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Die weltweile Verehrung fUr lacob Grimms Personlichkeil und Werk hal 
im Nordoslen Europas einen wohI einmaligen Ausdrude gefunden. Nodi zu 
Lebzeilen Grimms, Ende 1861, zeichnete der finnische Dichler und Gelehrle 
A u g U 5 t A h 1 q vis t • 0 k s.a n e n eine Portratskizze, die den groBen 
Deutschen dem einfamen Yolk nahebringen wollte; man kann sagen, diese 
Skizze war filr das finnische Bauernhaus bestimml, nichl fUr das Arbeils
zimmer von Akademikern. Ahlqvist war damals Dozent der 116nnisdten 
Sprachen" und hatte unter dem Pseudonym Ok-sanen auch sdton seinen Ruf 
aIs Dichler begrilndet. Zur Schillerfeier der Universilal Helsinki 1859 war 
seine beriihmle Oberlragung des Liedes von der Glodee und 1860 seine ersle 
Gedichlsammlung "Silkenia" ("Funken") erschienen, die eine neue Epoche 
der finnischen Lyrik einleilele. 1863 foIgle er El j a 5 L 0 n n r 0 I auf dem 
LehrsluhI der finnischen Sprache und Lileratur an der Universilal Helsinki'. 
Den auBeren Rahmen fUr sein Grimmportrat lieferte die seit der Romantik 
modisme, fUr Impressionen von unterwegs '5ich anbietende Kleinform des 
Reisebriefs oder Reisebildes t, Ahlqvist hatte sich 1861 am eine jener Reisen 
begeben, di; der Konlaklaufnahme der jungen finnischen Sprachwissenschaft 
mit mren europiiischen Smwesterwissensmaften dienten. Das Reiseziel war 
Ungam. Aber bei einem Zwismenaufenthalt in Berlin kam es zu ~nem 
denkwilrdigen "Besuch", der den TiteI der Skizze hergibl ' . Das von Ahlqvisl 
gezeidmete Portdit fand spater in der Monumentalbibliothek Suomen Kan. \ 
salliskirjallisuus" (HFinnisme Nationalliteratur/ ) Aufnahme. Es erhielt den 
Rang eines liter.arischen Grimmdenkmals. In Deutschland ist es 'llnbekannt 
geblieben. Es wird hier zum ersten Mal in deutscher Fassung mitgeteilt: 

Ein Besudt bei Jacob Grlmm f 

Auch in Finnland ist der Name dieses trefflichen Mannes bekannt und geliebt, 
bekannt durch seine hervorragenden ForsdlUngen zur deutschen Sprache, geliebt 

1 In deutscher Sprache greifbar sind seine moksma-mordwinisme Grammatik 
(t861), die Untersuchung Uber die Kulturworter der westfinn. Spramen (1875) 
und die Sdtilderung seiner Reisen ... Unter den Wogulen und OstjakenN (1883). 
Von seinen Gedichten fanden einige in Anthologien Aufnahme; sie stehen ver. 
zeidmet bei E. KUNZE: Die dt. Obersetzungen finnischer Sdtonliteratur -+ Anna
les Acad. Scient. Fenn. Serie B. Bd. 63, 3 (Helsinki 1950) 107-108. - A., geb. 
in Kuopio 1826, starb 1889 in Helsinki. 

2 Auch RUckert! finn. Studien wurden der finn. Offentlichkeit durch einen Reiselll 
brief hekannt, siehe E. KUNZE: Fr. RUckert suomen kielen ja kir;allisuuden 
harrastajana -+ Festschrift f. Rafael Koskimies (Helsinki 1958). 

3 Der fmn. Originaltitel: "Kayma Jaakko Grimm'in tykona H ("Ein Besuch bei Jacob 
GrimmN). 

4 Suomen Kansalliskirjallisuus XIV (Helsinki 1931) 173-178. 
5 Obersetzung von mir. Ton und Wortlaut versumen dem Original treu zu folgen. 
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wei1 er der erlte Auslinder gewesen, def in einer wirklich gelehrten 5mrift unser 
Kalevala' den Gebildeten zur Kenntnis gebracht hat (5. Fosterlindskt Album. 
1. HeEt 7). Er ist es auch gewesen, der Lannrot aIs auswartiges Mitglied der Berliner 
Akademie der Wissensmaften vorgesenlagen hat 8, viele Jahre bevar die finnische 
Wissenschaftsozietiit sith mit diesem Namen zu ehren wuBte. 

