D i e  33 e r  f a f f e  r i n .

©lifabetl) ©raBorosfi l)at bte D rudlegung biefes W ertes nid)t 
mel)r erreidfen tonnen, ©s beburfte erft eifriger 23emül)ungen iljrer 
Gd)roefter, um  bte Slnteilnaljme ber guftänbigen Gtelleu gu meden. 
©Benfo tarn bte S ^tt 3U $ ilfe , inbem ber g ü © e r bte pflege bes 
S3oltstums neu Belebte. D anf einer Beihilfe bes $ e r rn  DBerpräfi= 
beuten fönnen £>erausgebertn unb 33erlag nunm ehr bas W ert ber 
Öffentlid)teit ootlegen. S ie  finb fid) babei Beraubt, baff manches im 
Degt l)eute oor einer ftreng roiffenfdfaftlidfen P rü fu n g  ni©t m e©  Be= 
fielen tann . ©leidfroo© gebot es bte ©l)rfurd)t oor einer m e©  a ls
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20 Setzte mälfrenben 2 IrM t, fie möglidfSt unoerärtbert 311 laSSert. Die 
SerfaSfetirt mollte and) feine Streng tmj|enf<3jafilt<3je 216f)ani>lung 
bieten, if)i*e Slbficf)! m ar nur, ber H eim at ßu bienen1). DieSer S ^ e d  
rjt burd) ifjre fd)Itd)ten D arlegungen, bie fid) bemüht an  meitefte Greife 
menben, unb burd) bie gesammelten S ilb e r null erfüllt.

Der B ering Ijat nidft blnf; bem 0 e r rn  D berpräfibenten unb ben 
guftänbtgen S te llen  bei ber R egierung in  Dppeln für bie rooljlroollenbe 
ßörberung bes $Berfee ju  banfen; aud) bie $eim atm ufeen in  S e n ile n , 
üieiffe unb IRatibor, $ e r r  Sbotograpli © lauer in  Dppeln unb £>err 
Slyotograpl) S ü ttn e r in  5Riemertsfieibe bei 9teiffe, jd)Iieplid) ber 
Bering 6 d)erl in  B erlin , ber freunbli^erm eife © nlnnnos für bie 
S u n tb ilb e r „O ppelner B äu erin  in  Sonntngstrndft,, unb „BeiSfer 
B äu erin  m it Gpi%enl)aube" abgab, foroie ber Ä unftnerlag ß . Srud= 
m ann 21.=©., ber bie S ilb ftM e fü r bie 2Ibbilbungen auf S . 11, S . 14 
redfts, S . 17 red)ts, S . 39, 61. 96 unb 6 . 98 au s  bem Sßerfe nun 
iHofe Suiten, Die beutfdfen B olfsttttdften  j.u B eginn bes 20. 3nfjt= 
fiunberts, M ü n z e n  1912, leibroeife entgegenfbmmenb p r  Verfügung 
ftellte2), fabelt il)m m ertnalle U nterftü^ung guteilmerben laffen.

Dppeln unb B reslau , im %Rär; 1935.

$ebm ig ©rabarosfi.

B ering Ißriebatfdj's Bud)banblung.
’)  S a r i  © e g o b r o t  fafgte b ie  a l l g e m e i n e n  Itr fe iCe ü b e r  (S. © t a b o m s l i  in fe inem

O u n b r u f  im  „ D b e r f c b l e f i e r “ gu fa m m e n ,  roenn  e r  febre ib t :  , ,  © n s  ga ng  g r a -
fje S e r b i e n f t  b e r  B e r f t o r b e n e n  ift es ,  in ih re m  a rb e i t s r e ic h e n ,  f e b a f f e n s f r o b e n  u n b  
l a n g e n  B eb en  im m e r  m i t  a l l e n  ih ren  Ä r t i f t e n  f e l b f t l o s  i m  © i e n f t  b e t  H e i m a t  
g e f t a n b e n  j u  h a b e n .  © l i fabe t l )  © m b o t o s t l  b a t  f ü r  ö b e r f c b l e f i e n  b e r e i t s  in  e in e r  3 e i t  
gern  e rb e n ,  a l s  .H e im a tn c b e i t  nach recht t ie f  im  S u r f e  f tnnb ,  b e r  § e i m a f n r b e i t  noeb 
niebt Diele m iffenfcbaf t l icbe  H i l f s m i t t e l  u n b  g ß r b e r u n g e n  g u t  V e r f ü g u n g  f ta n b e n .  
© i c  ift e ine r  b e r  B a h n b r e c h e r  n u fe re r  H e i m a t a r b e i t ;  i h r  b e f te s  9Jü f tgeug  m a r e n  
b ie  e igene  H e b n a tD e r n n t r o o r f u n g ,  eine g l ü b e n b e  H e i m a t l i e b e ,  fe in n e ru ig e  OTafur-  
D e cb u n b eu b e i t ,  B i t a l i f ä f  u n b  eine fe b r  b e a d j f e n s t o e r t e  fcbbpferif chc  B e g a b u n g ,  f o m o b l  
n a rb  b e r  © e i t e  b e r  H e in m t f o r f c b u n g ,  a l s  nurib in  fcbrif tf tcHerifcher  B e g i e ß u n g .  © e n  
b e f ten  Qiu ffchluß  ü b e r  i(,r l i f e rn r i fcbes  S B i r f e n  g e b en  ih re  B ü c h e r .  2 B ie  reich i b t  
© c b a f f e n  m a r ,  ge ig t ein B l ie b  in ben  oberfd j le f i fcben  B i f e ra fu rn a c b ro e i s  „ © e u t f e b e s
© r e n j l a n b  Ö b e r f c b l e f i e n “  u n b  in b a s  2 B e r l  „D ber fcb tef i fcbe  S i c h t u n g “ ............................

© i e  B o t C s h m b t e r i n  u n b  H c i m a tb i c b t e r in  © t i f a b e th  © r n b o m s f i  t o i r b  u n s  im m e r  
unberg e f fe n  b le ib e n  auch burcl) ih re  l a u t e re ,  au fge fcb lnffenc ,  ju n g e  u n b  bergliche 13er- 
fönl ichSeit.  f j ß «  fr ifche 2 l r t  b a t  in  b e n  oberfcble fi fcben © c b r i f t f t e l l e r .  u n b  H e i m a t -  
D c re in ig u n g en  o f t  u e rm i t f e ln b  u n b  f ö t b e r n b  g e m i r t f .  © i e  m a r  im m e r  g u t  © te i l e ,  
m e n u  m a n  ih re  OTti fnrbeit  in 2£nfpruch n a h m  u n b  febeute b a n n  l e in e  S l r b e i t  u n b  
OTtiilie. m i t  g r e u b e  u n b  H Ü f s b c r e i t f c b a f t ,  m i t  fo r ic h t ig e r  f r a u l i c h e r  @ üte  n a h m  fie 
fiefj g e rn  b e r  S i n f a n g e t  u n b  © eb r t ie f fen  a n ,  roe il  fie ja  a l s  g r a u  m u ß te  u n b  e r fu h r ,  
m ie  u o f m e n b i g  u n b  tö f t l icb  e ine  folchc 2 l n t e i l n a b m e  ift.

2)  © e r  S e i l  © cb le f ie n  ift v o n  ©. © t a b o m s f i  b e a r b e i t e t .
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(Seleitmort.

£)Berfd)lefien, ein ßan b  beutfdfer Ä u ltu r. D ies Beweist aud) bas 
noriiegenbe m it niel S orgfa lt, ll(iit)e unb ©efdfid gufammengeftellte 
SBerl non (Elifabetl) © r a b o m s l i .

(Es ift tief Bebauerlid), bah biefe frö n en  unb eigenartigen Solfs= 
tra u te n  im mer mehr oerfdjtöinben unb befonbers auf bem ßanbe 
Billiger unb gefdfmadlofet Ä onfettion tßlat) ntad;eu. Dtefes ift freilief) 
aud) eine Siinbe bes liberalen  ^eitgeiftes, bei Bemüht m ar, artgeBun- 
benes S o lls tu m  gu ßerftören. iötit bem Stadgen bes SeIBftBemu^t= 
feins bei Bäuerlichen S eoöllerung, bas oom dtationalfoßialisrnus 
burd) roirtfd)ttfttid)e unb gefellfd)aftlid)e Hebung ßie (bemüht gefälbelt 
mirb, ift gu ennarten , bah in  bem d a u e rn  and) roieber ber SBille 
tebenbig mirb, feine (Eigenart äufjerliri) ßu Betonen. 3c() län n  bal)er 
bie Einnahme bei S erfafferin , baff bie S o iis trad )t ßum S terben  net= 
u rte ilt fei, nidjt teilen. Slufgabe bes Ä am pfbunbes für beutfdfe Ä ultiir 
m irb es fein, bie (Eifenntnis im  S o lle  ßu neib ieiten , bah bas alte 
beutfdie K ultu rgu t, b as fid) aud) in  ben S o llstrad )ten  äußert, nidft 
burd) jebe fragm ürbige Stobefd)öpfung nerbrängt roerben barf.

D as noriiegenbe SBerl, beffen S erfaffertn  au f nollsfunblidfem 
(Bebtet in  DBerfdflefien Bahnbredjenb gearbeitet Bat, träg t im Ber'  
norragenben S tahe baßu Bei, im  S o lle  ben S in n  für bie a lten  Dradg 
ten mieber gu ermeden. 3d) Begrübe besIfalB feine V erausgabe unb 
hoffe, baff biefes Sud) in  nieten A uflagen nerbreitet m irb unb bam it 
biefen 3 med erfüllt.

W - : )  V e n l e l ,  
Ä re is lu ltu rm art bei 9tSD3l^3 unb 
Ä retsgruppenleiter bes Äampfbunbes 

fü r beutfdje K ultur.





1. Sott beit SolfstroĄ ten in Dbetfdjlefien.

©t)e id) auf bert 3 med m einet Slrbeit näf)et eingelfe, m ö#te id) 
m ir einige allgemeine Sem erfungen erlauben über bie © ntm idelung 
ber beutf#en S a u e rn tra # te n . H3ie unfidfer bie Segriffe bauen Ifeute 
n o#  tueitljin finb, bemeift ber ilm ftanb, baf; n i# t  n u r in Dber= 
fc£)lefien, funbern a ud) im H el#e bie V o lfs tra# ten  uenocrtifelt mer= 
ben m it H a tio n a ltra # te n . fe rn e r  m irb ben S o lf s tra # te n  ein uiel 
3U l)üf)es Silier gugef#rieben. H tan glaubt, V o lfs tra # te n  l)aben fid) 
innerhalb  einzelner © ruppen au s  bem Volte Ifetaus felbftänbig burd) 
S auern inbuftrie  entroidelt. Diefe Slnnalpue ift le i# t  31t roiberlegen. 
S a u e rn tra # te n  Ifaben fi# au s  ben Heften tnobif#er Stabtfoftüm e ent= 
m idelt, tuie bas fi#  gegenmärtig u n ter unferen Singen a u #  oottgietft.

Die V o Ifs tra# ten , bie f)iet gum SBort tommen fallen, finb bur#= 
meg auf ber beutf#en H odm iebertra# t aufgebaut, bie im  fe#gef)nten 
S a^rlfunbert in  beutf#en Greifen erfunben tnorben ift, felft beliebt 
mürbe unb ra f#  V erbreitung fanb über gang D eutf# lanb  unb feine 
H a#barlänber, in  benen fie Ifeute n o#  o ie lfa#  ein frohes unb farbem  
re i# es  Geben fütjrt. 3 U u n s tarn fie m alfrf#ein li#  erft ©nbe bes 
ad)tgetinten Satirlfunberts.

Vor bem fe#gebnten 3alftf)unbett gab es feine V o lfs tra # te n  
in  Deutfd)lanb. D er S a u e r  trug  fi#  n a #  oortmnbenen $Ieiber= 
muftern, fo mie es ilfm groeefmäffig erf#ien , f)ö#ft e in fa# . S trum pf 
unb S #uf) m aren oereint in  ben Geberftrümpfen, bie bie ifmfe oor= 
{teilten. Sebes ^ofenbein m ar fü r fi# au s  Geber gearbeitet, ©s m ar 
fo gugef#nitten, ba% es über bie S eine unb über ben guff Ifinab= 
re i# te  unb fo S tru m p f unb S # u l) erfetjte. H tan 30g jeben S trum pf 
für fi#  an  unb oereinigte beibe Zeile in  Z aillenm itte  b u r#  einen 
© urt ober eine S # n u r  unb befeftigte fie b u r#  Hefteln an  bas Sßams.



U nter biefen ßeberftrum pfhofen trugen bie S ä u e rn  ben „S rud)en“ . 
§o ttenrotl) fd)reibt betau: „Diele S t u f e n  untren unferen Schroimm= 
hofen ähnlich unb ben g ra u te n  unb N orm annen fd)on be tan n t.“ S ie  
m aren alfo feljr alt.

©egen ©nbe bes fünfzehnten 3at)rl)unberts m ürben bie „Sein= 
ftrümpfe“ burd) eingefet$te 3m idel m iteinanber oerbunben. Der 
gujf mürbe non bem S trum pfe abgeirennt, fpäter aud) ber Untere 
fd)entel. sJ tu n  m ürben bie ipofen, bie S trüm pfe unb bie Schuhe 
gefonbert gearbeitet unb getragen. SIus bem ßeberftrum pf ent= 
mictelte fid) bann, un ter bem © in f l#  ber ßanbsfned)tstleibung, ber 
S tiefel, ber alfo nid)t, roie bies oft Behauptet mirb, au s  ÜRufslanb 
entlehnt morben ift, fonbern fid) in  Deutfdjlanb felbftänbig entmicfelt 
hat.

So  trug  fid) ber S a u e r  Bis zum Slnfang bes fechzehnten 3al)r= 
hunberts. Die je^t furze, b is jum  Änie reid)enbe §ofe mürbe unter 
biefem m it S a n b  ober Änöpfen gufammengehalten. Diefes Äleibungs= 
ftüd, bas im fiebgehnten S ahrhunbert oorübergehenb burih bie %ßump= 
hofe Perbrängt mürbe, taud)te bann  im achtzehnten S ahrhunbert 
roieber a ls  Sauernhofe auf. S ie  mürbe in  lu d ) , S|31üfd), ßeber oon 
oerfdjiebener g a rb e  gearbeitet unb befonbers a ls  gelbe ßeberhofe in  
S au ern tre ifen  gern getragen. 3h re  S lusftattung gltd) ber heutigen. 
SBir hct6en in  biefer $ofe ben S o rläu fe r unferer ÜRojfberger gelben 
ßeberhofe zu fud)en. 3 u  uns tarn fie erft gegen ©nbe bes achtzehnten, 
üielleicfjt auih erft am  A nfang bes neunzehnten Sahrtjunberts.

Die franztififd)e ÜReoolution machte biefer SJiobe ein ©nbe, inbem 
in biefer 3 eit in  g ran fre id ) bie langen $ofen, „ iß an ta lo n s“, auftam en, 
bie b is zum Änödjel reichten. Die S ä u e rn  lehnten biefe föiobe ab 
unb blieben, m it menigen A usnahm en, ben Änieljofen treu. S ie  
mürben „ S u je n “ genannt.

g ü r  ben D berförper liebte ber S a u e r  in  ber zmeiten Hälfte bes 
16. 3ah rhm tberts  ein mollenes, hem bartiges ©eroanb, au s bem fid) 
nad) unb nad) ber „S ruftfled" (Srufd)Ief) entmicfelt hat. föian trug  
biefes §etnb im m er in  heöen g arb en , am  liebften rot. D as 2ßoll= 
hemb mürbe entroeber über ben §ofen, b is zum S tiefel fallenb, ge= 
tragen  ober auch im fRücfen un ter bie $ofe gefteeft, roie bies befonbers 
bie guhrleu te  überall liebten, ©nbe bes 15. Bis Slnfang bes 16. 
S ahrhunberts tarn in  S au ern tre ifen  ber ßeinenfitte l auf. ©r reichte 
Bis zu ben ß n ieen , hatte  angefdfnittene Schöne, einen Sruftfdflih, ber



Ins 3um (Süriel re if te ,  unb ein enges ipatslod). D er Ä ittel rourbe 
über ben Äopf gesogen. d an eb en  trug  m an nod) groei anbere Sod= 
formen, bie uns ßier nidft w eiter tntereffieren; fie oerfcßroanben, a ls  
m an ben M ittel oorn auffcßnitt unb baburd) ein feßr bequemes ÄIei= 
bungsftüd erhielt, bas u n ter bem ta rn e n  „S auernßßaube“ große Ser= 
breitung fanb. Diefer S o d  mürbe n un  in  oetfdjiebenen fo rm e n  ßer= 
geftellt: m it angefdjnittenen ober angelegten S tö ß e n , m it S tartie= 
rung ber D aille ufro.

S o n  ben S ä u e rn  ging biefes angenehme unb pratiifdfe Älei= 
bungsftüd 3u ben So lbaten  über. Die Dffißiere trugen es roäßrenb 
bes D reißigfäßrigen Krieges, aucß bie frangöfifißen D ffijiere bebienten 
fid) feiner. Durd) biefe mürbe es bem Äönig fiubroig XIV. betannt. 
^o ttenro tß  (S b . I 6 .2 0 )  fdfreibt bagu: „Diefer, ber einen guten S ü d  
für foftümlidje Sadjen ßatte , oerfdjmäßte es niißt, m it bem beutftßen 
Sauerngem anbe bie luftige $ errlid jfe it feines Äoftüms 3U bebeden, 
menn bie ltnb ilben  bes SBetters fie bebroßten“ .

Die beutfcße Sauernfißaube ßatte nun  mie ein edftes 3Ifcßen= 
bröbel ben 3Iufftieg 3um Dßrone g e m a lt.  3 n  großer 31ufmad)ung 
lam  fie nad) Deutßßlanb ßurüd unb mürbe gleid) gern non dürften , 
^erren leu ten , gelehrten tfjanbroerfern unb S ä u e rn  getragen. 3U 
ßeffings 3 eüen  m ar fie bie ßetrfdfenbe Stöbe für alle Greife forooßl 
bei oorneßmen 3Belt a ls  ber ber S äu e rn . S ti t  Änießofen, langen 
S trüm pfen, Sdjnallenfdjußen unb D teifpiß rourbe fie überall getra= 
gen. 3 n  mancßen S au ern tre ifen  rourbe ber S tie fel beoorßugt, in  
beffen langen Sdfäften fid) bie tu r3e ^ofe nerlor, bie bann  am Änie 
roeit blieb unb leidfte S a lten  roarf.

311s Scßußßülle gegen raußes SBetter unb Segen trug m an lange 
Seit ßiitburtß eine recßtedige, lange Dede non roetterßariem  S toff 
über ben S ü d en ; fie rourbe oorn am  tpalfe gefdjloffen. S ti t  ber 3^ it 
erfußr fie oerfcßiebene SBanblungen, bie fie gu einem roertoollen Älei- 
bungsftüd macßten, bas aud) bei u n s  feine bebeutfame S o lle  fpielte. 
311s Ä ragenm antel rourbe es m it S te ta llfe tten  oorn am $ alfe  ge= 
ftßloffen. Daneben tarn ber D aillenm antel auf, ber befonbers gur 
Soßberger Dradjt gern getragen rourbe unb aud) im tpeere $ßer = 
roenbung fanb. 3m  3 aß re  1813 rourbe er im Oppelner fianbe oie!= 
faiß fteiroillig bem S a te rla n b  geopfert. 2Ber ba roeiß, rote toftbar ein 
folißer S tan te l roar für ben eingelnen S au e r , ber roirb es oerfteßen, 
mie groß biefes Opfer roar!
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W er m einen 5Iusfüf)rungen m it einiger ätufm erffam feit gefolgt 
ift, roirb überzeugt fein non bem beutfdfen ©Ifarafter unfeter Solfs« 
tra u te n . D 6mot)l l)ie unb ba an  ben ©rengen flaoififte ©inflüffc 
auf bie beutfdje Wobe nadfmeisBar finb, trifft bies auf unfere ober« 
fdflefifdfen Serlfättniffe uid)t 31t. Die gum Z eit m it beutfdjen Äolo« 
niften im 18. Salfrlfunbert eingeroanberten Dradften m ürben Bei uns 
m it fyreuben angenommen unb lange 3 ett ^inburd) treu  erhalten. 
S e i ben ß ra u e n tra ^ te n  madft fid) erft gegenmärtig ein rafdfer Ser« 
fall BemerfBar. 21ufguf)alten ift er nidjt. ©s g ilt n u r bas, roas nod) 
leBt, a ls  D ofum ent beutfdfen U rfprungs feftguljalten.

9tu(^ bie fyrauenmobe ber S ä u e rn  flammt au s  ber W itte bes 16. 
S a lfrlp n b erts . S is  baljin trug  m an bas Äleib im  ffiangen gefcBnitten 
unb roanbelte es burd) 91usf#m üdung, burd) R affungen unb ßormen« 
änberuttgen ftänbig um. fiange 3 eit Ifinburdj trug  m an mehrere Älei= 
ber üBereinanber, oon benen bas U nterfleib häufig foftBarer m ar a ls  
bas Dberfteib. Diefes mürbe oorn fdjürgenartig geöffnet unb ließ bann 
bas prächtige U nterfleib  fefien. 9lus biefer S itte  entm idelte fid) fpäter 
bie $runffd)ürge, bie in  Deutfdjlanb gu t)öd)iter ©ntm idelung fam.

Slnfang bes 17. Safirlfunberts oollgog fid) in  biefer g rauen trad )t 
eine Sinberung oon roeitgelfenber Sebeutung. Der Ä leiberrod, ber 
mie fdjoit erm ähnt 00m §alfe  Bis gum S odfaum  ein Ganges Bilbete, 
mürbe fo gerfd)nitten, bafs D aille unb S o d  gefonbert entftanben; ba« 
ra u s  entm idelte fid) bie Sodm iebertradft. S abbern  fie burd) Herren« 
unb S ürgerfreife  ilfren Weg gemadft fjatte, mürbe fie oon ben S äu e rn  
Befonbers freubig aufgenommen. 3e%t erft entm idelten fid) Säuern» 
irad)ten in  Deutfdjlanb, bie fiĄ gruppenroeife, oon D orf gu Dorf, 
burĄ Befonbere W erfm ale oon einanber unterfĄieben, olfne ben inne« 
ren © fjarafter ber D raĄ t gu oerlieren. S ie  oerBreiteten fiĄ rafd) burd) 
bas gange beutfdje ßan b  unb meit über beffen ©rengen l)inaus. 5Iud) 
in  g ranfreid ) murbe bie beutfdje D radjt getragen unb erft gur g e tt 
ber grofgen %eoo!ution oerBoten. 3m ang unb 3 e it  un terbrüdten  
bann  ben alem annifdjen ©eift grünblidj, felBft im ©Ifajf. S n  ber 
S looafei aber finben m ir l)eute nod) bie © runbform en ber beutfdjen 
Dradjt in  ooller S lü te .

D as W ieber Bot nun  ber Wobe einen roeiten S p ie lraum . W an 
fanb es in  ungäljligen S eränberungen  oor. Se nad)betu es m it ober 
cfme Śtrmel au ftra t, m it ober oI)ne Sd)öf)djen gearbeitet murbe, er«
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hielt es nad) bet ©egenb, in  bet es norfam , oetfdfiebene Hlamen: 
Äamifol (ein jad en artig es Srm elleibdjen m it ober ofme Sdjofgćhen), 
Spenger (ein ähnliches S tü d ) , 3 an fe t, Ä ittel, Dfd)öpe, fylente unb 
anbete. Die SJiieber ofne śtrm el fmtten feltener Sd)öpd)en, bod) tarnen 
biefe and) not, bann gemöljnlidj angefdjnitten (ÜRoffberg).

Die Hlusfdjmüdung bes SJZiebers m at m annigfaltig . Hieben gtöfp 
ter @ in fa # e it,  befonbers fü r Sßerttagstleiber, machte fid) frohlidjfter 
Hlusputj in  fä rb e n , S tidereien , S o rten , ßitgen unb S än b ern  geltenb. 
Die HJiieber m ürben au s  toftbaren S toffen gefertigt, aber oielfad) aud) 
aus bem S toff bes H W es, gu bem fie getragen mürben. Hlbtoedjfelung 
non O rt gu O rt gab aud) ber 2Iusfd)nitt bes ßeibdjens. S a lb  ging 
er fyoä) h inau f b is gum Ejalfe, balb m ar er tiefer, ja  oft fafj er bidjt 
über ber S tu f t;  m an  fanb ihn edig, runb flad) —  furg, er bot ©e= 
legenfjeit gu größter S ielfetttgfett.

3 u  bem ÜDtieber gehörte bas Srufthembcljen non feiner, meiner 
ßeinm anb. (Es bebedte oft n u r bie halbe S tu f t, m ar oben am  fjalfe 
in  ein Sünbchen eingereiht, bas oft m it 3ierfti(%en nerfeljen m ar 
(Sdjönm alber, ?ßleffer, Oppelner D radjt), ober es fd)Iop m it fe in g e fä t 
telter Spitjenfraufe ab (Hiofgberg). Die baufdjigen 'Ürmel änberten 
fidj non Dorf gu Dorf. S ie  m ürben furg, länger, fdjmal ober breit 
getragen, m aren liter halblang, bort r e if te n  fie b is gut fpanbmutgel. 
ßm m er aber m aren fie m it gelrauften S p ieen  befe%t. Hin ber g o tm  
biefer älrmel erfannte m an fofort, moljer bie D rägerin  tarn. S te ts  
m ürben biefe $embd)en m it feinfter S tid e re i oerfefien.

3 u  biefer Dradjt m ürben überroiegenb p e rle n  getragen. Sind) 
iß^antafieperlen, am tiebften aber K orallen unb Sernftein . Diefe bem 
Sßaffer entftammenben p e rle n  befaßen nadj bem S olfsg lauben  be= 
fonbere £>eilfraft unb fdjühten audj nor $ e je re i. So  m ar es nidjt nur 
in  Dberfdjlefien S raud), bei mancherlei Ä ranffieiten gerpuloerte Sern= 
fteinperlen a ls  HJiebifament gu nermenben.

