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varige im Hinblidc auf das geistige 
und seelische Leben wie auf das Ver
haltnis van Mundart und Hodtsprache 
zurn Nachdenken anregt, mit der Mit
teilung besdtIossen werden, daB aim 
das Vermadttnis van Peter JUngst, dent 
Bauem, SchultheiBen und Premier-teut
nant, nieftt erfiiIlt hat. Es scheint, daB 
der lange Sibel schan frUher verschwun
den ist; ;edenfalls hat er den BesmuS 
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und die Vemhhtung des Gehofts bel 
Kriegsende (im Marz 1945) nicht iiher
Iebt. Umso froher darf man dariiber 
sein, daB das aufsdtluSreiche Buch mit 
den Aufzeidmungen aUs mehreren Jahr
zehnten gerettet worden ist. Denn, ab
gesehen vam FamilHiren, wir mUssen 
filr jedes derartige StUck U yolks- und 
landeskundlither Quellen dankbar sein. 

Alfred Hod< 

Die Briider Grimm: ihr "Leben" in Wort und Bild 

Im Jahre, in dem Jacob Grimms To
destag am 20. September hundert J ahre 
zUriickliegt, ersmeinen zum erstenmal 
,Kasseler Quellen und Studien', mit de_ 
nen eine Smriftenreihe des Kasseler 
Magistrats beginnt, fUr die LUDWIG DE. 
NECKE und ROBERT FRIDERlCI aIs Heraus. 
geber zeimnen. Die Namen der Heraus
geber bUrgen dafUr, daB wir Arbeiten 
von bleibendem Werte zu erwarten ha
ben. Der an den Anfang gesteIIte Band 
bietet wissensmaftlime Erkenntnis in 
anziehender Darstellung und unterstUtzt 
sie durm eindru&svoIle Bilder. Das 
TitelbIatt nennt zwei Verfasser, die 
beide mit dem Werke der BrUder 
Grimm seit langem vertraut sind, den 
MUnsterer Professor KARL SCHULTE
KEMMINGHAUSEN und den Kasseler Bib. 
liotheksdirektor und Mitherausgeber 
LUDWIG DENECKE, ohne daS sie ihre Ar_ 
beitsteilung verraten t. Wir haben daher 
dies ihr Geheimnis zu amten. Eins aber 
muS sofort ausgeSptOmen wetden. Det 
schlimte Titel ,Die Brilder Grimm' mit 
dem erliiuternden Zusatz ,in Bildem 
ihrer Zeit' erwe&t keine zuteimende 
VorstelIung von det Breite und Tiefe 
dessen, was der verhliltnismliSig smmale 
Band in unsete Simt rii&t. Dadutm 

flillt dieser Besptemung zu, durm ge
eignete Hinweise, die Einzelnes dem 
Ganzen einzuordnen sumen, einen Ge
samteindrud< zu vermitteln. Dies sch1ieSt 
selbstverstandlim nimt aus, daB ein 
anderer mit gleimem Redtte anderes 
belidttet hiitte. Entsdteidend soIl viel. 
meht sein, daS die Aufmetksamkeit auE 
Wesentlimes und Chatakteristisdtes ge
lenkt witd. 

Der Band zerfiillt in zwei Teile. Den 
81 Bildtafeln gehen 32 Seiten Text VOt_ 
aus. Sie geben mehr als eine HEinlet. 
tung", die auf die Bildtafeln votbeteitet. 
In dimten, beziehungsreimen Aussagen 
gelingt ihnen, ein Leben der BrU. 
d erG rim m zu zeidl.Oen, das dessen 
ganzen ungewohnlimen Verlauf in em. 
ten ZUgen aufzunehmen weiS. Dies Ver. 
fahren bewahrt sim bereits in der 
Art, wie mil liebevollem Verstindnis 
an die Jugend der Briider herangefiihtt 
wird (Seite 5 H.). Sparsame, aber 
tteffende Sitze lassen die ganze Familie 
des Steinauet Amtmannes Philipp Wil. 
helm Grimm (1751-1796) vor uns ent. 
stehen. Beim Lesen empfiehlt sidt, die 
(au£ 5. 121 abgedrud<te) .5tammta£el 
der Familie" dauernd heranzuziehen. 
(Schade, daS keine Anmerkung am An-

14 Meldungen ilber Idtriftlidte AufzeidtnungeR jeden Inhalu aUI dent d6rflichen Bereidt wiren dem Ge. 
ldUdttlverein (Ardtiv in Kalld) wie dem Verf. enrilnscht. 