DaB es mim daher, al. ich in Berlin war, verlangle diesen Mann zu besuchen, 
kann man sicn denken. Oas Verlangen wuchs, aIs ich zufillig in einem kleinen 
Theater einen reizvollen Einakter zu sehen bekam, das lustspieI .,Einer muR 
heirathen"', das sic:n auf eine wahre Begebenheit griindet. Die Briider lacob und 
Wilhelm Zom (Grimml), beide Professoren, leben aIs Unverheiratete zusammen 
und ihren Haushalt fUhrt ihre alte Tante, ein gesmeites MUtlermen, das die 
BrUder hom in Ehren halten. Die Alte hat ihre Neffen smon tifters gemah:lt zu 
heiraten, aber vergebens. Dlese fiirchten nimts angstlimer als die Storung, die 
mur wissenschaftlichen Arbeit du.rdl eine Heirat, den nachfolgenden Kinderlann 
usw. erwachsen konnte, und haben wieder und wieder gebeten, sie mit den bitteren 
Vorhaltungen zu verschonen. Aber endlim reiBt der alten Schachtel die Geduld. 
Sie hat eine junge Verwandte in die Familie eingeladen und verkUndet den BrUdern 
wren emsten und unersmu.tterlimen Entsdtlu8, daa einer von beiden [sie] hei
raten mUsse. Da bekommen sie es mil der Angst zu tun. lacob fordert Wilhelrn, 
Wilhelm lacob auf. lener erklart, daB der Bruder jUnger und fUr die Frauen an
ziehender, dieser wieder, daB lacob alter und deshalb verpflichtet sei, sich fUr das 
Gemeinwohl zu opfem. Da keiner von slm aus in eine Heirat einwilligt und sie 
dem BesmluB der Tante dom rumt entrinnen konnen, einigen sie sim, durms Los 
entsmeiden zu lassen, wer heiraten solle. Das Los mEEt lacob, was ihn offensimt
lim in argste Verlegenheit bringt; denn die Tante fUhrt eben die junge Vec
wandte in den Garten, wo die Briider sich aufhalten. Auf instindiges Bitten lacobs 
besch1ieBt Wilhelm, der Erfahrenere im Umgang mit Frauen, dem sich. beiseite
stehlenden Bruder zu zeigen, wie es sich gehort, ein weiblimes Wesen anzureden 
und zu behandeln. Die junge Verwandte ist smlagfertig, anmutig und smon und 
Wilhelms Unterhaltung dehnt sim immer langer und langer aus, so daS es lacob 
I U dauern beginnt, daB nimt er, der vom Los dazu Ausersehene, dem Madmen den 
HoE mamt. Wilhelm. Helratssmeu sdunUzt bel der Unterhaltung voliig dahin, ja 
sie sch.lagt in Heiratsverlangen um, und er trennt slch nimt eher von dem Mad. 
chen, als bis beide Seiten einander versprochen haben. Das StUck endet damit, 

6 Kalevala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen Kansan muinosista ajoista 
(Kalevab oder Kareliens aHe tieder aus des finnismen Volkes FrUhzeit) 1835; 
2. Fassung 1840, deutsch. in der bekannten, spater von MARTIN BtIBEl be.ubei
teten Obertragung AmON SCHU.FNEltS 1852. 

7 (Helsingfors 1845). Der Hinweis gilt der schwed. Ubersetzung von Grirnms 
Akademievortrag ... Ober das finnische Epos'" aus dem gIeichen labre (1. Grimms 
KI. SduUten 11 75-112). 

8 Ein lrrtum Ahlqvists. Die Auszeichnung l.Onruots (1850) erfolgte auf Vorsch.lag 
des Orientalisten Schott; siehe FFC 165, S. 38. 

9 Verfasser war ALEXANDEl WJLHELMI (Pseud. fUr Alexander Victor Zechmeister, 
Schauspieler am Dresdener Hoftheater) . Slehe dessen Lustspiele I 1-35 (Dresden 
1853) u. KOSCH: Deutsrnes Literaturlexikon IV I (Bern 1958) 3496 f. 



fin finnisches Grimmbildnis GUS dem lahre 1861 111 

daB sich Jacob mit seiner Forsmung trostet und die Tante aufgeraumt verspricht, 
einen ordentlichen Hodu:eitsschmaus zu geben. 

