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Abstract Carl Axel Gottlund (1796–1875) begann 1814 seine Studien an 
der Akademie in Turku. Beeinflusst von H. G. Porthan und der Aufklä-
rung, den Schriften Herders und der Romantik unternahm Gottlund 
1815 eigene Sammlungen finnischer Volksdichtung, bevor er 1816 seine 
Studien in Uppsala fortführte und dort mit den sog. Phosphoristen in 
Kontakt kam. In Schweden erschienen 1818 auch Gottlunds Pieniä runoja 
Suomen poijille ratoxi, von denen Hans Rudolf v. Schröter in seinen Fin-
nischen Runen (Uppsala 1819) Notiz nahm. Bereits 1817 formulierte 
Gottlund in seiner Rezension zu Fr. Rühs‘ Finland und seine Bewohner in 
der Swensk Literaturtidning den vielzitierten Gedanken eines aus fin-
nischen Nationalgesängen systematisch zu bildenden Epos, einem 
neuen „Homer, Ossian oder ein neues Nibelungenlied“. Es wurde zurecht 
angemerkt, dass die Referenz auf das Nibelungenlied während dieser 
Zeit zu den gängigen Topoi gehörte – eine Aufarbeitung der frühen Nibe-
lungen-Rezeption in Finnland und Schweden ist jedoch nicht erfolgt. 
Während er die mehrteilige Rezension schrieb, sammelte Gottlund in 
Säfsen den ersten Beleg des Sampo, den Elias Lönnrot später ins Zent-
rum des finnischen Epos Kalevala (1835) stellte – ohne auf Gottlunds 
Vorarbeiten zu verweisen, der sich u.a. auch mit Otava (1828–32) um 
Finnisch als Kultur sprache bemüht hatte. Gottlund seinerseits trat als-
bald als vehementester Kritiker des Kalevala in Erscheinung und legte 
mit Runola einen erfolglosen Gegenentwurf vor. Nicht allein in der Kon-
kurrenz um die 1850 eingerichtete Professur für Finnische Sprache 
zeigte sich auch späterhin der Antagonismus Lönnrots und Gottlunds.

Der Beitrag zeichnet den Weg der Nibelungenrezeption nach Finn-
land und Schweden in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts 
nach und arbeitet am Beispiel Gottlunds Einflüsse deutscher Strömungen 
an den Universitäten in Turku und Uppsala heraus. Eine Engführung 
der Darstellung erfolgt durch Fokussierung auf die Epenbildung auf 
der Grundlage finnischer Volksdichtung.

Keywords C. A. Gottlund, Nibelungenlied, Phosphoristen, Turkuer 
Romantik, Kalevala
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1. Einleitung
Die heute berühmten und seinerzeit prophetischen Worte Carl Axel gott-
lunds von 1817 fehlen in kaum einer Kalevala-Darstellung.1 In der ausführ-
lichen, in acht Folgen (vgl. sarjala 2020, s. 134)2 veröffentlichten Besprechung 
zur schwedischen Übersetzung von Friedrich Rühs‘ Finland [sic!] und seine 
Bewohner [Finland och Deß Inwånare, 1813] schrieb gottlund (gottlund 1817, 
sp. 394):

Der Rezensent geht so weit zu behaupten, dass, sammelte man die alten 
Nationalgesänge und bildete daraus ein systematisches ganzes, es mag 
im übrigen epos, Drama oder etwas völlig Anderes werden, so ent-
stünde daraus ein neuer Homer, ossian oder ein neues Nibelungenlied; 
und die Finnische Nationalität würde in verherrlichter Form das stau-
nen der gegenwart und der Nachwelt erwecken […]. Der Rezensent 
gesteht, dass er seiner Ansicht nach niemals einen Teil seiner Zeit bes-
ser genutzt hat als jene Zeit, die er dem sammeln dieser unschätzbaren 
Überreste der lieder und gesänge der Vorväter geopfert hat. (Überset-
zung schröder 2011, s. 246)

Den schritt zur epenkompilation machte bekanntlich elias lönnrot, der 1822 
sein studium in Turku aufnahm und 1827 seine akademische Abschlussar-
beit pro exercitio3 „De Väinämöine. priscorum Fennorum Numine“ (lönnrot 
1827) bei Reinhold v. Becker geschrieben hatte – wie Becker in seinem mehr-
teiligen Aufsatz „Wäinämöisestä“ (1820) hatte lönnrot hier Dichtung über 
Väinämöinen zusammengetragen und kombiniert (vgl. Niedling 2022, s. 194). 
Nach ausgedehnten sammelreisen ab 1828, mit der Vorstellung Homers nach 
der Theorie Fr. August Wolfs und dem Vorbild der edda erschien in einem 

1 Allein in Honko 1990 wird das Zitat neben Fromm (s. 97, s.u.) in drei weiteren 
Beiträgen explizit erwähnt; vgl. Honko s. 192; Voigt s. 249 und laugaste s. 269. Aktuell 
bei sarjala 2020, s. 161 – wo interessanterweise das Nibelungenlied nicht aufgezählt 
wird sowie Anttonen 2022, s. 458.

