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ten; konnte er sie dem Hessen WINKEL
MANN eigenhandig zusenden. so hat er 
es bei dem groBen und smon beriihmt 
gewordenen Untemehmen im Frankfur. 
ter Ausland vielleimt vorgezogen, seine 
Besmreibung als anonymen Beitrag, 
etwa dUf(h einen MitteIsmann zugehen 
zou lassen. 

• 
50 wirft die Neuausgabe smon bei 

diesem er.sten Bande eine Reihe gewidt_ 
tiger Fragen auf, die tief in die kultur
geschimtliche Situation dieser Obergangs
zeit hineinfiihren. Die Ausstattung ist 
aufs beste geeignet, ihnen nad\Ziugehen 
und damit ebensosehr dem Liebhaber 
wie dem Fachmann zu dienen. Die Wie. 
dergahe der Bilder ist vortrefflichi die 
Aufgabe, das Handwerklh'ne eines alten, 
selbst in der damaligen .Massenpro
duktionM noch individuell gestalteten 
Kupferstichs klar und substantieU zu 
bewahren, ist aufs beste geltsst - die 
lange Verlagstradition auf dem Gebiet 
des groBen Tafelwerks ist ihr offensicht
lich Z'ugute gekommen. WILHELM NIE. 
MEnRS Namwort gibt eine umfassende 
und dabei iibersidttlime Einfiihrung in 
das Werk und den Arbeitskreis, um 
aum dem fernerstehenden Leser das Ver
standnls fUr Entstehen und Charakter 
dieser so bekannten und im Grunde 
doch wenig gekannten Publikation zu 
ertsffnen. 
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Es ist eine Leistung, die erregend 
aktuell wird. Wie zu MtRlANS Zeit hat 
der Krieg wieder ein unersetzbares Stiidc 
alter Stadtbilder vemichtet, nom sinn
loser und griindlimer als damals. Aber 
noch folgenschwerer wird sim vieUeicht 
der gegenwlirtlge und in seinen Aus_ 
wirkungen smwer zu tiberschauende 
Strukturwandel unserer Wirtschaft und 
SOzialordnung in dem iibriggebliebenen, 
an -slm immer nom recht stattlichen 
Rest bemerkbar mamen. Einzelne Zime_ 
lien, die im Reisefiihrer bestemt sind 
und die jeder fortsrnrittlime Zeitgen05se 
kennen muB, werden amtlidt oder sogar 
auf Kosten der Wirhchaft gesmUtzt, 
aber das Ganze ~rscheint vogelfreier ats 
je zuvor, alien Bemiihungen um Heimat. 
schutz und Denkmalpflege zum Trotz. 
Noch ht es nicht zu spat, nom kann 
wertvollstes Kulturgut ohne ~rhebliche 
Miihe und Opfer, oft nur mil etwas 
Nachdenken und gutem Wi1len gerettet 
werden. Kann das neue Unternehmen 
... Merian" nimt eine wesentliche Hilfe da
zu leisten 7 Mithelfen, daB diese Erkennt
nis und ihre Folgerungen Hefer und 
namhaltiger all bisher in die Praxis, in 
Parlamente und Kommunalverwaltungen 
und alle sonst beteillgten Kreise ein
dringt7 Wenn Ihm das gelingt, hat der 
neue .,Merian" wohl seine wimtigste und 
nom 'Sehr namdrUddich zu beamtende 
Aufgabe getan. Claus Cramer 

Aus der Welt der BrUder Grlmm 

Ein Forschungsbericht 

Am 20. Dezember 1859 ist W i I • anders bewegte als setn um mehr als 
h elm G rim m im 75. Lebensjahre ein lahr alterer Bruder lacob. Grade 
gestorben. In hohem Alter. wenn man dies hat erleimtert, daB die BtUder bis 
bedenkt, da8 er seit liinglingsjahren zum Tode Wilhelms in ungettUbter 
seine Lebensweise einer geflihrdeten Ge- Freundschaft zusammenblieben. Mit der 
sundheit angleichen muBte. Geholfen Offenheit eines liebenden Herzens hat 
hat ihm seine heilere Natur, die sich lacob das, was den Bruder von mm 
in der Stille seines Gelehrtendaseins unterschied i in der MRede auf Wilhelm 
das ihr GemaBe durm ruhiges Abwagen GrimmM vom 5. luli 1860 freigelegt. Ein 
sicherte. Man darf daher ntcht liber- wegweisender Merksatz (in lacobs 
sehen, daB er sich in bedeutenden ZUgen Smreibweise): "seine ganze art war 
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weniger gestellt aut erfinden als aut 
ruhiges, sicn.eres in sich ausbilden,H Es 
ha t drum besonderen Reiz, das leben 
des versonnenen Wilhelm unabhangig 
vom Leben des genialisch-unruhigen 
lacah namzuzeichnen. Gerichtet auf 
diese Aufgabe, sucht WIJ.HUM SCHOOF 

das personliche Leben Wilhelms frei
zuiegen, wie es vcn ihm auBerhalb der 
gelehrten Arbeit im Verkehr mit Freun
den und Freundinnen geIebt warden ist. 
Beim Anfiihren dieses Bumes, das nach
drUcklkh an den 100. Todestag des dem 
Hessenland entstammenden Gelehrten 
erinnern will, muB daher der Untertitei 
stets mitgenannt werden: ,Wilhelm 
Grimm - Aus seinem Leben'l, Das Var
wort bemerkt, daB Hgedrucktes und un
gedrucktes QuellenmaterialH benutzt 
werde, das "weniger oder nicht be
kannt", aber fUr Wilhelms "lauteren 
Charakter" bezeidmend sei. 5chon darin 
liegt, daB wir eine Art H a u s b u c h 
zu erwarten haben, das durch Belege 
zu spremen sumt, wie sich denn aum 
ScHOOF nkht als Verfasser, sondern als 
Herausgeber nennt. 

