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Vorwort der Her��sgeber

Die vorliegende A�sg�be der Studia Germanica Gedanensia pr�sentiert gr�ßtenteils die Ergeb�
nisse von �wei T�g�ngen, die 2018 �m Instit�t ��r Germ�nistik der Universit�t Gd�ńsk st�tt�
��nden �nd vom Le�rst��l ��r Ling�istik �nd Überset��ngst�eorie �K�tedr� Ję�yko�n�wstw� 
i Teorii Pr�ekł�d�� org�nisiert w�rden. Die �emen der beiden Ver�nst�lt�ngen: „Mod�-
lität und As�ektu�lität / �e��or�lität �us kontr�stiver und ty�ologischer Sicht“ sowie 
 „Deutsche und �olnische E�he�er� �ls Medien des kulturellen (Gegen-)Gedächt-
nisses. �ext – Erinnerung – Region“ sind dementspre��end ���� die Titel der beiden 
Teile des B�ndes.1

Die �em�tik der T�g�ngen spiegelt einige S��werp�nkte der wissens���fli��en T�tigkeit 
der D�n�iger Germ�nisten wider, die spr���� �nd �berset��ngswissens���fli��en Fr�gen 
n���ge�en. Im Interessenberei�� der Mit�rbeiterinnen �nd Mit�rbeiter des Le�rst��ls lie�
gen einerseits die kontr�stive Ling�istik �nd Pr�gm�tik �d�rin �.�. Mod�lit�t, Aspekt��li�
t�t�, �ndererseits � die Er�ors���ng von de�ts��spr���igen Presse� �nd Gebr����stexten ��s 
der Zeit der Freien St�dt D�n�ig ��s text� �nd pr�gm�ling�istis��er, interk�lt�reller sowie 
ged���tnist�eoretis��er Perspektive.

In �eil I: Mod�lität und As�ektu�lität / �e��or�lität �us kontr�stiver und ty�olo-
gischer Sicht ist d�s Gros der Texte eingeg�ngen, die w��rend des �e�nten Tre�ens des 
Arbeitskreises „Mod�lität i� Deutschen“ vom 27. bis ��m 29. September 2018 �m Instit�t 
��r Germ�nistik vorgetr�gen w�rden. Von den insges�mt se���e�n Re�er�ten, die d�m�ls 
ge��lten w�rden, ers��einen �ier �e�n; die �brigen sind ��r �nderweitige P�blik�tionen 
bestimmt. Zwei Fors��er: H�ns�J�rg Sch���� �nd Viktor T�chá�, die si�� mit Pro�
blemen der Aspekt��lit�t be��ssen, w�ren �w�r in Gd�ńsk ni��t d�bei, rei��ten �ber i�re 
A��s�t�e n���tr�gli�� ein. S�ige�iro K��u�a��, der si�� �n �nserer T�g�ng beteiligte, 
berei��ert den B�nd mit einem Re�er�t, d�s er �� einem �r��eren Zeitp�nkt in Polen 
ge��lten ��tte.

Der Arbeitskreis „Mod�lit�t im De�ts��en“ w�rde 1992 von Hein� V�ter �nd Oddlei� 
Leirb�kt gegr�ndet. Im L���e der �e�nten T�g�ng w�rden einige Probleme der vor�ngeg�n�
genen Tre�en erne�t ���gegri�en, pr��iser er��sst �nd vertief. Andererseits r��kten �.T. ne�e 
oder �kt�ell �efig disk�tierte, no�� ni��t gel�ste Streit�r�gen der Inter�ktion von Mod�lit�t 
�nd Aspekt��lit�t / Tempor�lit�t in den Bli�kwinkel. Die �em�tik der �r��eren Tre�en des 
Arbeitskreises l�sst si�� �n den Titeln der ein�elnen Kon�eren�b�nde �blesen:

 

1  Die Her��sgeber bed�nken si�� bei Fr�� Dr. J�nis A�gsb�rger �Berlin� ��r i�re Lektorier�ng v.�. der ��s 
dem Polnis��en �berset�ten Beitr�ge in Teil II.
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A��aha�, Werner / L����, Elis�bet� �Hg.� �2013�: Funktionen von Modalität. Berlin, 
Boston: De Gr�yter.

D���a��, G�briele / S������a, Elen� �Hg.� �2011�: Modalität und Evidentialität / Modal-
ity and Evidentiality. Trier: Wissens���fli��er Verl�g.