2 pulkkinen 2003, s. 66.
3 Vgl. https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=13705. letzter Zugriff am 

16.03.2022.
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mehrstufigen Prozess 1835 das heute sogenannte Alte Kalevala (vgl. Niedling 
2022, s. 193–197).

In seinem Aufsatz zum Kalevala und Nibelungenlied (Fromm 1990) ging 
Fromm auch der Frage nach, ob das Nibelungenlied irgendeinen Einfluss 
auf den entstehungsprozess des Kalevala ausgeübt habe (vgl. Fromm 1990, 
s. 93–97). Nach dem Zitat von gottlund 1817 kommt Fromm zu dem schluss 
(Fromm 1990, s. 97):

es ist offensichtlich, dass der Vergleich mit dem Nibelungenlied zum 
allgemeinen gedankengut der damaligen Zeit gehörte, und lönnrot 
hat sich, wie die meisten anderen auch, zweifellos einen großen Teil 
seines Wissens aus zweiter Hand angeeignet.

Der folgende Beitrag möchte den Weg des Nibelungenliedes zum ‚allgemei-
nen gedankengut‘ in der schwedischen Romantik nachzeichnen und damit 
verbunden den Beitrag gottlunds im Vorfeld des entstehungsprozesses des 
Kalevala hervorheben.

2. Die Romantik in Schweden
Die Romantik erreicht skandinavien nach traditioneller Darstellung durch 
den Naturphilosophen Heinrich steffens, der 1802 von Jena, wo er Kontakt 
mit den Brüdern schlegel, Tieck, Novalis und insbesondere schelling hatte, 
nach Kopenhagen zurückkehrte und dort u.a. Adam oehlenschläger beein-
flusste. Oehlenschlägers „programmatisches Gedicht“ Guldhornene von 1803 
gilt als Beginn der dänischen Romantik (vgl. glauser 2016, s. 133f.). 

Auf einer ausgedehnten Auslandsreise traf oehlenschläger 1806 in Wei-
mar auf goethe, bei dem er das „eben herausgekommen[e]“ Nibelungenlied 
hörte (grimm 2011, s. 4f.).4 Mit Nordiske Digte (Nordische gedichte, 1807) 
nimmt oehlenschläger „eine Vorreiterrolle in der Wiederbelebung der skan-
dinavischen literatur des Mittelalters ein“; mit den folgenden Dichtungen 

4 Friedrich Heinrich von der Hagens Ausgabe des Nibelungenliedes erschien 1807, 
aber proben davon wurden 1805 im Märzheft der Eunomia veröffentlicht, vgl. 
Fröschle 2022, s. 459.
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entfaltet sich eine einflussreiche literarische Produktion, in der er „mit unter-
schiedlichen metrischen Vorgaben aus dem Mittelalter und einer einheimi-
schen volkstümlichen Tradition spielt“ (glauser 2016, s. 177). Die Nibelungen
strophe wird von oehlenschläger durch den Zyklus Helges Eventyr in die 
nordeuropäische literatur eingeführt und ebenso wie die Thematisierung 
nordischer sagenstoffe von den schweden esaias Tegnér5 und per Daniel 
Amadeus Atterbom übernommen (vgl. Bandle 2005, s. 1422). 

