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Ein Kranz fUr Wilhelm Schoof 

von Ludwig Denec ke 

Am 16. Mai 1975, einen Monat vor seinem 99. Geburtstag, verstarb in 
Willingshausen, von seiner Gattin jahrelang aufopfemd betreut, das Ehren
mitglied des Vereins flir hessiscbe Geschichte und Landeskunde, Oberstu
diendirektor i. R. Dr. Wilhelm Schoof, ein Mann, dem ein Kranz des Geden
kens und des Dankes wahrhaft gebiihrt ' . 

Wilhelm Schoof, in Homberg an der Efze geboren , studierte in Mar
burg bei Edward Schroder, Ferdinand Wrede, Albert Koster und Eu
gen Kiihnemann , und diese seine Lehrer haben seinem eigenen SchafTen 
die bleibende Richlung gegeben. Ausgezeichnete Schulung verband sich bei 
Wilhelm Schoof mit einer bis in das hochste Alter nicht zu ermiidenden 
Aktivitiit auf vielfaltigen Gebieten. Er wurde Schulmann, und das ist er im 
Herzen immer gebUeben, auch als er, schon mit 33 lahren zum Direktor 
berufen, im lahre 1937 aus politischen Griinden das Lehramt aufgab', urn 
es nur wiihrend des Krieges aushilfsweise und noch einmal nach Kriegs
ende - in leitender SleHung - wieder auszuiiben. 

Im Schulamt selbst aber und we it iiber diesen Bereich hinaus widmete 
sich der Germanist der Heimatpflege in ihren verschiedensten Belangen (Hers
felder Festspiele, Schillerbund , Heimatmuseum , Geschichtsverein, Schriftlei
lung des "Hessenland") dazu der Literatur- und Sprachwissenschaft, insbe
sondere der Mundart- und Flumamenforschung, schrieb eine hessische Lite
raturgeschichle', ve rofTentlichte auch eigene Gedichte. Sein eigenstes Gebiet 
aber wurde - zuniichst ganz unversehens - die Beschiiftigung mit dem 
Leben und Werk der Briider Grimm . Auf die Frage, wie er dazu gekom-

I Die au3eren Oaten seines Lebcnsganges si nd bei friiheren Anlassen mehrfach aufgefUhrt 
worden: Heinrich Bolt : Oberstudiendirektor i. R. Dr. Wilhelm Schoof. Neues Magazin fUr 
Hanaui sche Geschichte. 2 (1954), 81·88 (mit ciner (nicht vollstiindigenJ Bibliographic der 
VerofTentJichungen Uber die Briider Grimm 1904-1954). Karl Schulle Kemminghausen : 
Wilhelm Schoof zum 80. Geburtstag. ZeilSchrin fUr Volkskunde. 52 (1955), 290f. Friedrich 
We is haar : Wilhelm Schoof zum 80. Geburtstag. ZI-IG 67 (1956) , 2TI-283 (mit Bibliogra
phie IAuswahlJ 1898- 1956). Hein rich Bo tt : Hei matfreund und Grimmforscher. Dr. Wilhelm 
Schoof 80 Jahre alt. Hessische Hefte 6 (1956), 215. Quo Fuhr : Dr. Wilhelm Schoof zum 
90. GeburlSlag. Heimatbrief. Heimatverein Dorothea Viehmann. 10 (Kassel 1966), Folge 3, 17. 
Wilhelm Bl eitne r: Dr. Wilhel m Schoof wird 95 Jahre. Hersfelder Zeitu ng. 18.6.1971,3. 
Rene van de Z ijpe : Dr. Wilhelm Schoof 95 Jahre. Schwiilmer Jahrbuch 1972.33-37. 

2 Es mag nlr diejenigen, die die BrGder Gri mm zu Vorliiufem des Nationalsozialismus stem· 
peln wonten, AnlaB zu e iner neuell Oberlegung sein. daB gerade der eifrigste Verkunder 
dcr Bruder als Nonkonformist aus dem Amle schied. 

