
Zeit2• Sie alle waren an den Akademien und Universitiiten in Rhetorik und Poetik an 
den verbindlichen Vorbildem der antiken Schriftsteller geschult worden. Sie alle konnten 
zudem auf die damals weitverbreiteten Lehrbūcher der Dichtkunst, die Poetiken, 
zurūckgreifen, in denen genau nachzulesen und durch Beispiele vorgefiihrt war, welches 
Handwerkszeug der Paet nutzen sollte, wie er zur poetischen Erfindung gelangen und 
an welchen /oci er seine Argumente zu suchen habe (inventio ), wie der Stoff zu gliedem 
und welche Gattung dafiir auszuwiihlen sei (dispositio ), welche sprachlich-stilistischen 
Mittel der gewūnschten Wirkung angemessen seien (elocutio )'. Dabei dominierte zuniichst 
bis etwa in die Mitte des 17. Jahrhunderts die lateinische Sprache, bevor sich unter 
Tomsformierung und anpassender Weiterentwicklung des humanistischen poetologischen 
und rhetorischen Kanons in die Muttersprache das Deutsche durchsetzte•. 

Gelegenheitsdichtung war somit-wie die in der humanistischen Thldition stehende 
Dichtung der Zeit ūberhaupt - in hohem MaBe von der Rhetorik gepriigt. Eben dies 
fūhrte zu ihrer iisthetischen Entwertung, fiihrte zu ihrer weitgehenden MiBachtung. 
Spiitestens seit Wulf Segebrechts bahnbrechender Abhandlung ūber das Gelegen
heitsgedicht ist diese poetische Gattung jedoch endgilltig aus den Verliesen iisthetischer 
Verachtung in die Innenhčife der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit eingefiihrt5• Seit 
Anfang der siebziger Jahre, im Sog der methodischen und thematischen Neu- bzw. 
Umorientierungen einer nunmehr sozialgeschichtlich fundierten Germanistik, die auf 
kultursoziologische und poetologische Vorarbeiten zurūckgreifen konnte, sind weitere 
groBe, wichtige Studien entstanden, die sich mit spezifischen Publikationsformen 
occasionellen Schrifttums, mit der sozialen Funktion von Gelegenheitsdichtung im 

2 Zur res publica /itteraria und ihrcm Sclbstvcrstiindnis vgl. jctzt dcn Aufsatz von Herhcrt 
Jaumann. Da.< Projckt dcs Univcrsalismu.<, Zum Konzept der Rcspublica littcraria in dcr friihen 
Ncuzcit, in: Ūhcr Tcxtc, Fcsl<ehrift fūr Karl-Ludwig Sclig, Hrsg. von Pctcr Eckhard Knabe und 
Johanncs Thiclc, [s.l.) 1997, S. 149-163. Grundlegcnd auBcrdcm dic Studic von Guntcr E. Grimm, 
Lltcratur und Gclehrtcntum in Dcul<chland, Untcrsuchungcn zum Wandel ihres Vcrhiiltnisscs vom 
Humanismus bis zur Frūhaufkliirung, Tūbingcn 1983 (= Studicn zur dcutschcn Litcratur, 75). 

3 Einfūhrcnd in dcn Kuntcxt Wilfried Barncr, Bamckrhctorik, Untcrsuchungcn zu ihrcn 
gc.<ehichtlichcn Grundlagcn, Tūbingcn 1970; Joachim Dyck, Ticht-Kunst, Dcul<ehc Barockpoctik und 
rhcturischc Tradition, 3. crg. AuD., Tūbingcn 1991; Manfrcd Windfuhr, Dic hanickc Bildlichkcit und 
ihrc Kritikcr, Stilhaltungcn in dcr deutschcn Lltcratur dcs 17. und 18. Jahrhundcrl<, Stuttgart 1966. 

• Dazu zulctzt - mit dcr wichtig.stcn Llteratur - Klaus Garhcr, Dcr Ursprung dcr dcul<ehcn 
Nationallitcratur zu Bcginn dcs DrciBigjiihrigen Kricges, in: 1648, Kricg und Fricden in Europa, Hrsg. 
von Klaus BuBmann und Hcinz Schilling, Mūnster/Osnabrūck 24.I0.1998-17.1.1999, Tcxtband 11, 
Kunst und Kultur, (Mūnchcn 1998), S. 311-318. Wcitcrhin wichtig fūr dcn Ūbcrgang aus dcm 
nculateinischcn Spiithumanismus zur dcutschsprachigcn Nationaldichtung dic Untcrsuchung von 
Wilhclm Kūhlmann, Gclchrtenrcpublik und Fūrstcnstaat, Entwicklung und Kritik dcs dcutschcn 
Spiithumanismus in dcr Litcratur dc.< Baruckzcitaltcrs, Tūhingcn 1982 (= Studicn und Tcxtc zur 
Sozialgcschichtc der Lltcratur, 3). Fūr dcn curopiiischcn Kontcxt dcr Band: Nation und Literatu, 
im Europa dcr Frūhcn Ncuzcit, Aktcn dc.< l. lntcrnationalcn Osnabrūckcr Kongrcsscs zur 
Kulturgcschichtc der Frūhcn Ncuzcit, hrsg. von Klaus Garbcr, Tūbingcn 1989 (= Frūhc Ncuzcit, l). 

s Wulf Scgchrccht, Das Gclegcnhcitsgcdicht, Ein Bcitrag zur Gcschichtc und Poctik dcr 
dculschcn Lyrik, Stuttgart 1977. Von Scgchrccht stammt auch dcr fūr cincn crstcn Ūbcrhlick 
hc.<tcns gceignctc Artikcl „Gclcgcnhcil<dichtung", in: Litcratur-Lcxikon (wic Anm. 11), Band 13, 
s. 356-359. 
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regionalen, hofischen bzw. stiidtischen Kontext, mit den zentralen Gattungen des 
Epicediwns und des Epithalamiwns befaBten•. Das Feld ist innerhalb eines Viertel
jahrhunderts wohlbestellt worden, die Wissenschaft hat sich der Gelegenheitsdichtung 
angenommen und, so scheint es, die wesentlichen gattungstheoretischen, poetologischen 
und Jiteratursoziologischen Fragestellungen hinreichend beantwortet. Eine reiche 
poetische Tradition der Friihen Neuzeit ist endlich aus dem erdriickenden Schatten 
herausgetreten, den eine ganz dem Genie- und Erlebniskult verpflichtete Dichtun
gsauffasmng geworfen hatte. Gerade diese Gattung des sogenannten Gebrauchsschrifttums 
eignet sich niimlich hervorragend fiir prosopographische Untersuchungen und iiber diese 
zur Rekonstruktion regionaler wie stiidtischer Kommunikationsprozesse und der daran 
partizipierenden Personenkreise und Institutionen. Auch lli.Bt sich gerade am 
Gelegenheitsschrifttum der Ūbergang von einer lateinischen zu einer nationalsprachigen 
Dichtung nachvollziehen und in seinen regionalen Differenzierungen zeitlich fixieren. 

Doch die Folgen der asthetischen Stigmatisierung der Gelegenheitsdichtung wirken 
bis heute verhlingnisvoll nach, so sehr die Wissenschaft auch vorangekommen, so sehr 
unser Kenntnisstand auch gewachsen ist. Denn auf der Suche nach dem Dichter als 
schėipferischem Genie wurden nur allzu geme die einer ganz anderen poeta-Konzeption 
verpflichteten Gelegenheitsgedichte iibersehen. Nehmen wir doch nur einmal das Beispiel 
Simon Dachs, des zweifellos wichtigsten ostpreuBischen und eines der bedeutendsten 
deutschen Dichters des 17. Jahrhunderts. Als Hermann bsterley im Jahre 1876 die erste 
groBe Ausgabe des Konigsberger Dichters edierte, glaubte er sich berechtigt und fiihlte 