Der Htod, ber gu bem HJiieber getragen mürbe, m ar meit unb 
faltenreich. S e i ber echten Dracht im m er non gutem S to ff; non lu d )  
gang befonbers in  Sßlefg, 6 d)önmatb, Hlofgberg, aber aud) non feinftem 
HBollbamaft um Oppeln ober ftarrer Seibe um Hieiffe unb ßeobfdfütg. 
(Erft bann, a ls  bie Drad)t fitf) in  Hluflöfung befanb, m ahlte m an 
leichtere Stoffe: S a ttif t, Ä attun , mie g. S . je^t in  Hlofgbetg unb # e ^ .  
Die fRöde maren immer in  bidjte, eng gufammengefafgte $ liffeefalten
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gelegt unb entroeber an  ein g lattes, einfadies fieiBdjen gereift, ober 
in  einen B unb. B orn  fe^te m an in  biefe Höde oielfad), in  gang 
Seutfdjlanb, ein S tü d  Beferen S to ff ein, 3. SB. Sßlüfd), Sam m et, 
fernere Seibe, aber aud) n u r Bunten ^üdienftoff. B on ben meiften 
Srad)tenforfd)etn fomie non a lten  fiaien  mürbe bies fü r Xudjerfpat* 
n is gehalten, roeit über biefem S toffftüd im m er bie Sdfürge getragen 
mirb, bodj Belehrte mid) eine g ra u  unb bie Sdjneiberin au s  Sdjön* 
roatb, bafs bies ein 3 rr tu m  fei, 2Bir $aBen in  biefem ©infatj bie 
Hefte jener M etbermobe 3U feJjen, bie butdj foldje ©infätje eine £ujus= 
fdjütse m attie ren  roottte. S ie  Sdjneiberin  Beroies es m ir, baff, menn 
gute Stoffe, roie in  Sd)önroatb, b afü t geroäldt merben, oon einer 
© tfpa tn is  nid)t bie Hebe fein fann . Sills bie Sdjütse in  Seutfdjlanb 
3um Sßruntftüd mürbe fsmeite jpälfte bes 16. 3aljrljunberts), Blieb 
m an in  B auern tre ifen  oielfadji Bei bet a lten  ©eroolptljeit unb Banb bie 
Sdjütge über ben ©infa%. S o rt, roo bet u rfp rüng li^e  3m ed biefes 
©infames unbetann t m ar, bie X radjt alfo fpäter übernommen mürbe, 
roäl)lte m an m it Bebad)t merttofe Stoffe für biefen S infap , ber bodj 
m it ber Sdjürse oerbedt mürbe. 3 n  einseinen ©egenben BtieB ber 
©infat; gans meg, fo Bei uns in  Hohberg. S ie  £u ;usfd jü tse  ift eine 
beutfdje Htobe. S a s  Bor= unb gü rtu d j sur SttrBeit m ar fdjon im m er 
übtidj in  B auern treifen  gum Sdjut; ber Kleiber. 3 n  polnifi$ fpre= 
djenben Greifen mürbe au s  betn B ortudj ein Borttud) ober gorttudj, 
au s  Sdjütse bas S ^ ü rs la .

S ie  Sdjürsen m ürben au s  Beftem S toff Ijergeftellt unb entmeber 
gans g la tt getragen ober m it reichen Befaßen, Befonbers S tidereien , 
ausgeftattet. ©röpe unb g o rm  m ar fo oerfdjieben roie bie Bauernge= 
meinben im ßanbe. 3ebe X radjtengruppe # t t e  i$re Befonbere Sdiürse, 
bie fi(f> erft bann  in  iljter g o rm  änberte, menn bie S rad jt in  ber 
SJluflöfung Begriffen m ar. H e in e r Sdjtnud oon geroeBten ober ge= 
ftidten B änbern  m ar unerläßtid).

S ie  Ä o p fp tte  m ar utfprünglid) bas fdjmudlofe Sudj, bas um 
Äopf unb § a ls  gefd)lagen mürbe. Stils biefes fiĄ im m er m e^r ben 
neuen Berljältniffen anpajjte, mürbe audj oiel S o rg fa lt barau f oer= 
roenbet. B e tan n i finb bie reicfjgeftidten Äopftüdjer oerfdjiebenet 
B auernftäm tne in  H tittelbeutfdjlanb. Befonbers erm ähnt fei bie S itte , 
bie Südjer, bie oon teueren S toffen tjergeftellt mürben, 
smeifeitig su Beftiden, fo, ba% bie eine m it S ilb e r Befehle Seite 
Zrauersm eden biente, bie anbere in  Weiterer B un theit fefttidien ©e«
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legenßeiten galt. D a foldje Düdjer ßauptfädjlidj n u r auf betn £ird)= 
gange getragen mürben, erhielten fie fidj burdj © enerationen ftifd) 
unb fdjön. S ie  m ürben gleid) ben fpäteren R auben m it großer Sorg= 
fa lt aufbem aßrt.

Die fortfdjreitenbe SRedjanifierung ber S tid e re i bradjte fü r biefe 
D ü ^er einen billigen ©rfaß, fie tarnen in s  5Bergeffen unb finb fjeute 
nur nod) in  a lten  D ruden unb in  HJtufeen ju  finben.

SDlit befonberer Siebe ßaben fid) bie flaoifcfien Sßölfer bes lu d )e s  
angenommen unb es gu großer unb oielfeitiger Äunft im  Ä nüpfen bes 
Dmßes gebradjt, bas ß iet bie gleiche 9loHe fpielt mie im Deutfdfen bie 
Äappe unb bie $aube . 58eibe ßaben fid) in  Deutfdjlanb ßur S e it ber 
ÜRodmiebertradjt neben bem Dudje, oielfad) aud) au s  biefem, ent= 
rnidelt. S ie  m ürben jum  U nterfdjeibungsm erfm ale ber oerfdjtebenen 
Dradjten. g a f t febe S ta b t, jebes D orf ßatte  eine befonbete $auben= 
ober Äappenform , bie nad) iß tem  U rfprungsorte benam t mürbe. Cs 
gab Clfäffer, S traßburger, ÜJtüncßener Rauben, 5Btaunfdjmeiger, 
Dßüringer unb anbete. 5Befannt ift ber gorm enreicßtutn ber Sdjlefi= 
f(ßen Rauben, oon benen in  Dbetfcßleften befonbers au nennen finb: 
Die gtoßberger, bie Sdjönm ulber, bie 9ieiffer, Seobfcßüßer unb mäßri= 
fdje §aube. SBiele baoon finben m ir in  SJtufeen, 3. 58. in  fRatibor, 
m it mertoollen fo rm en . 5D3ir finben liier mehrere beutfdje £>auben 
beifammen. 58efonbers bem erfensm ert ift (5t6b. S . 61) bie Sdjnebben= 
ßaube, bie ©olbßaube redjts baoon unb bie reicßgeftedte S tirnßaube 
m it glattem  üRanbe, ber erft feine 5ßollenbung erßält burd) ben 58anb= 
fdjmud. D as  58ilb geigt, mie biefer angeorbnet roirb. Sille $auben  
finb aus mertoollen S toffen ßergeftellt, m it r e i f e r  ifmcßftiderei, aud) 
in ©olb unb S ilb e r, ausgeftattet. Stiles ift jfjanbarbeit unb oon 
fünftleriftfjem SBert. Diefe S tide re ien  m ürben oon S tid e rin n en  aus= 
gefüßrt, bie baburd) iß ren  58rotermerb fanben. 51ucß liier ßat bie 
9Jiaftßinenarbeit einftßneibenben 5H3anbel gefdjaffen.

Sieben biefen R auben gab es aud) foldje, bie gefüttert unb m it 
5ßel3 oerbräm t m aren. S ie  gehören ber ©ruppe ber „Äommoben“ an.

Der Stißuß ß a t oerfdjiebene 5D3anblungen burdjgemacßt. g ü t  
Dberßßlefien ßat n u r ber fiafdjenfdjuß unb ber $albf<ßuß 58ebeutung. 
S trüm pfe m aren fdjon im breigeßnten S aßrßunbert ben g ra u en  i e -  
tannt. S ie  m ürben urfprünglid) au s  ßeinroanb ober anbeten Stoffen 
genäßt. Der geftridte S trum pf fam  erft in  ber gmelten £jälfte bes



fcdfgehnten Sahrljunberts gut ©eltung. 3 uerft murbe et gang futg 
getragen, bann aber länger, a ls  bte Ä leibetröde fürger mürben. 2Bir 
roiffen es nod), melct)e Holle einft bte S trüm pfe im 9Bäfd)efct)mnf ber 
©rojgmutter fpielten! S o n  feinftem 3 m trn , in  prädftigen Htuftern, 
lagen fie but;enbmeife ba. Die g ra u en  oerforgten fid) un tereinanber 
m it im m er neuen S trum pfbänbern , unb es g a lt fü r befonbers auf= 
merffam, gelegentlid) Iianbbreite S trum pfbänber gum ©efdfent gu 
madfen. S ietfad) mürben bie Htufier ber S trüm pfe burdf bunte 
Seibenfäben fräftiger heroorgetioben unb ihre 3m idel prädjtig aus= 
geftictt. Hud) in  S au ern tre ifen  fpielte ber S tru m p f feine geroid)tige 
Holle. ©r o e rtra t eines ber U nterfdfeibungsm ertm ale ber Orts= 
angelförigfeit. So  mürbe m ir ber meiffe S tru m p f ein SBegmeifer 
gut geftftellung bes fränfifdfen U rfprungs ber Hoffbetget Drad)t.

911s Schutzhülle gegen H nm etter trugen bie S äu e rn  bis in s  ad)t= 
geljnte S ah rhunbert h inein  einen H tantel, ber nidfts m eiter m ar als 
ein redjtediges S tü d  3eug, meldfes g la tt über ben H üden bis gu ben 
güften fiel. ®s m ar oon grobem bidftem Stoff. Die eine Sdpnal= 
feite mürbe fo um ben f ia ls  gelegt, baff beibe ©nben oorn gufammem 
gefafgt merben tonnten  unb ber H tantel n u n  ben gangen Körper ein= 
fü llte . Säger unb Wirten im oberen ßedftale tragen i #  heute nod) 
fo (^o tten ro th ). ©r Ifeifft bort Äo^en, rote in  Öftereid) bie ißferbe» 
beden. D as Sßort begeid)net ein grobes, langhaariges, mollenes ©e= 
roebe.

Die g ra u en  trugen einen ä£>nliif)en H tantel au s  gleichem Stoff, 
auch au s grober, roher ßeinm anb. ©r m ar m it einem breiten $>ohl= 
faum umgeben. S n  Dftbeutfd)lanb m ar er mohl oon ben S laoen  gu 
uns herüber gefommen unter bem H am en „S lad fta“ .

Hachbem bie S Iad)ta burd) bas grofge, bie gange ©eftalt ein= 
bültenbe llmfdflagtud) oerbrängt morben m ar, mürbe fie gu anberen 
3roeden benutzt. S ie  mürbe gum ©rastud), gum Hiarfttud) unb gur 
„fffulle“ für bie Ileinften Ä inber. S ie  erhielt fe%t an  allen oier 
©den S inbebänber; über ben H üden gemorfen, mürbe fie oorn am 
$ alfe  m it allen oier S än b ern  oertnüpft unb fo gu einer Xraghülle, 
bie erftaunlich oiel Sßaren, © ras ober gelbfrüdjte aufnehm en tonnte. 
Sn  biefer ff>ülle fdfleppte bie g ra u  ihre fleinften Ä inber überallh in  
mit. ©tng fie gut gelbarbeit, mürbe bie $ ü lle  gur „|>ulle“ . 3e gmei 
S täbe m ürben in  beftimmter © ntfernung ooneinanber treugmeife in
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bie (Erbe geftedt, bie S8 Ia«^ta baron  Befeftigt, unb bie „£>utte“ m ar 
fertig. S a s  Äinb würbe fiineingelegt, befarn in  bie fteinen §änbe 
eine Stübe ober einen gelbapfel, unb bie SJiutter tonnte unbeforgt 
itfrer SIrbeit nactige|en.

SBie f d f o n  erw ätjnt, w ürben bie redjtedigen Sdjutjfiülten ber 
g ra u e n  burĄ gro^e Umfd)lagtiid)er abgetöft; audf burd) oerfdfiebene 
Saden, un ter benen ber S pen jer befonbers beliebt w ar. Efeute n tu | 
and) er ber graben 3 ad e  weidfen, bie u n ter bent k an ten  „S ad fad e“ 
in  ben fiebriger S auren  S tabtm obe w ar fü r fiarfe Santen .

S ie  oorftetjenbe Überfielt über Etetfommen unb (Entwidelung un= 
ferer 33ottstrad)ten oermag itfren beutfdfen (Etfarafter bemfenigen er= 
weifen, bem bas Sßefen beutfd)er T r a t t e n  be tann t ift. ©in tfofies Sitter 
tft it)nen nidft nadfgumeifen, ebenfowenig eine (Erwartung. SBie altes 
Geben unter bet Sonne ftetig fidf w anbett, fo auĄ bie S radft bet 
SJtenfdfen. S ie  ift etw as fiebenbiges. S ie  w anbelt fidf beftänbig. 
h äu fig  fprung^aft, wie 5. 23. in  SĄ onw atb. 3t)te SBanbtung bleibt 
bem gernftetienben oerborgen, unb n u r tangfam  wirb fie bem fidft= 
bar, bet bafür ßntereffe tiat. ttnfere oberfd|tefif($en S ta a te n  befinben 
fid) im Stugenbtid unferer lebhaften 3 eit entfpredienb in  Stuftöfung 
unb tlm w anblung; „benn“, fagt ^ o tte n ro #  in  bet (Einleitung gu 
feinem SBerte: „bie 2Jtenfdfen tun  altes, w as fie tun , im (Seifte bet 
3 eit, in bet fie leben unb weben, bewufjt unb unbew ußt.“
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2. Seuti)en=9lofo6erg.

SBenn id) biefe 33auerntrad)t att erfter S te lle  Bringe, ß a t bies 
feine S etoanbnis. (Einmal ift fie bie einzige, bie nod) non ben 9Jtan= 
nem  getragen roirb, unb bann fommt fie audj nod) in  anberen ©e= 
tneinben nor.

Die Sioßbetger D tadft ift eine oorneljtne infolge ißrer foftbaren 
©runbftoffe: Dud), Ceber, Seibe, $elg. . . . 3Jjren M tfprung leitet 
fie non einfachen beutfdfen S au ern lle ib e rn  fyer, bem ßeberftrum pf 
unb ber Sauetnfdjaube. 3Bie idf in  ber (Einleitung geigte, kamen 
beibe Äleibungsftücke burd) beutfdje S o lba ten  gu ben grangofen, mur= 
ben l)iet burd) Äönig ßubm ig XIV. (1643— 1715) um gem anbelt unb 
tarnen, oerebelt in  ber Slusftattung, über bas beutfdje S ü rg ertu n t gu 
ben S ä u e rn  guriid. $ ie r  feierte bie reidfe unb praktifdje Äleibung 
roaßre Driumplfe in  ©emeinfĄaft m it bem Dreifpiß. S ie  murbe 
gut beliebteren 93auernirad)t, bie in  iß ten  fo rm e n  ßie unb ba non 
einanber abmid), im m er aber it)re (Eigenart fdfarf Betonte. So  gibt 
es aud) eine ß o tm  bes %odes, bet un ter ber Segeidfnung „(5ottes= 
tifdfrod“ befonbers in  ;Jtiebetfd)lefien norfam . Der 5Rod ift non ßell= 
blauem  Dud); tneiß gefüttert; er geigt biefelben Dafdfen auf ben |>üf= 
ten unb ift äßnlid) ausgeftattet toie ber ÜRoßberger %od, aber er ift 
länger a ls  biefer unb nerbient ben ta rn e n  „altfrän tifd)“ m it nollem 
91ed)t. f e rn e r  ift er n iem als rot, fonbern im mer hellblau, grün, aud) 
meifs oorgeftoßen, je naiß ber Drtsgugeßörigkeit. Solide ÜRöde fal) 
id) bei ben S ä u e rn  bes füblid) non S eu tßen  liegenben Äam inieß. 3d) 
ßielt fie, a ls  id) fie bas erftemal faß, fü r nid)t gang eißt; bod) m ar 
bas ein S rrtu m , mie id) fpäter erforfdfte. D er Unterjdfieb in  bet 
S lusftattung b»at moßl einen S re s la u e r  Enftoriker gu bem Slusfprud) 
in  einer S ißilberung Dberfißtefiens oeran laß t: „Die Äleibung ber 
ajiänner g le iß t ber nieberfdjlefifdfen a lten  Draißt, n u r ift fie in  Dber= 
ßßlefien national=polnifd) beeinflußt“. D as ift ein S aß , ber nölltge 
U nkenntnis ber oberfdflefifdfen S erßältn iffe nerrä t. S e it m inbeftens
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fedjs Saßrlfunberten ift Dberfcßtefien politifd) unb Eullurell beutfd). 
9Üe fiat es in  Oberfdflefien eine potnifdje ■Jtationattradft gegeben.
Stucf) bie S e rtre te r  bet potnifdfen S p ra y e  ßaben nie eine fotdfe ge;
tragen. S ie  9 tationattrad)t bet d a u e rn  fenfeits bet ©renge in  5ßoten 
Befielt in  bet fpauptfadje au s  einem langen M ittel, bet in  S a ittem  
m itte gegürtet m irb burd) einen Kiemen, einen S tr id  ober burrß ein 
Strofjfeit. Stuf bem gelbe arbeiten  fie oft in  einem langen, groben 
ßetnenßemb, fie gingen im m er Barfufs unb gut Strbeit meiftens b a t; 
tjäuptig. Sßenn fie SJtärfte Befugten, trugen fie ßoße S tiefel oon 
rolfem ßeber, ßeinentfofen unb ben Sdjafpelg, itfr foftbarftes M ei; 
bungsftüd, bagu bte ßoße, fpiße Sßubetmüße, n iem als bte Ä onföberaü 
ta  (Sfdfapfa), bie nationaüpolnifdje Äopfbebedung. S en  langen 
Sdfafpelg unb bie Ijotje Sßubelmüße trugen  and) niete unferer S ä u e rn ; 
amtf auf ben SJiärften in  Oppeln ian n  m an fie tfeute nod) fetfen, nie
aber fietft m an Beim O berf^tefier bie Xfd)apfa.

S aß  bte Stoßberger S rad jt 
in  feiner Sßeife m it bet pot= 
triftigen S ta tiona lttad jt überein; 
ftimmt, lelirt fdgon ein flüdp 
tiger S ü d  auf ben S äu ern .
Siiemanb mirb biefe prächtige 
SJtannesgeftatt für einen ^ßoten 
Ratten, niem anb m irb biefe 
Xradgt fü r eine potniftige an= 
feßen! ©s gab ^ ifto rife r, bie 
biefe Xradgt fü r eine in  Ober» 
fdglefien entftanbene hielten, 
bod) täufdften fie fid) fefjr. S ie  
m ar über gang Seutfdgtanb 
oerbreitet, befonbers in  9Jtittet= 
franfen. 3m  Satire 1870 mürbe 
fie in  gürtf) nodj allgemein ge= 
tragen. S e i uns mürbe fie aud) 
im Oppelner Greife niel gefelgen, 
baf)er aud) auf ben großen 
SJtärften in  Oppeln. 3d) fetbft 
tonnte fie im Satire 1905 nod)
anberorts feftftetten, g. S .  in  H ofsberger 93auer
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ber ©egenb non ^3rag, Dlmütg, S ab lun fau , Sd)önl)engft, Sglau, 3Jtäf)= 
rifd);D rübau, oiel in  Dfterreid);Sd)lefien. Die S ä u e rn  trugen meift 
ben S8 rufcf)Ief über einem b rau n ; unb m eifjlarrierten Sard)entl)embe. 
Slud) auf ben Äattoroit^er unb Stitolaier SJZärtten erfd)ienen fo ge= 
bleibete SHänner au s  Dfterreid) oft.

Der Drad)t bes K olberger S ä u e rn  glichen, 
mit fetir Keinen Hnterfdfieben, alte gu biefer 
Gruppe gehörigen Drad)ten. S n  ben Ijoljen Gd)äf; 
ten ber SBafferftiefel nerlieren fic  ̂ bie gelben 
Sebertiofen, bie ficf) am  Änie nid)t oerengen, fon; 
bern roeit bleiben. Über biefer $ofe träg t ber 
S a u e r  ein metffes §em b (toeil biefes für oor; 
neunter g ilt a ls  bas bunte), bann steift er ben 
Srufdjlef an, ein Äleibungsftiicf, bas genau fo ge= 
arbeitet ift mie ber Überrocf, n u r bie Slrmel fei); 
len. (Es Reifet aud) Slrmjacl ober IRodroefte.

9tockroeffc öer 3 u r  Slrbeit träg t feber S a u e r  meift n u r
S um m elb au ern  pen 33rufd)lef (S ruftla t;, altbeutfd)es SBort). (Er 

ift im m er non bunlelblauem  Dud), meiff ge; 
fü ttert unb ro t oorgeftoffen. D er rote Sorftofr ift nid)t eine -Rad); 
aljmung ber preufgfdfen SJtilitärlleibung, fonbern oon SInfang an  fo 
übernomm en roorben, roa^rf^einlid) oon Sölfmen aus. Die ÜRod; 
mefte f>at oorn n u r bret Änöpfe gum Gclilie^en, bie übrigen Änopf= 
lädier finb überall, too biefe Drad)t gu $au fe  ift, bltnb unb finb ro t 
ausgenäl)t. D ie Dafdjen finb biefeiben roie bie bes 5RocEes. Die
SJteffinglnöpfe an  SRod unb S ru f^ le l  geigen in  Sfelief bie (Embleme
ber ßanbroirtfdjaft: D as Slcfern, (Eggen, S äen , Sdfneiben, S inben  unb 
Ginfal)ren. S ie  m ürben au s bem 9tl)einlanb begogen. Serbe Ä lei; 
bungsftücfe finb Iragenlos. Die leid)t m arfierte  D aille Ijat im 9tüden 
fe eine liefe Quetfdffalte, bie fid) un ter einem Knopfe in  il)rem oberen 
S ru ä i oeriiert. Sm  21usfd)nitt fielft m an bie (Enben eines leitet ge; 
tnüpften  feibenen, im mer grünroten  Düdfleins. Gin meidfer gefticfter 
ßeinenlragen  oollenbet bie einfadfe unb p ra ttif^ e  Dradft. Sin mandfen 
O rten  träg t m an u n ter bem Srufd)lef eine reicfjgeftitfte, rote Sßefte. 
S n  Dberfd)Iefien roirb biefe entmeber ftatt bes S rufdflils  getragen 
V-ßaneronil), ober fie bleibt gang meg. Die Drad)t erhält fid) einfad), 
bei aller reichen Slusfcfjmüdung. S rufdjlel unb Äam ifolfa finb l)äu;
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fig burd) Sierftidfe in  5Rot unb S ta u  an  ben ÜRücfennätfien unb 
Ślrmeln gefdfmücEt.

D er %of)berger 23auer träg t, rote m an fietft, a ls  Äopfbebedung bie 
3Ittsm iit)e, non ber Äretfdfmer in  feinem Sf3rad)troerf „Deutfdfe 93olfs' 
tradften“ fd)reibt: „Die 3 ttism üt)e, roo fie and) oortom m en mag, ift 
beutfdj.“ S ie  befielt au s  einem runben Äopfe, ber au s  einzelnen an 
einem Snbe jugefpitjten Derlen non S am t, Zud) ober Seber tjergeftellt 
ift. O ft finb bie einzelnen Z eile m it (5olbfd)nur um ranbet; fie taufen

% m e r m it fladiem  S u f  
(© em älbe oon Jr>. © raborośki)

unter einem Knopfe ober einer ©otbtrobbet gufammen. D er %anb 
ber iöiii^e ift m it tßelgroerf oerfelfen in  ber SBeife, bafj ein SSiertet 
baoon ntebriger gehalten ift (fietje 93itb). ©eroötfntid) roirb in  Dber= 
f^Iefien bie SJtütje fo getragen, bafi ber breite 9tanb oorn über ber
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S tirn  fidjtbar tft. Gebert ber SPlii^e werbe# and), $ iite  getragen. 23is 
1906 w ar es ein breiter, fladjer Sd)äferhut (fiehe 2Ibb.). Sunge 
Ceute fdjmiiden itjn m it einem fdjmalen, b lauen 23anbe, verheiratete 
m it einer gelben S d jnur m it b ider Iro b b e l wie in  S atjern .

3 u r  93oIlenbung ber £ rad )t gehört ber SJtantel. (Er e rin n ert ftarf 
an  bie 3 eit g rieb rii^s bes ©roften unb ift non blauem  lu d )  m it rotem 
g u tte r. 3)ie S tidereien  (einfadje 3ierfti<f)e) finb hellblau unb rot, ber

‘S a u e r  m it S ta u te t  unb 3tfiśmiit)e 
S ü d te n an fid jt S o rb eran ficb t

S tehfragen  non Sam m et. Sold) ein ÜOtantel ift ein ^3rad)tftüd in
feiner 2lr t .  ©r w irb heute n u r nod) non alten  ßeuten  getragen.
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3d) möchte hier Befonbers auf bie prächtigen S auerngefialten  
aufm erlfam  machen, bte bte S ilb e r ßeigen. Die 23auetn gaben m ir 
biefe tron ber 2Banb herunter, fo ein fjüBfdfes gam ilienbilb , 
auf Bern m ir bte Ira c k i trollftänbig feijen, mie fie heute noch nielfad) 
auf ^irĄ ertfefien, $ o % e ite n  unb anberen feftlichen Gelegenheiten 
angelegt roirb. D er ÜDtann trä g t n u r ben Srufdflef unb ben $ u t  
in üblicher SBeife. Slnftatt bes Bunten §em bes ift fiter bas roeipe ju  
feljen, bas fei^t allgem ein uorgejagen roirb. Die g ra u  h a t über ihrem 
Blauen, pliffierten Xuchrocfe eine rafa SCTloirefdjiirse. D as ßeiBthett 
ift noch gang ed)t, m it Schnüren unb ßeberquaften Befe^t; oben roirb 
es m it bem Breiten, Blauen, m it meiffen ÜRofen burdfroirtten S anbe 
garn iert. Ges ftam m t au s  DsnaBrücf, unb roenn biefes S a n b  nicht ßu 
haben ift, roirb eher auf bte ganße Drad)t »erßichtet. Grüfte Fracht 
tragen auch noch S a u e r  unb S äu e r in  bes nächften S ilbes.

