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"Ich soli bier vom Bruder reden ... " 
Wilhelm Grimm, der andere der beiden GroBen *) 

Ludwig Denecke 

Am 5. Juli 1860 hielt Jacob Grimm in der Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin seinem verstorbenen Bruder die Gedenkrede. Wielast immer, wenn er 
offentlich zu sprechen hatte, so berichtete spater Wilhelms Sohn Hermann 
Grimm, begann lacab Grimm mU etwas heiserer, oft unterbrochenerStimme, bis 
erallmiihlich in Flu'p kam. Er war derletztederinjenerSitzung sprach und dieZeit 
vorgeriickt als er begann. Viele werden sich seines Anblicks noch erinnern, wie er 
die beschriebenen Bliitter gegen das Fenster gewandt hielt um besseres Licht zu 
erhaschen und wie der Schein der Diimmrung aul sein weijJes Haar fiel. 

Ich soli hier vom Bruder reden - so begann der Sprecher - den nun schon ein 
halbes Jahr lang m eine A ugen nicht mehr erblicken, der doch nachts im Traum, 
oh ne alle A hnung seines A bscheidens, immer noch neben mir ist. fhm zum A nden
ken niedergelegt sei denn ein Gebund Erinnerungen ... und etwas spater: So 
nahm uns denn in den langsam schleichenden Schuljahren hn Bett aul und ein 
S tubchen, da sa'pen wir an einem und demselben Tisch arbeitend, hernach in der 
Studentenzeit standen zwei Betle und zwei Tische in derselben Stube, im spiileren 
Leben noch immer zwei Arbeitslische in dem nemlichen Zimmer, endlich bis zu
lelzt in zwei Zimmern nebeneinander, immer un/er einem Dach in giinzlicher 
unangelochten und ungestort beibehaltener Gemeinschalt unserer Habe und Bu
cher, mit A usnahme weniger, diejedem gleich zu! Hand liegen musten und darum 
doppelt gekau/t wurden, auch unsere letzten Bette, hat es alien Anschein, werden 
wieder dicht nebeneinander gemacht sein; enviige man, ob wir zusammengehoren 
und ob von ihm redend ich es vermeiden kann meiner dabei zu erwiihnen. 

Wir ha ben uns daran gewohnt, diese Zweisamkeit der Briider wohl als etwas 
Besonderes, aber doch als etwas ganz Selbstverstandlicbes hinzunehmen, lei
der immer noch bis zu der haBlichen Formel Gebriider Grimm, die von den 
beiden Einzelpersonlichkeiten nichts mehr ubrig laBt. Die Briider Grimm 
nannten sicb Jacob und Wilhelm, und das sol lien wir auch tun. 

Dabei war diese uber 70 Jahre dauernde Zweisamkeit - durch alle Phasen 
, ines uberaus bewegten Lebens hindurch - keineswegs etwas vollig Selbstver
standliches, zumal die beiden Briider, auBen und inn en, in einer kaum ermeB
baren Weise verschieden waren. 

In der Kinderzeit fallt uns die Unterschiedlichkeit der beiden zunachst 
noch nicht auf. ln einem Bett, in einem Stubchen, ftinf- und sechsjahrigHand in 
Hand zu einem Sprachlehrer des Franzosischen in Hanau, nach dem Tode des 
Vaters gemeinsam nach Kassel auf das Gymnasium und danach wieder ge
meinsam beim Studium der Rechte in Marburg. Es sieht so selbstverstandlich 
aus. Dann aber erhalten wir bemerkenswerte AuBerungen durch Briefe, die 
die Briider einander oder an nahestehende Freunde sandten. Wir horen die 
Beteiligten selbst, nicht Schilderungen oder Ufteile anderer . 

• Gedenkrede zum 200. Geburtslag Wilhelm Grimms , gehaiten in Steinau, Kassel und Berlin 
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Jacob schrieb an den Bruder aus Paris 1805 (er war gerade 20 Jahre alt), wie 
einen Stollseufzer, eingebettet in Erorterungen iiber Moglichkeiten der Bii
cherbeschaffung: [ch denke, wenn wir aUf diese Weisefortj'ahren mit unseren 
planm4f1igen Biicherkiiufen . . . so werden wiT einmal hiibsche Werke sammeln, es 
verslehl sich, dqfJ wir in ZUkunfl etwas mehr dranwenden konnen und immer zu
sammen vereinigt - denn, Iieber Wilhelm. wiT wollen uns einmal nie trennen, und 
geselzl, man wollle einen anderswohin lun, so miiftle der andere gleich aUfsagen. 
Wir sind nun diese Gemeinschafl so gewohnt, dqfJ mich schon das Vereinzeln zum 
Tode belriiben konnte. - Doch damil das nichl zu riihrend wird, will ich Dir nun 
sagen, dqfJ wir uns rasch um Auklionskalaloge bemiihen wollen ... Es ist also 
nicht Wilhelm, der Weichere, eigentiich Anlehnungsbediirftigere, der sich an 
dem Bruder halten mochte, sondem es ist der herbere Jacob, den die Not der 
Einsamkeit zu diesem Ausrufbewegt. U nd Wilhelm antwortet, am Ende eines 
langen Gegenbriefes: Sonsl, !ieber lacob, was Du schreibsl vom Zusammenblei
ben, iSI alles rechl schon und hal mich geriihrl. Das isl immer mein Wunsch gewe
sen, denn ichfiihle, dqfJ mich niemand so !ieb hal als Du, und ich !iebe Dich gewijJ 
ebenso herz!ich. Dein W. Er gibt seine Zustimmung zu dem, das der Bruder 
ausgesprochen und angeregt hat. 