So wie in diesem Schauspiel hat es sich im wirklichen Leben zugetragen. Jacob 
Grimm, der mit seinem jUngeren Bruder Wilhelm in engster Gemeinsmaft lebte, 
so daB sie zusammen wohnten und auch ihre Arbeiten gemeinsam veroffent
llchten, lieS diesen heiraten und blieb selbst nur seiner Jugendliebe treu, der Wis. 
senschaft, von der ihn nichts abbringen konnte. In seinem langen Leben - er 1st 
im Januar 1785 geboren - hat er eine unglaubliche Menge geIehrter Werke ver
offentlicht. Von ihnen sind die nennenswertesten die Deutsche Grammatik, die 
Deutschen RechtsalterthUmer, die Gesdtichte der deutschen Sprache, die Deutsche 
Mythologie, die (gemeinsam mit seinem Bruder Wilhelm besorgten) Kinder- und 
Hausmarchen und schlieSlich hat er ein riestges Deutsches Worterbuch in Arbeit, 
zu dessen Vollendung woh! seine Zeit nicht mehr hinreimen wird. Wie diese Titel 
zeigen, handeln die Arbeiten Grimms von der deutschen Sprame und Vergangen
heit und eben dies hat ihm die allgemeine Adttung seiner Landsleute eingetragen. 
Aber ihre Achtung und Liebe hat noch andere Grlinde. Grimm ist nicht nur etn 
hervorragender Gelehrter, sondem auch ein unbeugsamer Verfechter der nationaIen 
Freiheit, eine Eigenschaft, die nicht alIen Gelehrten eignet und die Grimm mehr 
aIs einmaI, ja jetzt noch in hohem Alter bewtesen hat, aIs er zwn 100. Geburt'i
tag Sch.illers am 10. November 1859 vor der Akademie der Wissensmaften eine 
groBartige Festrede hielt, die unter anderem SdUUer hart rligte, weil er sich adeln 
lieS, als ob er nicht sch.on von Natur aus zum vomehmsten Adel der Menschheit 
gehort hitte, zu den Helden des Ceistes. seinen Nationai'ruhm erwarb sich Grlmm 
1837. Er war im Jahre 1830 Professor in Gottingen geworden und hatte sfch, als die 
Hannoversme Regierung 1837 die Landesverfassung bram, den sieben Professoren 
der Universitat verbunden und den Protest gegen diesen Gewaltakt unterzeidtnet, 
demzufolge drei, von denen jeder auf seine Weise berlihmt geworden, namlich 
Grimm, Dahlmann und Gervinus, des Landes verwiesen wurden. Dies war nicht ihl7 
Schaden, denn andere Regierungen beriefen sie bald in ehrenvollere Amter aIs die. 
die sie in Gottingen verloren hatten. Grimm wurde zum Mitglied der BerlineJ: 
Akademie der Wissensch.aften emannt, womit er auch. ddS Remt erhielt, an der 
Universitat zu lesen, wenn er wolle, und von dieser Zeit an hat Grimm in det 
preu8ismen Hauptstadt gewirkt ohne weitere besondere Sdl.idcsaIssmlage als den, 
daB der so geliebte Bruder Wilhelm ihn und ihre gemeinsame Arbeit vor zwei J ah~ 
ren verlieB und in das Land gin& aus dem es kein Zurlldc mehr gibt. 

Aber wenn wir so weiter plaudem, kommen wir nie zu Grimm selbst. Allerdings 
fallt es dem, der nicht die Aufdringlimkeit des gewohnlimen ... TouristenM besitzt, 
sdtwer einen solchen Mann zu storen. Im glaube nicht einmal, daB im zu Grimm 
gegangen ware, hatte mir nidtt einer meiner Petersburger Bekannten seine kleine 
Arbeit mU der Bestimmung gesandt, sie Grimm zu iiberbringen. Mit diesem Auf
trag fiel es mir leicht, midt auf den Weg zu mamen, und smon stand ich vor Grimms 
TUr, LinkstraBe Nr. 7, in der Nahe des Stadttors nach Potsdam bin. 

Ehe ich die Klingel zog.. fiel mir eine Begebenheit ein, die Grimm vor etwa drei 
Jahren rustieS. Eines Tages namlich klingelte es ganz leise an der Tilr und als sie 
geoffnet wurde. stand ein kleinesJ sechs_ oder siebenjahriges Madchen davor, das 
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... Herm Grimm sprecnen" wollte. AIs das Kind eingetreten war, fragte e. den be
riihmten Herausgeber der Marchen : .. Bist du def Hen Grimm, der das Mlirdten 
gesduieben, in dem das Schneiderlein eine Prinzessin heiratet?" 1o Verwunderl 
ladtelnd erwiderte Grimm, daB er es sei. .. Na, da hast du einen Grosmen van dem 
Taler, den du am Schlu8 des Marmens van dem haben willst, der's nicht glaubt 1l ; 

ich glaub's nimt, daB es wahr ist, und bringe die den Rest des Talers, wenn Papa 
mic mehr gibt." Der alte Herr beruhigte die klelne Zweiflerin mit SiiBigkeiten und 
sdli~te sie, als er erfahren hatte, woher und wessen Kind sie war, nam Hause. 