6 Hicr seien nur dic umfangreichcren wissenschaftlichcn Arbciten genannt. denen cine immer 
griiller wcrdcndc Zahl von Aufsiitzen (wie ja auch der vorlicgende) an die Seile zu stellen sind: 
Jan Drees, Dic soziale Funktion dcr Gclegenheitsdichtung, Studien zur deutschsprachigcn 
Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischcn 1613 und 1719, Stockholm 1986 (= Kungl. Vittcrhcts 
Historic och Antikvitcts Akademicn) (dazu soeben erschicncn die Bibliographie dcr Druckc: dcrs., 
Dcutschsprachigc Gclcgenhcitsdichtung in Stockholm und Uppsala zwischen 1613 und 1719, 
Bibliographic dcr Druckc ncb.,t cincm lnvcntar der in ihncn vcrwcndctcn dckorativcn Druck.,tocke, 
Stockholm 1995 [= Acta Bihliothccac Rcgiac Stockholmicnsis, 561); Wolfgang Adam, Poctischc 
und Kritischc Waldcr, Untcrsuchungcn zu Gcschichtc und Formcn dcs Schrcibcns „bei Gelegcnhcit", 
Hcidclbcrg 1988 (= Bcihcftc zum Euphorion, 22). Aullcrdcm zu dcn wichtigstcn Gattungcn dcs 
Epiccdiumic und dcs Epithalamiums, dic in unserem Zusammcnhang intcrc.c;siercn, dic Studicn von 
Hans-Henrik Krummachcr, Da.c; barockc Epicedium, Rhetorischc Tradition und dcutschc 
Gclcgcnhcitsdichtung im 17. Jahrhundert, in: Jahrbuch der deutschen Schillergcscllschaft 18 
(1974) 89-147 sowie - zu einzclncn Bcstiinden, dcn Zu.,ammcnhang zwischcn Stadt und Litcratur 
hcraus.,tcllcnd - Ruth Lcdcrmann-Weibcl, Ziirichcr Hochzcitsgcdichtc im 17. Jahrhundcrt, 
Untcrsuchungcn zur barockcn Gclcgcnhcitsdichtung, Ziirich, Miinchen 1984 (zugl. Diss. phil. 
Ziirich 1982); Julianc Fuchs, HimmclFclB und Gliickcs Schutz, Studicn zu Brcmcr 
Hochzeitsgcdichten de., 17. Jahrhundcrt, Frankfurt/M. (u.a.) 1994 ( = Hclicon, Bcitriigc zur 
dcutschcn Litcratur, 16). Zur pancgyrischcn Tradition am kursii.chsischen Hof um 1700 jctzt 
Kerstin Heldt, Dcr vollkommcnc Rcgcnt, Studicn zur pancgyrischcn Casuallyrik am Bcispicl de., 
Dresdncr Hofcs Augusts dcs Starken, Tiibingcn 1997 (= Friihc Ncuzcit, 34) und zulctzt -
paradigrnatisch zur Gclcgcnhcitsdichtung in cincm gcistlich-wcltlichcn Raum - dic Dis.,crtation von 
Utc SZCII, lnstitutioncn dcr Gclchrsamkcit und Dichtcn ,bey Gclegcnhcitc. cin Bcitrag zum 
litcrarischcn Lcbcn im Osnabriick dcr Frūhcn Ncuzcit, Diss. phil. Osnahrūck 1997. Aullcrdcm dic 
bahnbrcchcndc lntcrprctation von Alhrccht Schčinc, Kiirhishiittc und Kčinig.,bcrg, Modcllvcrsuch 
cincr 1mzialgcschichtlichcn Entziffcrung poctischcr Tcxtc. Am Bcispicl Simon Dach, Mūnchcn 
1975, 2. Auti. 1982. 
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er sich bemiiBigt, nur Gedichte, die „irgendwelchen hėiheren poetischen oder geistigen 
inhalt" und nicht „schon bei ihrer entstehung nur einen momentanen werth besaBen", 
aufzunehmen7. Mit anderen Worten: Alles, was nur irgendwie nach poetisch-rhetorischer 
Tugesproduktion klang, fiel dem Urteil des Herausgebers zum Opfer. Auch Walther 
Ziesemer, der sechzig Jahre nach Osterley die bislang umfangreichste, zwischen 1936 
und 1938 in vier Biinden erschienene Ausgabe der „Gedichte" von Simon Dach 
veranstaltete, besaB noch kein wirkliches Verstiindnis fiir die Produktionszusammenhiinge 
und Rezeptionsverhiiltnisse dieses dichterischen Lebenswerkes. Ziesemer nahm den 
einzelnen Gedichten ihre personen- und anlaBgebundenen Bezūge, da er sie vielfach 
ohne oder nur mit verstiimmeltem Tite) abdruckte•. Nun sind aber gerade die Gedichte 
Simon Dachs zum grėiBten Teil genau das, was wir heute literaturwissenschaftlich unter 
Gelegenheitsdichtung verstehen, d.h. sie waren eben zu bestimmten Anliissen entstanden 
und an bestimmte Personen gerichtet und sie gehėirten in eine humanistische, poetisch
rhetorische Dichtungstradition, die nicht nach den MaBstiiben einer Erlebnisiisthetik 
beurteilt bzw. abgeurteilt werden kann•. 

Noch etwas anderes tritt erschwerend hinzu: in beiden Editionen fehlt giinzlich 
die neulateinische Dichtung von Dach. Wie jeder Dichter seiner Zeit schrieb aber auch 
der Kėinigsberger professor poesos zweisprachig: niimlich zum einen in der 
Muttersprache, derer sich die deutschen Dichter seit Martin Opitz, dem „Vater" einer 
neuen deutschen Kunstdichtung, selbstbewuBt im Vergleich mit den anderen 
europiiischen Nationaldichtungen befleiBigten; aber zum anderen weiterhin auch im 
gelehrten ldiom des Neulateinischen. Nun traf aber auch die neulateinische Dichtung 
ein ii.hnlicher Bannspruch der Germanistik wie im Falle der Gelegenheitsdichtung: was 
seit der zweiten Hiilfte des 16. J ahrhunderts in Deutschland an neulateinischer Dichtung 
entstand, wurde allgemein als unnatiirlicher Schwulst abgewertet - und auch 
dementsprechend behandelt10• 

7 Simon Dach, Hrsg. von Hermano Ostcrlcy, Stuttgart 1876 ( = Bibliothck dcs Lillcrarischcn 
Vcrcins in Stuttgart, 130) (ND Hildcshcim, Ncw York 1977), S. 14. 

8 Simon Dach, Gcdichtc, Hrsg. von Walther Zicscmcr, 4 Bdc., Hallc/Saalc 1936-1938. 
• Zur Lagc dcr Dach-Editioncn vgl. dcmniichst Wulf Scgcbrccht, Unvorgrciflichc, kritische 

Gcdankcn ūbcr dcn Umgang mit Simon Dachs Gcdichtcn, in: Kulturgcschichtc OstprcuBens in der 
Frūhcn Ncuzcit, Hrsg. von Klaus Garbcr, Manfrcd Komorowski, Axcl E. Waltcr, Tiibingcn 1999 
( = Frūhc Neuzeit) (im Druck). Von Scgcbrccht stammt auch cine dcr bcstcn Einfiihrungcn in 
Lcben und Wcrk Dachs und scincs Kūnigsbcrgcr Frcundcskreiscs: Simon Dach und dic Kūnigsbcrgcr, 
in: Dcut<chc Dichtcr dc.s 17. Jahrhundcrts, 1hr Lcbcn und Wcrk, Hrsg. von Harald Stcinhagcn und 
Bcnno von Wicse, (Berlin 1984), S. 242-269. 

10 Vgl. z.B. dic wcitwirkcndcn Urtcilc ūber Schcdc Mclissus, dic Gcorg Ellingcr, Brigittc 
Ristow, Nculatcinischc Dichtung, in: Rcallcxikon dcr dcutschcn Litcraturgcschichtc, Bcgrūndct von 
Paui Mcrker und Wolfgang Stammlcr, 2. Aun., Bd. 1-5, Ncu bcarb. und hrsg. von Werncr 
Kohlschmidt und (ab Bd. 4) von Klaus Kanzog, Bcrlin 1958-1988, Bd. 2, S. 620--645, S. 630 f. 
treffen. Dics gilt bcsondcrs fūr dic Gclegenhcitsdichtung. Ellingcr, dcr damals besie Kcnncr 
neulatcinischcr Dichtung in Dcutschland, spricht in dicscm Artikcl immcr wicdcr abfiillig von ihrcm 
Schematismus. Die Auswahl nculatcinischcr Gcdichtc aus dcm 16. Jahrhundcrt fūr scinc Edition 
Dcutschc Lyrikcr dcs scchszchntcn Jahrhundcrts, Ausgcwiihlt und hrsg. von Gcorg Ellingcr, Bcrlin 
1893 ( = Latcinische Littcraturdenkmiiler des XV. und XVI. Jahrhundcrts, 7) ,,bcrūcksichtigt 
hauptsiichlich die lebcnsfahigen Kcime dicscr Dichtung, darum wird man dcr Liebespocsie eincn 
grūBcrcn Raum gewidmct findcn als dcr Gclcgcnhcitsdichtung" (S. XXX). 
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Das editorische Vorgehen von Osterley und Ziesemer ist demnach leider nicht 
ungewėihnlich gewesen, es zeitigt im Faile Dachs nur besonders schwerwiegende 
Konsequenzen fiir die Forschung. Denn im und nach dem Zweiten Weltlaieg sind viele 
der handschriftlichen und gedruckten Quellen, aus denen beide Herausgeber noch 
schėipfen konnten, verlorengegangen. Was fiir Dach gilt - und fiir ihn und die anderen 
Kėinigsberger Dichter des 17. Jahrhunderts in besonderem MaBe gilt-, la.Bt sich jedoch 
!luf nahezu alle Dichter jener Zeit ūbertragen. Sie alle, ob sie nun Miehael Albinus, 
Sigmund von Birken, Paui F1eming, Georg Greflinger, Martin Opitz, Julius Wilhelm 
Zincgref oder Philipp von Zesen hieBen, schufen Gelegenheitsgedichte in beiden, 
manchmal sogar auch noch•in weiteren (griechisch, hebriiisch, polnisch usw.) Sprachen. 
Diese Casualcarmina bildeten einen wichtigen Teil ihres Gesamtwerkes. Sie erschienen 
zuniichst einmal in seperaten, zu den jeweiligen Anliissen veranstalteten Drucken; 
vielfach fanden sie spiiter, mitunter ūberarbeitet, Eingang in die zeitgenėissischen 
Ausgaben, die diese Dichter oder Freunde von ihnen verėiffentlichten. Aber bei weitem 
nicht alle der bekannten Poeten des 17. Jahrhunderts, geschweige denn die unūbersehbare 
Zahl der poetae minores erfuhren zu ihren Lebzeiten oder posthum Gesamtausgaben 
bzw. Sammlungen11• Oftmals existierten ihre Gedichte eben nur in den in geringer 
Zahl aufgelegten, direkt an ein Ereignis geknūpften Gelegenheitsdrucken. 