Ein paar Jahre spater, im Februar 1809, schrieb Jacob an den Lehrer und 
Freund Savigny: Mein Bruder hal einen Aufsalz iiber nordische Poesie in dieSlu
dien gegeben (es ist der grollartige, umfangreiche Aufsatz "Uber die Entste
hung der altdeutschen Poesie und ihr Verhiiltnis zu der nordischen" in der 
Heidelberger Zeitschrift "Studien"), in dem ich manches nichl unterschreiben 
mochle. Es iSI mir !ieb, daft wir in vielen Sliicken nichl ganz einig sind, weil dies 
natii,lich isl. Mit seiner Rezension von Hagens Nibelungen bin ich dagegenjast 
einverstanden, und einen Beweis unserer iibrigen briiderlichen Eintracht geben wiT 
damit, dqfJ wir jelzljiir Creuzer eine Recension der Hagenschen Sammlung alt
deutscher Gedichte zusammen machen. Das ist auch geschehen, ohne dall die 
Anteile der Briider an diesem umfangreichen Schriftwerk gekennzeichnet 
wurden. Nicht ganz einig - und doch gemeinsam! 

Auf der anderen Seite schrieb Wilhelm im Mai 1811 an Achim von Armin 
iiber den Plan zu einer Ausgabe der Edda: [ch bin mit lacob noch nichl einig 
ube, die Art. Da ich ihm in so vie/en Dingen, wo es mir mehr wen iSl, ihm einen 
Gefallen zu thun, als meinen Willen zu haben, nachgegeben, ist er verwohnt und 
meint, es miisse so sein .. . . AUe seine [rrthiimer hiingen so genau mU seinem Cha
rakter zusammen, dafi,jemehr sich dieser zu iiu,Pern Ge/egenheil hat,jene immer 
hiirler werden. In einem etwas spateren Briefheillt es zwar: Unsere Arbeiten, das 
Gemeinschaftliche dabei, die Freude des Auffindens und Mitleilens machl mir 
viele vergniigteStunden (vergniigt hi er noch im Sinne von geniigen, alsofroh zu
frieden),' und doch etwas weiter in demselben Brief, zur gemeinsamen Lektiire 
von Goethes ,Dichtung und Wahrheit": Wie verschieden wir beide (ich und 
Jacob) sind, isl mir dabei wieder rechl deutlich gewesen. 

Jacob aber schrieb aus Paris 1815 an den Bruder, auf die N achricht vom Tode 
der guten Tante Henriette Zimmer, der Schwester der Mutter, die die Jungen 
wahrend der Schulzeit in Kassel betreut hatte: [ch binjelzo so hauptsiichlich an 
Dich gebunden, dqfJ ich nicht aus noch ein wiijJte, wenn Du mir mangeltest, der 
Himmel will uns aber vielleicht doch eine Zeillang zusammenfrislen. Wieder ist 
es die Furcht vor einem Alleinsein, das Bediirfnis nach der Nahe des Bruders, 
das diese Worte eingibt. 
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Wilhelm dagegen war es, dem die so and ere Art des Bruders geradezu 
Schmerzen machte. Im Jahre 1822 schrieb er an Achim von Arnim zu der 
Frage, ob man eine Stelle an der Universitiit Bonn halte annehmen soil en, die 
Savigny den Brtidem vermitteln wollte: Angenommen, ich holle eineBibliothe
kars-8telle bekommen und Jacob wore bios Professor geworden, so zweijle ich 
noch immer, dqfJ dieser dazu passend wore. Und dann bricht es einmal heraus: 
Er hat weder Lust noch Ruhe zur Millheilung und Darstellung. Uberhaupt ist er bei 
seinem immer angeregten, hefligen und kampj1ustigen Charakter tU allem 
Gemeinscha/tlichen, wo einer nur einen Plalz hat, nicht behe"scht, eben nicht ge
schickt. Seine Natur neigt zu einer bestondigen Critik, und er hat diese Neigung 
noch immer ausgebildet, so dqfJ er fast iiberall das Bose zuerst sieht oder was er 
daftir holt, und das Meiste im menschlichen Leben, das gemischt mit natiirlichen 
Mongeln muft hingenommen werden, ist ihm daher zuwider oder doch langweilig. 
Auf dieseArt entfernt er sich, wiefast van alien Menschen, van vielem, das andere 
er/reut, und gehort tU den en, die es iibel nehmen, wenn man sagt, sie konnten doch 
eigentlich gliicklich leben. Mir macht dieser Zustand oft Kummer, er ist dann im 
hochsten Grad empfindlich, glaubt sich verlassen und zuriickgesetzt und ist trau
rig dariiber, wiihrend er durch ein gewisses stacheliges Wesenjedermann von sich 
entfernt hat. Gall weiP es, wie mir hohle Enthusiasten und Schonthuer zuwider 
sind, aber dieses Nagen an allem, das nichts gelten und bestehen liiPt, ist mir auch 
schrecklich, wie ein Haus voll Mouse, die alles anfressen und deren Zahn man in 
derStille hort.lch sage das gewiP nicht, um ihn herabzusetzen, er hat ein redliches 
Hen und wird auf alle groften Fragen die rechte A nIWort geben, und an Schar/sinn 
und Gelehrsamkeit habe ich ihn zu alien Zeiten iiber mich gestellt. 