An diese Gesmichte dachte ich und zog die Klingel etwas fester. Da offnete sim 
die TUr und heraus guckte der Kopf einer alten Frau mit einer sauberen weiBen 
Haube. Auf die Frage nam meinem Namen meldete sie mim ihrem Hausherm -
sie war ein altes Hausstiick -, kam zurUck und fUhrte mim ins Arbeitszimrrer des 
beriihmten Mannes. Das Zimmer war nimt sehr geraumig. Die Wande waren mit 
Gemalden und Skulpturen, vermutlim von seinen Varfahren, bedeckt. In der Mitte 
des Zimmers stand ein viereddges, mannshohes BUmerregal, van dessen einer Seite 
es einen Zugang und in dessen MHte es einen Schreibtism gab. Dahinter stand ein 
Sofa und dart lieS mim der alte Herr jetzt Platz nehmen. Er selbst setzte sich auf 
einen Stuhl vor mich. Er ist ziemlim hoc:hgewamsen, schlank und hager; sein smarf. 
geschnittenes, kantiges Profil ist bekannt genug von den Bildem, wie aum das 
smneeweiGe Uber die SchuItem fallende Haar; aber im glaube, den tiefen, ahnenden 
Blick seiner Augen kann kefn Bild wiedergeben. Er trug eine lange, graue WoI1jacke. 

Namdem er zunamst allerlei liber den Freund gefragt hatte, in dessen Auftrag 
im eigentlim gekommen war, begann er vom finnismen Volk, von der finnismen 
literatur und der Fennomanie zu spremen, deren Bestrebungen er gut zu kennen 
sdtien und anerkannte. AIs die Rede auf die finnisme Spramforschung bm, holte 
er aus einem anderen Zimmer einschlagige BUmer 11 wie SECKERS Grammatik (mU 
JAAXXO JUTUNIS Namen auf dem Deckel), EUItENS Grammatik, RENVALLS Worterbum, 
Werke von LlNOSnOM und EUROPAEus. Mit EUROPAEUS, sagte er, habe er in Brief. 
wemsel gestanden, und erkundigte sim, ob dies der eigentlime Name des Mannes 
sei oder nur ein angenommener, ein sog. literariscnes Pseudonym. Die Vorgange 
der leizten Zeit in der finnischen Wissensmaft smien er jedoch nimt alle genau 
zu kennen. Vom Tode CASTR.ENS, von dessen Forschungen er mit HO<t.amtung spram, 
wuSte er, dagegen wahnte er LONNJtOT welter als Arzt in Kajaani und glaubte 
KElLCREN, den er gekannt hatte, noch am Leben. Vom Kalevala, fUr dessen Einfiihlll 
rung in die wissenschaftliche Welt ich Gelegenheit hatte, ihm im Namen des fin. 
nismen Valkes zu danken, glitt sein Gespdkh auf den estnismen .. Kalevipoeg" ubet 
und er Eragte, wie wIr Finnen ihn denn fanden und ob KREUTZWA1.D wahl AufschluS 
darilber geben werde, was darin ganz von ihm stamme und was vom Volke erzahh 
warden sei. Diesen Aufsc:hluS hielt er fUr hamst notwendig. Vom ,.Kalevipoeg" kam 

10 lm Original: saa ruhtinattaren puolisoksensa .. eine FUrstin %Ur Frau bekammt·, 
11 Vom klugen Sdtneiderlein. Jubilaumsausgabe der Kinder- und Hausmarmen I 

(1922) 123. 
12 Ober Originaltitel und Verfasser der nachgenannten Werke und Schriften siehe 

FFC 165; aum Uber Grimms Beziehungen zu den angefilhrten Autoren sel auf 
die Abhandlung verwiesen. 
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er auf Volksmarmen allgemein und schlie8lich auf die finnismen zu speemen, die 
er kannte und deeen Herausgeber SALMEI.AINEN er riihmend erwahnte. Er forrlerte 
mich auf, ihn zu bitten, nun bald aum die Tiersagen herauszugeben; er erwarte 
sie sehnlichst. Die finniscne Spracne hielt er smon fUr recht hom entwickelt, weil 
man in ihr Lessings und Schillers Weeke habe veroffentlichen konnen, und et 
zweifelte nkilt, daB sie ebenso zu ihrem Remte kommen konne, wie es der ungari. 
schen und tsmemismen ergangen sei, Itwenn nur das Volk selbst es wirklich willu". 
Das brachte ihn duauf, aum von anderen Nationen und wen Bestrebungen 7.U 

speechen und pltstzlic:h fragte er mien, ob nicht, was Polen jetzt anstrebe, in Finnland 
ein Echo hervorrufen weede. Ich versuchte ihm zu erkHiren, daB die Dinge bel uns 
anders Higen ala in Polen und daB die Finnen zur Zeit keine triftigen GrUnde 
hatten, dem polnisdten Beispiel zu folgen. Ein soldtes Verhalten nannte er denn 
audt redtt und billig und bedauerte die unglUddidten Nationen, die zu den Waffen 
greifen miiBten, urn. sidt zu behaupten. 

