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internationale wissenschaftliche tagung
„achthundert Jahre deutsch-baltischer 
beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung 
im baltischen sprachraum“ vom 16. bis 
19. mai 2018 an der Herzog august 
bibliothek Wolfenbüttel

die internationale wissenschaftliche tagung „achthundert Jahre deutsch-baltischer 
beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen sprachraum“ fand vom 16. 
bis 18. mai 2018 in der Herzog august bibliothek Wolfenbüttel statt. sie wurde von 
Jolanta Gelumbeckaitė (institut für empirische sprachwissenschaft der universität 
Frankfurt am main) und Christiane schiller (institut für deutsche sprache und lin-
guistik der Humboldt-universität zu berlin) organisiert und in zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft für baltische studien e. v., einer vereinigung von baltisten und 
vertretern anderer Fachgebiete, die sich wissenschaftlich mit dem baltikum beschäf-
tigen, veranstaltet. die tagung wurde gefördert von der Fritz thyssen stiftung (Köln). 
die Konferenz setzte sich zum ziel, die baltischsprachige region im Kontext der seit 
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acht Jahrhunderten bestehenden deutsch-baltischen beziehungen zu thematisieren 
und dies in die weitere erforschung der kulturellen Wechselwirkung zu integrieren. 
die tagung nahm drei Jubiläen zum anlass, den 300. Jahrestag des litauischen se-
minars in Königsberg (1718–1944), den 100. Jahrestag der Gründung der republik 
lettland und den 100. Jahrestag der Wiedererlangung der eigenstaatlichkeit der 
republik litauen, um renommierte vertreter der baltistischen Forschung erneut in 
deutschland zu einem wissenschaftlichen austausch zusammenzuführen. die teil-
nehmer aus deutschland, italien, lettland, litauen, schweden und der schweiz, 
einschlägig ausgewiesene Wissenschaftler der Fächer baltistik, indogermanistik, all-
gemeine vergleichende sprachwissenschaft, textwissenschaft und literaturwissen-
schaft, haben in ihren vorträgen linguistische, historische, sprach- und literaturge-
schichtliche themen vorgestellt, erläutert und intensiv diskutiert. an der tagung 
nahmen auch die studierenden der baltistik der Goethe-universität Frankfurt am 
main und verfasser dieses beitrages, philipp büch, mortimer drach, dorothea erd-
mann, mattis Heyne und Franziska raßmann, als aufmerksame zuhörer teil.

die tagung wurde am 16. mai 2018 mit einer öffentlichen abendveranstaltung, 
an der die botschafterin der republik lettland, i. e. inga skujiņa, und der botschaf-
ter der republik litauen, s. e. darius semaška, teilgenommen haben und Grußwor-
te sprachen, feierlich eröffnet. Für den eröffnungsvortrag „die bedeutung des litau-
ischen und lettischen staatsrates nach 100 Jahren – Gedanken und Überlegungen“ 
konnten die organisatorinnen den direktor des Nordost-Instituts (institut für Kultur 
und Geschichte der deutschen in nordosteuropa e. v.) und profunden Kenner der 
Geschichte litauens und lettlands, prof. dr. Joachim tauber (Hamburg), gewinnen. 
in seinem vortrag schilderte er die situation im baltikum im Jahr 1918 und analy-
sierte die vorbedingungen der beiden staatsgründungen. im mittelpunkt standen 
dabei die unabhängigkeitserklärungen, insbesondere die Frage, welche bedeutung 
ihnen in der heutigen erinnerungspolitik litauens und lettlands zukommt. die im 
verlauf der tagung am 17. und 18. mai 2018 gehaltenen vorträge werden im Folgen-
den mit bezug auf den thematischen schwerpunkt besprochen.

