
Musik im Hause Grimm 

Dietlind in der Au 

Ausgehend von der beispielhaften Beschiiftigung von Jacob und Wilhelm 
Grimm mit der Volksdichlung, insbesondere dem Volkslied, iSI es nahelie
gend, auch die Frage nach ihrer Beziehung zur Musik tiberhaupt zu stellen. 
Dieses Thema isl bisher noch nichl unlersucht worden, ab er es verdienl Be
achtung. Waren Jacob und Wilhelm musikalisch? Halten sie Sinn und Inler
esse fUr Musik, hatten sie, bei all ihrer Arbeit, MuBe, Zeil und Gelegenheil, ab 
und zu ins Theater oder in die Oper zu gehen oder ein Konzert zu besuchen ? 
Wurde in ihrer Familie gesungen, spielte eins der Geschwister vielleicht sogar 
ein Instrument ? 

Zuniichst seien kurz die iiuBeren Bedingungen und Moglichkeilen beleuch
tel, die die Grimms jeweils da, wo sie lebten, vorfanden. Im Hintergrund 
Steinau. Dieses fast schon gefltigelte Wort ist in vielerlei Hinsichl bedeutsam. 
Hier in ihrem Kindheilsparadies empfingen die Brtider die Eindrticke, die fUr 
ihr ganzes Leben und Arbeilen bestimmend waren. Eine Selbstversliindlich
keit, aur die im einzelnen gar nicht eingegangen werden kann, war die 
Kirchenmusik. Jacob und Wilhelm als die iiltesten Sohne wurden von ihren 
EIlem regelmiiBig in die Kirche milgenommen, wo es Jacob besondere Freude 
machle, S!'inem Vater das Liederbuch aufzuschlagen. In Steinau gab es einen 
Sladtmusikanten, der in den Wirtshiiusern aufspielle. Er wohnte in der Turm
stube des Schlosses, wo er an Fesltagen Choriile blies '. Von Zeit zu Zeit 
kamen Biinkelsiinger nach Sleinau. In einem Briefan Karl Hartwig Gregor von 
Meusebach vom 24. Dezember 1822 erwiihnl Jacob eine solche musikalische 
Kindheitserinnerung : 

Das Lied.' so hob ich all mein Lebenlang kein beszer Pflaumen geszen hab ich in 
meiner Jugend noch van Biinkelsiingern agieren gesehen, dos Wachstuch wurde 
umgedreht und eine Riesenpj1aume war zu schauen 2. 

Ob in der Familie Grimm Hausmusik gemacht oder gesungen wurde, ist nichl 
bekann!. In ihren Selbstbiographien schreiben Jacob und Wilhelm nichls 
dartiber. Immerhin wurde dem Bruder Ludwig Emil errnoglichl, bei dem Prii
zeptor Zinckhan wenigslens anfangsweise Geige- und Klavierspielen zu ler
nen, was auf ein grundsiilzliches musikaliscbes Interesse der Eltem schlieBen 
liiB!. Ganz sicher ab er haben die Geschwister im Freundeskreis und in der 
Nachbarschaft Volkslieder kennengelernt. Jahre spaler ruft Wilhelm sei nem 
Bruder Jacob ins Gediichtnis: Du weifJt doch das Lied von dem armen Schneider. 
dos in Sleinau Renouards Georg sang }. 

Man kann sagen, daB in Steinau der Grund fUr die Liebe der Brtider Grimm 
zum Volkslied gelegt worden is!. 

Die Universiliilssladt Marburg dagegen bOI andere Moglichkeiten der musi
kaJischen Beschiiftigung. Hier gab es den HofTmiinnischen Saal, wo Konzerte 

153 



und Balle stattfanden, wa auch Jacab zuweilen fleiBig tanzte und sich ausneh
mend gut divertirte". 

In Kassel schlieBlich gab es ein bedeutendes Haftheater, das insbesandere 
van 1822 an unter seinem Direktar Lauis Spahr zu einem iiber die Grenzen 
Hessens hinaus beriihmten Opernhaus wurde, an dem gute Sanger engagiert 
waren, hervorragende Solisten gastierten und ein ausgezeichnetes Orchester 
spielte. Das Opernprogramm war ausgewagen und vielseitig. Neue Opern, be
sanders natiirlich die van Spahr selbst, wurden hier uraufgefUhrt ' . 

Wir werden im foigenden sehen, wie die Brtider Grimm, bzw. die Geschwi
ster Grimm, diese Angebote genutzt haben, welches MusikversHindnis sie 
entwickelten, wabei si ch auch hier Einblicke in die jeweilige Personlichkeits
struktur herausfiItern lassen. 

Einen Hinweis gibt Jacab selbst in se in er Rede aufWilhelm, die er ein hal
bes Jahr nach dessen Tad in der Berliner Akademie der Wissenschaften gehal
ten hat. Er sagt dort : ouch musik zu h6ren machte ihm grosze, mir nur einge
schriinkte lust 6• 

Aber man sallte den Ausspruch nicht iiberbewerten und daraus schlieBen, 
Jacob ha be sich iiberhaupt nicht fUr Musik interessiert. Es kam ihm bei dieser 
Gelegenheit wahl nur daraufan, die wesentlichen Unterschiede zwischen ihm 
und seinem Bruder zu verdeutlichen und Wilhelms Eigenstandigkeit zu wiir
digen. DaB sie bei aller Liebe und Verbundenheit bis ins Innerste sehr ver
schieden waren, ist bekannt, kann aber nicht aft genug wiederhalt werden. In 
den Briefen, die sie in Zeiten langerer Trennung miteinander gewechselt 
haben, und eingestreut im iibrigen Briefwechsel finden sich viele Passagen, 
die bei beiden musikalisches Interesse beweisen konnen. Dabei geht es urn zu
falliges Horen van Musik, ab er auch urn absichtliche Theaterbesuche, bis hin 
zur thearetischen Auseinandersetzung mit Musik und der gefUhlsmaBigen 
und intellektuellen Durchdringung musikalischer Grundfragen. 

Die Grimms sind natiirlich aft zufallig, d. h. unfreiwillig, ahne Absicht, mit 
Musik in Beriihrung gekammen, zum Beispiel mit StraBenmusik, der man sich 
ja nicht entziehen kannte. Am Ende eines Briefes vom 8. Dezember 1809 an 
Wilhelm auBert sich Jacab in witziger, wartschopferischer Weise iiber einen 
schlechten StraBenmusikanten. 

Die ganzeStadt ist voller, als zur Mej3zeit, an Musikanten, besonders ist dahier 
wiederangelangt zu Ferdinands grofter Freude ein schiindlicher Pauker. den Du 
auch noch kenllell muftI, denn er war's Friihjahr vier Monate alle Tage zweimal 
auJ demselben Flecken zu sehen. des Morgens geigig und des Abends paukig, 
zweigeslaltig. Dieser Mensch, welcherdurchaus nichls zugelernt hal, wird wahr
scheinlich wieder ein paar Monate bleiben und also Dich auch noch/reuen und 
iirgern. Dagegen ist ein ganz kleiner Jung da, der gelenk au/ der Slrafte lanzt 
und dabei immer spielt . Du siehsl, ich habe nichts mehr zu schreiben. 
Dein lreuer Jacob 7. 

Einen dieser StraBenmusikanten, die var all em wahrend der MeBzeit die Stadt 
Kassel bevolkerten, einen Geiger, hat Ludwig Grimm 1828 gezeichnet '. Die 
StraBenmusik im damaligen Kassel scheint fUr sensible, kunstsinnige Men
schen wie die Familie Grimm in der Tat nicht selten eine rechte Plage gewesen 
zu sein. Der falgende Bericht, den Wilhelm 1809 ader 1810 an Friederike van 
Raumer schickte, mag vieIleicht etwas iibertrieben sein, und die Freigiebig-
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keit , mit der die Musikanten belohnt werden, kann man sich angesichts der 
steten Geldnot der Grimms auch nicht vorstellen. Aber durch die scherzhafte 
Schilderung hindurch kann man sich doch ein Bild machen, was damals auf 
Kasseler StraBen los gewesen is!. 

Musik horen wir freilich genug, es sind niimlich gewifJ bei 20-30 argeln und 
Siinger hier, und da unser Zimmer in 3 Slra,Pen die Aussicht hat, so haben wir 
nich! se/ten 3 au/einmal anhoren mii,Pen. Sie singen siimmtlich ganz erbiirrn
lieh, bis aul einen Thuringer mit seiner Frou, der sich nUT A bends horen [iift! und 
dereineangenehmeetwas eingerosteleStimme hat. Einer hat etwas schwanken
des im Ton der deshalb deT Brefllano heifJt. ein anderer wi,d Ka/mes genannt, 
weil er die Tharedei Lieder singl. Wir haben manchen Spas mi! den Leu/en und 
laj3en sie zum A'rger unserer Nachbarn als Stundenlang spie/en, indem wir alle 
10 Minuten etwas hinab wet/en 9. 

Zu den fruhesten Zeugnissen fUr Konzertbesuche der BrUder Grimm, hier vor 
all em von Jacob, gehort ein Bericht von Jacob an seinen Schul- und Studien
freund Paul Wigand aus dem Jahre 1804. Nach dem Ende des Semesters in 
Marburg hatte sich Jacob nach Steinau aufgemacht und hatte in Hanau einen 
Zwischenaufenthalt eingeleg!. Am 29. September fand ein Konzert statt, an 
den sich ein Ball anschloB. Jacob gerat in seinem Briefvom 6. Oktober darUber 
ins ausflihrliche Plaudern, worilber er am Ende selbst erstaunt zu sein scheint 
und plotzlich abbricht. 

In Hanau halte ieh zum Theil sehr sehiines Welter, daher ieh einige kleine Ne
benreisen mU Vergniigen maehte, ieh kam in mehrere sehr interessante Gesell
schaften, u. heur vor8 Tagen (den 29.) warzum Gliick gerade das Wiedemiinni
sehe Konzert. wohin ieh van mehreren eingeladen wurde, dennjedes Mitglied is( 
bereehtigt, so viel Freunde mitzubringen als es nurwill u. die Fremden sind ganz 
f rei, welches mir ganz lieb war. Um 6 Uhr nahm das Konzerr den Anfang, die 
Musik war sehr sehiin. Van Ih 8 Uhr bis I Uhr wurde getanzt, wozu derSaal sehr 
giinstig isl. Er ist sehr groj3 mit sehr ebenem Fuj3boden, die Musikanten stehn 
aul einer Biihne, u. hindern also gar nieht, die Musik komml wie aus der Lu/t. 
Es wird in Hanau sehr gesehwind gewalzt, was mir sellr ge/iillr, u. wie es nie in 
Kaflel u. M[arburgj geschiehrJasr schneller als man sonsr in Quadril/en walzr. 
Die Ekoj3aisen hingegen gehn ziemlieh langsam, ieh tanzle einige vor, weil man 
gern Marburger Touren haben wollle u. die ieh angab ge./ielen rechl gut, ver
mUlhlieh - weil man sie nieh t kannte. Uebrigens waren einige ausgezeiehnete 
Tanzer da, deren Fertigkeit ieh mir wohl wiinsehen mogle. Doeh genug u. schon 
zu viel hiervon 10. 

Als Jacob im Jahre 1805 mit seinem nur sechs Jahre alteren Lehrer Friedrich 
Carl von Savigny in Paris weilte, urn ihrn bei rechtshistorischen Arbeiten zu 
helfen, schrieb er am 1. Marz, ftinfWochen nach der Abreise aus Marburg, wie 
es aussieht in einem Anfall von Heimweh, an Wilhelm: 

l eh bin wirklieh rechl begierig aul Naehricht van Dir und iiberhaupl aus 
Deutsehland - sehreibe mir ja alle Kleinigkeilen, denn was einem zu Haus noeh 
so klein und trivial schien, wird in der Fremde lieb und bedeulend, weil man sich 
da so gern naeh Haus verselzl und bei diesem Versetzen Nebendinge gerade die 
Tiiuschung tiiusehender maehen. So giibe ieh z. B. efwas darum, einmal den 
Vorhang sehen zu konnen, der in Deiner Stube hiingt, oder Dich einmal singen 
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zu horen, so schlecht Du mitunter wohl auch gesungen haben magst (wobei gut 
is t, daft Deine Lage der meinigen nicht ganz iihnlich ist, sonst wurdest Du mir 
hier wohl etwas von Pfei/en antworten _)11. 

Die Kritik an Wilhelms Sangeskunst ist hier wohl nichts weiter als ein liebevol
ler, briiderlicher KnufT. DaB Wilhelm besser gesungen hat, als Jacob bier zu
gibt, kann man wohl annehmen, wenn man einer anderen Ohrenzeugin, Jenny 
von Droste-HiilshofT, glauben will. Sie schreibt nach einem Besuch in Kassel 
1818, indem sie den Bericht von Karoline von Haxthausen fortsetzt: 

Wifhelm und ich kamen eine Strecke voraus, ich konnte nicht sprechen, und es 
gab eine sehr slUmme Pause .. Endlich erziihlte Wilhelm von der Oper Tanered, 
die wir den Abend sehen sollten, und sang mir den Anfang der Cavatine .Nach 
so viel Leiden" vorl 2. 

Diese Aussage erhellt zweierlei. Es geh6rt schon eine gewisse Musikalitat 
dazu, eine Opernarie nachzusingen. Und Wilhelm muB vorher schon minde
stens einmal diese Oper "Tancredi" von Rossini gesehen haben. 

Jacob ist in Paris 6fter der Einladung Savignys gefolgt, ihn ins Theater zu 
begleiten ; man ch mal hat er auch abgelehnt, aber nicht aus Interesselosigkeit, 
sondern urn Savigny finanziell nicht mebr als n6tig zur Last zu fallen , denn 
dieser kaufte stets die besten Platze, wie Jacob in seinem Brief an Withelm 
vom I. Marz 1805 erwahnte J] In einem Brief vom 12. April 1805 an Wilhelm 
beschreibt Jacob zwei solcber Theaterbesuche und wiirdigt Musik und Ge
sang in angemessenen, einftihlsamen Worten : 

Ich habe Dir vergessen zu schreiben, daft ich neulich zweimal im italienischen 
Theater(opera bujJa) war.lch habe mich an der Musik einmal erquickt, welche 
recht italienisch war und von der matten/ranzosischen sehr abstach. Es wurde 
gegeben, das erstemal if matrimonio secreto, Musik von Sarti (in welchem Stuck 
zugleich das liicherlichste Miflverhiiltnis zwischen den Personen der Aktricen 
und dem, was sie vorstellen sollten, statt/and, wie mir's noch nicht vorgekom
mem ist, niimlich eine alte, sehr dicke und hiiftliche Aktrice machte diejungste, 
schonste Tochter, weif diese am meisten zu singen hat und sie wirklich schon 
singt - die iilteste Tochter wurde gerade von der jungsten und angenehmsten 
Schauspielerin gespielt - dies ist recht drauf abgelegt, die Leute zu notigen, 
nicht zu sehn, sondem blofJ zu horen) das Stuck selbst ist sehr simpel- das zwei
temal zweierlei, la passione von Paesiello, ziemlich ermudend, und das Stabat 
Mater von Pergolese, welches mir einiges ausgenommen sehr ge/allen hat. Du 
muftt Dir eine im ganzen dunkle und dump/e Instrumentalmusik vorstellen und 
dann zwei weibliche zarte Stimmen, ich wollte um alles nicht, daft eine miinnli
che Stimme dabei gewesen wiire, die wurde alles verdorben ha ben. Du kennst 
die unlateinischen, aber herrlich lautenden Verse: stabat mater dolo rosa, iuxta 
crucem lacrymosa, dum pendebatfilius, cuius animam dolentem, contristatam 
et gementem, pertransivit gladius. 0 quam tristis et afflicta/uit ilia benedicta 
etc. etc.!4. 

Das "Stabat Mater" des 1736 im Altervon nur26 Jahren gestorbenen Giovanni 
Battista Pergolesi ist sein letztes Werk. Man ist sich heute einig, daB hier seine 
weicbe Melodik ihre Vollendung gefunden hat. Jacob muB das gespiirt baben. 
Die Formulierung wie mlr's noch nicht vorgekommen ist deutet aur haufigeren 
Theaterbesuch in der Vergangenheit hin. 
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Im weiteren Verlauf des Briefes schildert Jacob noch andere Dinge aus dem 
Theaterleben, deren Zeuge er zwar wohl nicht in jedem Fall gewesen ist, die 
aber sein Interesse am Theater dokumentieren. Jacob zeigt sich hier als Mei
sterderwitzigen, ironischen Formulierung, voll kritischer Distanz und innerer 
Anteilnahme zugleich. 

Aufran~ais wird heute la prise de Jericho gegeben, wo zwar vermutlich nUT die 
Mau ern 'lion J. einstiirzen, aber die andern Mauern in der Gegend aus Sympa
thie und der bessern Tiiuschung zu Gelallen auch mitschuttern werden, ubrigens 
gibt es hier noch andere Speklake/stucke, z. B. le vaisseau amiral. mU einer 
/Ormlichen Seebataille verziert, und wo man dUTch den dicken Pulverdampf die 
Erbiirmlichkeit des Dings nicht erkennen kann, und wobei die Musik viel Effekt 
machen soli, wenn man niimlich so nah beim Orchester s teht, daft man sie ho
fen kann - dons le tremblement de Lisbonne. - Ganz dos Gegenteil da von iSf 
z. B. dos hiiufig wiederholte,' I'interieur d 'une/amille ou le tyran domestique, 
wo alles noch mehr als if]1iindisch der Beschreibung nach zugehn mufl, aul ei
nem andern Theater gibt man jetzt eine Parodie dazu, sie mag sein, wie sie will, 
der Gedanke, daft hier eine Pa rodie notig sei, erhebt sie schon iiber das andere. 
Ein / ranzosischer Journalist meint in des, es solle in ihr ein /eines Lob des 
Stucks liegen. Wie unedel ! er nimmt ihrvielleicht so das einzig Gure, die Idee.ln 
den Horaces, die hier au /ran~ais wenigstens 50mal j iihrlich gegeben werden, 
haben Miles Georges et Duchesnois mit ihren Rollen getauscht, ich will hojJen 
darum, weil es ihnen langweilig war, dasselbe so oft zu sagen, man spricht sehr 
viel uber Gewinn und Verlust der Zuschauer bei diesem Changement, meiner 
Meinung nach is t der einzige Gewinn, daft man nichts verloren, der einzige Ver
lust, daft man nichcs gewonnen hac - und sieht, daft man nichts gewinnen kann . 
Der Verlust ist also bei weitem grofter lS

. 

In der Zeit, als Wilhelm 1809 in Halle war, kam es brieflich auf Grund eines 
MiBverstandnisses zu einem persiinlichen, d. h. nicht fachl ichen Streit zwi
schen den Brtidern . Die Sache konnte nach einigem Hin und Her aufgeklart 
und beigelegt werden. Es linden sich aber in einigen Satzen interessante Hin
weise, die ein Licht auf die Ansichten der beiden tiber AJleinsein, Geselligkeit, 
Feste und auch Theater werfen kiinnen. Jacob schreibt am 19. Juli 1809 : 

Es gibt noch eine andere Arc von Z usammenkun/ t, die gewifJ so lange do iSl, als 
Menschen da sind, und wo ich auch gern bin, selbst wenn es schlecht isc, ich 
meine ojJentliche Belustigungen, Spiele und Feste [ .. . ] ". 

VerbltifTt antwortet Wilhelm am 26. Juli : 

An o/fentlichen Belustigungen, wie Th eater, Feuerwerke, Kirmissen und dergl. 
host Du doch niemals Vergniigen gehabt 17 • 

Das ist sicher harter ausgedrtickt, als es in Wirklichkeit der Fall war. Zwar war 
Jacob der introvertiertere, zurlickgezogenere von beiden, aber ins Theaterund 
aufii tTentliche Feste muB auch er gerne gegangen sein. So hat er als Student in 
Marburg, als er 1803 die Weihnachtsferien allein verbringen muBte, am ersten 
Feiertag ein Konzert besucht und am zweiten einen Ball, wie er iiberhaupt als 
Tanzer beliebt war l8 . Ja, er war sogar zu der Zeit im Konzert abonniert l9. 