Idt lausmte diesen AuBerungen des weisen alten Mannes aufmerksam wie ein 
SmUler und das Gespradt darUber haue wohl nom langer gedauert, wenn im die 
Ktihnheit besessen hatte, ihm die Zeit welter zu vergeuden. Aber idt tat es nicht. 
So erhob im midt nam einer Viertelstunde, dankte ihm fUr die freundliche Auf .. 
nahme, empfing fUr meine Bestrebungen wie fUr die meines Volkes seine warmsten 
GIUcic.wtinsme, verbeugte mieb und stand bald auf der StraSe. Idt haue Berlins ruJ: 
mim groBte Denkwiirdigkeit gesehen. 

• 
Den Hintergrund dieser Portratskizze bildet ein ganzes GeBecht von Zu

sammenhangen. Es besteht aus den vielschichtigen Faden, die von lacob 
Grimms Werk und Person nach Finnland und zuriick laufen. Hieruber, so 
auch Uber das Verhaltnis Ahlqvist-Oksanens zu Grimm und die zwischen 
ihm und seinem finnischen Gesprachspartner in Berlin gefiihrte Unterhaltung, 
habe ich in meiner Schrift "Iacob Grimm und Finnland"" ausfiihrlich gehan
delt. Die folgenden Darlegungen bebssen sich erganzend nur roit der Eigenart 
der finnismen Skizze. 

Die Sprache der GebUdeten in Finnland war zu jener Zeit noch das 
Schwedische. lene Skizze also gab ihre Bestimmung ochon kund, indem sie 
in finnischer Sprache abgefaBt war. Sie ersdrien zuerst in der Zeitsmrift 
HMchilainen" ("Die Biene") 14, die als erste finniscnspramige Monatsschrift 
1836 ins Leben gerufen worden war. Wie der Ahlqvistsche Beitrag folgte sie 
der von den fennomanen, von den Mannern der finnischen Bewegung und 
ihrer 1831 gegriindeten Literaturgesellsmaft eingeschlagenen Linie, die urn 
Volkstiimlichkeit ringende Bildung ins Volk zu tragen und es zu kultureller 
AnteUnahme und nationaler Bewulltheit zu weeken. Stil und Farbe der Skizze 
sind von diesem Streben entsmeidend mitbestimmt. Herausgeber der Zeit
Sdlfift war ein Freund Ahlqvists, der Journalist FREDRIK POLEN, mr Begriinder 

13 Folklore Fellows Communications N:o 165 (Helsinki 1957) ::::z Academia Scien
tiarum Fennica (OUo Harassowitz, Wiesbaden) 80 116 S. 

lot Mehiliinen. Lukemista sivistyneille suomalaisille (Helsinki 1862) 22-25. 

• 
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ELlAS LONNROT 16. Derart verknUpft sidt das Grimmbildnis auch. mit dem Namen 
des "finnischen Homer" und schenkte sich als Verehrung fUr den Deutschen 
zuriick, was dieser an Ruhm liber das llfinnische Epas" ,und dessen Heraus
geber gebreitet halte. 

Unpathensme Samlimkeit und Ktirze zeigen die einleitenden Worte Ahl. 
qvists. Was Jacob Grimms Namen nach Finnland trug und ins Gedamtnis des 
Volkes senkte, wird in zwei Siitzen rein konstaHerend vorweggenommen. Der 
.aktuelle Bezug zum Leser wird in auBerster Kiirze hergestellt. Ahlqvist moti
viert damit zugleich sein Verlangen nach einer Begegnung mit Grimm, die 
ihm sein Berliner Aufenthalt ermoglichte, und kann der eigentlichen Aufgabe, 
der Zeichnung des Portrats, ohne Verzug nachgehen. 

Das literarisme Partrat fUgt kennzeimnende Einzelziige zum Chara..~ters 
bildnis zusamrnen. Charakter und LebensauBerungen entsprechen und illu
strieren einander, wobei Ahlqvist als verwandte Kleinform der Charakteri,. 
sierungskunst die Anekdote feinsinnig nutzt. Er bedient sich ihrer zweirnal 
und zwar stets an bezeimnender Stelle und in doppelter Funktion. Sowohl 
am Anfang als in der Mitte der kleinen Skizze ist eine heitere Kurzgeschichte 
aus Grimrns Privatleben eingeflochten. In beiden Fallen dient die anekdotische 
Einlage nimt nur als Kunstgriff der Unterhaltung und Belebung, sondem 
auch als Mittel indirekter Charakterisierung, zur Vorbereitung und Illustrie
rung eines bestirnrnten Einzelzuges irn Charakterbildnis. 