5om i(ie  in echter X rad)f 1 5



‘S a u e r  unb S ä u e r in  in edjter Z ra d p

Den 3Ibfd)Iuf3 bes übtidfen 5>embdfens bitbet bie SRo^berger 
T raufe, bte im mer m it meinen 33änbern g e s o f fe n  nürb. D as £opf= 
tuet) au s  fdfmetger K a ttu n  ift ra t m it grüngelbem SJtufter. (5s ij't in 
Dberfdilefien fetfr beliebt unb roirb flaoifd)em Grinftujf gugefdjrieben; 
bodf tommen biefe Tüdfer, m andfmat fetfr tunftoolt gebunben, audi im 
S nnern  D eutfddanbs nor, in  T hüringen, k a p e rn  ufm. 3Jtit befon= 
berer Vorliebe tfaben es bie mälfrifd)en S täm m e aufgenommen, fpter 
gibt es fo niete Strien, bas Tud) gu binben, a ls  es D örfer unb Drt= 
fdfaften gibt. Die Strt, es gu tragen, geigt bem (£ingemeit)ten bie 
Drtsgugetförigteit ber T räg erin  an. Die SRoffberger tragen n u r ^3ur= 
purtiidjer (Stbbitb.) m it gelbgrüner Ä ante, manchmal audf m it ge= 
muftertem Spiegel, nie anbers gebunben, a ls  m ir bies auf ben 2tb= 
bitbungen fetten.

16



<23ćiuetin m it ‘p u tp u r fu d )

SSäuerin m it © ammefjadce 
"Purpurfucf) m it getnufferfem  Sp iegel

(Eine (Eigenart bei g rauentracht in  üRoffBerg ift bie Haube. S ie  
beftet)t au s  einer Rappe nun meinem SZaumtoottrips, bie fetir fteif ge= 
ftärtt tnirb; ein Schirm non meinen S p ieen  u m f l ie ß t  fie. S inb  bie 
Rauben nnd) neu, falten biefe S p ieen  tnie ein Schleier Bis ju r  9tafen= 
tnurgel, finb bie Hau&ett getnafcheu, tnirb bie S pi^e gleichfalls in  
rotier S ta r te  fetfr fteif gemacht unb to irft tnie ein Scfjitb, ber 
bas ©eficht nicht im m er norteitEjaft um rahm t (2I66ilb.). 3 n  DBer= 
fchtefien finbet fich biefe §>aubenform n u r Bei ben iRoffbergein; 
fonft nerfchiebenttich in  Seutfchlanb, fo in  Sachau. ÜBreite S än b er 
hängen im Jtiiden non ber ftauBe herab, stoei gleiche über bie %ruft. 
S ie  tnerben manchmal m it f a b e ln  jufammengefafet. 3 u  biefen §au= 
Ben tnerben n u r echte S p ieen  nertnenbet. SBo biefe nicht za haben 
finb, tnirb auf bie Haube nerjichtet unb bas Ropftuct) geroähtt. S ie  
Haube erhält bie 93 rau t an  ihrem  Hochzeitstage zugleich m it betn
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tleinen grauent)äubd)en, bas bert Äopf eng umfdjlie^t unb n u r 
bann abgelegt roirb, roenn es gemedjfelt m trb ober menn beffen 
T räg erin  fid) fäm m t. Die junge g ra u  m it bem $ u rp u rtu d ) 
ftammt au s  ^an eu m if. D as Dud) fä llt fiter fächerartig über ben 
iRaclen. Die SBänber iljter ferneren S e ib en f^ ü tje  xoerben rücfroärts

9 a d )a u e r  9Ibenömal)(5l)aube

‘S äucv in  m it § a u b e  unb 3a<he (©evnäibe non Q. © rnborośtu) 
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9?or ber Sln&aubunp
3unge g ra l i  a u ś  ^arteron ih
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gebunben uttb reid)en Bis gum iRodfaum. (Stelle aud) 2lbbitb. g ra u  
m it lu d )  unb Sade.) Die ftattlidge g ra u  m it S am tfade  träg t, roie 
m ir felfen, nidft mehr bie ootte Dradft. S ie  hat bte furge 3 ad e  über= 
nommen. 2Ius fdjmargem S am t ober meinem Äafdfmir, m it (dimeren 
^ofam enteu  befetgt, mürbe fie in  ben fiebgiger Satiren  aud) in  Sürget= 
treiben getragen. Die S ä u e r in  h a t fie otjue jebe ätnberung übernotm  
men, unb fie fügt fid) gu t beut Äoftürn an. Sludj bie $ au b e  ift Ęter 
fd)on lange aufgegeben unb bafür bas ^ u rp u rtu d ) geroä()tt. (Stoffe, 
ed)te Ä oratten  umfĄtie%en oietreitjig ih ren  § a ts .

S n  meldfer SBeife fid) bie Heuberger g ra u e n  uor ben fed)giger S a h ' 
reu bes 19. S ah rhunberts  gegen Ä älte  unb tlnroetier gefdfüht fjaBen, 
ift m ir nicht befannt. S n  ber erm ähnten ^ e i t  haben fie bie türfifd)en 
Dürrer au s  ftäbtifdfen Äreifen übernommen unb bam it großen ß u ju s  
getrieben. Düdfer im gre ife  oon 600 iö tarf unb barüber m aren feine 
Seltenheit. N iem als hätte  eine roohlfmbenbe S ä u e r in  ein u n e^ tes  
Dud) getragen, ÜTCeuerbings fommt bies häufig oor, befonbers feit es 
S itte  geroorben ift, im türfifthen Dudie gum X ra u a lta r  gu gehen.

Socf),3eifśgefc(lfcf)<iff. 93rauf m it fürkifdjem  £uc{).

20



(Es roerbeit ftfjöne Sm itationen  au s  Öfterreicl)=Sdflefien eingefüljrt. 
daneben  finb i)eute and) ferne, mollerte IXmfdflagtüdjex beliebt. D as 
tiirtifdje Dud) roirb, roenn es rttdft unbebingt umgeliangen roerben 
mufe, gufantmengerollt un ter bem 2Irm e getragen, roie einft bie leine» 
neu ÜRegentüdfer.

D as folgenbe %ilb geigt ein Ä rängelpaar. D as iöiäbdjen in  bet 
üblichen Äleibung, bagu bie 33anbl)aube, bie einft in  gang Deutfdflanb

j tf ä n je lp a a r  a u ś  9 to p e r g
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oorfam  unb f r ü |e r  and) oon ber S k au t getragen würbe, wenn fie 
unbefdjolten w ar. S ie  o e rtra t ben |e u te  üblidfen M fprtenfrans.

Die 33anb|aube w irb auf beru köpfe ber T räg e rin  3ufammenge= 
ftedt. 3 u beut 3 öecEe w irb altes p a a r  auf bem p in terfopf feft su- 
fam m engebre|t unb m öglii|ft ftadf aufgeftedt. D ann w irb ein breites 
Seibenbanb g la tt um bie S tirn  gelegt unb im Maden 3ufammenge= 
ftedt. D er p in terfop f w irb oötlig m it 93anb bebedt, fo bap fein p a a r  
fid)tbar bleibt, ober bas p a a r  w irb m it SKprtenranfen oerbedt. Mun 
werben h in ter beibe D |r e n  Panbf& leifen gelegt, fo b a | eine beliebige 
SMafdjenmenge bidft 3ufammenfommt, woburd) bie eigenartige, auf 
bem P ilb e  fidftbare SBirfung erhielt wirb. 5öier, fedjs, aud) ad)t bei 
prädftigften 93änber falten nun g la tt über ben Müden, möglidfft bis 
3um Modfaum. Stuf bas 23orber|aupt fam  früher bie | o | e  glitter= 
frone, bas beutfdje Sdfäpel. D a biefe teuer w ar unb aud) nidft 
metjr ridftig gebunben werben fonnte, w ählte m an bafür ben Doppelt 
flitte rfrans ober bie MZprte.

Um bie k rö n e  bitben 3U fönnen, wirb ein 93äumd)en bid)t am 
S tam m e abgefdpritten unb funftnott au f bem S tirn b an b e  befeftigt. 
g rü n e r w ählte m an ©otb= unb S ilbernabeln  basu, wie fie in  Bürger* 
ticken k re ifen  ö |n lid )en  3 IDeden bienten, leu te  werben billige, bunte 
Möbeln bafür |ergeftellt.

Die k r ä n 3elburfc|en trugen, entfpreĄenb bem kopfpul) i | r e r  
P a rtn e r in n e n , bunte g litterftrüupe, oft oon riefigem Sfusmaff m it 
bunten Sdfleifen unb P än b e rn  an  bei P rü ft ober auf bem pu te . 
p ie  unb ba w ideln  fie einen breiten, feibenen Sdfal um ben fieib, 
wie foldje f r ü |e r  non „ p a f f e m "  m it 3 itronen, SIpfelfinen, geigen 
ufw. au s  I ta l ie n  in s  ßan b  g eb rau t würben. S ie  finb golb= unb bunt* 
geftreift unb oon guter SBirfung, aber leu te  n u r nod) feiten 3u fe|en. 
D as SJZieber bei g ra u en  (Prufdflef) befielt au s  bem M üdenieil, 3mei 
Seiten teilen  unb swei P orberteilen . Sebent Deile ift ein Sd)ö|d)en 
angefdjnitten, bas fic| nac | un ten  ein wenig breiter seigt a ls  in  feinem 
SInfatj. Die S d)ö |c |en  finb, jebes fü r fiep, m it einem fingerbreiten, 
blauen Seibenbanbe befe |t unb bleiben lofe. SIm oberen Manbe geigt 
bas Miieber, wie bereits e rw ä |n t, ben |an b b re iten  33efa| bes blauen, 
m it w eiten  Mofen burdfmebten Seibenbanbes. Die ßeibdfen finb 
blau, fd)war3 ober ro t; fie werben im mer au s lu d )  gefertigt.
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aStel träg t gum SBedffel ber ZracC)t and) bte neue §etnbenform  
Bei. ßängft # b e n  bte S ä u e rn  bas große tfnterfjemb aufgegeBen unb 
bafür bas $em b m ii g latten , angefdfnittenen Śtrmeln non ben Stäb* 
tern  übernommen, neuerbings audj bas auf ber 9Id)fel gu fdflieftenbe. 
S ie  tönnen es überall fertig in  ben fiäben taufen unb fiaben einge= 
fcl)en, bafj es oiel praftifdfer ift.

D as letzte S ilb  geigt eine Stofgberger g am ü ie , in  ber bie £tn= 
ber Bereits ftäbtifd) gefleibet finb. D er SBater l)ält nod> feft an  feiner 
iljnt lieb gemorbenen a lten  M eibung; amt) bie SEutter tjat bie alte 
Druckt nocf) nidft aufgegeben, aber fie fommt ber 3 eit entgegen, gie^t 
bie furge Sacfe über ben 33rufd)lef unb I)at eine fĄmarge Sdfürge ftatt 
einer Ifellen gemäfilt. Die tabellofe Stofjberger $au b e  o e rrä t uns eine 
toof)ll)aBenbe S ä u e r in  au s ber Seutffener ©egenb. Die g ra u  geigt 
S erftänbn is  fü r bie D raĄt, bie fie trotg ber Steuerungen tjarmonifd) 
gu gestalten meijg.

D as Srufttud), m eines 
fjeute aucf) öfter oon ben 
Eofgbergern getragen roirb, 
gehörte urfprünglid) nidjt gu 
ber Dracf)t. SEau fielft es 
öfters bei ä lteren  g rau en , 
bie es gern un ter ber 3ade 
tragen, bie fid) im mer melfr 
einbürgert, felbft gum Sraut= 
anguge. Stocf unb Sacfe finb 
liier oon fdpoarger Seibe, 
bie Sdfiirge ift rofa ober 
grün. Diefe Drad)t geigt uns 
ben nicfjt rnefir aufgufialtem 
ben S erfa ll. D er Stocf ift 
im Schnitt unb in ber 31us= 
ftattuug nocf) ber alte  fel)r 
roeite g a lten ro d ; amt) bas 
SEieber f)at fiit) nod) erf)al= 
ten, aber bie S r a u t  gog oor, 
nad) „neuer SEobe“ bie 3ade 
barüber gu giefjen. B ra u tp a a r
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gam ilienbU ö. fiin b er in ffäbfifdjcc S te ibung.
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3. S ic  23erg= uitfc ^iittenmattnstra^t.

3m  öffentlichen Seben bes Snbuftriegebietes hot bisher auch Bte 
Stacht bet B ergleute bas S tra ß  enbilb lebhaft beeinflußt. 5Benn 
fie m it brennenbet offener G rubenlam pe gut Scf)i<ht gogen, bot 
bies bes 2Ibenbs ein eigenartiges SBilb. S ie  Sichter beroegten 
fich roanbelnben S te rn en  gleich über bem 93oben; m itun ter gaben bie 
fa lb e n  m it ih ren  glimmenben Jü n g le in  felbftentgünbeten „Ä oßls“ 
ben phantaftifchen $ in te rg ru n b  bafiir. fffeute ift bas anbers gemor= 
ben. SBrennenbe fa lb e n  fieht m an feiten; audf bet Äohlenftaub 
w irb mirtfihaftlict) oermertet. S ie  offene ßam pe, welche bisher non



beit Berggefetjen in  £>berfd)lefien gugelaffen worben w ar, weil mir 
teine ©gplofionsgefabr batten , w irb meiftens burd) Sid)ert)eits= 
lam pen erfefst.

3m  Saufe ber 3abrbunberte  mad)te bie B ergm annstradft natiir= 
lief) SBanblungen burd). B on bet älteften go titt bes B ergbab its bes 
eingem anberten fäd)fifd)en K nappen, wie fie fid) oerfd>roommen in 
bem Sdföppenfieget bet S ta b t B eutben au s  bem 12. 3abrbunberi 
mieberfpiegelt, Bis gut preuf;ifd)en Ü niforntprägung bes fpäten 18. unb 
bes 19. 3 ab rb u n b erts  ift ein langer © ntm idlungsgang angunebmen, 
ber u n s  jebod) au s  SJtangel an  Überlieferungen unbefann t ift. N ur 
bie SBanblungen uom 18. 3ab rb u n b ert an  finb erfcblieffBar. B is  ba= 
bin  w ar m it bem oerfiegten B ergbau aud) bie Borliebe gu einer be= 
fonberen Dradft gurüdgegangeit. D er 3ufam m enbang m it ben weft= 
beutfdfen unb nieberfd)lefifd)en K nappen butte fid) allm äbliib ner= 
flüchtet.

D aher w ar bei bei N euregelung bei N m tslleibung ein 3urücf= 
greifen ber preujfifdjen B erg; unb $üttenbebörbe auf überfommene 
beimifibe Dradftform en nitbt gut angängig. N us ben baiüb  er gefübr; 
ten B erbanblungen ift a ls  wefentlidfer Ünterfd)ieb in  ber tfmtten; 
m annsfleibung gmifdfen bem 19. unb ben oorbergebenben 3abr= 
bunberten erfidftlid), baß a ls  © runbfarbe fdfroarg eingefübrt würbe, 
wäbrenb fie b is bab in  b rau n  gemefen w ar. g ü r  bie B ergm anns; 
tradft rnuf) fie, nad) einem folorierten Gttd) bes B reslau e r Oberberg; 
am tes oom ©nbe bes 18. 3 ab rb u n b erts  gu urteilen , bam als b lau  ge; 
mefen fein. 9Jian fönnte r>ielleid)t ben Sibluff wagen, baf) oom N tittel; 
a lte r b is  gum ©nbe bes 18. 3 ab rb u n b erts  bie © inbeitsfarbe bas 
im m erhin praltifd)e Braun gemefen ift.

©ine gmeite ©ntwitflungsftufe bei preuf3ifd);amtlid)en N ta  läfft 
fid) au s  neuen, um 1804 erlaffenen B eifügungen (B re s t  S ta a ts ;  
ard)io Nep. 14. VIII. 387 B3. unb  216 Nee. 33/24 N. 20) beiaüslefen. 
So wie bie Nngugsform bam als feftgelegt würbe, ift fie im wefentlirben 
b is beut m it ben ffmuptbeftanbteilen Sd)ad)ü)ut (Dfdjalo), Ü3uff jacEe, 
SBefte, Bergleber, $ofen unb S tie fe ln  geblieben.

Diefer ©ntwictlungsabfcblup fd)lof3 natürlich mobifd) geleitete 
N bänberungen nubt aus. D as B ieberm eier liebte längere N M e m it 
enger D aille unb m annigfaltigere g a tb e n  an  Nuffd)lügen unb ßebei; 
futter. Dem einfarbig gehaltenen $errenangug non beut entfprecbenb
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ift bie X ra # t erft burtfel gemorbeti, m it fparfam er Bermeitbung non 
to t  ober golb Bei ff>utbüf#en unb S # n u rg a rn ie ru n g en  (Dreffen). 3In= 
ftatt bes S # a # tl)u te s  träg t ber Berg= unb ifw ttenm ann tfeut meift 
bie m ilitä rif# e  Dienftmütge.

S a s  auffälligste Ä enm  
gei#en bes £>üttenmannes m ar 
ber Breite runbe $ u t, mie i #  
f#on ber lfeimif#e S#iitel,ger 
am ßuppenfeuer gu Droorog 
trug , n u r m ar er Bei ber 
D ien fttra# t auf bei linfen 
Seite aufgef#lagen. SelBft* 
oerftänb li#  m ar bas Beig« 
lebet, auf bem ber B ergm ann
in ben S # a # t  rutfcffte, bem ßuppenfeuer uon Qbeifcblefien
n u r über Zage arbeitenben in Sroorog

fpüttenm ann mefensfremb unb fefüt in  feiner D ra# t.

D er Stbftufung n a #  D ienftgraben bienten Beftimmte ^enngei#» 
nungen b u r#  3trm elauff#läge, knöpfe, Dreffen, Säbel= unb Äeil= 
tfauenform ufro. Ä alibes S ta tu e  bes DBerBergtjauptmanns © raf 
iReben in  Äönigslfütte Bietet bie folgere B erg6eam ten tra# t in  
toloffalem ©rgbilbe.

2 lu#  bie alte B e rg m an n s tra # t fiet)t m an tjeute alltags feiten. 
D er B ergm ann Ijat auf allen SBerlen ©elegenlfeit, ft# n a #  ner= 
falgrener S # i# t  gu Baben unb untgufleiben, fo bafg er fauBer in  feiner 
ü b li#en  Sßerftagslleibung bie ©rube oerlaffen lann .

Slnbers ift es, menn er feinen B eruf Bei roeltli#en unb f ir# li# e n  
ß e ie rn  nertreten  tnufg, ober m enn er einen feiner Ä am etaben 
auf feiner leigten gatgrt Begleitet. D ann  erf#ein t er im m er in  geft= 
i ra # t ,  bie in  iJfret ernften g e ie r li# fe it auf feben B ef#auer m irlt.

Befonbers t r i t t  liier ber S t. B arB aratag  ^eroor. B e fa n n tli#  ift 
S t. B a rb a ra  bie S#u tgpatron in  ber S # if fe r  unb Slrtilleriften, Befon= 
bers aber ber Bergleute. 2 # r ©ebenltag fä llt auf ben nierten  Degembet. 
©r mürbe ftets non ben B ergleuten feftlt#  Begangen, unb a u #  Ifeute 
mirb an  biefem Dage n u r m it großen Slusnatfmen in  ber ©rube ge= 
arbeitet. 9 to#  no t bem Kriege Igatte i#  ©elegenljeit, einer fol#en 
geier Beiguroolfnen. ©s m ar in  einem tleinen ©rubenorte, ber m itten
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#AÄh*KWn,

«Arnjlbgm*

S teben-S enkm al in  ^on igśljiifte

im SBalbe lag. Der Sßalb m ar oerfdfneit, er j'djien räum lid) Heiner 
gemorben 31t fein. (Sang b i #  m aren bie S äum e m it Sdfnee ner= 
bangen. 2Iuf bei ©ruBe m ar feit S E itte rn a #  bie SIrBeit eingestellt 
roorben. Ä ein ißoltern, Sifäfen unb StäBnen ber 3 E af# n en  m ar gu 
Bären. SBie oergauBert tag bie ©ruBe an ber fieBne Brennenber £ml= 
ben ba. Die gefräßigen fylämtncBen ftrebten roie ÄoBolbe an  ben 
fa lb e n  Bittauf. S^odj m ar es bunfet unb rmr m ir lag alles unbeut= 
ließ unb fdßattenBaft. D a bunBBradf ber mimmernbe Don ber 6 # # =  
glocfe bie ftarre 9M)e. 93ot bent 3 e# tiB au fe  flam m ten geuer in 
ben P fan n en  auf (bie ©ruBe Bulle nod) fein e le f t r i f# s  fließt). Serg= 
leute ftröm ten auf oiel Begangenen S te igen  Beran, alle in  g e f t t r a # ,  
bie Brennenbe Campe in  ber $ an b . Die fcBroargen ßebern  auf bem 
DfĄafo Bern egten ficß im le is te n  3Binbe, bie EReffingfnöpfe an  ißrem
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Mittel, Sd)täget unb ©ifen am © urt unb Gdjad)tljut glängten mie 
©otb urtb gaben ßidjtflecfe bet febet SBenbung. Die © tubenfungen, 
bie Sdjtepper im f^tiĄ ten  ©eroanbe Ratten alle bas gleiche 3 ie t: 6 t. 
S a tb a ta .

3m  3 e(̂ ertt)aufe bei ff)ans=$einrid)grube aerfam m ette fidf bie 
mehrere lfunbett W an n  gä^tenbe 23elegfd)aft. S eam te mm bei 
„g eb et“ unb man „ßeber“ tarnen fyerbei, benn biefes geft roitb mm 
alten © tubenleuten gemeinfdfafttid) gefeiert. SBeifje g e b e ib ii^ e  ±autf)= 
ten auf, ebenfo famtene, m it ©otbborten um fäum te g a^ iteb e i. S ie  
Campen m uiben an  ben SBänben bei ueitufjten  3ed)enftube aufge= 
t)ängt unb gaben bie einzige 23eleud)tung in  bem biifteien 9taum e ab.

©in S te ig e t tief bie 23elegfd)aft m it ta rn e n  auf, es fehlte feinet. 
3ngroifd)en Ratten fid) g ra u en  unb Ä inber bet ^Bergleute eingefunben, 
alte in  ifftet maletifd>en ^Steffet S ta d ) i  S ie  meinen ff>embd)en unb 
Gd)iirgen, bie b lauen Äteiber, bie Igelten Süd)er m itften  etftifdjenb 
neben bem ernften S am ara  bet 23ergmannstrad)t. 3 e #  routbe 
bet Gdfietn bet ^e ilig en  geöffnet, bie Siebter angegünbet. 2Ius 
S tu m en  unb meinen Sdfleietn f la u te  bas S itb n is  bet aotnefimen 
S tutgeugin feietlidf tfetaor. S ie  tfotfe ©eftalt tftßlt in  iljren §änben  
bie S iegespalm e unb ben Äeld). ©s gef)t bie Sage: 2Bo ein ltngtiid= 
lieber im  SBergmerf oertaffen bem Xobe naf)e ift, erfdfeint itfrn S t. 
S a tb a ta  unb reidft itfm bie ©ottesfpeife auf feinem 2Beg in s  beffere 
ßanb.

S ie  g ra u en  fmtten ttun auĄ bie bergen angegünbet, bie fie mit= 
gebradft unb not itfrern ißlatje auf ben 23änfen aufgefteltt Ratten. 
SBie in  jebem 3af)te leitete aud) biesm at bie g e ie t ein allgemeines 
S it te n  um Seigettiung ein, gmifĄen A rbeitern  unb 23orgefetgten, fo= 
mie gmifdfen ben ttam eraben  u n ter fict), fü r geroollte unb ungemottte 
Ä ränfungen, bie im ßaufe bes S aures oorgefommen m aren. W it 
allgem einer Serfölfnung enbete bet etlfebenbe Stugenbtid; alte 
beugten tf)ie Ä nie im gemeinfamen ©ebet. S a n n  räufelten 23atbara= 
lieber burd) bas 3 ed)ent)aus, bie enblid) in  bem Ifetrlidjen ©efange 
enbeten: ©raffet ©ott m ir toben bid).

S e t  S taĄ m ittag galt bet mettlidfen g e ie t. 3m  ©tubengafttfaus 
bufteten X annenf tätige. Stuf befrängten gafgteifen, bie mie ftrom  
teudftei oon bet S ede gingen, teudfteten bunte, bide Äetgen. 21m 
Sierfafg, bas Ifeut bie 23ermattung gefpenbet tfatte, fdfenften ftinfe
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£>änbe unetm übltä) ein, SBürftel bufteten 31t ben fnufprigen Sent= 
mein, bie in  biefern D rte feiten m aren; benn es fehlte ein Bäcfer. 
g rau en , 9Jtäb<hen unb Ä inber m aren reichlich oer treten. (Ein BoIfs= 
freunb «erteilte fü r bie Ä inber Sßfefferfudfen, Slpfelfinen unb Schofo= 
labe. S o  fam  jeber 3u feinem 9łed)t. Słuch bie Borgefehten oer= 
gnügten fiel) m it ben einfachen löiännern, bie liier für einen l a g  if)r 
ferneres unb gefährliches fios «ergaben. D enn bet B ergm ann ift 
fein D rübfalbläfer unb im m er froh, menn er basu (Gelegenheit Ijat. 
S o  Hang auch heut bie g e ier in  heiterem  (Gefange aus.