Die Romantik entfaltet sich in schweden einige Jahre später als in Däne-
mark und manifestiert sich in zwei Kreisen: Aus dem 1807 von Atterbom 
gegründeten „Auroraförbundet“ geht in uppsala die nach ihrem publika-
tionsorgan Phosphoros (1810–1813) bezeichnete gruppe der Phosphoristen 
hervor, zu deren Vertretern neben Atterbom auch lorenzo Hammarsköld 
und Vilhelm Fredrik palmblad (vgl. glauser 2016, s. 134) zählen. Die phos-
phoristen orientierten sich an der Jenaer Romantik bzw. der Naturphiloso-
phie schellings (vgl. pulkkinen 2003, s. 52). Neben der namengebenden Zeit-
schrift sind auch Hammarskölds Polyfem (1809–1812), der Poetisk Kalender 
(1811–1821) sowie die Swensk LiteraturTidning (1813–1824) den phosphoris-
ten zuzurechnen. eine stärker nationalromantische Ausrichtung ist charak-
teristisch für die stockholmer Vereinigung des Götiska förbundet um erik 
gustav geijer, Arvid August Afzelius und per Henrik ling. Ihre Zeitschrift 
war die von geijer herausgegebene und zwischen 1811 und 1824 erschienene 
Iduna (vgl. pulkkinen 2003, s. 52f.; glauser 2016, s. 177). In Dänemark und 
schweden kommt es in dieser Zeit auch zur sammlung und Veröffentlichung 
von Volksdichtung (glauser 2016, s. 178):

Die Wiederentdeckung des norrönen erbes geht mit sammlungen von 
skandinavischen Volksliedern und Balladen einher. Im Anschluss an 
die Folkeviser (Volkslieder), die Rahbek 1812–14 in Dänemark ver-
öffentlicht, folgen Svenska folkvisor (1814–17; Volkssagen und Volks-
lieder aus schwedens älterer und neuerer Zeit, 1842) von geijer und 

5 esaias Tegners Frithiofs saga (1825, teilweise bereits 1820 und mit Frithiof kommer 
till Kung Ring auch im Versmaß der Nibelungenstrophe in Iduna, der Zeitschrift 
des Götiska Förbundet veröffentlicht), war u.a. von oehlenschlägers Helge (1814) 
beeinflusst.
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Arvid August Afzelius und die Svenska fornsånger (Alte schwedische 
lieder, 1834–42) von Adolph Ivar Arwidsson.

3. Die Akademie in Turku zwischen Porthan und der Turkuer Romantik

3.1. Carl Axel Gottlund: Kindheit und Jugend im Geist der Aufklärung
Die Heimat des 1796 geborenen Carl Aksel gottlund war Juva, wo sein Vater 
Matthias gottlund das Amt des gemeindepfarrers ausübte. Matthias gott-
lund war während seiner akademischen Ausbildung in Turku student Hen-
rik gabriel porthans gewesen und wurde auf diese Weise durch die Aufklä-
rung beeinflusst (vgl. Rantala 2015, S. 60; Pulkkinen 2003, S. 3).

Zum Wesen der Aufklärung gehörte die Auffassung, dass alles Wissen 
bereits in der Welt vorhanden und vom Menschen aus den offensichtlichen 
Fakten ableitbar war. Die Natur und die geschaffene Welt wurden als system 
betrachtet, das der Mensch erfassen konnte – weniger durch phantasie, als 
durch Vernunft und Arbeit, durch sammeln und ordnen des Wissens. Dieses 
wissenschaftliche Ideal zeigte sich etwa im botanischen Modell Carl von lin-
nés ebenso wie in der Mythologia Fennica Christfrid gananders, die dieser 
1789 in Form einer enzyklopädie anlegte (vgl. pulkkinen 2003, s. 36). Henrik 
Gabriel Porthans (1739–1804) Einfluss, seit 1777 ordentlicher Professor für 
Rhetorik und poesie an der Turkuer Akademie, war in allen geisteswissen-
schaftlichen Bereichen der universität dominant. er war Vertreter der Auf-
klärung, nahm jedoch auch Akzente der Romantik vorweg, in dem er sich 
in Auseinandersetzung mit Herder auch der Forschung und sammlung von 
Volksdichtung widmete (vgl. pulkkinen 2003, s. 37). so gilt porthan sowohl als 
Vater der kritischen Geschichtsforschung wie der finnischen Volksdichtungs-
forschung und stand u.a. in engem Kontakt mit August ludwig schlözer (vgl. 
Nikula 2005, s. 27; Mrozewiecz 2009, s. 102).

gottlund besuchte ab 1810 – wie die führenden protagonisten der spä-
teren Turkuer Romantiker – auch das gymnasium in porvoo (vgl. sarjala 
2020, s. 41–44). Dort hatte er u.a. umgang mit Abraham poppius sowie Anders 
Johan sjögren, dessen literarische Interessen auch ihre Wirkung auf gottlund 
entfalteten. Zur lektüre gehörten etwa im Jahr 1812 neben Zeitungen und 
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Zeitschriften wie Åbo Tidningar, Stockholms Posten, Herders Adrastea auch 
die publikationen der schwedischen Romantiker Phosphoros, Polyfem und 
Poetisk Kalender sowie deutsche Klassiker wie goethe, schiller und Wieland 
(vgl. Heikinheimo 1933, s. 62–79).