Der in etwa zwei gleim groBe Half ten gegliederte Aufsatz smildert zunamst 
den JlGelehrtenll J acob Grimm. Urn dessen wissenschaftliche Leistung in l.hrer 
GroBe und Fruchtbarkeit zu veranschaulichen, genligt Ahlqvist die niichterne 
Aufzahlung der wichtigsten Werktitel. Hervorgehoben wird der Grundzug 
dieses beispiellosen Schaffens, die Versenkung ins Heirnische, in die Geschichte 
der Sprame und Vergangenheit des eigenen Volkes. Die aufstrebende finnisme 
nationale Wissenschaft zog ihre Kraft aus dern gleichen Lebensboden, sie 
strebte, geradezu unter Berufung auf Jacob Grirnrn 18, gleichen Hochzielen zu. 
Irn Zeichen der Historie ergaben sich irn 19. Jahrhundert die engsten deutsch= 
finnischen geistigen Kontakte. Der Hinweis auf die lebendige Resonanz und 
Anerkennung solchen Strebens beim eigenen Volke tragt einen leicht didak
tischen Nebenton. 

Ihre besondere Aufgabe erfUlIt die vorangesmid<te heitere Gesmimte von 
der Ehelosigkeit J acob Grirnrns. Auf ein zeitgenossisches Berliner Lokalstii&. 
bauend, breitet sie den Schimmer namsichtigen Hurnors liber eine auBerliche 
mensmlime Smwame, die auf den seelischen Quellpunkt gesehen eine Starke 
war. Sie gibt die Folie des auBeren Lebens zu dern skizzierten Gelehrtenbild, 
die beispiellose Brtidergemeinschaft, die Zurtid<gezogenheit in stille Hauslim. 

15 Zur Gesmimte der Ztsmr. unter LONNROTS Redaktion 1836-37: ALPO SILANDER, 
Suomenkielisen aikakauskirjaIlisuuden esikoinen __ Valvoja 35 (1915) , S. 529 
bis 548, u. 36 (1916), S. 637-655. Unter PoIens Redaktion 1859-63 wollte die 
Zsmr. aum die nfinnismen Gebildeten" anspremen, d. h. den Teil der InteIligenz, 
dessen Muttersprame das Finnisme war. 

16 Vg!. FfC 165, 102-104. 
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keit; sie deutet mit knappen strimen an, was jenes Werk ermoglimte: Ent
sagung, freiwUliger Verzimt auf die Vielfalt der lebendigen Welt, asketismes 
Verharren in der Treue zur Arbeit. 

DaB dieses Element der stille und Konzentration kein OberhOren der Zeit 
bedeutete, kein sim-VersmlieBen oder Verstummen vor ihren politismen 
Ersmiitterungen und Entwiddungen, illustriert Ahlqvist durm den Hinweis 
auf die TeUnahme am Protest der Gottinger sieben. Idee, Gesinnungsgehalt 
und produktiver Ertrag der Lebensarbeit Grimms ersmeinen ihm von dem 
mutigen Einsatz ftir Geistesfreiheit und bUrgerlimes Remtsgefiihl nimt los
zulosen. Es war Ahlqvists eigener Drang nam nationaler Freiheit, was ihn 
Grimm als dessen Reprasentanten erkennen lieB. Der machtige Gehalt dieses 
Dranges legte sim in die Verehrung fUr den Deutsmen. Der mannhafte Btir
gerstolz, wie er eben nom aus Grimms Rede auf den gefeierten Schiller ge
kl\lflgen, sprach sich dem Finnen urunittelbar ins Herz: "unrecht ... smeint, 
wenn ein vorragender freier mann zum edeln gemacht und mit der wurzel 
aus dem boden gezogen wird, der ihn erzeugte .. . " 11 i er mag dieser Worte 
eingedenk gewesen sein, als er ihrem Geiste getreu spater seine Adoption ab
lehnte. Unehelimes Kind einer armen Dienstrnagd (Augustina Kinnunen, bzw. 
Ahlqvist) hatte er sim aus eigener Kraft homgearbeitet. Der Wille zur selbst
behauptung gegenUber dem Adel wurde ihm an der Wiege gesungen : Der 
Vater, ein junger OffiZlier aus smwedischem Geschlemt, war ein Freiherr von 
Nordenstam, spater Generaladjutant des Zaren und bekannter Staatsmann; 
der einzige Reichtum in der Armut des Mutterhauses war die finnisme Mutter
spradte. Sie trug den Sohn zu Ruhm und GroBe. Sprachwerdung als natio
nale BewuBtwerdung, den Dienst an der Sprache als Dienst an der Nation er
fuhr Ahlqvist als ureigenstes personlimes Erlebnis. Zurn Bildnis des spram
forsmers und Patrioten Jacob Grimm zog ihn eine tiefe Wahlverwandtsmaft. 
Dom ersmeint der politism-nationale Affekt des Grimmsmen Patriolismus 
'starker unterstrichen als sein ethischer Grundtrieb. Das finnische Grimmpor
trat tragt wie das Luther_ und smillerbild des 19. Jahrhunderts in Finnland 
eine kriiftige bUrgerlim-liberale Farbe. 