$ ö u e r in  gefttrad)t: Der M ite l m it Ä ragen roirb butch 
ben fiebergurt sufamm engehalten. Schlägel unb (Eifern am  (Gurt

3 n  früheren S ahren  trugen 
bie B ergleute auch 6 ei uns 
b raune Äleibung a ls  (Etggtübet. 
Schmars mürbe fie erft m it (Er= 
fdjlieffung bes Äolflenbergbaues. 
(S iehe SIbbilbung.) Sluffallenb 
ift befonbers bie furse 5ßuffjacfe. 
Die ÜDlühe ift heut bei u n s  in  bie= 
fer g o rm  üblicher a ls  bie Äappe, 
bie früher getragen mürbe. D as 
gahr= unb Bergleber, bas über 
bem (Gefäh getragen roirb, hatte 
früher eine prafiifche Bebeutung. 
(Es reichte bem B ergm ann b is 3U 
ben Äniefehlen, er rutfehte barau f 
in ben Dagesfchächten in  bie 
(Grube, auch biente es ihm a ls  
Sihgelegenheit, menn er auf naf= 
fern, fa lten  (Geftein arbeiten 
muhte. 5 n  Slufruhrgeiten hängten 
bie B ergleute bas fieber a ls  g ä h 
ne auf. D as fieber burfte nu r 

es m ar bas (Ehrenseichen feines 
Efatte femanb bas fieber nerroirft, fo mürbe es ihm abge= 

er m ar baburdf non feinem Berufe ausgefchloffen, bet ihn

S te ig e r unb O bertjäuer in 9 trbeifś- 
M eibung m it offener Campe.

ein ehrlicher B ergm ann tragen;
B erufs.
bunben,
feine 3 e«he aufnehm en burfte.
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unb Sdmdftlfut geigen, bafg m ir einen ftaatlidfen B ergm ann oor uns 
tfaben. D er geberbufd) ift ftinoarg.

$al)r[te ig e r auf ber S trecke

S ä u e r  i n  g c f f f v a d ) f .

S ie  93ergfapette, bie tfeute mot)I auf jeber ©rube gu finben ift, 
träg t rote geberbüfd>e. 23orgefe^te # b e n  toeifee ßeberbüfi^e auf bent 
Xfdjato, reid) uerfdjniirte, m it ©olb geftidte ißufffaden unb ein 3 at)r= 
lebet non S am t m it ©otbborte.



4 . Scfjöttwalb.

Oie Scßönwalber Oradft ift fü r uns gang befonbers bead)tens= 
inert, rueil fie allein  auf biefen O rt befcßränft ift. Oie ©emeinbe ift 
urbeutfcß. S ie  würbe int 3 aß re  1269 burdf bas ÜRaubener Älofter 
angefiebelt, m itten  im „ frö n en  üßalbe“ Bei ©leimig. SBoßer bie 
S iebter famen, ift unbefannt. Oie Slnfidft, fie feien au s  ber ^Meißner 
©egenb eingem anbert, läß t Ä onrab ©ufinbe nidft gelten. Stuf ©runb 
feiner Spradfenforfdfung g laubt er anneßm en ßu bürfen, baß bie 
Scßönmalber nur iß rer © inw anberung nad) Dberfcßtefiett längere 
3 e it  in  SJZittelfcßlefien anfäffig gemefen finb. 3ßre łltu n b a rt ßäßlt 
er ßu ber großen ©ruppe ber fcßlefifcßen iüiunbarten unb finbet in  
iß t bas SBinbeglieb ßmifißen ber Sötunbart ber eingeroanberten Sißle^ 
fier in  ber 3 ip s  unb ber bes Ä ußlänbißens im nörblidfen SJZäßren. 
D ftfranfen unb D fttßüringer finb aber troß allem audf ißre V oreltern  
gemefen, wie bie ber meiften beutftßen S ieb ter in  Sdflefien.

Obwoßl nun bie Scßönmalber non ißolen runbum  umgeben 
w aren, finb fie boiß b is auf ben ßeutigen Oag re in  beutfdf geblieben. 
3ßre ©emeinbe ßat fidf burdf Snnßuißt ßu bem ftattliißen Oorfe non 
5000 Seelen entmicfelt. 3 ä ß  ßaben fie am  Sllten feftgeßalten unb 
einen großen ©emeinfinn bew aßrt, ber fie nor fremben ©influß ge= 
fißüßt ßat. SBenn troßbem polnifiße F am iliennam en in  ber ©e- 
meinbe norfommen, ß a t bies nidft niel ßu fagen. O er 9iame würbe 
nerbeutfißt unb ließ fonft lein  © rinnern  an  ben ehemaligen gremb= 
ling ßurücf. Oiefes © inßeiraten non ißolen ßat oerfdfiebene Hrfadfen 
geßabt, u n ter anberem  w irb es non ben Stßönm albern baburdf er= 
H art, baß 3Rännerm angel bie g ra u e n  ßmang, fid) ißre 9JZänner ßu 
fucßen, wo fie fie fanben. „$Bir ßaben fie uns and) au s  SBerlin ge= 
ßott“ erßäßlte m ir eine g ra u  ÜRotßer.
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@ür Neuerungen Ratten bie Sd)önroalber lange S e it Ijinburtf) 
fein © erftänbnis. 6 a Mafien fie nie ein S p in n rab  Beferen, obmofil 
fie ben S lad jsbau  eifrig Betrieben traben unb Bis in  unfere S e it 
t;inein n u r felbftergeugte ßeinm anb trugen. Dod) ift es ein S rrtum , 
gu glauben, fie g ä lten  ifjre D raĄ t nor fiebenljunbert S auren  natf) 
Dberfdjtefien mitgebradft unb bis tjeut erlfalten. 2Bir miffen es jeßt, 
baß unfere © o lfs tra ^ ten  fidf erft im  fe% eßnten Salfrljunbert ent= 
m iäelt fjaben. 9tud) bte Sdjönroalber Xrad)t m a ^ t  b a rin  feine 2Ius= 
naßm e: fie ift nid)t fo a lt  mie gemöl)nlid) angenomm en toirb, ja  
roaljrfdjeinlid) nicfft niel über fiunbert Safire. Xudjfleiber träg t m an 
anfdjeinenb erft feit ber N titte bes 19. S aß rßunberts  in  Gdfönmalb, 
benn im S aßre 1866 mürbe nod) niel ßeinm anb fü r Dberfleiber 
fd)marg gefärbt.

Daß bie X radjt ficff nidjt im  Dorfe felbft entmicfelt fiat, Bemeift 
ber Umftanb, baff alle ißre (Eigenheiten audf im übrigen Deutfd)lanb 
gu finben finb.

Die SJtänner # b e n  ifire alle X rai^t b is auf mingige Nefte ab= 
gelegt. Die g ra u e n  fiaben gäljer b a ran  feftgeßalten.

D as folgenbe © ilb geigt u n s  bie Xradjt, mie fie vtod) lüdenlos im 
Safire 1905 getragen mürbe. D er 90 3alfre alte Äotitfdjfe ftarb in  
bemfelben Saßre, in bem er m ir bas ©Kb fdjenfte. (Es bürfte fo giem= 
lieh bets einzige fein, bas uns bie Xradjt rein  erhalten  hat. Die SBefte, 
hodjgefchloffen, ift m it fe ad)t meißen ißerlm utterfnöpfen recl)ts unb 
lin fs  befeßt. 3 n  einiger (Entfernung, oben am  hälfe , ift bann  nodj 
je ein Änopf angebradjt rnorben. 2fn  biefer SBefte, bie noĄ niel ge= 
tragen mirb, erfennt m an jeben S cpnroalber im bidjteften Ntenfdjem 
geroüf)!. 2Iud) bie fleine, gefäftelte Sacfe ift nod) nidjt nöllig ausge» 
ftorben. S ie  m ar im mer entmeber fdjmarglila ober feßmargrot. Der 
Keine h u t  gehörte urfprünglidj neben ber Nelgmüße, bie m ir nod) 
fennen lernen roerben, gur X radjt; ßeute ift er nergeffen. Nud) bie 
Ntüße m irb nid>t meßr getragen, gu ljrleu te , bie bie Sdjönm alber 
früher m aren, bebienten fich gern eines S b lw b ers; aud) bas ift ge= 
roefen, ebenfo fehlt ber breite h u t  non meidjem Geber.

(Eine große Nolle fpielte nom N nfang bis in  bie N titte bes 19. 
Saßrljunberts ber Nfantel. (Er m ar non f#margem Xudf, m it ß lan e ll 
gefüttert unb hatte  einen breiten, übetljängenben Ä ragen, ber am 
hälfe  m it einem Km legefragen abfdjloß. Die N iäntel m ürben n u r
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port ootljälirigen ÜDtännern getragen. D er Surfd) erhielt if)n bas 
erstemal ju r  ©eftellung unb betitelt bas 9ted)t baran , audf roenn er 
für bienftuntauglid) e rftä rt mürbe.

Diefer S rau d ) m ar in  Dberfdilefien attgemein. ipanbelte es fid) 
um  gärige S äu e rn , fo t)tng fü r ben Surfdfen oon beut Sefitje eines 
foldjen ÜDlantels unb eines ißaares Ifodffdfäftiget S tie fel bie Srlaub= 
n is  ßur B eira t ab.

Die beiben g ra u e n  auf bem oortiergetienben S itb  finb D o tte r  
unb ßhtfelin bes alten  Äotitfdffe. S ie  tragen bie Dradft nodf giemliĄ 
rein. Die Äleiberröde müffen m ir uns lü r je r  benlen, b is gur fa lb en  
SBabe reidfenb.

3 u biefer Dradjt gehörte ein £>emb oon rolier ßeinm anb. gorm= 
los, mie ein Sacf genäht, reichte es n u r b is u n ter bie 91 tafeln, tjatte 
rneber Strmel nodf einen $ a lsau sfd fn itt, fonbern mürbe über ben 
Äopf angegogen unb un ter ben 9Irmen feftgelfalten, bann  ftreifte 
m an bas Sruftlfembdien barüber unb beibes mürbe oon bem ÜJiieber^

t? ra n 3 Äofiffcbhe au s Sdjönroalb m it Zotftfer unb Gnhelin
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6d)örtm dlöer 'S a u e r  im S ta n fe l

le ib te n  gufammen getjalten. 3lm unteren  Stanbe tiatte biefes $etnb 
rechts unb tin ts  an  ben gwei e in ig e n  Stäfjten turße, ausfpringenbe 
g a lten . 35iefe |>emben finb ben Sdfönw albern nad) gut in  ber Sr= 
innerung, werben aber nid)t met)r getragen.

D as SJtieberteibdfen würbe unb w irb a u ä )  Ijeute nodj immer 
au s fdfwarßent I ru $  tjergefteltt. Stuf bem angefdjnittenen Sdjoferanbe 
w irb rechts unb tin ts  über ber £>üfte bie Stodftütie angebradft, eine 
wulftige Statte aon ßeinw anb, „Sßurft“ genannt. S ie  ift einft in  
Deutfdflanb aan  ben S p an ie rn  übernom m en w arben unb tjatte bie 
Stufgabe, bie Äteiber aon ber X aitte weit abftetfen ßu taffen. Der 
^Bäuerin foli fie bie fd)weren Xud)röde tragen, tpter ift ber ur=
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fprüngliche 3weÜ biefer SBülfte wohl nie erfaßt worben. S ie  geben 
ber Ü rägerin  ein unbeholfenes tüusfelfen, m irfen unfchön, befonbers 
gu ben furgen Ü aillen. Über ber B ruft ift bas ßeibchen quer m it 
S ilb e r ig e n  ober fornalem  grünrotem  B anbe gefdfmüift. tüus bem 
nicl)t tiefen tüusfdfnitt bes ßeibchens t r i t t  bas feingefältelte $embchen 
heroor, bie meinen, lurgen Sirmel werben m it ©umntibanb gufammem 
gehalten, welches m it Schleifthen, p e r le n  unb bunten  Seibenftiihen 
benäht wirb. (9Ibb.)

g r a u  im ‘OTieöer beim Sticken

Befonbere Beachtung oerlangt bas Bormachtüthel (tübb.). (Es 
ift eines ber weichen, feinen 2Bolltücf)er, bie f #  auch ta  Dberfchlefien 
großer B eliebtheit erfreuten. (Es w irb überall, wo es oorlom m t, 
anbers getragen. 3 n  Schönwalb w irb es über ber B ruft getrennt, bie 
(Enben bann rechts unb lin ls  un ter ben türmen gmifctfen SJZieber unb 
tftocf geftecft. (Es ift in  Schönwalb n u r in  bunflen fä rb e n  beliebt
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unb m it Blumigen, eingemeBten J u n te n  unb g ra n je n  Begrengt. 
Dl)ne btefes Zud) f»at [id) Bis nor lürgem eine Sdjöranalberin aufger= 
# IB  if)tes Kaufes nid)t feilen laufen.

<3ttäbct)en m it ^o rm acb tiid je l

3 u r  alten  Z rad)t g e p r te n  brei ÜRöde. ©in S tepprod, ein roter, 
guter g riesro d , ber m it grüner Zud)ftiderei Bis gur fa lb en  2Baben= 
I)öE)e oerfelpm m ar, unb ber DBerrod non jitjmargem Zudj; letzterer 
mirb %et|t nod) getragen, ©r t>at bie Bekannte galten fo rm  ber alten  
5Rodmiebertrad)t, ift fefjr meit unb Ęeut m it einem jü)margen Sammet= 
jtreifen um jäum t. g rü n e r m ar er m it einem liditroten Zudjjtreifen 
am unteren -Kanbe ausgeftattet. SBä^renb er Ijeut Bis gu ben 
Änöd)eln reicht, m ar er früher Bebeutenb fürger. ©r mürbe non
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Safjr au S a h t oerlängert, guletst tmrd) ben Sam m etanfafs. 33otn 
haben biefe StiMe bert in  bet (Einleitung heroorgehobenen Sinfa% non 
gutem Stoff, Sam m et, Sßliifi^ ober Dam aft. S r  foll einen Sd)mud= 
fled norftellen, aber bie Schönmalber tragen  bennod) bie S ^ü rg e  
barüber. Słuch fie beftetjt au s  guten Stoffen. S eh r beliebt ift ge= 
prejfter Sam m et, 5J31üfih unb Seibenbam aft in  ben Doppelfarben: 
fchmarggrün, fĄmargrot, fdimatglila, ober einfarbig, aber im mer 
bunfel gehalten. Hrfpriinglitf) fiel n u r ein breites 93anb norn über 
bie Sdfütge herunter, a ls  bie 93änber nod) mühfame ifmnbftiderei 
geigten, heute werben häufig gmei B änber gew ählt. Die Gd)ütgen 
finb nid)t fo b reit mie bies bei 93auernfd)ürgen üblich ift. 9luf Seite  
34 hot bie g r a u  an  il)te t Sammetfdfürge am  unteren Staube eine 
Spi^e, bie a ls  Steuerung gelten barf. S ie  tarn früher nidft nor. 
93on ber $ a lsg ru b e  ab fä llt ein breites, lichtes SĄmucfbanb bis un ter 
ben Daillenfdflufi, bas n u r g ra u e n  tragen. SBeibe g ra u e n  geigen liier 
nod) bas meifte Äopftud), bas im 3al)te  1905 non bet gangen g ra u em  
gemeinbe enbgültig aufgegeben mürbe. S s  ift ein weißes ©lang= 
leinentud). Stunbum  ift es m it einem feilt feinen £>of)tfaum net= 
feljen unb m it feinen S lenben  befe%t. S ine  Sde ift m it innig feiner, 
fdfroarger Äreugftiderei ausgeftattet. Diefe liegt im  D reied obenauf, 
menu bas Dud) umgebunben w irb, in  bet SBeife, mie es auf S . 34 
leicht erfid)tlid) ift. D as Dud) m irb felir fteif geftärft unb „auf 
©lang“ geplättet. Die 231enben muffen bei jeber Sßäfche abgenommen 
unb fü r fich gereinigt merben. SBälfrenb bes M rd)enum baues mußten 
bie Schönmalber ihre S lnba^ t außerhalb bet Äirche im  g re ien  ab= 
galten , ba m ürben bie meinen iiopftüdjer felir fctinelt fdjmutgig. Dies, 
foroie ber S pottnam e: „SBeijgföpfe“, ben bie benachbarten polnifcfien 
Oberf<f>lefier ihnen nadfriefen, gab ben ©runb gum SBedffel bes 
Dmhes. 33ielleiiht fprad) babei aud) ein roenig SSeränberungsIuft mit.

D am it hot bie Drad)t einen großen Steig oerloren. S s  machte 
einen eigenen S in b ru d , menn oiele g ra u e n  gang gleich getleibet, 
alle im roeijgen Kopftuch beifammen faffen, mie g. 58. in  ber Äirdfe.

D as  SJiäbchen auf S . 34 träg t n u r bas meiffe Dud) über bem 
fpaat; bie g ra u  hat un ter bem Dud)e noch 3roei R auben auf. 3 uerft 
bas Heine, leinene grauenhäubchen, bas ehebem febe g ra u  an  ihrem  
S>od)geitstage bas erftemal anlegen muffte a ls  Reichen ih rer neuen 
SBürbe. Diefes $äubd)en bebedte alles £>aar unb auch bie Dfiren.
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D arüber fam  über bte S tirn  bas S tirn b an b , roie es aud) bie Sad)fen 
in  Siebenbürgen fennen. (Es beftanb aus einem  ßmeifingerbreiten, 
meinen fieinenbanbe, bas m it le is te n  S t i l e n ,  bettio t unb ^ettgrün, 
ausgenäbt morben m ar. Dajmifdjen m ürben ©olbflinfen eingenä^t. 
D as 33anb roirb beute nodi, aber n u r bei lr)od)3eiten getragen. (2lbb.)

g ra u e rd ra d jt  3ur S o d ^ e if

D arüber fommt eine reid) ausgeftattete tfmube, beren Äopf aus 
ro tp u n ttie rte r fcbmarjer Seibe beftebt; ber 5Ranb mirb au s einer 
breiten Spitjenrüfdfe bergeftellt. 3 U biefetn 3u> ede merben 
breite D üllbänber in  robe S ta r te  getaucht unb bidjt über ®änfe= 
fiele gelegt, bie bann an  ber Ofenm ärm e getrodnet merben. So  ent= 
bebt bas S p ib e n p e l^ e n , bas aud) bei anberen Sjaubenformen in  
Oberfdflefien 93ermenbung fanb. Über biefe E>aube mürbe bann  bas 
Dud) gebunben.

g ü r  ben Sßinter butten bie g ra u e n  in  Sdfönmalb eine fibmarge 
Seibenbaube m it leichtem g lan e llfu tte r. D er $aubenfopf beftanb 
au s  fdjmarjer rotgetupfter Seibe. (Sin lidftgrüner unb lidftroter 
DuĄftreifen begrenzte ben Äopf, ber bann m it Äanind)enfell utm 
ranbet mürbe. Scbm udbänber fielen oorn über bie üBruft unb über 
ben H üden (3Ibb.).
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g r a u  m it ’petjEjau&e

(Eine roidftige Holle fpielten irt allen 33olfstrad)ten bie S trüm pfe, 
Befonbers, menn bte H M e furg getragen mürben. D as  w ar ur= 
j'pxünglid) aucf) in  Sci)öinualb ber g a lt. Die g arb e  bei S trüm pfe 
m ar t)ier im m er ein lidites Hot. Die S trüm pfe m aren nie geftridt, 
fonbern im m er gemalft. Sebes 3al)r tarn n a ^  ber (Ernte ein giänbler 
in s  D orf unb nerforgte alle g ra u e n  m it S trüm pfen , mie fie bie 
Sdfönm alber liebten. S ie  m aren boppelt fo lang  mie bie gemölfm 
lidfen S trüm pfe, benn fie m ürben auf ber SBabe in  Heine Quer= 
fa lten  georbnet, fo baf? biefe mie eingeftridte H illen m irlten . 93er= 
mutlid) m aren in  ber H alft Heine gältdfen  feftgenälft, ba fid> bie ge= 
legten g a lte n  fonft nidft gehalten Ifäiten. So  ein 5ßaar S trüm pfe 
loftete Bis gurn ÄriegsausBrudf einen D aler. D er Ärieg Ifat biefer 
Hiobe ein (Enbe gemadft. D er Emnbler Blieb aus, unb bie g rau en  
gemöfjnten fid> an  gaB rifm are allgem einer %rt, gumal bie Höde
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roieber lang getragen m ürben unb ber S tru m p f feine Stolle mehr 
fpielte.

(Eigenartig, in  DberfĄlefien nicht roieber oorEomtnenb, ift auch bie 
3acEe. D as 33tlb auf 6 .3 9  geigt u n s  bte urfprünglidfe gorm , bte b is gum 
Slnfang bes 20. 3 ah rh u n b erts  getragen mürbe. S ie  ift Eurg unb geht 
oorn auseinanber, fo, baff m ir bas SBormadftüdfel unb ein StücEchen 
imm 33ruftE)embd)en felfen Eönnen. S ie  ift am  Staube m it einem 
lichtroten Zudfftreifen oerfefien. S ie  Strmel Eiaben hellblaue 9Iuf= 
fd)läge, bie oben m it einem grünen S ch leiften  gefdjmücft finb. 3m  
StücEen liegt bie 3acfe b is gur $ ä lf te  bes feilt Eurgen Saillenfchluffes 
an  unb fpringt bann in  fctf)s Eurgen g a lte n  aus. S ie  ift meift 
bunfelrot ober lila  gefüttert. 3m  Sdfönm alber SialeEt fieifft fie 
„g len te", ein ben Süilefiern beEanntes SBort, fü r bas m an häufig 
auü) „ißlente“ gebrauchte. 3- „ S a  geht fie in  ih rer bünnen 
d ie n te “ ober: „ S u  m it beinen leichten d ie n te n “ . S a s  fonnte m an 
oft hören, auch in  Dberfdflefien, jet^t f^e in t fich ber SIusbrucE gu oer= 
leeren. SM an gebrauchte ihn  für leichte Äleiber, nicht n u r fü r 3acEen. 
S ie  g len te  mürbe n u r im  Som m er getragen, g ü r  ben SBinter Emtte 
m an ben iß u rp u rfra d  S a s  m ar eine Sacfe oon g rau lila  Such, bas 
m it roten gäben  burchroebt m ar. S r .  Soege, bem ich feiner 3 ßrt 
eine ^ßrobe biefes Sutheo geigte, fanb bie Segeidfnung p u rp u r  bafür 
richtig. S iefe 3acfe lief im Stücfen in  groei fracEartigen Schönen aus. 
S ie  m ar m it fiam m fell gefüttert, fo bah ein f tm a le r  ißelgranb roie 
ein Sorftofg überall an  ben Stäubern gu felfen m ar. SBefetgt m ar fie 
m it roten Sudfftreifen unb mürbe n u r oon g ra u en  getragen.

3m  Storftehenben ift bie Sthönm alber Sracht b e tr ie b e n ,  fo mie 
ict) fie oor 1905 noch oorfanb. 3ngmif<hen ift fie ftarf geänbert mor= 
ben. (Es gefefmh bies nach oorangegangener 93efprechung aller 
g ra u e n  untere inanber gelegentlich th ie r Äinhenbefudfe. S ie  über 2000 
Seelen ftarEe grauengem einbe hatte  lücEenlos bie ätnberung oorge= 
nommen, fo bah nach a lte r S rab itio n  fämtliche g ra u e n  roeiter gang 
gleid) gefleibet gingen. 3uerft legten fie bas meihe Kopftuch ab unb 
m ahlten bafür ein fäfmarges, in  bas fie hembbreite Ä anten ftiäten: 
g rün m it Eieinen bunten 231üntihen (SIbb. S . 42).

Sßunberbar ift, mie bie einft oiel geübte Sticffunft, bie feit 
langer S e it burdf gabriEm are oerbrängt morben m ar, plötglich im 
93olEe roieber ermachte. (Einftmats m ar es S itte  gemefen, auch bie
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Sdfm udbänber gu Beftiden. 911s biefe B änber burd) g ab rilm are  
erfetgt m ürben, oergafg m an bie alle Ä unft faft nöltig; bod) a ls  m an 
fie b la u s te ,  m ar fie roieber ba!

(Es ift belannt, mie reid) bie beutfdjen B au ern  alles Befttcften, 
m as fid) Beftiden lief?, oont Bahrtuch angefangen Bis gum gaufthanb« 
fchuh unb SJlarltlorb. D er U rfprung biefer Ä unft tft mol)l in  ben 
ehemaligen gronhöfen bes 9lbels unb ber g rau en ilö fte r gu fudfen. 
911s biefe gronlföfe aufgelaffen mürben, erhielt befonbers aud) bas 
Äunftgemerbe feine gre ilfe it unb fanb freubigen (Eingang in  Bürger« 
unb B auernlreifen . fftier entm idelte es fid) gu hoher B lüte.