In demselben Briefsagt Wilhelm liber sich selbst: lch habe eben keine Lust, 
ein vornehmer und angesehener Mann zu werden, meine Wiinsche gehen nUT da
hin, in einfachen. natii,lichen Verhiiltn;ssen wie bisher lehen zu konnen, Ehre iSI 
mir genug damit verbunden gewesen, ich habe oft gewiinscht, dqfJ ich deren immer 
so wiirdig gewesen, und ich verlange nUT so viel A uskommen, als nothig iSl, ohne 
BedrongniP und iingstliche Sparsamkeit, die auf Kleinigkeiten Riicksicht nehmen 
mufJ und einem die Unbefangenheit wegnimmt, zu leben. Was man sich mit Geld 
dariiber hinaus verschafft, sieht in der Feme wiinschenswerther aus, an sich ist es 
nicht viel werth und mach!, wie ich be; andern gesehen, eine Menge liistiger Schere
reien. Die geradezu grundlegende Verschiedenheit der beiden kann wohl 
kaum deutlicher ausgesprochen werden. Aber niemals fUhrte sie zu einem 
Gegensatz. 

Wir sehen eindringlich: Diese Zweisamkeit war durchaus nicht eine be
Queme Selbstverstiindlichkeit, sondem eine menschliche Aufgabe, die von 
beiden Brtidem echte Qualitiit des Charakters verlangte: Zuerst im Geltenlas
sen, in der Achtung vor der Andersartigkeit des anderen; dazu im Zusammen
wirken mit gegenseitiger ErgiiOlung und in der Freude an solchem gemeinsa
men Werk; und schlieBlich in dem, was wieder Jacob einmal so schon ausge
drtickt hat : Die Hauptsache, nomlich daft wir uns Iieb haben. 

Die unterschiedliche Art und Wirksamkeit der Brtider spricht si ch auch im 
personlichen und brieflichen Verkehr mit anderen aus. Jacobs Freundschaf
ten und sein Briefwechsel waren gaOl vorwiegend wissenschaftlicher Art. Wil
helm aber schrieb die Familienbriefe, an den Schwager Ludwig Hassenpflug 
und die Schwester Lotte; an die Brtider Ferdinand und Ludwig; an die Fami
lienfreunde, die Blumes und die Simrocks - urn nur einige Namen zu 
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nennen. Besonders auITallend und wohl auch charakteristisch ist Wilbelms 
Briefwechsel mit befreundeten Damen, mit den Schwestern von Haxthausen 
und weiter mit Anna von Arnswaldt, mit Wilhelmine von Schwertzell, Caro
line von Verschuer, Philippine von Calenberg und Caroline von der Malsburg. 
Vor alien aber zu nennen Jenny von Droste-HiilsbolT, die ii ltere Schwester 
der Dichterin. Mit ihr verband Wilhelm Grimm eine jahrelange, sehr innige 
Freundscbaft; von ibrer - man darf wohl sagen : Iiebenden - Hand s!ammt 
auch ein Bild von Wilhelms AuBerem, das sie ihrem Tagebuch anvertraute: Er 
ist ziemlich groft, hat schwa'les, wenigstens dunkelbraunes Haar, die schonsten, 
sprechendslen braunen A ugen, die ich je sah, eine schone Slirn, hubsche Nase, 
Mund ist nach meinem Geschmack, einer der hiibschesten, interessantesten Men
schen, die ich kenne, be; dem die kleinste Bewegung seinerSeele in den Augen und 
aul dem ganzen Gesichte sichtbar ist. Sehen wir demgegeniiber eine - freilich 
recht niichterne - Schilderung von Jacobs Erscheinungsbild (sie stammt von 
dem Dichter August Grafen von Platen, der die Briider besuchte), so wird 
auch dieser Unterschied geradezu handgreiflich: An Gestalt ist er klein und 
schmiichtig, seine Augen scheinen e/was b10de (die heUblauen Augen waren 
stark kurzsichtig) und sein Mund ist ve'logen, was aber seine Physiognomie nicht 
unangenehm macht. Ich darf hier den Versuch ei ner Kennzeichnung wieder
holen: Jacob verdiente - und verdient noch heute - die A chlUng de ss en, der 
ihm gegeniibertritt; Wilhelm erwirbt unmittelbare Zuneigung. Ihm miissen 
und wollen wir insbesondere anerkennen und ihm dankbar sein, daB er dem 
so anders gearteten Bruder in alien inneren Schwierigkeiten und iiuBeren N 0-
ten - und an diesen hat es in beider Leben wahrlich nicht gefehlt - unabwend
licb getreu verbunden blieb. Diese groBe menschliche Leistung sollte nicht 
iibersehen, sondern hoch eingeschiitzt werden. 

Nun aber ist von Wilhelms wissenschaftlicherTiitigkeit und seinen viel zu 
wenig bekannten Leistungen zu sprechen, die sicb in dem gezeichneten Rah
men auch von denen des Bruders abheben und so zu wiirdigen sind. 