Doch wir wissen heute ūberhaupt nicht, welche Drucke jemals existiert haben. In 
den MeBkatalogen wurde dieses Kleinschrifttum nicht verzeichnet12, in den Bibliotheken 
sind die in der Regel in dickleibigen Konvoluten zusammengebundenen einzelnen 
Drucke hiiufig nur unvollstiindig katalogisiert worden; in Bibliographien und Editionen 
fanden sie nur teilweise Aufnahme - und zwar nicht nur wegen dieser unzureichenden 
Verzeichnissituation, sondern eben auch aufgrund gewandelter Geschmackskriterien. 
Wir ahnen nur die unglaublichen Verluste, die ūber die Jahrhunderte beklagt werden 
mūssen und die vielfaltigen Ereignissen wie Diebstahl, Feuersbrūnsten, Materialverfall 
zu schulden sind. V. a. Kriege fordern immer wieder auch Bibliotheken als Opfer, 
Besatzungsmiichte plūndern immer wieder Būcherschiitze der okkupierten Llinder, um 
deren geistiges Rūckgrat zu brechen. Mitunter bedeutet Verschleppung aber auch 
Rettung: die berūhmte Palatina beispielsweise, ėlie im DreiBigjiihrigen Krieg aus 
Heidelberg in den Vatikan gebracht worden ist, hiitte wohl kaum die furchtbare 
BeschieBung der Stadt durch Ludwig XIV. ein halbes Jahrhundert danach unbeschadet 
ūberstanden, wiire vielleicht vernichtet worden wie zweihundert Jahre spiiter die andere 

11 Zu den hicr namcntlich genanntcn Dichtcr vgl. zur Einfūhrung die cntsprcchcndcn Artikcl 
in: Litcratur-Lcxikon, Autorcn und Wcrkc dcutschcr Sprachc, Hrsg. von Walthcr Killy unter 
Mitarbcit von Hans Fromm, Franz Josef Gortz, Gerhard Kopf u.a., Bd. 1-15, Giitcrsloh 1988-
1993; dic in allen Fiillcn zur Zcit zuvcrliissig.,tc Bibliographic, jcwcils sub verba, bei Gcrhard 
Dūnnhaupt, Pcrsonalbibliographicn zu dcn Druckcn dc.'i Barock, Zwcitc, vcrbe~crtc und wcscntlich 
vcrmchrtc AuDagc dcs Bibliographischcn Handbuchs dcr Barocklitcratur, Bd. 1-6, Stuttgart 1990-
1993 (= Hicrscmann bibliographischc Handbiichcr, 9). 

11 Vgl. Monika Ammermann-Estcrmann, Literarischc Offcntlichkcit, in: Dcutschc Litcratur, 
Eine Sozialgcschichtc, Hrsg. von Horst Albcrt Gla.scr, Bd. 3, Zwischcn Gcgcnrcformation und 
Friihaufkliirung: Spiithumanismus, Barock, 1572-1740, Rcinbck 1985, S. 107-116, S. 107. 
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wertvolle oberrheinische Bibliothek im nahen StraBburg, deren Biicher nicht mehr 
rechtzeitig ausgelagert werden konnten 13• 

2. Zum Schicksal der Kiinigsberger Bibliotheken 

Am verheerendsten hat aber der Zweite Weltkrieg die Bibliothekslandschaft auf 
dem europiiischen Kontinent veriindert. Eines der tragischsten Kapitel der europiiischen 
Bibliotheksgeschichte wurde im letzten Kriegsjahr sicherlich in Kėinigsberg geschrieben, 
in jener Stadt am Pregel, die iiber Jahrhunderte eines der kulturellen und geistigen 
Zentren nicht nur des Ostseeraumes, sondem Europas gewesen war und erst heute, als 
Kaliningrad, wieder die Spurensuche nach ihrer kulturhistorischen ldentitiit aufgenommen 
hat Kčinigsberg besaB vor dem Zweiten Weltkrieg iiber sechzig Bibliotheken, von denen 
der grčiBte Teil den einzelnen Instituten und Seminaren der Universitiit zugehčirte14 • 

Herausragend waren zum einen die aus der herzoglichen SchloBbibliothek 
heivorgegangene Staats- und Universitiitsbibliothek mit iiber einer halben Millionen 
Biinde15, zum anderen die durch Stiftung des altstiidtischen Pfarrers Johannes Poliander 
ebenfalls in der ersten Hiilfte des 16. Jahrhundert gegri.indete Stadtbibliothek mit knapp 
einhunderttausend Biindeil und - im Jahr 1925 - 31.271 Kleinschriften16• Seperate 
Aufstellung in der Staats- und Universitiitsbibliothek fanden zwei der bedeutendsten 
Privatsammlungen der ostpreuBischen Bibliotheksgeschichte: die vom Direktor des 

13 Dic bewcgte Geschichte und den Glanz diescr Bibliothck fūhrt in priichtigcr Ausstattung 
dcr Katalog Bibliothcca Palatina, Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. Novcmbcr 1986, 
Hciliggcistkirchc Hcidclberg, (2 Bdc.), Hrsg. von Elmar Mittlcr in Zusammenarbeit mit Walter 
Berschin, Jūrgcn Miethkc, Gottfricd SecbaB (u.a.), Hcidelberg 1986 vor Augcn. Hicr sei auf dcn 
iiu0crst umfangrcichen Toxtband hingewicsen. Spcziell zur Entfūhrung dcr Palatina dic Arbeiten 
von Reinhard Dūchting, Bibliothcca Palatina, Vom curopiiischcn Glanz cincr traditionsrcichcn 
Institution, in: Hcidclbcrger Jahrbūchcr 29 (1985) 133-152; Hans-Otto Kcuncckc, Maximilian von 
Bayern und dic Entfūhrung der Bibliothcca Palatina nach Rom, in: Archiv fūr Gcschichtc des 
Buchwcsens 19 (1978) Sp. 1401-1446. Zum Schicksal der StraBburgcr Bibliothck Klaus Garbcr, 
Elegie auf dic StraBburger Stadtbibliothek, in: Litcratur und Kultur im dcuLschen Sūdwcsten 
zwisehcn Renaissancc und Aufkliirung, Neue Studien, Waltcr E. Schiifcr zum 65. Gcburtstag 
gcwidmet, Hrsg. von Wilhclm Kūhlmann, Amsterdam, Atlanta/GA 1995 (= Chloe, 22); S. 13-73. 

14 Vgl. Hans Pracsent (Bearb.), Dcutsches Rcich, Berlin/Lcipzig: dc Gruytcr 1929 (= Mincrva
Handbūchcr, l. Abteilung, Dic Bibliothekcn, l), S. 429-444. - Einen Forschungsūbcrblick bictct 
jetzt Manfred Komorowski, Die Erforschung dcr Kėinigsbergcr Buch- und Bibliotheksgcschichte, 
i Kulturgesehichtc OstprcuBens (Anm. 9) (im Druck). 

15 Ihrc bislang umfangreichstc Ge.schichtc schricb Ernst Kuhncrt, Geschichte der Staats- und 
Universitiitsbibliothck zu Konigsbcrg von ihrcr Begrūndung bis zum Jahrc 1810, Leipzig 1926. 
Weiterhin: Carl Diesch, Dic StaaL•- und Univcrsitiitsbibliothck und das wisscnschaftlichc Lcbcn in 
Kėinigsbcrg 1927-1945, Eingclcitet und kommcntiert von Manfrcd Komorowski, i Bibliothck, 
Forschung und Praxis 18 (1994) 364-383. Ein ganz wichtigcr Bcitrag zu dcn Ursprūngcn dicscr 
Bibliothck ist dcr groBartigc, soebcn crschicncnc Band von Janusz Tondcl, Eruditio et prudcntia, 
Dic SchloBbibliothek Hcrzog Albrcchts von PrcuBen, Bestandskatalog 1540-1548, Wiesbaden 
1998 (= Wolfcnbūttcler Schriftcn zur Geschichte des Buchwcscns, 30). 