5cHOOF hat in jahrzehntelanger Ar
beit die personIimen Verhaltnisse der 
Brtider durch Urkundlimes aufzulimten 
gesucht. Er gehort auch zu den wenigen, 
die sirn mit dem NamlaB der Brtider 
vertraut gemacht haben. So ist fast 
selbstverstandlich, daB aum der Kenner 
der Grimms gefordert wird. Dies gilt 
selbst daim, wenn er auf Grimmworte 
stoBt, die aus bekannten 5ammlungen 
ausgezogen sind. Denn wer begrtiBt 
nicht gern alte Freunde in neuer Umge
bung? Und dom wird der aufmerksame 
und empfindlime Leser nimt selten im 
Behagen gestort, aum wenn er betont 
wissensmaftliche Ansprtime aussmaltet. 
Das ist smon etwas durm den Aufbau 
des Erinnerungsbandes mitbedingt. Fiinf-

• 

Kleine Beitrilge 

zig Kurzaufsatze sind in fUnf Abschnitte 
gebtindelt : neun unter "Kindheit und 
lugend (1786-1805}", se<:hsundzwanzig 
unter "Kassel (1805-1829)", sieben 
unter "Gottingen {1829-1838}" , einer 
unter "Wieder in Kassel {1838-1841}" i 
nO<hmals sieben unter "Berlin {1841 bis 
1859)". 5mon auBerlim fallt auf, daB 
der Absmnitt ,..Kassel (1805-1829)" fast 
soviet Raum beansprumt wie die ande
ren zusammengenommen. Diese unhar
monisme Gliederung tritt nicht nur ein, 
weil die QueUen, aus denen sCHOOF 
smopft, fUr die spatere Zeit nimt in 
gleimer 5tarke £lieBen. Hinzukommt 
vielmehr, daB manche Themen der Kurz
aufsatze Uber die Abschnitte hinaus
ragen, in denen sie erscheinen, so schon 
gleim in den kleinen Kapiteln des ersten 
Absdmittes: ,,5tudienfreund E [rnst] 
o [tto] v [on] d [er] Malsburg", .Slu
dienfreund Paul WigandH

• storender ist 
etwas anderes. Mehrfam stoBt man in 
der lockeren Reihung der Einzelskizzen 
auf unnotige Wiederholungen. Einige 
Beispiele I Kurz hintereinander horen 
wir in Variationen, daB lacob Ostern 
1802, Wilhelm Ostern 1803 das Lyceum 
Fridericianum verlaBt und zur Univer
sitat zieht (5. 19/ 20), woran obrigens 
das Beamtenswerte ist, daB lacob aus 
Unterprima, der krankliche Wilhelm aus 
Obersekunda abgeht. Wigands Redigie
ren der ... Kasseler ZeitungH ersdteint 
ohne Grund auf zwei Seiten hinterein
ander (5. 45/ 46). Die vorgeschidttlidten 
Grabhogel, die im Hofbereidt der Fami
lie van 5mwertzell liegen, werden uns 
in zwei aufeinanderfolgenden Absmnit
ten vorgefUhrt (5. 163/164). Offenbar 
ist ftUher Formuliertes sorglos inein
andergesmoben!. Zu soldter sorglosig
keit gehort auch, daB etwa eine Brief
steIle nidtt ihren ridttigen Platz nndet, 
vieIlei<:ht weil ein Zettel an eine falsche 

1 Wilh. Grimm - Au. sdnem Leben. Hrsg. von W. SQiOOF (Ferd. OOmmlers verlag Bonn 1960) -
OOmmlerbudl. 83.50. 80 )n S. m . .. Tar. - Mit Angabe benutzter lIteratur, mit einer Zciuafel 
liber daa Leben Wilh. Gnmms [untet Benuh:ung seiner Tagebumer) und mit Namenverzeimnil. 

2 Zu S. 1JS wirt rimtig ~u .tel en, dllQ dll 1811 aU$gebrannte LandgrafensdiloB nidit von Heinrim 
dem Kinde, IOndem ven Philipp dem GroRmiiligen erbaut wurde, zu S. 180/181, daB die erste 
Wohnung, die die Grimms 18~i auf der Bellevue bezogen, .. heute SdiOne Auuidit Nr. 9'" ist, die 
zweite dort 1826 bezogene (rhedrm Nr. 7) "heute'" nimt mehr butrht. 
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Stelle geriet. Es ist smade, daB ScHOOF 
friiher Erarbeitetes nicht mehr bis in 
die Sprame hinein umgeformt hal'. 
Dodl wir dilrfen darUber hinweggehen. 
Denn ScHOOF verpRimtet uns hier wie 
sonst zum Danken, daB er die Erinnea 
rung an die Grimms wamhalt und zwar 
vor allem aum Uber gelehrte Kreise hin
aus . Zwar konnen wir hier nhilt aus· 
fUhrlicher darlegen, was SCHOOFS Bum 
bringt. Aber einige Beispiele mogen fUr 
das Ganze stehen. Weniges fUge ich er· 
ganzend hinzu. Dabei leitet mim der 
Wunsch, zu einer GrimmaForsdlUng an
zuregen, die uns eine neue Biographie 
der BrUder smenkt. 