1. s p r a C H K o r p u s. diego ardoino (universität vilnius) wies in „on the 
definition of the notions Kleinkorpussprache, Restsprache and Trümmersprache“ auf eini-
ge theoretische schwierigkeiten mit Jürgen untermanns Klassifikationssystem von 
Kleinkorpussprachen, Restsprachen und Trümmersprachen hin. so weist das altpreußische 
merkmale sowohl einer Kleinkorpus- als auch einer trümmersprache auf. untermanns 
terminologie ist teils missverständlich und stellt eigenschaften in opposition, die 
genau genommen orthogonal sind, nämlich die historische verwendung einer sprache 
und die heutige beleglage. ardoino schlug vor, den begriff „trümmersprache“ für 
untermanns restsprachen und trümmersprachen zu verwenden – analog zu ital. lingue 
di frammentaria attestazione (vittore pisani) – und den umfang ihrer Korpora mit den 
neutralen begriffen „Kleinkorpussprache“ bzw. „Großkorpussprache“ zu beschreiben.
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2. t e X t o l o G i e ,  e t Y m o l o G i e. pietro u. dini (universität pisa) zeigte in 
„bemerkungen über die bezeichnung der ersten Frau im (alt-)baltischen schrifttum“, 
wie als literarische mittel verwendete etymologische sprachspiele im Kontext von 
Übersetzungen verloren gehen können. Grundlage für seine untersuchung waren 
altpreußische, litauische und lettische bibel- und liturgietexte, ausgehend von der 
bibelübersetzung und den Katechismen martin luthers. als beispiel diente gr. πέτρα 
(‘Fels’, interferenz mit „petrus“, vgl. lXX mt 16,18), was noch in der vulgata durch 
ein lehnwort (petra) annähernd originalgetreu wiedergegeben werden kann, während 
dieser bezug in allen anderen Übersetzungen verloren geht. dies trifft auch auf die 
derivation der bezeichnung für die erste Frau aus dem Wort für den mann (Gen 2,23; 
vgl. dt. bibel 1483 „männin“) zu: in den Übersetzungen in die baltischen sprachen 
wird diese bezeichnung mit einem stamm moter- ‘Frau’ übertragen. dies ist ein merk-
mal davon, dass die stellen an literarischer Komplexität verlieren und zum „reader-
oriented text“ werden. beleuchtet wurde im vortrag nicht nur die entwicklung zeit-
lich nahe beieinanderliegender texte in den baltischen sprachen, sondern auch tex-
te späterer Jahrhunderte.

3. G r a m m a t i K, o n o m a s t i K, K o n t a K t l i n G u i s t i K. Gegenstand des 
vortrags „zur Grammatik der litauischen postillen des 16. und 17. Jahrhunderts: 
definite nominaldetermination in der Wolfenbütteler Postille (1573/1574)“ von Jolanta 
Ge lumbeCKaitĖ (Goethe-universität Frankfurt am main) waren die altlitauischen 
postillen beider Konfessionen, der Katholiken und der protestanten, die rund ein 
zehntel (um 1. mio. textwörter) des altlitauischen textkorpus ausmachen. der Fokus 
des vortrags lag auf strategien der nominaldetermination. lexikalisch dienen die 
pronominierten nominalformen der begriffsbildung im weitesten sinne. syntaktisch 
werden sie nicht-prädikativ (attributiv, appositiv) und prädikativ verwendet. seman-
tisch haben sie eine anaphorisch-deiktische, individualisierende bzw. kontrastive 
Funktion. unter den pronominierten nominalformen in der WP dominieren bei der 
substantivierung pronominierte partizipien, die bevorzugt im relativischen Gebrauch 
(dem bezugswort nachgestellt) stehen. die Übersetzungsrichtung latein-litauisch 
wirkt darauf begünstigend. pronominierte adjektive werden hingegen überwiegend 