16 Vgl. einfūhrcnd Ernst Krollmann, Gcschichtc dcr Stadtbibliothck zu Kūnigsbcrg, Mit 
cincm Anhang: Katalog dcr Bibliothek dcs M. Johanncs Poliandcr 1560, Kiinigsberg 1929. 
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Friedrichs-Kollegiums Friedrich August Gotthold 1858 nach seinem Tode als Stiftung 
iiberlassene sog. Gotthold'sche Bibliothek mit iiber 36.000 Banden17 sowie die in den 
zwanziger Jahres des 17. Jahrhunderts vom herzoglich-preuBischen Kanzler Martin von 
Wallenrodt begriindete, von seinen Nachfahren vomehmlich noch im 17. Jahrhundert 
vergrėiBerte von Wallenrodt'sche Bibliothek, deren etwa 10.000 Bande dort verwahrt 
wurden•K. Gerade die von Wallenrodt'sche Bibliothek als Griindung einer dem 
preuBischen Herrscherhaus eng verbundenen Familie, maBgeblich in der literarischen 
Bliitez.eit Kėinigsbergs ausgebaut und im Herzen des Kneiphofs in den machtigen Tiirmen 
des Domes untergestellt und dort der Offentlichkeit zuganglich gemacht, zlihlte Hunderte 
von Sammelbanden mit Gelegenheitsschrifttum zu ihren Bestanden. Ebenso ganz 
selbstverstandlich die Stadtbibliothek in ihrer Funktion als Sammelstelle der gedruckten 
Zeugnisse stadtischen gelehrten und literarischen Lebens. Gotthold wiederum legte 
einen besonderen Schwerpunkt seiner Sammelleidenschaft auf musikalische Werke; fiir 
Kėinigsberg, wo Musik und Wort in Form des gesellig gepflegten weltlichen wie des 
geistlichen Lledes stets besonders zusammenwirkten, kėinnen wir hier zahlreiche 
Gelegenheitsdrucke mit eigens zu diesem AnlaB gesetzten Kompositionen erwarten". 

Niemand vermag bis heute abzuschatzen, wie groB die Verluste der Kėinigsberger 
Bibliotheken in der Katastrophe der Jetzten Kriegsmonate waren, wieviele der Biicher 
dieses Inferno iiberstanden haben. GroBe Bestande sowohl der Staats- und 
Universitatsbibliothek wie auch der Stadtbibliothek sind vor der Zerstėirung der Stadt 
in umliegende Schlėisser und Gutshauser evakuiert worden, andere lagerten, bereits 
zum Abtransport verpackt, noch bei Kriegsende in den Triimmem Kėinigsbergs211• 

Heute vermėigen wir wenigstens einige der Orte zu benennen, an die die unzerstėirten 
Bestande verbracht worden sind; heute kėinnen wir uns sicher sein, daB gliicklicherweise 
kein vėilliger Verlust zu beklagen ist, sondern im Gegenteil wertvolle Tuile dieser 
Bibliotheken bewahrt und wohlverwahrt worden sind; heute ist es wieder ohne Probleme 
mėiglich, diese Drucke dort zu benutzen, wo sie inzwischen ihre neue bibliothekarische 
Heimstatt gefunden haben. 

17 Zu dic.ser wcgcn ihrcr Musikalicnsammlung bcsondcrs wcrtvollcn Bibliothck cinfiihrcnd 
Ernst Wcrmkc, Fricdrich Augusi Gotthold und scinc Bihliothck, in: Kiinig.sbcrgcr Bcitriigc, 
Fcstgabc zur vicrhundcrtjiihrigcn Jubelfcicr dcr Staats- und UnivcrsitiiLsbibliothck zu Kiinigshcrg 
Pr., Kiinigsbcrg 1929, S. 354--373. 

11 Sic fand ihrc grundlcgcndc Darstcllung durch Fritz Juntkc, Gc.schichtc dcr v. WallcnrodLschcn 
Bibliothck, Lcipzig l 927. 

19 Zu dcn Musikalicnbcstiindcn dcr Staat.,- und Univcrsitiitsbihliothck Iicgt dcr Katalog vun 
Joseph Mūller, Dic mu.sikalischcn Schiitzc dcr Kiiniglichcn• und Univcrsitiits-Bibliothck zu Kiinigshcrg 
in PrcuBcn, Aus dcm Nachlassc Fricdrich August Gotthohls, Ein Bcitrag zur Gcschichtc uml 
Theoric dcr Tonkunst, Hildeshcim, Ncw York 1971 (ND dcr Ausgabc Bono 1870) vor. 

"'Vgl. Manfred Komorowaki, Das Schick.sal der Staats- und Univcrsitiitsbibliothck Kiinigsbcrg, 
in: Bibliothck, Forschung und Praxis 4 (1980) 139-154; Klaus Garbcr, Kiinigsbergcr Būchcr in 
Pulcn. Litaucn und RuBland, in: Fcstschrift fūr Erich Trunz zum 90. Gcburtslag, Vicrzchn 
Bcitriige zur deutschcn Litcraturgeschichtc, Hrsg. von Dictrich JOns und Dictcr Lohmcicr, 
Ncumūnstcr l 998. S. 223-255, S. 234 f. 

72 



Bedeutende Tuile der Konigsberger Bibliotheken konnten in den Jahren 1945/46 
aus der zerstėirten Stadt und den umliegenden Orten nach Vilnius gerettet werden. 
Dort befinden sich heute mehrere tausend Altdrucke Kėinigsberger Provenienz, und 
zwar fast ausschlieBlich aus der ehemaligen Staats- und Universitiitsbibliothek, in der 
Bibliothek der Lltauischen Akademie der Wissenschaften und der Martynas-Mažvydas
Nationalbibliothek. Diese Drucke wurden entdeckt und unter iiuBerst schwierigen 
Bedingungen nach Vilnius gebracht von einer Expedition der Litauischen Akademie 
der Wissenschaften, die auf der Suche nach litauischen Būchern in die zerstėirte Stadt 
aufgebrochen war. Der heutige Direktor der Akademiebibliothek in Vilnius, Juozas 
Marcinkevičius, hat soeben in einem Aufsatz erstmals in deutscher Sprache ausfūhrlich 
ūber diese Expedition berichtet und dafūr bislang unbekannte Quellen ausgewertet21 . 

DaB diese Expedition damals ins nahe Konigsberg aufgebrochen ist, verwundert nicht: 
besaB doch die Hauptstadt des Herzogtums und nachmaligen Kėinigreiches PreuBen 
ūber Jahrhunderte eine herausragende Bedeutung als Druckzentrum litauischer Būchei:22. 
Hier erschienen die ūberhaupt ersten gedruckten Schriften in litauischer Sprache, der 
Sprache einer groBen Bevėilkerungsminderheit auf dem platten Land. Ihnen sollte in 
ihrer Zunge nach lutherischer Lehre das Wort Gottes nahegebracht werden. Die ersten 
litauischen Būcher hatten dementsprechend theologische Inhalte, ihre Verfasser wirkten 
als Pfarrer in den litauischen Gemeinden23• Vor dem Zweiten Weltkricg wuBten die 
beiden groBen Kėinigsberger Bibliotheken Exemplare fast aller dieser iiuBerst seltenen 
litauischen Būcher aus der Zeit zwischen 1547 und 1600 unter ihren Bestiinden. 
Soweit ich es aus derwissenschaftlichen Llteratur (incl. der dort angefūhrten Signaturen) 
zusammentragen konnte, besaB die Staats- und Universitiitsbibliothek jeweils ein 
Exemplar des Katechismus von 1547 (Ce.495.8°[2]), der Forma von 1559, des Enchi
ridions und - mit diesem zusammengebunden - des Euangelias von 1579 (Cb. 176.4°), 
der Giesmes und Parafrasis mit den angebundenen Kollectas und Kancionales von 1589 
(Ca.144.12°), der Postille von 1591 (Ce.230.4°) und der Margarita von 1600 (Ce.494.8°). 
Ein zweites Exemplar der Margarita befand sich in der Stadtbibliothek (Ca.149.8°). Im 
Staatsarchiv fanden sich auBerdem die komplette Bibe/handschrift von Bretkūnas (Mscr. 
1214 bis Mscr. 1221) und das einzige bekannte Exemplar des Gesangbuchs von 1566/ 
70 ( 4628). Die Giesmes St. Ambrosiaus konnten dagegen erst 1897 in einem einzigen 
Exemplar in K6mik (Cim.0279) entdeckt werden24. 

21 Juoza., Marcinkevičius, Auf dcr Suche nach Archivalien und alten Druckwcrkcn in 
OstpreuBen nach dcm Zweiten Weltkricg, in: Litauen, PreuBen uml das erste litauische Buch 1547, 
Jahrestagung 1997, Hrsg. von Lietuvių Kultūros lnstitutas/Litauisehes Kulturinstitut, Lampertheim 
1998, s. 131-146. 

22 Dazu nunmehr grundlegend Domas Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga, Lietuviškos knygos 
raida 1547-1940, Vilnius: Baltos lankos, 1996 (= Mažosios Lietuva., fondo leidiniai, 6). 

23 ln dcutschcr Sprache dazu zuletzt mein soebcn veriiffentliehter Aufsatz: Die Anfiinge dcs 
litauischen Schrifttums im 16. Jahrhundert im Zeichcn von Reformation und Humanismus - Ein 
Beitrag zur Geschichte des Protestantismus im Herzogtum PreuBen, in: Stiindische und religiose 
ldentitiiten im Mittelalter und frūher Neuzeit, Hrsg. von Stefan Kwiatkowski und Janusz Mallek, 
Toruii 1998, S. 209-229. 