3.2. Studienzeit in Turku
gottlund begann im Herbst 1814 sein studium an der Akademie in Turku, 
also vor dem Beginn der eigentlichen Turkuer Romantik.6 Hier lassen sich 
an der schwelle des 18./ 19. Jahrhunderts zwei aufeinanderfolgende eigene 
Phasen der Beschäftigung mit finnischer Volksdichtung fassen:  eine erste 
Welle um den Kreis um porthan und  davon abgegrenzt eine weitere um 
sjögren/ poppius/ gottlund/ Arwidsson u.a. in den 1810ern (vgl. sarjala 2020, 
s. 155–158). Diese begann mit einem schwur (sarjala 2020, s. 157):

sjögren und poppius, die sich am gymnasium in porvoo kennen-
gelernt hatten, versprachen einander schon in ihrem ersten studien-
jahr in Turku 1814, im sinne Herders Volkserzählungen und -dich-
tungen zu sammeln, die für die erforschung der Zeit der Vorväter 
genutzt werden können.7

Den beachtlichen literaturkonsum seiner gymnasialzeit setzte gottlund auch 
während seines studiums fort: Zwischen seiner Immatrikulation in Turku 
und seinem Wechsel nach uppsala kaufte er über 70 Werke, darunter phi-
losophische Werke, gananders Mythologia Fennica sowie die Zeitschriften 
der Phosphoristen und des Götiska förbundet: Phosphoros (1811–1813), die bis 
1815 erschienenen Ausgaben des Poetisk Kalender und Iduna (I–V) (sarjala 

6  „Die Turkuer Romantik dauerte offiziell nur zehn Jahre (1817–1827), beginnend mit 
der ersten Ausgabe von Aura und endend mit dem Turkuer stadtbrand.“ (pulkkinen 
2003, s. 52).

7 sarjala 2020, s. 159 erwähnt auch das Ziel der Veröffentlichung dieser sammel-
ergebnisse.
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2020, 53f.; vgl. auch pulkkinen 2003, s. 53f.; Heikinheimo 1933, s. 100f.).8 Vor 
der Fragestellung dieses Beitrags wird daraus eine kleine Auswahl betrachtet:

In der ersten Ausgabe des Phosphoros schreibt per Daniel Amadeus Atter-
bom (Atterbom 1810) eine Rezension über Fr. Asts Öfversigt af Poesiens His
toria, in der er Homers Heldengesänge („Homeriska Hjeltesångerna“, s. 123), 
das Lied der Niebelungen (s. 124, als Beispiel einer rein epischen, modernen 
Heldendichtung)9 sowie „Ossians elegiska romanzer“ (s. 126) erwähnt. Diese 
Rezension wird wiederum in der Swensk Literataturtidning 8/1813 (sp. 155) 
positiv hervorgehoben und im 13. Heft desselben Jahres (sp. 359) werden das 
„Lied der Niebelungen och das Heldenbuch“ erwähnt (ohne Verfasser 1813; 
Rezension Phosphoros I und II/1812).

In Iduna V findet sich der bemerkenswerte Beitrag von Lorenzo Hammars-
köld (Hammarsköld 1814). Dieser richtet sich vehement gegen die Darstellung 
des schlözer-schülers Friedrich Rühs und dessen Werk Über den Ursprung 
der Isländischen Poesie aus der Angelsächsischen (1813). Die „gezielte Abwer-
tung der nordischen Überlieferung“ (Roling 2020, s. 815) suchte Hammarsköld 
energisch zu entkräften (Roling 2020, s. 821): „Keine der hanebüchenen eng-
lischen Mythologien des vormaligen Greifswalders [= Rühs] beruhten, wie 
der spätere literaturhistoriker und königliche Bibliothekar [Hammarsköld] 
betont, auf einer wirklichen grundlage; die Vorwürfe des archaischen Bar-
barismus und die Indianervergleiche waren schlicht eine Frechheit. [...]“ Für 
eric gustaf geijer schließlich hatten Müller und Hammarsköld alle Anwürfe, 
die sich gegen die Autorität der edda gerichtet hatten, damit abgeschmettert“ 
(Roling 2020, a.a.o.). Das Nibelungenlied war hierbei eine wichtige Referenz.10

In der einleitung der Svenska folkvisor (Geijer und Afzelius 1814) findet 
sich (s. XXVf.) folgende Aussage:

es gab eine ältere Volksdichtung [als die christliche], aus dem saga-
Alter stammend, in ihrem Kern heidnisch, rein heroisch und episch; 

8 Die detaillierteste Auflistung bietet Heikinheimo 1933 (a.a.O.). Der Hinweis auf 
geijers/ Afzelius‘ Svenska folkvisor findet sich bei Heikinheimo 1933, S. 118f.