K����, Andr�ej / S�c�a, Ann� �Hg.� �2010�: Modalität / �emporalität in kontrastiver und 
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Wissens���fli��er Verl�g.

Den ersten Teil der �kt�ellen Studia Germanica Gedanensia s��ließen �wei „Ger��nisten(selbst)
�orträts“ �b, die eine Art Postskript�m ��m 2018 ge�eierten 90. Geb�rtst�g von Pro�essor Ulrich 
Engel bilden �s. K���� �Hg.� 2018�. Im ersten von i�nen s��ildert der Nestor der Dependen��
Verbgr�mm�tik, der V�len��ors���ng sowie der kontr�stiven Gr�mm�tik seinen Lebensl���. Eine 
e�er pers�nli��e W�rdig�ng von Pro�. Ulri�� Engel ent��lt der Beitr�g von Meike M�����, 
die si�� ��� drei Dek�den seiner Fors���ng �nd Wirk�ng �ls Projektleiter kon�entriert.

Teil II: Deutsche und �olnische E�he�er� �ls Medien des kulturellen (Gegen-)Gedächtnis-
ses. �ext – Erinnerung – Region ge�t ��� ein glei��n�miges Symposi�m ��r��k, d�s �m 21. 
�nd 22. J�ni 2018 in der Bibliot�ek der Polnis��en Ak�demie der Wissens���fen in Gd�ńsk 
�PAN Bibliotek� Gd�ńsk�� st�tt��nd. Es w�r d�s Ergebnis einer intensiven Z�s�mmen�rbeit 
�wis��en dem �m Instit�t ��r Germ�nistik t�tigen „Arbeitskreis G��a��a�a ��r Er�ors���ng 
von liter�ris��en, k�lt�rellen �nd spr���li��en Bildern von D�n�ig/Gd�ńsk im W�ndel der 
Zeit“ �nd der PAN�Bibliot�ek. 

Die PAN�Bibliot�ek be�erbergt �ls �lteste St�dtb���erei in Gd�ńsk �vgl. K��a���� 
2012� eine �m��ngrei��e S�mml�ng von Ep�emer� ��s dem 19.�20. J��r��ndert, d�r�n�
ter ���lrei��e de�ts��spr���ige Dr��ke ��s der Zeit der Freien St�dt D�n�ig.2 D�ss diese 
Gebr����stexte seit l�ngerer Zeit d�s Interesse der D�n�iger Germ�nisten we�ken, ist re��t 
n��eliegend. Die Dr��ke werden spr���wissens���fli�� �nd �inter��k�lt�rell ers��lossen 
�nd �nden in der Ho��s���ldid�ktik Anwend�ng, wobei sie �� einem beliebten Unters��
���ngsgegenst�nd germ�nistis��er Abs��l�ss�rbeiten geworden sind. Die Bes���fig�ng 
der Germ�nistik�St�dierenden mit den D�n�iger Ep�emer� ��s der ersten H�lfe des 20. 
J��r��nderts ist einerseits den innov�tiven Diplomsemin�ren von Dr. I��bel� Ols�ewsk� 
�� verd�nken, �ndererseits der kompetenten Ber�t�ng �nd Unterst�t��ng von Dr. Anet� 
Kwi�tkowsk� ��s der Abteil�ng ��r Ep�emer� der PAN�Bibliot�ek, die sowo�l St�dierenden 

2  Die �ltesten Ep�emer� in der PAN�Bibliot�ek st�mmen ��s der �weiten H�lfe des 16. J��r��nderts, 
werden �ber in der Abteil�ng ��r Altdr��ke �r��iviert.
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�ls ���� Fors��erinnen �nd Fors��ern d�s notwendige Q�ellenm�teri�l ��r Ver��g�ng stellt. 
A�� die Initi�tive von I��bel� Ols�ewsk� �nd Anet� Kwi�tkowsk� ge�t ���� d�s vorgen�nnte 
wissens���fli��e Tre�en ��r��k.

Im Hinbli�k ��� die �em�tik des Symposi�ms ers��ien die W��l der in �nmittelb�rer 
N��e der D�n�iger Altst�dt gelegenen PAN�Bibliot�ek �ls besonders gegl��kt. In deren 
teilweise �istoris��en, teilweise s��on im ne�en Millenni�m erri��teten Geb��den verbindet 
si�� d�s Ambiente des modernen Gd�ńsk mit dem Geist des verg�ngenen D�n�ig � eines m�l�
tiet�nis��en, m�ltik�lt�rellen �rb�nen Gemeinwesens, dessen p�limpsest�rtige Ges��i��te 
si�� ni��t ��let�t in me�rspr���igen ep�emeren Dr��ken nieders��l�gt. 

