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eigenes Ensemble unterhielt. w5hrend hier 
im Rec:hnungsjahre 1471 /72 auGer zwei 
.. abe'ftHUreru" aum drei Pfeifer und cin 
Lautensch13ger des Landgrafen mit Geld 
entlohot wurden', 

In Regcnsburg zogen im Jahre 1439 
hessisc:he Pfeifer und Trompeter durm die 
Stadttore ein j 1440 erftcute man sich am 
Spiel eines Lautensdtlage rs " Die Burger def 
reichen Messestadt Nordlingen lieSen sim 
1460 vcn Pfeifern des Landgrafen Ludwig 
des Freimiitigen musikalisdt erfrcuen. 1464 
kamen ihrer vier. 1465 waren cs Trompeter. 
1466 drei Pfeifer. 1468 ~iJ pfeiffer vud ailt 
Trolllett e," 8, 1496/97 entsandte Landgraf 
Wilhelm 11. nach Nordlingen eineo .. trOlllt

re,". 1499 .2 trometer bedorffcn Hit Hltr 
kOIJWf 1st In gcsagt"', wit cler Stadtsdtreiber 
erliiuternd in die RedlOungsbucher be i
fiigte t. 

KIt/ne Beitriige 

DaB zuweilen der Reiseweg auch ube, 
die engere Heimat hinausfiihrte. beweisen 
drei Quellenzeugnisse aus den Niederlanden . 
In Utrecht traten 1461 "des HlaHdages Ha 
shlfe Madtysdadt" auf "des grave .. trom
pers vaH Nassove .. ", 1501 musizierten in 
Mecheln Spielleute des landgrafen WiI
helm 11.. w5hrend man HOS auf beIgi
sdtem Boden hessisdte Trompeter vemeh
men konnte to. In Basd sdtenkte man im 
Jahre 1498 "lib 3/1 des laHdtrgrafcn VOlt 

Hessen pfiffcru uHd tru»teltSdllaltcru" sowie 
.. lib 5/1 des laHdtgraven VOII Hesult p~ffer 
Iflfd trumpeter" It . Aus all dem darf man 
sdtlieBen. daB am hessisdten Hofe sdton im 
15.1hdt. ein aus Pfeifern. Trompetern und 
Spielern von Saiteninstrumenten gemisdttes 
Ensemble den Landgrafen zur Verfiigung 
stand. das audt auswarts musizierend gem 
gehort wurde. Waiter Salmen 

Jacob Grimm und Finnland 

Ent das 19. Jahrhundert laBt in Finnland 
eine Literatur machtig werden. in der sidt 
die 6nnisdte Nation als eigenwertige GroSe 
Nordeuropas entfalten knnn. Die im Jahre 
1809 vollzogene Trennung Finnlands van 
Sdtweden hat diesen Vorgang gefordert. da 
bis dahin das Sdtwedisdte die .. Bildungs
sprache" fur alle Glieder der in Finnland 
geborenen Oberschidtt war. Dieser Vorgang 
erreidtt eine erste Hohe. ab in den zwan
ziger lahren des 19. Jahrhunderts Didtter 
und Gelehrte. die sich in T urku (Abo) um 
die Academia Aboensis sammdn. rur finni
sdtes Eigenleben eintreten. Aus ihren Kreisen 
stammt wohl das antreibende Wort : .. Sdtwe
den sind wir nidtt mehr. Russen konnen wir 

nidtt werden. also miissen wir Finnen sein." 
Es ist bezeidtnend fUr diese neue finnische 
Welt. daB sie in einer Art Romantik ihre 
Kraft aus einer auf die Vergangenheit be
zogenen Volkskunde zieht. Die kulturelle 
Befreiung geht. einen dauerhaften Grund 
legend. der politismen Befreiung voraus. Sie 
nahrt sich aus jenem GesmichtsbewuBtsein . 
das mit den Gedankengangen des jungen 
und reifen Herder im spateren 18. Jahr
hundert heraufkommt. Es bewirkt auch. daB 
sidt seit dem Anfang des 19.1ahrhunderts 
die vergleichende Sprachwissensdtaft dem 
finnisdten Bereich zuwendet. 

Von solchen geistigen Voraussetzungen 
aus mag selbstverstandlich ersmeinen. daB 

6 P. Sill n d t r : Die rtichntl dtilmt Hau5haltunl Nii rnbtrgs (Ltipzig 1901) 6l4; Stadtrtmn . Nllmberf (im 
dnrflltn Staatnrmiv) 141 1{1l. fa!. l20 u. l l l '. 

7 St.dtud!iy Rei:tn5burl Kamer.H. Nr. 12 . fol. 91 u. fol. lll. 
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1790 (Mllllintl 1911 ) U ; Rtyut btl a;t d"armfololiqut et d'histoirt dt r an 4 (1934) 41. 
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u. Altenum. kundt .... (\945 ) lB. 



