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Die "Briider Grimm" sind keine "Gebriider" ! 

Ein Aufruf 1 

Van Friedrich Neumann 

Jacob Grimm war wenige Wochen nach seinem 20. Geburtstag Anfang 
Februar 1805 nam Paris gereist, ·urn dort seinem jugendlichen Lehrer Carl 
van Savigny zu helfen. Ende September kehrte er, erfiillt vcn Savignys l,heR''' 
licher Methode" des Arbeitens, nam Kasscl zuriick. Van Paris aus schrieb er 
am 12. lull 1805 an den 19jahrigen Bruder WilheIm den IeidenschaftIichen 
Satz: "Wir wollen uns einmal nie trennen, lUld gesetzt, man wollte einen 
anderswohin tun, so mill5te der andere glekh aufsagen. Wit sind nun diese 
Gemeinschaft so gewohnt, daB mich smon das Vereinzeln zum Tode betrii· 
ben kann." Was ist das AuffalIende an diesem GeIlibde, das im Oberschwang 
van dem herben 'und sproden Jacob an den versonnenen und zuganglimen 
Wilhelm gerichtet wirdl Die Antwort: Die Brtider, die durch Anlage und 
Vitalitat, daher auch oft in mren Neigungen versmieden waren, sind dieser 
Forderung lacobs treu geblieben, bis der Tod sie trennte. Es ist nur moglich 
geworden, indem beide auf eine in ihrem juristismen Studium angelegte Lauf
bahn verzichteten und in Richtung auf das Studium heimischer SprachweIt ein 
karges GeIehrtendasein wahIten. Doch gebe man sich keiner Tauschung hin. 
lhr Erfolg hat nimt zum wenigsten darin seinen Grund, daB jeder von ihnen 
trotz dieses Bundes stets seine Eigenart bewahrt und offenbart hat. Man lasse 
sim auch nimt dadurm irrefiihren, daB sie in ihren wissensmaftlimen An
Hingen eine Reihe von Veroffentlichungen als IIBriider Grimm" herausge
bracht haben, wie wenn jedes Wort ein gemeinsames Wort sei. Und man 
libersehe nicht, daB gerade ihre beiden aIlesten buchmaBigen Veroffentlichun. 
gen getrennte Arbeiten sind. Ich meine lacobs schmaIen Band ,Ober den alt. 
deutschen Meistergesang' vom J ahre 1811, in dem bereits die kiihne Art sei
nes Zugreifens waItet. Und vom gIeichen Jahre Wilhelms breitbandige Ober. 
setzung ,Altdanisme Heldenlieder, Balladen und Marchen', die den roman
tisrnen Bestrebungen der Clemens Brentano und Achim von AnUm nahe 
bleil,t. Welches sind denn die Bande, die "durch die Briider Grimm" oder "von 
den Briidern Grimm" vorgelegt worden sind7 t, 

1. ,Kinder und Hausmarchen', 1. Band (1812), 2. Band (1815). lacob war 
die treibende Kraft. Beide sammelten. Der wirkungsvolle Erzahlstil wurde im 
ganzen von Wilhelm geschaffen. lacob hat es geduIdet und nach der ersten 
AufIage das Werk unter dem aIten TiteI dem Bruder liberIassen. 

1 Zur Erganzung weise im auf meinen kleinen Aufsatz hin: BrUder oder GebrU_ 
der Grimm 7 ~ Muttersprache (1957) Heft 10, S. 388-389. 

2 Vgl. die Schriftenverzeimnisse der Brtider: fUr Jacab ~ Kleinere Schriften 5 
(1871) 483-502; fUr Wilhelm -> Kleinere 5mriften 4 (1887) 637--659. 
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2. ,Die beiden iiltesten deutschen Cedichte, das Lied von Hildebrand und 
Haduhrand und das Weigenbrunner Gehet zum erstenmal in ihrem Metrum 
dargestellt' (1812). lacob entded<t den Stabreimvers. 

3. ,Atdeutsche Wiilder'. Eine kurzlebige Zeitschrift der lahre 1813, 1815. 
1816, fiir die die Brticler als Herausgeber zeichneten. 

4. ,Oer arme Heinrich ven Hartmann vcn der Aue' (181S). Gedacht als ein 
gemeinsames "Opfer" fur die Befreiung aus "freroder GewaIt", dessen Erlos 
dem "Frauen,.Verein" ausbezahlt wird. Die f.reie Ubersetzung stammt im gan ... 
zen von Wilhelm, die "Erkliirung des Cedichts" zeigt lacobs Hand. 

5. ,Lieder der alten Edda'. Der allein ersmienene 1. Band vom Jahre 1815 
verrat eine iihnlirne Verteilung der Arbeit wie die Ausgabe des ,Armen Hein-
·ch' n . 