Die T�g�ng vers�mmelte Fors��erinnen �nd Fors��er, die si�� mit de�ts��en �nd pol�
nis��en Ep�emer� ��s ling�istis��er, k�lt�rwissens���fli��er �nd �istoris��er Perspektive 
be��ssen. Von besonderem Interesse w�ren d�bei de�ts��spr���ige Dr��ke, die si�� ��� e�em��
ligen de�ts��en Gebieten er��lten ��ben �nd n�n in polnis��en Bibliot�eken b�w. Ar��iven 
���bew��rt werden; die S�mml�ngen in der D�n�iger Bibliot�ek sind n�r ein Beispiel d���r. 
Der Begri� der Ep�emer� w�rde bew�sst ��� Drucks�chen �it verb�le� bzw. verb�l-visu-
elle� �extinh�lt einges��r�nkt, �m eine p�ilologis��e Her�nge�ensweise �� erm�gli��en.

Ep�emer� � im Sinne von Kleindr��ks���en wie Postk�rten, Brie�m�rken, Fl�gbl�ttern, 
Pl�k�ten, Ans��l�g�etteln �. Ä. � dem ‚k�lt�rellen Ged���tnis‘ ����ordnen, ers��eint ��� 
den ersten Bli�k p�r�dox. Dem Begri� ‚k�lt�relles Ged���tnis‘, d�s in der kl�ssis��en A���s�
s�ng von J�n A���a�� �1988� mit  Begri�en wie ‚Erbe‘ �nd ‚Tr�dition‘ verw�ndt ist, sind 
von N�t�r ��s die Eigens���fen D��er��figkeit, Zeitresisten�, Verbindli��keit, der Wille 
��r K�nonisier�ng �nd Akt��lisier�ng imm�nent. D�s k�lt�relle Ged���tnis �m��sst Arte�
��kte �nd K�lt�rtexte der Verg�ngen�eit, die ��r wertvoll �nd �berlie�er�ngsw�rdig er���tet 
werden, sowie k�lt�relle Pr�ktiken, die ��� Er��lt�ng, P�ege �nd Weitervermittl�ng des 
Übernommenen �b�ielen. Ep�emer� �ingegen sind Objekte von k�r�er D��er, die ��r einen 
einm�ligen oder �eitli�� bes��r�nkten Gebr���� bestimmt sind �nd n��� dem Verl�st i�res 
Gebr����swertes entsorgt, verni��tet oder dem Zer��ll �berl�ssen werden. Mit�in s��wingen 
in der Gegen�berstell�ng von ‚k�lt�rellem Ged���tnis‘ �nd ‚Ep�emer�‘ sem�ntis��e Oppo�
sitionen mit wie beispielsweise ‚Wertvolles vs. Wertloses‘, ‚Über�eitli��es vs. Verg�ngli��es‘, 
‚K�ltivier�ng vs. Vern���l�ssig�ng‘, ‚Ged���tnis vs. Vergessen‘ mit. W��rend si�� d�s k�lt��
relle Ged���tnis �ls ‚Ar��iv‘ oder ‚M�se�m‘ kon�ept��lisieren l�sst, werden Ep�emer� e�er 
mit dem Bild einer ‚M�lldeponie‘ �d�q��t bes��rieben.