attributiv verwendet. Felix tHies (universität Köln) untersuchte in „der deutsche 
einfluss auf die (alt)litauische biblische onomastik“ die adaption biblischer perso-
nennamen in altlitauischen texten. die altlitauische religiöse literatur ist zu großen 
teilen aus dem deutschen und dem lateinischen übersetzt, dennoch sind Kernbe-
griffe des litauischen christlichen Wortschatzes (wie bažnyčia ‘Kirche’, kryžius ‘Kreuz‘, 
krikštas ‘taufe‘) slawismen, während sich Germanismen kaum finden. ein ähnliches 
bild zeigt auch die altlitauische biblische onomastik. thies untersuchte 10 altlitauische 
texte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. in den texten des 16. Jahrhunderts zeigen die 
biblischen eigennamen noch eine große varianz, erst im 17. Jahrhundert wird eine 
erste vereinheitlichung vorgenommen. Hier dominieren endungslose Formen der 
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personennamen. die von luther verwendeten Formen setzen sich nicht durch, statt-
dessen etablieren sich (wie bei den appellativa) slawisierte Formen. Florian sommer 
(universität zürich) hat in „Kontaktlinguistische studien zu nikolai seemann von 
Jeserskys Dinakantische Geschichten“ gezeigt, dass manche untergegangene Kontakt-
varietäten des baltikums sich auch in der Gegenwart noch fassen und erforschen 
lassen, z. b., wenn sie in literarischen Werken bewahrt sind. einen besonders frühen 
und spannenden Fall zeigt Jacob Johann malm (1795–1862) in seinem Gedicht „die 
oberpahlsche Freundschaft“, das elemente des estnischen, lettischen, russischen und 
deutschen aufweist. im Fokus des vortrags stand jedoch eine zeitlich spätere, stabi-
lere und daher z. b. auch auf syntaktische phänomene untersuchbare varietät: das 
mit russizismen durchsetzte deutsch des nikolai seemann von Jesersky (1852–1921) 
in seinen Dinakantischen Geschichten. Fazit des vortrages war, dass die texte Jeserskys 
eine indirekte und spärliche, aber zuverlässige Quelle für die als „Halbdeutsch“ be-
zeichnete, vor allem mündlich verwendete sprachvarietät darstellen. diese texte sind 
neben sprachwissenschaftlichen auch für kulturhistorische und literarische Fragestel-
lungen von bedeutung und eröffnen einen vergleich mit anderen Kontaktvarietäten 
des deutschen, z. b. dem durch interferenzen aus dem tschechischen beeinflussten 
Kuchldeutsch. Jurgis paKerYs (universität vilnius) sprach in „German influence on 
the formation of periphrastic causatives in baltic“ über ausdrücke aus mehreren 
morphologisch unabhängigen verbformen, die eine bedeutung der veranlassung einer 
Handlung übermitteln. solche Kausativa gibt es in zwei semantischen Klassen: faktitiv 
(z. b. dt. „jmdn. etw. tun machen“) und permissiv (z. b. „jmdn. etw. tun lassen“). es 
wurde untersucht, welche verben in den jeweiligen baltischen sprachen faktitiv und 
welche permissiv gebraucht werden und ob eine veränderung zu verzeichnen ist. 
Hier ergab sich, dass im altpreußischen das verb dāt wohl ursprünglich nur eine 
permissive lesart erlaubt, wobei in den vorhandenen dokumenten teilweise auch 
eine faktitive bedeutung erkennbar ist (dies wird mit deutschem einfluss begründet). 
eine ähnliche entwicklung lässt sich im litauischen beobachten. im lettischen lässt 
das verb likt heute lediglich eine faktitive lesart zu, während historisch noch eine 
permissive lesart belegbar ist.