24 Die au.,gcwcrtete Literatu, vollstiindig bei Walter, Die Anflinge des litauischen Schrifttums 
(Anm. 23). 
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Es waren diese Būcber und die anderen wichtigen 2.eugnisse litauiscber Literatur 
aus den folgenden Jabrbunderten, die in Konigsberg gedruckt und in den dortigen 
Bibliotheken veiwahrt worden waren, denen das ursprūnglicbe Interesse der Expedition 
der Akademie der Wissenscbaften zuvorderst galt; aber in den Trūmmern der Stadt 
und ibres Umlandes fanden die Wissenscbaftler zabllose zurūckgelassene Būcber, 
deren Wert sie sofort erkannten und von denen sie soviele wie moglicb nacb Litauen 

. transportierten. Unter diesen Biinden, die damals einem ungewissen Schicksal entrissen 
werden konnten, befand sicb aucb ein Konvolut mit Gelegenbeitsdrucken aus der von 
Wallenrodt'scben Bibliothek. lch stieB auf dieses Konvolut bei Recbercben nacb 
Gelegenheitsgedichten, die im Rahmen eines Forschungsprojektes von der Universitiit 
Osnabrūck im engen Zusammenwirken mit mebr als zwanzig Bibliotbeken und 
Arcbiven in Polen, den drei baltischen Staaten und RuBiand durcbgefūhrt werden. Die 
Altbestiinde aller an diesem Projekt beteiligten Institutionen werden systematiscb von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Deutscbland, darin unterstūtzt von den 
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren vor Ort, nacb Gelegenheitsdrucken durcbsucbt; 
siimtlicbe Casulia werden dann verfilmt und in einem auf etwa vierzig Biinde 
konzipierten Katalog zusammengefūhrt. Damit wird erstrnals in bislang nocb niemals 
erreicbter Vollstiindigkeit die Gattung des Gelegenheitsscbrifttums recberchiert und 
katalogisiert, werden verloren geglaubte ebenso wie giinzlicb unbekannte Quellen in 
beeindruckender Anzahl entdeckt, vermag der Forscbungsstand aus einer giinzlicb 
neuen Ausgangsposition beraus korrigiert und gleichfalls erweitert zu werden. 

Dieses Projekt arbeitet einem weiteren Forschungsprojekt zu, dessen liingerfristiges 
Ziel die vollstiindige Katalogisierung aller beule nocb erbaltenen Altdrucke 
Konigsberger Provenienz an ihren neuen Standorten ist. Wie dilius aber gerade fūr 
diese Drucke die heutige Situation liegt, wie weit nacb dem Zweiten Weltkrieg Biinde 
aus Konigsberger Bibliotheken, die einstrnals direkt nebeneinander standen, verstreut 
worden sind, liiBt sich am Beispiel des erwiihnten und bier noch niiher vorzustellenden 
Konvoluts ganz kurz exemplifizieren: Es triigt die alte Signatur SS 41 (W)25 und stand 
somit einst neben einem anderen Band mit mehr als 200 Gelegenheitsdrucken mit der 
alten Signatur SS 40 (W), der sicb beule in der Akademiebibliotbek St. Petersburg 
befindet26 - und in niichster Nacbbarschaft zweier Sammelbiinde mit vorwiegend 
akademiscben Einladungsscbriften zu Beerdigungen und mit Leicbenpredigten, die 
jetzt in der Nationalbibliothek in Vilnius lagern27• Die Realisation beider Projekte 
kann und darf nur in internationaler Zusammenarbeit geschehen, unbebindert von 
politiscben Ansprūchen, im gemeinsamen Interesse, die Spuren einer versunkenen 

25 Heute V 1-257. 
26 Heute 1278.q./10864-11074. 
27 SS 45 (W) und SS 46 (W). Alle Bande gehiiren zu dcn im Jahrc 1909 in dic Staats- und 

Universitiitsbibliothck cingcgliederten Bestiinde der von Wallenrodt'schcn Bibliothck. 
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europiiischen Kulturlandschaft im Osten des alten deutschen Sprachraums wieder 
aufzunehmen28• 

3. Das litauische Schrifttum des 16. Jahrhunderts und seine Autoren 

Was bei dieser Spurensuche zutage triti, ist oftmals nicht nur iiberraschend, 
sondem geradezu sensationell. Nicht nur, daB uns inzwischen die heutigen Standorte 
mehrerer tausend Biicher Kiinigsberger Provenienz bekannt geworden sind, die in 
Bibliotheken Polens, Litauens und RuBlands von der internationalen Forschung frei 
benutzt werden kiinnen. Nicht nur, daB auf dieser breiten Basis weit iiber den 
allgemein noch sehr resignativ bewerteten Forschungsstand hinausgehende 
r.ekonstruierende Katalogisierungen der versunkenen Kiinigsberger Bibliotheken 
begonnen haben2•. Es sind die vielen Punde einzelner, bislang verschollen geglaubter 
oder unbekannter und teilweise sogar unikater Drucke bzw. Auflagen, die diese 
Forschungsaufgabe ebenso reizvoll wie ergiebig machen. Dichterbibliographien kėinnen 
wesentlich ergiinzt, Dichterbiographien kiinnen um wichtige Informationen bereichert, 
regionale Dichter- und Gelehrtenkreise kiinnen um neue Namen erweitert und in 
ihren institutionellen Anbindungen wie in ihren iiberregionalen Kontakten genauer 
verortet werden. Das literarische und geistige Leben einzelner Stiidte, Hiife und 
Landschaften, die daran beteiligten Personenkreise und Institutionen (wie Kirchen, 
Schulen, Universitiiten, Regierungsbehiirden usw.) werden fiir den Osten des alten 
deutschen Sprachraumes, der an seinem iiuBeren Rand vielfaltige Einfliisse empfing 

28 Zu diesen Projcktcn jetzt mit aller einschlagigen Llteratur zu den beteiligten Bibliotheken 
und ihren Bestiinden Klaus Garber, Das alte Buch im altcn deutschen Sprachraum dcs Ostens, 
in: Wolfenbiitteler Barock-Nachrichten 24 (1997), Heft 2, S. 445-520; dcmniichst Axcl E. Walter, 
Casualia in Bibliothekcn Polens, des Baltikums und RuBlands - Vorstcllung eines Osnabriickcr 
Forschungsprojcktcs zur Erfassung und ErschlieBung von personalem Gelegenheitsschrifttum dcs 
alten deutschcn Sprachraums, in: Die Arbeitsgcmcinschaft .der Bibliothekcn mit Sammlungen der 
deut,chen Kultur im alten Osten, Hrsg. von Gottfried Kessler, Berne 1999 (im Druck). Vgl. auch 
in litauischer Sprache die Kurzvorstellung von Ders., Proginė literatūra: Osnabriuko projektas, in: 
Tarp knygų 466 (l 997) 7-8. 

29 Dic Katalogisicrung von Altdrucken Kiinigsbcrgcr Provenicnz liiuft bcreits in dcr 
Univcrsitiitsbibliothek Thorn, dcr Akademicbibliothck Danzig, dcr Univcrsitiitsbibliothck Kali ingrad, 
dcr Akademicbibliothck Vilnius. ln dicscm Jahr sollcn die Aufnahmen auBcrdcm in dcr 
Nationalbibliothck Warschau, dcr Nationalbibliothek Vilnius sowic dcr Akadcmicbibliothck St. 
Petcrsburg beginnen. Ziel dcs Projcktcs, das in dcn niichstcn Jahrcn auf wcitcre Bibliothcken 
ausgedehnt wcrdcn wird, ist ein vollstiindigcr Katalog allcr noch crhaltcnen Drucke mit dcutlichcn 
Hinweiscn auf dic heutigen Standarte. Die bishcrigcn Forschung.,ergebnis.,e sollcn in dicscm Jahr 
auf cinem intemationalcn Symposium an der Univcrsitiit Osnabriick zusammcngctragcn wcrdcn, 
um offensichtlich langlebigc Falschinformationen, dic immer wicder iiber angcbliche Fundortc von 
Biichcrn aus Kiinigsberg kolportiert wcrdcn (so z.B. noch im jiingsten Kiinigsbcrg·Artikel in dcr 
MGG V [Vcrf. Ludwig Finscher), S. 559), endgiiltig auszuriiumen. Zum Forschungsstand vgl. 
Garber, Kiinigsberger Biichcr (Anm. 20). 
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und aussandte, sehr viel scharfer sichtbar, wenn nicht iiberhaupt erstmals im groBen 
Umfang rekonstruierbarlC'. 

Wenn man sich die gesellschaftlichen und literarischen Bedingungen, unter denen 
Gelegenheitsgedichte produziert wurden, vor Augen fiihrt, wenn man um die 
kulturgeschichtlichen Zusammenhange des Raumes weiB, in dem und fiir den der 
e1nzelne Druck entstand, lassen sich bereits aus dem an einem Gelegenheitsdruck als 
Adressaten oder Beitrager bzw. Verfasser beteiligten Personenkreis und seiner 
Prasentation im Druck31 wertvolle sozialgeschichtliche Erkenntnisse gewinnen. 
AufschluBreich ist ebenso der Sprachstand der einzelnen Gedichte (Beitrage) in einem 
Druck: wahrend des gesamten 16. Jahrhunderts bis zur Reform der deutschen Dichtung 
durch Martin Opitz gibt es nur sehr wenige deutsche Gedichte, bis um die Mitte des 
16. Jahrhunderts dominiert eindeutig das Lateinische, dann verschieben sich die 
Gewichte auf die Nationalsprache; andere Gelehrtensprachen wie Griechisch oder 
Hebraisch, seit dem spateren 17. Jahrhundertv.a. Franzosisch als Gesellschaftssprache, 
kommen nur vereinzelt vor32. 