Den ersten Abschnitt smlieBt Un. 
g e d rue k t e s ab, das von 1801 bis 
1806 in Wilhelms "Stammbum" einge
tragen ist (5. SO 64). Die Eintrage deu
ten den Lebenskreis an, in dem sim 
Wilhelm bewegte : harmlos rtihrende 
Zeugnisse des Zeitstils. Bearotenswert 
die k!ingend gereimten fiinffUBigen 
",Jamben" Jacobs vom 8. Dezember 1803, 
die, wie 5cHooF vermutet, nimt ilber. 
nommen sind 4. DaB Clemens Brentano 
und Amim von Arnim ein Kapitel er
halten, braumt kaum erwahnt zu wer
den. Gut ist, daB aus Wilhelms ,,5elbst
biographie" des Jahres 1831 herausge
hoben wird, was ihm im Winter 1803/04 
der kurze EinfluB des jungen Juristen 
Carl von 5avigny bedeutet hat : "Ein. 
sirot von dem Werte gesmimtlimer Be
trachtung und einer richtigen Methode". 
Remt daneben geht freilich ScnoOFs Be
hauptung, das Verhaltnis der Brtider zu 
Savigny sei ",bis an rnr Lebensende un
getrilbt" geblieben (5. 115), nom mehr 
-der 5atz, die "Personlich.keit 5avignys" 
habe Wilhelm als "Leitstern" bis ans 
Lebensende begleitet und begliickt (5. 
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118). GewiB, bei dem dankbaren Sinn 
der Brtider und der heherrschten Art 
5avignys ist es in der Berliner Zeit zu 
keinem ernsten Zerwiirfnis gekommen. 
Aber wir wollen beadtten, wofUr aum 
ScHOOFS Bum Belege gibt : Die Brtider 
haben zwar aIs Honoratiorensohne trotz 
armer Jugend und trotz innerer Ableh
nung standischer Privilegien von frUh an 
mit geistig regen Mitgliedern des Adels 
freundschaftlich verkehrt. Aber nicht nur 
dem Einzelganger Jacob, sondern selbst 
dem geselligen Wilhelm war jene stan
disch bedingte Weltlaufigkeit fern, die 
zur Umwelt des alteren Savigny gehorte. 
Auch stand zwismen ihm 'Und den Brii
dem, daB er die Entscheidung, die die 
BrUder 1837 im hannoversmen Ver
fassungskonflikt trafen, nimt mitvoll
zogen hatte. Doch weiterl Ein wimtiges 
kleines Kapitel tragt die Oberschrift 
",Goethe und Wilhelm Grimm". Der 
Wert liegt in der Vermittlung von Tat. 
samen. Uber das aber, worin Wilhelm 
auf Grund seiner begrenzten Eigenart 
nimt mil Goethe geht, breitet ScHOOF 
einen verschonenden Smleier. Den 
.. West-ostlichen Divan" Goethes nahm 
Wilhelm nimt auf; zu den "Wander
jahren" meinte er, das " seltsame Erzie_ 
hungswesen" hegreife kein "ordentlicher 
Mensch M

• Das will aus Wilhelm ver
standen sein, der seinen e i g e n e n 
Goethe hat. Was sollen demgegenUher 
die Behauptungen, Goethe habe in 
",Dimtung und WahrheitU sein Lehen 
als Hsouveraner Beherrscher der 5pra. 
me" heschrieben und sei "damit (!) zum 
unerreichten VorbiId fUr WiIhelm 
GrimmM geworden (5. 129), ja mil 
Goethes Tod sei fUr ihn ",der Leitstern 
seines Lehens erlosmen" (5. 133) 7 Ich 
erspare mir, dazu ein Wort zu sagen 5. 

mldl, Sorglo.lgkeitm der 5pradle anzufUhren. So Htlt man iiber Wilh . Grfmm, de.1tn 
eigenen Zauber hat, nldlt gem, daa er seine .. Freundsdaa ft" zu Clemm. Brentano (5 . 86) 

.. Anhi nglidlkti t an Knsd" (5 . 140) .. unter Beweis" lIellte, daa er tine .. groae sdtwi r
Jean Paul .. besaa" (5. 119). Nimts vorstellen kann im nllr unter der BellluptunE\: , Goethe 

• , 
Grimm (Dativ) .. ai, hOdtstes Ziel in alien Lebensllgen" gegoiten (5. 127). Wie sollte 

~
:r.d~e r Eintrige die Verstiimmelung der Hebel.5trophe .. Ne freud lg 5tilndU, I i,m', 

Wiedergllbe nimt einmal die Reime erfllBt lind. Oder liegt ein Versehen vor? 
Urteile l Jean Paul sei ein .. Klassiker der bildlimen Rede", .. ihnlim wie 

unserer Zei! (I) (5. 1n). Nidlts gegen um eren heu i. men Landsmann smi fer, 
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Fast selbstversHindlich ist, daB 
ScHOOF, der in Willingshausen lebt, auf 
die Iahre eingeht, in denen WilheIm 
mit der dort ansassigen Familie von 
Sdtwertzelt insbesondere mit der 1790 
geborenen Wilhelrnine von SchwertzeIl 
verbunden war. In diese Beziehung 
spielt ein wenig gekannter Vorgang 
hinein, der die AnHinge cler deutschen 
Altertumskunde beleumtet. In einer var
geschidttlidten Begrabnissti:itte des Wil. 
lingshiiuser Gutsbereichs wurden Sand
steine gefunden, die Spuren zeigten. Oet 
Historiker Christoph Rommel. damals 
nom Professor in Marburg, griff den 
Fund auf. WilheIm spradt 1821 ein vor
Hiufiges SchluBwort in seiner Schrift 
.. Ober deutsche Runen", indem er einen 
Runencharakter der Spuren ablehnte. 
Gleichwohl erbat sidt der Breslauer Pro
fessor Joh. Gustav Btisdting am Jahres
ende 1824 (7) eine Nachbildung fUr die 
dortige Altertumssammlung. Die Art, 
wie man sidt um den Willingsh1iuser 
Fund bemiihte, laBt sidt nur beurteilen, 
wenn man sidt jenseits von allem Per
sonlidtem an den damaligen Forsdtungs
stand halt. Dies gilt aum ftir den letz
ten, zur Vorsicht mahnenden Brief, den 
Wilhelm am 16. Marz 1825 an den 
leidensdtaftlichen Sammler BUsching 
richtet. FUr SCHOOF hat Wilhelm in die_ 
sem Briefe verstanden, "liistige Dilet
tanten abzuscnutteln". Dom so geht es 
nicht. GewiB, Rommel wie Biisch.ing, 
der iibrigens gleich den Briidern von 
Haus aus Jurist war, lebten nom in 
einem Denken, das von der kritischen 
Methode der aufbliihenden historismen 
Smule nur gestreift war. Aber wir wol
len nicht vergessen, daB der etwas groB-

Kleine Beitrage 

spurige, aber von echtem Eifer getrie
bene Biisming eindeutige Verdienste 
gehabt hat. Die G rim m s durften als 
junge Gelehrte, die ihren Weg sumten, 
vom dem Standort aus spremen, den 
sie sich erarbeitet hatten. W i r aber 
haben in lob und Tadel filr gesdtidtt
lime Geremtigkeit zu sorgen. DaB die 
Angelegenheit "BUsdting" mit diesem 
Briefe fUr Wilhelm erledigt war, hat 
iibrigens einen einfamen Grund. Der 
erkrankte Biisdting verlieB 1825 das 
smlesische Provinzialardtiv und starb 
wenige Jahre spater 'auBerhalb Breslaus e. 