9  „Rent episka, enligt det enkla begreppet af epos, äro af moderna hjeltedikter endast 
das Tyska Lied der Niebelungen, Ariostos Orlando furioso, goethes Hermann und 
Dorothea, och Fr. schlegels Roland.“ (ebd.).

10 Der Verweis auf das Lied der Niebelungen erfolgt auf seite 88.
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gedächtnis, das in Verbindung mit der großen Völkerwanderung 
steht und sein Zentrum in den skandinavischen Mythen und sagas 
hat. Diese letzteren haben ihre Wurzeln bis in das Herz europas 
ausgedehnt und sind in Deutschland in einer christlichen, oder viel-
mehr christianisierten sage verbreitet worden, deren Überbleibsel 
die epische Dichtung Lied der Niebelungen ist, die sich noch auf die 
nordische heidnische schlachtsage bezieht, [...]. Im Allgemeinen, 
wenn die Romanze [romansen] lied und saga in der vollkommensten 
Verschmel zung ist, kann man sagen, dass der Norden ihr das epische 
und der süden das lyrische element gegeben hat [...]11

Der Darstellung ist demnach ein vorchristliches heroisches saga-Alter zu 
entnehmen, das sich in der Volksdichtung niederschlug, seine inhaltlichen 
Wurzeln in Form von Mythen und sagen im Norden hatte, dem das epische 
element eigen war und von wo aus sich die Dichtung ausbreitete. Dem rein 
Heroischen auch der finnischen Dichtung kommt in der Argumentation Gott-
lunds in der Rezension der schwedischen Version von Rühs eine tragende 
Bedeutung zu (vgl. pulkkinen 2003, s. 66–70).

sowohl im Phosphoros, als auch in der Swensk LiteraturTidning, als auch 
in der Iduna sowie in geijers und Afzelius‘ Svenska Folkvisor hatte also gott-
lund bereits während seiner studienzeit in Turku vom Nibelungenlied in 
verschiedenen Kontexten vernommen – aus zweiter Hand, wie Fromm im 
obigen Zitat für lönnrot postulierte.

In Kenntnis des schwurs von poppius und sjögren12 (s.o.) und unter dem 
Einfluss seiner Lektüre sammelte er 1815/16 um Juva Volksdichtung und 

11  „Det fans en äldre, till sin grund hednisk, från saguåldern, rent heroisk och episk, 
minnen, som stå i gemenskap med den stora folkvandringen och hafva sin 
medelpunkt i skandinaviska myter och sagor. Dessa senare hafva sträckt sina rötter 
in i hjertat af europa, och i Tyskland uppskjutit i en kristlig, rättare sagdt, kristnad 
saga, hvaraf den episka dikten lied der Niebelungen är en lemning, som ännu 
hänvisar på den nordiskt hedniska kämpesagan, [...]. I allmänhet, om romansen är 
sång och saga i fullkomligaste sammansmältning, kan man säga att norden gifvit det 
episka och södern det lyriska elementet dertill [...]“

12 sjögren erwähnt in seinen Tagebuchaufzeichnungen 1814 an einer stelle das 
„lied der Niebelungen och das Heldenbuch“ (Branch/Häkli/leinonen 2020, s. 
614), die ihren Weg nach Island gefunden hätten, dort skandinavisiert worden, in 
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legte damit eine sammlung an, die in ihrem umfang erst von der sammel-
tätigkeit elias lönnrots übertroffen wurde. Bei seiner Abreise zum studium 
in uppsala nahm gottlund eine sammlung von ca. 150 Beschwörungen (loit-
sua) 100 alte und 90 neue Runen (runoa), 30 lieder (lauluja) 50 Kinderreime 
(lorua) und andere Formen der von ihm gesammelten Dichtung mit (vgl. 
sarjala 2020, s. 159).