4. l e X i K o G r a p H i e. birutė triŠKaitĖ (institut für litauische sprache, vil-
nius) verfolgte in „die Herausgabe der Clavis Germanico-Lithvana – ein projekt des 
litauischen seminars in Königsberg, das unrealisiert blieb?“ die bearbeitungsgeschich-
te des anonymen handschriftlichen Wörterbuchs Clavis Germanico-Lithvana (entstanden 
nach 1680). durch den schriftvergleich der umfangreichsten ergänzungsgruppe der 
Clavis mit den im Geheimen staatsarchiv preußischer Kulturbesitz zu berlin aufbe-
wahrten gesicherten autographen von peter Gottlieb mielcke (1695–1753) kann sie 
ihn als urheber der ergänzungen identifizieren. mielckes ergänzungen lassen sich 
auf den zeitraum zwischen 1723 und 1726 datieren, als mielcke dozent des litauischen 
seminars in Königsberg war. neu aufgetauchte archivquellen lassen darauf schließen, 
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dass mielcke vom leiter des seminars, Johann Jacob Quandt (1686–1772), beauftragt 
war, die Clavis für den druck zu revidieren. die wegen anderer lituanistischer pro-
jekte zunächst unterbrochene arbeit am Wörterbuch wurde letztlich ganz aufgegeben, 
weil mit Friedrich Wilhelm Haacks Vocabularium litthuanico-germanicum, et germanico-
litthuanicum (1730) zwischenzeitlich ein deutsch-litauisches Wörterbuch erschienen 
war. vilma zubaitienĖ (universität vilnius) untersuchte in „spuren von handschrift-
lichen Wörterbüchern in der gedruckten lexikographie Kleinlitauens des 18. Jahrhun-
derts“ die genetischen beziehungen preußisch-litauischer lexika und zeigte auf, dass 
ihnen (heute meist verschollene) handschriftliche Wörterbücher zugrunde liegen, die 
von verschiedenen autoren verwendet und ergänzt wurden, sodass manuskriptfami-
lien entstanden. philipp ruhig (Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon, 1747) 
und Jacob brodowski (Lexicon GERMANICO=LITHVANICVM ET LITHVA NI CO=GER-
MA NICVM, vor 1744) bedienten sich einer gemeinsamen, heute verschollenen Quel-
le – brodowskis Wörterbuch war nicht, wie oft angenommen, selbst Quelle für ruhig. 
ruhigs Lexicon scheint der verschollenen vorlage besonders nahe zu stehen. die ab-
weichungen der beiden Wörterbücher voneinander lassen aber ebenso auf voneinan-
der unabhängige Quellen schließen.

5. e n t W i C K l u n G  d e r  s C H r i F t s p r a C H e, Ü b e r s e t z u n G s W i s s e n -

s C H a F t. pēteris vanaGs (universität stockholm) zeigte in „deutsche Geistliche 
als erfinder und pfleger der lettischen schriftsprache“ den prozess der verschriftung 
und Kodifizierung des lettischen nach dem deutschen vorbild. ein anschauliches 
beispiel war die orthographische markierung der vokaldehnung, welche, abgeleitet 
vom deutschen, zunächst mit dehnungs-h geschrieben und später im zuge der sprach-
reform durch einen Überstrich (makron) ersetzt worden ist. ein spürbarer erster Wech-
sel tritt 1856 durch die veröffentlichung von Juris alunāns’ Dziesmiņas und der im 
selben Jahr erstmals herausgegebenen lettischen zeitschrift Mājas Viesis ein. die Her-
ausbildung eines wohlhabenderen, gesellschaftlich aktiven lettischen bürgertums jener 
zeit zeigt die Gründung des rigaer letten vereins 1868. erst darauf aufbauend konn-
te sich die lettische orthographie und sprache reformieren. māra Grudule (uni-
versität lettlands in riga) untersuchte in „die Übersetzungen von Gellerts geistlichen 
liedern und Fabeln ins lettische im 18. Jahrhundert“ die mehrfachen Übersetzungen 
von Christian Fürchtegott Gellerts Geistlichen Oden und Liedern und Fabeln ins letti-
sche. untersucht wurden die Übersetzungen der autoren Johann Jacob Harder (1734–
1775), Gotthard Friedrich stender (1714–1796) und Johann adolf stein (1738–1804). 
die untersuchung ergab, dass Harder an einer formal besonders originalgetreuen 
Übertragung, mit der option, dieselbe melodie für verschiedene oden und lieder 
zu verwenden, interessiert war, während er die Fabeln inhaltlich teilweise veränder-
te. stender konzentrierte sich auf den didaktischen aspekt der Fabeln. stein achtete 
bei seiner Übersetzung auf versmaß und melodie und zeigte somit in seinem stil 
mehr empfindsamkeit, während stender das Werk Gellerts eher im Geiste der auf-
klärung betrachtete.