B em unbernsm ert ift es, mie bie B a u e r n ,  g lei^n iel ob fie 
flaroifä) ober beutfd) m aren, fid) biefe Ä unft gu eigen machten, fo, baf; fie 
a ls  (Erbgut heute nod) un ter ihnen roeiter lebt. 9 iur einer 91nregung 
Beburfte es in  Gdiönmalb, um  ben fdfemBar oerfiegten Q uell rnieber 
lebenbig merben gu laffen. 233ie alle B au ern  ftidten aud) bie Sd)ön= 
m alber ihre SJiufter au s  freier ffanb ohne 9tufgeid)nung. S ie  giehen 
gu biefem 3m ede n u r gm ei parallele fiin ien  unb ftiden in  ben fo er« 
haltenen %aum bie felbft gefunbeneu KJiufter ein, meift O rnam ente 
au s bem ^ßflangenreid), aber auch Äreife, S te rn e  unb bergen, ßetgtere 
m aren gur 3 e it  ber hohen B au ern lu ltu r befonbers fü r Brautfihürgen 
beliebt. S ie  lauten mie in  gang Deutfdflanb fo aud) in  Sdfönmalb 
nor. 3 n  Sihönm alb roirb ber glad)ftid) allem anbern  oorgegogen. Die 
B lum enm ufter merben gern nad) ben B lum en ber g litte rlrän g e  ge« 
arbeitet (9tbb.).

g ra u  g rieb a  Äaifig in  ©leimig hat fidj biefer Begabung in 
Sdjönm alb befonbers unb m it grofgent (Erfolg angenommen. U nter 
ihrer Leitung unb 9Inregung ift bie „Schönmalber S tid ftube“ ent« 
ftanben, in  ber roertoolle unb beaditensroerte B auernftidereien  ausge« 
führt merben. Diefe S tid e re ien  haben fid) bereits auch außerhalb Ober« 
fchlefiens einen felfr guten %uf ermorben. g ro b en  biefer 9Irbeit ftn« 
ben fid) aud) in  ben fotgenben 9Ibbilbungen. S ie  reben für fid) felbft. 
(Es m äre gu münfthen, bafg fid) meitefte Greife lebhafter a ls  bisher für 
biefe beuifdje B au ern lu n ft im Oberfchlefierlanbe intereffieren unb fie 
burd) regen 9Inlauf förbern mürben! g ra u  Äaifig ift es febenfalls 
gu banlen, menn hier faft oergeffenes ©ut auih mirtfdfaftlid) ausge« 
nütgt mirb.
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f i i j j c n p ln f f e .  9 t y ä  ber  S a m m l u n g  ber S c b ö n r o a lb e r  S firftffube.
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Itinb in geffidtfem £leibd)en 
g r n u  mit Äopffucf)
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© ef t i i f f e  f f n n f e n
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w m m m m m .

(Seffickfe L anfert. 2 tu ś  ber © am m lu n g  ber 6ct)önroalber © fickffube

9iaĄft bern Xudfe mürbe bte g ten te  geänbert. S ie  tourbe 
bei fedfs g a lte n  int SRiitfen Beraubt, un ten  runb gefdjnitten 
unb norn Bis junt £>alfe gefdjtojfen. Erntet unb unterer üRanb tour= 
ben m it Breitem Sam m etftreifen Befetjt; nadf oBenf)in mürbe biefer 
Sam m etftreifen m it gtängenber ißerlenborte Begrengt. Diefe 5J3erIen* 
Borten m ürben in  ben fiebriger S auren  Befonbers fü r G arnierungen 
non Ä teibern, 3acfen, 9Jtänteln non bei S tabtm obe fetfr Benorgugt. 
0 ier aufgegeben, m anberten fie in  23auernfreife.
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Studj ber rote Xudpaum  am  5Hoifranbe ift enbgültig aufgegeben 
roorben. D as nädjfte 93ilb geigt u n s  eine $otbgeitsgefeIIfibaft aus 
woblbnbenben Greifen. 2ßir feben t)ter nodj bie alte Dradjt im 
barmonifd}en 3ufam m entlang. 3m  ^ in terg ru n b e  |tet)t bte S r a u t  im 
getreuen Äoftüm, rote es feit etma 50 Satiren, beute freilich n u r nodj 
gu £>od)geitsfeften, getragen mtrb. D er %od ift redft lang  geworben 
unb M  bam it oon feiner Urform  auffallenb entfernt. 23on bem 
33ruftl)emb(f)en fetjen m ir n u r bte weifte T raufe, bie fonft nidjt ge= 
getragen mtrb. Die g len te  fteftt offen, ben $ a ls  giert ein Doppelt 
fettd)en oon feinen G lasperlen . Die 5Höde finb b^d) un ter bei S ru ft 
gebunben, bod) ro irlt bies n u r bei fdjledjter ß ig u r  unfdjön, fonft bilbet 
biefe Strt, fiel) gu fleiben, bie beute fo beliebte grabe ß in ie . D er 
S ra u ttra n g  beftebt au s  feinen ^erlenfdjnüren, bie in  furgen Gdjlim 
gen bidjt aneinanber gereibt werben unb m it {leinen, meinen Äunft= 
blümdjen burdjfetjt finb. $ ie r  w irb ber and) in  Deutfdjlanb oiel ge= 
nann te  Doppeltrang getragen, ber oon fd)öner SBirfung ift. Die 
^Brautjungfern tragen  biefelben Äränge in  bunter Slusfüftrung. Der 
33rauttrang ift grün, grifdje ÜJtprte ift in  Gdiönwalb nodj nid^l S itte , 
böcbftens tom m t b ie t unb ba tünftlidje 3)iprte oor; rü d m ärts  bängt 
oon bem Ärang ein breites, wafferblaues S an b  fyexab.

© c B ö n r o n t b e r  j p o t f i g e i f s g n i p p e



g rü ß e t trugen B ra u t unb B rau tju n g fe rn  ^o$e B rau tfro n en  non 
oergolbeten Ejafelnüffen, gfitterB lum en, © lasperlen, fleinen 
Spiegeln, ÄonfeftBeuteldjen; felbft Keine, oerfifberte ätpfefdjen 
w aren  m it fjineingeflodjten unb nie! grüner unb ro ter B anbfdjm ud 
Siefe f r o n e n  fatjen prächtig aus, aber fie w aren  and) teuer, fjäufig  
w ar bie Ärone ein (Seffent bes B räu tig am s unb ber ÄrängeK 
Burfdjen an  ifjre 9Käbd)en. $ eu te  prangen biefe Ä ronen auf ben 
frjodißeitstafeln; eine fü r bie B ra u t oon ^afelnüffen, eine fü r ben 
B räu tig am  oon äipfetn. (Es w irb ifmen magifdje Ä ra ft pgefdjrieBen, 
unb fie bürfen Bei feiner fjodjgeii fehlen.

.QafetnuBkrone
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31pfelhrone

S ta t t  bet ÜRinge, bie oermutlidf frülfet nidft irt alten S a u e rm  
freifen Ifeimifdf w aten , trugen  auä) bte Sdjönroatber tteine gtiine 
Ä tä n ^ e n ;  bte S ta u t  Ifeftete eines baoon bent S räu tig am  an  ben 
Äod. Diefe ^ tä n g le in  m utben bent ^ r ie f te t no t bet D rauung über= 
geben, et fegnete fie, legte bent S ta u tp a a t  je eines auf ben Äopf unb 
fpradf einige ftnnietdfe SBotte bagu.

D er S rä u tig a m  feiert feine $oi$geit intntet baa tßäup tig . $ ie t  
auf bent SBilbe träg t e t feinen 9Jiantet m it bent S trau ß  gefdfmücft. 
S rau tfu n g fe rn  unb S ra u ttn u tte r  ftnb ben a lten  Ü betliefetungen gemäß 
getteibet. S e i bet SJtutter fä llt bie prädjtige Gamtfi^ütge befonbers 
auf. 2In bet S ta u t  läßt fidf bie Sefttradft genau ftubieren, n u r feßlen 
leibet bie Farben .

Die ffwdfgeit w irb  in  Sdfönwatb gang eigenartig gefeiert. D er 
S räu tig am  ßolt m orgens m it feinen (Säften un ter 9JZufi£ bie S ta u t  
gum Äircßgang ab. Gr finbet bas $ a u s  oetfdfloffen unb muß fidf erft 
bie S o tfü ß tu n g  einer f a l l e n  S ta u t  gefallen taffen, elfe et feine 
tedfte erhält. 3ft bas enblicß gefeßeben, fnien beibe gu ben Süßen bet

50



QSrauf in  g e f t tm c b t

(Eltern nieber unb Bitten um ben Segen. (Ein langer Segensfprud) 
erfolgt, bann  orbnen fiel) alle ßurn 3uge in  bie Äirdfe, rooBei früher 
k in b e r fiiĄterBaumĄen nor bem B ra u tp a a r  ^ertrugen. SBenn fie 
au s  ber k ird fe lommen, gel)t ber B räu tig am  m it ber ÜJtufil unb feinen 
(Säften in  fein SSaterlfaus, bie S k au t olfne ÜJtufif m it ilften (Säften in  
iljr 93aterl)aus. Die Ewdfseit toirb fo nöllig gefonbert in  bem je= 
meiligen Ejodfjeitslfaufe gefeiert. Stad) bem einfachen Bäuerlidjen 
geftm al B>olt ber ^Bräutigam m it feinen (Säften unb ber SJtufil bie 
S k au t gum la n g  in s  (Saftfjaus aB. D as SIBenbBrot toirb toieber ge= 
fonbert eingenommen, k m  12 Ulfr bes erften Z ages m u | b as  3kaut= 
p aa r fid) gurüdgie^en nom Z an j, toenn es auf gute S itte  p l t .  Die
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B ra u t geht bann  m it bem B räu tig am  in  fein $ a u s . 9tm anbern 
Zage finbet bie alte D rbnung ftatt, bie ^>ocf)geit m irb in  beiben f r o f y  
geitshäufern m it ben zugehörigen S ippen  w eiter gefeiert, g rü h e r 
bauerte bie $ a % e it  brei Zage, je#t gm ei. Äomtnen bie Gäfte nad) 
fcefonberer S itte  in  bem einen ober bem anberen $>aufe auf einige 
S e it gufammen, fo fitjen bie Gefthledjter getrennt oon einanber. 9Iltes 
r e if e s  B auernleben fpricht au s  biefen S itten  gu uns.

3m  itäihften B ilbe feljen m ir eine $oihgeit im gang mobernen 
S til. Z ie  ÜJiänner finb burchweg ftäbttfdj getteibet, auĄ bie $ aa rp  
tragen fie oerfchmtten nach ftäbtifiher 9Irt. B ra u t unb B rau tjungfern  
tragen  nodj bie fdjöne alte  Z rad jt unb Zoppeltränge bagu (Bänb= 
chen heilen  fie in  Zeutfd)lanb).

B ei biefer Gelegenheit muff ich noch etw as über bie H aartracht 
jagen. Heute tragen alle Schönroalber, ob jung ober alt, einen

S o d )3eif in 6er ^ebf^eif



ftufjraaljer in alfer Zradü 
ifjaargopf, ber über ben 9lücfen fä llt unb n u r aufgeftectt mtrb, wenn 
bie g ra u  bie Äapitfe auffetjl. (£5 madft im m erhin einen eigenartigen 
©inbrucf, w enn fo bas gange £>nrf begnpft Iferum läuft. g rü n e r

6 d )ö m o a tb e r in n e n  m it o ie rfad ) gefloch tenem  3 ° P f
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trugen bie S ibönw alber gwei 3öpfe, unb gwar fo, baf$ ein 3 ap f biĄt 
über ben anbern  fiel. S ie  w aren nier unb mebrfad) geflauten, wie 
bas ja  audj in  93ürgetfreifen üblid) w ar. W eift gierten grüne, 
rote, feltener lila  93änber ben 3upf- W äbdjen, bie ben Ärang oer= 
w irft batten , burften n u r einen 3upf tragen.

D as folgenbe 93ilb geigt febr beutlidj bie Sluflöfung bei alten  
Dradjt. Die g ra u  träg t bereits bie Sacfe giemlidj lang  unb am  unte= 
ren fRanbe m it breiten S p ieen  befetjt, Spitzen, bie au s  ben a<bi= 
giger 3 ab ren  ber S tabtm obe ftammen. D as  eine Sdjürgenbanb ift 
b ier gew ährt, aber bie Sdjürge ift w eiter a ls  bies b isher üblid) w ar.
lln b  bas $ i n b ? -------------33or gehn S abren  w äre biefe Äleibung für
bas Äinb unmögliib gewefen. D a gingen bie Ä inber genau fo ge= 
fleibet wie bie Sitten (SIbbilb.) D as D orf machte infolge biefer
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(51eid)l)eit, bie früher Jeine ßiide aufroies, einen $errnf)utifd)en Gin= 
brucf.

t t in ö  in  a l te r  STradjf

3 um Se'rfatt ber Dradft gehört aud) bie Wnnalftne bei gelben 
g a rb e  in  Sdfönmalb, bie Bis bafün oerpönt m ar. 93ielleid)t in  Gr= 
innernng baran , baff fie früher gern v o n  g ra u en  unb Srtäbdfen ge
tragen mürbe, bie fid) nerfauften. £>eute fommt and) ©elb ju  Glfren.

D as gange D orf f>at fid) feit 1905 gemanbelt. 5Ius ben einftigen, 
intereffanten ifmlgljäufern m it breifenftriger g ro n t Ifaben fid) an= 
felfntidfe Steinfiäufer entmicfett, bie nidft fo malerifd) mirJen, bie aber 
non bei 3 e it  gefordert mürben. Die alten  frnufer m aren, meil fie fel)r 
feud)t m aren, bem V erfall nalfe; häufig m utierte bei ^Silg u n ter ben
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Dielen. 33ie nurt ber A nfang m it bent ersten S te in b au  g e m a lt  tpar, 
bauerte es nidft lange, Bis au s  ben alten  93todI)äuferreften ein Dorf 
m it S tegettiäufern erftanb. ©ine prädftige Äunftftrafje, bie mä$renb bes 
Krieges gebaut mürbe, ift m it itjrem guten S afaltfte inpflafter einer 
ber fdjönften gortfdfritte , bie bie neue S e it g eb rau t # t .  g rü n e r 
oerfant m an bei fd)ted)tem SBetter in  ber Dorfftrajfe.

S a  Ifat bie S e it bas einft fo eintjeitlidfe Dorfleben Dtetfad) ge= 
lodert. Die ß ra u e n  f r e i t e n  l)eute nidjt metjr fo gängtidf gleich ge= 
Ileibet burd) bie S tra fe , bie bas fajt eine f)albe föteite lange Dorf —- 
üReilfenborf —  burdifdmeibet. S u r  A rbeit tragen  fie fertig  getaufte 
ßeinenfäiürgen m it Ä raufen unb Dajdien, fta tt bes felbftgefertigten 
S>etnbes taufen  fie and) biefes fertig, rnie es gu Ifaben ift; fie Jfaben 
ben S tepprod  aufgegeben unb tragen  —  Sdftüpfer, mie m ir ein 
Sdfönm atber attäbet tyeimlidf lädjelnb fagte. Ś is  bafjin fan n ten  fie 
fpösdjen nidft. Die biden Stüde madften fie entbetfrlidf. 9Iud) bie 
meijfe D rauer tfaben fie in  bem um ftürglerif#en Salfre 1905 fü r im mer 
abgelegt. 93is ba$in  trugen bie fyrauen gum S e i te n  ilfrer D rauer 
bie meinen Düt^er unb ein Ifanbtudfartiges ßeinentudf um bie Sd)ul= 
tern. SJtäbdjen unb Ä inber trugen grüne d ränge m it meinen Blum en.

B ä u e r in  unb  ^ in b e r  in  Z ra u e rh ie ib u n g
2Jtan fütfrt bie meifte D rauer auf potnifdjen ober menbifdfen ©in* 

ftuß gurüd, bod) bürfte bies ein S rrtu m  fein. Die meijge D rauer m ar
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3ctl)tljunberte Ijinburcfi überall in  Seutfdflanb üblid). S ie  roar Bis in  
unfere 3 e tt  hinein aud) in  Zieberfdflefien geBräudflid). W äm ter wie 
g ra u en  trugen bie weifte „Z taulB inbe“, g ra u e n  aud) bie S türze. 
S iefe w ar ein reditediges, w eites S tü d  fieinm anb, bas trat; ber 
W aulBinbe bie untere (Sejidjtsljälfte nöttig oerBarg unb tw rn g la tt 
berm tterfiel Bis gur T a illen lin ie ; m an oerBarg bann  b aru n te r nod) 
bie $änbe , fo bafe non ber T rauernben  nur bie Zafenfpit^e unb bie 
Zügen firlftbar Blieben. Zornebm e g ra u e n  (n u r biefe) oerbüllten 
ttjren Ä örper nöttig in  meijfe fieinentüdfer, unb biefe S itte  biirfte ben 
2lnlafj gegeben traben für bie 6pulgefd)id)ten ber w eiten  g ra u en  in  
Sdjlöffern. 2tIs biefe 2 trt gu trau e rn  allgem ein würbe, Beftimmte bie 
T rauerorbnung  in  W ürttem berg un ter ©Berlfarb ßubm ig im  Satire 
1720 fotgenbes: „S ie  3Jtaultüd)er Bei ben W ännern  wie aud) bie 
T rauerm än te l (biefe w aren  fdfmarg), fowie bie S tü rzen  Bei ben 2Bei= 
Bern finb gänglid) abbeftettt, a lle in  bie S o le ie r  (unförm ige Seinem  
fiauBen) m it W aulB änbern feien geftattet.“ S em  2Ibet w aren  bie 
Z errü ttu n g en  bes gangen Ä örpers w eiter geftattet. So  faf) m an 
atterorten  nod) lange bie T rauernben  m it ben Z taulB änbern. Siefe 
gingen oon ben Beiben S eiten  ber großen R auben au s  unb würben 
|o um bie untere ©efid)tsl)älfte gelegt, bafg n u r bie Zafenfpitje unb 
bie Z ügen  frei Blieben. Zod) beute finben m ir b iet unb ba bie weiffe 
T ra u e r in  beutfcben ßanben  nor. 2tls bie SĄ onw atber bie weifte 
T rau e r aufgaben (1905), w ählten  fie bafür bie Blaue. S r .  Soege, 
S ire fto r oom Zölfetm ufeutn in  Z erlin , A bteilung ßipperbeibe, Bern 
id) bies gelegentlich m itteilte, fanb biefe W ahl burdfaus logtfd) im 
S in n e  ber © ntw idelung oölfijcbet Trachten unb S itten .

S e n  ootten © inbrud ber T rauerfitte  in  Sdfönmalb ermatten mir, 
wenn m ir einer Zllerfeelenfeier Beiwohnen, bie oiele bunberte oon 
g ra u en  gufammenfübrt.

3m  S o rfe  ru h t Bereits alle lau te  Z rbeit. S u n fe l liegt ber grieb= 
Ijof. ©leid) einer H üterin  ber Toten, bie ba un ter ben Zlum enlfügeln 
fd)lafen, ftebt in  feiner W itte  bie Äirche. 3 n  ben ßüften  ein leifes 
Zaufdfen. Zad) bem Z olfsg lauben  oerlaffen bie Toten beute bie 
© räber, um  m it ben Wenfdjen gu Beten unb gu feiern. Zorn Ober» 
unb oom Zieberborfe lommen bie g rau en . Z lle  finb einanber gleich, 
alle finb tieffd)marg gelleibet, bie Äöpfe aller oerbüllt ein fdfmarges 
Tuch. 2Itle biefe Tücher geigen an  ib ten  Z än b ern  lidfigrüne Äan= 
ten. ß ila  Z lüm dien finb in  bie grünen Z an te n  eingefttdt. S ie  fd)itm

57



m ein  roie 93eild)en unb f e in e n  au fagen: „2Bit t ta u e tn  m it eudj . 
Unb bas lebhafte © tiin  tu f t  in  bie biiftete 9?ad)t h in au s; „2Bit Raffen 
m it eudf auf ein g ta n e i^ e s  SBiebetfeben!“ 3)en ÜRnfenftana in  ben 
$ an b en  m anbeln bie g ra u en  nnn © tab gu ©rab. S in te r  flam m en 
auf, beben bette g a tb e n  au s  betn 6d)mu(f bei © läbei. G titt ifts unb 
nottei g iieb en ; lunbum  n u i bas 9JiutmeIn bei ©ebete, bie beut ©e- 
ftiifter iub ig  fliejfenbet Sßaffet gleichen- Die ßiifitet netglimm en, 
bie 231umen roelten, ib t  fteibenbet Obern eint fi<b m it betn füjfen 
O uft bei ^o n ig fe ijen . ©in letztes ©ebet, ein tes te t, ftum m et ©tuft, 
eine D täne im 2Iuge Ifiet unb bott, bie einem frifdfen © tabe gilt, 
bann roanbetn bie g ia u e n  jutn Obei» unb jum  M iebeibnif; alte finb

g r n u e n  in n e u e r  X r n u e r H e tb i tn g
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einanber gleid) in  Xrad)t, in  $altung unb ©ebärbe. ©ang eigen; 
artig roirtt biefe ©emeinfamfeit, bie fo leid)t in unfetem ßanbe nid)t 
roieber gu finben ift.

$Bie bie SĄ onroalber gu itjrer X radjt getontmen finb, läfjt fidj 
beute nidft m ebt erm itteln . Seber einzelne Xeil ber Xradft finbet fid) 
im bergen Xeutfdflanbs roieber. $tuä| bie SBegeidfnungen bafiir finb 
üielfad) im  beut[d)en Spracbgebraudje gu finben, 33ergeffen biitfen 
m ir es nid)t: Die Sdfönroalbet trieben Sabrbunberte bittburcb1 bas 
gubrm annsgefd)äft, bas fie in  atte fnm m elsgegenben führte. 9to<b im 
Sabre 1854 fubr ber Sdfulge Sobann ^ßufdfer b is nadf Xrieft, 
um  Sübfrücbte fü r ein §anbe[§bdu§ in  ©teiroib gu boten. ©s gab 
alfo ftänbige güb tu n g  m it anberen Säubern . Sdjneiber unb 
Stbneiberinnen liefen  fid) im  O rte nieber unb beftimmten bie ÜÖiobe. 
Unb fie finb ja  audf beute nodf bie gleiibmaibenben Ä räfte auf bem 
©ebiete ber 93oItstrad)t.
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4. 9tatiBor unb ßeoBfcpij.

Die tRatiborer unb ßeobfdfütger Dradft lebt nodf in  heften , bie 
auf bas eljentals fo reidfe 231üf)en bet beutfdfen üßolfstracfjt einen 
SRücffdflujf geftatten. Dbrnol)! liier brei -R ationalitäten eng beieinanber 
molfnen, D e u t l e ,  äRälfren unb $ o len , ift bie Dradft in  ilfren @rwtb= 
äügen bodj beutfdf. 3Bas u n s geblieben ift, in  Drulfen unb ÜJiufeen, 
5eigt uns, tnie bie 23auern im ÜRatiboret unb ßeobf^ü^et Äreife einen 
ß u ju s  m it ititen Ä liebern unb befonbers ben Stauben trieben, ben m it 
uns tjeute gar nidft norftellen fönnen. (Es mürbe gu ben Rauben n u r 
ei^tes SJiaterial, Seibe, ©olbfpitge unb feinfte ßeinm anb nerroenbet.

D ie R auben fterben aus. D ie Keine, fef)t foftbare S am m lung  
(Slbbilb.) ftam m t au s  bem 9tatiborer SJiufeum. S ie  geigt uns bie 
Stauben in  fünf nerfüüebenen ßorm en. 23efonbers ^ernorgutjeben ift 
bie SdfnebbenliauBe, 97r.5, unb bie au s  ©olbfpitjen Ifergeftellte Staube 
9%r. 7 (non lin ts  nact) redfts). ß u  alten  gehört reicher Sanbfdfmucf 
unb bas ßrauenlfäubdfen, bas entmeber non feiner ßeinm anb ange= 
fertigt mirb ober non Düll unb im m er m it einer Spitze um ranbet 
roirb. D as farbige SBilb nad) S . 60 geigt eine foftbare Staube, bie fo= 
genannte ©otbltaube, au 8 bem Äreife ßeobfdjüig. D er Äopf Befielt aus 
gelber Seibe. Den Decfel giert reidfe ^o^ftiife re i au s  edften ©olb= unb 
Silberfäben. Die Keinen ^m eige bes O rnam entes finb au s  © olbflittern 
unb gelben Seibenfäben Ifergeftellt. ©olbfpitgen um rahm en ben Decfel 
unb Scbilb ber 0aube . 3 # tfd ien  Decfel unb Scliilb ift ein golbgrüner 
Seibenftreifen eingefetjt, ben bas S tirn b an b  beeft unb beffen ©nben 
über ben iRücfen fallen. SBeipe Stofen finb © er in  bie blaue Seibe in® 
geroebt. ^Ringsum ift bie Staube m it edften, f)anbgenäf)ten, feibenen 
Düllfpi%en um ranbet; ttorn fallen S än b er tton fdfroerer, meiner Seibe 
fyerab. D ie S p ieen  beeten bie S t i r n  b is  gut üRafenrourgel. D as 
g rau en p u B Ą en , bas un ter biefent Äopfputj getragen mirb, befielt aus 
feinftem Xiilt, ift m it 93tumen beftiift unb m it (lanbgenätjten Spitjen 
um ranbet. D er Spenger ift non farb inalro tem  Seibenbam aft unb
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£ e o 5 fc t)ü |e t ^ r a t t  m it  @ olbf>aabc tm b HjadEe 
© en n i lb e  e o n  .tb. © r a b o r o s f i





S a u b e n fa m m lu n g  a u ś  bem  9 ?o fib o re r  97lufeum

[djtuarj gemuftert. S)ic Xratf)t rourbe b is Grnbe bes 19. Saljttjunberts 
getragen.
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Stuf folgenbetn 93itb träg t eine g ra u  biefe $ uube; bod) finb bie 
B änber t)ier non meiner Seibe m it eingeroeBten meinen Stofen. Den 
Spenser tjat fie aufgegeben unb bafür bie Blaue Sactfacfe geroä£)tt,

bie unferer ^ e i t  angelfört. Stud) bie t>auBe auf bem weiteren Bunt» 
Bitb groifdfen ©. 62 it. 6 .6 3  ftammt au s bem SeoBfĄutger Äreife. Der 
$auBenBoben Befielt au s  fernerem, fdfjtoargem D am aft unb ift m it 
Breitem SMgmert au s  geltem Ä anin  um ranbet. B reite, f^marge 
Seibenbänber, oom ©enicf ausgefyenb, werben un ter bem Ä inn ge» 
Bunbeti. Die £auBe g e p r t  gur Gruppe ber Äomoben unb ift m it

© olöbcm be a u ś  £eobfcf)üt) 
(© em ä lb e  oon  S .  (Sraborośbi)
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£eoBfcT;ü|er 2 3 ä u e rm  m it  ^eljB jatiB e 
O e m ä l b e  Don j j .  © r a b o r o g f i





m einem, toarntem g u tte r  oerfeten. D er Spendet au s  tarb inatro tem  
Seibenbam aft f)at m attierte 
Ä eulenärm el unb um ben 
teigförm igen Slusfdjnitt einen 
Äragen, bei m it g ran fen  Be= 
fe^t ift. Den Stusfdfnitt bectt 
ein Buntes, rooltenes 23ruft= 
tud). 3 u  biefer Dradft gefiört 
ein rneiter Äleiberrott non 
SBofle ober Seibe unb eine 
fttmarge Setbenfdjürge. Der 
Hoä, fctiroarg ober Bunt, ift in  
bid)te g a tte n  gelegt. Hebern 
ftetenbes 33 t lb Bringt eine 
D ractt au s  bei Slttftabt non 
HatiBor. Die £>auBe non fein= 
fter Geinroanb ift roeifc mie bie 
tan b g en ä tte n  Spitjen. Gange, 
roafferBIaue SeibenBänber fal= 
len über ben H ütten foroie 
über bie SBruft. D as 33ufen= 
tudj ift meijf m it Blumiger 
Ä ante. (Es toirb un ter ben 
3Irmen feftgefteitt unb fä llt 
bann tofe gu Beiben Seiten  
teraB . Hott unb S ttürge finb 
non fernerer Seibe in  BetieBi= 
ger garbe. D er Hod toirb turg Sradü öer Haftbarer 9lttftabt 
un ter bei 33ruft geBunben. D as tiefausgefä)nittene GeiBdfen ift non 
bemfetben S to ff mie bei Hott. D as fftembcten t a t  Breite Srm elpuffen, 
bie in  einer Spitjenfraufe enben unb ben O berarm  Bis gur Hälfte 
beden. Diefe Xrad)t m ar nod) Bis SInfang unferes S a tr tu n b e r ts  
übtitt.