Kleille Beitrage 

ein Forsmer. der wie Jacob Grimm den Ur
sprungen spramlimen Lebens hingegeben ist. 
auf das Finnisme hinsieht. Wie weit er dies 
getan hat. lieS sidl bisher im Ungefahren 
aus dem 2. und .... Band seinet .. Kleineren 
Smriften"' ablesen. Aber erst ERICH KUNZE 
legt jetzt in sorgHiltiger Arbeit frei , wann 
und wie sich Jacob Grimm mit der finn ismen 
Welt beriihrt hat. und er zeigt zugleidt den 
Wert dieser Beriihrungen auf' . Nimt das 
Unwimtigste ist. daB er aum aufdeckt. wie 
Grimms Vorstellungen von Sprame und Dim
tung diesen seinen Weg zum Finnismen be
dingen . Es empfiehlt sim daher. unter 
Nutzung von KUNZES Hinweisen zunamst ein 
Wort uber die Vorstellungen von Sprame 
und Dichtung zu sagen. die sim im jungen 
Grimm gebildet haben und die er aum da 
nie preisgibt, wo er smweig t. 

Die grundlegendste Vorstellung laBt sim 
hier. wo es nur auf das AlIgemeinste an
kommt. in einem Sane wiedergeben : Ur
sprung des Mensmen und Ursprung det 
Sprame decken sich. darum ist jede ur
sprunglime Gemeinsdlaft, wie sie sim etwa 
im Volk darstellt, eine Gemeinsmaft eigener 
Sprache. woraus denn folgt . daB Volk zu 
seinem Eigenleben Spradle bedarf. Daran 
smlieSt sidl eine zweite Vorstellung an : 
Am Anfang all er Dimtung steht das "Epos". 
Wo das .. Epos " dem Utsprung nahe ist. hat 
es keinen Sinn, den Sanger von der Ge
meinsmaft zu trennen. die ihn tragt. da sie 
ihm das .. Epos" remt eigentlim zusprimt. 
Was umfaBt abet diese "Epos" genannte 
Grundgattung erzahlender Poesie? In Lie
dern. die eine geistige Einheit bilden. driik
ken sim My thus und Sage aus : My thus. die 
Urform aller tieferen. in Gotterwelt einge
formten Erkenntnis. und Sage. die Urform 
gesdtidttlidter Oberliefetung. - be ide auf
einander bezogen, da sim Sage aus My thus 
entwickelt. Soiange das .. Epos" in seiner 
idee lien Einheit liedhafter Zusammenhange 
nodl Urform ist. gehort es als "Naturpoe
sie- einer Vergangenheit an . in der eine an 
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5prame gebundene Lebensgemeinsmaft be
griindet wird. Das groBe Beispiel ist Homer. 

Von der zweiten dieser Vorstellungen 
hat sidl die Forsdlung weit entferot und 
zwar weiter. als ihr zutraglim gewesen ist. 
Dom braudtt uns dies hier nicht zu kum
memo Uns geht an. daB diese beiden Vor
stellungen Jacob Grimm an die finnisch e 
Spramwelt herantragen. Damit sind wir 
wieder bei KUNZES Arbeit angelangt. Er 
steUt uns die .. Briefbekanntsmaften" lacob 
Grimms vor. Er smildert. soweit es moglim 
ist. die personlichen Begegnungen. die 
Grimm mit Finnen gehabt hat . und wir 
lernen dabei diese Finnen genauer kennen. 
Was an Briefen erhalten ist, druckt er in 
einem Anhang ab. Fur den, der nidtt mit 
der 6nnismen Geisteswelt vertraut ist. ware 
wunschenswert. daB sim die Angaben. die 
sim auf die Biograph ien der Finnen be
ziehen, ubersmaubarer ordneten. lm hraumte 
dies nimt auszuspremen. wenn ein Per
son en- und Saduegister den Leser unter
stiitzte. Aber wer kann jedem Wunsme ge
nugen? Dieser mein Berimt darf ohnedies 
nicht auf die Fulle des Einzelnen eingehen. 
Doch mUsSeD wir uns eine Abhandlung 
Grimms herausheben . die bis zu einem ge
wissen Grade in Finnland Geschichte ge
macht hat: die in der Berliner Akademie 
der Wissenschaften vorgetragene Abhand
lung "Ueber das finnische Epos" vom lahre 
18 ... 5. die am hequemsten in den . Kleineren 
Smriften " Om 2. Band, S. 75-112) zu er
reimen ist. Sie bezieht sich auf das Epos. 
das EUAS LONNROT (1802- 1884) im lahre 
1835 in der ersten Fassung unter dem TiteI 
. Kalevala oder Kareliens alte Lieder aus 
des finnischen Volkes Fruhzeit" (Kafevala 

taikka Watlko/l1 Karjl11an Runoja SuomeH 

katlsan H1Ui llOsisla ajo isll1) ersmeinen lieiL 

Jacob Grimm ware smwer gefallen, ja 
es ware ihm wohI fast unmoglich gewesen, 
sim durch das "KalevaIa" mit Grammatik 
und unzureimendem Worterbum Wort fur 
Wort hindurchzuarbeiten. Aber im lahre 