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6. p a r Ö m i o l o G i e, F a b e l F o r s C H u n G. lina plauŠinaitYtĖ (univer-
sität vilnius) erläuterte in „die Quellen der litauischen sprichwörter in Constant 
von Wurzbachs sammlung Die Sprichwörter der Polen historisch erläutert mit Hinblick 
auf die eigenthümlichsten der Lithauer… (Wien, 1852)“ die Quellengeschichte der 
insgesamt 93 litauischen sprichwörter in der zweiten ausgabe der sprichwörter-
sammlung Constantin von Wurzbachs. die meisten sprüche stammen aus nicht im 
Quellenverzeichnis aufgeführten texten. darunter ließen sich identifizieren: Chris-
tian Gottlieb mielcke, Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Wörterbuch (1800); 
philipp ruhig, Littauisch-deutsches und deutsch-littauisches Lexicon (1747) sowie Wer-
ke alessandro Guagninis und teodor narbutts. František ladislav Čelakovskýs 
Mudrosloví národa slovanského v příslovích (1852) konnte als vorlage ausgeschlossen 
werden. nach welchen Kriterien von Wurzbach die sprichwörter aus den Quellen 
auswählte, ist nicht ersichtlich. sein Werk ist als eine sekundäre sprichwörtersamm-
lung anzusehen. magdalene Huelmann (universität münster) zeichnete in „die 
Jungfrau von turaida: ein deutsch-lettischer berührungspunkt“ die adaption der 
populären lettischen sage von der „Jungfrau von turaida“ in der lettischen und 
(balten-)deutschen literatur nach. neben einer geographischen und kunstübergrei-
fenden einordnung der Geschichte lässt sich die literarische rezeption bis ins frü-
he 19. Jahrhundert zurückverfolgen. magnus von Wolfeld (1848) beruft sich auf 
Gerichtsakten aus dem 17. Jahrhundert, die den Fall im Jahr 1613 schildern sollen. 
verarbeitet wurde das motiv (welches Huelmann u. a. mit der Geschichte der hei-
ligen euphrasia von nikomedia vergleicht) zudem von adalbert Kammerer (1848) 
und Juris dauge (1857). später reißt die deutsche rezeption ab, während die letti-
sche fortgeführt wird. in den unterschiedlichen darstellungen variieren symbole 
(Kranz, tuch, Gebet) und die zugehörigkeit der akteure zu bestimmten volksgrup-
pen, die zumindest geographisch auf den ort des Geschehens determiniert sind. 
stephan Kessler (universität Greifswald) zeigte in „Georg mancelius’ deutsch-
lettische Zehn Gespräche (1638) und ihre möglichen vorbilder“, dass Georg mance-
lius’ Gespräche von der Forschung lange zeit vernachlässigt wurden – wohl, weil 
die gebräuchliche Faksimileausgabe der Phraseologia lettica auf einem druck basier-
te, dem genau diese seiten fehlen. erst in den letzten Jahren erkannten lettische 
linguisten zunehmend ihre bedeutung. die dialoge sind nicht nur von sprachwis-
senschaftlichem interesse: sie bieten neben der untersuchung linguistischer Cha-
rakteristika durch ihren ideengeschichtlichen zusammenhang einen wertvollen 
einblick in zeitgenössische pädagogische strömungen und in das livländische all-
tagsleben. als mancelius’ pädagogische vorbilder kommen insbesondere Johann 
amos Comenius und erasmus von rotterdam in Frage. die zwei bis 1638 erschie-
nenen Werke von Comenius waren nicht vorlage für die Phraseologia lettica. erasmus’ 
Familiarium colloquiorum formulae dagegen enthielt in späteren auflagen dialoge 
und war vielerorts als schulbuch vorgeschrieben. die Zehn Gespräche sind in dessen 
tradition zu stellen.