Selbst in schwierigen Situationen, z. B. im Ausland, und in Zeiten linanzieller 
Beschrankung hat er nicht versaumt, solche Veranstaltungen zu besuchen, 

157 



wobei er selbsl um Hanswursl-Blihnen und Possenstiicke keinen Bogen 
machle. Das zeigl allerdings, daB es ihm nichl nur urn KunslgenuB und auch 
nichl in ersler Linie urn Geselligkeil ging, sondern um Volkskunde. 

AIs er 1814 mil dem Hauplquartier auf dem Wege nach Paris war, frequen
lierle er unlerwegs einige Male die Thealer, und das mitten in kriegerischen 
Auseinandersetzungen. Aus Langres berichtet er am 2. Februar: 

Gestern abend war ich im hiesigen Theater, wo die Truppe hochst armse/ig, a/
!ein nicht durchaus schlecht spielle, aber merkwiirdig dabei: 1) es war keine ein
zige Frau, kein weibliches Wesen im Schauspiel, d.h. unter den Zuschauern; 
]) keine Musik im Anfang noch den Zwischenakten. Zum Vaudeville erschien 
eine Violine, wobei Arien gesungen wurden: hochsl !ranzosisch 20. 

Merkwlirdig iSI, daB er hier sogar die Musik vermiBI zu haben scheint. Und aus 
Dijon schreibl er am 6. Apri11814 liber einen Thealerbesuch, wobei er gleich
zeilig ein grandioses und krilisches Zeil- und Slimmungsbild aus der Zeil des 
Slurzes Napoleons enlwirft: 

Dos Schauspiel wurde gestern abend doch noch er/aub! und/ielliirmender aus, 
als ich gedacht hatte. A lies war iibervoll und ouch einliindische Domen do, die 
bisher immer /ehlten. Wir /ingen an, of/entlich iiber den Ad/er zu sprechen, der 
noch am Vorhange war, bald erhoben sich lauteStimmen im Parterre: a bas les 
armes du tyran, der Direktor erschien und versprach aul das niichste Mal das 
Lilienwappen. Daraufwurden altfranzosische Volkslieder begehrt (oh mon Roi 
etc.) und unter Vivat gesungen. Beide Stucke, die man aujJuhrte, gaben genug 
Anspielungen, die beklatscht wurden, Rulen und Jubel stiegen immer. Endlich 
bei einem Zwischenakt hob sich der Vorhang und ein Banner mit dergroften In
schri/t: vivent les allies! wurde vorgehalten, wiihrend der Siinger ein neuge
machtes Gedicht absang, jedermann erhob sich in Logen und allerwiirts, alle 
Minister und Gesandtscha/ten standen aul und klatschten, eine Dame hatte 
Witz und Geistesgegenwart genug, urn eineStelle des Lieds durch eine laut zuge
rufene Abiinderung zu erhohen, Mutzen und Huteflogen aufund wurden auf 
Stocken gehaiten, und mit bestiindigen Unterbrechungen wurde das Stucklertig 
gespielt und wieder mit den vorigen Liedern geschlossen .. eine geschminkte, ge
puderte Dameliicherte sich sehr ruhrend, die alten Musikanten im Orchester 
waren am Weinen, und ich bin lest uberzeugt, daft die anwesenden jungen 
Leute, die der Napoleonischen Vet/assung am meisten anhiingen, weil sie keine 
Erinnerung vom Alten haben, von diesem Theaterwesen mehr mitgenommen 
und bekehrt werden, als von zehn Proklamationen 21 . 

Auffallend und verslandlich isl hier Jacobs Aufmerken auf alle Volkslieder 
und Volksmelodien. Das selzl si ch im Brief vom 1. Mai 1814 aus Paris forI: 

Um das hiesige Iranzosische Wesen lange ich an mich nicht mehr zu bekum
mern und denke selbst bis Donnerstag den Einzug des Konigs gar nicht einmal 
zu sehen, sondern am Reinardus zu kopieren. Sparens wegen war ich nureinmal 
im Theater( aux var;';tes). Vie/e Orgeln in den Straften spielen das alte Lied von 
Henri IV. mit seiner alten Nationalmelodie, die etwas Eignes hat, besonders im 
Eingang, und dazu gesungen klagend lautet 22 . 

Im Seplember 1814 wurde Jacob mil dem kurhessischen Gesandlen Grafen 
Keller als Legalionssekrelar zum Wiener KongreB abgeordnet. Trolz seiner 
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anstrengenden Arbeit als vielschreibender Sekretar und seiner nebenher lau
fenden wissenschaftlichen und publikatorischen Tatigkeit fand er Zeit, Wie
ner Theater zu besuchen. Er berichtet einmal sehr angetan von einer VorfUh
rung auf einer Hanswurst-BUhne n. 

Soviel zum Thema, daB Jacob am Theater doch niemals Ve'gniigen gehabt 
habe. Wilhelms AuBerung beruht mtiglicherweise auf einem MiBverstandnis, 
einer falschen Deutung gelegentlicher mlindlicher Bemerkungen Jacobs in 
speziellen Situationen, wenn er vielleicht Iieber oach arbeiten wotlte, wie so 
oft von Kopfschmerzen geplagt wurde oder mlide war. Man kann Ludwig 
Denecke zllstimmen, wenn er sagt: .. lacab hatte eine entschiedene Abnei
gung gegen die liblichen Formen der Geselligkeit : Empfang, Konzert , Thea
ter, soweit sie organisierte Nur-Geselligkeit schienen."" Das heiBt Jacob ging 
nicht ins Theater, weil "man" das eben tat als Angehtiriger des Bildungsblir
gertums. Er ging ins Theater, weil er sich unabhangig von gesellschaftiichen 
Zwangen dafUr interessierte. Es war sein Interesse fUr Literatur, insbesondere 
Volkstlimlichkeit, das si ch auch auf diese Weise auBerte. Es f'illt auf, daB Wil
helm in seinem Brief vom 26. Juli 1809 Theate,. Feuenve,ke und Ki,misse in 
einem Atemzug nannte. FUr ihn waren Theater-, Opern- und Konzertbesuche 
nicht zuletzt Mtiglichkeiten der ihn erfreuenden Geselligkeit, der Zusammen
kunft mit befreundeten, gleichgesinnten Menschen. Jacob dagegen ging meist 
allein. 

* * * 
Ein wichtiges Kapitel ist die perstinliche Bekanntschaft der Brlider Grimm 

mit dem Komponisten und Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt (1752-
1814). Dieser war Anfang 1808 als Hofkapellmeister nach Kassel an den Hofdes 
Konigs Jerome berufen warden, wo er es aber aus verschiedenen Grtinden 
nicht lange aushielt. Das Hofleben des Kiinig Lustik war ihm zuwider. Ende 
1808 ging er liber Wien nach Halle zurlick. Man kann se in en Weggang schon 
fast als Flucht bezeichnen. Seine Familie blieb einstweilen in Kassel vtillig 
mittellos zuriick, ehe auch sie nach Halle bzw. Giebichenstein nachreiste. 

Die Grimms und Reichardts hatten sich in Kassel kennengelernt, wohl 
durch Vermittlung von Achim von Arnim und Clemens Brentano. Es entwik
kelte sicb eine dauerhafte Freundschaft. In diesem Zusammenhang ist es in
teressant, daB Reichardt die Grimms entsprechend ihren besonderen Fahig
keiten und Kenntnissen einige Male urn Hilfe fUr seine Kompositionen gebe
ten hat, ein Hinweis auf das TaktgefUhl der Brlider im wahrsten Sinne des 
Wortes. Als Beispiel dafUr zwei undatierte Billetts von Reichardt an Jacob aus 
der ersten Halfte des Jahres 1808: 

J) K6nnten Sie mir wohlfiir die beiliegenden beiden Gesiinge. aus einer Klop
stockischen Ode ode, aus Melasrasios Passion, etwas iihnliches im Lateini
schen vorschlagen. urn es fur den niichsten Sonnlag der Musik unterzulegen ; 
oderwissen Siejemand. deres wohlleidlich ins Lareinische mit moglichster Bei
behaltung des SilbenmajJes iibe,setzte ? Ode, miichten Sie es selbst wohl tun ? 
Die norwendige Bedingung ware nur, daft es zwischen hew' und morgen ge
schiihe. Hel/en Sie mir, wenn Sie konnen, mein Lieber. Gulen Morgen, Rei
chardt 25. 

159 



Anscheinend hat Jacob Reichardt zu seiner vollen Zufriedenheit geholfen, 
denn er wend et sich erneut mit einer Bitte an ihn: 

2) Daifich wohl noch einmal mit der Bellelei kommen, dem in beigehenderOper 
bezeichneten Duett einen laleinischen gels /lichen Text untenulegen, und mlr, so 
bald es sein kann. es zu schicken. Ihr Reichardt lS . 

Jacob Grimm als Librettist, und dann noch in lateinischer Sprache? Wer hatte 
das gedacht! Im Gegenzug hat Reichardt Ratschlage fUr die Liedweisen von 
Brentanos und Arnims Volksliedersammlung "Des Knaben Wunderhorn" ge
geben, an der die Grimms mit ihrem Volksliederschatz beteiligt waren. Das 
Wunderhorn erschien dann aIlerdings ohne die Beigabe von Melodien. 

Die Verbindung zwischen den Reichardts und den Grimms riB erst recht 
nicht ab, als Louise, Reichardts Tochter, die auch Komponistin war, nach 
Hamburg 109, urn durch Gesangsunterricht Geld zu verdienen. Gegenseitige 
Anteilnahme an der Arbeit des anderen blieb erhalten. Zum Beispiel am 
15. Oktober 1812 schrieb Wilhelm an seinen Studienfreund Paul Wigand: 

Mile Reichardt will ouch 6 von ihren Kompositionen, Gesang und Begleitung 
des Fortepiano herausgeben cl 12 groschen [;] kannst du mir einige beschaffen, 
ist mirs lieb ich interejJire mich da/iir16

, 

Nach Reichardts Flucht haben die Grimms die Familie finanziell unterstUtzt, 
trotz eigener standiger Geldsorgen. Als Wilhelm 1809 wegen seines Herzlei
dens zur Kur in HaIle weilte, hat er sich das Geld zuriickzahlen lassen. In HaIle 
ist er oft zu Gast bei den Reichardts gewesen. In seinem Lebenslauf, den er 
1830 fUr Karl Wilhelm Justis "Grundlage zu einer hessischen Gelehrtenge
schichte" geschrieben hat, findet sich eine Passage, die si ch daraufbezieht. Im 
liebenswiirdigen Plauderton schildert er seine Begegnung mit Reichardt und 
fUgt auch noch einige Zeilen iiber sein Musikverstandnis an. 

Ich blieb bis zum Herbst in Halle, und eifuhrvon der Familie des Kapellmeisters 
Reichardt, die mich eigentlich zu der Reise dorthin bestimmt ha lie, die herzlich
sle Freundscha/t. Reichardt war be; manchen Eigenheiten und einem starken 
Selbsrge/uhl ein Mann van leich! bewegtem edlen Herzen. Unler seinen musika
lischen £rzeugnissen stelle ich die Kompositionen zu G6the's Liedern oben an. 
Wer sie von den Gliedern seiner Familie hat vortragen horen, hat sie vielleicht 
erst in ihrem ganzen Werthe kennen gelernt. Bei demjetzigen Geschmack/urdie 
MIISik, die nicht Reize genug anhiill/en kann, Mozart's Werke nur im Ganzen 
fur schon, im Einzelnenfur liingst iibertroffen hiilt, sind diese Komposition en 
meist zuriickgestellt," einem ein/achen Geschmack, der die naturlichen Friichte 
lieber, als den siebenmal abgezogenen Geis t geniefit, und in den uberjUJ/ten 
Blumen eher einen krankhaften Trieb, als eineSchonheit erkennt, sagen sie viel
leicht wieder zu 21

. 

Hierin is! Wilhelm mit Jacob viillig einig. Beide haben grundsatzlich groBe 
Achtung vor dem Nattirlichen, Gewachsenen, Volksttimlichen, wie esja auch 
ihr Umgang mit Volksliedern und Marchen zeigt; dagegen reagieren sie emp
findlich und miBtrauisch auf alles, was unnatiirlich, gekiinstelt und iibertrie
ben auftritt. Dementsprechend scheint Jacob ein etwas gespanntes Verhaltnis 
zur groBen Oper gehabt zu haben. In einem Briefvom 15. Mai 1818 an Ludo
wine von Haxthausen erlautert er seine Ansicht und zieht dabei eine Parallele 
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zu Gemaidegaierien, die ihm ais eine verkehrte Einrichtung erscheinen, wo ein 
Gegenstand den andern sriirt oder gar aujhebt. A u/iihnliche Weise. diiuchl es mir. 
wird mil der Musik in der Oper gejrevelt, wie ganz anders ergrei/en Kirchengesang 
und Volkslieder, die nicht hinter einander her, sondern sparsam und be/riedigl ge
sungen und genoften werden 28. Hier spricht ein Mann, dem die Musik sehr wohi 
am Herzen liegt, und der gerade urn der Musik willen gewisse Formen van 
Musik ablehnen muB. Er tut es behutsam, sagt seine persanliche Meinung 
ohne Anspruch auf Allgemeingliltigkeit (diiuchl es mir) und laBt anderen Men
schen Raum fUr abweichende Ansichten . 

In welch hohem MaBe Jacob dem Volkstiimlichen den Vorzug gegeniiber 
der das Volkslied verdrangenden Kunstform Oper gab, wird in einem Brief an 
Karl Hartwig Gregor von Meusebach deutlich. Meusebach und die Grimms 
verband eine herzliche Freundschaft voller Aufrichtigkeit. Den ganzen jahr
zehntelangen Briefwechsel durchzieht ein feiner, offenherziger, freimiitiger 
Humor. Ihnen gemeinsam war das Interesse fUr altdeutsche Literatur und 
Volkslieder. Jacob schreibt am 24. Dezember 1822: 

Noch lieber wiire mir /reilich, wenn Sie eine Geschichte deralten Volkslieder des 
15.16ten schreiben, alle Fragmenle sammeln, alle An/iinge verzeichnen und das 
Ganze aus gleichzeitigen Schriftslellern erliiutern wollten. Da komml Ihnen 
auch keine Seele zuvor, die Modernisierer sind/aul und unbelesen. Ich glaube, 
dasz damahls viele Hunderte der jrischesten Tex fe und Melodien in Deulsch
land umgiengen, statt deren sie heute elende Opernlieder leiern 29

. 

Jacob wandte sich hier aber wohl nicht nur gegen Opernlieder, sondern auch 
und vor allem gegen das Leiern. Damit ware ei nmal das gedankenlose Nach
singen der Gassenhauer gemeint, aber auch das wirkliche Leiern mit der Dreh
orgel, womit guter Musik, durchaus auch guter Opernmusik, nicht unbedingt 
ein Gefallen geschah. Viele Komponisten haben dariiber geklagt, daB dadurch 
ihre Musik zu stark veriindert wurde, abgesehen davon, daB mancher Leier
kastenmann eine falsche Geschwindigkeit wahlte. 

Auch Ludwig Grimm auBert sich einmal hachst ironisch liber die unsach
gemaBe Rezeption von Opernliedern durch die breite Masse, wobei er auch 
Tiere mit einbezieht. Nach dem I. Marz 1822, nachdem er den "Freischlitz" 
von Carl Maria von Weber gesehen hat, schreibt er an Anna oder Ludowine 
van Haxthausen : 

Es mujJ aberauch ein Vergniigen sein so naeh Herzenslusl Franzosiseh sprechen 
zu k6nnen u von 4 allerliebsten niedertriichtigen kleinen Hilndehen .. Veilchen 
blaueSeide" bellen zu hohren (verslehl sich in FranzosischerSprache) [ ... ] De", 
HulshofVetter[Werner Konstantin van Draste-HGlshafll halj a wieer sagl hir 
der Freyschulz gUI gefallen, nachdem er einige /000 gegeben war hab ich ihn 
auch gesehn u es ge/iill mir sehr vieles gut darin, u es ist das beste Zeichen das 
die Musick originall iSl U ansprichl, weil sie so allgemein ge/iillt. u die Cavalier; 
wie Artilleri und In/anlerie spielt nichls anders; u ich ha be Kinder gesehn die 
kaum zum ers tenmal das Maul au/gemacht haben u schon daraus singen, von 
Morgens bis Abens, h6hrr man Schornslein/eger, SehlojJer, Schiister, Schreiner, 
Biieker und Gaflenjungen daraus kreischen p/ei/en brill/en aber nicht singen. so 
ist es auch mit den armen .. Tankred" gegangen, wie es scheint niml es aber mit 
dem F.Schulz [Freischiitz] sofruh kein End. u die Musick paftl auch besser fur 
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uns Teutsche. ich /reue mich wenn ich einmal Ihrn H. Bruder Carl mU dem 
Waldhorn daraus plasen hahr u Sie alle singen dazu, August hat doch wohl die 
Musick nicht ganz liegen lassen 30 . 

Diesen Briefhat Ludwig nach se in er Art noch mit einer Zeichnung versehen: 
Btische und Baume, im Hintergrund Htiuser der Kasseler Obemeustadt, und 
so etwas wie ein Schornsteinfeger mit der Sprechblase" Veilchen blaue Seide". 

In diesem Zusammenhang noch etwas uber Opern: Am 28. Juli 1823, ani aB
lich des Geburtstages des KurfUrsten Wilhelm 11. von Hessen, wurde die Oper 
"Jessonda" von Louis Spohr uraufgefUhrt. Diese Oper hat Jacob wohl nichtge
fallen. Hatte er also doch nichts fUr Musik ubrig? Man kann es auch anders 
sehen. Louis Spohr (1784-1859) war seit 1822 HolKapellmeister in Kassel. Er 
genoB zu Lebzeiten eine unvergleichliche Popularitat als Komponist und als 
Violinvirtuose. Nach seinem Tode geriet er etwas in Vergessenheit und wird 
erst heute langsam als Sinfoniker wiederentdeckt. Seine Opern, auch der 
"Faust", der "Berggeist" und seine damals so bejubelte "Jessonda" verschwan
den nahezu von den Buhnen. Jacob war ein Mann des schnellen, sicheren Ur
teils. Seine Ablehnung scheint mir nur seine auch musikalische Urteilsfahig
keit zu beweisen. Mindestens ab er wird hier beispielhaft bewiesen, daB er in 
die Oper gegangen ist. Er wird es nicht viillig oh ne Interesse getan haben, 
wenn auch eine Anekdote, die sich auf diesen Opembesuch bezieht, es so dar
stellen will, als habe man Jacob mit Gewalt in die Loge schleppen mussen. Als 
kritischer Mensch lieB er sich aber nicht von allgemeiner Euphorie mitreiBen. 
Der SchluB der Anekdote, die in dem Buchlein "Aus den Tagen eines erlo
schenen Regentenbauses" abgedruckt ist, ruhmt denn auch Jacobs sachge
rechtes Urteil: 

In Cassel bestand lange Jahre ein sogenanntes altdeutsches Kriinzchen von 
Herrn und Damen, worin die Gebriider Jacob und Wilhelm Grimm (als Griin
der), Hans Daniel [Ludwig] Hassenpjlug und seineSchwestern, Joseph von Ra
dowitz, der Bildhauer Werner Henschel, Professor Hummel und Gal/in, geb. 
von Rohden, Caroline Engelhard, die Dichterin Caroline von Calenberg neben 
vielen anderen Personlichkeiten die bekanntesten waren. [ .. ,] Als nun in den 
Jahren 1823 und 1824 Spohr's Jessonda, die erste in Cassel von ihm geschriebe
ne Oper viel Au/sehen machte und alle seine Anhiinger und Freunde dieselbe 
nicht oft genug haren konnten, wurdeJacob Grimm, welcher Musik und Theater 
nicht sonderlich liebte, in jenem Kriinzchen /ortwiihrend bestiirmt, diese neue 
Oper zu horen, und man brachte es endlich dahin, indem man an einem Jes
sonda-Abend ihn halb gewaltsam in die Umer/oge Nr. 9 des Theaters fahrte, 
worin damals nur MUglieder des altdeutschen Kriinzchens abonnirt hatten. la
cob Grimm horte nun die Oper ganz ruhig und andiichtig an, ohneein Wort dar
iiberzu iiu,Pern, als man ihn aber nach dem Schlusse um sein Urtheil/ragle, sag
le er ganz trocken : ,,0 ja ! recht hiibsch, aber man mochte nur ein Mal ein Don
nerwetterdarinj1uchen !" In diesem sonderbarerscheinenden Urtheilliegt iibr;
gens mehr Wahrheit, als man anfiinglich glauben so lite, denn Spohr hatte in al
Ien seinen Sachen diefehlerhafte Gewohnheit, A lies zu nivelliren, und selbst da, 
wo ein zu erklimmender H6hepunkt dramatisch nothwendig gewesen wiire; der 
bes/e Gedanke kam nicht immer zum vollen Ausdruck. Hiermit kommt ein an
deres Ur/heil iiberSpohr'sche Musik iiberejn in den Wor/en: bei Spohr sei A lies 
recht schan, aber auch ebenso langweilig. Auch [Moritz] Hauptmann, Spohr's 
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einstiger Schu/er, sagt in seinen Brie/en an Hauser unge/iihr so: Spohr's Musik 
wurde hubscher sein, wenn sie nicht immer und ewig hubsch wiire 131 

Ubrigens haben die Grimms und Louis Spohr sich perstinlich gekannt. In der 
Bellevue in Kassel sind sie zeitweise Nachbarn gewesen. Im NachlaB Spohrs 
haben sich Visitenkarten der Grimms gefunden ". A1s Spohr 1845 in Berlin di
rigierte und ihm zu Ehren ein Bankett bei Hofe gegeben wurde, bei dem auch 
die Grimms eingeladen waren, haben sie einen Toast auf ihn ausgebracht". 