Was beide Briider zuniichst erfUlIte und leidenschaftlich beschiiftigte, was 
sie aus ihrer juristischen Ausbildung und Laufbahn herauszog und sie auch 
weiter durch ibre Lebensarbeit begleitete, war die Idee der aus alter und ii1te
ster Zeit bei alien Volkern iiberkommenen Naturpoesieoder Volkspoesie, wie 
sie es lieb.er nannten. Wilhelm ergriIT sie, zum Teil gemeinsam mit dem Bru
der, mit Ubersetzungen - er iibersetzte diinische Heldenlieder, Ballad en und 
Miirchen, Miirchen des Neapolitaners Basile, aus dem Isliindischen Lieder der 
Edda, aus dem Althochdeutscben das Hildebrandlied, aus dem Mittelhoch
deutscben den ,,Armen Heinrich" des Hartmann von Aue, aus dem Engli
schen die von Crofton Croker gesammelten irischen Elfenmiircben. Hier zeig
te si ch und iibte sich die Sprachkunst in Wilhelms poetischer Natur in einer 
Weise, daB seine Ubersetzungen nocb heute zu dem Besten geziihlt werden, 
was es auf di esem Gebiete gibt. Jacob beschiiftigte si ch mit spanischen Volks
ballad en (,Romanzen" genannt); aber er verolTentlichte sie bewuBt in der Ur
sprache - zu keiner Konzession an den Freund und Leser soleher Dinge bereit. 

Den breitesten Raum nehmen in Wilhelm Grimms wissenschaftlichem 
Wirken die Ausgaben althochdeutscher und mittelhocbdeutscher Texte ein. 
Hildebrandlied, Armer Heinrich sowie die Edda-Ausgabe noch mit dem Bru
der zusammen, aber sehr wesentlich von Wilhelm gefOrdert. Dann aber in 
reicber Folge: GrafRudolf, Freidank, Rosengarten, Rolandslied, Werner vom 
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Niederrhein, Konrad von Wiirzburg, Athis und Prophilias, Kasseler Glossen 
und anderes mehr. 

Zwei Inhalte waren es, die den Mitbegriinder der Wissenschaft von deut
scher Sprache und Literatur an diese Texte heranzogen: Heldensage - also 
auch wieder Volkspoesie - und hessische Herkunft der Dichtung. Hildebrand 
und Roland als echte Gestalten der Volkssage, der "Freidank" als Oberliefe
rung alterVolksweisheit in Merkspriichen, und es ist bemerkenswert, daB Wil
helm Grimm den groBen Walther von der Vogelweide als den hinter einem 
Pseudonym versteckten Verfasser der Freidank-Dichtung sehen wollte - hier 
also nicht als hOfischen, sondem als Volkssanger. Die nur in Bruchstiicken er
haltenen Dichtungen "GrafRudolf" und "Athis und Prophilias" - die eine eine 
Art Sage aus der Kreuzzugszeit, die andere eine Gestaltung der alten Freund
schaftssage; beide von Dichtem althessicher Herkunft geformt. Die Ausgaben 
althochdeutscher Texte - Hildebrandlied und Altdeutsche Gesprache nebst 
den Kasseler Glossen - griinden si ch auf Handschriften der Kasseler Biblio
thek und flihren weiter zuriick nach Fulda. Wilhelm Grimms Ausgaben waren 
jahrzehntelang giiltig und sind auch heute noch benutzbar; zwei von ihnen, 
Graf Rudolf und Freidank, erlebten no ch in der Lebenszeit des Verfassers 
neubearbeitete Auflagen. 

Zur Geschichte der Sprache und Literatur hat Wilhelm Grimm Gewichti
ges beigetragen. Sein groBartiges, bis heute giiltiges Buch iiber die deutsche 
Heldensage erfaBt zum erstenmal und zugleich vorbildlich nicht nur die Uber
lieferung, sondem die Aufnahme der Heldendichtung iiber lange Zeit; ihr 
Publikum, ihre Freunde, Verehrer und Nachahrner. Es zeigt: Wo wurden die 
Helden der Nibelungen, der Dietrichsagen genannt, wo wurden sie im Bilde 
dargestellt, wo nannte man sich selbst nach ihnen? Erst heute begeht man wie
der diesen Weg, nicht nur den Dichter als schOpferische Personlichkeit zu 
wiirdigen, sondem auch seine Aufnahme, seinen Widerhall, seine Giiltigkeit 
bei den Menschen, flir die er sein Werk geschaffen hat. Grtindliche Beachtung 
verdient Wilhelm Grimms Anteil am Deutschen Worterbuch. Dessen Verfas
serangabe lautet nicbt wie ehemals von den Briidern Grimm, sondem vonJacob 
Grimm und Wilhelm Grimm, womit deutlicb gesagt sein sollte, daB die Anteile 
der Brtider nicht ineinandergeflossen, sondem selbstiindig und unterschied
lich gestaltet sind. Besonders bemerkenswert, daB nicht Jacob, sondem Wil
helm Grimrn es war, der zuerst in der Offentlichkeit iiber den Plan des Deut
schen Worterbuchs ausflihrlich berichtete, namlich bei dem sogenannten 
Gerrnanistentag in Frankfurt am Main 1846. Mit seiner vor der Berliner Aka
demie der Wissenschaften vorgetragenen, umfangreichen Studie "Deutsche 
Worter flir Krieg" lieferte Wilhelm als erster eine Arbeit iiber das, was in der 
Wissenschaft heute ein Wortfeld genannt wird. Nicht vergessen sei, daB er mit 
seinem Buch "Ober deutsche Runen" (1821) der Begrtinder der Runenfor
schung in Deutschland geworden ist. Er hat dieses Gebiet auch in weiteren Ar
beiten bestellt und gefOrdert. 