Im Ubrigen vervollstiindigt der e!'Ste Teil der Ahlqvistsmen skizze das 
curriculum vitae. Wo nicht anders, helfen nackte Daten und Fakta mH. Die 
vita Grimms soll dem leser im UmI'iB vor Augen stehen, dann erst der Gegen. 
stand der Huldigung personlim vorgestellt werden. Diese Aufgabe leistet der 
zweite Tell des Aufsatzes, der uns in Grimms Haus fiihrt. Hier wird zunamst 
die Gegenstiindlimkeit der Umgebung besmreibend eingefangen, der tiiglime 
Wohn- und Arbeitsraurn, dos Interieur, BUmerregal, smreiblism, Sofa, Wand
gemiiide, skuipturen. Ahlqvist gelingt es auf diese Weise, den Eindruck des 
Nahen uoo Vertrauten, gegenstandlime Atmosphare zu vermitteln. Er zieht 
Grimm nom einmal in den Bannkreis des Hauslichen und Heimismen, urn aU5 

dem engen Umkreis desto wirksamer die Weite des Herzens hervortreten zu 
lassen, die ganze Volker, aum das feme finnische, mit schopferischer Teilnahme 

17 Unkritismem Enthusiasmus fern rugt Grimm hier Smitler wegen der Annahme 
des Adelsdiploms. Rede auf Schiller am 10. Nov. 1859 ~ Kl. Smriften I 394. 
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umfalSt. Unter diesern Bezug enthiillt sim der Sinn der anekdotismen EWage, 
die in den zweiten Hauptteil der Ahlqvistsmen Skizze einfiihrt. Kind und Yolk 
gehoren zusammen. IhIer Welt vorzugsweise steht das Marmen an. Del Mar
menquell springt aus der Valkerkindheit. Die Gesmimte von dem sems- oder 
siebenjahrigen Madmen, das in Kindeseinfalt und -vertrauen den Marmen
vater aufsucht, urn ihn beim Wort zu nehmen, bereitet den folgenden Charak
terzug im Grimrnbildnis vor. Der kindernahe, das heiJlt der volksnahe Grimrn, 
der verstandnisvolle Freund aum des finnismen Volkes, wie das absdilielSende 
Zwiegespra.cn zwismen ihm und dem finnismen Gespramspartners dartut. 

Psymologisme Entwiddung, innere Bewegung fehlt dem statismen Bildnis, 
das Ahlqvist zeimnet. Charakteristisme EinzelzUge reihen sim und erganzen 
einancier, der "Gelehrte", del Patriot, del volksnahe Grimm. Die einfame 
Summe der repdisentativen Ztige ergibt das Charakterbildnis. Steigerung driickt 
sim hams tens in der Kraft und Reihenfolge der gefiihrten Strime aus. Den 
BesmluJl bildet der an Gewimt und Wiirde smwerwiegendste Zug. Auf ihn 
wird smon bei del Beschreibung des Charakterkopfes vorgedeutet: "den tiefen, 
ahnenden Slick seiner Augen kann kein Bild wiedergeben". Der Kern der 
schopferischen Existenz muB unangetastet bleiben, weil er sich der rationalen 
Betramtung entzieht. Er ist das smlemthin Nimt-Begreifbare, in Begriffe und 
Zeimen nimt FalSbare. Am SdUuJl des Berimts iiber das die geistig.politisme 
Selbstverwirklimung der finnismen Nation angehende Gespram fillt dann 
das Wort IIvanha viisas". Der greise lacob Grimm wird zum Weisen, zum 
Symbol zur Weisheit vertieften Wissens erhoben. Er rummt die armaische 
Gestalt eines Sehers und Propheten an. Die gewaltige Kraft der Intuition, 
die GeniaUta! der deutenden Ahnung ist smon in diesem friihen Bildnis von 
lacob Grirnms Gestalt zur Ansmauung gebramt. Das Wissen davon empfing 
der finnisme Portratist von Grimm selbst, dem gewissesten Kiinder der welt
literarismen Bedeutung des Kalevala, der Verehrung kommender Gesmlemter 
fur LONNROT und der beginnenden Nationswerdung des finnismen Volkes. 