6 .• Deutsche Sagen', 1. Teil (1816), 2. Teil (1818). Bei gemeinsamem Sam
meln im Vorwort (im Unterschied vcn den ,Kinder- und Hausmiirchen') lacohs 
Werk. 

7. ,lrische Elfenmiirchen' (1825). Ein Nachzugler. Die groBe ,Einleitung ubee 
die Elfen' ist mit Recht in Wilhelms ,Kleinere Schriften' (I. 405 490) auf
genommen. Damals war J acob bereits in seine groBe "grammatisme Periode" 
eingetreten, in der sich sein Forsmen zu weltweiter Wirkung entfaltete. 

Auf das Wesentliche hin betrachtet, sind es sechs Werke der lahre 1812 
his 1818: Werke junger Manner, von dem urn ein Jahr alteren Jacoh aus 
gesehen Werke eines 275 bis 33jm-rigen. Denn wohlgemerkt: Das Worter
hum, dessen Bearbeitung sie in stellenloser Zeit im Jahre 1838 iihernehmen 
und das dann spater auf ihnen als eine smwere Pflichtenbiirde drudc.t, jenes 
Werk, das wir urn es von ancleren Worterbiichern Zll unterscheiden, in las
sigerem Sprachgebrauch das ,Grimmsme Worterbum' zu nennen pflegen, 
haben sie aus echter Einsimt ,Deutsmes Worterbuch von Jacah Grirnm und 
Wilhelm Grimm' genannt 3• Damit haben wir das zusammen, von dem aus 
wir die Frage beantworten konnen, warum wir nicht van den "Gebrtidern", 
sondern nu ,r von den "Brtidern Grimm" spremen diirfen. 

Es hat namlich einen besonderen Grund, daB wir uns die Titel jener "selbK 
standig ersmienenen" Smriften angesehen haben, fur die sirn die Bruder zu 
einer gemeinsamen Verantwortung entschlossen. Wer einmal darauf achtet, 
wird bald feststellen miissen, daB oft, ja zunehmend nimt von den "BrU
dem", sandern von den "Gebriidem Grimm" gespromen wird. Dies kann so 
weit gehen, daB selbst dart, wo ein Titel rnit dem Verfassernarnen "Briider 
Grimm" herangehalt ist, die BrUder im gIeimen Zusammenhang "Gebriider" 
genannt werden, ohne daiS der Autor diese von ihm vollzogene Anderung 
bemerkt. Offenbar lesen wk liingst uber Schriftliches und Cedrud<tes hinweg, 
ohne nom das Ohr rnitempfinden zu lassen. Urn jedes MiBverstandnis aus
zusmalten, eine sichernde Bernerkung! Ich. weus, daB es alte Belege fiir den 

3 Idt erinnere daran, daB der scnneIle und zahe Jacob den 1., den 3. und den 
4. Bd. bis zum Worte "Frucnt'" gesd'lafft hat, der in der Gesundheit gefahrdete 
und iangsamere Wilhelm nur den graB ten Teil des 2. Bds. 
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Ausdruck "Gebriider Grimm" gibt. Nicht hierher .rechne im, wenn FRIEDRICH 
HEINRICH VON DER HAGEN (178~1856) in einer Neuausgabe seiner Nibelun .. 
gen-Obertragung vom Jahre 1820 von "dem Gebriider Grimm" spricht. Dies 
auch sonst vorkommende Neutrum "das Gebriider" hat ohnedies hier einen 
leimt abwertenden Klang, der wohl seinen letzten Grund in einer Besprechung 
hat, mit der Wilhelm Grimm in den ,Heidelbergischen Jahrbuchern' des Jah. 
res 1809 diese Obertragung ablehnte. Abe~ Gewicht zu haben scheint, dag 
zweimal friihe Zeitsduiftendrucke, die auf den jungen, etwa 2Sjahrigen Wil .. 
helm Grimm zuriickgehen, die Untersmrift "Gebriicler Grimm" tragen. 5ie 
steht unter dem Marz 1811 in der damals in Halle ersmeinenden ,Allgerneinen 
Literatur=Zeitung' in der ,Ankiindigung der Herausgabe der Edda Saemundar 
und des Reineke Fuchs', und unter dem 18. Januar 1812 mit dem gleichen 
Wortlaut im ,Anzeiger zur Idunna und Hennode'. Es handelt sim also in diee 
sem ersten Falle urn zwei wortgleiche Niederschriften, die Wilhelm gleic:h:,. 
zeitig abgesandt haben mag. Und weiter: Der Aufsatz ,Die Lieder der alten 
Edda' ist in Coltas ,Morgenblatt fUr gebildete stande' unter dem 5. Novem. 
ber 1811 rnit "Gebriider Grimm" ·unterzeidmet, erst die dort abgegebene Er
klarung ,Ober die Edda' vom 27. August 1812 bringt die Unterschrift "Bm. 
der Grimm". Zu diesem friihsten Beleg der Unterschrift "Briider Grimm" 
stelle man, dag das Geleitwort zu den ,Kinder .. und Hausmarchen' mit dem 
nahen Datum "am 18. Oktober 1812" versehen ist 4 . Die einfamste ErkHirung: 
Wilhelm, der sich ubrigens bis uber das Jahr 1820 hinaus "Wilhelm Carl" 
nannte, hat im Jahre 1810/11 .,Gebruder" schreiben und dulden konnen. Spa. 
testens im Sommer 1812 ist dann die endgiiltige Entsmeidung gefallen. Wer 
will, mag annehmen, daB wie so oft im Leben der Brticler Jacob der Eingrei .. 
fende war. In jedem Falle empfing damals der Ausdruck "Bruder Grimm" 
seine bleibende Wiirde und damit zugleim die Bestimmtheit eines Eigen
namens. 