Kaum bekannt sind heute die Rezensionen van Biichem deutscher und aus
I"ndischer Verfasser, in denen Wilhelm Grimm viel Eigenes niedergelegt hat. 
Erst neuerdings konnte ermittelt werden, daB er Heinrich von Kleists Novel
len ausflihrlich und sehr lobend besprochen hat. Bei den "Gottingschen 
gelehrten Anzeigen" wurde er eine Art Facbreferent flir skandinavische Lite-
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ratur, fUr Sagen-, Marchen- und Runenkunde sowie fUr Literatur zur Urge
schichte. 

Mochte man glauben, daB Wilhelm Grimm fUr U nterhaltungszeitschriften, 
ja fUr Zeitungen geschrieben hat? DaB er sich einmal darum bewarb, Redak
teur einer Zeitung zu werden? Urn so interessanter ist es, ihn auch von dieser 
Seite kennenzulemen. Wilhelm Grimm - nicht sein Bruder Jacob - wurde 
"Prinzenerzieher"; dem hessischen Kurprinzen gab er Geschichtsunterricht. 

Lebhafte Teilnahme fanden zu seinerZeit und finden bis heute seine Vorle
sungen, die er als Professor in Gottingen und als Mitglied der Akademie in 
Berlin gehalten hat. Sie sind uns zum Teil im eigenen Manuskript, zum Teil in 
N iederschriften seiner studentischen Horer erhalten. Er las in Gottingen liber 
das Nibelungenlied und die Gudrun - also wieder liber die Heldensage; in 
Berlin auch liber den Freidank und den Erek des Hartmann von Aue. Wie tief
griindig und zugleich unmittelbar ansprechend die se Darbietungen waren, 
mag an einigen Satzen aus der Erek-Vorlesung deutlich werden : 

Dos lelzte Zlel dieser Vorlesung ist kein anderes, als das ich be; meinen iibrigen 
im Auge gehabt habe. lch wunsche Sie in den Geist des deutschen Altertums so 
lebendig und wahrhaft. als es in meinen Kriijten steht. einzujiihren. Nicht blojJ auj 
Gelehrsamkeit ist es abgesehen. die tot ist. wenn sie nichts als sich selbst sucht; ich 
miichte dazu beitragen. dajJ Sie lemen die Gegenwart auch aus der Vergangenheit. 
mU der sie dUTch unziihlige Fiiden zusammenhiingt, zu erkennen. Man griibt einen 
verSChUltelen Brunnen auf, nichl damit jemand auj dem Wasserspiegel sein eige
nes Gesicht wohlgtifiillig beschauen konne. sondem damit seine Quelle herauj
dringe und den Boden. da wo er durr und unjruchtbar geworden ist. Iriinke und be
jruchle . ... Die Geschichle ist der Boden unter uns. in dem wir Wurzel schlagen. 
Unsere Arbeit besteht darin. dajJ wir die Steine hinwegschaffen. die Gleichgiiltig
keit oder Unversland daraujgewoifen haben. Wer sich von derGeschichtewegwen
det. eine Gesinnung. die hiiufig genug bei uns in dieser Zeit aujlaucht.ja geriihmt 
und gepriesen wird, weT jeden Tag von neuem beginnl und mit dem Abend 
beschlitiflt. der gleicht jenen gespensligen Wesen Rubezahls. die den Schein des 
Lebens einen Tag annahmen, abeT mit der einbrechenden Nacht wiederverwelkten. 

Es ist nicht verwunderlich, daB die angesprochenen Studenten einen sol
chen Lehrer, der nicht nur Wissen vermittelte, sondem eine innere Haltung, 
der einen echten Bezug zur Gegenwart und ihren Forderungen vermittelte, 
daJl sie einen solchen Lehrer als Menschen hoch geschatzt und ihm zu seinem 
Geburtstag eindrucksvolle Ovationen gebracht haben - mit Fackelschein, Lie
dem und eigenen Gedichten. Eindrucksvoll und unerhOrt gegenwartig ist es 
auch, was der so Geehrte seinen Schiilern damals antwortete: 

lch kann mich heute unter lhnen ungeslort an diesem Beweis lhrerjreundlichen 
Gesinnungfiir unsfreuen. Wireignen ihn nicht uns ZU, wiT nehmen ihn an als Aus
druck lhrer Liebe zu den Studien. die wir gepj/egt haben. Diese Sludien ... wol
len nicht blojJer Zierat. nicht mujJige Gelehrsamkeit sein; das Erkenntnis unseres 
Altertums. seiner Sprache. seiner Poesie. seines Rechts. seiner Sitte will die 
Geschichte erkliiren. beleben. eifrischen und schmucken. will den Baum des deut
schen Lebens triinken aus eigenem Quell. A ber die Eiforschung des deutschen 
Allerlumsjordert. wie alles. was lebendig machen soli. ein Slreben. das emst und 
innig sein mlijJ. Es gehorl die Begeisterung dazu. die Sie noch haben. mil derSie 
alles eifassen; die schonste Gabe [hres A Ilers. die Gabe. aul der die Zukunjl ruht. 
Sie moge lhnen immer bleiben. 