Am 16. Januar 1806 batte Jacob die Stelle eines Sekretars beim Hessischen 
Kriegs-Collegium erhalten. 50 Jahre spater erinnerten sich mehrere angese
hene Kasseler Biirger daran und sandten Jacob einen Gliickwunsch zu seine m 
"Goldenen Berufsjubilaum". Diese Gratulation ist auch von Louis Spohr un
terzeichnet 34. 

Den Personenkult urn Louis Spohr, der im wesentlichen von seiner zweiten 
Frau Marianne geb. Pfeilfer gefOrdert wurde, hat Ludwig Grimm in Karikatu
ren aufs Korn genommen, z. B. in einer Zeichnung vom 27. Januar 1852, in der 
er Mariannes Verehrung fUr Spohr symbolisch einfing". Nebenbei ist diese 
Zeichnung ein Beweis dafUr, daB auch Ludwig in Spohrs Haus ein- und ausge
gangen sein muB. Die perstinliche Beziehung zwischen Spohr und den Brii
dern Grimm erhellt auch ein BriefWilhelms an Achim von Arnim, den er in 
der Zeit zwischen dem 26. Dezember 1826 und dem 2. Januar 1827 geschrieben 
hat : 

Hiittest Du Lust dem Cape//m eister Spohr, den ich dann und wann sehe, eine 
Oper zu dichten, Du wurdest ihm einen groften Ge/a//en erzeigen. In dem edlen, 
vornehmen, zii"Uchen, auch in dem idyllischen zeigt sich besonders sein emi
nentes Talent, das naive und comische versteht er weniger. Etwas Orangedu/t, 
Zypressen und ein spanisches Costum wiire wo hi seine Liebhaberei36 . 

Wie ernst oder scherzhaft diese Anregung gemeint war, lliBt sich nicht sagen. 
Jedenfalls ist keine Oper mil einem Libretto von Achim von Arnim entstan
den . Aber dieser Briefausschnitt zeigt Wilhelms Hinwendung zur Kunst 
Spohrs, die einfUhlsame, positive Bewertung seiner Kompositionen, und laBt 
die personliche Wertschatzung durchschimmern, die, so kann man wohl an
nehmen, beide verband. Seltsamerweise hat aber Louis Spohr in se in er Selbst
biographie die Briider Grimm nicht erwiihnt. 

In Jacobs Tagebuch, soweit es Wilhelm Schoof in seiner Biographie vertif
fentlicht hat, finden sich mehrere Eintragungen, Theaterbesuche betrelfend . 
Die knappen Kommentare sind meistens kritisch bis ablehnend, z. B. : 

7. Oktober 1821 im Theater mit Lotte und Malchen [Hassenpflug], (Barbiervon 
Sevilla. ge/iel mir schlecht)". 

Von noch einigen Opern ist bekannt, daB Jacob sie gesehen hat, und zwar 
den Freischiitz von Carl Maria von Weber und Faust von Spohr. Ins Tagebuch 
notierte er dazu : 

1. Marz 1822 war ich im Theater mit Dortchen, wo der Freischutz gegeben wurde, 
ge/iel mir schlecht. 
24. November 1822 im Theater Spohrs Faust gesehen". 

Er schreibt dariiber in einem Brief an Anna von Haxthausen, wahrscheinlich 
vor Weihnachten 1822 ". Auch wenn es zuerst so aussieht, verurteilt Jacob 
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doch beide Opern nicht in Bausch und Bogen. Aber nach geflihls- und verstan
desmaBiger Beschaftigung damit und einem Vergleich mit Mozart, den alle 
Grimms liber alles geschiitzt haben, fonnuliert er eine ditTerenzierte Kritik, 
die sich wohl nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Handlung bezieht. 

Warum sind Sie den Herbst nicht einmal gekommen ? nach den letzten Brie/en 
sah es so aus, als miiSI es geschehen. Sie wiiren doch nichl ganz blojJ des Thea
lers willen hergereis(, dessen neue Opern viele Fremde in die Stadt focken. 
Heimlich ges/ehe ich Ihn en (was die hiesigen Musikkenner verspotten wiirden), 
daft mir weder der Freischutz noch der Faust ge/allen. so machrig und priichrig 
die Tone rauschen. AujJer dajJ wenig oder keine (im Fausl noch weniger) melo
dische Lieder gesungen werden, is! zuviel Teu/elsspuk in den Stiicken, ohne er
jreuende Milderung. Einzelnes machl sichjiirs Auge hiibsch genug und der Fak
kef/anz im Faustlhut sogar gro.pe Wirkung, es gehl eine reizende Musik dazu. 
Der ganze Eindruck beider Opern bleibt aber hinter Mozarts vollen Naturt6nen 
weit, weit zuriick<W. 

Diese Kritik konnen wir heute fast gar nicht mehr verstehen, da doch gerade 
im Freischlitz so schone Melodien vorkommen, die auf uns sogar volksWm
lich wirken, wie z. B. "Fromme Weise" oder "Durch die Walder, durch die 
Auen". Aber Jacob splirte genau, daB es kein wirklicher Volkston war, hoch
stens ein nachgemachter, den er ablehnte. Anna von Haxthausen antwortet 
am 5. Januar 1823. Den Faust kannte sie noch nicht, auch vom Freischlitz nur 
einzelne Lieder. 

Von HiilshofJ schreiben Sie auch, dajJ der Freyschiitz ihren Erwarrungen nichr 
entsprochen. [ch kenne nur einzelne Lieder, den Jungfern-Kranz und das Jiiger
chor draus. Letzteres hat mir besonders gut gefa llen. Sagen Sie dem Mah/er 
[Ludwig Grimm], er mochle sich den Kape/lmeisler Winkel aujHinneburg vor
stellen, eine Geige in der Hand, Caroline Ludowine und ich Nothen aus dem 
Freyschiitz vor uns, doch machen wir die Augen zu, wie ein Hahn beym Kriih en, 
der zeigen will, dajJ er die NOlhell auswendig kann. AjJeburg singl einen guren 
BrumbqJJ dazu und schlagl den Takr mil den Fliegenpolscher. So wird dorr der 
Freyschiitz aujgejiihrr'l 

Wie gesagt, Mozart war der Lieblingskomponist der Grimms. Am 18. August 
1817 hat Wilhelm, vermutlich auch Jacob, die "Entftihrung aus dem Serail" ge
sehen. Wilhelm erwahnt diesen Opembesuch in einem Briefvom 20. August 
an Ferdinandine von Zuydtwyk geb. von Haxthausen. 

Vorgestern war hier Mozarts Ent/iihrung, es wurde, ouch weil ein neuer, go , 
nichr gewohnlicher Sanger darin aujlral, rechl gut gegeben. Da habe ich rechl 
dorthin gedacht, niimlich Sie alle hergewiinscht 42

. 

Andere an seiner Freude teilnehmen lassen, das ist so recht Wilhelms Art. Die 
Verklirzung "Mozarts Entftihrung" setzt Interesse und Kenntnis bei Ferdinan
dine voraus. Vielleicht hatte es schon diesbezligliche Gesprache zwischen bei
den gegeben. Von diesem Satz kann man auch auffrlihere Opernbesuche und 
Kenntnis des Sanger-Ensembles in Kassel schlieBen . 

In der Nacht vom 18. zum 19. August 1843 brannte das Berliner Opernhaus 
ab . Zu der Zeit befand sich Jacob gerade auf einer Italienreise. Ererfuhr davon 
aus der Zeitung und scheinbar kalt, es ist aber seine Art von Ironie, kommen-
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tierte er das Ereignis in einem Brief an Wilhelm vom 4. September 1843 aus 
Rom: 

Den brand des Berliner opernhauses me/den heute die zeitungen auJ dem cafJee
haus; mir thuts nicht leid, do ich nie darin gewesen bin4l. 

Im Jahre 1832 hielt sich Jacob eine Woche zum Studium alter Handschriften in 
Heidelberg aufund besuchte auf der Hin- und Rtickreise in Frankfurt alte Be
kannte, z. B. Johann Gerhard Thomas, Senator und Btirgermeister in Frank
furt, und den Bibliothekar Johann Friedrich Btihmer. Vber seinen Besuch auf 
der Hinreise lesen wir in einem Brief vom 7. April an Wilhelm : 

Zu FrankJurt wohnte ich im Schwan, war aber g/eich bei Thomas und B6hmer. 
freitag abends im conzert, wo Bachs passion sehr gliinzend aufgefuhrt wurde 44

, 

Hier ist wieder Jacobs Gewohnheit zu beobachten, die wir schon aus seinen 
frtiheren Jahren kennen, namlich in fremden Stadten, auf Reisen, und ver
mutlicb ohne Begleitung in Konzerte zu gehen. Und hier scheint er wirklich 
einmal Freude an der Musik gehabt zu haben. Es handelt sicb wahrscheinlich 
urn die Matthaus-Passion, die am 11. Marz 1829 durch Felix Mendelssohn
Bartholdy wieder zum Leben erweckt worden war. Auch Karl Lachmann hat 
diese Passion im April 1832 in Berlin gehOrt. Er schreibt an Jacob am 18. April 
1832, indem er frtihlich einen Brief voller germanistischer Einzelheiten 
schlieBt: 

Aber nun vergniigte OsteTj"erien. Ich befinde mich sehrwoh/ darin, wei/ ich nicht 
arbeite, sondern herumjunkeriere, die Bachische Passion hare und mir in den 
Recitativen diejetzt ungewohnlichen Accente anmerke (du hist a u c h einervon 
denen)[ ... J" 

* * * 
Nach allem, was wir an Kritischem und Distanziertem aus Jacobs Feder ge-

lesen haben, mag es zunachst tiberraschen, daB er bei bestimmten Gelegen
heiten Musik guthieB, ja sogar forderte. Aber das scheint mit seiner Idee vom 
Ungezwungenen und Natlirlichen zu korrespondieren und ware am ehesten 
mit dem Wart .. alles zu seiner Zeit und alles an seinem Ort" zusammenzufas
sen. Die Denkschrift, die er im Mai 1836 zur Planung der Sakularfeier der Un i
versitat Gtittingen verfaBt hat, macbt das beispielhaft deutlich. Er hatte sich 
verschiedene, gegen die Plane des Senats gericbtete Gedanken dartiber ge
mach!. Offizielle, elitare Banketts lehnte er ab, statt dessen schwebte ihm ein 
allgemeines frtihliches Volksfest vor, an dem besonders alle Studenten unge
zwungen teilnehmen sollten. Und hier wird erkennbar, daB sich Jacob 
durchaus dartiber im Klaren war, daB bei gewissen Anlassen Musik dazu
gehtir!. 

Bolle, Concerte, Thedansans, Carrousels, in derheutigen Weltweise, lassen nur 
eine beschriinkte Zahl Studenten zu. Viel sch6ner wiire, wenn aul einer Wiese, 
was der Septemberhimmel gestattet, ein Kreis abgesteckt, eine Gediichtnisrede 
gehalten und unter aulgespannten Zelten a li e n Studenten Wein, Braten und 
Kuchen verabreicht wiirde. Dann Musik und geregelte Gesiinge, Anziinden eines 
grojJen Freu d enJeu ers, und Jeierlicher Facke/zug heim in die Stadt. DaJiir 
giibe ich ein langweiliges Diner, wo der Magen mit Speisen und Weinen iiberla
den wird, hin 46

, 
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Auch gegen Gelegenheits-Musik in hiiuslichem Kreise hatte Jacob wo hi fiber
haupt nichts einzuwenden. Eine entsprechende Feierlichkeit kfindigt er 
Achim von Arnim im Brief vom 26. September 1812 an: 

Wir haben seit vorigen Winter hier eine Lesegesellscha/t errichtet, die alle Frei
tage, wo man sich Nagel und Haor schneider. zusammenkommt. dos hat sich 
den ganzen Sommer dUTch erhalten, und es sind ouch ein poar ordentliche Leute 
drin; unterandern der Maler Rohden, der in vienehn Tagen wieder nach Italien 
reist. Do ihn jedermann lieb hat, so wollen wiruns vor seinem Abzug noch einen 
Spafi machen und ihm ein TraClament mU Musik geben. Dabei soli ihm ein gro
jJer liicherlicher PajJ geschrieben und von alien Mitgliedern besiegelt und unter
zeichnet werden - es sind 25 Personen, dami! er nicht in iihnliche Fatalitiiten 
kommt, wie der Ferdinand 47

. 

Das Fest muB wirklich eine ausgesprochen gelungene, zudem feuchtfrohliche 
und sehr musikalische Angelegenheit geworden sein. Die Freude Jacobs dar
fiber leuchtet fOrmlich aus den Zeilen, die er am 15. Oktober 1812 an Paul Wi
gand richtet: 

Unsere Lesegesellschaft hat neulich belm Abschied eines ihrer angenehmsten 
Glieder, des van Rohden nach Rom hell geleuchtet. In unserer nicht zu grojJen 
Stube war unglaublich eine TaJel for 24 Person en, mit 18 Lichtern auJgeschla
gen, auser Tafe/musik und unaufhorende Gesundheiten mit Trompeten, von 8 
bis Nachts 3, und auch getanzt wurde dabei. Der grojJte SpajJ aber war ein gro
jJer grojJer PajJ auJ Rega/folio, vom bestiindigen Secretiir der GesellschaJt 
Signor SchelmuJsky ausgestellt und von siimmtlichen Mitgliedern Herren und 
Damen untersiege/t und unterschrieben. Kein Unf all triibte die Freude dieses 
Festes, alle schienen von demse/ben Geiste be/ebt und nur eine Familie zu 
seyn 48. 

Gleichsam als mitftihlender und mitdenkender Musikkritiker begegnet uns 
Wilhelm anliiBlich eines besonderen Ereignisses. Es handelt sich urn die Feier 
am 18. Oktober 1814 in Kassel aus Anla13 des Gedenkens an die ein Jahr zuvor 
geschlagene Volkerschlacht bei Leipzig, der Niederlage Napoleons. Er 
schreibt am 3. November an Jacob, der ja zu der Zeit aufdem Wiener KongreB 
ist: 

Die Feier des 18. war hier im ganzen schon und gut, wiewoh/ sie etwas an ihrer 
Ansta/t gelitten. Hornier hatte sich ihrer sehr angenommen, auch woh/ mit k/ei
ner Eitelkeit, auch die Gedichte dazu gemacht. Der schonste Anblick war, wie 
mit der Nacht auf alien Seiten und von alien Bergspitzen her die Feuer aufgin
gen, und hat mich innerlich geriihrt. Es war wie eine Fortsetzung des Himme/s 
und der Erde, wo dieSterne nun auch aufgingen. Die Unterneustiidter hatten bei 
den Erschossenen aul dem Forst ihr Feuer angeziindet, um sie zug/eich zu ehren. 
Schon war es auch, wie darauJ alle Glocken liiuteten und dieJeierliche grojJe 
darunter und auJ dem Friedrichsplatz bei hundert Fackeln ein Gotteslied gesun
gen ward. Nur war die Musik dabei zu konzertmii,Pig gediimp/t, so daft sie nicht 
durchdrang und zu sehr verhallte .. ich hiitte Posaunen dazu genom men, dajJ es 
durch die ganze Stadt gedrungen wiire. Der Zug hinaus war bei der / eierlichen 
Stimmumg ganz still, und das von der tiirkischen Musik angestimmte Reiterlied 
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wurde nicht recht mitgesungen, der Kurprinzessin, die au/ dem Balkon stand, 
aber ein Vivat gebracht 49

. 

* * * 
Eine beachtenswerte Randerscheinung in den Briefen der Bruder sind von 

Zeit zu Zeit eingestreute musikalische Vergleiche. Treffiiche Bilder aus der 
Anschauung von Instrumenten sind besonders Wilhelm leicht zur Hand. Sei
ner Frau Dortchen gegenuber charakterisiert er einmal, im Briefvom 6. Au
gust 1833, einen alten Herrn, dem er in Wiesbaden begegnet ist : 

Er spricht gerne. da er aber einige Buchstaben u. nicht st aussprechen kann, so 
lautet es, als wenn au/ einem Fortepiano einige Tone nicht anschlagen50

. 

Das Bild des KJaviers wendet Wilhelm auch einmal an, urn seine eigene Lage 
im unruhigen Berlin zu beschreiben, wo er ans Wiirterbuch gefesselt war und 
si ch doch dem Gesellschaftsleben nicht entziehen konnte. Er schreibt am 
6. Marz 1847 an Anna von Arnswaldt mit leicht klagendem Unterton: 

Neues gibt es hier nichts, als alle Tage elWas anderes, Storungen, Einladungen 
und Gesellschaften, alles unabwendbar, dafiir ha be ich andereSrunden gliickli
cher MujJe und Zeir zum Arbeiren, und sitze fest dabei bis der Augenb/ick 
kommt, wo ich, wie eine Taste au/ dem Clavier, angeschlagen werde. au/spr;n
gen und klingen mujJ" . 

Auch negative Erfahrungen kleidet Wilhelm in musikalische Bilder bzw. er as
soziiert sie mit Liedertexten . Nach schwerer Krankheit halb genesen schreibt 
er am 23. April 1842 an den Professor Gustav Hugo : 

am 19 dieses monars bin ich zuerst wieder vor meinem hause in dem /reilich 
noch nicht griinen thiergarten au/ und abgegeangen [ ... ] bisher hieft es, wie in 
dem ostreich. volkslied von der landwehr .. immer langsam voran" und au/ 
meine/iifte war die andere strophe anwendbar ... unser rittmeister ist ein braver 
mann, schade nur, daft er nicht reiten kann". heute konnte ich schon besser 
/ort 52

. 