Doch wie verhalten sim "Brtider" und "Gebriider" zueinander, wenn man 
sie im Zuge der sprachgeschichte vergleicht7 Wir haben eine beliebte Bildung 
von Wortem, die sim auf Sammelbegriffe bezieht. Sie zeigen die alte Vor
sUbe ga-, die dem Lateinischen co(n) entspricht und verbindenden Charakter 
hat. Im meine Neutra wie "Gebirge#, "Gemiit", "Getrank" usw. Wir braumen 
auf diese Gruppe, die sim friih in die Breite entwickelt, hier nur hinzuweisen. 
Das durch VON DER HAGEN angewandte Neutrum "Gebriider", das beliebig viel 
Brtider zusammenfaBt, kann man hier einordnen. Demgegentiber hat der 
merkwtirdige Plural "die Gebmder" eine sonderstellung. Die Bildung, die 
mit dem Plural "die Gesmwister" zusammengenommen werden mug, is t recht 
alt. Ein Doppeltes ist aber fiir sie bezeidmend. Dem Verfasser des Artikels 
,Gebriicler' im ,Deutschen Worterbuch' vom Jahre 1878 (es war wohl RUDOLF 

4 Bei dem Beleg aus Cottas ,Morgenblatt' habe im im Jg. 1957 der ,Muttersprame' 
(5. 390) nom erwogen, daB die Dru<kerei lImit im 5piele war." WILKELM 
5cHooF hat mim (am 6.11. 1957) mit Remt auf die "AnkUndigungen" der ,Edda 
5aemundar und des Reineke Fums' verwiesen und "eine noch smwankende Hal. 
tung" Wilhelms erwogen. 
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HILDEBRANO) gaIt dies Pluralwort als eine Bildung, die einst eh-vas Steif·Feier
liches gehabt habe und Iiterarisch im Veralten sei. Er fugte jedoch ein: " jetzt 
in Gesch!iftsfirmen z. B. Gebriider Haubold, gern ohne Art(ikel) auch unflec
tiert zu haben bei Gebriider N u. !i. " . Und Wilhelm Grimm hat im Artikel 
,Sruder' des ,Deutschen Worterbuchs' vom Iahre 1860 d ie Plurabildung ,Ge. 
briider' nicht erwiihnt. Es lohnt sich fur uns vom 19. Iahrhundert her an die 
Firrnenbezeichnung "Gebriider" anzukniipfen, die sim der handelsrechtlichen 
Bedeutung nam mit dem nachgestellten franz6sismen freres und englischen 
brothers deckt. Dieser Sprachgebrauch, cler dem Ursinn der Vorsilbe ga- ge,. 
redtt wird, meint eindeutig, daB Brtider als geschlossene Einheit zeimnen und 
daher nam aulSen ihr privates Dasein in einem geschaftlichen Ganzen auf,.. 
gehen lassen 5. 