170 



-

Nun aber - was ist mit den Marchen, dieser ersten groBen Leistung zweier 
begeisterter Zwanzigjahriger, rucht etwa zweier alter Gelehrter? Die Samm
lung, von den Briidem gemeinsam begonnen, ja im Anfang von Jacob am leb
haftesten gef6rdert, wurde schon von der zweiten Auflage (1819) an (und ins
gesamt sind zu Lebzeiten der Briider sieben groBe und zehn kleine Ausgaben 
erschienen) Wilhelms eigenstes Arbeitsgebiet und Verdienst. Er hat mit seiner 
Arbeit an den Marchen den bedeutenden Ruhm seines Bruders an Weite und 
Dauer noch iibertrofTen, und es muB einmal deutJich gesagt werden, daB es 
eben sein Verdienst war und bleibt, daB die Sammlung der Kinder- und Haus
marchen zu einem Welterfolg geworden ist. Und nicht nur das. In ihrer Folge 
stehen die Volkserzahlungs-Sammlungen in aller Welt - bis heute. Der von 
Wilhelm Grimm gefundene und ausgebildete volkstiimliche Erzahlstil wurde 
maBgebend fUr diese neue Literaturgattung, und die von den Grimms begriin
dete Erziihlforschung wurde zu einem bliihenden Zweig der Literaturwissen
schaft. Die von Wilhelm Grimm betreute Sammlung der Volkserzahlungen 
ist bekannt in aller Welt. Der Eskimo wie der Siidamerikaner liest sie in seiner 
Sprache; in der Sowjetunion stehen sie an der Spitze in der Statistik der Ober
setzungen aus fremden Sprachen; in Thailand, China und besonders in Japan 
sind sie ebenso bekannt wie in alien anderen Landem Europas. "Grimms Mar
chen", in Deutschland gesammelt, gehiiren der Welt! 

Ober diese Sammlung von Volkserzahlungen - sie enthiiltja auBer den ei
gentJichen ,zaubermarchen" auch Schwanke, Ratsel- und Vexiergeschichten 
sowie Kinderlegenden - ist uns gerade in jiingster Zeit mancherlei zu bed en
ken gegeben word en. 

Zum einen: Nicht alles,ja eigentJich nur weruges in den Kinder- und Haus
marchen Gebrachtes sei unmittelbar aus dem Volksmund gekommen, man
ches auch schon friiher gedruckt word en. Das ist richtig. Dagegen ist aber zu 
bedenken: Jacob und Wilhelm Grimm hatten rucht die Miiglicbkeit, selbst 
herumzureisen und - etwa inSpinns/uben und Kiihlerhiillen - wortgetreue Tex
te aufzunehmen, wie es heute mit dem Tonband geschieht, mit der einen Aus
nahme der Frau Dorothea Viehmann, die sie darum urn so hiiher geschatzt 
haben. Und wenn sie hatten reisen kiinnen, so hatten sie leicht die Erfahrung 
gemacht, die auch Spateren rucht erspart geblieben ist, daB namlich die Erzah
ler dem Fremden gegeniiber hartnackig geschwiegen hatten. Man war also auf 
Vermittler angewiesen, auf verstiindige, aufgeschlossene, vertrauenswtirdige 
und - schreibkundige VermittJer. DaB das zum Teil junge Damen waren, die 
fUr so etwas Sinn und Zeit aufbrachten, mag ihre Aufzeichnungen hier und da 
von einem angenommenen "Urzustand" der Geschichten etwas entfemt 
haben. Aber wie war ein solcher Urzustand der Oberlieferung urn 1810 iiber
haupt noch erreichbar? Die Kunst des Erzahlens ging allgemein ihrem Ende 
zu. Das bestatigte sich in der Triimmerhaftigkeit des den Briidem zugekom
menen Materials. Besonders Wilhelm Grimm hatte demgegeniiber eine Vor
stellung davon, wie eine Volkserziihlung gut und vollstiindig aussehen kiinne 
und miisse - ohne Einmischung fremder Gewiirze, Verzierungen und Lehren, 
wie es bei anderengeschah. Was rucht aus gegenwartiger, miindlicher Oberlie
ferung zu entnehmen war, konnte nur in gedruckten Quellen aufgesucht und 
muBte gegebenenfalls entsprechend zurechtgeriickt werden. 