1 E r ich K unz e; Jacob Grimm und Finnland. FF Commun icalions No. }6S (Helsinki 19S1). Academia 
Scientiarum Fennica (Duo Ha rrasowitz Wiubaden) ,0 11 6 S. 
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1841 erschicn zu Helsingfors die schwe~ 
dische Obersetzung des .. Kalevala" durdt 
MATTHlAS ALEKSANDEIt CASTREN. KUNZE 

zeigt schon, daB Grimm mese smwedisme 
Obersetzung ocben den 6nnischcn Text ge~ 
legt hat. Abet was zog ihn zum .. Kalevala" 
hin? Die Antwort in einem Satz: Im .. Kale~ 

vala" fand er seine Grundvorstellungcn von 
der Sprame und vom .. Epos" besti tigt: .. Hier 
sprudelt nun. wenn irgendwo. lautercs Epos." 
Er sah dabei nicht. daB LONNROT mit dicb· 
terischer Kraft Verschiedenartiges einer gro~ 
Ben Einheit eingeschmolzen hatte. aus der 
das alte Liedgut nimt mehr in ursprfing· 
licher Gestalt herauslosbar ist. Abet grade 
dadurch. daB sidt hier im 60·j iihrigen Jacob 
Grimm nochmals der junge Jacob Grimm 
meldete. half seine schwerwiegende Stimme 
den Mannern, die dem Finnischen sein 
sprachliches Eigenrecht zu gewinnen such ten. 
Gut spricht KUNZE die Bedeutung des .. Kale~ 
vala" an: . Denn mit diesem Werk wurde 
dem finnischen Yolk der Schlaf aus den Au~ 
gen getrieben. ein Grundstein zur jungen 
finnisch en Nationalliteratur geIegt und deren 
enter selbstandiger Beitrag zur Weltlitera~ 
tur geleistet." 

In einem SchJuBkapitel faBt KUNZE zu~ 
sammen, was er fi ber .. Grimms finnische Stu~ 
dien" zu sagen hat. Gut ist beobachtet, daB 
Iacob Grimm in spaten Iahren van einem 
Gedanken seiner sprachwissenschaftlimen 
Anfiinge wegrUckt. Zuerst hatte er gemeint. 
das Finnisme sei bei sprachlichen BeriihTUn~ 

gen mit dem Germaniscben der gebende T eil : 
im Iahre 1853 sprimt er von Beriihrungen, 
deren erste Ursame .. nom verhfillt" sri. Ein~ 

gehender behandelt wird, was das Finnische 

Ktei l1c Bcitragc 

fOr die spateren mythoJogischen Studien 
Grimms bedeutet hat. Wieweit ihm Zwei~ 
Eel an der UrsprUnglichkeit des . Kalevala" 
gekommen sind. laBt sich oHenbar nicht aus# 
machen. Im Grundsatzlichen dUrfte er an 
seiner Auffassung von dem. was ein .Epos" 
sei, festgehalten baben. Doch lassen wir dasl 
Notwendig sdteint mir aber. nachdriicklidt 
zu bezeidmen, was im Rahmen der Grimm~ 
forschung an KUNZES Arbeit methodisch for
dert. Seit WILHELM SCHERERS lugendarbeit 
Uber .. lacob Grimm" vom lahre 1865. die 
in zweiter AuAage im lahre 1885 erschien. 
hat bis an die Gegenwart heran keine um~ 
f:1S5ende Auseinandersetzung mit dem Werke 
der Grimms stattgefunden, soviel wir 6ber 
sie vor allem durdt Briefsammlungen ge
lernt haben. Auf vielen Feldern. auf denen 
ihr Name zu horen war. sprach sich eine ge~ 
fiihlsbetonte Verehrung aus. die nur nom 
sehr wenig mit ihrer Gedankenwelt verband. 
Die weitere Allgemeinheit bie!t sich an die 
. Kinder- und Hausmardten". die allzu oft 
nur in Auswahlen und fast immer ohne 
.. Vorreden" aufgenommen wurden. Es ist 
gut, daB jiingere Gelehrte wie KUNZE be
gi nnen. die Grimms wieder in die geistige 
Auseinandersetzung bineinzuziehen. und 
zwar nicht bloB gut urn der Forschung willen. 
sondern auch um der Briider Grimm willen I. 
Wir braumen eine neue Grimmforsmung. 
die an die wirklime Welt der Briider heran~ 
fUhrt. Zur Zeit sind Jacob und Wilhelm 
Grimm Museumsgestalten. deren Ziige aus 
sentimentalen Vorstell ungen heraus ver
zeichnet sind. Nur das, womit man sidt 
ernsthaft auseinandersetzt. hat noch wirk~ 

liches Leben. Friedrich Neumann 

1 lda w~il~ hier bin auf lwd Auflltu d~. TGbill lltr Grrm,"ltt~" K I . u. Z i ~ II I ~ r : Di~ welullldllUlh:h~1I 
Grundllllltn der Wi .. ~n .daaft J_cob Grimm. -+ Euphori on 46 (1951) 141-260 ; J_cob Grimm und dj~ It 
.dalmtlimt Welt -+ Almlln DiI ve Edcblyati Dtrrit l I (No. I). S(udi~n l ur d~utld\en Spnm~ und Ltteutur 
(itllnbui 1954). 
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