Jacob unterHiuft es sogar einmal, einen musikalischen Wunsch zu auf3ern. 
Zwat handelt es sich urn fiktive Musik, aber es scheint doch mehr als eine rein 
literarische Reminiszenz zu sein, wenn er am 11. Januar 1828 den Briefan Paul 
Wigand mit den Worten schlieBt: 

Neues weifJ ich wenig sonst, als dajJ ich seit 5, 6 wochen den schnupfen habe, 
den hartniickigsten, dessen sich mein leben erinnert und derauch eine art brust
krankheit heij1en kann. Ich liege zwar nicht, hiiteaber das zimmer und bin o/t so 
verdrieftlich dariiber, daft ich mir. wie in unsern alten gedichten steht, gern sechs 
fledler kommen liejJe, die mich frohlich geigten. Gatt erhalte dich gesund und 
lajJ bald van dir horen. Stets dein freuer freund J. Grimm ". 

Bemerkenswert ist ein von Wilhelm gebrauchter musikalischer Vergleich, als 
er Jacobs Aufsatz uber die Sprache, wie er es nennt, kritisiert. Es handelt sich 
urn einen Teil des Anhangs (AeuBeres: Verfasser, Quelle, Zeit, Handschrif
ten) der von den Brudern Grimm besorgten Ausgabe des "Arm en Heinrich" 
von Hartmann von Aue aus dem Jahre 1815 54 • Diese Stelle im Briefvom 8. Ja-
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nuar 1815 deutet zugleich Wilhelms musikalische Zu- und Abneigungen an, 
wie sie spater in seiner Selbstbiographie zum Ausdruck kommen. 

So hast Dujetzt z. B. eine besondere Neigung zu den poetischen Tautologien und 
diese /iihren Dieh zu den unpoetischen. Dir ehedem so widenviirtigen Hagen
schen Ein-. Aus- und Quergangswendungen. [ .. . ] zu hiiujig angewendel (so hasl 
Du aul nicht einer Seile: zu- und gegeneinander, on- und auslau/end, reg- und 
bewegsam) reizen sie unnotig, denn, indem sie gleichsam nicht vo ll aussfrei
chen, sondern ansch/agen und wieder neu ausholen, haben sie etwos van dem 
Pizzika to der Violine 55

. 

Das Hektische, Aufregende eines virtuosen Pizzikatos lag seinem ruhigen We
sen ofTen bar weniger als z. B. die sangbare Melodie eines Volksliedes. Neben
bei bemerkt, die kleinen sprachlichen Unebenheiten, die Wilhelm hier be
mangeite, sind im Druck gebessert 56, 

* * * 
Wie sehr Wilhelm dem Volkslied zugetan war, wird auch anlaBlich einiger 

Reisen deutlich. lm Sommer 1811 reiste er nach Hoxter, urn in der Umgebung 
nach Marchen zu fahnden. Von dort aus machte er einen Besuch bei der be
freundeten Familie von Haxthausen in Bokendorf. Er berichtet am 19. August 
seinem Bruder uber diesen Aufenthalt und schildert begeistert das abendliche 
Liedersingen der Tochter des Hauses. 

Seine [August von Haxthausens] Schwestern hier sind angenehm und zierlich. 
Abends sangen sie siimtlich Volkslieder. Das war sehr schon, ich wollt ' Du hiit
test es mit anhoren k6nnen. Ich hab' einen vergniigten Abend gehabt, Du 
glaubst nicht, wie herrlich weich alle diese Melodien sind. Die besren vom Rei
chardr sind aus dem Srudium derselben en lstanden. Du wei/lt doch das Lied 
von den armen Schneider, das in Steinau Renouards Georg sang. Die Melodie 
davon singen sie auch, sie iSI sehr artig. Der Bruder will diese Melodien heraus
geben, welches was recht gutes ist. - Die Miidchen haben sich die Lieder aul 
kleine Velinpapiere geschrieben, und so [entstand] ihre kleine zierliche Samm
lung. Erwas davon hab' ich kopiert 51

. 

Die Bruder August und Werner von Haxthausen beschaftigten sich langere 
Zeit mit der Sammlung von Volksliedern, die sie mit Melodien herausgeben 
wollten. Jacob und Wilhelm haben immer wieder zur Edition der Lieder ge
drangt, aber die meisten Plane sind nicht ausgeftihrt word en. Die folgend e 
Briefstelle zeigt einmal, daB auch Jacob an den Volksliedmelodien interessiert 
war, daB er sie kannte oder kennenlernen wollte, sie gerne horte, obwohl seine 
wissenschaftliche Beschaftigung mit Volksliedem sicher vorrangig volkskund
lich und literarisch gepragt war. Er schrieb am 8. November 1817 an August von 
Haxthausen : 

Ich wollle. dajJ die Noten zu deinem [Volksliederbuch] einmal in die Kehlen 
hiesiger Miidchenjiiigen. so mujJlesl du die Texle drucken lajJen und ich harte 
sie doch singen S8

. 

Eine andere Briefstelle, die aufdie Kenntnis von Volksliedmelodien bei Jacob 
schlieBen laBt, findet sich im Briefwechsel mit Johann RudolfWyss dem Jun
geren. 1782 geboren, studierte er Theologie und Philosophie in Bern, Tubin-
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gen, Gottingen und Halle, wurde 1805 Professor der Philosophie an der Berner 
Akadernie und 1827 auBerdern Oberbibliothekar an der Berner Stadtbiblio
thek; ein Kollege der Brtider Grirnrn also. Von iihnlichern Interesse wie diese 
geleitet, sarnrnelte, bearbeitete und edierte er schweizerische Volkssagen, Le
genden, Chroniken und alte Lieder. Schon 1805 und dann 1812 in zweiter Auf
lage war eine .Sarnrnlung von Schweizer Ktihreihen und Volksliedern" er
schienen. Dieses Werk gab Wyss 1818 in dritter und 1826 in vierter Auflage rnit 
Melodien heraus. Kuhreihen oder Ktihreigen sind alte Schweizer Volksrnelo
dien, die gesungen oder auf dern Alphorn geblasen werden konnen und ihren 
Ursprung in rnelodischen Vieh-Lockrufen haben. Urn diese Kuhreihen geht es 
in folgender Stelle aus dern Briefvon Jacob an Wyss vorn 10. Oktober 1819. Sie 
ist auBerdern ein Hinweis auf die weite Verbreitung des Buches auch auBer
halb der Schweiz. 

[hre Kiihreigen habe ich nur einmal bei he'pischen LandJriiuleins auJ dem Kla
vier liegen sehen und danach recht sch6n singen horen59

, 

In den folgenden A.uBerungen Jacobs wird erkennbar, welche Aufgabe er den 
Volksliedrnelodien zurnaB. 1815 gab Vuk Stefanovic Karadzic ein .kleines ser
ben-slawisches Volksliederbuch" ohne Melodien heraus. Jacob rezensierte es 
1815 in der Wiener allgerneinen Literaturzeitung. Nach einer allgerneinen 
Charakteristik der Lieder kornrnt er auf die Bestirnrnung der VersrnaBe zu 
sprechen und geht auf die diesbeziigliche Bedeutung der Melodien ein. 

Die weiteren veriinderungen und anomalien. je nachdem sich dactylische und 
jambischeJiisze untereinmischen, konnen hier der weitliiufigkeit halben nicht 
angegeben werden; sie wiirden sich siimmtlich ouch erst dann genau verstehen 
und erkliiren lassen, wenn ihnen die nationalen melodien beigejiigt wiiren, wel
ches der herausgeber bei der zweiten auj/age hofJentlich nachholen kann. nach 
einer iiuszerung des abts Fortis, der den heroischen gesang deT Morlaken im 
h6chsten grade kliiglich und ein/ormig nennt, sind ouch in der serbischen volks
poesie {rauTlge mol/tone van langsamer bewegung zu erwarten. ohne sie vaT sich 
zu haben !lisz! sich dos strophische verhiiltnis dieser Iieder nicht mil sicherheil 
bestimmen, welches doch of/enbarauch einigen der im druck nicht abgeriickten 
zum grunde liegt 6fJ , 

Zeitlich und sachlich in Zusarnrnenhang darnit ist der von Jacob verfaBte .Cir
cularbrief, die Sarnrnlung der Volkspoesie betreffend" aus dern Jahre 1815 zu 
sehen. Unter Punkt eins wird die Bitte ausgesprochen, Volkslieder und Reirne 
zu sammein, wo moglich mU ihren Worten, Weisen und Tonen selbst 61

. Es ist aber 
wichtig, ganz klar zu sehen : Jacob geht es hierbei nicht urn Musik an sich. Er 
sieht vielrnehr die Melodien als volkskundliche Belege an und, wie es in seiner 
Rezension der serben-slawischen Volkslieder zu erkennen ist, als Mittel und 
Hilfe zur Textkritik. Hier kornrnt der Melodie eine entscheidende Bedeutung 
zu. Das unrnittelbare Horen auf die Volksliedrnelodien und ihre getreue Auf
zeichnung ist allerdings die wichtigste Voraussetzung dazu . Hier tritt wieder
urn ein spezieller Unterschied zur Anschauung Wilhelrns zutage, fUr den 
Volksliedrnelodien in erster Linie etwas zurn Singen waren . In dieser Hinsicht 
syrnbolisch ist wohl auch die Zueignung zu verstehen, rnit der Wilhelm die 
Vorrede zu seiner Ubersetzung der .Altdiinischen Heldenlieder, Balladen und 
Marchen" schlieBt: 
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Es gibt eine Sage in Schweden von einem alten Mann, der in der Meerestie/e 
s itzt, und die Harfe spielend zu den Tiinzen der Elfen in einer ewigen Musik lebt .. 
Kindern, die an das U/er kommen und ihn in der Einsamkeit erblicken, enveckt 
er Stimme und Lust zum Gesang. Mogten diese Lieder auch also Lust envecken ! 
denen, die sie daraus gewinnen konnen, ist diese Uebersetzung bestimmt : de
nen aber, welche die Lieder des alten Siingers gehort und wiedergesungen, ist sie 
zugeeignet 62 

. 

1811 erschien also Wilhelms Werk "Altdiinische Heldenlieder, Balladen und 
Marchen", in den Korrespondenzen oftmals einfach Kiimpevisergenannl. Sein 
diinischer Freund, der Lileralurwissenschaftier und Bibliolhekar Rasmus 
Nyerup, unlernahm in den Jahren 1812-1814 mil Vemer Hans Frederik Abra
hamson und Knul Lyne Rahbek zusammen eine mnfbiindige Ausgabe mittel
allerlicher diinischer Lieder und Balladen, wobei er sich in den Anmerkungen 
be rei Is aufseinen "Grimm" beziehen konnle. Den erslen Teil des erslen Ban
des bildelen die Kjaempeviser im engeren Sinn. Im mnften Band wurden el
liche Melodien dazu geliefert. Wie aus dem Briefwechsel zwischen Nyerup 
und Wilhelm hervorgehl, wurde das ganze Werk ersl ausgeliefert, als alle Biin
de gedruckl waren. Aber auch dann muBle Wilhelm durch eine Nachliissigkeil 
Nyerups noch lange auf sein Exemplar warten. Erst im loufe des Jahres 1816 
empfing er es, aber dann war seine Freude vollkommen. Nyerups Frage Inson
derheit bin ich neugierig zu erfahren, wie Ihnen die Melodien geJallen haben 
beantwortete Wilhelm am 6. September 1816 in bezeichnender Weise: 

Die Melodien sind allerdings eine sehr schiitzbare Zugabe, bis jetzt ha be ich 
noch niemand ge/unden, der sie mir hat singen konnen, was doch nothwendig 
ist, da ein blosses Abspielen au/ dem Instrument nur einen unvollkommenen 
Begri./J davon gieb t". 

In der Vorrede zu den Heldenliedern hatte si ch Wilhelm bereits kurz ab er 
grundsiitzlich zum Charakter der alten Melodien geiiuBert, von denen einige 
ihm wiihrend der Vorarbeilen bekannl geworden sein mlissen. Wir finden hier 
Parallelen zu den Worlen Jacobs hinsichtiich der serben-slawischen Volkslie
der (Einfachheit, Molllone). Auch Wilbelm geht zuniichsl vom Rhylhmus der 
Texte aus, miBI aber den Melodien einen eigensliindigen, nichl nur lexlkriti
schen Werl bei. AufTallend isl wieder die feine Kritik an modem en kunstlichen 
Melodien. 

Man darf schliej)en, daj) es nach diesem zweifachen Hauptrhy thmus auch nur 
zwei Hauptmelodien gegeben. Bei dergro,Pen Freiheit aber, womit man den Vers 
zu mehreren Accenten ausdehnen, und wieder einziehen konnte, ist es einleuch
tend, daft sie nicht wie modernefiir eine genau geme,Pene Sylbenzahl eingerich
tet und Jest bestimmt waren, sondem ebenJalls sich Jrei erweitemd und das 
Ganze regierend mannich/altig genug seyn mu,Pten. GewiJJ waren diese Melo
dien langsam und traurig in Molltonen, wie die Volksweisen aller Volker sind. 
Syv sagt in der Vorrede,' es Slry vordem gebriiuchlich gewesen, dajJ erst das Lied 
gesungen wurde, und damach der Inhalt erkliirt .. auch, dajJ manche von den 
Melodien, womit die alten Lieder gesungen wiirden, so angenehm, als irgend 
neue, und daj) Resenius mehrere davon gewuj)t, die aber so s iij) und wohlklin
gend gewesen, da,P manche von den schonsten Psalmen in ihrem Ton gesungen 
wurden. GewiP auch war der Gesang h6chst ein/ach. Es ist bisjetzt nur einiges 
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zu uns gekommen, allein alle Volksgesiinge stimmen darin uberein. daft sie nur 
wenig Tone in geringer Abwechslung haben, die aber einen starkenfesten Ein
dnlck geben: wie wiir es auch sonst moglich. da es niemand aushalten wurde 
eine moderne kunslliche Melodie durch so viele Verse wiederholl anzuhoren 64 . 

Wir sehen, wie wichtig es Wilhelm war, daB Volkslied melodien nicht nur auf
gezeichnet, son de m auch gesungen wurden, damit sie lebendig blieben. Auch 
die folgenden Begebenheiten sind anschauliche Belege damr. 

Das Folgende wirft fast anekdotenhaft ein Licht auf Wilhelms Sanges
freude, wenn auch hier das Wort vom Singen im llbertragenen Sinne ge
braucht wird. Im Herbst 1809 wo lite Wilhelm langst aus Halle nach Kassel zu
rllckkehren, aber Achim von Arnim hatte ihn gebeten, mit Clemens Brentano 
nach Berlin zu kommen. So schreibt Wilhelm an Jacob am 2. September, in
dem er voller Heimweh auf ein Lied anspieit, dessen Kenntnis er bei seinem 
Bruder ganz selbstversHindlich voraussetzen kann, namlich "Laurentia, liebe 
Laurentia mein, wann werden wir wieder beisammen sein": 

A/safahr'ich mit und in sa/chem Zustand, daft ich michfreue, nach Berlin zu 
kommen, daft ich mich freue, Amim zu sehn, daft es mir leid lut, meine Ruck
reise Zll Dir immer mehr verzogert zu sehn, und daft es mir liiglich leider rut: 
wann werden wir wieder beisammen sein, muft ich durch viele Montage. Diens
tage, Mittwochen elc. durchsingen und alltiiglich6J.a. 

Im Sommer 1813 verbrachte Wilhelm wieder einige Zeit in B6kendorf, wo er 
diesmal auch Jenny und Annette von Droste-HilIshofTund Karoline von Haxt
hausen kennenlernte. Wieder wurde er hineingenommen in das familiare Mu
sizieren, was ihn recht freute und woran er Jacob wenigstens brieflich teilneh
men lassen wollte. 

Morgen und nachmillag ward sooft es anging geschrieben, abends gingen wir in 
den kleinen Park und einen naheliegenden schonen Wald, nach Tisch aber 
abends ward gesungen bis in die Nachl. die Bruder bliesen Waldhorner und Au
gust die Flote. und die Miidchen sangen ; einige Volkslieder haben au,Perordent
lich schone Me/odien. !ch habe oft daran gedacht, daft es Dir dach in einigen 
Stunden angenehm wurde gewesen sein, wenn Du hiillest mitgehen konnen. Sie 
hatlen daraufgerechnet und glaub en, Du werdest im Herbst mit Augusl kom
men 6S. 

Bei diesem Aufenthalt in B6kendorf erfreute sich Wilhelm nicht nur als Zuh6-
rer am Gesang der Madchen, er hat wohl auch mitgesungen und sogar alleine 
den anderen etwas vorgesungen, wie man einer Tagebucheintragung Jenny 
von Droste-HlllshofTs vom 23. Juli 1813 entnehmen kann. 

Nachmillags, als Kannes weg waren, gingen Onkel Frilz mit der Gitarre, Au
gust, Grimm, Ca rolin e, Ludowine, Netle und ich in den Liimmerkamp, wo wir 
am Hiiuschen sangen und dann ins Sengertal gingen. Hier setzten wir uns ins 
Gras, und Grimm, der seiner Kriinklichkeit wegen nicht auf dem Boden sitzen 
dur/te, sang uns slehend mehrere Lieder, und auch das von Sevilla, bis ich end
lich den armen Menschen nicht mehr s tehen sehen konnte und ans Weggehen er
innerte 66 . 

Wilhelms Freude an der Musik und die Ansicht, daB zu gewissen geselligen 
Anlassen Musik und Gesang einfach dazugehoren, geht aus einem Briefvom 
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15. Marz 1816 an Ludowine von Haxthausen hervor. Im August 1815 halte Wil
helm sich aufgemacht, urn in Begleitung Savignys und seines Bruders Ludwig 
eine Rheinreise zu unternehmen. 

Mir ist auJ der Fahrt der Gedanke gekommen, dajJ ich die lacht nach Wohlge
fallen tnir hiilte volladen dut/en: den A ugust hone ich dann mitten QUS seinem 
Collegium in G6ttingen herallsgenommen und vaT B6kendoifwiir ich auch an
ge/ahren und hiitte mich mit leeren Warten und Complimenlen ntchl abweisen 
laften. Ich wei}J mir keine gr6,Pere Freude, als so mit 30-40 Menschen, die efnem 
lieber wiiren, als die iibrigen 30 Millionen, die noch in Deulschland lehen, eine 
so/che Fahr! den Rhein hinab ZlI machen. Musik hiilten wir mifgenommen, ge
sungen se/bst nach aller Lust, denn die a/ten Lieder: Stand ich aul hohen Ber
gen und soh in den tie/en Rhein, !auten dorf viel anders, wenn die dunkle Flul 
unler uns stromt, und die Berge neben uns in den Himm el steigen, an denell die 
Winzer wie kleine Thierchen herumkriechen. Vor der Sonne hiitten wir ein roth
seiden Zelt aujgespannt, Hunger und Dursl brauchten wir nicht zu leiden, denn 
dort gibts Trauben, wovon eine al/ein einen Manll satt macht und WeljJbrot wie 
Schnee67 • 

Etwas Ahnliches kommt in einem Brief zum Ausdruck, den Wilhelm am 
4. September 1824 aus Kassel an Jenny von Droste-Hlilshoff schrieb. Er hat 
sich offenbar geme dor! niedergelassen, wo Musik gemacht wurde. 

Andere Bekannte sehe und spreche ich manchmal in der Aue, wo ;ch, wenll 
Musik da ist, gewohnlich au/ dem Plarze, wo wirauch saften, als Sie hier waren, 
Abends meinen Thee trinke 68 . 

AufschluBreich ist eine Notiz von Herman Grimm, dem Sohn Wilhelms, in 
den Erinnerungen an seinen Onkel Ludwig Emil und an dessen Haus in Kas
sel, wo Jacob und Wilhelm 1837 bzw. 1838 Zuflucht fanden. 