Damit sind wir wie von selbst Zll den IIBrtide.m Grimm" zuriickge'Kehrt. 
Wo lacob und Wilhelm in Arheiten ihrer ]ugend gemeinsam auftreten, tun 
sie es nicht im Willen zu einem Werk, in dem ihre Individualitaten versmwin .. 
den sollen. Diesen Eindruck konnten dem Au15enstehenden am ehsten die 
,Kinder_ und Hausmarchen' vermitteln. DaB es aum da in der Tide anders 
aussieht, dafUr einen Beleg, der eine charakteristisme Dauerspannung frei .. 
legt, in der sich die Sriider zueinander befinden. I acob und Wilhelm haben 
als junge Manner, ohne sich zu einigen, freundschaftlich Uber die Frage ge .. 
stritten, ob man alte Poesie iibersetzen dUrfe. Der Streit wird schon erkenn
bar, als sich Wilhelm im Iahre 1808 mit doe altd.nischen Poesie zu besch.f. 
tigen beginnt. Aus dem Briefwechsel der Brtider mit SAVIGNY vom Mai und 
Sommer 1811 erfahren wir sodann, daB Jacob die These Wilhelms hinnahm: 
"wenn einer tue, was er fur I'echt fiihle, so sei es gut und unangreiflichu 1• Im 
letzten geht es hier immer um die Frage, ob und wieweit man das, was einmal 
Sprache geworden ist, bearbeiten dUrfe. Bewundemswert ist, dafS Jacob, der 
unerbittlich das Seine zu wahren wuBte, das Besondere seines dichterisch be
gabten Bruders auch da, wo er es nicht billigte, mit liebendem Verstandnis 
hinnahm. Dazu geh6rt wohl auch, dafS er sich von der Aufgabe zuriickzog, 
ein Sprachgut zu pflegen, das er einst zusammen mit dem Brucler unter dem 
Namen "Mardtenll vereint hatte. Wie clem aber auch sei: Dort, wo sich J acob 
und Wilhelm zur Zusammenarbeit bekennen muBten, haben sie vermieden, 
sich im formelhaften (kanzleihaften) "Gebriider" zu binden. 5ie haben sich 
vielmehr im BewuBtsein ihrer Eigenart schlicht I1Briiderll genannt. 

5 Ich beschranke mim darauf, die herangezogenen Artikel des ,Dt. Worterbuchs' 
anzugeben: ,Bruder' = 2. Bd. (1860) Sp. 417-420; ,Gebrtider' = 4. Bd., 1. Abt., 
1. Hiifte (1878) Sp. 1875/76 . Vgl. dazu aus dem gleichen Bande unter ,Ge-' Sp. 
1609, 1625/ 26. ,Geschwes ter' = 4. Bd., I. Abt., 2. Teil (1897) Sp. 3993, ,Geschwi_ 
stet' dort Sp. 4002-4004. 

6 Vg!. Briefe der Brtider Grimm an Savigny, hrsg. von WIt H. SCHOOF = VerOf
fentlichungen der hist. Kommission fUr Hessen u. Waldeck XXIII, 1 (1953) 101 
bis 117. Im Briefe vom 6. Febr. 1809 an Savigny erkHirt Jacob im Blick auf einen 
Aufsatz Wilhelms, der in den Heidelberger ,Studien' Bd. IV vom J. 1808 zur 
... nordismen Poesie" erschienen ist: ",es ist mir lieb, daB wir in vielen StUcken 
nicht ganz einig sind, weil dies natUrlich ist" (a. a . O. S. 63). 
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Ein Letztes. Ober eins soli ten wK uns keiner Tauschung hingeben. Uingst 
ist jenes Gesamtwerk, das Jacob aus genialischer Kraft und Wilhelm aus ein
fiihlendem Sinn durch ein entsagungsvolles Dasein hindurch geschaHen haben, 
aus dem Gedachtnis von Allgemeinheiten 50 gut wie geschwunden. Mit ihm 
auch das Wissen urn jene Art des Sehens, aus der heraus sie zu ihrem Smaf
fen angetrieben wurden. Geblieben ist nur eine nur zu oft remt nebelhafte 
Vorstellung von zwei Mannern, denen die ,Kinder- und Hausmarchen' ver
dankt werden, obendrein von zwei Mannern, deren Gesichter dann nicht durm 
Bilder ihrer lugend, sondem durch Bilder ihres Alters gepragt sind. Diesem 
Zustand entsprimt nur zu sehr der sim immer mehr verbreitende Begriff 
"Gebriider Grimm", der die charakteristischen Ziige Jacobs und Wilhelms in 
einer Traumvorstellung verwischt und zwar auch dort, wo diejenigen, die ihn 
bra umen, es nimt wollen. Gerade die hessismen Freunde del Briider Grimm 
s oIl ten daher nicht nur bemiiht sein, ein vom Wissen gelenktes Gefiihl fUr 
das wirkliche Leben und Schaffen der Brtider zu wecken und zu erhalten. Sie 
sollten ami> nachdrticklich fUr die Erkenntnis eintreten, daB es fiir lacob und 
Wilhelm selbst dann, wenn sie sim, wie es in mrer Jugend gesmah, gemein,. 
sam zu einem Werke bekannten, mit guten Griinden nur die "B r ii d e r 
G r i ID m" gab. Wir Namfahren haben nimt das Remt, sie anders zu nennen. 
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