Die © otbtaube bei g ra u  au s  ® ro^^eterm i%  (HBbilb.) t a t  einen 
geflotttenen 23oben unb ift m it eetter, ta n b g e n ä tte r  Spitje Begrengt. 
Der äußere H anb bei Spi%e ift m it einem 3ugfaum  nerfeten, fo baf; 
er bas ©efid)t feft umfdiliefft. Gange SBönber falten norn Bis gum 
Hotffaum te rab . D er Spenger t a t  m attierte  Śirntel u nb ,oB erta t6
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ber Xatlte einen nieretftgen 5Iusfd)nitt marfierenb, Breiten gtctnfen= 
|d)mutf. 9iod unb 6d)ürge )inb, mie ber Spenger, non fdjmetet Seibe.

Bäuerin in reidjer Zradjt auS ©roft-'Peferroil



S ie  Ißelgbaube einer g ra u  au s bet ©ofelet ©egenb (9I6bilb.) 
fdfmüden Breite, fernere SeibenBänber non bunt!er g a rb e , bie oorn 
ÜB er bie S tu f t  IjetaBfatten. U nter ber einfadfen 3ade, bie ber ÜRem 
geit a n g e p r t ,  träg t fie ben SJtieberrod, ber au s  Beliebigem S toff non 
Beliebiger g a rb e  bergeftellt mürbe.

^ B a u e r n f r a u  m i t  ’p e tg t j a u B e  
au ś ber (Eofeler ©egenb

Die 3Jtäbd)en in  S anbbaube, Beim la n g  m it bem ©rntefrang 
(21BB.) ftammen au s bet mäbrifibfpreibenben ©egenb non S o leslau  
unb Ś a ru tin  weftliib ber Dber. S ie  R auben laufen oorn in  einer 
Gpitje au s  unb finb m it bem S tirnB anb umgeben, bas in  langen ©n= 
ben über ben tRüden fä llt; es ift, rote all biefe S än b er non Selbe m it 
Buntburcl)mirlten S lum en. S ie  weiten, langen SBolltöde non Belie= 
Btger g a rb e  finb m it S lenben  Befe^t. S ie  S(bürgen finb in  ber garBe 
oerfdfieben unb werben n u r au s  Selbe gearbeitet. 9In bem furgen 
Sruftlfembdfen au s  meiner ßeinroanb fallen bie älrmel auf. S ie  finb 
puffig, oielfacf) eingereibt unb buben a ls  Slbfdfluf; eine Breite, geftidte 
Äraufe. S ie  Bunten S rufttüdfer werben girrten gufammengefnüpft. 
S ie  meift ausgefdjnittenen Sdfube paffen fidf ber jew eiligen tötobe an.
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9H äbcben  m it 9 3 a n b b a u b c  linfts> 6 e r  O b e r  beim  2 a n 3  m it bem  © rn fe h ra ry



D ag  fotgenbe ^Bilb füf)rt 3toeifł>rad)ige <2Käbc^en bort ber red)« 
ten Oberfette auS © ubot beim (Erntetan3 bor. ©te tragen ben brei« 
ten g litte r fra n j, ber ben %eig ber anm utigen ©efidfter erhöbt. Die
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%% äbd)en m it ‘g t i f t e r k r ä t i j e n  (red)tsS b e r  O b e r)  b e im  S r n t e t a n j



<2S5oIIröcfe firtb in bid)te ißliffeeftilten georbnet ol)ne Sefatp  £jentbd)cn, 
S rufttud) itnb ©cfiii^en entfpred)en ben tmrigen.

Sin bem S ilb e  bei iütäbdjen m it © rntetrone ift beutlidj noct) bas 
meifje 5r>embd)en unb bas Srufttud) gu feljen.

9Mübd)en m it S rn fek ro n e  in 9 tafib o rer $ ra d )f

D a§  folgenbe S ilb  bietet SJtäbdjen au s  bem Äreife iRatibor in  
langer 3acfe m it Spit^enabfdjluf) über bem iOtteberroct unb barüber 
bas im itierte türtifd)e lu d ). Die Sdjurgen finb mm Seibe. S u n  ben 
ß litte rträn g en  fä llt reidjer Sanbfdjm ud im %üden fyerab. D er £>in= 
tergrunb ift eine S irlen lanbfd jaft m it in  jener ffiegenb tppifdjem 
Sauerngeljöft. ©s ift m it Sdjilf gebeift.

69



m m »

9)Mbc()en au ś  bem G reife S ta tibor

Die fünf 9Jtäbd)en au s SJtarfomitj (51BB.) uertreten nod) bie 
alte Dradft in  einfadjfter gorm . Die 9?öcfe finb bunfel. Steifgeftärfte, 
roeifie Unterröcfe fallen bie einft aud) Ifier getragene Ä rinoline er= 
fetjen. 93iel S o rg fa lt mürbe bem tßembdfen gugemanbt. Die S rm el 
reidfen faft Bis 3um (BIlenBogen. S ie  enben in  einer gefügten Äraufe, 
bie burd) ntel)rfad)es (Einreisen ber äfrntel ergielt mirb. Die Sdfürgen, 
früher im m er fielt, merben je^t aud) gern bunfel gemäfilt. 23ielfacf> 
mirb bie S auernntobe in  neuerer S e it burd) bie aerfdfiebenen Äleiber= 
gefd)äfte feftgelegt. SDTit unglauBIid) grellen garBen unb Billiger 
sDtafd)inenfti(ferei fommen unfere Ä aufleute ben S ä u e rn  entgegen. 
Sßir fe^en Sdfürgen m it großem, grellßuntem  SJiufter.
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g u n f  9T?a:bd)en auS  9??arhoroit;

33on bem 23rautpaar ber näcfpten SlBBilbung I)at fid) bas 
3Jiäbdjen eine fnlc|e Gdiürge aufteben laffen. ®ie lange 3a<fe m it 
G p % en aB ^Iu ^  bas tiirltfcfye I n ^  unb ber Dóppelfrang Bilben bie 
Äleibung, bie Beim IDianne Bereits re in  itäbtifdjen C ^ara fte r Ijat.
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9 3m ufpaa t cmś 9 ta(ibor

Die tö iarien trägerinnen  [inb m it S litjrtenfranjen ausgeftattet, bie 
roie Heine f ro n e n  bas [d^ttcfjt g eb e tte lte  $ a a i  [dfmiicfen. 3 ^ ie  m it 
groei T rau fen  Befehlen SBoItrocfe finb bunfel mie if)te Sdfiirgen non 
Seibenbam aft.
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9H arien frägerinnen

3 n  bet ‘Jieujeit t r i t t  bas Äopftud) ftärfer Iferoor. Gs ift bies 
gang natü rlid ); es mujfte für bie $ au b e , bie fid) überlebt fjatte, (Erfa% 
g e ra f fe n  rnerben. SBie bequem m ar biefer gefunben in  bent lofe un ter 
bem Ä inn oerfd)lungenen lu d ). 93on allerlei S toff m ar es für 
allerlei ^m ede geeignet. 23on Seibe unb anberen guten S toffen für 
ben Äirdfgang, jum  Efodjjeitsfeft ufro. SSon Ä a ttu n  mirb es bei bet 
Slrbeit getragen unb leiftet befonbers bei ber R eibarbeit oorgüglidfe 
Dienfte. Srgenb einen befonberen (Ef)arafter l>at biefes Xud) nidft. (Es 
gehört gu feiner T radft unb finbet fidj überall in  ®eutfd)lanb in  gleb 
djet Sßeife. Slnbers ift es bort, roo bas Tudf auf befonbere 31rt getra= 
gen mirb. 3)a oerrä t, mie auf SIbb. ©. 74, bie jeroeilige 9Inorbnung 
fofort bie ©egenb, au s  ber bie T räg erin  ftammt. So  erfannte id) auf 
ben Oppelner SKärften bie ÜRatiborer g ra u e n  an  intern Äopftud) unb 
fonnte feftftellen, bafc nod) oieles im 33olfe lebt, m as längft oergeffen
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fdjien. Die g ra u en  tragen  im mer nodf bas S tieber m it ben SBülften 
unb ben re if e n  galtenrocf. S ie  t)aben jetgt erft bie Ä rinoline abge= 
legt. Diefe beftanb au s einem groben ßeinenrocf in  ben 3mei S eifen

etngegogen m aren; ber 
eine im  S odfaum , ber 
anbere etma 30 genti= 
meter Ijölfer. D afür
toerben jetgt 5 big 6 
Söcfe getragen, non 
benen ber oberfte 
meifj, m it gefticfter
Äante, fteif geftärtt 
ift. D as Sonntags^ 
oberfleib ift im mer
non Seibe in  beliebt:
ger garbe, ebenfo bie 
3ad e  (Stbbilb.). Die 
g ra u  träg t bagu bas 
„Äatfdger" Äopftudf. 
D as Äopftucf) mirb 
bteiedig gufammenge: 
fa lte t unb bogenartig 
tief in  bie S tirn  ge: 
legt, h in te r  ben Dlgren 
mirb je ein Gipfel

grau mit ,,^atf4 er" ^opftud, me^rfad^ in bie $ö^e
gebre£)t unb auf beut ^öirbel gufammengebuuben. Diefe Sücfger finb 
immer non S eib e  unb bau te t gehalten, meift fclgtoarg ober braun.

D as H aar fledften bie g ra u en  im S a tib o re r unb ßeobfdfütjer 
Greife in  gmei 3öpfe, bie über ben S ü d e n  falten unb unten  gufam: 
mengebunben roerben. Die Sdfürgen finb non Seibe in  bunten, aber 
bunflen garb en . Die Ä leüm ng bes Stäbdfens ift in  ber gorn t bie 
gleiche, aber bebeutenb einfacher in  S to ff unb S u sfta ttu n g ; bie 
Sdfürge ift non gellem K attun .

Sielfadf merben in  Startomitg unb ben umliegenben D örfern 
bie Söcle m it B lenben ober Ä raufen befe%t. Diefe 93efätge fjeifgen 
„S to lg“ . S ie l T raufen  ober S tenben, nie! „S to lg“ (Seicfftum).
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Diefe S itte  ift auct) im gm nauer ßänbdfen nadfroeisbar. D ort geigt bie 
5>öt)e unb 3 ol)l ber ÜRodtdenben bie gmtje ber SJtitgift an. S n  tpeRen 
fanb m an ätfntidfen 33raud>. $ ie r  mürbe ber 9teid)tum ber D rägerin  
burd) bie ber bieten gättd jen  angebeutet, bie m an tünfttid) in  bie 
S trüm pfe einftriefte. (9?ofe Sulien .)
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5. Dppetn.

3 n  früheren Seiten  m ar es Befonbers ber S ah rm arft, ber retc^Itcf) 
©etegcnlfeit gab gum S tub ium  bes SoIBes unb feiner ©emanbung. 
S raueit unb 3Jlabd)en, tötänner unb Surfdjen  Barnen in  itjren fdfbńen 
Xradften gu ben SOiärtten: tut 5trmfacf über betn braun$arierten  
Sarchenthembe bie SRo^Berger; in  Bürger 3acBe unb SBefte bie Schön* 
roalber, ßeobfchüher unb “Jteiffer. Die SInorbnung ber flauen , meinen 
Änöpfe an  ber Sßefte nerriet bie OrtsgugehörigBeit bes S u r f te n .  6 s 
tarnen S ä u e rn  im Scfjafpetg unb bei 5)3ubelmüije; auch mei^e SBoII- 
m äntel fat) m an hie unb ba unb bie leinenen g u hrm annsm än te t. 
9Jian fat) bie 9Jfäbchen bei oerfchiebenen um tiegenben Dörfer in  ihren 
Bleibfamen Drachien, fmtte SJtufse, fie Beim p rü fe n  unb SBähten gu 
Beobachten. D a locBten bie fertigen Srufttjembchen in  fdfneeiger 3Beif;e, 
fagen bie S a tte n  bun tter Ductje, hingen S än b er in  Bunter garBen= 
pract)t nur ben Begehrlichen Stugen; p e r le n  unb Spieen , S trüm pfe 
unb Schuhe, altes m ar ba, roas bie S ä u e r in  fü r ihren ßeftputj 
Brauchte. D a tarn auch bie Sirmfte nicht m it leerem S eu tet. 3 n  bei 
Dafihe ih%es iRocBes hntte fie bas (Selb, bas ihr bie S ä u e r in  gum 
Sahrm arBt gefpenbet fmtte nach altem  Srauitf, ober bas fie fidf nom 
Suttergefbe erfpart hatte in  ber S e it non S t. ©eorg Bis gum %ochus= 
tage. Denn bie 9Jtägbe erhielten früher bie S u tte r  gum SefperBrot 
in genau abgemeffenen Sruchteiten, fie afeen aber bas S ro t  trocfen 
unb uerfaufien  bie S u tte r , um  fid) bas S ahrm arfisgetb  gu erfparen. 
Ober bie S u r f t e n  gogen m it ben Stäbchen non S tan b  gu S tau b  unb 
BefchenBten fie, je nach beut ©rabe ihrer Neigung unb bei gü tte  ihres 
©etbbeutets.

9Ius atten  SBinfeln bes fianbes gogen bie ßeute herbei, beutfch, 
potnifih, mährifct), Böhmifcf) fprecfsenb, je nach ihrem  ©rengtanbe. 2tuch
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ijfteireid)ifdje D ialelte  fehlten nid)t. D ie p u t e  feiten gemorbenen 
üpianmagen bedien in  -JRengen ben ^ la ß  d o i  bent 3Iusfpann. SBar 
alles ©efdjäftlidje erlebigt, ©in= unb B erfäufe abgefd)loffen, gab m an 
fiel) bem p rm lo fe n  B ergnügen ber „guten a lten  S e it“ p n .  ÜRingel= 
jpiele locften, Ä a fp e rle tp a te r, Dierfdjaububen unb roas fonft ben 
Bolfsgeift ergäben mod;te. B allabenfänger f p i e n  furdjtbare Sdjauer= 
tnärdjen in  bie SBelt unb fanben anbädjtige S u p r e r .

Diefe Bolfspoefie gab bem 3 a p m a r f t  non „bam als" einen ÜReiß, 
ben m ir p u t e  oergeblidj f u p n ,  ber aber in  bem SBort 3 a p m a r f t  
nodj im mer nadjllingt. 3Bo einft bie „ßebßelter“ au s  extern $on ig  
lodten unb m e itp n  bie ß u ft m it müißtgem D uft erfüllten, f ie p  m an 
p u te  Sdjofolaben unb m inberm ertige S uder m ar en; ftatt ber farbigen 
SJtäbdjenlleiber: bunlle ÜRöde unb 3 aden  m it breiten S p ip n  befeßt. 
31ud) biefe Äleiber finb non Seibe, unb über bie 3 ad en  lornmt ein 
Düdjlein, bas rooP a ls  ©rfatß bes einftigen B rufttudjes gelten fann. 
B on fernerer Seibe, m it gefnüpften g ian fen , p n g t  es lofe über bem 
ÜRüden, le is te  Sßellen merfenb. D er g a lten m u rf mirb genau oor 
bem Spiegel einftubiert. Dodj ba taudjt etroas ßeudjtenbes auf: bei 
rote, mippenbe S au m  eines M eiberrodes, eines Seugen oergangener 
Seiten! S in  altes DJtütterlein m an lt über ben S R arltp lap  ein großes 
Wmfdjlagtud) o e r p l l t  i p e  ©eftalt. Den Äopf träg t fie unbebedt, unb 
er läßt bie alte Oppelner $ a a r tra d jt  erlennen. 3 # e t  Söpfe finb oom 
© enid au s biefjt über bei S t i r n  Iranßartig  um ben Äopf gelegt. Die 
gledjten finb m it fepoarßem Sam m etbanb umroidelt. 2lls bie g ra u  
an  ben B uben norüberging, fRüttelte fie, mie mißbilligenb, ben Äopf. 
3d) fprad) fie an, mies auf bie ausgeftellten SBaren, fragte, ob fie 
nidft aud) ©infäufe m a p n  molle. D a ßudte es geringfd jäpnb  um 
i p e n  föfunb: „D as is ’ ja  n ip ts  . . . D am als —  ja , ba m ar alles 
anbers . . .“ ©in ßädjeln feliger © rinnerung ging über i p  ©efidjt, 
a ls  id) fie fragte: „ 3 p  trag t aber nod) ben a lten  D u p o d  non „ba= 
m a ls“ ? „5Ru ja  . . .  er i s ’ nod) ganß — , ba trag  idj tljn Ijalt.“ 3dj 
fragte fie, ob fie ßu $au fe  nod) alte Sadjen p b e  —  fie nidte, unb a ls  
m ir auseinanber gingen, mußte id) iljre B 3 o p u n g .

So  faß idj eines S o n n tag s  im Slusßugftübdjen bei Sflten. S ie  
fram te in  i p e r  buntbem alten  D ru p ,  brad)te a l le rp n b  ljeraus: 
$au b en  unb Düdjer, bie fie nid)t n te p  trug, grüne B änber m it ein« 
gemebten ÄRprtenfträußen. ßiebfofenb ftridjen i p e  m ellen g inger
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bariiber ftin: „93on meinem 93rautrocf!“ S ie  legte fie Sorgfältig rneg, 
f)olte bie Skautfdfürge heroor —  meifj m it (leinen b lauen SBlrnndfen 
unt> Breiter Spiijenfante, bagu grünfeibene 23änber m it SJZprtenblüten 
burchmebt; bann fam  bas ÜDZieber gum 93orfdfein, m it bunten S o rten  
unb reicher S tM erei ausgeftattet, ein Spenger m it Ä eulenärm eln unb 
oergolbeten Schließen. 2Bel)mütig legte fie itm roieber in  bie alten  
S rüd ;e , b ra u te  ein Spahnfäftdfen heroor unb l)oIte b a rau s  ein 
$ äc t^ en , in  Gelbenpapier forgfältig eingeroiäelt: „D as“ , fagte fie 
feierlich, „bas geht m it m ir in s  (Erbelein“ . S ie  roiifelte es auf — 
ein fferg oon braunem  ^fefferfudfen fam  gum Sorfdjein. (Ein Silbcfjen 
barau f: (Ein ßiebespärdfen, Efanb in  fpanb, m it fnallro ten  SBangen 
unb inbigoblauen klugen. D arun ter ba§ S erg le in : „‘Heit bir in  füllen 
J ü t te n  frol)!" 91 lies oerbla^t, fteinhart ber ^ßfefferludfen. S elig  
läd>elnb blicfte bie 9tlte au f bie oertroefnete fperrlidffeit: „D as # t  
er m ir gefdfentt, a ls  m ir bas erfte tOZal gufammen auf bent 3af)r= 
rnarft m aren !“ ßängft erftorbenes tDZäbdfengliM lebte in  ihrer (Er= 
innerung auf, flang au s  ihrer gitternben S tim m e roieber. Sorgfam  
pacEte fie alles roieber ein: „$ e u t is  bas nidft mehr — f)eut gelten bie 
SJZäbels in s  Äino unb laufen in  ©efdfäften.“ S ie  überlief; m ir einige 
oon ben iDZprtenbänbern, ein a ltes  fyrauenhäubdfen, ein Srufttuö), 
I)ell m it 9Zofenmufter, unb eine breite S attiftfdprge. „(Es fommen 
oiele oorn Id e a le r" ,fag te  fie, „unb roollen taufen, aber“ —  m it roeg= 
roerfenber ^anbberoegung —  „benen oerlauf ich nid)t.“ $ ü r  bas 
Dlfeaterfpiel roaren iljr bie Sadfen gu lfeilig! 3Ą  gaftlte bie 
„D aufenber“ (es roar in  ber In f la tio n ) , bie fie oerlangte, gab nodf 
ein D raufgelb fü r bie ©nfelfinber unb ging.

9luf bem iyeimroege tra f  id) einige ber ffläbtfyen „bie in s  Äino 
gelten unb in  ©efdfüften lau fen“ . S ie  Ratten ilfre beften Äleiber an, 
benn es roar Sonntag . S rau n e , faltige Seibenröcte m it fdfmalem 
^liffee befet;t, buntblum ige Seibenfdprgen, roelche nach ftäbtifcher 
töZobe fchmal unb furg roaren, feibene 3aden  m it breiten Spitjen Be= 
fet;t unb um ben -JZacfen ein Düdflein, bas lofe fternieberfting, roie 
oom Äopf fterabgeglitten. ©s roar oon fernerer, refebagrüner Selbe 
m it gefnüpften ß ran fen . D as feftr gepflegte $ a a r  roar in  einen 
k n o ten  gufammengebreltt unb auf bem ifnnierfopfe aufgeftetft. Scfyufye 
unb S trüm pfe roaren gleichfalls nach neuefter ßZlobe. S ie  fahen 
nett auS bie ‘SITäbchen, aber ihre M eibung hielt ben Vergleich mit 
ber alten S rad ft unb ihrer malerifchen 9Dlrfung nicht auS.



-Oppelner S ä u e r in  im 9K ieber (SKüdfanfldjt) 
©emälbe dom ©raborosEt





Die Oppelner X x adji fmt fidj b is irt bie adj-tgiger 3afyre bes 
19. S ahrhunberts h inein  erhalten ; bann hut fie ber fjeute überall be» 
fannten  B auern trait)t Sßlalj g e m a lt, bie fidj an s  jRocf unb Sacte gu= 
fammenfetjt. .üretfchmer nann te  bie alte  Oppelner I r a t^ t  ntalerifch 
unb einfach. (Er gabjlte fie ohne Bebenten gu ben b e u l t e n  Xradjien. 
SBenn fie ed)t w ar, gehörten im mer rote S trüm pfe unb ausge» 
fcfwittene Sdjuhe bagu. B on ben nier b is fünf feljr w eiten Unter» 
rötfen w ar ber oberfte im mer ein ro ter g r ie s ro d  m it grüner 2lus= 
ftattung, wie er in  faft allen beutfdjen B auernfreifen  gu finben ift. 
Über biefen %od 30g m an ein Äleib non fernerem, m ittelblauem  
SBollenftoff. 3 n  bitfjtgebrannten g a lte n  w ar es an  ein g lattes 
ßeibdfen genäht. 2lm unterften S aum e geigte es einen rotwollenen 
Borftof}, barüber tarn ein breites, hellblaues Seibenbanb m it einge» 
webtem jRofenmufter non gleicher garbe. D as Oberhembdjen unt» 
fdjlofi eng ben Ejals unb tmtie tm lblange, puffige 9irmel m it einem 
Spitjenranbe. D as tief ausgefdfnittene iöZieber w ar um fäum t m it 
lichtgrün unb lidjtrofa geftreifter Seibenborte unb m it reidier, bunter 
gladfftW erei bebe dt (fi ehe g arb b ilb  nad) 6 .7 8 ) .

2ßir finb es gewöhnt, biefe S tid lu n ft heute a ls  fübftaoifches (Erb» 
gut angufprechen, weil fie in  jenen fiänbern  noth in  notier B lü te  fleht. 
3dj hübe bereits an anberer S te lle  ausführlich barüber gefprodjen 
unb hoffe ben Bew eis bafür erbracht 5 u haßen, baff fie ein ft in 
Deutfdjlanb in  allen B auern treifen  fehr oerbreitet w ar.

Die Schürgen w aren non w eitem  B attift, b re it nergiert m it eng» 
lifdjer ßochftiderei. ülteben ben w eiten  w ürben auch garte, bunte 
Battiftfch'ürgen gew ählt, bie im mer u n g arn ie rt blieben. Der Banb» 
fchmucf w ar fparfam. (Er würbe wie ein G ürtel um bie Sdjürge ge» 
legt unb fiel entweber norn ober rüctw ärts g la tt herab. Bielfach trug  
bie B äu erin  audj eine Sdjürge au s  ^eXletn SBollenftoff m it buntem  
jRofenmufter; bagu gehörte fdjmates, rotwollenes, fogenanntes rhei» 
ntfcheg B an b  (f. Borfatgbilb). 3 U ber S rad jt gehörten au§ge= 
fihnittene, fdfwarge Sammeifchuhe unb rote S trüm pfe. D as Ejaar 
würbe in  gwei köpfen frangartig  fo bidjt um  ben üopf gelegt, bajj es 
bie S tirn  fct>arf begrengte. Den £>als fdfmüctten Ä orallen, eng unb oiel» 
reihig, bie m it einer furgen Schleife ober einer Schließe im 9Zaden feft» 
gemacht würben. Slufcerbem gehörte im m er bas Daillentuch bagu, bas 
entweber lofe über bem HJtieber ober feftgetnüpft un ter bem Spenger
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getingen mürbe. (Es m m  non feinet 9Botte in  beliebiger g a rb e  m it 
bunten J u n te n  unb granfen .