3.3. Studienzeit in Uppsala
Im August 1816 erfolgte gottlunds Immatrikulation an der universität in 
uppsala13 und schon im september traf er durch einen glücklichen Zufall 
palmblad, einige Wochen später durch dessen Vermittlung auch Atterbom 
(vgl. pulkkinen 2003, s. 63; sarjala 2020, s. 132). so erhielt gottlund schnell 
Zugang zum inneren Kreis der phosphoristen und hörte an der universität 
Vorlesungen bei geijer. Zwei seiner gedichte wurden 1816 zur Veröffent-
lichung in den Poetisk Kalender angenommen und 1817 publiziert. Über 
die Qualität weiterer gedichte gottlunds kam es bald zum Zerwürfnis zwi-
schen gottlund und den phosphoristen, zuvor hatte gottlund jedoch den 
Rezensions auftrag für die schwedische Ausgabe von Rühs‘ Finnland-Buch 
erhalten (vgl. pulkkinen 2003, s. 64–66; sarjala 2020, s. 134.).

Die ausführliche Besprechung Rühs‘ inklusive der eposidee erschien im 
selben Jahrgang der Swensk LiteraturTidning wie lorenzo Hammarskölds 
Besprechung des von Arwidsson herausgegebenen Turkuer Aura-Kalenders 
(Hammarsköld 1817). Hier bemängelte Hammarsköld u.a., dass die Heraus-
geber die Chance einer Veröffentlichung uralter finnischer Nationalliteratur, 
sprich Volksdichtung ungenutzt ließen (vgl. sarjala 2020, s. 63–70). gleich-
wohl lagen die Sammelprojekte finnischer Volksdichtung vor; die im Umfang 

ungebundenem stil übersetzt und in „nörröner Zunge“ imitiert worden seien. Der 
eintrag beginnt auf seite 611 ”Romanens Historia (ur svensk litt. Tidn. för 1813 
No 23 i anledning af Recens. öfver phosphoros 1812 No 11)”. unmittelbar davor 
hatte sjögren den Besuch gottunds und die übliche einsicht in dessen „scriptum“ 
vermerkt.

13 Vgl. den eintrag in der studentenmatrikel unter https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/ 
henkilo.php?id=12703 (letzter Zugriff am 16.03.2022).

NeupHIlologIsCHe MITTeIluNgeN — II CXXIII 2022
Christian Niedling • Lönnrots Werk und Gottlunds Beitrag – Zum Einfluss  

der Romantik auf die entstehung des Kalevala

https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12703
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=12703


129

beträchtliche Gruppe der finnischen Studierenden in Uppsala14 hatte eine 
eigene Identität entwickelt und erhielt anspornende Impulse etwa durch 
die Veröffentlichung des zweiten Teils der Svenska folkvisor 1816 sowie 
Atterboms ausführliche Ausgabe von Svenska Fornsånger („Nordmanshar
pan“, I–LXIV) im Poetisk Kalender desselben Jahres (vgl. saarelainen 2014, s. 
160f.; Ammondt 1983, s. 30–70). Dem folgte 1818 endlich gottlunds anonym 
erschienene Ausgabe von Pieniä runoja Suomen poijille ratoxi (I. Teil) (gott-
lund 1818), der ersten – allerdings sehr bescheidenen – Veröffentlichung fin-
nischer Volkslieder.15

Am ende dieses Jahres gelangte der 20-jährige bereits promovierte Jurist 
Hans Rudolf von schröter, nach uppsala. Nach Übersetzungen von schwedi-
schen Romantikern wurde sein Interesse sehr bald auf die finnische Volks-
dichtung bzw. deren Mangel an publizierten Dokumenten gelenkt16 und mit 
Hilfe eines „finnischen Dichtungskomitees“ um Aminoff, Pippingsköld sowie 
bald auch v. Becker, Arwidsson, poppius sowie gottlund nahm v. schröters 
publikationsprojekt rasch konkrete Formen an. gottlund steuerte neben 
Texten aus seinen Pieniä runoja auch unveröffentlichtes Material bei, das 
er offenbar für v. schröter ins schwedische übersetzte (vgl. sarjala 2020, s. 
164f.); darüber hinaus scheint er mündlich die Informationen für v. schrö-
ters Vorwort und abgedruckten Melodien geliefert zu haben (vgl. pulkkinen 
2003, s. 77f.). umso größer muss die Verbitterung gewesen sein, als mit dem 
erscheinen der Finnischen Runen (schröter 1819) und deren positiver Rezep-
tion in schweden (Hammarskölds Besprechung in der Swensk LiteraturTid
ning), Finnland (Arwidssons Besprechung in Mnemosyne) und Deutschland 
(vgl. Häntsch 2010) v. schröter den Beitrag der anderen verschwieg und gott-

14 gottlund berechnete die Zahl der in uppsala studierenden Finnen zwischen 1801 
und 1822 auf 86, vgl. sarjala 2020, s. 132.