Zum andem: Es wird gesagt, die Grimmschen Marchen seien gar rucht 
deutscher, sondem in hohem AusmaB franziisischer Herkunft. Man verweist 
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im besonderen auf den Franzosen Charles Perrault, der im 17. Jahrhundert 
8 (acht!) von ihm aufgenommene Erziihlungen auf seine Art stilisierte, von 
denen einige in stark veriinderter Form, auf deutschem Boden erziihlt, auch 
im Grimmschen Bestand erscheinen. Das ist seit langem bekannt. Auch den 
Grimms war es bekannt, nur waren sie der Meinung, daB die Miirchenmotive 
nicht Eigentum eines einzelnen Volkes seien. Wer will denn auch gultig 
bestreiten, daB es etwa eine Rotkiippchenerziihlung nicht auch schon im 
17. Jahrhundert - oder auch fruher - auf deutschem Boden gegeben haben 
konnte, ohne daB sie eben aufgezeichnet wurde? Dorothea Viehmanri, die 
Mafchenfrau aus Kassel-Niederzwehren, sei eine Hugenottin gewesen, heil3t 
es. Aber: Ihr UrgroBvater Isaak Pierson, seinem Namen nach nicht franzosi
scher, sondern niederliindischer Herkunft, hatte sich 1686 in Frankfurt am 
Main einem Hugenottenzug angeschlossen. In Hessen, wo derZugAufnahme 
fand, wurde er Burgermeister der neuen Gemeinde - naturlich weil er Deutsch 
verstand; und er heiratete nacheinander zwei Deutsche, nicht Franzosinnen. 
Bis auf eine waren alle Ehefrauen der Piersons Deutsche. Es ist hierdoch wohl 
ei niges sorgfaltiger zu prufen und vor Verallgemeinerungen zu schutzen. 

Und schlieBlich wird - mit Recht - festgestellt, daB gerade Wilhelm Grimm 
die ihrn zugekornmenen Erziihlungen von Auflage zu Auflage uberarbeitet 
habe. Gerade das ist sei n einmaliges, bleibendes Verdienst. Prof. Heinz Rol
leke hat aus dem schriftlichen NachlaB der Bruder eine stattliche Anzahl von 
Aufzeichnungen zurn Abdruck gebracht, die von Wilhelm Grimrn nicht mehr 
verwendet wurden. In ei ner dieser Niederschriften sagte der Gewiihrsmann, 
der Kandidat Siebert aus Treysa, dazu : Dies Miirchen erziih/le mir Willi (wohl 
sein Bruder Wilhelm) sehr verworren und unvol/sliindig, und ich mujJle se/bsl 
eine zusammenhiingende Erziih/ung daraus machen. Aber selbst diese "Rekon
struktion" ergab nur eine hochst durftige Darstellung. Was Wilhelrn Grimrn 
durch seine behutsame, kenntnisreiche und liebevolle Arbeit an den Miir
chentexten erreicht hat, ist die Oberflihrung der absterbenden Volkserziih
lung an ein bucherlesendes Publikurn, das damit in seiner Lesefreude bestiitigt 
wurde, zugleich aber eine ihrn sonst verlorene Literatur vor Auge und Ohr 
bekam, die ihm die "hohe Literatur" nicht bieten konnte. Aus diesem durch 
Wilhelm Grimm sauber gefaBten Quell haben viele Generationen lang auBer 
dem unseren auch die anderen Volker geschapft, indem sie seine Texte uber
setzten, bebilderten, sich aneigneten. Diese Aufnahme gerade von Wilhelm 
Grimms Kinder- und Hausmiirchen - so durfen wir sie am Ende einmal ge
trost nennen - in alien Liindern der Welt ist ein Beweis der Richtigkeit der 
Grimmschen Vorstellung, daB Miirchen uberhaupt von der Urzeit an alien 
Volkern zugehoren muBten. Wirklich bewiihrt sich bis heute die von den 
Brudern so liebevoll ans Licht gehobene Volkserziihlung als die wahre Weltli
teratur. 

Aber auch der Name der .Bruder Grimm" ist uns entscheidend durch die 
Miirchensammlung gegenwiirtig. Welche Bedeutung kommt nun gerade Wil
helm Grimm in dieser Zweisamkeit zu? Es wird des ofteren gesagt, er habe 
eigentiich immer im Schatten seines Bruders geslanden. Aber die innere 
Struktur dieser allzu oberfliichlich gesehenen Gemeinschaft und ihrer Wand
lungen im Laufe der Zeit wurden bisher kaum beachtet. GewiB : Jacobs Ruhm 
strahlte hell , vorab durch seine Deutsche Grammatik, dazu durch die Fulle 
seiner immer wieder Aufsehen erregenden und bis heute wirksamen groBen 
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und kleineren Werke. Doch das geschah im AuBeren; wie sah es im Inneren 
aus? Die frUhen Zeugnisse iiber das Verhaltnis unter den Briidern, die ich zu 
Anfang sprechen lieB, lieBen in einer - gewiB manchen iiberraschenden Weise 
erkennen, daB es der herbe Jacob war, der bei all seiner harten Vitalitat doch 
die Nahe des Bruders suchte, ja sie nicht entbehren konnte. Wie klingt das 
doch in der Vorrede zum dritten Bande seiner Grammatik, 1831, nach Wil
helms schwerer Erkrankung, die ihn tagelang dem Tode nahegebracht hatte: 

Lieber Wilhelm. als du vorigen winter so krank worst, muste ich mir ouch den
ken, daft deine treuen augen vielleicht nicht m ehr auJ dieses buchJallen wurden. 
[ch soft an deinem tisch, auJ deinem stuhl, und betrachtete mit unbeschreiblicher 
wehmuth, wie sauber und ordentlich du dieerslen biinde meines buchs ge/esen und 
ausgezogen hattest; mir war als wenn ich es nur fur dich geschrieben hiitte und es, 
wenn du mir genommen wiirdest, gar nicht meh, miichtefertig schreiben. Gotles 
gnade hat gewaltet und dich uns gelaften, darum van rechtswegen gehort dir ouch 
dos buch. .. . Wenigstens wenn du mich liesest, der du meine ganze art genau 
kennst, was sie gutes haben mag, und was ihr gebricht; so iSI mir dos lieber, als 
wenn mich hundert andere lesen, die mich hie und do nicht verstehen oder denen 
meine arbeit an vie/en stellen gleichgiiltig 1st. Du ober host nicht nur der sache, 
sandem ouch meinetwegen fUr mich die gleichmiiftigste unwandelbarste theil
nahme. Sei also briiderlich mit aI/em zuJrieden! 