3 u m  Sdfutj gegen fcf)tect)tes SGetter 50g m an ben Spenger mit 
ben riefigen Ä eulenärm eln an  (f. B untb ilb  nach 6 . 76). (Er m ar meift 
rmn buntelblauem  Zud). Den Mnfah bes Sdjöfjdjens bedte ein © ürtel, 
ber m it Sdfmudfchtiefgen oerfehen ift. Meben bem Spenger trug  m an 
aud) groffe Umfd)lagtiid)er. Beoorgugt m ürben bie türfifdjen Düd)er, 
bie in ben fedfgiget S auren  bes nötigen S ahrhunberts non ben Stäb« 
terinnen  niel getragen mürben unb non ba in  bie B auern lreife über« 
gingen, 3 n ber Qlbftimmungggeit m ürben biefe Düd)et fomie bie molle« 
nen B rufttüdfer non ben (Englänbern unb grangofen aufgetauft.

Die B ra u t m ahlte für ben Befat; it)ier K leiber grüne B orten  mit 
eingemebten meijfen Mofen. 2Iud) bas MZieber m ar in  g le i te t  łBeife 
ausgeftattet. Die B änber m ürben in  alten B reiten  fü r bie Bauern« 
fleiber gemebt unb bilbeten einen befonberen Smeig ber Snbuftrie. 
$eu te  nod) finb fie in  ben D ruden bei B auern  gu finben. Die B ra u t 
trug  nielfad) aud) ein grünes tlmfdflagtudj, bas fpäter n u r gurn 
ü ird fgang  unb gu feftlidfen Gelegenheiten benutzt mürbe. (Erft menn 
es unanfehnlid) gemorben m ar, tarn es aud) für ben Mittag in  ©e« 
brauch.

g litte rträn g e  m aren urfprünglid) fomol)! bas (£Ę»rengeic£»en ber 
B ra u t a ls  aud) ber Ärüngelmäbdjen. $eu te  gielft bie B ra u t ben 
MZprtenfrang not, unb n u r bie Ärängelmäbd)en finb bei ben glitte t«  
frängen geblieben, bie biabem artig  gemunben roerben.

Die Burfdfen trugen früh er ftacbte, m it einem hellblauen Banbe 
gefchmücfte 6 d)äferhüte unb g litterfträufte m it langen Seibenbänbern 
am fRoct ober am  £jute; eine meijge Sdjleife am  $alfe  bes Burfd)en 
beutete ben lebigen S tan b  an.

Der flache, meifje Schäferhut (g ilg) gehört fehl ber Bergeffen« 
heit an. Much ber B räu tig am  trug  früher ben g litterftrauf) am 
Mod; fpäter, a ls  bie MZprte gum B rau tfran g  üblich mürbe, ftectte er 
ein frifches 50Zpitenfträuf)lein m it langen, grünen Seibenbänbern an, 
roas er nod) heutgutage tu t. Mn bie alte Dradft ber MZänner erinnert 
bei Sdjafpetg, ber an  MZarfttagen nod) gu fehen ift. Sonft ift fo giem« 
lid) alles oerfchmunben, m as einft im B oltsleben reigooll in  (Erfdfei« 
nung t r a t  unb auf S tr a fe n  unb ©affen farbenfrohe, bunte B ilber 
fdfuf. Mur hie unb ba in  bei Umgegenb O ppelns finben fid) in  ben
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Kolonien nodj ÜRefte jener Sradften, roeldje bie beutfd)en Äoloniften 
im 18. 3al)rl)unbert m it in s  fianb B rau ten ; barun te r rabförm ige 
©otblgauBen. g rü n e r trug  bie S ä u e r in  bieje ©olbljaube gum Äirdj= 
gang unb Bei feftlidjen ©elegen^eiten. 5Iudj Äappen nun meiner 
ßeinroanb m ürben fic^tbar. S ie  m aren in  ß än g slin ien  m it Bunter 
Sticferei, oft audj m it Meinen Bunten 9tüfdjen ausgeftattet. S ie  ba= 
burd) entftanbenen leeren g läd jen  mürben m it Gdjleifdjen unb g litte r :  
fternen Benätjt. ©in meifges, fteifgeftärltes, m it ßodjftiderei oerfelgenes 
S tirnB anb  mürbe um bie Äappe gelegt unb im SRaden gur furgen 
S ^ Ie ife  gelnüpft.

3 tt ben gang abgelegenen einfamen SBalbfolonien Matte ft#  bie 
S ra d |t  Bis in  bie Äriegsgeit h inein  erhalten. S ie  englifĄen 93e= 
fatgungstruppen tauften  audj liier bie ßeinenliäuBdjen auf, bie 
roeniger roertooll a ls  ljiiBfdj unb originell m aren, ©ine fjauBe, bie 
and) in fcfdidjten S ürgerfreifen  gern getragen mürbe, geigt ba§ fotgenbe 
S ilb . S a s  ÜKaterial ift feinfter, meifger S ü ll. S ie  obere Jjälfte bes 
Äopfes ift reidj geft^müdt m it Jlüfdjen unb 931ümdjen, ber untere S eil 
ber 5jauBe fä llt fädjerartig  mie ein Sdjleier IjeraB. 3m ei iRo fetten finb 
über ben Dljren angeBradji. SSanbfdjleifen re if e n  oon ber SJtitte ber 
£>aube Bis gum Sailtenfdjlufg IieraB. Sin bem Membdgen feljen m ir bie 
S rn tel mie in  ber ÜRatiborer ©egenb. S e r  %od ift m it einem Sam m et: 
ftreifen unb m it ßitgen Befetgt, m as fdfon a ls  Steuerung angufeljen ift. 
S ie  Sdpirge ift au s  feinem SBollenftoff. S a s  redjte S ilb  läfgt u n s  bie 
Sorberanfidft ber $ au b e  fei)eit, bie m it fdjmalen Sültrüfdjen um ranbet 
unb m it Sü llbanb  gefdjloffen ift. S ie  m ar einft feljr Begehrt, Befonbers 
oon alten  iölütterdgen, bereu burdjfurdjtes ©efid)t lieb unb freunbltdj 
au s ber MauBe f la u te .

S ie  £>au6e mürbe Bis tief in  bie fiebgiger Safpe fiinein im  ßanb= 
Ireis Oppeln getragen. Sftandje g ra u  Matte mol)l ein fa lb e s  Sutgenb 
fo lder R auben unb meljr. S ie  g arb e  ber GĄIeife riĄ tete fidj nadj 
bem Silier ber S räg e rin . ©ine Maubenmäfdjerin Matte bam als tljr 
gutes Slusfommen. S ie  ernährte m it iljrer müljfamen SIrBeit oft bie 
gange gam ilie . Sind) in  Ärappitg m ürben bie Mauben gern getragen, 
mie fid) überhaupt in  bortiger ©egenb bie S rad jt lange erhalten  fiat.

©ine nette einfadje IfjauBe au s  Sud), aud) au s  S am m et unb Be= 
ftidtem Seinen, geigt bie g ra u  bes W b e §  auf ©. 83. S ie  MauBe 
ift m it guten Spitgen um ranbet; Breite Gdjm udbänber fallen frei
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Ijetab. ütteuerbinge ift biefe $ o rm  fü r Äinberlfäubtfien beliebt. 
S ie  ift praftifd) unb audf fleibfam. ©M) rotrb fie tiefer in  bie 
S ti rn  gefegt, ©er einfat^e Spender geigt nu r roenig G a rn itu r . ®in= 
fadjfyeit ift ein 3Jterfmal ber Oppelner Ira d ft.

(Sinfacfje <5aube unb S pender 
(‘Jta fibo rer ‘JKufeum)
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6. 9tetjfe.

U nter ben oberjd)lefijd)en Dradften ift bie Steiger Drad)t bie 
reicBfte unb üppigste. $ ie r  fta rrt alles non Seibe, SBrofat, (Solb= unb 
Silberfpitgen. g iir  geftfleiber tnurbe Bis in  bie n euere  3 e it  t)inein 
n u r Seibe nerarBeitet. 9In Bejtimmte g a rb en  m ar bie I r a Ą t  nid)t 
geBunben. 9)fan mäBIte garte lö n e  in Blau, lila , rofa ober aud) 
fanbgelb fiir 9łocf uttb Spender, häufig m it eingemeBtent 331umen= 
mufter in  gleidjer ober aBftecBenber garbe.

Der -Rod m ar feljr roeit unb lang, jo bajj non ben Sd^uBen nid)ts 
gu jetien m ar. (Er m ar burdjmeg m it leidjtem g u tte r  oerfeBen unb er= 
Bieli bann feine roeitere Gcljutjfante. 3 n  Daillenm eite rourbe er in  
bicBte, gebrannte g a lte n  gelegt unb an  ein einfadjes ßeibdjen genäBt, 
bem n u r bie $Cufga6e gufiel, ben IRod gu tragen. (Es m ar meijt non 
SBollenftoff unb n u r jelten befetgt, m andjm al jebod) m it ®olbjpit;en 
um jäum t. 3 n  Balber SBabenBöBe ertjiett ber 9tod Bäufig eine ©arni= 
tu r non genäBtem SeibenBanb, bas oerfdjiebene 9Jtufter geigte. 33orn 
Batte ber 9 W  ben fdjon oft Befprodfenen (Einfatg, Bier non geringerem 
Stoff.

Dem Spenger mürbe bie größte S o rg fa lt gemibmet. 2Bir finben 
b aran  maBrBaft fünftlerifcBe 9tabelarbeit: Säum djen, gältd jen  unb 
9IufnäBarBeit in  ben nerfdjiebenften fötuftern. Die SIBBilbungen 
geigen einen foldfen Spenger in  33orber= unb 9UtcEanficBt. (Er tft Berg= 
förmig ausgefcBnitten. (Ein Ä ragen, im üRüden ecftg, norn fpitg gu= 
laufenb, um gibt ben Slusfdjnitt. D er Spenger ift m it feinen Stepp: 
m uftern unb g ran fen  ausgeftattet. 21m unteren SRanbe Bat er ein 
S^öfbBen au s Doppelfalten erBalten, bie au s  bem gleidjen S to ff Ber= 
geftellt m ürben mie ber Spenger. (Ein © ürtel becft bie 3tnfaignaBt.
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Cer m itb burd) eine golbene Sdjtiefte gufammengetmlten; eine Heinere 
©otbfdjtiefte im  -Rüden bient n u r bem Sdjm ud. D er H alsausfd)nitt 
bes Spengers täftt b as feibene Dud) felfen, bas im m er in  abftedfenber 
ß a rb e  getragen mirb. Die graften Meutern ober Sdfinfenärm et finb 
norn ftatben U nterarm  ab in  Steppfäumdfen gelegt, bie ben Armei 
unten nerengen. Ärmel unb D ailte finb m it jtarfem  S ardfen tfu tter 
nerfelfen.

^S rau ffd )ü r3e. (S te if te r  g R ufeum )

Die Scftürgen finb meit, im m er non Serbe ober feinen, meiften 
Stoffen. S n  Seibe toerben abftedjenbe, ftette fyarben gemäfttt. Sn  
m uH , nod) häufiger Dütl, finben m ir fie reidfgeftidt in  gerabegu 
rounberbarer A usführung. 2Bir ftaben ftier m it grofter S o rg fa lt 
ausgeführte A ufnäharbeit not uns, rote fie aud) in  Atäftren gu 
finben ift. Diefe Ä unft bes 33oltes gibt nieten H eim arbeitern 
ein groar müftfames, aber fidjeres 93 rot. fyür bie Spiftenfabrif 
in Aeiffe finb niete 33auernt)änbe in  Aeiffe unb Umgegenb feit nieten 
Satjren unerm üblith tätig .

87



5m  allgem einen ijt in  bei 9teifler ©egenb ein mnljlltabenber 
23auernftanb gu finben, m orauf ja  audj fdmn bie retcfie S rad jt 
Jd)Iießen lägt. S e t  größte f iu ju s  mürbe m it ben R auben getrieben. 
S ie  gehörten gut S rad)t unb m aren u n ter bet 93egeid)mmg „Steiger 
R auben" roeit unb b reit befannt. U nter ben nieten fo rm e n  m aren 
bie ©olbljauben befonbere tastbar. S ie  m ürben au s © olbbrofat t)er= 
geftellt, bet $aubenbedet m it r e if e r ,  edjter ©olbftiderei bebe dt. S ie  
ÜJZufter biefer $od)jtiderei [tam m ten au s bet ^ftangenm elt. 3 n  bert

S a u b e  au ś  (M b b ro h a i  (‘Jteiffex gttufeum )
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betannten  Blumen« unb B la tto rnam en ten  ber B auernftiderei ausge« 
führt füllten fie ben gangen Dedel ans. Sille 9täf)te m ürben m it 
ed)ten ©olbfpitgen begrengt. D er Slufgenranb ber $auBe erhielt ent« 
meber einen feinen Spitgenabfdflufg, mie auf SIbb., ober er mürbe 
burd) bas „S tirn B an b “ oerbedt. 3m  elfteren g a lle  m aren bie S pieen  
auf D rah t gegogen, fo bafj fie bie Daube mie einen 6 d)ilb umgaben, 
unb bann fielen gm ei Breite Sdfm udbänber oom ©enid aus über ben 
fRüden. 3m  anberen g a lle  mürbe bas S tirnB anb fo um ben ÜRanb 
ber tpaube gelegt, mie m ir es an  ber 2 eobfd|ü%er Dradgt (SIbb.) 
feljen. ©ine felfr tleibfame Daube b ring t bas farbige B ilb nach ©. 84 
S ie  ift gang au s  echten S p ieen  Ifergeftellt. ©ine Heine Sdfnebbe fä llt 
leicht in  bie S tirn . 3n iei D aubenbänber non DüII, r e #  geftidt, fallen 
b is gum Daitlenfdjiufg lierab. D er Spenger unb ber fRod finb hier oon 
hellblauem  Seibenbam aft m it meinem IRofenmufter. D as feibene 
Dalstud) ift buntelrot, bie Sdfürge rofa.

©infamere R auben geigt bas folgenbe B ilb. Die 3Räbd)en tragen 
bas puffärm elige tpembdfmt, ba tü b er ein Brufttud) unb bie einfadfe, 
aber tleibfame $aube , bie fiih oielfad) aud) im fRatiborer unb ßeob« 
fdfütger Greife finbet. ©rofger B eliebtheit erfreuten frif) in  ÜReiffe bie 
B arthauben . S ie  m ürben einft in  Sdglefien befonbers gern getragen, 
tarnen in  OberfĄIefien aber über bas ßcetffegebiet nidgt h inaus. Diefe 
fetjr feine Spitgenhaube ift in  meifg unb fdjmarg gu finben. S eite  91 
geigt ein aJtäbdfen in  ber übliihen fRodmiebertrad)!, bie n u r bie 
9Jtäbd)en trugen. D as ßeibdfen geht h°d) h inau f unb ift m it hell« 
blauem  Banbe um fäum t. Die tpaube oon feinfter Spitgenftiderei 
geigt einen Breiten Spitgenranb. S ie  roirb un ter bem Ä inn m it 
meifgem Seibenbanb gefdfloffen. 3m et Spitgenftreifen gehen oom 
Dintertopfe au s  redfts unb lin fs  an  ben SBangen herunter unb mer« 
ben über ber B ruft m it meifgen Seibenfdfleifen gefdgloffen. S ie  bil« 
ben ben „ B a r t“ . Sin ben fdfroargen Dülllfauben, bie befonbers oon 
ä lteren  g ra u e n  getragen mürben, ift ber B a r t  oft oon erftaunlidfer 
B reite.

©ine befonbere tfmubenform bilben bie Ä o m m o b e n .  S ie  mer« 
ben n u r im SBinter getragen unb tommen heute nod) oor (fiehe Bunt« 
btlb naih S . 92). D er Äopf ift oon fdfmargem S am m et m it edgter ©olb« 
ftiderei gegiert; ber 9tanb m it ^ßelgmerf umgeben, © ern mirb Bifam  
genommen, aber aud) anbere ^e lg a rten  finb nicht ausgefdfloffen. fReidger
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9Häöd)cn in einfacher iöaube
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35er Spenser ben bie ©Bbilbung geigt, ift non fernerer Blafetila 
Selbe m it fjanbgeftidten, Bunten ©turnen unb m it 2 i |e n  pergiert.
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SHtäbcBen m it 93artt)aube unb t)of)em 9Z?ieöer 
(Seidjm m g »on 5 .  ©raboroShi)

©anbfcfimud gehört gu biefen Rauben. ©n bei liier aBgeBitbeten finb 
bie © änber bunfetm obfarbig m it gelleren, eingeroeBten ©turnen. ©Sotfer 
ber ©ante Äomntobe ftammt, ift bem ©olte unBefannt. D a ber ©r= 
fprung biefer $auB en (nad) ©Seintiotb) in  granfreiti) gu fudfen ift, 
bürfte ber ©ame mot)l non bem ©Sorte commobe =  bequem, tfergm 
leiten fein, ©ngenelfm unb rnarm finb biefe R auben f ebenfalls, bie 
fid) ätinlid) in  Stiiönm alb toieberfinben. S ie  finb im mer rnarm ge= 
fü ttert. Äommoben finb im ©eiffer Äreife l)eute nod) nielfad) angu= 
treffen. S ie  merben aud) in  forgfamfter ©Seife nerm atfrt unb gtoar 
in  6 patmfd)ad)tetn, bie mottenfidjer finb.



Sm  9teiffer 9Jtufeum ift eine fd)öne S am m lung fo lder Spender, 
R auben unb Düllftictereien aufgeftellt, bie bas Singe bes K enners ent= 
gücfen. Sefonbers erroähnensm ert ift bie fogenannte Silberhaube. S ie  
ift au s  fdgmargem S am m et ^ergeftellt unb über unb über m it echten 
Silberfpiften unb S ilberftidere ien  bebecft. D as S ilb e r b a t litt) merf= 
roürbig gut erhalten  unb ift tum reigoolter SBirlung.

Die reit^e Kleiberpracht »ergangener S eiten  m ar in  erfter ß in ie  
Kircftenttacht. (Es m ar ein feftlidjer SInbltÜ, bie S äu e rin n en  in  
ihrem  ißuh «uf bem Kirchgang gu fehen. Die R auben flim m erten in  
ber S onne mie m it golbenen S te rn en  befät, bie S än b er, in  allen 
g a rb en  fchimmernb, fielen reich über ben feibenen Diocf unb Spenger; 
bas in  Seber gebunbene Gebetbuch geigte oft recht toftbare Golb= unb 
Silberbefchläge. Den IRofenfrang unb bas Spiftentüdjlein in  ber 
§ an b  m anbeiten bie g ra u e n  in  fidftbarer greube an  ih rer foftbaren 
Gemanbung in  langfam en Schritten ftolg unb roürbeooll bahin. S ie  
trugen unb tragen  noch fehr uiele U nterrM e, bie Beim Gehen auf= 
unb nieberroippen unb eine K rinoline uortäufchen, bie früher »iel= 
fadf auch getragen mürbe. S o n  all ber fra c h t ift fü r unfere S eit 
menig geblieben. SBir fehen heute bie g ra u e n  in  SBollfleibern, meift 
b raun , über bie S traften  gehen. S ta t t  bes lünftlerifd) gearbeiteten 
Spengers tragen  fie bie Sacfe, beten Schnitt überall berfelbe ift. S ie  
ift einm al länger, ein anberm al fürger, hier m it fchroargen, bort m it 
meiften ober bunten  Spiften befeftt; aber im mer ift fie feftt einfach 
gearbeitet. Grofte Umfchlagtücher hoben fid) allgem ein eingefunben 
unb merben überall in gleicher Sßeife getragen. S ta t t  ber einft fo loft= 
baren R auben merben a ls  Kopfbebecfung gern Düther genommen, bie 
für ben Kirchgang oon fhm erer, fcftmarger Selbe gem ählt merben. 
Sonft fieht m an  fhmarge SBolltücher m it einer K ante non S}tafd)inen= 
ftiderei unb m it g ran fen  um ranbet. Sluch taucht hie unb ba noch ein 
a ltes  SJtüttercheu im  einfachen, meiften Spiftenhüubcften auf, bas m it 
Süfcften um ranbet ift unb bem Gefidjt einen freunb lihen  Nahmen 
gibt.

S o n  ber 3Kännettracf)t ift nicht niel gu fagen. S ie  ift heute 
allgem ein ftäbtifd). 3m  Seiffer S tufeum  läftt fich an  alten  S ilb ern  
feftftellen, mie eigenartig  auch bie Seiffer iöcänncrtmcftt einft m ar. 
Stuf bem ßanbe mürbe noch nor etma 40 S aftten  ßcinbm anbllelbung 
benorgugt. Selbftgeferttgtes, rohes Seinen mürbe bafür »erarbeitet.
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(Ein a lte r Dadfbedermeifter au s B rnolbsborf erjaEjIte m ir: „D am als 
m aren befonbers bie reichen B tänner ftolß auf itire ßeinentradft, bie 
au s  einer meiten $ofe unb turnen ßacfe beftanb“ . S ie  mürbe aud) 
ßur Erodfßeit getragen. Sieben ber reidjgefdjtnücften B ra u t ging ber 
B räu tig am  im  ßeinenanßug p m  D rau a lta r. 3 u m  geftanßug gehörte 
ein meines $em b m it Um legetragen unb ein buntes „Seibentüdfel“ . 
3 n  ben S pinnftuben mürbe oiel bas ßieb gefungen: „Ä einer ift fo 
l)od) geftiegen a ls  ber eble B auernftanb  . . B tan  fügte bann 
gern einen B ers ein, ber barau f anfpielte, mie nie! r e i f e r  bie 
g rau en trad )t fei a ls  bie M eibung ber B tänner, unb fagt: „2Bann 
befomme xd) meine feibenen ßeinroanblfofen?". Diefer B ers ift ben 
B auern  lieute nod) rootilbefannt.

(Einige alte, fogar fet)r alte ©ebräud)e Ifaben fiU) bod) nodf in  
einßelnen D örfern  ertjalten, freilid) mel)r auf 3 u d m an te l ßu, aber bod) 
nod) auf beutfdjem ©ebiet. ß än g s  bes ©ebirges mirb nad) bem 
©rntefefte bie Efaferbraut gefeiert. Diefes geft g le iß t faft einem 
gafdfingsßuge. B eteilig t finb n u r bie B tänner. ßlrn S o n n tag  nad) bem 
©rntefefte beginnt es im Dorfe unruhig  ßu roerben; aud) ber giem be 
m erft, baff „etm as lo s“ ift. D am tem  unb ©idfengeroinbe roerben 
maffenlfaft burdjs D orf getragen unb im D rtsgaftljaus aufberoa^rt. 
Bad) bem E)od)amt, roenn bie Dorfleute überall B tittag  gehalten 
Ijaben, fammeln fid) bie BurfĄen im ©aftljaufe. B tertroürbige ©e= 
ftalten laffen fid) flüchtig felfen. B iastie rte  B tufifer in  oorfintflut= 
liĄent g ra d  oon grünem, gelbem, rotem 3 euge tiufdjen fetunbenlang 
über bie Straffe, ein B ä r  tro llt oorüber, bann ift alles roieber oer= 
fdjrounben. 9Iuf bem S tim m e t bes D om inium s, ber reiĄ befränßt 
ift, reitet ein B tann  ber Sid)ert)eit in s  ©aftljaus. B3enn m ir es nidjt 
ßufällig müßten, m ürben m ir in  bem fdjmuden Sdfutßtnann nidjt ben 
Butfdjer oom D om inium  ertennen. Die Straffeneden füllen fid) m it 
Beugierigen. B au ern trad jt erfennt m an bei biefer ©elegenljeit n u r an 
ben alten  g ra u e n ; fie tönnen fid) nidjt trennen oon ifiren einftigen 
Efod)ßeitstleibern. Die Sugenb aber ift burdpoeg fniefrei gefleibet. 
B u r ganß arm e Ä inber fiet)t m an in  K leibern m it Saden  oon ein= 
fachen Stoffen. B idjt unerroäljnt bleibe, baff bie ä lteren  g ra u en  fid) 
über bie Sugenb luftig madjen. ^3Iö%Ii^ laffen firö ein p aa r Däne 
börfifdjer Btedjmufit tlören, unb ber B uf: fie tommen! pflanßt fid) 
oon Btunb ßu B tünb fort, ©in Erödjßeitsmarfd) ertön t unb ein felt- 
famer 3 u g  nat)t Ijeran. B o ran  ber Sdjuißmaitn auf bem Sd)immel, ber
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9Eüf)e fiat, [ein lebhaftes ^Pferbdjen su sügeln. S a n n  fornmen brei 
S o rre ite r m it ©id)entau6 Befranst; bet m ittlere fdfroenft eine tnädp 
tige gal)ne. h in te r  ifjnen e r l e r n t  ber S rau troagen : (Sin m it S tro lp  
fransen  gefdimüdier 3Eiftroagen, in  bem bas S ra u tp a r  fii;t. Der 
S rä u tig a m  träg t S trau ß  unb S an b . S ie  S r a u t  im meinen, fnie= 
freien k leibe, ift tief oerfdfleiert; ein k ra n s  mm Sfafetäfirett liegt 
ifjr im $ a a r .  S a  and) im S orfe ber SuBifopf fdjon ©insug gehalten 
fiatte, fä llt er Bei ber S r a u t  n iĄ t m eiter auf. Sin ben S rau troagen  
flinten angeBunben ift ein gans niebtiges kinberroageldfen, in  
m einem  bie Sdjroiegereltern bet S ta u t  untergebradit finb. S ie  seigen 
fidj a ls  smei alte, in  pfiantaftifdje ßum pen gefleibete ßeute m it bet 
Gdfnapsflafdfe im SIrm, bie [tänbig m iteinanber feifen; ifire ©e= 
fidjter finb oerlaro t. S e r  S rau troagen  roirb non kütfen  gesogen, 
(©igentlid? muffen es Ddffen fein, aber m an nim m t es nid)t fo genau.) 
©leid} h in ter bem feltfamen G eführt, bem bie Sfodisettsmuftfanten 
ooranfdfreiten, folgt ber Sxtferftrolfmann: (Sin S u r f te ,  fo in  S>afet= 
ftrof) gefü llt, baff n u r ber 3 tp fe l feiner Blauen ÜEütse iferoorfdjaut. 
3%m folgt ber S oftorm agen m it bem SBunberboftor unb feinem ©e- 
fjilfen. ilrsneiflafdjen, S a lb en , unb m as fonft fo ein S o fto r B raue t, 
fiat er Bei fidf. S e n n  ber S ta u t  roirb auf ber langen ß a fir t öfter 
übel, fie mirb o^nm ä^tig , er muff fie sur 3lber laffen, fürs, er roirb 
häufig gebraudft. E u n  fommt bas rounberlidie (Befolge. Seufel m it 
oerrujften ©efidfiern, Spaf^m a^er, bie ja  auf feiner Sauernfjocfiseit 
fefjlen bürfen, ©fei, S ä te n  unb aller^anb anbere S tere m it köpfen  
au s  ^ap ierm affe, oerlotterte SEufifanten in  munberlidpm koftüm en. 
©in flad) auf ber ©rbe liegenbes E ab  roirb oon einem Sßferbe ge= 
Sogen, ©in 9Eann unb ein SBeib führen barau f u n ter lautem  3 u % e n  
unb S dpeien  käm pfe auf. ©r ift gans rounbetlidj fjerausftaffiert; fie 
trägt ein altmobifdjeg rofa k attun fle ib  unb einen 6 cfjäferf)Ut mit 
Eofen. 2Iuf E äb e tn , $u Sßferbe unb su Sufi Begleitet ein großes ©e= 
folge ben ©rntesug m it lautem  tßeitfdjenfnalten unb roilbem ßärm . 
Stlfe Seilne^m er finb oerla ro t, oerrufjt, fürs: unfenntlidf g e m a lt. 
Hnterroegs roirb ber 3 u g  oft angefialten burdf roilbe SEänner, bie 
m it SfeBebäunten ben 2Beg oerfperren unb anberen Sdfers treiben; ba= 
Bei roirb and) ©elb gefammelt. 3 ft bie SfaferBraut burĄ bas S o rf  
geführt roorben, fefirt alles su rüd  in s  ©aftl)aus. U nter Scbersen 
roirb bie S ta u t  entfleibet, ber k ra u s  m irb if)t au s  bem Sfaat ge= 
nommen unb bie ganse DEasferabe löft fid) auf. ©in fdpnuder Surfd)
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tnrmnt junt SSorfdfein. Setjt IfaBen aud) bie 9Jlabif)en 3utritt, ber 
l a n s  Beginnt unb bauert Bis junt SJtorgen.