15 gottlunds Freund poppius etwa betrachtete die Ausgabe als missglückt und schwach 
(vgl. sarjala 2020, s. 161). Nach Angaben pulkkinens, der auf gottlunds Aufzeichnun-
gen verweist, ging es gottlund vordergründig um ein Volksbuch ohne wissenschaft-
lichen Anspruch – auch, um die Dichtung zu bewahren. gottlund hatte 1815 bei sei-
nen sammlungen bemerkt, dass seine gewährsleute bereits vorwiegend neuartige 
gesänge präsentierten und die traditionelle Dichtung im Kalevala-Metrum erst auf 
Drängen des sammlers vortrugen (vgl. pulkkinen 2003, s. 74).

16 Vgl. für den Zusammenhang mit Hammarskölds Besprechung des Aura-Albums 
sarjala 2020, s. 162–167.
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lund in ungünstigem licht dargestellt wurde (vgl. schröter 1819, s. 138). um 
die Bedeutung dieses Werkes eines Deutschen, das zweisprachig in schweden 
erschien, hervorzuheben, sei auf die zutreffende Anmerkung sarjalas ver-
wiesen, dass eine ereigniskette von schröters verdeutschter gedichtsamm-
lung der Turkuer Romantiker zur Zusammenstellung des Kalevala führte 
(vgl. sarjala 2020, s. 168).

Vor dem erscheinen des Kalevala veröffentlichte gottlund das mehrbän-
dige Werk Otava, das zum „Grundstein der finnischen Literatur werden sollte, 
die finnische Sprache in allen Bereichen ebenso anpassungsfähig erscheinen 
ließ wie die anderen Kultursprachen.“ (pulkkinen 2004). Der stellenwert des 
projekts wird erkennbar, wenn man bedenkt, dass es vor Otava (1828–1832) 
„in Finnland nur religiöse literatur und in geringerem Maße Wirtschafts- 
und Rechtsliteratur sowie ‚unterhaltungsliteratur‘, Volksarchive und einige 
Bücher von schriftstellern wie Jaakko Juteini“ gab  (pulkkinen 2003, s. 86). 
Die Wirkung von Otava, das gottlund als erstes bedeutendes literarisches 
und populärwissenschaftlichen Werk in finnischer Sprache quasi im Allein-
gang erarbeitet hatte, nahm bereits nach dem erscheinen des Kalevala rapide 
ab. Immerhin trug es maßgeblich dazu bei, dass gottlund – der 1834 ohne 
universitätsabschluss nach Finnland zurückkehrte – 1839 eine Anstellung 
an der universität erhielt (vgl. pulkkinen 1999).

4. Gottlund und Lönnrot: ein Ausblick
Im Jahr 1840 bereitete sich die nach Helsinki verlegte universität auf ihr 
200-jähriges Bestehen vor. Aus diesem Anlass veröffentlichte sie ein epos 
ihres neuen Universitätslektors für finnische Sprache: Gottlunds Runola. 
Dieses Werk sollte lönnrots Kalevala in den schatten stellen, das gottlund 
kritisierte: Durch lönnrots eingriffe sei es eher literarisches produkt als 
authentische Volksdichtung (vgl. Anttonen 2015, s. 60). Runola sorgte jedoch 
mit für die damalige Zeit allzu freizügigen Dichtungen dafür, dass gottlunds 
Ruf in der Öffentlichkeit zu sinken begann. Nachdem 1850 die professur für 
finnische Sprache eingerichtet worden war, bewarb sich Gottlund mehrmals 
vergeblich in den Ausschreibungen – nach Matias Aleksanteri Castrén war 
es lönnrot, der an seiner statt auf die stelle berufen wurde.
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Die agonale Beziehung zwischen lönnrot und gottlund ist bekannt, hat 
aber auch in jüngerer Zeit noch zu Auseinandersetzungen geführt (vgl. Apo 
2009; Anttonen 2015, s. 57f.) und bei einigen interessanten Fragen lässt 
sich keine eindeutige Antwort finden (vgl. Nivala 2019). Gottlunds heute so 
berühmtes Zitat will elias lönnrot nicht gekannt haben – in seiner Vorrede 
zum Alten Kalevala (lönnrot 1835, s. III) schreibt er, das epos als Kompila-
tion sei seine von gananders Mythologia Fennica (ganander 1789) inspirierte 
Idee gewesen und seines Wissens nach habe niemand zuvor diese Möglich-
keit erwähnt (vgl. Anttonen 2015, s. 58).17 Dass lönnrot gottlunds Artikel 
nicht kannte, muss allerdings als unwahrscheinlich gelten – in lönnrots De 
Väinämöine priscorum Fennorum Numine von 1827 taucht der Verweis auf 
gottlunds Artikel keineswegs klandestin, sondern an sehr prominenter stelle 
auf – nämlich gleich auf seite 1, in der ersten Fußnote (lönnrot 1827, s. 1).18 
Darauf weist wiederum gottlund schon 1847 hin (vgl. Nivala 2019).