Nach den Gottinger Ereignissen waren wir wieder nach Cassel gezogen und 
wohnten/iir einige Jahre nun im Hause des Dnke/s. Damals be/and es sich,/iir 
unsere kindliche Chronologie: seit unvordenklichen Zeilen, im Besitz der 
"Groftmuuer", der alten Pro/essorin Boltll er, des Onkels Schwiegermuuer. Wir 
hatten das ErdgeschojJ inne: rechts, von der StrajJe das Haus angeseilen, la
cobs, links Wilhe/ms Arbeitszimmer. 0/1 habe ich meinen Vater da im Fensler 
liegen sehen, um zu horen, wie an dem in die Aue hinab/iihrenden Th oredie Mu
sik der hessischen Regimenter spielle. Es summl mir noch in Gedankell vor den 
Ohren, wie die Kliinge halb aus der Feme durch die sonnige reine LU/l herauJ
schwammen 69• 

Wurde Wilhelm hierbei vielleicht an seine Kindhei! e rinner! ? Seine Hinwen
dung zur Musik reichte bis in die frlihe Kinderzei t zurlick. Herman Grimm hat 
einige Erinnerungen seines Vaters aus der Hanauer Zeit mitgeteiit, als dieser 
also noch weniger als runf Jahre alt war : 

fch erinnere mich genau, daft an einem Sommermorgen die Soldalen in Hanau 
zur Revue auszogen, ich guckle aus dem Fensler, und man konnle sie nur gallz 
am Ende der langen Gasse quer vorbeiziehen sehen. Die Flinten gliinzlen in der 
Son ne, und ich dachte, wie froh ich seyn wiirde, wenn ich einmal mil hinaus 
diirfte gehen, neben der schonen Musik und in den Jrischen Morgen 70 
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Auch an die Steinauer Zeit erinnerte si ch Wilhelm, als preuBische Regimenter 
gegen Frankreich durchzogen und wie in dervoraufziehenden Musik auch Vio/i
nen ihre Stelle ge/unden hat/en 71, 

Es sieht so aus, als habe Wilhelm keine zufallige Gelegenheit ausgelassen, 
Musik zu horen. Ebenfalls noch positiv iiuBert er sich einmal in einem Briefan 
Paul Wigand vom 29. Mai 1810 Uber die tiigliche Musik des Militiirs : 

Wenn das Gliick gut is t, so besuch ich dich vielleicht in Hoxter diesen Sommer. 
LajJ daherdeine Nachtigallen nichr sobald abziehn, wirhaben dafiirjeden Mor
gen des ers/en Grenadier Garde-Regiments tiirkische Musik die ouch nicht 
schlimm laUlet 72 , 

Aber es gab auch fUr Wilhelm Grenzen in der Liebe zur Musik. 1822 muBten 
die Grimms ihre schone geriiumige Wohnung am Wilhelmshoher Platz in 
Kassel (heute BrUder-Grimm-Platz) aufgeben und zogen Ende April in die 
FUnfTensterstraBe in das Haus des Schmiedes Gesner. Von hier schreibt Wil
helm am 17. Juli 1822 an seinen Freund, den Marburger Professor David Theo
dor August Suabedissen : 

Ich bin endlich ouch an meine Wohnung gew6hnt, aber vergeszen kann ich die 
vorlge mit den schonen Bergen und dem weiten Horizont nichr, hier sehe ich we
nigstens ein paar Biiume und ein Stiickchen Grasp/alz aus meinem Fenster, in 
dem Hintergrund aber eine neugebaute Caserne QUS welcher tiiglich dieselben 
Rocke und Figuren herauskommen. {ch lasze rni, alles ge/allen, wenn nUT nicht 
derStabstrompeter zuweilen A bends au/seinem Instrument phantasirte, womit 
er einem das Gehirn zerreisz(n. 

Zum Freundeskreis der BrUder Grimm gehorte die Familie van Schwertzell in 
Willingshausen. Friedrich van Schwertzell war in Kassel ein Schulkamerad 
der Grimms und se it 1803 ebenfalls Student in Marburg; die Freundschaft 
dehnte sich auf die ganze Familie aus. Wilhelm ist einige Male in Willingshau
sen gewesen und vor allem mit den gebildeten und musischen Schwestern 
Wilhelmine und Caroline, die mit Withelm Freiherr van Verschuer verheira
tet war, hat es einen umfangreichen Briefwechsel gegeben. Wilhelmine van 
Schwertzell war sehr musisch veranlagt und in vielem Wilhelm wesensver
wand!. Sie spielte Harfe und K1avier, und wenn Wilhelm in Willingshausen zu 
Besuch war, hat man sich gewiB auch Uber Musik verstiindigt, und Wilhelm 
muB bei diesen Gelegenheiten seine Vorliebe fUr Mozart ofTenbart haben. 
Harfe und Klavier scheinen schlieBlich symbolisch fUr Wilhelms Gegenwart 
in Willingshausen geworden zu sein und Trost bei se in er Abwesenhei!. In ei
nem Brief vom 12. November 1821 schreibt Wilhelmine: 

Dabei sind die Theestunden, wa ich den Eltern varlese, oft sehr et/reulich durch 
gute Bucher, und dann gewiihrt mir das einsame Musicieren eine ganz aufter
ordentliche Freude. Mir deucht, so nothig alsjetzt seien mir Hat/e und Clavier 
noch nie gewesen. Bei vie/en Mozartschen Dingen denke ich, das wird dem 
Grimm gut ge/allen. Ich kann aber nicht umhin, bei dieser Ge/egenheit/o/gen
des zu bemerken. daft die Musik ganz al/ein um ihrer selbst willen angeschaut 
zu sein begehrt, bei einem noch soflei}3igen Einstudieren, das ein Lob vonje
rnand anders zurn Grunde hat, geht die rechre Musikfreude ofr unter, und noch 
hiiuflger rnijJgliickr der Vortrag". 
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Als Wilhelm die Freundin Wilhelmine davon in Kenntnis setzt, daB er Kassel 
verlassen wird, urn nach Gottingen zu ziehen, ist sie tiberaus traurig, denn sie 
fUrchtet, ihn nicht mehr wiederzusehen. Sie kJagt am 31. Oktober 1829 : 

Wie ich dos Blatt Vater und Lotten mitgeleilt, do bin ich ans Klavier gegangen 
und ha be miissen die Mozartsche Tenorarie aus dem Don Juan spie/en, den 01-
ten Harjenlriump/. daran Sie immer Freude halten, und nun kommt es mir in 
die Gedanken, dajJ ja auch die Har/e schon au! die Seile geslelll und eine Saile 
nach de, andern springt 75 , 

Ein ergreifendes Symbol fUr Trennung, Abschied und Verganglichkeil. 
Bezeichnend aber ist ein Briefvon Wilhelm an Caroline von Verschuer vom 

23. Juli 1830, also ein halbes Jahr nach der Ubersiedlung der Grimms nach 
Gottingen, das auf kulturellem Gebiet nicht mit der Residenzstadt Kassel zu 
vergleichen war. Hier gab es kein Opernhaus, und auch sonst geschah auf 
musikalischem Gebiet wenig Bedeutsames, trotz der unermiidlichen Bemii
hungen des Universitatsmusikdirektors Johann August Giinther Heinroth, 
der iibrigens mit Louis Spohr befreundet war. So schreibt Wilhelm voller 
Heimweh : 

Ohngeachlet mancher widerwortigen Erinnerung aus Kassel empfinde ich dann 
doch eine Sehnsuchl dahin und wenn ich Abend [sic!] durch die SlrajJen von 
dem Spaziergange zuriickgehe denke ich miifite vaT den Gasthaus mein Wagen 
stehen und mich wieder nach Hause/ahren. Musik entbehre ich hier schmerz
lich. Nur Paganini hob ich hiergehort. Der Mensch mit seinen langen, zo ttichen, 
um das blasse Gesicht wild hangenden Haaren mit seinem iingstlichen und un
heimlichen, geisrreichen, anziehenden und abstoftenden Ausdruck sieht aus wie 
ein Hexenmeister und ist es auch mit seinem tollen und doch wieder unbe
schreib!ich riihrenden und ergreifenden Spiel. [ch denke der Rallen!iinger von 
Hameln hal au! iihn!iche Weise Musik gemachl 16• 

Zum Vergleich sei hier ein Kommentar Jacobs zum selben Ereignis zitiert. Er 
schreibt am 29. Mai 1830 an den Schwager Ludwig Hassenpflug: 

Paganini hat sich hierohne unterschiedfur} 1 '1 rth. horen laften und unsfreilich 
6 rth. gekostet, aber dergleichen ist man auch sicher sein lebenlang nicht wieder 
zu hiiren. Die manier wurde mich bald ermilden, aber Spohr ist doch gegen ihn 
ein unbeholfner mensch 17 . 

Auffallend ist hier die typische Mischung aus distanzierter Sachlichkeit und 
gelindem Spotl. Jacob schreibt viel knapper, geht zunachst auf den ihm wahr
scheinlich recht hoch erscheinenden Eintrittspreis ein (zum Vergleich : urn 
1827 kostete ein Platz in einer Loge des ersten Ranges im Hoftheater in Kassel 
einen Reichstaler) und spart nicht mit Kritik. Aber gerade durch den witzigen 
Vergleich mit Spohr, der ja alles andere als unbeholfen auf der Violine war, 
wird die Bewunderung, die Jacob in gewisser Weise fUr Paganinis Manier, das 
heiBt fUr sein korperliches Mitgehen mit der Musik empfand, erkennbar. 

Es scheint bisher fraglich gewesen zu sein, ob Ludwig Grimm Paganini in 
Gottingen oder in Kassel gehort hat. Haufig neigte man der letzteren Annah
me zu 78 . In seinen Erinnerungen macht er keine genaue Ortsangabe. Es heiBl 
an der betreffenden Stelle hier, was zunachst aufKassel schlieBen lieBe " . Sei
ne Zeitangabe an!angs !u!ikann nicht stimmen, es sei denn, daB er si ch hierbei 
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nur daraufbezieht, daB er Paganini gezeichnet hat. Paganinis Konzerte in Kas
sel fanden am 15. und 30. Mai 1830 statt. Vorher oder dazwischen muB er in 
Gottingen gewesen sein, wie Wilhelms Brief an Caroline van Verschuer vam 
23. Juli und Jacobs Mitteilung an Ludwig Hassenpflug vom 29. Mai zeigen . Die 
Rechnung, die Jacob aufmacht, weist aufvier Konzertbesucher hin. Wilhelm, 
Dortchen, Jacob - der vierte Mann konnte Ludwig gewesen sein. 

Im Juli 1830 war Paganini wieder in Kassel , aber wohl nur auf der Durch
reise. Ludwig erhielt am Samstag dem 10. Juli Gelegenheit, ihn zu zeichnen. 
Darliber berichtete er eingehend in einem Brief vom 14. Juli 1830 an Wil
helm 80, Hierbei kein Wart van einem Konzert. Die Zeichnung ist seltsamer
weise auf den 8. Juli datiert. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang die be
kannte Zeichnung Ludwigs, auf der er Jacob bei seiner Vorlesung dargestellt 
hat. Sie ist datiert Giilfingen, 28. Mai 1830. Am rechten Bildrand hangt liber der 
angedeuteten Fensterbank ein Spiegel, darin steckt eine Karte mit der recht 
deutlich lesbaren Aufschrift Concert Nicolo Paganini. Tatsachlich fand Pagani
nis Konzert in Gottingen am 28. Mai statt. So sehr hat Ludwig dieses musikali
sche Ereignis beschaftigt, daB er es in eine thematisch andersartige Darstel
lung einflieBen lieB. Ich denke, diese Zeichnung ist ein Bewe is, daB Ludwig zu 
der Zeit in Gottingen war und Paganini dort gehort hat ". 

* * * 
Wenn Wilhelm eine Oper einmal gesehen hatte, war sein Interesse daran 

nicht erloschen. Im Gegenteil; es scheint typisch fUr ihn zu sein , daB er sich 
bemlihte, Opern, die ihm einmal gefallen hatten, an anderen Orten bei Gele
genheit wiederzusehen. Besonders die Oper »Tankred" von Rossini scheint es 
ihm angetan zu haben. 1818 hatte er sie bereits mindestens zweimal in Kassel 
gesehen. 1833 unternahm er eine Erholungsreise nach Wiesbaden. Hier be
suchte er seiner Neigung folgend das Theater und sah am 16. Juli wieder "Tan
kred". Bereits einen Tag spater berichtet er dartiber seiner Frau Dortchen, wo
bei er sich wehmiltig an seine Schwester erinnern muB, dieja wenige Wochen 
zuvor gestorben war. Er auBert sich warm empfindend liber die Musik und lobt 
die Aufftihrung. Die Qualitat des Orchesters scheint er indes zu kritisieren. 
Dahinter steckt - gleichsam zwischen den Zeilen - der Vergleich mit dem Kas
seler Operndirektor Louis Spohr, der das Orchester zu ungeahnter Hohe 
fUhrte: 

I ... ] in das Theater, wo Tankred aufge/iihrtwurde, u. die kaiserl. iistereich. Hof
theaterSiingerin Kraus Wranitzky Gastrollen gibt. Das Sliick erinnerre mich an 
die alIen Zeilen, die LDtte saft einmal neben mir in der Loge u. sagle, den Tan· 
kred siihe sie besonders gerne. Es ist doch auch eille anmuthige Musik, ganz in 
einem Geisle vDII VDn warmer u. grazioser Leidenscha/t. Sie die Oper wllrde gut 
gegeben, eigentlich besser als in Casset (das Orchesler versteht sich ausgenom
men) u. die Fremde wujJte gut mit den Tonen umzugehen, obgleich ihre Stimme 
nicht mehr /risch ist; aber der Tankred war gut S} . 

Wenige Tage vorher war Wilhelm auch schon im Theater gewesen, worliber er 
Dortchen sofort am nachsten Tag, am 12. Juli, Bericht erstattet. Die Art, wie er 
das tut, ohne viele Erkliirungen, deutet darauf hin, daB auch Dortchen sich 
ziemlich in der Opernliteratur auskannte. Die Marmorbraut ist die Oper 
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nZampa ou La fiancee de marbre" von Louis Joseph Ferdinand Herold, heute 
kaum noch gespielt. Wilhelm und Dortchen kannten diese Oper wahrschein
lich auch schon von Kassel her : 

Ich wargestern Abend in das Theater gegangen, das Gebiiude sieht sich von au
.pen graft an, aber de, Raum innen isl doch klein u. auch nicht schon verziert. Es 
wurde die Marmorbraut gegeben, etwas von Don Juan, etwas Rossini u. Auber, 
nichts schlecht nichts ganz vortre/flich ; einige Situation en gliicklich andere 
widerwiirtig, Iieft es sich doch ansehen 8J . 

Es sei an dieser Stelle noch eines besonderen kulturellen Ereignisses gedachl. 
Am 14. Oktober 1843 wurde Shakespeares Sommernachtstraum mit der Musik 
von Felix Mendelssohn-Bartholdy in Potsdam erstmals aufgemhrt. Wilhelm 
wohnte dieser Aufllihrung bei, Jacob nicht, er befand sich zu der Zeit noch auf 
einer Italienreise. Wilhelm verfaBte einen ausmhrlichen Bericht iiber den 
Theaterabend mr den G6ttinger Professor Gustav Hugo'" Dieser Abschnitt 
des Briefes vom 30. Oktober 1843 ist in der Schilderung sehr eingehend und 
auch nicht ganz ohne Humor. Auch Anekdotisches aus dem Vorfeld der Auf
ftihrung war Wilhelm zu Ohren gekommen, und er erziihlte es in seiner heite
ren Art Hugo weiter. Leider iiuBerte er sich nicht direkt dariiber, wie ihm 
Schauspiel und Musik gefallen hatten. Nur am Ende bezeichnete er den 
Abend a1s geistig genuBreich. Es wird aber gerade an diesem Beispiel beson
ders deutlich, wie groB Wilhelms Begeisterung mr Musik und Theater gewe
sen sein muB, wenn er, immerhin krankelnd und von angegritfener Konstitu
tion, eine strapaziose, stundenlange Eisenbahnreise, anstrengende und fUr 
den Herzkranken nicht ungefahrliche FuBmiirsche und mancherlei Unbe
quemlichkeit aufsich nahm und viel Zeit aufwandte, urn diese besondere Auf
mhrung zu erleben. 

* * * 

Ins Jahr 1809 fallt eine interessante Diskussion zwischen den Briidern iiber 
Our und Moll, die si ch iiber mehrere Briefe hinziehl. Auf recht verschiedene 
Weise und in mehreren Anliiufen versuchen sie, si ch dem Problem des Unter
scbieds zwischen den Tongeschlechtem zu niibern. Sie gehen dabei souveriin 
mit musikalischen Fachausdriicken urn und zeigen, daB sie etwas von Noten
schrift verstehen. Aber die verschiedenen Ansiitze ofTenbaren einmal mehr 
deutlich die Wesensunterscbiede der Briider. Jacob als der analytische, streng 
wissenschaftliche Kopf will von der Notenschrift ausgehen, von daher den 
Unterschied zwischen Our und Moll dingfest machen und in einem Gleichnis 
verdeutlicht wissen ; Wilhelm, der zwar nicht gerade unwissenschaftliche, 
aber in diesem Fall eher vom H6ren und vom gemhlsmiiBigen Erfassen gelei
tete Geist, ist sofort auf der richtigen Spur, beim Erkliiren seiner Gedanken
giinge versteigt er sicb ab er ein biBchen in den scbwindelnden H6hen zwi
schen Musiktheorie und Naturphilosophie. Im ganzen ist dieser Teil des Brief
wechsels ein spannendes Zeugnis der geistvollen Auseinandersetzung und 
des zielstrebigen Ringens mit einem Fachgebiet, das sie nicht studiert haben, 
iiber das sie aber etwas wissen walleD, wobei nattirlich auch wirkliche Fachleu
te gefragt werden. 
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Alles beginnt mit einer Anfrage von Jacob im Brief vom 10. Juli 1809 an 
Wilhelm, der sich in Halle aufhiilt. Die hi er angesprochene Louise ist die iilte
ste Tochter von Reichardt, die ebenfalls Komponistin war. 

Sprich doch einmal mic der Louise dariiber, ob sie van Folgendem etwas weifJ 
und hiilt. oder wo man etwas davon lesen konnte. Der Alle miijJle das/reilich 
eher angeben. Wie erkliirt sich dos meiner Meinung nach sehr tief Iiegende 
Gesetz in der Musik, daft auf zwei gleiche Teile ein abweichendes Trio folgt ? 
Worin besteht dereigentliche Unterschied zwischen Dur und Moll, verstiindlich, 
d. h. unmusikalisch, etwa durch ein Gleichnis ausgedriickt? [ch glaube derglei
chen Sachen gut bei der Meistersiingergeschichte brauchen zu k6nnen, die ich 
jedoch nichl weifJ, well ich keine Musik studiert habe. 1st etwa im Forkel etwas 
damber und iihnliche Dinge zu suchen, ich glaube nicht 85. 

Hierauf scheint Wilhelm geantwortet und seine eigene Ansicht iiber Our und 
Moll dargelegt zu haben. Ein solcher Brief oder Briefteil (etwa eine Beilage) ist 
aber nicht nachweisbar. Es wiire auch denkbar, daG Jacob sich im folgenden 
auffriihere miindliche Erkliirungen Wilhelms bezieht. Er tut sich mit dessen 
Erliiuterungen jedenfalls etwas schwer; das hiingt wie gesagt mit ihren 
Wesensunterschieden zusammen. Am Abend des 28. Juli 1809 wird er 
dringlicher: 

[ch wollte, daft Du die Louise oder nun lieber ouch den Reichardt selbst fiber 
dos Dur und Moll be/rogtest. Deine eigene Ansicht 1st mi, inso/ern sonderbar, 
als ich nicht recht begreife, wie Du dos Moll und Dur so bestimmt kennen und es 
voneinander unterscheiden solltest, ohne aul die No/en etwa zu sehen. Und wa
rum soli das Moll das Urspriingliche sein? Eigentlich wiire es, so gut wie das 
Dur, van dem Reinen, dos weder Dur noch Moll ist, dos heiflt dem C-Ton, ver
schieden. Was ich aber nicht verstehe, ist, daft diese Reinheit des C nurau/ einer 
zu/iilligen Stimmung des Instruments beruht, und wenn man alle Saiten einen 
Ton hinau/stimmt, das C dann lauten muftte wie das D-Dur. Alle einzelnen 
Molltone sind auch einzelne Durtone, also in ihrer Zusammensetzung beruht 
das Geheimnis. 
Am 29. morgens 
Es ist mir gestern abend beige/alien, daft darin doch wieder ein Fehler ist, 
niimlich das C kann ebenso gut C-Dur und e-Mail sein. wiejeder andere Ton, 
C-Dur und a-Moll sind also die zwei rein en Tone. Es komml also bei diesem 
Unterschied eigentlich nicht aut die # oder b an. Daft es nur sieben Grundtone 
gibt und es mU dem achten wieder von vornen angeht, begrei/e ich nur durch ein 
Beispiel. wie das der sieben Farben oder auch der /un/ Vokale. Aber mach mir 
den Unterschied zwischen Dur und Moll ouch in einem solchen Beispiel begreif
lich. Daft nach der Louise alle alten Volkslieder auf Moll gehen, ist merkwfirdig, 
ich sehe es aber noch nicht ein, wie das kommt 86. 