Der Name Wilhelmine von Smwert
zells flihrt uns zum ausgedehntesten und 
liebenswiirdigsten Kapitel, das unter der 
Uberschrift ... Frauen urn Wilhelm 
Grimrn" steht. Es folgen hier aufein
ander Dortmen Grimm geb. Wild (geb. 
1793), Bettina von Arnirn geb. Bren
tano (geb. 1785), Annette von Droste
Htilshoff (geb. 1797). Kurfiirstin Auguste 
von Hessen (geb. 1780). die Freundin 
Emst Ottos von der Malsburg Philip
pine von Calenberg (geb. 1765) und 
endlich Wilhelmine (geb. 1790, gest. 
1849). Idt hebe StelIen heraus, die tie
fer in die Welt der Briider eindringen 
lassen. Ein erstes: ScHOOF iibergeht 
nidtt die .. Hoffmann-Affare", die zeigt, 
wie wenig die Brtider zu der unruhigen 
Bettina paBten, der sie verpfiimtet wa
ren (S. 220-222). Hoffmann von Fal
lersleben, wegen politischer Gedichte 
1843 aus der Breslauer . Professur ent· 
lassen, war im Februar 1844 an Wil
helms Geburtstag aufgetaucht und von 
Teilnehmem eines studentismen Fadcel
zuges durdt Homrufe mitgefeiert wor
den. Bis in die erregte Offentlichkeit 

itl . Aber man braucht kawn %u erkliren, daB hier die Magstibe falMb 
Coethes Leben Iti in ... Dichtung und Wahrhei~ dargestellt ... im Zu.am_ 

des Volkel in spuche, siUe una Brauchtum'" (5. 12.9) . VerungHickt die 
Tie<k, der markanteste Vertleler der Romantlker'" (5. 191), ein .. I nderer 

August Wilhelm smlegrl" (5. 191), del .. Dramatiker Cra( Platen.Haller_ 

6 

• 



Kleine Beitrage 

drang die Meinung, Bettina habe Hoff
manns Auftaumen eingeleitet. Man sollte 
hienu stets genauer die ErkHirung her
anziehen, die die Brtider Anfang Marz 
in der Vossismen Zeitung abgegeben 
haben. Der Satz : " In dem Qualm des 
Partheiwesens, von welcher Seife er aut
steigt, k6nnen wir nicfrt athmen", deutet 
an, wie je die Brtider das Politische von 
einem Standort sahen, der auBerhalb 
der Tagespolitik lag. Ein zweites : Mit 
Recht betont SCHOOF, daB die Brtider 
im Februar 1829 "letzten EndesN gegen
Uber Rommel zurtickgesetzt wurden, 
weil sie sich zu der von ihrem Manne 
getrennt lebenden Kurfilrstin hielten 
(5. 231). Wer dies Hintergrtindige nicht 
mitauffaBt, wird die Entscheidung des 
KurfUrsten nicht verstehen, die folgen
smwer auf das empfindliche Ehrgefiihl 
der Brtider traf. Em letztes : Von der 
Freundschaft, in der sich Wilhelmine 
von Schwertzell dem vier lahre alteren 
Wilhelm zuwandte, iibermittelt SCHOOF 
einen lebhaften Eindruck, indem er viel 
aus den ftinfundsiebzig Briefen Wilhel
mines vorIegt, die zwischen dem Som
mer 1818 und dem Marz 1841 geschrie
ben sind. Wtirden nom einmal Wilhelms 
Briefe gefunden werden, konnte wohl 
der Druck dieses Briefwemsels dazu an
regen, das Leben der Brtider von einer 
neuen Seite zu belichten. Es ist namlich 
fUr die Charakteristik der Brtider keine 
nebensach1iche Frage, wie sie in ihrer 
Verschiedenheit nam dem Weiblichen 
hin geoffnet waren. 

Ich breme ab. ZweierIei dUrfte WlL
HELM ScHOOF zu seinem Bume gedrangt 
haben, das rich tiger mit Hervorziehen 
des Untertitels "Aus dem Leben Wil
helm Grimms .... hieBe : der Wunsch, ver
streute Studien vereinigt zu sehen und 

• 
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zum 100-jahrigen Todestag Wilhelm 
Grimms ein Werk der Erinnerung anzu
bieten. Er wird bedauert haben, daB sich 
ru diesem Tage so etwas wie eine 
Grimm-Forschung nicht gemeldet hat. 
Die Zeit ist in der Tat fUr eine neue 
Grimm-Forschung reif, nachdem das 
friihe wie das spate 19. lhdt. mit ihren 
Vorklangen und Nachklingen tiberschau
bare und verstehbare Vergangenheit ge
worden sind. Aber grade bei den Grimms 
bedarf es besonderer Zurtistung. Denn 
sie heben ihre Sicht- und Denkweisen 
nicht so in ihr BewuStsein, daB diese in 
einem geistesgesch.ichtlichen, gesch.imts
philosophischen Zusammenhang ersmei
nen 7. Bei dieserLage wird man aIs mBg
lime Vorarbeit begrtiBen, wenn fUr gro
Bere Allgemeinheiten die Brtider selbst 
durm ausgewahlte Worte sprechen, die 
ein unterrimtender Text verbindet 8• 

ScHOOFS Sammlung, die aus einem ver
ehrenden Herzen kommt, hat iiberdies 
den Vorzug, daB sie Ungedrucktes mU
teilt. Warum sie nicht von Storendem 
hei ist, will ich nicht in einem abschlie
Benden Urteil wiederholen. Ich will ea 
schon deshalb nicht, weil im nicht weiB, 
unter welchen erschwerenden Bedingun
gen der belesene Verfasser arbeiten 
muS. Es bleibt zudem: Aum wer das 
Werk und leben Wilhelm Grimms gut 
kennt, wird sich auf Smoofs Wege be
lehrt und bereichert fUhlen. Den stark
sten Gewinn hat, wet zwismen den Zei
Ien lesen kann. 