Diefer feltjame 23raud), ber in  nieten beutfdfen ©egenben ju  $aufe 
ift, m irb auf alte  tfeibnifdfe 3 e it  juriitfgefiUjrt. Die SJtasferabe fall 
nad) D r. %ub. Drefdfer eine 93erfpottung ber Böfen S tä d te  Bebeuten, 
tneldje n u n  ttad) ber (Srnte ben ß e lb frii^ ten  nidjt metjr fdjaben 
fönnen.
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7 .  M .

3 u  ben nodj lebenben Trachten in  Dberfdjlefien gehört auch bie 
TMcffer, bie uns burd) bie ßosreijgung biefes (Gebietes heute leibet oer= 
lo ten  gegangen ift. S ie  geidjnet fid) befonbers au s burd) ntaletifdje 
(Einfachheit unb nöllige ©leid^hett überall ba, roo fie oorfommt. S ie  
w ar nicht auf eine einzelne ©emeinbe befdjränlt, fonbetn im  gangen 
fianbfreife $Ieh gu finben; mo m an fie barübet h in au s noch fah, m ar 
fie nicht mehr rein. Studj fie gehört gu ber ©ruppe bei beutfdjen Sod= 
miebertrachten. Sebod) trugen  bie %'deffer S ä u e rn  fie auch gut ütrbeit.

Sch ha6e leibet n u r wenige 31b= 
bilbungen au s  biefem Greife, w as 
umfomehr gu bebauern ift, a ls  fdjon 
not bem Äriege bie Tracht o e täw  
bert mürbe.

D as S ilb  geigt ein junges 
Sauernm äbchen. Sielleicht bie Todj= 
ter eines Ejegers, ber in  einer Ejolg= 
bube tief im SBalbe roohnt. So  arm  
bie ßeute fein mögen, ihre Äleibung 
ift im mer nett unb ber „SJiobe“ 
entfpredjenb. Solche DJiäbdjen m it 
ben S am en  S if i ,  Stnta, S ia r in n a , 
gingen in  unferm frjaufe au s  unb 
ein, fei es, baff fie bei uns bienten, 
ober n u r gut S lusp lfe  tarnen — 
gum Ä artoffelhaden, gum gebern= 
fd)teijgen —  im m er erfdjtenen fie in 
ih rer fleibfamen Tracht, iabellos91tä6d)cn in a b e r  T rad jf
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fauber, w as id) hier befonbers beroorbeben w ill, ba m an häufig 
gegenteilige, irrige M einungen hört.

B ere its gegen ©nbe bes 19. S ab rbunberts  erfuhr bie Zracht 
Keine B eränberungen; fo tragen  bie 9Jiäbd)en fefet aud) E}ol)e 6 d)niir= 
fd)uBe unb bie S trüm pfe in  Beliebigen garb en . g rü lfer w aren  bie 
Sdjulje ausgefd)nitten unb m it Keinen Sd)leifd)en gegiert, bie 
S trüm pfe w aren  im mer weife ober rot. D as £>emb Beftanb au s ben 
gwei üblichen Zeilen. D as untere $em b w ar, wie in  Sd)önwalb, 
n u r ein S a d ; non arm en ßeuten  würbe bagu oft ein Äaffee= ober 
Saigfad oerwenbet, ber aber m it gwei Breiten Z rägern  über ber 
21d)fel oerfefeen würbe. Spafefeaft w ar es, wenn bie g ra u en  Beim 
Begenw etter ifere Böde einfach über ben Äopf nahm en unb bas 6 ad= 
Bemb irgenb eine aufgebrudte g irm a  geigte. Über biefen S a d  fam 
bas £)6erBembd)en, bas auf bem B ilbe gu feben ift. (Es w ar immer 
non feinem meifeem Stoff, am  $>alfe fa ltig , in  ein Bünbäjen gefafet, 
bie Sirmel puffig unb furg, häufig b is gunt (Ellenbogen reithenb. 
Sm m er fihloffen fie m it einer geftidten ober einer fpifeenbefefeten 
Äraufe ab. £>alsbünbd)en, 9td)feln unb 2lrmelbünbd)en würben 
meiftens m it innigfeiner ro ter Äreugftiderei nerfehen, bie Sd)ürgen 
bagegen m it SBeifeftiderei (englifd)er fiodjftiderei). Die B auern  
geigten aud) hier eine befonbere Begabung fü r bie S tid funft. S n  ber 
nieberen ifxtustür ober beim Schein bes hellen Eferbfeuers höbe id) 
fie oft feben tonnen, wie fie emfig ihre tfjembdjen, bie weifeen $auben= 
tüther unb Sdiürgen beftidten. S ie  brauchten gu ih rer Slrbeit nicht 
nie! ßicfjt, fie ftidten alles au s  einem fixeren Gefühl heraus ohne 
Borgeidfenung. D as tfjembdjen bes oorigen B ilbes hat aud) längs ber 
Z aille oorn einen geftidten S tre ifen ; biefe Slrt ift neu. Sluffallenb ift 
ber tiefe 9Jtieberausfd)nitt. 3e näher m an ber S ta b t ißlefe fommt, befto 
tiefer w irb er. 2Iuf bem Bilbe ift er befonbers tief, alfo ftam m t bas 
3Jiäbd)en wahrfcheinlid) au s  Äobter.

D as iötieber befiehl au s  buntelblauem  lu d )  wie ber B od unb 
w irb m it einem hellblauen B anbe Befefet; bod) nehmen bie B auern  
auch gern B ro fa t bagu, ber reich beftidt unb neuerbings aud) m it 
feftgewebter ©olbborte um fäum t w irb. Die g ra u e n  nähen es meift 
felbft. Sn  reichen ©enteinben aber haben fie ihre Sd)neiberinnen ba= 
für. ©s w irb m it ftarte r S ad le in w an b  gefüttert, b leib t oorn offen 
unb ohne Sd)öfed)en. S n  feltenen g ä lten  w irb es an  ben Zudfrod
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feftgenäljt. D ci im m ei bunlelblaue Ducfyrod ift, rote alte gu biefer
Dradjtengruppe gehörigen 9töde, in  tiefe, bict)te g a lte n  gelegt unb

am  unteren  %anbe m it einem t)elt= 
blauen, Ijanbbreiten 93anbe ge» 
ftijmüdt. 93on innen ift er m it einem 
roten 93elag gefteift. ©ine breite 
roeifte ober bunte, neuerbings audj 
feibene Sd)ürge ift wterläfjlid). S ie  
bedt ben ©infatj, beit audj biefe 
Kleiber Ijaben unb bet liier meift 
oon billigen S toffen genommen 
roirb. Die Sibürge ift m it Sdjmud» 
bänbern gefdiloffen, bie oortt Ijerab» 
fallen, ©in breites feibenes 33anb 
fä llt über ben 5Rüden oon ben Äo= 
rollen tjerab, bie oielreiljtg ben £>als 
umfi^Iießen. Ä orallen  fittb ber ljeijje 
SBmtfdj febes jungen ÜEäbdjens 
jener ©egenb: ©djte K orallen, fei» 

Snueiiimen uns ber 'Ptvffev ©egenb bene -ßünbcr Unb fdjöne SdjÜrgen!
g ü r  biefe begehrten Sdim udftüde 

fiat fci)on m andj’ junger SBurfdj fein Beben geroagt im Sdjntuggel 
nad) tßolen hinüber, ober er Ijat in  anftrengenber Doppelfdjidjt in  ber 
©rube bas ©elb bafür erroorben.

2Iudj bie ^pieffer „SJiäbel“ tragen  irjüftenpolfter, aber nid)t oon 
Stoff. S ie  nehmen bafür abgelörnte SJiaisfolben, bie fie bei fiänge 
n ad) burdifte^en unb auf einem S inbfaben  aufreiljen. $ ie  unb ba 
fcfyminfen fie fidj audj m it bent S afte  oon roten %üben. S ie  tragen 
n u r roenige ü n ie rrö d e , fobafj ttjre Dradit fdjlanl roirft. S aden  gum 
Sdjutg gegen tau b es  SBetter gehören ni(S)t gu bei ißleffer D raäit; ba» 
für gibt es grofje, roollene ümfctjlagtüdier, bie über ben Äopf ge» 
nommen roerben, roenn es regnet. Dürlifdje Düdjer falj idj nie.

Die g ra u e n  tragen  biefelbe D radjt rote bie 9Jiäbdjen, neuerbings 
fdjon oielfad) bie 3 ad e , rote m ir fie auf bem folgenben 23ilb oor uns 
Ijaben. S ie1 ift eine etnfadje Ä attun jade , rote fie bei faft allen Xrad)» 
ten trägern  ben Übergang 31t neuer D radjt oerm ittelt. p e r le n  fehlen
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g r a u  m it meinem  ßopffud) unb 3acke

nie, [te finb förmlid) oermad)fen m it ben g rau en , meii immer ein 
roentg Slbergtauben baran  Bängt.

S ie  g ra u , bie oor iBrem 931odBäusd)en fitjt, träg t bas feBt 
fleibfame meifte IndB bas auf beutfdjen U rfprung gurüdgu» 
füBren ift. (Es ift ringsum  m it Sodfftiderei nerfeBen, roirb in  ein 
DreiecE ßufammengetegt unb tappenartig  geBunben, fo baff bie Bipfel 
fädferartig über ben Ötiicfen fallen. Die g ra u en  fticfen biefe l i i ^ e r  
meift felBft; bod) gibt es auĄ S ticterinnen, bie fie auf Seftellung 
arbeiten. Sold) ein lu d )  foftete oor bem Kriege (in  Äobier) brei 
lötart. U nter biefem 2nid) träg t bie g ra u  bas g la tt anliegenbe 
2einenBäubd)en, beffen Spitjen tan te auf bem SBtlbe fiĄtbar ift. S ie  
Bat es an  iBrem EfocBsettstage un ter m andferlei ScBergen anlegen 
muffen unb mirb es m it in  bie (Erbe neBmen. (Es roirb, roie bereits
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an  anberer S te lle  bemerft, n u r abgelegt, menn es burd) ein reines 
Stäubchen erfetjt mirb, ober menn bie g ra u  frd) täm rnt, roas alle 
SBodjen einm al gefchieht.

D as alte S locfhaus ift eine jener tppifdjen J ü tte n , bie m an ßutn 
Dell heute noch in  jener ©egenb in  tiefjter SBalbeinfamfeit finbet. 
S eb au tes  ßan b  ift feiten babei. Sielleicht ein StücMjen fanbiger 
Ä artoffelader rtnb bas 9ted)t, © ras au s  bem SBalbe ßu holen, bie 
Siegen barin  ßu roeiben, bürres Stolß @u fammeln. D am it finb bie 
© runbbebingungen bes D afeins gegeben. Die genfter in  biefen 
roinßigen Sjäuschen, bie oft n u r einen ÜRaunt umfaffen, m aren früher 
ein V iertel fo groft a ls  au f bem S ilb e  fidjtbar, oft ohne ©lasfcheiben 
unb n u r burd) einen bünnen $olßfchieber oerfchliefßbat. Die helle 
U m rahm ung bes genfters ift Blau; fie foll bie Böfen ©elfter oer« 
treiben. Die SJtenfchen, bie in  biefen Räuschen mahnen, finb f chlld)! 
unb fromm unb gefällig unb unenbliih genügfam.

3d) fah bie reißoolle ^ leffer Dracht ßurn le^tenm al im 3 ah re  1913 
bei einer 0od)ße!t in  ©manuelsfegen (Är. $le%). Die S r a u t  hatte 
fchon bie neußeitliche Sade angenommen. Sunt Kirchgang m ar fie 
gang fhmarß gedeihet. Über bem m eiten g a lten ro d  trug  fie bie 
Sacfe non gleichem S to ff m it fdjmarßen Spitjen unb eine fdjmarge 
Seibenfdjürße. Stuf bie S ru ft herab hing ein grofjes golbenes Äreuß 
an  einem feinen ©olbfettdjen. S n  bem reichen blonben ß a a r  lag ein 
fchmaler jötprtenfranß ohne jeben Sanbfd)muif. D as ©efid)t m ar oon 
auffallenber ßieblichfeit. S till , m it gefenden Slugen ging fie neben 
bem ftattlidjen S räu tig am  her, ber an  feinem üRocf ben grünen 
3Kprtenftrauj) m it langen, grünen Seibenbänbern trug. Die Ä ränßed 
jungfern hatten  bie echte alte Dradjt angelegt. Die bunten  glitter= 
fränße m it reichem Sanbfd)mucf ftanben oorßüglid) ßu ben burchmeg 
hübfchen, frifchen ©efidjtern. Sicht, auch ßeljn breite 6 d)rnucfbänber 
fielen nom Äranße herab über ben fRüden unb bebectten ihn mie ein 
aitantel. Die S au b e r finb ©efd)enfe ber S u r f te n ;  in  ben meiften 
gä lten  „fötittebringe“ oon ber SBallfahrt nach bem SInnaberg ober 
oom S oh rm arlt. D ie Drad)t ber SM ngeljungfern geigte fdjon 
eine deine S eränberung . Die S u r f te n  trugen am  5Rod glitterfträufje 
m it langen S äu b ern , in  ben g a rb en  oerfchieben, rot, rofa, ufm. je 
nach ber g arb e  bes Dorfes, au s  bem ihre Ä ränßeljungfer flammte; 
biefe S än b er fdjend bas Räbchen bem Surfchen. So  trug  er bie
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„g a rb e  feiner D am e“ mie einft bie W itter in  ber SJtinnegeit. Die 
B ra u t fleibete fiĄi nad) ber D ränung m ehrm als um. 3 u m  $odj= 
geitsmaljl legte fie reidje Ä leiber unb Sdjm ud an. iliadj beut ©ffen 
ging es gum Dang in  bas fürftlidje ©aftfiaus. Der grojje S a a l  m ar 
m it D annengrün  feftlid) gefdjtnüdt. Sluf ber einen S eite  fafgen bie 
oerheirateten g rau en , an  ber gegenüberliegenben Sßanb bie SRäbdjen. 
Die g ra u e n  trugen über ben meiten, faltenreichen 9Botlröden breite, 
meifje, m it S p ieen  befehle SJlullfdjürgen, bie h inten  m it ÜJtullbänbern 
gefdjloffen m ürben unb ben ÜRod fo bebedten, baf; nid)ts baoon 311 
fehen m ar. Dagu gehörte eine roeifge, fpitgenbefetgte 3ade, bie b is an  
bie lü f te n  reichte, ferner bas reidjgeftidte, meifge Äopftudj; um ben 
H als m ürben eng unb oielreihig bie üblichen K orallen getragen. So  
gaben bie g ra u e n  in  ih rer ©efamtljeit ein hübfdjes SBilb. 3ade  unb 
SBoltrod bebeuten bereits eine ßodenm g in  bem ©efüge ber Dradjt. 
Sßenn fie ed)t ift, ift ber 5Rod im m er non Dudj. Die B ra u t erfdjien 
3um Dang gang in  © rün. Den grünen SRod oon le is tem  S toff bedte 
eine grünfchillernbe Seibenfdjürge, bie nid)t fonberlid) breit m ar. 2Iudj 
bie 3ad e  m ar grün  unb m it grünen Spitzen um fäum t. 3m  $ a a r  lag 
nod) ber üütprtenfrang. S ie  eröffnete ben Dang, Die SJtufif blies 
einen Dufd) unb ber S tarofte  oerfünbete: „iltur bie B ra u t unb bie 
Ä rängelpaare langen!“ 9iun mürbe einer jener Ijübfdjen, beutfd)en 
Dünge aufgeführt, bie heute au s  bem Dangfaal leiber oerbrängt finb. 
D anaĄ  m ar bie B eteiligung am  Dange eine allgemeine, ©egen 
9 U i)x  abenbs 30 g bie B ra u t fidj gurüd, um fidj fü r bie irjaubung um= 
gutleiben. S ie  legte buntle Äleiber an. Die ^ au b u n g , bei ber nur 
bie g ra u en  unb ÜDtäbdjen gugegen m aren, oollgog fidj in  ber geräu= 
migen Äüdje bes ©aftljaufes. D as reiche, fdjöne B lonbljaar ber B ra u t 
mürbe feft gufammengebreljt unb am  H interhaupt aufgeftedt, fo bafg 
es fich möglichft b i #  anfdjmiegte. üftadj ben üblidjen R edereien er» 
hielt bie B ra u t enblidj bas begehrte grauenhäubdjen oon meifger 
ßeinm anb mit feinem Spitgenranb, bas bas ©efidji oorteilhaft um= 
rahm t. Über bas grauenhäubdjen tarn ein üopftudj oon fdimerem 
meinen Seibenbam aft m it g ran fen . ©s mürbe, mie bie meifgen 
ßeinenfopftüther, in  üblicher łBeife gebunben. -Rad) ber H aubung 
mürbe roeiter getaugt. 6 s ging bei biefer Hodjgeit feljr gefittet gu. 
Die Burfchen bem irteten ihre 9Jtäbdjen m it Slpfelmein unb Süfgig= 
feiten unb fangen beutfdje ßieber, bie heute im Bolfe jener ©egenb 
öffentlich roohl faum  nod) erflingen.
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Sdflufobetnertuitg.

Efält m an 9iüdfd)au über bie fjier gegebene (Entroidlung ber 
bäuerlidfen Drat$t in  Dberfdilefien, fo b räng t fid) bie ß rag e  auf: 2Bie 
gingen bie B auern  in  Oberfdftefien gefleibet, elfe bie beutfdfe D r a #  
in s  ßanb  tarn?

(Sine beftimmte SIntmort gibt es barau f nidjt, aud) non bem 
übrigen Sd)lefien roiffen m ir bas nidft. D r. (E. if>ellmid)=Breslau 
fdjreibt bagu in  einem 2Iuffaße, bei in  bei fianbesgefdjidfte non Sd)le= 
fien, B anb II, erfd>ienen ift: „D ie Dradft bes B olfes müffen m ir a ls  
(Ergebnis gefd)i<i)tlid)er (Entmidlung anfefjen, roeniger a ls  2lu sb ru d  
bes SBefens iß rer Xräger. Urfprünglid) m aren im fianbe St^lefien 
bie D rah ten  bei ben gleidfen S täm m en giemliĄ gleid). SBäfjrenb mir 
über bie ritterlidfe B ürgertradft, b is rneit gurüd, au s  ben oerfd)ie= 
benften Q uellen unterrid)tet finb, ß a t bie bäuerlidfe Z radft bie bar= 
ftettenben Z ünftler menig befdjäftigt.“

(Eilt bas non gang Sdflefien, fo er ft redit non Dberfdilefien. Über 
bas B olfsleben in  Dberfdflefien finb au s  a lte r S e it menig ültad)ridjten 
gu uns gelangt. 9tad) bem berühm ten (Eobej bei 1)1. Efebmig trugen 
bie f^lefift^en B au ern  n u r einen fel)i groben ß e inen litte l a ls  eingige 
B etleibung; aud) Gdfußmerf felflte. S o llten  bie benadfbarten bäuer= 
lidfen Qberf^lefier beffer gefleibet gegangen fein? 3m  Satire 1788 
fcfjreibt bei (Englänber (Eoje non ben benadfbarten Eßolcn: „3n  
ein $em b non gröbfter ßeinm anb gefleibet, barfüßig, im Sßinter 
in einen Sdfafpelg gefü llt, frod) ber B au er träge unb ftumpf= 
finnig Ifinter bem elenben P fluge Ifer . . .“ 3m  Satire 1788, 
in  einer 3 e tt  alfo, ba bie „f)of)e beutfdfe B au e rn fu ltu r“ in  
Deutfdflanb bereits entm idelt m ar, bie ÜRoßberger Dradft a ls  B ürger: 
tra te t in  ßöcßfter B lü te  ftanb unb (Eingang aud) in  B auern treifen  
fan b ! Eiemben non grober, fjarter fieinroanb trugen arme B au ern  in
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Pölert noip im  S apre  1903 a ls  e itrig e  S etleibung  gur gelbarbeit. 
Diefe ßeinroanb m ar fo bidp urtb feft, bap fie n u r burcp Älopfen 
m itte ls flau e r, ruberartiger £>älger gereinigt merben tonnte, m as 
m eip im  D orf6ad)e geppap.

2Benn m ir im  3luge Bemalten, bap ppon im 13. S aprpunbert eine 
p arte  (Einroanberung oon Deutppen in  Dberfcplefien ftattgefunben pat, 
muffen m ir roopt annepmen, bap fipon bam als bie Bobenftänbige S e ; 
oölferung in  ip rer k u l tu r  p a r t  Beeinflupt mürbe oon ben beutfcpen 
S äu ern . SBie p a r t  biefer (Einflup gemefen ip , merben m ir am  Bepen 
Beurteilen tönnen, roenn m ir pören, m as ßeonparb ßepsgp im 
neungepnten S aprpunbert in  feiner Äunftgeppiipte oon Ä ra tau  
barüBer ppreiBt. Ä ra tau  m ar ja  bam als ein Xeil oon Giplefien: 
„. . . . in  ben burtp ben erpen F tongoleneinfall (1242) oer= 
öbeten, ausgebepnten (Sauen Ä leinpolens mürbe bie gange Ä u ltu r 
bes ßanbes gerftört, ber Soben lag  Braip, bie eingeäpperten S täb te  
m aren gänglicp entoöltert. 2tts  eingiges F ettu n g sm itte l gur ötono; 
ntippen EreBung bes ßanbes BIteB n u r bie Eferangiepmtg au s läm  
bifipen Ä ap ita ls  unb ber 3ugug frember F rB eitsträfte . Die beutfipe 
Ä olonifatton im  gropen S tile  Begann; geiftliipe unb roeltliip-e H erren 
m etteiferten in  ber (Sriinbung beutpper Stnpeblungen. 3ufolge biefes 
Bebeutfamen SegeBniffes oollgog pdf in  Sßolen eine BapnBredfenbe U m *  
geftaltung bes mirtfdjaftlicpen Xaufdfoerfaprens in  Sargelbm irtfcpaft.“

3Bir erfapren burd) benfelBen $ ip o rite r , mie S o  leslaus ber 
S ipam pafte 1275 bie (Srünbungsurfunbe fü r bie S ta b t Ä ra tau  im Sei» 
fein feiner (Semaptin Äunigunbe untergeidfnet. (Etma um biefelBe g e it 
erpielt bie S ta b t S re s la u  bas ‘UtagbcBurgippe Fetpt. Xentppe S äg te 
erbauten Ä ra lau  nad) beutfcpen S au p län en . 3 n  SerB inbung m it ber 
beutfcpen Efanfa Blüpte bie S ta b t unb trieb lebpaften Spanbel nad) 
allen Sßeltriiptungen. Deuippes SKefen unb beutfcpe Äunft Braipten 
ber S ta b t Ä ra fau  ein germanipp=goiifcpes Z eitalter. Die oornepmften 
Steifter au s  F ürnB erg paben pier geftpafft; es feien n u r bie F am en  
S e it  S top unb %Seter g if (per genannt.

3 ip füpre bies p ier an, um gu geigen mie ftarf bas gefamte Ä ra ; 
lau er ßeben bam als burtp bas D eutpptum  Beeinflupt morben ift, mie 
bie Deutftpen bie Sipöpfer neuer Ä u ltu r in  Ä leinpolen naip bem (Ein; 
fall ber F tongolen m aren. S ollte ba bie S o lts tra ip t, autp bes Benaip; 
Barten DBerfiplefien, ausgefcploffen gemefen fein oon beutfipem (Ein;
nmp?
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