Wilhelm antwortet daraufbereits am 4. August. Wie verlangt, versucht er Our 
und Moll im Gleichnis mit den Farben zu erkliiren. Am Anfang weist er darauf 
hin, daG er alltiiglich Musik hore. Was mit dem Wort Hydroge(?) gemeint ist, ist 
nicht ganz klar. In der Handschrift ist die Stelle durch das Ausschneiden des 
Siegels gestort. Es konnte wassermiiftig bedeuten und korrespondiert dann 
vielleicht mit der interessanten Entdeckung Wilhelms, daB man in einem flie-
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Benden Brunnen Moll horen konne, ein Zeichen fUr seine Flihigkeit, intensiv 
zu lauschen und feine Tone wahrzunehmen. (Er hat iibrigens recht. Man 
moge das ausprobieren). So kommt er zu dem SchluB, daB Moll das Urspriing
liche, Naturliche seL 

Nun noch e/Was uber Moll und Dur. Den Unterschied hab' ich liingst durch all
tiigliches Anharen von Musik gefajJt und es selbst bei den Volksliedern gefun
den, welches Louise bestiitigt. Es sind zwei in der Na/ur begriindele Ton e, und 
da diese wie Musik oh ne Noten und ohne das einteilende System begriffen wer
den miissen, so bin ich nicht van letzlerm ausgegangen. Moll und Dur 1st ein Ge
gensatz, undjeder Gegensatz in d e r N at u r ist positiv und negativ; da'p Moll 
dos Positive, hab ' ich aus den schon/riiher geschriebenen Grunden behauptet, 
alles Tragische ist auch in der Musik Moll. Zu den Naturlauten fuge ich noch 
das :jene Laute in Amerika, von denen Schubert sagt, dajJ die Sprache aus ih
nen enls tanden, sind unbeschreiblich klagend und moll, die auch in Nonvegen 
oder S chweden (nach StefJens) gehart werden. Hierzu kommt nun fo lgendes 
sehr Merkwiirdige, was mir Ste//ens erziihlt, daft man m/I den Lauten vermit
telst der Voltaischen Siiule Versu che angestellt, und die positive Spitze (Po/), ins 
Ohr gehalten, Moll habe vernehmen lassen, die negative Dur, welches also 
meine Ansicht bestiitigt. Positiv ist (nach StefJens) das Hy droge [?] welches 
auch das Vegetabilische ist, daher wie man auch sagt, das BlUhen der Tone, das 
Auseinanderwachsen. Neulich spiitabends hab ' ich auch bemerkt, dajJ das 
klingende Rauschen eines j1iejJenden Brunnens Moll ist. Louise und Reichardt 
habe ich nun gefragt, und die erkliiren, dajJ Moll die halben TOne sind. Niimlich 
es gibt sieben ganze Tone (nicht mehr, weil man nie mehr gehort hat, denn ein 
jeder Ton wird nur im Verhiiltnis zu den iibrigen unterschieden, daher kann 
derselbe in unendlich vielen Stimmungen gehort werden, aber bringt man die 
andern in dieselbeStimmung, so hat man nur sieben, so das einmal bis dreimal 
gestrichene C etc., immer dasselbe C. nur in einer andern Potenz .. ganz recht, 
wie dajJ es nur sechs, eigentlich nur drei Farben gibt, ebenso ist es zu begreifen, 
wir haben nicht mehr gesehn, wie dort nicht mehr geh6rt in der Weir), und die 
Zwischentone s ind Moll, von beiden die Hal/te, wie, um im Gleichnis zu 
bleiben, Orange Moll von Gelb und R ot. Ebenso ist das Tragische der Zwi
schenton zwischen der Welt und dem Geist, das eigentlich Idealistische zwi
schen aujJerem Leben und Traum, und auch das Urspriingliche und Natiirliche, 
denn das Reine ist doch nur das durch den iiujJern Verstand aufs Reine ge
brachte, die spatere Rej1exion, die Betrachtung im einzelnen, das Lus/spiel. 
Adieu, lieber Jacob, von Herzen Dein bis ins Grab treuer Wilhelm 87 . 

Mit diesem Brief endet die schriftliche Erorterung dieses Themas. Erglinzend 
sei erwlihnt: Der in den Briefen des ofteren zitierte Stetfens ist der musikali
sche Schwiegersohn Reichardts Heinrich bzw. Henrik Stetfens (1773-1845). Er 
war gebiirtiger Norweger, Philosoph, Naturforscher und Dichter und war 1804 
Professor der Mineralogie in Halle geworden. Er war auch befreundet mit 10-
hann Christian Reil, dem Arzt Wilhelms in Halle. Wilhelm hat in Halle zeit
weise bei ihm gewohnt. Stetfens hat in seinen mehrblindigen Erinnerungen 
»Was ich erlebte" Wilhelms sehr freundlich gedacht". Dervon lacob in derer
sten Anfrage erwlihnte lohann Nicolaus Forkel (1749-1818) war seit 1778 Uni
versi tlitsmusikdirektor in Gottingen und Begriinder der Musikgeschichte und 
-biographie. Seine grundlegenden Werke sind: »Musikalisch-kritische Biblio-
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thek", 1778,1779; "Allgemeine Geschichte der Musik", 1788-1801; "Allgemei
ne Literatur der Musik", 1788; "Ober die Theorie der Musik", 1777. Eins dieser 
Werke muG mit im Forkel gemeint sein. Auch setzt diese selbstverstiindliche 
Formulierung im Forkel eine fruhere Beschiiftigung mit musiktheoretischen 
Fragen voraus. Die beiden erstgenannten Werke waren in der alten Landes
bibliothek in Kassel vorhanden, also den Grimms zugiinglich 89. Tatsiichlich 
hat Jacob die "Allgemeine Geschichte der Musik" benutzt und fUr die Volks
liedersammlung ein Lied aus dem zweiten Band abgeschrieben, wobei er 3uch 
auf die Noten hinwies 90 . 

Bemerkenswert ist noch, daG der Vergleich mit den Farben gar nicht so ab
wegig ist, wie es im ersten Moment scheinen mag. Forkel selbst zieht in der 
.,Theorie der Musik", wenn auch mit anderen Waften, Parallelen zwischen 
Musik und Malerei, zwischen musikalischen Tonen und Farbtonen, und noch 
erstaunlicher - und falls die Grimms dieses Buchlein in der Hand gehabt ha
ben, wird es ihnen entgegengekommen sein - : Forkel vergleicht musikalische 
Gesetze ganz stark mit sprachlichen Dingen, mit Grammatik, Rhetorik usw". 

Die Ergebnisse der Dur-Moll-Diskussion sind in die "Meistersiingerge
schichte" abeT doch nicht eingeflossen, wenn man van einer Vermutung ab-

•• 
sieht, die Jacob in einer FuBnote seines Buches "Uber den altdeutschen Mei-
stergesang" aussprach. Da heWt es: 

Es verdient besonders untersucht zu werden, ob sich Ilicht ouch dorin der Mei
stergesang van dem Volkslied unterscheide, wie ich vermuthe, daft das nalurli
che allgemeine Moll dem letztern, dos individuelle Durdem erstern gemiij1 is( 9] . 

lm Zusammenhang mit der "Meistersangergeschichte" muB sich Jacob wirk
lich sehr eingehend mit musikhistorischen Fragen beschiiftigt haben, aller
dings, wie SChOD oben in bezug auf die Volkslieder angedeutet, unter textkriti
schen Aspekten. In einem fruhen Brief an den Gottinger Professor Georg 
Friedrich Benecke erzahlt er von se in er Reise nach Sachsen, wo er in Dresden, 
Leipzig, Jena, Weimar, Erfurt usw. die Bibliatheken besucht, altdeutsche 
Handschriften aufgesWbert und Meistergesangbucher ausgezogen hatte. Da
bei hatte er auch auf die Musiknoten sein besonderes Augenmerk gelenkt, die 
Melodien verglichen und seine Schlusse gezogen, besonders im Hinblick auf 
die Bedeutung der strophischen Zusammenhiinge zwischen Meladie und 
Text. Aber wieder versucht er nun, si ch des Beistandes und des Ruckhaltes ei
nes Fachmannes zu versichern. So bittet er Benecke, seine Notenabschriften 
Johann Nicolaus Forkel zu zeigen, ein schones Beispiel fUr Jacobs Willen zur 
fachubergreifenden Zusammenarbeit. Urn einem eventuellen Verdacht der 
Ungenauigkeit vorzubeugen, weist er extra auf die unterschiedliche Position 
des Notenschltissels hin, eine uberhaupt ftir einen angeblich musikalischen 
Laien erstaunliche Beobachtung. Er schreibt also am 11. August 1811: 

In Jena ha be ich mich uber das beriihmte Meister-Gesangbuch vor aI/em ge
freut, es ist eine der prachtvollsten Handschri/ten, die ich kenne, ohne BUder, 
(wenn nicht imfehlenden Anfang eins gestanden hat) abereinfach. Das wichtig
ste von dem noch ungedruckten Inhalt habe ich abgeschrieben, die Musiknoten 
machten wohl einen Aufenthalt von 14 Tagen nothig, (denn zu transportiren ist 
der Codex nicht) und so habe ich nichts gekonnt, als die zu den zwei Tonen des 
Wartburger Kriegs abschreiben. Diese lege ich Ihnen in meinem Original zur 
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Ansicht bei ; zeigen Sie sie doch einmal Forkel, und bemerken Sie ihm, daft ich 
genau au/ den Schliissel geachtet habe, der bald au/ der, bald au/ einer andem 
Linie 5leht ; urn die Noten leich/er zu spie/en, mii,Ple man sie ers! aul einen 
gleichmii,Pigen Schliissel schreiben, wozu ich in diesem Augenblick keine Zeit 
habe. 
Verglichen und constatift habe ich, daft in a 11 en To n e n dieserSammlung der 
zweite Stoll genau dieselbe Musik hat, als dererste Stoll,folglich hierdurch die 
Noten die No thwendigkeit der Abtheilung bewiesen wird. Bemerken Sie ouch, 
daft die beiden Leiche dieserSammlung (von Alexander und Hermann Damen) 
van An/ong bis z um Ende notirt sind;/o lglich in ihnen nichts s trophi
sches steckt 92a. 

Erstaunlich ausflihrlich hat sich Jacob liber das Phiinomen Musik in der Rede 
"Dber den Ursprung der Sprache" geiiuBert. In dieser Akademierede, gehalten 
am 9. Januar 1851, ging es ihm unter anderem darum, zu zeigen, daB die Spra
che nichts Anerschaffenes, g6tt1ich Geoffenbartes ist, sondern eine sich stiin
dig fortentwickelnde Erfindung des menschlichen Geistes. Dasselbe konsta
tierte er auch flir die Musik, wobei er die Sprache entstehungsgescbichtlich 
noch vor und liber sie stellte. Der Musik billigte er zu, eine Verfeinerung der 
Sprache Zll sein, und zwar auf so hoher Ebene, daB eindeutige wortliche Ge
danken ihr nicht mehr folgen k6nnen, sondern sie nur noch mit dem Geflihl 
erfaBt werden kann - eine im Prinz ip durchaus richtige Auffassung. Auffallend 
sind in diesem Abschnitt die positiven Wendungen, die der Musik beigelegt 
werden, z. B. herzerhebend od er /eierliches Geleil. Ein weiteres Anzeichen da
flir , daB Jacob gegen Musik als solehe, zumal gegen das Singen von Liedern, 
liberhaupt nichts einzuwenden hatte : 

poesie, musik und andere kiinste sind nur bevorzugter menschen, die sprache is t 
unser aller eigenthum. und doch bleibt es hiichst schwierig sie vollstiindig zu be
si/zen und bis au/das inners te zu ergriinden. die grosze menge reicht etwa schon 
mU dem halben vorrat der wiirter oder mit noch weniger aus. 
Musik aus todtem instrument geweckt, mit ihrem schweifenden, gleitenden, 
mehr ge/iihlten als verstandnen ausdruck, steht der alle gedanken deutlich/as
senden, bestimmt greifenden. gegliederten sprache entgegen, im gesang aber 
trilt sie gesprochnen worten hinzu und gibt ihnen/eierliches geleil. solchen herz
erhebenden menschengesang vergleichen mag man dem der viigel, welcher iiber 
das bediirfnis thierischer schreie hinaus tie/er anhaltende empjindung bekun
del, wie auch einzelne gelehrige viigel ihnen 0/1 wiederholte weisen ablauschen 
und herp/eifen. dennoch, so beseelt er scheine. iSI der siisze nachligallenschlag 
immer derselbe und nur angeborne, unwandelbare/ertigkeit. unsre musik aber 
aus dem ge/iihl und der phanlasie der menschen hervorgegangen, iiberall ver
schieden. in zeichen geselzl kann das lied nachgesungen, die musik nachge
spielt, wie das wort aus dem buch gelesen werden. die sprachmaschine, von der 
ich oben redete. gieng davon aus die menschensprache weniger im gedanken a/s 
im wortschall nachzuahmen und physiologisch hinter den mechanismus der 
grundlaute zu kommen. 
Darin aber dasz musik, was ihr name andeutet, und poesie einer hiiheren einge
bung beige/egl, giiltlich oder himmlisch genannt werden, zeugnis/iirder sprache 
iibermenschlichen ursprung zu s uchen, scheint schon darum unstaltha/t, weil 
die sprache, bei welcher eine g/eiche annahme gebricht, jenen beiden nothwen-
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dig voran gieng. denn aus betonter, gemessener recitation derworte entsprangen 
gesang und lied, aus dem lied die andere dichtkunst, aus dem gesang durch ge
steigerte abstraction aUe iibrige musik, die nach au/gegebnem wort gefliigelt in 
solche hohe schwimmt, dasz ihr kein gedanke sicher /olgen kann. wer nun iiber
zeugung gewonnen hat, dasz die sprache /reie menschenerflndung war, wird 
auch nicht zwei/eln iiber die queUe der poesie und tonkunst in vernun/t, ge/iihl 
und einbildungskra/t des dichters. viel eher diirfte die musik ein sublimat der 
sprache heiszen als die sprache ein niederschlag der musik93 . 

* * * 
Es ist schwer moglich von den Briidern Grimm angemessen zu red en, ohne 

die Geschwister Grimm im Auge zu behalten. Fiir Jacob und Wilhelm waren 
die Familie und die Beziehung zu den Geschwistern etwas sehr Wichtiges. 
Darum soll nun einiges iiber die Musikalitat der Geschwister und iibrigen Fa
milienmitglieder ans Licht gebracht werden. 

Dem Malerbruder Ludwig verdanken wir wertvolle Einblicke in das 
Grimmsche Familienleben. Nicht nur in Zeichnungen und Radierungen, in 
Skizzen und Karikaturen hat er es dokumentiert. Auch seine frischen, unkom
pliziert geschriebenen, besinnlichen und humorvollen Lebenserinnerungen 
bieten die Moglichkeit, etwas aus dem privaten Bereich zu erfahren. Auch 
iiber Musikalisches hat er sich immer wieder verbreitet. Die meisten der in der 
Ausgabe von Adolf Stoll an verschiedenen Stellen stehenden musikalischen 
Begebenheiten und Ansichten hat Wilhelm Praesent in seiner Ausgabe am 
Ende unter der Rubrik "Neigungen und Betrachtungen" zusammengestellt. 
Dieser Abschnitt ist so aufschluBreich und spricht so fUr si ch selbst, daB ich 
ihn hier vollstandig folgen lassen mochte. 

In dieSchule zum PriizeplOr Zinckhan ging ich nurdeshalb gem, weil ich da mit 
den Schulkameraden zusammenkam, Spektakel gemacht wurde. nach der 
Schule in den Garten, in den Biengarten oder sonst wohin gegangen wurde, um 
Nester zu suchen, Kii/er und Schmetterlinge zu /angen. Zur Musik hiitte ich 
wohl Lust gehabt, /ing auch bei Zinckhan die Violine und Klavier an, aber al/e 
Lust daran wurde bei ihm erstickt durch das ewige Einerlei und die melodielo
sen altmodischen Sachen, die er mich unaufhiirlich abspielen liejJ. lch war Jroh, 
wie ich die Musik wieder los war. habe es aber spiiter sehr bereut,' denn es hiitte 
etwas aus mir werden konnen durch mein au,Perordentlich gutes. richtiges Ge
hor und Gediichtnis der Melodien. Lieder, Sachen aus Opern von Mozart oder 
sonst irgend etwas, was mir ge/iel oder Eindruck au/ mich machte, konnte ich 
ohne Fehler nachpJeifen, selten habe ich Melodien wieder vergessen. l ch ver
stand nichts von Noten ; wenn aber geiibte Spieler spieiten. so konnte ich bemer
ken, wo/alsche Tone vorkamen. Es ist miro/t vorgekommen, daft, wenn ich so 
vor mich p/if/. meine eigenen Melodien, mich Leute/rugen, welches Instrument 
ich spielte. Als sie nachher eTjuhren, dajJ ich weder ein Instrument spiele noch 
sonst etwas von Noten und dergleichen verstehe, sagten sie. das sei nicht mog
lich, und bedauerten, dajJ ich die Phantasien und Melodien nicht auJNoten set
zen k6nne, es sei ewig schade darum. 
War ich au/ einer Wiese mit ihren tausend Blumen oder in einer Waldeinsam
keit oder au/ Bergesh6hen oder in einer diisteren Felsenschlucht, so sprach ich 
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immer mein GeJilhl, das anjedem Ort in mir war, durch Pfeifen aus. IchjUhlte, 
daft ich manches gern noch after gepJifJen hiilte, aber es war verschwunden, ich 
konnte es nicht festhalten, andere Melodien driing/en es weg. 
Den alIen Kapellmeister Winter besuchte ich 1809 in Miinchen ofter; er wohnte 
in Schon/eld am Englischen Garten. Er und seine alle Frau mochten mich gern 
leiden, und wenn Leute beim Alten waren, ging ich derweil in seinem Hausgjjrt
chen spazieren undfing an zu p/ei/en nach meiner Gewohnheit, betrachtete sei
ne Blumen und roch an den eben au/gegangenen Moosrosen, pfiff aber immer 
drauJ los. lch halte den alIen Kapellmeisler, der vielleichl schon eine Zeitlang 
im Fensler ge/egen haben moch/e, nicht bemerkt; auf einmaJ rief er: .. Bravo, 
bravo, Kapellmeisler l" lchjUhlle, daft ich rol im Gesichl wurde, zog die Millze 
ab und bat ihn vie/mals urn Verzeihung und sag/e, dos passiere mir gewohnlich, 
wenn ich allein wiire, daft ich pji./fe, er moge es mirdoch nichl ilbelnehmen. Sein 
kolossa/er Mund in seinem au.perordentlich kolossalen Kop/ neigte 5ich etwas 
zu einem ironischen Liicheln, und er sagte ,' "An was haben S' dann gedacht, wie 
Sie das ersle pJifJen 1" - .Das will ich Ihnen sagen, Herr Kapellmeisler, da oben 
im Garten steht ein grofter Strauch mit vielen durcheinanderhiingenden Bliit
tern . Jedes einzelne Blaft kam mir vor wie eine aite, magere Hexe, und der Busch 
sah aus wie ein Hexentanz. Da dachte ich, ich wollt ihnen Musik dazu machen. 
l ch muftle aber wiihrend dem PJeifen selbsl darilber lachen." -. Und das letzle, 
was Sie pfrf/en ?"/rug er weiter. "Ja, He" Kapellmeister, da kam ich zu den herr
lichen Rosen, da wurde meine Stimmung anders. U - "Gut, gut t Sie machen mir 
Freude." Er kam dann auch in den Garten,fiihrtesich an mir, was ergewohnlich 
lal, da er sehr schwerJiillig und langsam geht, und Jrug: .Haben Sie niemals 
Musik studiert r - "Nein", antwortete ich, .. es hat mir leider immer an Gelegen
heit geJehll, undjelzl bin ich zu all und meine Fingeruntauglich." - .Ei was, Fin
ger! Aber Jreilich - die Musik und die Malerei, das iSI halt zu viel." Als ich das 
niichstemal wiederkam, war der alte Kapellmeister nicht zu Haus. Die Alle war 
sehr Ireundlich,' "Mei He" is halt noch nicht zu Haus. Wissen S' was ? GengeS' 
eweil ins Gartel und pJeifen S'." No, dachle ich, die will sich auch ilber dich lu
slig machen." Wissen S', was der alte Winter g'sagt hat ? Er hat g'sagt ,' 'Das is 
schad fur den jungen Menschen, das is halt e gebomes Talent'. <4 