Ni��tsdestoweniger l�sst si�� d�s erw��nte Begri�sp��r ��� den gemeins�men Nenner 
des �bergrei�enden kollektiven Gedächtnisses bringen, d�s ‚K�nonis��es‘ �nd ‚Ni��t�K�no�
nis��es‘ glei��erm�ßen �m��sst �vgl. etw� E��� 2011: 45�, indem Ep�emer� �ls Medien des 
kulturellen Gegengedächtnisses im Sinne von Aleid� A���a�� �2009: 385� betr���tet 
werden. Obwo�l die ��� Postern, Fl�gbl�ttern, Ans��l�g�etteln et�. �bgedr��kten Texte 
in��ltli�� of b�n�l �nd territori�l bes��r�nkt sind, stellen sie of eine ni��t �� �bers���t�ende 
‚�ltern�tive‘ Q�elle des �k�lt�r���istoris��en Wissens �ber die Region d�r, in der sie verbrei�
tet w�rden. Die �eitlose Relev�n� von Ep�emer� beste�t ��ßerdem d�rin, d�ss Postk�rten, 
Pl�k�te, Brie�m�rken �nd �ndere Gebr����sdr��ke ���gr�nd i�rer M�teri�lit�t �ls Tr�ger des 
sozi�len Gedächtnisses im Sinne von H�r�ld W��z�� �2001� �ngese�en werden k�nnen. 
D�mit sind die ni��t intention�l, sondern beil���g �bermittelten Bilder der Verg�ngen�eit 
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gemeint, die ep�emere Dr��ke �ber S��rif, D�kt�s, P�pierbes����en�eit, Gebr����ssp�ren 
et�. neben dem Text ‚mittr�nsportieren‘. Deswegen wird in den �ier vers�mmelten A��s�t�en 
der St�ndp�nkt vertreten, d�ss Ep�emer� ���gr�nd i�rer �istoris��en A�ss�gekr�f �nd i�rer 
F��igkeit, �ls ‚ino��ieller Ged���tnisspei��er‘ �� dienen, mit dem Begri� des k�lt�rellen 
Ged���tnisses d�r����s vereinb�r sind.

Die vorliegenden Beitr�ge betre�en ��n���st die ‚�nters��wellige‘ Ges��i��te, die von 
den D�n�iger Ep�emer� ��s der ersten H�lfe des 20. J��r��nderts er���lt wird: von to��
ristis��en Fl�gs��rifen �K�t�r�yn� Lu�a��, Weinpreislisten �M�rt� Tu���a� �nd soge�
n�nnten ‚Cinderell� st�mps‘ �Anet� K��a������a� sowie von �e�ter�etteln ��s dem 
19. J��r��ndert �Ewelin� Da����. Den A�f�kt �� den ��� D�n�ig be�ogenen A��s�t�en 
bildet d�s Ess�y von Aleks�nder Ba������, der einige der �istoris��en Kontexte bele���tet, 
in wel��e die �ns��ließend bespro��enen Ep�emer� eingebettet sind. Denno�� bes��r�nken 
si�� die pr�sentierten Beitr�ge ni��t ��� Gebr����stexte D�n�iger Herk�nf. M�rt� Ś��z�a� 
nimmt Fl�gbl�tter ��s Obers��lesien ��r Zeit der Volks�bstimm�ng �1921� in den Bli�k. 
K�t�r�yn� Ta�����a be��sst si�� mit ep�emeren Dr��ken ��s dem de�ts��en L�ndsberg 
�n der W�rt�e, d�s 1945 eine gew�lts�me Tr�ns�orm�tion in d�s polnis��e Gor�ów Wielko�
polski er���r. Beide A��s�t�e betre�en somit Ep�emer� �ls Spiegel besonders dr�m�tis��er 
Wendep�nkte in der Ges��i��te de�ts���polnis��er Gren�gebiete, die i�re Identit�t ne� 
bestimmen m�ssten. Die Beitr�ge werden d�r�� den A��s�t� von M�gd�len� F��a� �ber 
�istoris��e de�ts��e Stereotype von Polen �bger�ndet. Diese et�noling�istis��e St�die ge��rt 
�w�r ni��t �� den ��� dem Symposi�m pr�sentierten Re�er�ten, i�re A��n��me in den B�nd 
ist �ber inso�ern bere��tigt, �ls n�tion�le b�w. k�lt�relle Stereotype in den �ier be��ndel�
ten ep�emeren Dr��ken erst��nli�� of ��r Spr���e kommen �nd �� Prop�g�nd��we�ken 
instr�ment�lisiert w�rden.

Die D�n�iger �em�tik �ndet i�re Fortset��ng in der St�die von Werner H. P��u�� 
im Teil „Ged�ni�n�“ � einer mittlerweile �est et�blierten Sp�rte der Studia Germanica Geda-
nensia. Der A�tor wendet si�� dem S����en der Rom�ns��rifstellerin M�rg�rete Boie ��, 
deren Biogr�p�ie �. T. mit D�n�ig verb�nden ist. I�re Selbstverort�ng inner��lb der ‚Inneren 
Emigr�tion‘ wird vor dem Hintergr�nd der Ereignisse der D�n�iger, polnis��en �nd west�
pre�ßis��en Ges��i��te Ende des 19. �nd An��ng des 20. J��r��nderts d�rgestellt.
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