Das gilt fiir den deutschen Sprachraum, doch in der polnisch-Iitauischen 
Rzeczpospolita lag die Situation ahnlich, wobei im GroBfiirstentum zunachst das 
Polnische die Sprache des groBlitauischen Adels blieb33• Allerdings war das alteste 
litauischsprachige Druckzeugnis GroBlitauens ein Gelegenheitsgedicht auf die Ankunft 
des polnischen Kėinigs Sigismund III. in Vilnius, das als Beitrag in einem Druck aus 
dem Jahre 1S89 stebt, somit also sechs Jahre vor Daukšas Katechismus verėiffentlicht 

30 Dazu demnich.,t dic Aufsitze von Klaus Garbcr. Dic zcrstobenc Kūrbishūttc. Bcmcrkungcn 
zum Vcrbleib Konigsbcrgcr Būchcr in Bibliothckcn Polcns. Litaucns und RuBland,. und von Axcl 
E. Walter, Caldenbachiana in St. Pctcrsburg, bcidc i Kulturgcschichtc OstpreuBcns (Anm. 9). 
Vgl. auch dic Aufsiitzc von Horst Langcr, Frūhncuzcitlicbc Gclcgcnhcitsdichtung in dcr Rcgion 
Pommcrn, in: Litcratur und lnstitutioncn der literarischcn Kommunikation in nordcuropiischcn 
Stiidten im Zcitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Hrsg. von Edmund Kotarski in dcr 
Zusammenarbcit mit Malgorzata Chojnacka, Danzig 1996, S. 47-61; Ewa Pictrzak, Addcnda zur 
Bibliographic dcr Wcrke Wcnccl Scherffers von Sehcrffenstcin, in: Wolfcnbūttelcr Barock-Naehriehtcn 
23 (1996) 1-13. Zu wcitcrcn cntstchcnden Arbeitcn der Osnabrūekcr Projcktmitarbeitcrinncn und 
-mitarbciter vgl. dic Angabcn in: Bcriehtc und Forsehungcn, Jahrbueh des Bundesinstitut, fūr 
ostdeutsche Kultur und Gesehiehtc 6 (1998) passim. 

31 Damit sind gcmcint: die durehaus bcwuBte Anordnung der Beitriige im Druck nach der 
gelchrtcn und sozialen Hicrarchie dcr Beitriiger, dic Ausgcstaltung dcs Druckes (wie Schrifttypc, 
Verzierungen, Formai) usw. 

l? Vgl. dic statistischc Auswertung der McBkatalogc bei Fricdrich Paulsen, Gcschichte dc., 
gclchrten UnterriehL• auf den deutschcn Sehulen und Univcrsitiiten vom Ausgang dcs Mittclaltcrs 
bis zur Gegcnwart, Mit besondercr Rūck.sicht auf den klas.,ischen Unterricht, 3., crwcitcrtc Auflagc, 
Hrsg. und in cincm Anhang fortge.,etzt von Rudolf Lchmann, Bd. 1-2, Lcipzig 1919-1921, Bd. l, 
S. 627 f. Allerdings ist bei dcn MeBkatalogcn stets ihrc Unvollstiindigkcit ( es sind, wie oben gc.,agt, 
bei wcitem nicht allc Druckc dort verzcichnet) und Unzuverliissigkeit (nicbt allc Wcrkc, dic dori 
angckūndigt wurden, gelangten aucb zum Druck) cinzukalkuliercn. 

" Vgl. bcispiclswcise die Untersucbung von Raimonda Ragauskicnė, Mikalojus Radvila Rudasis 
XVI am!iaus proginėje literatūroje, in: Lituanistica 26 (1996) 39-53 zu den Gclcgenhcitsdichtungcn 
auf dcn Kanzlcr des GroBfūrstcntums im 16. Jahrhundert. 
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wurde"'. Aus Kėinigsberg finden sich unter der zahlreichen Produktion von 
Gelegenheitsgedichten erst sehr viel spii.ter litauische Beitrii.ge-", obwohl die Albertina 
das groBe Bildungszentrum fiir Litauer aus beiden Tuilen auch nach der Griindung der 
Akademie in Vilnius war und obwohl hier die Anfange des litauischen Schrifttums wie 
der litauischen Philologie lagen'6• Diese geringe Produktion litauischer Gelegen
heitsgedichte diirfte darin begriindet sein, daB das gebildete litauischsprachige Publikum 
im Herzogtum sehr klein gewesen ist Auch das friihe litauische Casi.Jalcarmen aus dem 
GroBfiirstentum stellte cine Ausnahme unter der lateinisch-polnischen Dichtung der 
Zeit dar - jedenfalls soweit ich es nach Durchsicht v.a. der Bestii.nde der Univer
sitii.tsbibliothek Vilnius, die ii.uBerst reich an Kleinschrifttum mit Druckort Vilnius im 
16. und 17. Jahrhundert ist, ūbersehen kann37• Litauische Texte entstanden im 16. 
Jahrhundert vornehmlich zu kirchlichen Zwecken, ansonsten hėichstens fiir offizielle 
Verordnungen. Die Auflagen der litauischen Būcher, die in Kėinigsberg im 16. 
Jahrhundert gedruckt worden sind, waren klein; ihre Kii.ufer sind in erster Linie unter 
den litauischen Pfarrem der etwa 40 lutherischen Gemeinden im nordėistlichen PreuBen 
und den Studenten der Albertina zu suchen311; im GroBfiirstentum, wo vor dem Auftreten 
der Jesuiten der Calvinismus, kaum aber das Luthertum Anhii.nger gewonnen hatte, 
fanden sie nur geringe Verbreitung. Fūr den Katechismus von Mažvydas wird cine 
Auflage von 200 bis 300 Exemplaren geschii.tzt, diese GroBenordnung dūrfte ūber die 
Jahre hinweg abzusetzen gewesen sein39• Am Ende des 16. Jahrhunderts standenjedoch 
die Bedingungen fiir litauische Tuxte, zum Druck befordert zu werden, im Herzogtum 
PreuBen nicht gerade gūnstig, wie der litauische Pfarrer von Tilsit, Zacharijas Blotnas, 
am Ende seiner Vorrede zur Margarita theologica ganz offen beklagte•io. 

34 lch richte mich hier nach den Angaben von Georg Gerullis, Litauische Hexameter von 
1589. in: Filologu bicdriba.• raksti 10 (1929) 1-4. dcr dieses Gcdicht bekannt machtc (mir Iag dcr 
Sondcrdruck der Litauischcn Nationalbibliothck, Sign. C vok 29/929, vor). 

35 Dazu F. W. Ncumann, Litauischc Gelcgcnhcitsgcdichtc aus dcm 17. Jahrhundcrt, in: 
Archivum Philologicum 5 (1935) 126-133 mit dcn bibliographischen Angabcn. Auch diese Druckc 
bcfandcn sich vor dcm Zwcitcn Wcltkricg in dcr StaaL•· und Univcrsitiitsbibliothek Kiinigsberg. 

36 Dazu jctzt Vincentas Drotvinas, Die Anfiinge der litauischen Philologic an der Kiinigsbcrgcr 
Universitiit (16.-18. Jahrhundert), in: Kulturgcschichtc OstprcuBens (Anm. 9) (im Druck); vgl. 
auch Ders., Da.• Scminarium Lituanicum an der Universitiit Halle (1727-1740) in seinem EinfluB 
auf dic Hcrausbildung der litauischen Philologic, in: Hallc und Osteuropa, Zur curopiiischen 
Ausstrahlung des hallischen Pictismus, Hrsg. von Johannes Wallmann und Udo Striiter, Tiibingen 
1998 (= Hallesche Forschungen, l) S. 157-171, S. 157f. 

37 Auch in der litauischen Nationalbibliographic Knygos lietuvių kalba, Bd. l, 1547-1861, 
Hrsg. vom Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis spaudos komitetas, Lietuvos TSR knygų 
rūmai, Vilnius 1969 (= Lietuvos TSR bibliografija, serija A) gibt cs kcine Hinweise auf weitcrc 
Gelegcnheitsdrucke in litauischer Sprachc aus dem 16. Jahrhundcrt. 

38 Sie sind im cinzelncn aufgcziihlt bei Wilhclm Witte, Dcr Ūbcrsctzcr Simon Wai.,chnora.• 
d.A., Diss. phil. Brcslau 1931, S. 83-90. 

39 Zahlen nach Kauna.•, Mažosios Lietuvos knyga (Anm. 22), S. 59f. Von dcr crstcn Auflage 
des Enchiridions von Vilcntas crschicnen nach Gcorg Gcrullis, Vcrschollenc altlitauischc Drucke 
au, Konigsberg, in: Archivum Philologicum 5 (1935) 99-100, S. 99, allcrdings nur 25 Exemplarc. 