3 Wilhel m Schoof: Die deutsc he Dichtung in Hessen. Studien zu einer hessischen Lilera
lurgeschichte. Marburg 1901. Der Briefwcchsel erschien in der Zeitschr. f. dt. Philologie 36 
(1904), 173-232. 
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men sei, antwortete er selbst, es sei ihm angetragen worden, den Briefwechsel 
der Grimms mit Emst Olto von der Malsburg herauszugeben (zuniichst 
wohl mehr des in der genannten Literaturgeschichte behandelten v. d. Mals
burg als der Grimrns wegen)4. Das habe er ubemommen, und daran habe 
sich sein Interesse in steigendem MaBe erwaffill 

Zuniichst aber beschiiftigte sich der Schtiler Schroders und Wredes bis 
in den Anfang der zwanziger Jahre noch vorwiegend mit Schwiilmer Mund
art- und Namenkunde und war tiitiges Mitglied des Deutschen Flumamen
ausschusses. Mehrfache VerolTentlichungen uber die Brtider Grimm erschie
nen erst in den spaten zwanziger Jahren, zunachst in hessischen Zeitungen 
(Kasseler Post, spiiter Kasseler Neueste Nachrichten, Hanauer Anzeiger) so
wie in Heirnatzeitschriften (HessenJand , Buchenbliitter, Hanauisches Maga
zin, Mein Heirnatland [Hersfeld], Werraland u. a.) und behandelten fast aus
schlieBlich Themen aus den hessischen Beziehungen der Brtider. Mit den 
dreiBiger Jahren begann dann eine umfangreiche Auswertung der "Grimm
Schriinke", des schriftlichen Nachlasses der Bruder in der PreuBischen Staats
bibliothek Getzl in der Staatsbibliothek PreuBischer Kulturbesitz) in Berlin, 
und es entstanden EinzelverolTentlichungen in kaum ubersehbar groBer Zabl 
insbesondere Uber die Beziehungen der Grimms Zll einzelnen Personen, 
Stiidten und Landschaften, die meist anhand von Brief-VerolTentlichungen -
hiiufig an Jahresgedenktage oder iihnliche aktueUe Anliisse anknupfen. Fur 
eine VielzahJ von Sachuntersuchungen werden sie weiter unentbehrlich blei
ben, ebenso wie se ine Studien Uber andere Personlichkeiten, wie etwa Gerd 
von Reutem, Franz Dingelstedt oder Heinrich HolTmann von Fallersleben, 
sowie seine ortsbezogenen Arbeiten. 

Withelm Scboof sagte einmal selbst, daB es nicht sein eigentliches An
liegen gewesen sei, als Wissenschaftshistoriker zu forschen, sondem me hr, 
die Brtider Grimrn und ihr Werk einem moglichst weiten Kreis von Men
schen nahezubringen. 

Aber er hat auch in Zeitschriften von wissenschaftlichen Rang echle For
schungsergebnisse publiziert, daNnter in zaltlreichen Jahrgangen der ZHG5, 
in der Zeitschrift flir Volkskunde, der Rheinisch-wesWilischen Zeitschrift flir 
Volkskunde, dem Euphorion, der Zeitschrift flir deutsche Philologie, mehr
fach auch im 'Borsenblatt flir den deutschen Buchhandel. Zu den "Lebens
bildem aus Kurhessen und Waldeck" sleuerte er verschiedene Artikel bei,. 
jedoch nicht den uber die Brtider Grimm. Seine BuchverolTentlichungen sind 
zum Teil aus frtiheren Aufsiitzen zusamengewachsen, so das besonders er-

4 Die Briider Gri mm sind npch in .. Die deutsche Dichtung in Hessen" nur beilaufig erwahnl , 
wiihrend wir heute - gerade nach den Arbeiten von Wilhelm Schoof - W ilhelm Grimm 
als dem Erzahler der Kinder- und Hausmarchen einen bedeutenden Rang in der Iiterari
schen Prosa einriiumen wi.irden , und seinem Bruder Jacob einen ebenso hohen in der 
Fachpfosa. 