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7. u n i v e r s i t Ä t s G e s C H i C H t e, b u C H W e s e n, W i s s e n s C H a F t s G e -
s C H i C H t e. liucija CitaviČiŪtĖ (institut für litauische literatur und volkskun-
de, vilnius) stellte die „anfänge des akademischen unterrichts der litauischen spra-
che. zum 300-jährigen Jubiläum des litauischen seminars an der Königsberger 
universität“ vor. das im 18. Jahrhundert von König Friedrich Wilhelm i. gegründe-
te litauische seminar an der Königsberger universität gilt als die weltweit erste 
akademische einrichtung, an der litauisch unterrichtet wurde. ziel war die ausbil-
dung von des litauischen kundigen pfarrern und lehrern für die litauischsprachi-
gen Gemeinden preußens. neben dem seminar in Königsberg existierte kurze zeit 
(1727–1740) ein weiteres in Halle (saale), in dem studenten aus Königsberg als 
lehrende eingesetzt wurden. nach der schließung des seminars in Halle verblieb 
das Königsberger seminar die einzige schule im deutschsprachigen raum mit un-
terricht des litauischen und entwickelte sich zum zentrum der erforschung und 
lehre dieser sprache. unter der 30-jährigen leitung des inspektors martin ludwig 
rhesa (1776–1840) hatte das seminar seinen größten aufschwung. litauisch, bis 
dahin immer als nebenfach der theologie betrachtet, entwickelte sich unter ihm 
zum Forschungsobjekt. die meisten seminarteilnehmer, im alter von 16 bis 30 Jah-
ren, entstammten deutschen pfarrerfamilien. das seminar wurde 1944 nach über 
200 Jahren geschlossen. Christiane sCHiller (Humboldt-universität zu berlin) 
sprach in „Johann Christoph Gottsched und die baltischen sprachen“ über dessen 
weniger bekanntes interesse an den baltischen sprachen. Gottscheds Korrespondenz 
mit daniel Heinrich arnoldt, Johann Georg bock, michael lilienthal, Johann Jakob 
Quandt und Johann ernst Wallenrodt lässt bezüge zur baltistik erkennen und dien-
te als Grundlage der untersuchung. im vortrag wurden besonders interessante 
punkte herausgegriffen: nachforschungen ergaben, dass Gottsched bereits die ein-
schlägigen Werke des 16.–18. Jahrhunderts zur prußistik besaß und darüber mit den 
professoren der Königsberger universität korrespondierte. er nahm einfluss auf die 
deutsche Gesellschaft in Königsberg, um ein bewusstsein für die auseinandersetzung 
mit dem baltischen erbe zu schaffen, und stellte (sehr früh im Hinblick auf die 
Geschichte der indogermanistik) vergleiche zwischen dem Gotischen und dem li-
tauischen an. in „(Fast) 500 Jahre deutsch-baltische beziehungen in buchdruck und 
bibliothekssammlungen“ verfolgte axel e. Walter (landesbibliothek eutin) bele-
ge deutsch-baltischer beziehungen bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück und gab in 
seinem vortrag einen Überblick über die entwicklung von den anfängen bis zur 
heutigen zeit. durch den buchhandel zwischen deutschland und dem baltikum 
bestand ein kontinuierlicher Kontakt seit der Frühzeit des drucks. 1588 entsteht in 
riga die druckerei nikolaus mollyns, andere städte des baltikums folgen. luthers 
aufruf 1524 folgend gründeten protestantische städte im baltikum bibliotheken, 
später übernahmen fürstliche sammlungen diese Funktion. im 16. Jahrhundert ent-
standen universitäten mit eigenen druckereien, die „Gegenreformation“ im baltikum 
trug ebenfalls zur verbreitung des drucks und des bibliothekswesens bei. Walter 
zeigte, wie sich so ein Übergang vom bücherimport zum druck vor ort vollzog.
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die Wolfenbütteler tagung ist somit höchst erfolgreich verlaufen. alle teilnehmer 
waren sich einig, dass die ergebnisse der tagung in einem tagungsband veröffentlicht 
werden sollen. dabei kommen zwei publikationsreihen in Frage: (1) schriftenreihe 
der Gesellschaft für baltische studien, baar-verlag Hamburg oder (2) schriftenreihe 
des historisch-philologischen Jahrbuches Archivum Lithuanicum.
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