Wir wenden uns einer Sonderfrage zu. 
Im lahre 1959 erschien WIUfELM SCHOOFS 
Zusammenfassung ,.Z u r Ent s t e -
hungsgeschichte der Grimm
schen Marchen"fI. In diesem Ban
de will er absch1ieSen, was von ihm 

7 Ml n vg!' Men u meine Andeutungen -+ ZHG 67 (1956) 265, in cine: Be. pmhung z:u W. SQiOOFS 
Band : Leben. wei. heit. Au. dem gelstJgen Vermi mtni. der Snider Grimm (1953) ; ZHG 69 (1958) 
196, insbetondere Anm . 2 (Sdt1uBbemtrkung z:u dcm Beitrlg : Iacob Grimm und Finnland). 

8 Zu.i tz:lida weiR ida hier hin auf den Bind: Die Brader Crlmm. thr Lebcn und Wcrk (in Selb. t
uugniucn, Briefen und Aufuidmungen), bel rb. und hrlg . von HERMANN CERSTNER (Wilhclm 
Langewiesdae·Brandt, Ebenhaunn b . Mumhen 1951) 80 ) 16 S. Dcr verbindende Tu t hilt . ich Im 
Rahmen der glnglgen Auffassungen. 

9 W. SCHOOF: ,Zur Ent. tehung.geidtlchte der Grimmscnen Ml nhen'. Beubcltet untcr BenuUung det 
Nadllanu der Bnider Crimm (Em. t Hau. wcddl At Co ., Hamburg 1959) 8 0 2..47 S. 
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vor einem halben Jahrhundert begon
nen wurde: einen Gang durch die,. Week
statt- der von den BrUdem geJeisteten 
Ma.rmenarbeit. Aufsatze verschiedenen 
Umfangs und Gewidtts sind als wis
sensch.aftlime Plaudereien zusammen· 
gesteIJt; die einzelnen Kapitel hahen im 
Rahmen des Ganzen eine gewisse Selb. 
standigkeit. Im besduanke mien darauf, 
Charakteristisches herauszuheben. 

Die AnHinge des Sammelns: "Bis 
zum Ersdteinen des ersten Marmen. 
bandes (1812)". Im Jahre 1807 sind die 
Brtider heim Aufzeidmen. Wir merken 
uns fUr spater den Satz ScHOOFS, es sei 
ihnen auf die ... miindliche Uberlieferung 
und ihre getreue, unverfalschte Wieder. 
gabe" angekommen (5. 19). Selbstver
standlich betont ScnOOF, welmen Wed 
fUr uns die .. Urfassung .... hat, die am 
25. Oktober 1810 an Oemens Brentano 
geht und erst seit 1924, rim tiger seit 
1927 aus der sUdelsassismen Abtei 
Oelenberg zugangIim wird. Durm 
diese sog. Oelenberger Handsmrift ha
ben wir ein Drittel der 1812 und 1815 
ersmienenen Marchen in einem Roh
manuskript, das der ersten Druckfas
sung vorausliegt. ScHOOF klart, wer die 
"Gewahrsleute .... dieser Marchen waren. 
- Der Weg der Grimms wird leimter: 
"Bis zum Erscheinen des zweiten Mar
menbandes (1815)." Jacob tritt aIs Samm_ 
ler zurUdc. AIs er den zweiten Band, den 
Wilhelm herausbringt, im Januar 1815 
in Wien erhalt, ist er nur bedingt zu
frieden, aum weil das Gebotene der 
"Unneuheit wegen dom untenn ersten" 
stehe (5. 41). Erst bei diesem zweiten 
Band helfen die .. Viehmanrun" sowie 
die Tomter und Freundinnen der west
Hilismen Familie von Haxthausen. -
5cHOOF sprimt nunrnehr die "hessismen 
Gewahrsleute" durm (5. 59 H.). Die 
naIte Marie", die verwitwete 5maffnerin 
der Wildsmen Apotheke in Kassel, der 
wir das .. DomrBschen" verdanken, steht 
am Anfang. Geboren war Marie MUl
ler, wie ScIlOOF festlegt, in Rausmen
berg bei Kirchhain. Aber wenn ich rich-
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tig sehe, dUrfle nicht unwichtig sein, 
daB sie nach dem Ziegenhainer Toten
bum vom 22. Januar 1826 eine gebo
rene "Oar- war. Also wohl einer Hu
genottenfamilie entstammte7 Man nehme 
gleim hinzu, daB die Wilds aus Bern 
kamen, die "Viehmanninu eine Tochter 
des hugenottischen Gastwirts Pierson 
war und die Mutter der Gesmwister 
Hassenpflug hugenottische Herkunft 
hatte. lch komme darauf zuriick. - Ein 
eigenes Kapitel erhalten die um die Fa
miHe von Haxthausen versammelten 
westHilismen Freundinnen und Freunde: 
.. Der BBkendorfer Marmenkreis~ (5. 
97 H.). 