AlIe Leidenschaft Jacob Grimms fUr seine Arbeit, sein Wirken und Schaf
fen, alle Freundschaft zu "MitschafTenden" (wi e er sie einmal nannte) und 
Gleichgesinnten lieBen ihn doch in einer innerern Distanz, wie sie eben Man
nerfreundschaften eigen ist, li eBen ihn letztlich im Menschli chen aliein, ja 
einsam. Die Nahe einer li ebenden Frau blieb ihm versagt. Einzig von Dort
chen Wild konnte er sagen: weil ich dich so lieb habe - als meine Geschwister. 
Dortchen Wild wurde Wilhelms Frau. Sie blieb Jacobs Betreuerin bis an sein 
Lebensende; aber auch hier gaIt - der Abstand. Di e in der Friihzeit fast naht
los erscheinende Arbeitsgemeinschaft unter den Briidern entwickelte sich zu 
ei ner Form, die Wilhelm einmal (in einem Brief an Belline von Arnim vom 
11. 6. 1839) so kennzeichnete: Jacob und ich, wir pflegen, wenn ein Entschluft zu 
fassen ist, nicht eher uns zu besprechen, als bisjeder eine entscheidende Ansicht 
gefajJt hat; sie ist noch nie so verschieden gewesen, dajJ wir uns dann nicht hiitten 
einigen k6nnen. 

Wenig Beachtung hat es bisher gefunden, daB Jacob, eigentlich der gesiin
deste, der leistungsfahigste unter den Grimm-Geschwistern, immer wieder 
mit Todesgedanken umgegangen ist. Schon in Gattingen schrieb er ei n bewe
gendes Testament und bestatigte das wiederholt in spateren Jahren. Im Sep
tember 1841 schrieb er fUr Wilhelm und Dortchen ni eder : den leib bejie! mir in 
der letzten tagen herwiederholt solch eine schwere und miide, dasz ich mich sehnte 
nach auflosung in go tt, der ein einiger ist, und mich nehmen wird wie er mich ge
schaffen hat, und weisz, warom er will, dasz unsereaugen erblassen, unsere hiinde 
ruhn, unsere herzen stehn./asset euch uber mich . ... Das geschah im Anfang der 
Berliner Zeit, eigentlich auf der Hahe seines Lebens. Und nach des Bruders 
Tod schrieb er in die Familienbibel: ich werde diesem liebsten bruder uber nicht 
lange nachfolgen und an seiner seite zu liegen kommen, wie ich ihm im lebeflfast 
immer vereint gewesen bin. Das alles geschah doch wohl aus derNot einer inne
ren Einsamkeit. 

Wilhelm Grimm "im Schatten des Bruders" - wie es gern gesagt wird? Ach 
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nein, wir sollten es sehen: Jacob lebte in dem warmenLicht derNahe des Bru
ders, der in sich ruhenden, selbst von Liebe und vielfacher Freundschaft getra
genen, sich selbst, seiner Sache, und anderen von Herzen treuen Begleiters. 
Jacob war in seine m SchatTen gestiirkt durch die unaufdringliche, aber stete 
Gegenwart des Bruders. Es darf getrost gesagt werden : Ohne Wilhelm 
Grimm, den anderen der beiden GroBen, gabe es nicht den groBen Jacob 
Grimm. Jacob, der herbe, in sich einsame Mann, in der Arbeit ein weit ausgrei
fender Mmer; Wilhelm der dichterisch empfindende, gem andem zugeneig
te, Iiebenswiirdige, aber ebenso wiirdige Forscher, Kunstler, Ehemann und 
Vater, in der Arbeit ein pfleglicher Gartner. Beide einander achtend, Iiebend 
und in ihrer Unterschiedlichkeit sich fruchtbar ergiinzend. Ohne das Mitei
nander der beiden gabe es auch nicht das Leitbild einer Deutschen Philoiogie, 
wie sie zu ihrer Zeit gepflanzt wurde und zur Blute kam, in Forschung und 
Lehre dem Menschen zugewandt, nicht miifJiger Ge/ehrsamkeil, wie Wilhelm 
es ausdriickte. 

Dies aber sagte am Ende seiner Gedenkrede der Altere dem verstorbenen 
Bruder: van alien unsern biichern lag ihm die miirchensammlung zuniichst 
am herzen und er ver/or sie nicht aus den augen . .. . so oft aber ich nunmehr das 
miirchenbuch zur hand nehme, riihrt und bl!Wegt es mich, denn aul alien b/iittern 
stehl vor mir sein bild und ich erkenne seine wa/tende spur. -

So geschehe es auch uns - und nicht nur an einem einzigen Gedenktag. 
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