Bemerkenswert ist das Streben Ahlqvists, dem Zeitkolorit das Lokalkolorit 
hinzuzufiigen. Stadtteil, StraBe, Hausnummer der Berliner Wohnung Grimms 
werden angefiihrt, selbst der Klingelzug an der TUr fehlt nimt in der Be
smreibung. Das alles ist bewuJlt gezeimnete historisme Ortlimkeit, der Hinter
grund, dem sim die Figur Grimms verbindet. Mit dem Mensmenbild untrenn
bar verknUpft ist die urngebende Raumlimkeit und HausUchkeit. Diese selbst 
wieder ein Element der Einfachheit, Ordnung, biirgerlichen Gesittung, ange
deutet aum in den Frauengestalten der namsten Urngebung, weiblimen Ideal
typen der Zeit: das sorgende Hausmiittermen, voll praktismer LebenskIugheit, 
und die GeUebte (Wilhelms), jung, arunutig, smon. Die Personen werden im 
bUrger limen Alltag gesehen und gezeimnet. Sie ersmeinen in Haustramt und 
in ungezwungenen Bewegungen, Grimm in der langen grauen Wolljacke, wie 
er sim den Stuhl zu Ahlqvist heranriickt oder vom BUmerbrett die Biimer 
holt, das zugehorige "HausstUck", die Wirtsmafterin, in der sauberen, weiBen 
Haube, wie sie den Kopf durm den TUrspalt steckt und den Besumer dem 
Hausherrn meldet. 
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Mit Recht WhIt die neueste finnische Literaturforschung verstarktes Unbe
hagen, den Dichter Ahlqvist einen Romantiker Zll nennen 18. Von den Eigen2 
schaften seines Grimmbildnisses berechtigt keines dazll, es als romantisch an· 
zusprechen. Was hier Uteratur geworden, ist ein Portrat der Biedenneierzeit, 
aus biedenneierlichem Denken und FUhlen geboren. Die klare Komposition, 
die sachlich-niichterne Beobachtung der Objekte, die greifbare Dinglichkeit, die 
Wirklichkeitsfrommigkeit, die allen au€eren Glanz verschmahende, auf Sau. 
berkeit und Korrektheit bedachte Spradte verraten einen zeidmerisdten Realis= 
mus, der al1erdings nicht urn seiner selbst willen da ist, sondem urn den Geist 
des Bildes zum Sprechen zu bringen. Von Idealitat verklarte Realitat der An
schauung einzupragen und nacherlebbar Zll rnachen, fUhlt diese Kunst sich ver
pflichtet. Was Grimm die Volkstiimlichkeit der Schillerschen Dramen erklarlich 
machte, namlidt ideale Bilder des Lebens geschaffen zu haben, das schien 
Ahlqvist an den Romanen WALTER Scons und B. s. ING'EMANNS riihmenswert. 
Die Wahrheit der IndividualiHit, die der zeidmerische Realismus seiner Skizze 
zu erfassen sucht, ist geistiger Natur. Aus Jacob Grimms Personlichkeit spra
chen den Finnen hochste Gelehrsamkeit, reinstes Arbeitsethos, freier BUrger .. 
sinn, mannhafter Patriotismus an, kurzum, die tiefste Wertschatzung Bog 
Grimm aus dem LebensgefUbI und den Idealen zu, die der Portratist in ihm 
verkorpert fand. Erhebung und Belehrung durch solche Leitbilder des Lebens 
Zll runterlassen, lag ganz im Sinne des Ansprumes, den Ahlqvist auch an die 
Dichtung stellte. 

AIs "Besuch bei Jacob Grimm" ist das Ahlqvist'Sche Grimmportr;H zu 
einem Situationsbild ausgefonnt, zu einer anekdotismen Situation, die den 
Leser zu starkerer Teilnahme und Konzentration herauszufordern vermag. 
Aber trotz dieser Entmonumentalisierung des Portrats zum Situations·, zum 
SHmmungsbild feh!t ein erhabener, reprasentativer Zug nicht. Ahlqvist er
reicht ihn durch die Groge in der Auffassung und das Gefiihl fiir die Wiirde 
der Ersmeinung Grimms, durch die klare Einfadtheit der Konturen und eine 
bei a1ler Nahe und Vertrautheit in der Darstellung streng gewahrte, pietat. 
volle Distanz. Wie aus dem finnischen Grimmbildnis nichts Aufdringliches 
sprimt, kein augenfalliger Sdunuck, keine prunkende Farbe, kein tonendes 
Pathos, keine schillernde Phrase, redet es desto iiberzeugender und eindring
licher: durch seine Bescheidenheit, seine menschliche Warme, seine aufrich .. 
lige Verehrung. 

18 Vgl. ILMARI KOHTAMAKI: August Ahlqvist suomen kielen ja kirjalIisuuden arvo_ 
stelijana (A. A. als Kritiker der £inn. Sprache u. Literatur), Diss. (Helsinki 1956) 
193 ff. 
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