Das (7.) Kapitei: "Neue Urfassun
gen der Grimmschen Marmen (1808)" 
(5. 136 ff.) bezieht sich auf sechs Texte, 
die Jacob im Friihjahr 1808 an Savigny 
fUr dessen Kinder sandte. ScnOOF druckt 
diese Texte ab. Er benutzt den Tier
smwanx .. Der Fuchs und die FUchsin"', 
die Marmenlegende .. Das Marienkind", 
sowie die Marchen ... RumpenstUnzmen" 
und .. Sdmeewittmen", um den .. Mar
chenstU" WilheIms zu besmreiben, in
dem er die ... Urfassung" und die Druck
fassungen vergleimt. Unerfindlim ist 
mir, warum er nirgends sagt, daB er 
diese Texte bereits buchstabengetreu im 
"Anhang" der "Briefe der SrUder Grimm 
an 5avigny'" (1953, 5. 423 ff .) veroffent
Hmt hat. - Das namste Kapitel nimmt 
das gIeiche Thema auf : ",Zur 5tilentwick
lung der Grimmsmen Marchen" (5. 
170 H.). Es ist bekannt, daB lacob nahe 
am Wortlaut des Gehorten bleiben 
wollte. Was durm Wilhelm siegt, ist 
nam 50l00FS Worten das ... kUnstlerische 
Prinzip", das zwismen der .,wissensmaft
lichen Treue'" und dem ,.volkstUmlimen 
Ton" ausgleime (5. 179, auch 5. 147). 
Er ist bereit, die Marmensprame, die sich 
Wilhelm gesmaffen hat, mit anderen 
den .. klassismen Marmenstil" zu nen
nen. Diesmal stellt er zur Erlautenmg 
die Fassungen des Marmens vom .. Wolf 
und den sieben jungen Geislein'" mit dem 
Bemstein-Marchen "Die sieben GeiSlein" 
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zusammen, nicht gluddich im Ton, mit 
dem er den in seiner Weise verdienst. 
vollen Ludwig Bechstein abtut. - Es fol. 
gen .. Ungedruckte Marrnen aus dem 
NachlaB der Brilder Grlmm" (5.197 H.). 
Am 5chluB des Bande. steht der Nach. 
weis, daB die unbekannte .alte Frau", 
die Ludwig Grimm fUr die Marchen im 
Jahre 1812 .nach der Natur" gezeichnet 
hat (eln nicht verwandtes Bild), die Mut
ter seines MUnchener Freundes Nepo
muk Muyel ist ("Das angebliche 'Bild der 
,Alten Marie'. Eine Richtigstellung", S. 
227 H.). 

Im Blick auf die Lage der Grimm
Forschung schlieBe ich elnige Oberlegun
gen an, zu denen ScHOOfS Darstellung 
zwingend ermuntert. AIs die BrUder im 
J ahre 1807 mit dem Aufzeichnen von 
Mlirchen beginncn, ist Jacob ein zz-jah
riger, Wilhelm ein 21_jahriger. Auch 
beim Absch1uB des zweiten Marchen
bandes im Herbst 1814 bewegen sie sich 
als junge Manner in der ersten, bedingt 
kritischen Periode ihres Schaffens. Man 
nehme hinzu, was FJlIED1UCH RANKE be· 
tont hat: Die Oelenberger Handsduift 
des Jahres 1810 zeigt, daB zunachst la
cob in jeder Richtung fUhrte 10. Wir soli. 
ten daher zweierlei deutlich genug aus· 
sprem.en: lacob hat im Grundsatzlichen 
den stil der Wiedergabe bestimmt, den 
Wilhelm in eigener Weise weiterbildet. 
Aber auch Jacoh bearbeitet das Gehorte, 
so sehr er bemUht ist, es .50 rein, aIs 
moglich war, aufzufassen". Was sodann 
Wilhelm von der sprache aus tut, darf 
man ein Dichten nennen, das philolo
gisch gebunden ist. Die Formel, die 
ScHOOF einmal im Ansch1uB an Worte 
Wilhelms braucht, dieser habe den "In. 
halt" unangetastet gelassen und .. nur 
die Form" geglattet und verfeinert (5. 
171), reicht nicht aus, weil im Vorgehen 
der Grim.ms Gehalt und sprache un-
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trennbar zusammengehtsren. Man kann 
zudem das Wollen lacobs nur verste· 
hen, wenn man es lm engen Zusammen. 
hang mit der VorstelIung sieht, die er 
von der aus .. mythischen Stoffen" ge· 
nabrten "epischen Poesie" hat 11. All 
dies zusammengenommen: Auf einem 
schmalen Grat, der sim zwischen unler· 
literarismer Oberlieferung und literari. 
scher Phantasiekunst hinzieht, entsteht 
in einem kurzen, nicht wiederkehrenden 
Zeitraum durch die Brtider Grimm eine 
Erzablwelt besonderer Art; ein genialer 
Mirdtenkenner wie ANDRE JOLLES hat 
einmal fUr diese Erzahlwelt den Aus
druck ... Gattung GrimmH gepragt It. 

Und noch etwas anderes sollte man 
sich an dem kin machen, was Schoof in 
der "Werkstatt" der Grlmms vorfindet . 

• 
Die Grimms haben sich einen Begriff 
... Marchen" gebildet, indem sie ihre 
"MardtenH gegenUber ",Lokalsagen'" ab
setzten. Uns braucht nicht zu kUmmem, 
wieviele der von ihnen bearbeiteten Ge
schichten keine .Marchen" in jenem 
strengen sinne sind, wle sie uns die 
Mustergeschidtten von ... Dornroschen" 
und .. Schneewittdten" anbieten. 5ieht 
man aber auf die sammeltatigkeit der 
Grimms, so stellt sich heraus, daB auch 
damals nidtt ... Marchen" Uberall zu grei. 
fen waren. So erklart sich, wenn Fa. 
DINAND slEBERT 1816 aus Treysa schreibt 
(5. 87): ... Marchen und Sagen fehlen fast 
ganz bei den eigentlimen Schwalmern M

• 

Geschichten wie die ... Marchen" sind, 
wenn sie etwas taugen sollen, auch als 
unterHterarische Gebilde an bestimmte 
ErzahItalente gebunden, die ihren Er
zahlstoff von iiberall her (auch aus Li· 
terarischem) an sich heransaugen kon
nen. Eine Wendung wie die, daB ein 
Marchen ... aus dem Munde des Volkes" 
an die Gewabrsleute der Brtider komme 
(5. 159), hilft nicht weiter. Es war ein 

10 Anuiger fUr dt. Altertum 58 (1919) 511$1 . 
11 Wi~ eln GrimmMhH Mirchen .1. Spr.cbw~rk bit :tur 1. Aun.se dH J.hres 1819 entsteht, ulgt vor· 

blldlich ALFRED ROMAIN (c1n gebo~ner K .. sel~r) in dem Auftatz : Zur Gell.1t de. Grimmtdten 
Oomr6.a.enmln:hem ~ Zeit,mr. fUr Volkskunde IV (19))) 84-116; vg!. .uch ROMAINS Artikel: 
form.inn Im Mirchen ~ H.ndw6rterbum des dt. Mirch~n. 11 (19)5) 191-1.00. 