5. Zusammenfassung
Aus der perspektive der Romantiker nahmen Volk und Vaterland eine zent-
rale Bedeutung ein – insbesondere, wenn auch der politische ereignishori-
zont berücksichtigt wird, der 1809 zur Trennung von schweden und Finn-
land geführt hatte. Gerade in dieser Situation fielen die Gedanken Herders 
zur Volksdichtung, mit denen sich bereits porthan auseinandergesetzt hatte, 
auf besonders fruchtbaren Boden.

Carl Axel gottlund erhielt durch sein elternhaus und sein studium in 
Turku Anregungen sowohl durch die Aufklärung wie durch die über schwe-
den vermittelte Romantik. er war aufgrund dieser Impulse zu seiner Zeit 
einer der bedeutendsten Sammler finnischer Volksdichtung vor Lönnrot, 
mit dem ihn zunächst ein freundschaftliches Verhältnis verband, das aber 

17 esipuhe, lönnrot 1835, s. III: „Näitä runoja olen kokenut johonkuhun järjestykseenki 
saatella, josta siis työstäni lienee tili tehtäwä. Koska tiettyäni kukaan sitä ei ennen 
ole yrittänytkään elikkä ees sanalla maininnut, niin kertonen esiksi millä tawalla 
minä siihen tuumaan puutuin.”

18 Der Hinweis „Swensk Literatur-Tidning a. 1817 p. 372 sqq.” lässt u.U. die Möglichkeit 
zu, dass lönnrot die Fortsetzung ab sp. 385, in der gottlunds Zitat steht, nicht zur 
Kenntnis genommen hatte.
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zunehmend in Konkurrenz umschlug. Die sammlungen unternahm gottlund 
bereits systematisch ab 1815 während seiner Turkuer studienzeit in seiner 
Heimatregion Juva, später auf Reisen zu den so genannten Waldfinnen ab 
1817 in schweden.

gottlund war es, der – in Verbindung mit Homer, ossian und dem Nibe-
lungenlied – den gedanken eines epos auf der grundlage von Volksdichtung 
formulierte. Dieses projekt verwirklichte elias lönnrot, ohne dass sich mit 
letzter gewissheit zeigen lässt, in welchem Ausmaß er von gottlunds gedan-
ken wusste oder von ihnen beeinflusst wurde. Lönnrots Kalevala stellte auch 
gottlunds ambitioniertes projekt otava in den schatten, das dieser als Funda-
ment einer finnischen Bildungssprache und zur Würdigung der finnischen 
Dichtung und Mythen initiiert hatte.

Die Beschäftigung mit Carl Axel gottlund erfolgte vor der ursprünglichen 
Fragestellung, wie das Nibelungenlied an seine stelle neben ossian und 
Homer in die Rezension des Jahres 1817 kam. es konnte gezeigt werden, dass 
gottlund über den Kontakt mit den schriften (und später den protagonisten) 
der phosphoristen Kenntnis vom Nibelungenlied erlangte. Zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts wurde das Nibelungenlied, das wie die Jenaer Romantik über 
Adam oehlenschläger seinen Weg nach schweden fand, als Beispiel eines aus 
Volksdichtung hervorgegangenen epischen Werkes betrachtet. Homer und 
ossian waren 1817 etablierte Referenzen epischer Dichtung, mit dem Beispiel 
Nibelungenlied wurde ein den Zeitgeist spiegelndes Beispiel hinzugefügt. so 
bleiben – auch das ist gottlunds Beitrag – Nibelungenlied und Kalevala in der 
Rezeptionsgeschichte verbunden.

CHRIsTIAN NIeDlINg

uNIVeRsITÄT HelsINKI
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