War ich mU meinen Freunden aul den Miln chner Biillen, und wir waren von ei
nem schonen Walzerentzuckt, so hieft es gewohnlich.' "Grimm, plei/einmal den 
schonen Walzer von gestern abend tU Sonntags ging ich gewohnlich auch um elf 
Uhr in die Schioftkapelle und horte der Musik auJmerksam zu. Manche Musik 
bei Kirchenleierlichkeiten sprach mich auch gar nicht an; ich weijJ, daft ich es 
nicht aushalten konnte, und ging heraus. Wenn ein beriihmterSiingeroderSiin
gerin solo sangen nach einem beriihmten Meister, das warein grofter Genuftfiir 
mich. Ich horte auch gern unsem Bauersleuten zu, wenn sie vom Heumachen 
oder Kornschneiden abends nach Haus gingen, aber nur aus der Entfernung. In 
den sogenannten groften Konzerten hatte ich selten Freude, meist Langeweile. 
besonders wenn Klavierkonzerte gegeben wurden. Jagdstuck e. wo die Waldhor
ner viel vorkommen, waren mir sehr zuwider, Quartetts aul Violin en waren mir 
meist unausstehlich. War das Stiick/ertig. so wuftte ich nicht, was die L eute da
mit hatten sagen wollen. und die blofte FertigkeU zeigen wo lien aullnstrumen
ten, wie auch von Siingern und Siingerinnen. das scheint mir nicht die Kunst zu 
sein. Das unleidlichste war mir immer, Variationen anhoren zu miissen. So ein 
herrliches Thema von Mozart, Beethoven wurde mit Trillern undlremden Phan-
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tasien so verhunzt, daft ich mich iirgerte, und ich konnte rein nicht begreifen, wie 
die Leute rechts und links neben mir so dariiber entziickt sein konnten. Die Va
riationen kamen mir immer vo r, als wenn man zu einem Glas Eil/er l ohannis
berger sechs Eimer voll Wasser schiittet. Ein grofter Genuft war mir, den Friinzl, 
Rovelli, Spohr, Paganini und ale Bull zu haren; der eigentumlichste und phan
tastischste war Paganini. 
Mit dem Peter Heft machte ich 1812 im Sommer eine Gebirgsreise. Wir waren 
schon den ganzen Tag bergab beraufgestiegen, meist durch Wiilder. Da jiihrte 
uns der Weg an Gebiiuden vorbei, es seMen ein Kloster zu sein . Alles war still, 
nur die Kirchenuhr schlug. Wir legten uns unter eine gro,Pe Linde, deren Schat
ten uns erquickte; beide waren wir entsetzlich miide. Eine kurze WeUe lagen wir, 
so horten wir die Tone der Kirchenorgel und gleich danach den Gesang der No n
nen. Diese einjachen, schonen Melodien in der Waldeinsamkeit. so unverhofft, 
vielleicht von wunderschonen, jungen Nonnen, machten einen Eindruck auI 
uns, den wir nie vergessen haben. 
Ein gro,Per Genu,P isl auch, einen Siingerchor im Freien zu horen, am liebsten in 
der Nacht. 
Noch einige meiner Geschwister hatten auch vortrefj1iches Gehor und gro,Pe An
lagen zur Musik, am meisten aber meine liebe Schwester Lotte94 . 

Ludwig erinnert sich an die Zeit, als er 1815 bis 1816 zurn zweiten Mal in 
Miinchen war und berichtet von einer musikalischen Soiree im Redoutensaai, 
wobei er auch hi er einige grundsiitzliche Gedanken liber Musik forrnuliert. 

Abends sechs Uhr war der grojJe Redoutensaal schon uberall besetzt und hell er
leuchtet [ ... ] Friinzl spielte priichtig. Die Demoiselle Schlell sang sehr schan, die 
Metzger noch schoner. Friinzl sein Spielwar eigentlich das einzige, was mir recht 
zusagte. Die Arien, die die Siingerinnen sangen, und die Quartetts und alles an
dere gefiel mir nicht. Es wurde gewifJ meisterhaf t vorgetragen. Ich bin ein Feind 
von alien gelehr/en Musiken. {ch kann die Schnarkel, die Triller, die Variatio
nen van einem ein/achen, schonen Thema nicht ausstehn. Es war mir o/t/atal 
zumut, wenn nach einem Musikstiick alle hiindeklatschten und "bravo" rie/en. 
Es war auch der Fall, daft ich au/ merksam zuhorte und entziickt von der Musik 
war ;/rug ich, so wurde gesagt .' Das war von Mozart oder Beethoven. Das war 
grojJartig, voller Gejiihl, einfach, ein f ertig gemaltes meisterha/tes Bi/d. Jagd
symphonien, Gewitter und dergleichen, die in der Musik dargestellt wurden, wa
ren mir ein Greuel. 
lch ging selten ins Th eater, noch weniger in Opern. Ich/ and darin meist unsiigli
che Langeweile. Ja, die von Mozart, Beethoven und wenige andere, da horte ich 
bis ans Ende mit Atifmerksamkeit zu. lch horte als die Musikkenner sagen: 
"Mein Gott, was hat der Brizzi und die und die herrlich gesungen !" Das kam mir 
immervor, als wennjemand sagte.' "Mein Gott, was ist die blaue und rote Farbe 
in dem BUd so schon !" - "Der Brizzi und dieSiingerin haben die ganze Operge
hoben und gehalten ", - wie albern. 
Jeder Kapellmeister glaubt j etzt, um seinem Ruhm die Kron e au/zusetzen, 
miisseer auch eine Messe schreiben, und da hatte ich oft das Ge/iihl, wenn ich in 
Kirchen kam oder voriiberging, es sei darin Tanzmusik oder dergleichen9S . 

Es ist bernerkenswert, daG Ludwigs Ansichten, z. B. liber Opern, sich irn 
Grundsatz ziernlich rnit denen seiner Briider decken. Man kann wohl davon 
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ausgehen, daB zu Hause ein reger Meinungsaustausch liber diese Dinge statt
gefunden hat. Mozart wird van Ludwig, Wilhelm und Jacob gleichermaBen 
besonders verehrt, weil fUr sie in seiner Musik oach etwas Nattirliches sptirbar 
ist. 

Im Jahre 1828 reiste Ludwig zusammen mit seinem Freund, dem Bildhauer 
Wemer Hensche l, zum Dtirerfest oach NUrnberg. Unterwegs in der Nahe vo n 
Aschaffenburg begegneten sie einem Bauernjungen, der artig auf einem Horn 
blies, wovon Ludwig sehr angertihrt wurde. Auch hier finden wir wieder die 
liberaus positive Bewertung des Volkstlimlichen, die Betonung des Unklinstli
ch en, ab er dennoch Kunstvollen; das eben wird manchem Werk berlihmter 
Komponisten vorgezogen. 

Wir kamen in ein schones Tal, die Sonnejing schon an zu sinken, do s tand ein 
Bauernj unge mil seinem langen, diinnen, h61zernen Horn und hurele die 
Schweine. Wir sprachen mit ihm und baten o uch, er mochteeinmal blasen. Was 
werden die Ciicilianer und die andern gelehrten Musik/ reunde sagen, dajJ wir 
uns von dem Sauhirtenjungen haben vorblasen lassen, und was erst. wenn wir 
sagen, daft uns dem Jungen sein Blasen besser gefallen hat als manches Quar
tell. Opernstucke und Lieder von beruhmten Meistern . Es war etwas ganz Eigen
tiimliches in der posaunenartigen Musik, was man gerne hiitte/esthalten mo
gen, Melodiell, dieeinem das Innerste recht ansprachen. Abgesehen davon, da,P 
wir vielleicht in einer eigenen,/eierlichen Stimmung waren, da,P die Gegend und 
die untergehende Sonne dazu mitwirkten, woher kam es aber, da,P der l unge sol
che Melodien hafte? Niemand hafte es ihn gelehr!, er muj3le doch wohl selber 
f iihlen, was ergrei/t und was zum Herzen spricht, und seiner Umgebung mU,Ple es 
gewi}1 auch ge/allen, sonsl hiitte er j a so albern Zeug blasen konnen wie unsere 
Sauhirtenjungen und Musiker. Unter seiner Umgebung verslehe ich nicht seine 
Herde, was vielleicht gern einige verdrehen mochlen, denen das van mir Gesagte 
nichl sehr angenehm iSl. Wir verlie,Pen den / reundlichen blonden lungen und 
gingen. Und als wir so einige hundert Schritte weiter waren, horten wir wieder 
seine schonen Tone, blieben stehn, und die Tone schallten im ganzen Wald
grund wider, und sie schienen uns noch schoner wie die im An/ ang und in der 
Niihe. Die Musik pa,Pte ganz ins Freie, wo die vollen, harmonisch melancholi
schen Tone lange anhiellen96. 

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Gediichtnis des 300. Todestages Albrecht 
Dlirers in Nlirnberg fand auch ein Orato rium im Rathaussaal statt, was wieder 
Ludwigs Kritik herausford erte. Diesmal stti rten ihn die Einttinigkeit und die 
ermlidenden Wiederholungen, wenn auch die Richt igkeit und Wichtigkeit des 
"Einfacben" als einem ernsten Gegenstand angemessen anerkannt wurde, 
weil aJles G roBe und Schtine einfach ist. Und wiederwird Mozart als leuchten
des Beispiel genannt. 

Der Tagflng an sich zu neigen, da wurde weggegangen, um den Abend im OrolO
r;um im gro,Pen Rathaussaal zuzubringen (es war komponiert vom Kapellmei
sler Schneider) [ ... ] Dann kam Maler Schlo fthauer zu mir und woll" von mir 
wissen, wie mir die Musik ge/allen habe und was ich dariiber meine. Das war 
eine etwas harte Frage, denn so ganz recht hatte ich eigentlich nicht zugehort ; 
aber so viel kam m;r doch vor, da,P die Musik zu eintonig sei, zu oft wiederhole 
und ermiide. Man verstehe mich nur recht ,' ich/inde ganz angemessen, daft die 
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Musik bei einem solchen ernsten Gegenstand ein/ach sei; denn das Gro,Pe und 
Schone istja ein/ach, und mir ge/allen die von Mozart, Haydn und wie die Ora
toriumskomponisten all heij1en, sehr gut, und die Opernmusik ist bei solchen 
Gegenstiinden unertriiglich, wiewohl die lion neuern beinah so sind. Zwar ist die 
von Schneider nicht so, ich hotte ihm aber geraten, die Sachen von Haydn oder 
Mozart auffiihren zu lassen, so hotte man doch etwas Ganzes, etwas Gro,Pes ge
hart, aber nun dem Herrn Schneider sein Werk so stundenlang anzuharen und 
das ewige Wiederholen seiner Ideen, das ist ermiidend, und ich kann mich in 
solcheSchonheiten nicht eindenken. Das habe ich meinem Freund Schlotthauer 
gesagt, ich weij1 nicht, was er dazu gedacht hat, er hat wenigstens nicht wider
sprochen 97. 

1830 ist Ludwig personlicb mit Nicolo Paganini bekannt geworden. Er riihmt 
ihn aufs h6chste in seinen Erinnerungen. Das mag auf den ersten Slick verwir
ren, weB dieser Abschnitt im Widerspruch zu seinen Ansichten tiber Musik zu 
stehen scheint, wie sie unter "Neigungen und Betrachtungen" zusammenge
faBt sind. Dort werden Variationen von herrlichen Themen als sechs Eimer 
Wasser in einem Glas Wein abgelehnt; hier werden die brausenden und sttir
mend en Tone Paganinis, der ja gerade ein Meister der Variationen war, als 
himmlische Musik bezeichnel. Dort scheint ihm die bloBe Fertigkeit auf In
strumenten nicht die Kunst zu se in ; hier wird gerade Pagan in is Virtuosi tat 
hervorgehoben. Aber lesen wir Ludwigs Worte selbst : 

Einen grojJen GenujJ habe ich vergessen zu sagen, den ich anfangs Juti hatte. Es 
war Paganini, der hierau/seiner Wundervioline spielte. Die merkwiirdigste, gei
sterha/teste Erscheinung, bla,P von Angesicht, schwa ne, herunterhiingende, 
lange Haare, vorgebiickten KopJ. schwa ne, tiejliegende, blitzende Augen, eine 
gezwungene Freundlichkeit, weifJe Ziihne; der ganze Mensch so mager, da,P ihn 
der Windwegwehn konnte. So erscheint er mU seinem kleinen holzernen Instru
ment, wo eine Welt voll himmlischer Musik verborgen liegt, bis er den Bogen er
greift. Jetzl wird nach und nach alles lebendig. Unglaubtiche Tone hort man, 
bald brausI und sliirml alles, man glaubl, die Holle liil ihren Schlund auf; dann 
legt sich derSturm, die silbernen Wolken z iehn am Himme/. und dieSonne geht 
golden am Horizont auJ. Melodien, als wenn die Engel an/ingen zu singen usw.
ich kann sowas nicht beschreiben. Dieser Geist hat einen gro,Pen Eindruck au/ 
mich gemacht, und ich hab sein Spiel nie vergessen. /ch hab mir hundertmal ge
wiinschl, so spielen zu konnen, Me/odien wii,Pte ich schon, ober das ist vorbei, 
meine Finger s ind zu alt dazu . Spohr mag regelrichtiger sp ie/en und mehr wis
sen, die Franzosen wohl noch mehr FertigkeU haben. aber es ergrei/l keiner so 
die Seele wie der Paganini. Paganini saft mir, und ich habe eine sehr iihnliche 
Zeichnung von ihm gemachl, wo er nachher se/bst seinen Namen darunter ge
schrieben hat98 . 

Der scheinbare Widerspruch lOst sich auf. Fremde Variationen lehnte Ludwig 
als etwas Unnatiirliches und dem Plan des Komponisten Widersprechendes 
ab. Paganini spielte seine eigenen Kompositionen. Seine Virtuositat war Aus
druck der Einheit von Korper, Geist und Melodie in ihm, was si ch dem Zuho
rer unmittelbar mitteilte, und nicht bloBe Fertigkeit, sozusagen ohoe Seele. 

Etwas Grundsiitzliches in den musikalischen Anschauungen Ludwigs ver
dient ooch festgehalten zu werden. Er fand immer diejenige Musik schon, bei 
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der er sich etwas denken und vorstellen konnte, die seine bildhafte Phantasie 
amegte und sein Geflihl ansprach. Dabei spielte es keine Rolle, ob sie einfach 
oder virtuos vorgetragen wurde. Es ist verstandlich, dall ihm, dem Maler, bild
hafte Assoziationen zullogen, wenn er bestimmte Musik horte, und umge
kehrt ihm auch passende Melodien in den Sinn kamen, wenn er geflihlsbe
tonte Augenblicke erlebte oder van besonderen bildhaften Situationen umge
ben war. 

Es gibt einen Hinweis darauf, dall Ludwig, nachdem er als Kind Via line und 
KJavier zu spielen angefangen hatte, spater wenigstens zum Spall Flote blies. 
Karoline van Haxthausen erzahlt in dem tagebuchartigen Bericht liber den 
Besuch in Kassel im August 1818, den sie zusammen mit lenny van Droste
HiilshofT verfallt hat, van einer Begebenheit, die Wilhelm ihnen geschildert 
hatte : 

AuJ Leben und Tod Wi/helm erziihlte uns, dajJ Jacob letzthin im letzten Fenster 
seiner Stube eingestiegen sei. wo er einen herzha/ten Sprung machen muftte 
und der Louis Emi/ hat sich eines Nachmillags mal ganz gemutlich auJ der AI
tone gesetzt, hat die Beine herunter hiingen lassen und Floure geblasen - alle 
Leute, die vOrUber gingen, mujJten auJgucken und sahen das geJiihrliche Lust
spie/99 . 

Ludwig scheint seine Musikalitat an seine Tochter weitervererbt Zll haben. Ein 
Gemalde vom 23 . luli 1854 zeigt Friederike Grimm am Tafelklavier 100. 

Sehr aufschlullreich flir das Musil<verstandnis Ludwigs ist eine kostliche 
Karikatur van ihm aus dem lahre 1851 mit dem bezeichnenden Titel "Musika
lischer Wahnsinn des 19. lahrhundert". Da wird bereits ein Baby liber die Ta
sten des KJaviers gehalten, damit es spielt ; da wird kleinen Madchen, die 
schon weinen, der TaU mit Schlagen mit dem Reisigbesen beigebracht; sogar 
in der Kliche steh! ein KJavier, damit die Mutter am Herd die spielende Toch
ter beaufsichtigen kann. Und van alien Notenblattern draut der Generalball lOl 

Ober den Bruder Ferdinand schreibt Ludwig in seinen Erinnerungen: 
Er ging gem in Konzerte, Theater [ ... ] Er halle ausgezeichnetes Talent Jur 

Musik l02. 

Ober den Bruder Carl sind die Nachrichten relativ sparlich. Umso wertvoller 
ist eine Mitteilung, die Wilhelm am 9. Oktober 1818 an Achim van Arnim 
machl. OfTensichtlich war Carl, den man oft flir den Typus eines trockenen 
Kaufmanns gehalten hat, mit seine m Beruf gar nicht zufrieden. Er war van 
hoher Musikalitat und hat wohl sogar mit dem Gedanken gespielt, Musik zu 
studieren, wenn es magtich gewesen ware. Und so rugt 3uch er sich ein in die 
Reihe seiner sensiblen, kunstsinnigen, musischen Geschwister. 

Wir Geschwisler sind einmal siimmtlich beisammen gewesen, sechs an der 
Zahl. denn Carl war acht Tage vorher aus Bordeaux uber Ham burg angelangt. 
Er war gekommen, um an einer Fabrik in Hamburg, deren Besitzer ihm beson
ders wohlwollte, einen Antheil und nach dessen Tod sie ganz zu ubernehmen, al
lein s ie ist, ich glaube gleich nach seiner Ankunft oder kurz vorher, aul den 
Grund abgebrannt. Ueberhaupt kann er eben nichr viel von GlUck sagen und er 
dauert mich, wenn ich daran denke, dajJ erdoch mancher Vortheile zur Bi/dung, 
die wir genossen, hat entbehren mussen und daft er eigentlich keine rechte Nei
gung zu seinem Stand hat, sondem klagt, dajJ er nicht habe Musik erlemen kiin-
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nen, die ihm uber a/Jes gehe. Ich glaube auch, daft er es in irgend einem Instru
ment zu grofter FertigkeU gebracht, da erviel musikalisches Gehor hat, doch tro
stet mich der Gedanke, daft kein Componist an ihm verloren geht l01. 