11. Einf.cbe Formen (H. lie 19}O) 1.19· 
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GliicksfaIl, daB die Briider in der Wild· 
schen Apotheke eine Atmosphare fan
den, die den Marmen gilnstig war. Und 
Frau Katherina Viehmann, geb. Pierson, 
die den Briidern im Friihjahr 1813 be
kannt wurde und smon im Spatjahr 1815 
starh, ist eine Ausnahmeersmeinung, 
die grade deshalb verdient hat, durm 
die Briider in die Geschichte einzuge
hen. Es ist eine schwierige und problem
haltige Frage, wo und wie Ma.nn.en ent
stehen, wet sie behalt und wet sie er
zahlt ta, Wir wollen auch nicht verges
sen, wie stark sich das spalere 18. und 
das friihe 19. Jhdt. dem Marchenhaften 
offnen. Damals macht die nGattung 
Grimm" dutch einen erhohten Erzahlstil 
verschiedenartige milndliche Oberliefe
rungen in gesdtIossenen Geschidtten 
fest . lm Sch.affen dieser Gattung werden 
die Briider durch die Idealvorstellung 
einer Poesie gelenkt, die dem "ersten 
und einfachsten Leben" naheliegt. Die
sen geschichtlichen Standort der Brtider 
mUssen wir bestimmen, wenn wir ihre 
Marchenarbeit begreifen wollen. 

Zum Sch1uB dieses Berichts greifen 
wir nochmals auf die von WILHELM 
ScHOOF und ]NG'EBORG SCHNACK besorgte 
Ausgabe der Briefe zuriick, die von den 
BrUdern an Carl von 5avigny geschrie. 
ben sind u . Mit diesen Briefen ist in 
dem, was wir vom Denken und Schaf
fen der Brtider wissen konnen, die letzte 
bedeutende LUcke ausgefUlIt. Innerhalb 
der Grimm. Forschung haben sie Uber 
das, was sie an Einzelnem bringen, einen 
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besonderen Wert. Denn sie sind nicht 
nur durch das, was die Briider an Sa
vigny bindet, sondern vor aUem durch 
das, was sie von ihm trennt, beispiel
haft geeignet, die nimt leicht zu fas. 
sende Vorstellungswelt der Betider auf
zuheIlen. Oazu hat FRANZ WIEACKER 
kraftig in erner Anzeige angeregt, die 
unter dem Titel ,,5 a v i g n y un d die 
G e b rU d erG rim m" ersdUenen 
ist 15. WIEAClCER. wendet sich mil Recht 
dagegen, daB immer wieder in den Oar
stellungen vom Denken und Leben der 
Betider die Allgemeinheit der Leser urn 
die "Dramatik'" gebramt wird, die zwi
smen Savigny und Jacob in ihren .... zwi. 
smenmensmlimen Beziehungen" und 
ihrer "sozialen Individualitat" angelegt 
ist. Die "Gottinger Protestation'" des 
Jahres 1837 und die Berliner Berufung 
der Grimms vom Jahre 1839/40 sind die 
entscheidenden Stellen, an denen diese 
"Oramatik" simtbar wird. WIEACKER 
folgert : ",Erst der Wandel von treuester 
SchUlersmaft zu immer wieder durch 
Treue und BiIder der Vergangenheit be
unruhigter Abkehr ersch1ieBt den Cha. 
rakter zumal Jacobs, bringt die tiefe Le
bensmelodie zum Klingen, zeigt die 
Wagnisse der Freundsmaft, die wir in 
unserem Leben nimt umgehen konnen, 
und enthUlIt Verhangnisse der poli
ti smen Gesmimte der Nation, die nom 
heute nimt bewaltigt sind" (5. 1(6) . Urn 
das gegenseitige Verhaltnis von Jacob 
Grimm und Savigny zu erfassen, dUrfle 
freilich nicht gentigen, mit WlEACKElt an 
Gegensatzpaare wie " liberal und kon-

1.3 Elne k.1uge, weitreimende ElnfGhrung in die allgemeinen Mi rdtenftagen gibt JAN DE VRIES: Be_ 
tramtungen %um Mirchen, betonders in .einem Vem iltnit zur Helden .. ge und Mythu. -+ FF Com
munication. No. 150 (Hellinki 1954) 80 184 S. 

14 Veraffentlimungen del' Hiltori.men KommilSion fU r Hellen una Waldedc. XXIII, 1 (Berlin.Bielefeld 
195.31; vgl. dazu meine Bespremung -+ ZHG 65166 (19541ss ) 2n-181. Zu erginzen durm du drei
bln(lige Werk von AOOU: STOLl : Friedrim Karl von Savlgny (Berlin 1927fl9l9/19.39). 