40 Es heiBt am Ende seiner litauischen Vorrcdc: ,.Kaipoicg ir isch tikra ta Sennowies 
meldz(' )ama bila musip issipildcsi/ iag ir lietuwischkamme IieBuwie nun tcipoieg daug suraschita 
turrime/ tiektai tiek bereik iag drukawodint nepagalim" (zit. nach Regina Kožcniauskicnė, XVJ
XVJI amžiaus prakalbos ir dedikacijos, Vilnius 1990, S. 185). 
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Zudem war Lltauisch, und zwar das Lltauisch von Mažvydas und seinen 
Nachfolgem, das aukštaitische Sprachelemente mit dem žemaitischen Dialekt versch
molz, noch keine Dichtungssprache. Die Poesie stand hier - wie damals iiberall 
auBerhalb der Romania - noch ganz in der humanistisch-neulateinischen Tradition 
Alteuropas, wie das Werk des damals in Europa weithin beriihmten Maciej Kazimierz 
Sarbiewski (Sarbievius) ganz deutlich macht, das fiir beide Teile Litauens den ersten 
Hčihepunkt einer neulateinischen, iiberwiegend als anlaBgebundene Gelegen
heitsdichtung entstandenen Poesie markierte41 • Dichtung war Gelehrtendichtung, verfaBt 
von humanistisch gebildeten, in Poesie und Rhetorik seit dem Gymnasium geschulten 
Autoren, bestimmt fiir ein ebenso gelehrtes Publikum42• Das kleinlitauische Schrifttum 
des 16. Jahrhunderts dagegen entstand fiir ein ganz anderes Publikum, diente 
ausschlieBlich der Verbreitung und Festigung des lutherischen Glaubens unter der 
liindlichen Bevčilkerung: Nicht in der Sprache der Gelehrten, sondem in der des 
Volkes, das zum grčiBten Tuil nicht lesen und schon gar nicht Latein verstehen konnte, 
lieBen sich die Gliiubigen am besten erreichen. Gerade die Lutheraner hatten ja die 
Bedeutung des Buchdrucks fiir ihre Ziele erkannt. Herzog Albrecht, der um die 
Sicherung seines refonnatorischen Werkes in PreuBen bemiiht sein muBte, fčirderte 
deshalb Milte dervierziger Jahre des 16. Jahrhunderts ganz gezielt die Publikation von 
Katechismen in den Sprachen der drei groBen Minderheiten im Herzogtum43• Mit den 
iibrigen Schriften von Mažvydas, den Biichem von Vilentas und Bretkūnas standen 
dann am Ende des Jahrhunderts die wichtigsten Grundtexte des lutherischen 
Gottesdienstes in litauischer Sprache zur Verfiigung". 

41 Vgl. Motiejus Kazimicr"" Sarbievijus Lietuvos, Lenkijos. Europos kultūroje. Turptautinės 
muk.slinės konferencijos, skirtos poeto 400-ujų gimimo metinių jubiliejui, medžiaga, Mathias 
Casimirus Sarbicvius in cultura Lithuaniac, poloniac, curopac, Hrsg. von Eugenija Ulčinaitė. 

Vilnius 1998. 
42 Vgl. die in Anm. 2 und 3 gcnanntc Literatur. 
43 Dcrcn Entstchcn in direktem Zusammcnhang mit dcr Kirchcnordnung von 1S44 gcschen 

wcrdcn kann, die ja dcn Katcchismus zum zentralen 11:xt dcs prcuBt,chcn Prote.,tantt,mus erklirt 
hattc. So enlstandcn in dcr Offizin dcs crstcn Kiinig.sbcrgcr Druckers Hans Wcinrcich 1S4S cin 
altprcuBischcr Katcchismus in eincr zwcisprachigen, pruBisch-dcutschcn, Ausgabe, 1S46 cin polnischcr 
Katcchismus und schlicBlich 1S47 der litauischc Katcchismus von Mažvyda.,, dic den Pfarrcrn in 
dcn cntsprcchcndcn Gemcindcn cine Grundlagc fūr dcn volks.sprachigcn Gottcsdicnst in dic Hiindc 
gabcn. Vgl. Urkundcnbuch zur Rcformationsgcschichtc dcs Hcrzogthums PrcuBcn. hg. v. Paui 
T.schackert, Bd. 1-3, Lcipzig 1890 (= Publicationen aus dcn K. PrcuBischcn Staatsarchivcn, 43-
4S}, Bd. l, S. 338-340. Zu Weinrcich Paui Schwcnkc, Hans Wcinrcich und dic Anfiingc dcs 
Buchdrucks in Konigsbcrg, i AltprcuBischc MonaLsschrift N.F. 33 (1896) 67-109; L. Vladimirov-a.,, 
Karaliaučiau• spaudos pradininkas Hansas Vcinrcicha., ir pirmieji ju darbo tęsėjai (XVI-XVII a.), 
• Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai l (1961) 99-IICI. 

44 Zu Produktion polnischcr Druckc in Kiinig.sbcrg jctzt Jcrzy Scrczyk, Polnischc Būchcr in 
Kiinigsbcrg/PrcuBcn in dcr Frūhcn Ncuzcit (16.-17. Jh.}, in: Knygotyra 25 (1998) 60-70 mit 
wcitcrer Literatu,. Zu dcn prus.,ischcn Katcchismcn vgl. Reinhold Trautmann, Dic Qucllcn dcr drci 
altprcussischcn Katccbismen und des Enchiridions von Bartholomiius Willcnt, in: AltprcuBischc 
Monatsschrift 46 (1909) 217-231 und 46S-479. 
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fūhrt'17; wenn sich das mir bislang einzig bekannte Exemplar dieses Druckes in einem 
Konvolut Konigsberger Provenienz befindet, das 1945/46 von der Expedition der 
Lltauischen Akademie der Wissenschaften mit vielen anderen Wallenrodiana nach 
Vilnius gebracht und dort in der 1949 gegriindeten Akademiebibliothek aufgestellt 
worden ist. Der Druck findet sich als nach der alten Zlihlung neuntes Stiick in dem 
bereits erwahnten Band mit der Signatur SS 41 (W)48• Dieser tragt auf dem vorderen 
Innendeckel das Exlibris der Familie von Wallemodt und auf einem Vorblatt eine 
handschriftliche Notiz Emst von Wallenrodts, die summarisch iiber den Inhalt dieses 
Konvoluts AufschluB gibt4°: ,,Volumen hoc priinum tam Carminum Nuptialium quam 
intimationum funebrium bibliotheca:: avita:: inferere voluit Ernestus a Wallenrodt." 
Insgesamt 233 Tite! aus den Jahren zwischen 1553 und 1660, von alter Biblio
thekarshand mit Bleistift durchgeziihlt, sind hier zusammengebunden~•; die ersten zwei 
Drittel in diesem Konvolut richten sich auf Hochzeiten, der Rest (ab Nr. 147) auf 
Todesfalle und Beerdigungen. Von ganzwenigen Ausnahmen abgesehen, lag der Druckort 
in Konigsberg; das Format ist in allen Fallen Quart. 

47 Stcphan Wilkau hatte sieh am l. Februar 1587 an der Kiinigsberger Universitiit 
immatrikuliert, vgl. Die Matrikel und dic Promotionsvcrzeichnisse der Albcrtus-Universitlit zu 
Kiinigsberg i.Pr. 1544-1829, Bd. 1-3, Hrsg. Georg Ertcr, Leipzig 1910-1917 (ND Ncndeln/ 
Lieehtenstcin 1976), Bd. l, S. 95. Der griiBte Tuil der namentlich untcrzciehnenden Beitrliger zu 
seiner HochzeiL'8chrift studicrtc damats cbcnfalls an der Albertina (vgt. ebda., S. 93, 112-114, 126; 
dagcgen tasscn sieh die beiden Kiinigsberger H. Notde und M. Hogcndorff ūberrasehcndcrwcise 
nicht in der Matrikel nachwciscn). Orei von ihncn stammten aus Kčinig.llihcrg, zwci aus Danzig, 
jcwcils einer aus Riga und Lilbcck. Es handctte sieh, sowcit es dic spiirliehcn biographischcn 
Informationcn, dic ich bislang crmittcln konnte, crkcnncn lassen, um cincn Krcis ctwa mit dcm 
Briutigam gleichaltrigcr pnetae minore.r, dic hicr au.'ili dem Fondus ihrcr humanistischcn Bildung 
beraus Gelegenheitsgcdichte verfaBten. Niemand aus dicscm Krcis ist bislang literarisch bckannt 
geworden. Alte Namen fchlcn in dcn grundtegcndcn hio-hibtiographischcn Nachschlagcwcrkcn, mit 
Ausnahmc des Lilbeekers Bartholdus Luthmann (zu ihm: Johannis Molleri ( ... ]. Cimbria literata 
Sivc Scriptorum ducatus utriusquc Slcsviccnsis et Holsatici historia litcraria tripartita [ ... ). BU. 1-
3, Kopenhagen 1744, Bd. l, S.372; ForLsetzung und Erganzungen zu Christian Gottlieb Jiichers 
allgcmcincm Gclchrtcn-Lexico worin dic SchrifLi;tcllcr allcr Stii.ndc nach ihrcn vornchmstcn 
Lcbensumstiinden und Sehriften beschrieben werden, Angefangen von Johann Christoph Adelung 
und vom Buehstaben K fortgesetzt von Heinrieh Wilhetm Rotermund, Bd. 1-7, Leipzig (u.a.) 
1784-1897, Bd. 4, Sp. 230), der allerdings unter dem 5. Mai 1592 als „Barthotdus Luttmar, 
Lubeeensis, iur." in die Konigsberger Matrikel eingetragen ist, vgl. Die Matrikct und die 
Promotionsverzciehnissc (wic obcn), Bd. l, S. 113). 