5 1929. 1932. 1934. 1952. 1953. 1956. 1957. 1960. 1961. 1964/65. 1968. 
6 Mi.inscher : III 303-308. R odenbe rg 5, 270-278. Y. Schwert ze ll 5, 37~386. Bart ert 6, 

103-112. 
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folgreiche "zur Entstehungsgeschichte der Grimmschen Marchen", das sei
nerzeit unter "die 50 schOnsten deutschen Blicber" aufgenommen wurde, 
sowie die als Folge lebender Bilder anmutenden "Wilhelm Grimm. Aus sei
nem Leben" (1960) und ,,Jacob Grimm. Aus seinem Leben" (1961). Das 
gleiche gilt fUr die "Flumamenstudien eines Germanisten. Neue Ergebnisse 
auf volkskundlicher Grundlage" (1967), deren Grundgedanke einer - wie 
schon Jacob Grimm es wo lite - landschaftsbezogenen, nicht aIIein sprach
wissenschaftlichen Flumamenforschung voUe Achtung verdient, auch wenn 
im einzelnen Widerspruch erhoben wird. 

Als Hohepunkte seiner Arbeit betrachtete Wilhelm Schoof mit Recht 
die beiden Briefausgaben "Briefe der Bruder Grimm an Savigny" (mit Inge
borg Schnack, 1953) und "Vnbekannte Briefe der Bruder Grimm"(mit Jam 
Gores, 1960). Neben ihnen stehen Neuausgaben wie die der Jugendbriefe 
(1963), der "Altdeutschen Walder" (1966) und der "Reden und Aufsiitze" 
(1966) sowie das schOne Florilegium "Lebensweisheit. Aus dem geistigen 
Vermachtnis der Brlider Grimm" (1953). Schoofs Erlauterungen zu seinen 
Briefiexten - und das war eine seiner Grenzen - waren meist nur biogra
phischer An. Wesen, Wollen, Bedeutung und Geltung der Grimm-Bruder 
waren fUr ihn feste GroBen, die ihren eigenen AuBerungen und dem von 
Herman Grimm entworfenen Bilde entsprachen. Die Texte selbst bot er -
und das ist eine andere Grenze - gem in der An von Reinhold Steig in 
einem Kontext, in Auswahl oder mit Auslassungen (leider auch, was ihm 
selbst bewuBt war, mit Verlesungen und nicht selten ungetilgten Fehlem), 
wodurch die Auswenung dieser Quellen durch andere erschwen wird . 

Die Fachwissenschaft hat, trotz mancher verdienten Anerkennung, Schoofs 
einsame publizistische Arbeit nicht immer so gewertet, wie sie es woh1 ver
dient hatte. Das mag damit zusammenhiingen, daB die universale, progressive 
Philologie der Bruder Grimm der fonschreitenden Spezialisierung in der 
Wissenschaft immer schwerer faBbar wurde, vielleicht auch damit, daB ihr 
teils - ganz irrig - fUr antiquien gehaltenes, teils bewuBt verfalschtes "Image" 
fUr manchen nicht genligend "konform" erschien. In Wahrheit ist das Bru
derpaar auch fUr die Wissenschaft unserer Zeit von staunenswener Aktuali
tat. Es bleibt in jedem FaUe zu bedauem, daB hier von keiner der beiden 
Seiten eine lebendige Beziehung hergesteUt wurde, und es mag fast tragisch 
erscheinen, daB so viel emstes Bemlihen, vielseitige Sachkenntnis und wen
voUe MaterialerschlieBung noch nicht ihre voUe Auswirkung gefunden haben. 

Der schrifUiche NachlaB des Verstorbenen, der, wenn auch nicht um
fangreich, doch unverofTentlichte Manuskripte sowie Abschriften von z. T. 
verlorenen A utographen enthalt, ist einstweilen wohlverwahn. Eine Biblio
graphie seiner Schriften, die liber IOOO Nummem umfassen wird, wird von 
Rene van de Z ij pe in Vel z eke (Belgien) vorbereitet. 
Die Germanistik wird, wenn auch auf rauhen Wegen, slelig fonschreiten, 
und in ihr auch die weitere Erforschung und neue A uswenung des Werks 
der Bruder Grimm. Vnser stetes Gedenken dabei sei ein Kranz der Trauer, 
des Dankes und der Erinnerung fUr Wilhelm Schoof. 