15 Ertte Ver6ffentlimung -+ Zeittdtr. deI Savigny_SIUtung, Germani. titdle Abt. 72 (~~5) 2.32- 144 
Aufgenommen in den S;lmmelband : FRANZ WIEACKER: Griinder und Bewo.hrer (R I. lehrer der 
neueren dt. Privatred"lgesdl.imte) (G6ttlngen 1959) 144-161; dort aum del' Au{so.tz: ,Friedrim Karl 
Savigny' (Gedl mtnilrede vom 2. 9. 1954). S. 107-14). - Merkwiirdig, dag et in del' Obersdtrlft 
.. Geb riider'"' heiBt. obwohl del' BrJeftitel von den "Briidem'" 'primt, wie et aum im Text heiBen kann . 
Im verweise in diesem Zusammenhang luf meinen AuEs"tz: Briider oder Gebriider Grimml -+ Mut
tenprame (1957) Hell 10, S. ~88-.391. Unaufhaltsam Imeint du Gefiihl dafii r lu.zusterben, dag .im 
Jacob und Wilhelm Grimm mlt .imercm SpradigcfGhl nam kuaem I nfl nglimem Sdtwankcn tei t dem 
1. Band dcr _Kinder_ und Hausmi rmen. vom l ahre 18u nu r die .. B r u d er G rim m'" genannt 
haben. Hlel' saUte der He . I i • c h e G e • ch i c h t • v e r e i n bei gegebener Gelegenheit in del' 
Offentlimkeit tin vemehmbare. Wort .prechen . Nam vielen Erfa1uungen, gerade lum der letzten 
Jabre, glaube im zwar nida an einen Erfo lg. Abet trotzdeml 

• 
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servativ, deutsch-mittelalterlich und la
teinisch-humanistisch, protestierend und 
irenism, sozial und individualistisch, an
schaulim und logism, bildhaft und kon
struktiv, intuitiv und deduktiv" zu erin
nem (5. 160). Dies gilt auch dann, wenn 
man hinzunimmt, was nam WJliCKERS 
Aussagen 5avigny und die Grimms vera 
bindet wie etwa ..,Abneigung gegen den 
aufgekHirten Rationalismus, Kontinui
HitsbewuBtsein, VolksbewuBtsein" und 
Weisen geschimtlimen BewuBtseins 
iiberhaupt. Denn auch da wo Jacob mit 
Wilhelm in den 5pannungen des 19. 
lhdts. in einseitige Entscheidung ge
drangt wird, ist er Uber die gegebenen 
5ituationen hinaus, daher auch jenseits 
von Gegensatzpaaren wie liberal und 
konservativ, auf ein Dauerndes freien 
Lebens gerimtet, das durch die Kraft 
der Volk bildenden 5prache vom Alter
tum her im geschichtlichen Ablauf gul_ 
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tig bleibt. Auch 5avigny ging es um ein 
Oauemdes, das im gesmichtlimen Ab. 
Iauf wirksam ist. Aber bel legitimisti
smem Denken faBt er dies Dauemde in 
der Tradition des romischen Remtes. 
Doch was konnen solche allzu alIgemei
nen 5atze mehr sein als behelfsmaBig 
gehauene 5dmeisen, die ein neues Blidc. 
feld zu offnen suchen 1 Wir braumen 
Untersuchungen, die uns im Werk und 
Lehen der Briider das bewegte Innere 
ihres Denkens durm Vergleim mit den 
moglimen Oenkrichtungen jener Tage 
begreifbar machen. Wir braumen sie um 
so mehr, als uns beide durm den Fort
gang der von ihnen in Gang gesetzten 
Wissenscnaft recht femgeriidct sind. Und 
wir dUrfen gewiB sein, daR solche Unter
sumungen aum flir die Wissensmaft das 
Bleibende ihrer Ansmauungen in neuer 
Weise simtbar und wirksam mamen 111. 

Friedrim Neumann (Gottingen) 

Zur Gesdlidlte der hesslsdlen Fam1l1ennamen 
3. Herkunftsnamen· 

Wer aus einem fremden Orte zuzog, 
wurde beim Eintragen in die BUrgera 

rollen meistens nam dem Orte benannt, 
aus wehhem er gekommen war. Oas 
sind die sag. Herkunftsnamen. Zur Zeit 
des AufbIUhens der 5tadtgemeinden 
stromten zahlreime Bewohner der in 
namster Nahe gelegenen Ortsmaften in 
die Stadt hinein und erwarben das 
Bilrgerremt. Das Wart ..,Stadtluft mamt 
frei" Ubte eine groBe Wirkung aus, denn 
die Landbewohner erIangten dadurm 
nimt nur groBere Simerheit in Zeiten 
der Gefahr fUr Hab und Gut, sondern 
erIangten aum Anteil an den bUrger
lichen Remten und Gelegenheit zu man
nigfadtem Erwerb. Oaher treHen wir in 

den Rats- und Biirgerlisten des 13. und 
14. Jh. die Namen der umliegenden 
Ortsmaften haufig aIs Familiennamen 
wieder. So sind z. B. in den Biirgerrol
Ien van Nordhausen Familiennamen aus 
dem 13. und 14. lh. mit der Bezeim
nung .. von" und aus einem Ortsnamen 
gebildet die gewohnlimsten, z. B. Hen
ricus de Erfordia. Das ",von" fiel spater 
meistens weg. In Nordhausen hatten 
van 27 Mitgliedem des Rates im Jahre 
1385 nom 13 das "van" mit einem Orts
namen, 1401 nur nom sieben, 1421 nur 
nom zwei, 1475 nom einer, 1464 keiner 
mehr 1. 

Wir unterscheiden dabei sol<he, die 
van Ortsnamen, und solme, die von 

16 Mit wldtem Sinn fUr jene unnl dtahmbare Einheit von Poe.ie und Philologie, IUS der d .. Werk bei. 
der Briider in versdUedener Weite hervorgeht. hit WILL.ERICH PEUCKERT emeut ein knlPp" 
Lebensblld der Briider ver6ffentlidtt, l uf du idt gem h inweiJe: WiJhelm und Jacob Grimm -+- Die 
GroBen Deuttdten (Oeulsdte Biogrlphie), 2. Ausgabe Bd. 3 (Berlin 1956) 11]-133, (1. Ausgl ht' Bd . .2. 

(1936) 185-101] . 

• Vg!. ZHG 67 (1956) ll) H. u . ZHG 68 (19571 116 ff. Wie frilher wurden al. Quellen Ardtivallm 
d~, StAM benutzt. 

1 E. HEYDENREICH : Handbudt d . praktisdten Genealogie JI (191)1 18,. 
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