Einer Bemerkung Jacobs in einem Briefvom 22. Januar 1811 an Arnim kann 
man entnehmen, daB Carl nicht nur Neigung zum Musizieren gehabt, sandern 
es auch zuweilen mit Erfolg praktiziert hat. Innerhalb der Schilderung des im 
Kreise vieler Freunde gefeierten Weihnachtsfestes 1810 heWt es: 

Darau/ /ing der Carl - nebst einem guten Freund, den wir fur eine ordiniiren 
Hautboisten nahmen und den ich aus Unschuld z iemlich gemein behandelte, 
bis er mir als Mitglied der Koniglichen Capelle aus einer goldnen Dose eine 
Prise anbot, und ohne aus der in der Hand parat gehaltenen Bouteille einen 
Trunk anzunehmen, sich in der Sti/Je, zu meiner Schande, /ortschlich - in der 
Dir noch bewu,Pten Nebenkammereinen Flotenblasen an, weshalb dieedele Ca
raline Engelhard beim Nachhausegehen nicht umhin konnte. laut nach dem 
"san/ten Spieler" zu /ragen, urn ihm geruhrleslen Dank abzurragen 104. 

Ludwig hat am Ende seiner Musikbetrachtungen besonders die Musikalitat 
der Schwester Lotte hervorgehoben. Es gibt eine Radierung von Ludwig mit 
dem Titel . Das Lied von Bettine Arnim". Es ist ziemlich sicher, daG es sicb bei 
der darauf abgebildeten Gitarrenspielerin urn Lotte handelt ; die charakteristi
sche Frisur, eine Haarkrone, deutet darauf hin IOS. 

Lotte hatte wohl ein ausgesprochen unkompliziertes, nattirliches Verhalt
nis zur Musik. Sie besuchte im Kreise von Freunden sehr gerne Konzerte, 
Opern und Balle, oftmals in Begleitung ihres Bruders Ludwig. Das war eine 
gesellschaftliche Selbstverstandlichkeit, ab er fUr sie eine groGe Freude und 
diente wohl nicht zuletzt der Erholung nach der nicht immer leichten Arbeit 
der HaushaltsfUhrung. 

Am 15. Juni 1833 starb Lotte, bis zuletzt gepflegt von Wilhelm und seiner 
Frau Dartchen, die aus G6ttingen herbeigeeilt waren. Es ist erschlitternd zu 
lesen, was Ludwig uber ihr Sterben schreibt: 

Sie konnte kein Wort mehr sprechen, a/Je Tone waren unverstiindlich, ihre 
Zunge muftle geliihml sein. [ ... ] Gegen Mittagfing meine !iebsle Schwesler an 
zu singen, oft gar keine Melodie, dann wieder geislliche Lieder lO6. 

Auch Jacob, der erst zw61f Stunden nach Lottes Tod in Kassel eintraf, be
richtete spater uber dieses seltsame Phanomen, z. B. an Karl Lachmann am 
20. Juni 1833 : 

Sie hat sehr viel ausgestanden, zuletzt, als ihr die zunge den diensl versagte, mU 
/einer, sicherer stimme riihrende melodien gesungenl01 . 

Man kann wohl sagen, wer im Sterben singt, der muG es auch das ganze Leben 
hindurch getan haben. 

* * * 
DaG Wilhelm gerne sang, haben wir schon erfahren. Aber es ist von ihm 

nicbt bekannt, daB er ein Instrument gespielt balte, wenn er auch eine innere 
Neigung dazu verspurt haben muG, wie man aus einem Brief an Paul Wigand 
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schlieBen kann. Wigand hatte mitgeteilt, daB er ein Liebhaber-Konzert auf die 
Beine gestellt und dabei die Pauken iibernommen habe. Wilhelm geht am 
31. Oktober 1811 darauf ein : 

Wenn ich nicht schon llingst gewuftt, Gevaller, daft du ein geborner Maffre des 
plaisirs bist, so wiird ich mich ube, ein Concert dart verwundert haben. Daft du 
paukst lob ich ouch, ich hotte mein Lehen gern einmal so leicht und laut urn 
mich geschlagen, die Arbeit kam mir immer appetitlich var heim Zusehen. Der 
seelige SchmeTjeld paukte ouch be; einer marburger Feierlichkeit im gro,Pen 
Saal einmal allerliebst, ich denke immerdaran. IndejJfehlt es dirdoch an einem 
und dem andem guten Gedanken, sonst hiittest du den Rocholl (den Schnarr
peter) als natii,liche Trompele angestellt; was imposanter als wenn er z uweilen 
ein Solo mit der Nose geblasen ?jiirein Raschelbrol oderacht hiift 's der mU Ver
gniigen gethan 108, 

D er erwahnte Schnarrpeter war ein einfaltiger und gutmtitiger, zugleich ab er 
ein zuverliiss iger, gewissenhafter und diskreter Mitarbeiter, ein Schreiber, 
Paul Wigands im Friedensgericht in Hiixter. Er war oft das Ziel von Scherzen, 
zu denen manchmal auch Wilhelm die Ideen lieferte. Einmal hat man ihn zum 
SpaB seine eigene Strafverfolgung und Entlassung ausfertigen lassen, was er 
nicht bemerkte. Nie hat er einen Spoil iibelgenommen. 

Wilhelms Sohn Herman hatte eine besondere Neigung zur Musik, die nicht 
zuletzt mit der Freundschaft mit Joseph Joachim (1831-1907), dem Komponi
sten und Yiolinvirtuosen, zusammenhing. Oft ging er in Berlin hintiber in die 
Akademie, um Joachim beim Unterricht zuzuhii ren. Reinhold Steig schrieb 
im Nachruf iiber ihn: 

In jilngeren Jahren besuchte er vie/ das Theater, bis zu /etzt Iiebte er die Musik 
undwohntegern in der ihm nahe in der PotsdamerStrajJe ge/egenen Hochschu/e 
den Proben seines Freundes Joachim bei 109 , 

Im "Inventar der Grimm-Schranke in der PreuBischen Staatsbibliothek in Ber
lin" wird ein Notenblall aufgeflihrt, das Herman komponiert und Joseph Joa
chi m gewidmet bat. Es bat den Titel "Violinphantasie flir J.J. 1854" 110. 

Wilhelms Tochter Auguste (Gustchen) lernte das KJavierspiel. In einem 
Brief an Anna von Arnswaldt geb. von Haxthausen schreibt Wilhelm am 
28. Februar 1850 : Gustchen, noch immer blajJ, spielt ei/rig Fortepiano" l • 

Und in einem anderen Briefvom 26. Februar 1855 an Anna von Arnswaldt 
heiBt es: 

Gustchen [ . .. ] ist zu der alten Frohlichkeit zUrUckgekehrt, hat grojJe Freude an 
der Musik und macht Fortschritte darin; es ist ganz s to/z, daft Joachim es ein 
paarma/ mit seiner Violin e. die/reilich alles ilbertrifft, was man in der Art horen 
kann. beg/eitet hat m, 

Dieses KJavier hat auch ab und zu bei Geselligkeiten im Grimmschen Hause 
in Berlin eine Rolle gespielt. So berichtet Wilhelm von seiner Geburtstagsfeier 
im Brief vom 6. Marz 1847 an Anna von Arnswaldt: 

Diesmal ist und zum erstenmal an meinem Geburtstag getanzt worden; es ka
men A bends viele Leute und do auch junges Volk dab ei war, so liejJ Gustchen 
das Fortepiano hereintragen und deres konnte, muftte Tiinze au/spie/en. Es war 
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aujJerordentlich riihrend anzusehen, als ]acob au/ einmal Gustchen au/suchte 
und einen alrmodischen Walzer mif ihm tanz te. Zum Gluck schadete auch 
Dortchen die Anstrengung nichts llJ . 

So ist aueh das Tanzen kein Einzelfall geblieben. Drei Jahre spater, am 28. Fe
bruar 1850, kann Wilhelm wieder an Anna von Arnswaldt iiber seinen 
Geburtstag beriehten : 

Diesmal hatten wir den Kop/ uber dem Wasser gehalten, Dortchen, das kurz 
vorher wieder leiden mujJte, hatte sich wieder erholt, meine Grippe war auch au/ 
dem Abmarsch, und so brauchten A bends ein paar Freunde, die ungemelder ka
men, nicht abgewiesen zu werden und da Gustchen sich ein paar Bekannte ein
geladen hatte, so kam es sogar noch zu einem Tanz, den ich denjungen Leuten 
gonnte .. s ie sahen alle so heifer und glucklich aus und Rudo/f konnte seine 
Graz ie und Geschicklichkeit zeigen 114. 

Und am 2. Marz 1856 heiBt es sogar in einem Brief von Wilhelm an Anna, 
wieder innerhalb der Sehilderung seines Geburtstages: 

Da noch mehr j unge Welt erschien, so ward in dem einen Zimmer lebha/t ge
tanzt, und denken Sie, Dortchen/ajJt au/ einmal den Jacob und sie tanzen dem 
Tag zu Ehren einmal herum llS . 

GewiB konnte man sagen, daB Augustes Klavierspiel niehts weiter als biirger
liche Konvention gewesen sei. Es war damals einfaeh selbstverstandlieh, daB 
eine "hohere Tochter" das Klavierspielen erlernte. Aber ohne ein gewisses Ta
lent, oh ne Neigung waren Fortsehritte nieht moglieh gewesen. Und es sei die 
Vermutung erlaubt, daB Jaeob, dessen Wort in der Familie etwas gait, wie zum 
Beispiei Herman bezeugte, nie ein KJavier in der Wohnung und eine eventuell 
damit verbundene RuhestOrung geduldet hatte, wenn er der Musik vollig ab
geneigt gewesen ware. 

Uberrasehenderweise hat es im Grimmsehen Hause nieht nur dilettanti
sehe Musik - im alten und besten Sinne des Wortes - gegeben, sondern bei 
Gelegenheit aueh professionelle Hauskonzerte vor geladenen Gasten. Joseph 
Joaehim, der intime Freund Hermans und gern gesehener Gast der ganzen Fa
milie, war eng befreundet mit Johannes Brahms und Clara Sehumann. Diese 
drei waren ein eingespieites Team, wie man vielleicht heute sagen wtirde. Im
mer wieder unternahmen sie zusammen ktirzere oder tangere Konzerttour
neen oder trafen in manchen Orten zusammen, urn Konzerte zu geben. So 
konnte es nieht fehlen , daB in Berlin aueh eine Verbindung zwisehen Clara 
Sehumann und den Briidern Grimm hergestellt wurde, wobei wohl aueh Bet
tina von Arnim, die Clara seit 1837 kannte, ihre Hande mit im Spiel hatte. Am 
11. Dezember 1854 war Clara Sehumann bei den Grimms eingeladen. Zu die
sem Besueh no tierte sie in ihr Tagebueh : 

[ . .. J am Abend bei Gebriidern Grimm [ ... J Grimms priichtige Leute. Die Gebrii
der Grimm sind die Ver/asser der Miirchen, und der Sohn des einen, Hermann, 
ist ouch ein bedeutender Dichter, intimer Freund Joachims und, wie man sagt, 
Briiutigam der Gisela von Arnim. Es ist eine Familie, wie's wenige gibt, man 
Jiihlt sich so Jrei und behaglich dort - rechl kiinstlerisch iSI der ganze Ton 
dort 1l6. 
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In der zweiten Juliwoche 1855 besuchten Wilhelm und Herman Clara 
Schumann in Diisseldorf. Auch Brahms und Joachim waren anwesend, und so 
kam es zu einem exklusiven musikalischen Abend mr die Gaste m 

Im Herbst 1855 konzertierte Clara Schumann wieder in Berlin. Am 3. No
vember fand das erste Konzert statt, wieder gemeinsam mit Joseph Joachim 118, 

Am 4. November wurde ein privates Hauskonzert vor geladenen Gasten bei 
den Grimms arrangiert. Auch hier spieiten Clara und Joachim zusammen 119, 

Es ist verwunderlich, daB dieses in unseren Augen gaoz besondere musika
lische Ereignis - soweit feststellbar - nirgendwo in den Briefen der Briider er
wahnt word en ist. War am Ende die direkte Beriihrung mit Musik und bekann
ten Komponisten und Interpreten selbstverstandlicher, als wir annehmen, 
und gar nicht so etwas Besonderes, daB esjedesmal hatte erzahlt werden miis
sen? AdolfStoll weist in seiner Savigny-Biographie daraufhin, daB die Briider 
Grimm auch zum Kreise derjenigen gehorten , die sich manchmal bei Felix 
Mendelssohn-Bartholdy sehen lieBen 120. Auch von dieser personlichen Bezie
hung zu einem Komponisten erfahren wir aus dem Briefwechsel nichts. 

* * * 
Jacobs aktive musikalische Betatigung scheint sich tatsachlich aufs Pfeifen 

beschrankt zu haben. Hierin ahnelt er dem Bruder Ludwig. In seinem Brief aus 
Paris vom I. Marz 1805 an Wilhelm (s. 0.) klingt das etwas an. Und in einem 
Brief vom 28. November 1824 an den liebenswert-skurrilen Biichersammler 
Karl Hartwig Gregor von Meusebach lesen wir das folgende Bekenntnis : 

Gruszen Sie Savigny und Bettin e, die den Sommer hier war und auch van Ihnen 
hilbsch erziihlte .. das Lied. das sie aul den Tod lhres Kindes gespielt hat. kann 
ich nicht aus dem Kop/ bringen und pfeife es aul meinen Spaziergiingen 121, 

Das Lied muB ihm wohl sehr gefallen haben. 
Seltsam, geheimnisvoll und vielleicht doch ein versteckter Hinweis auf 

Jacobs Musikalitat ist eine Federzeichnung Ludwigs aus dem Jahre 1817 121 • Sie 
stellt Jacob von hinten an seinem Schreibtisch in der Kasseler Wohnung am 
Wilhelmshoher Tor dar. Wie so oft bei Ludwig liegt das Wesentliche in den 
kleinen Einzelheiten, die zu entdecken Freude macht. Die kleinen Scheiben 
des mehrfach geteilten Fensters sind angemllt mit symbolischen Darstellun
gen, die, so ist anzunehmen, Jacobs Wesen charakterisieren und seine Interes-

• sen und Neigungen bezeichnen sollen. Deutlich zu erkennen sind Sonne, 
Mond und Sterne. Bis ins hohe Alter betrachtete Jacob gem den Sternenhim
mel und hatte groBes Interesse an der Astronomie. Auffallig ist ein Kreuz, 
schrag dariiber Kelch und Pate ne als Abendmahlssymbol, beides Zeichen sei
ner tiefen Religiositat. AuBerdem allerlei Bliiten und Blatter. Die Natur, die 
Pflanzenwelt waren stets seine Passion. Er selbst sagte von sich, er ware viel
leicht ein leidlicher Botaniker geworden. Sein Leben lang batte er die Ange
wohnheit, auf Spaziergangen Bliitter und Bliiten als Andenken zu sammeln. 
Und, fast durch einen Klecks verborgen, aber klar zu erkennen: Notenlinien 
und ein Violinschliissel ... 

* * * 
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Wie sagte doch Jacob in se in er Rede auf Wilhelm? Auch Musik zu horen 
machte ihm groBe, mir nur eingeschriinkte Lust. Es ist wohl wahr. Wilhelm 
liebte die Musik, er brauchte sie. Er hatte die Fiihigkeit, sich der Musik hinzu
geben, sich aur sie einzulassen, sie anzunehmen, sie auf si ch wirken zu lassen, 
das Angenehme darin zu haben, einfach Freude daran zu haben, obwohl auch 
er gewiB nicht kritiklos war. Wie gesagt, Wilhelm hat wohl nicht selbst musi
ziert. Nach allem, was wir Gber seine Liebe ZUT Musik wissen, ist es, als 
schriebe er aus eigener Erfahrung, wenn er Achim von Arnim gegeniiber eine 
Passage aus Reichardts DenkwUrdigkeiten, die ihm auszugsweise im Taschen
buch Urania 1812 zugekommen waren, in Zweifel zieht : 

Ebenso eingebildet ;SI die Behauptung, daft niemand eine KunSl, namentlich 
Musik lieben und verstehen k6nne, als der sie se/ber ausiibe 123 , 

Mit Recht nimmt hier Wilhelm musikalisches Verstiindnis und Kritikfahigkeit 
fUr sich in Anspruch. 

Jacob war vielleicht einfach zu kritisch. Sein wacher Geist suchte das Ideale 
und fand oft Miingel. Ganz selten war er von einem MusikstUck wirklich ange
tan . Aber von seinem Interesse dUrfen wir gerade deshalb Uberzeugt sein. 
Denn in den AuBerungen Ludwigs wird deuUich, daB Interesse und grund
siitzliche Liebe zur Musik nicht beiBen, daB man alles gut findet. Die Kritik, 
wie sie Jacob formuliert, setzt genaues Horen und Vergleichsmoglichkeiten 
voraus. Und eines darfman nicht vergessen: Es gab damals noch keine Schall
platten und kein Radio. Die umfassende Kenntnis von Musik und Komponi
sten, auf die wir von eUichen Briefstellen her schlieBen konnen, ist nur mog
lich durch hiiufige Opern- und Konzertbesuche. Hausmusik scheint ebenfalls, 
wenn auch nicht regelmiiBig, eine nicht unbedeutende Rolle gespielt zu 
haben. Aber etwas ganz WesenUiches charakterisiert Jacob. In allem, was er 
ein Leben lang untersucht und bearbeitet hat, ob es nun altdeutsche Literatur, 
Rechtsalterttimer, Weistiimer, Poesie oder Grammatik war, stets versuchte er 
dem Natiirlichen, Volkstiimlichen, Gewachsenen nachzuspiiren - wobei das 
durchaus Kraftvoll-Derbe fUr ihn genauso rein und unschuldig war, wie das 
Zart-Poetische - , und gab diesem in der Beurteilung und Einordnung den Vor
zug gegenUber dem kUnsUich GeschafTenen oder gar Nachgemachten. Mit 
diesen Kategorien im Kopfhorte er aucb Musik, und so sind seine Urteile zu 
verstehen, die ditferenzierte Kritik an zeitgenossischen Opern, die Liebe zu 
Mozart, die Freude an natilrlichem Kirchengesang. AuBerdem ist festzuhal
ten, daB Jacob bei der wissenscbaftlichen Beschiiftigung mit dem Volkslied in 
erster Linie am Text, am Wort interessiert war und weniger an der Melodie. 
Das Literarische, die Poesie stand hier ganz sicher im Vordergrund. Man darf 
vermuten, daB das bei Wilhelm etwas anders war. Er kannte viele Melodien 
und hat sie gem selbst gesungen. Noch ein Personlichkeitszug Jacobs ist unbe
dingt zu beach ten : seine Zielstrebigkeit, die ungeheure Konzentration aller 
Kriifte bei einer gerade vorliegenden Arbeit, die keine Ablenkung, Storung 
oder Spaltung der Zeit vertrug. Beispielhaft sei hier genannt die Zeit der Ent
stehung der Grammatik, in der er sogar das Briefeschreiben weitgehend ein
schriinkte. So wird es begreiflicb, daB Musik in seinem Leben nicht die Bedeu
tung hatte, die ihr sonst oft zukommt und die sie bei Wilhelm hatte, niimlich 
die der Ablenkung, Erholung, Zerstreuung und Geselligkeit. 
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Es konnte nicht das Ziel dieser Arbeit sein, jeden einzelnen Opern- und 
Konzertbesuch aufzuzahlen und jedes MusikstUck zu nennen, das Jacob und 
Wilhelm gekannt haben. Aber anhand der ausgewahlten Beispiele ist es doch 
moglich, die anfangs gestellte Frage nach der Musikalitat der Briider Grimm 
mil einem Ja zu beantworten. 
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