48 Dcn Hinwcis verdanke ieh Daiva Baniulienė (Vilnius). - Das Exemptar ist verbunden, die 
Btattfotgc ist: A1, B2, A2, A', A4, B1• 

49 Unter Ernst von Wallenrodt (1632-1696), Oberrat am Appellationsgcricht, ertebte dic 
Bibliothek ihren griiBtcn Aufschwung. Eintriige wic der zitierte von seiner Hand sind durehaus 
typiseh und dokumentieren die ptanmliBige Sammtung dicses groBen Bibliophiten. Zu ihm vgl. 
Juntkc, Gesehiehte (Anm. 18), S. 6-28. 

so Daruntcr auch mchrcrc Gclcgcnhcitsgcdichtc von Dach. Dicscr Banll ist bei Dūnnhaupt. 
Personalbihliographien (Anm. 11), Bd. 2, S. 996-1230 im umfangreichen Dach-Artikel (der fast 
1.200 Getcgcnheitsgcdichte bcsehreibt) ausgewertet. ln diesem Konvolut findet sieh auch, als 38. 
Stūek naeh der atten Zlihlung, cin Getegenheitsdruek auf die Hoehzeit von Dach mit Regina Poht: 
MONVMENTA NVPTIIS SlMONIS DACHII REGINAM POHLIAM [ ... ], Konigsberg (1641). 
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Der vollstiindige Tite! dieses Gelegenheitsdruckes lautet: 

EPITIIALAMIA l IN l HONOREM l NVPTIARVM REVERENDI l ATQVE 
DOCTI VIRI DN. S1E= l PHANI VVILCOVII, ECCLESIJE POLO- l nicre 
apud Regiomontanos Pasto- l ris vigilantissimi. l SPONSI: l NEC NON l 
HONESTJE, PVDICJEQVE l VIRGINIS BARBARAE REVERENDI l VIRI, 
Dn. IOHANNIS BRETKII, ECCLESIAE l Lithvanicre, qure est Regiomonti, 
Pastoris l vigilanti.Bimi filire, l SPONSJE: l ab amicis l Beneuolentire ergo 

conscripta. l [Vigniette] l REGIOMONTI, In Officina Georgij Osterbergeri: l 
Anno M. D. XCV. 

Hier heiratet also der Pfarrer der polnischen Kirche auf dem Steindamm die 
Tochter des litauischen Pfarrers von Sl Elisabeth, jenes Johann Bretkes (Jonas Bretkūnas, 
1536-1602), der die erste Iitauische Bibeliibersetzung schuf und neben Mažvydas der 
wichtigste Autor des ganz im Dienste der lutherischen Kirche PreuBens stehenden 
litauischen Schrifttums des 16. Jahrhundert war. Stephan Wilkau hatte soeben im Jahr 
seiner Hochzeit die Stelle als Pfarrer an St. Nikolai angetreten und war damit 
iibemiichster Nachfolger von Johann Seclutian (Jan Seklucjan, 1510-1578), der fiir die 
polnische Minderheit PreuBens als Verfasser eines Katechismus, als Kompilator des 
ersten polnischen Gesangbuchs und als Autor moralischer Satiren eine iihnliche Rolle 
spielte wie Martynas Mažvydas fiir die preuBischen Litauer51. Ein Sohn dieser Ehe, der 
1598 geborene Christoph Wilkau, wird spiiter mit einigen gelungenen deutschsprachigen 
Gedichten im engeren Freundeskreis der 'Kiirbishiitte', der in die Literatur
geschichtsschreibung als 'Kčinigsberger Dichterkreis' eingefiihrt ist, auftreten52; also in 
jenem Kreis um Simon Dach, der seinerseits 1653 zur ersten litauischen Grammatik 
des Daniel Klein ein neulateinisches Widmungsgedicht beisteuerte, mit welchem er die 

51 Zu scinen polnischcn Schriftcn vgl. Gcorg Christuph Pisanski. Entwurf cincr prcuBischcn 
Litcriirgcschichte in vicr Būchern, Mit eincr Notiz ūber dcn Autor und scin Buch hrsg. vun Rudolf 
Philippi, Kėinigsbcrg 1886 ( = Publicationen und Republicationcn dcr Kiinig.sbcrgcr litcrarischcn 
Freundc, l) (ND Hamhurg 1994 [= Sonderschriftcn dcs Vcrcins, H0/1]), S. 2llf. 

52 Aus tlcr rcichcn Litcratur zum KOnigshcrgcr Dichlcrkrcis sci hicr ncbcn dcn hcrcits 
ziticrten Aufsiitzcn von Schiinc, Kūrbishūttc und Kiinigsbcrg (Anm. 6) und Scgcbrccht, Simon 
Dach (Anm. 9) auBcrdcm vcrwicsen auf die bcidcn Auswahlcditioncn: Gcdichtc dcs Kfinig.sbcrgcr 
Dichterkreises aus Hcinrich Albcrls Arien und musicalischcr Kūrhshūttc (1638-1650), Hrsg. von 
Leopold Hermano Fischcr, Halle 1883 (= Ncudruckc dcutschcr Literaturwcrkc dcs 16. und 17. 
Jahrhundcrts, 44-47) sowic Simon Dach und dcr Kfinig.,hcrger Dichterkrcis, Hrsg. von Alfrcd 
Kellctat, Stuttgart 1986 (= Redams Univcrsal-Bibliothck, 8281), jcwcils mit ausfūhrlichcr Einlcitung 
bzw. Nachwort. Zu Christoph Wilkau (Wilkow) vgl. nebeo diescn Arhcitcn dic Artikcl von Fritz 
Gausc, sub verba, in: AltpreuBischc Biographic, hrsg. im Auftrag dcr Historischcn Kommissiun 
fūr Ost- und WcstprcuBischc Landcsforschung von Chrl,tian Krollmann (u.a.), Bd. 1-4, Kūnigsbcrg 
1941 (Bd. l), Marburg/Lahn 1967-1995 (Bd. 2ff.), Bd. 2, S. 806; und Ulrich Machė, suh vcrho, 

Litcratur-Lcxikun (Anm. 11), Bd. 12, S. 334. 
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pietas und viltus der Litauer pries und die Macht der (National-)Sprache zur Befreiung 
aus den Fesseln der Barbarei betonte5\ 

Bereits an diesen knapp skizzierten biographischen und literarischen Verbindungen 
wird doch die Bedeutung Kėinigsbergs als kultureller Schmelztigel wie als geistiges 
Zentrum nicht nur OstpreuBens und des deutschsprachigen Raumes greifbar. Da dieser 
Gelegenheitsdruck, der m. W bisher in der Forschung nicht bekannt war, als Faksimile 
im vollen Textumfang diesem Aufsatz angehlingt ist, mėichte ich es mir erlauben 
diirfen, den Leser mit diesen wenigen abschlieBenden Bemerkungen nunmehr in die 
Textlektiire zu entlassen - in der Hoffnung, durch meine vorangehenden, ganz bewuBt 
als Einfiihrung in diesen spezifischen literaturwissenschaftlichen und biblio
theksgeschichtlichen Kontext formulierten Ausfiihrungen AnstėiBe fiir weitere For
schungen zur Gelegenheitsdichtung und Bibliotheksgeschichte speziell Kėinigsbergs 
als eines wichtigen Zentrums auch fiir die litauische Kultur und Literatur gegeben zu 
haben. 

XVII AMŽIAUS KARAIJAUČIAUS PROGINIAI EIU:RAŠČIAI 

AXEL E. WALTER 

Santrauka 

Straipsnyje analizuojami Karaliaučiujc leisti ir daugiausia ra.,yti proginiai poezijos kūriniai. 
Apibūdinama jų tipologija, žanrai, istoriografija. Antrojoje straipsnio dalyje rašoma apie Karaliaučiaus 
senųjų bibliotekų, proginės poezijos literatūra., leidinių, taip pat pirmųjų lietuviškų knygų likimą. 
Autorius išsamiai apibūdina Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje surastą kunigo Stephano 
Wilkau ir J. Bretkūno dukters Barboros vestuvinį cpitalamą. 

53 Zur ersten litauischen Grammatik vnn Daniel Klein (Kčinigshcrg 1653) schrieb u.a. Simon 
Daeh ein - neulateinische., - Widmungsgedicht. Es ist leieht zugiinglich im Faksimile bei Regina 
Kožcniauskienė, XVI-XVII amžiaus prakalbos ir dedikacija.,, Vilnius 1990, S. 351. E., fchlt bei 
Dūnnbaupt, Pcrsonalbiographien (Anm. 50). 
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