1 Ka r I S chu I t e. KeDi m i n g h a U . en und Lu d w ig Den e ck e : Die Brilder Grimm in 
Bildem ihrer Zeit (Kusel : Eridt. R6th.Verlag 196J) - Xasseler Quellen und Studien, Sc:briftenreihe 
des Mag istrat. der Stadt XalSd , hrlg. von L. Denedce und R. Friderici, Bd. 1 . 8' 12.8 S . 
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fang des Bandes auf sie aufmerksam 
macht.) Neben den Eltern ersmeinen 
iibngens auBer anderen die festhandige 
Tante Schlemmer in Steinau und die 
kurfiirstliche Kammerfrau Tante Zim
mer in Kassel, die den Sohnen der her. 
ben, frUh verwitweten Grimm-Mutter 
den Weg zum Kasseler ,..Lyceum'" ebnen 
konnte. Vor alIem aber bleibt nimt ver
borgen, daB var der Tochter Lotte (drei 
frlih verstorbene Sahne rumt mitgerech. 
net) nicht bloB zwei, sondem fUnE Soh. 
ne da sind: Die Brilder Jacob, Wilhelm, 
Carl, Ferdinand, Ludwig. Aus den Cha. 
rakteren und SdUdcsalen der rec:ht ver. 
schiedenen Snider erHihrt man viel da_ 
von, wieviel Reizsamkeit, EigenwilIe, ja 
Eigensinn und Sonderlingsnatur notIg 
ist, urn. bel gltidclicher Misdtung ein Ta. 
lent wie Jacob 3ufsteigen zu lassen. In 
der Charakteristik Jacobs sitzt jedes 
Wort: ,.klein, fast zierlich von Ansehen'" 
- ,.lebenslang hager und beweglich'" -
,.von Uher Gesundheit, mit durchdrin
gende.n hellen Augen und einem etwas 
verkniffen wirkenden Mund" - ,.nicht 
ohne Bedeutung·, daB er ",zeitIebens zu 
keiner Frau eine nahere als die gesdtwi_ 
sterliche Verbindung" hatte. AuBeres 
und Inneres erscheinen als lebendige 
Einheit: eine Mahnung, daB das AuBer_ 
ordentliche nicht von bequemen Natu_ 
ren in ungeHihrdeter Behaglichkeit er
arbeitet werden kann. In der Charak
teristik Wilhelms steht die Feststellung, 
die einer groBeren Allgemeinheit viel
leimt das Uberrasmende sagt, er sei 
dem alteren Bruder .. eigentlich in allem 
unahnlim" gewesen; ihr folgt die feine 
Beoh.1mtung: ,.man vergIeiche nur ein
mal die beiden Handsmriften I· 

Im nlim,ten Ab,chnitt (5. 10 ff.) mull 
man genau aufnehmen. was dariiber 
gesagt wird, wie die Brtider unter den 
besonderen Verhaltnissen des frtihen 
19. Jahrhunderts eine Arbeitsstelle fin
den, in der sie zu sia. kommen. Denn 
hier begegnet uns Unwiederholbares, 
wenn man van der heutigen Zeit aus 
(einer Zeit der vorgesmriebenen Berufs,. 
ginge, der Examina und Berechtigungen) 

199 

auf das Oama1s zurlicksieht. Eine 
schneUe Erinnerung an wenige Entschei_ 
dungen Jacobs, dern mit Remt ",vor
wartsdrangendes Temperament", eine 
Eigenschaft, die ihn von allen BrUdem 
trennt, zugesduieben wird: Noch vor 
AbschluB der Schule auf die Universitat 
- Jurastudium ohne AbschluSi auBerer 
Grund: der nur sem.s Jahre ii.ltere Pro. 
fessor Karl Friedrich van Savigny, der 
ihn auf das Studium handschriftlicher 
Quellen gelenkt hat, zieht ihn 1805 
nach Paris - ktsniglicher Bibliothekar 
unter Jer6me - legationssekretar zwt. 
schen 1813 und 1815, eine Tatigkeit, die 
ihn nicht mehr von dem Orang ab
zieht, zu den Quellen vergangenen le
bens vorzudringen - van 1819 bIs 
1829 Bibliothekar in Kassel, wo auch der 
krankelnde Bruder Wilhelm schon 1814 
als Bibliothekssekretar untergekom. 
men ist. All das bedeutet unter den 
damaligen Lebensbedingungen: Bei be
scheidenen Anspriichen und geringen 
dienstlichen Pflichten Hingabe an stilIe 
Forscherarbeit, die nahezu etwas van der 
Arbeit eines Privatgelehrten an sich hat. 
Wenn es dann heiSt, die Kasseler Jahre 
der BrUder ("etwa zwischen ihrem zwan.. 
zigsten und fUnfundvierzigsten Lebens. 
jahre", also bis 1830 hin) erfUUten ihr 
Hlebendigstes und schtspferischstes Al. 
ter". so gilt dies Urteil in hervorragen_ 
dem MaEe fUr Jacobs Kasseler Zeit. 

Von diesem Kasseler Leben aus steUt 
slch die verhaltnisma8ig kurze Gomn
ger Professorenzeit als ein Zwischen_ 
spiel dar: grade nom rechtzeitig einge
leitet und dom schon fast zu spat fUr 
ein Einleben in eine akademische Lehr. 
tiitigkeit, die Jacob ohnedies nicht lag. 
Ober die hannoverschen Ereignisse des 
Spatjahres 1837 ist immer nom nicht 
ein letztes Wart gesprochen. Aber Jacob 
haben sie Uber die ihm damals verbun. 
denen Historiker und aktlven Politiker 
Friedrich Christoph Oahlmann und 
Georg Gottfried Gervinus hinausgeho
ben, weil sein Schicksal, vom einzeIstaat. 
lichen AnlaS losgeltsst, als Aufbruch zu 
dem gewertet wurde, was er das .. Ge-
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fuht deutsdter Nationaleinheit· nannte. 
Vielleicht hitte hier ein in diese Rich. 
tung weisendes Wort zusatzlich gesagt 
werden sollen, weil 'acobs Denken von 
lugend an und bis in die Wissensmaft 
hinein durd!. die Sicht auf ein vollkom. 
meneres Leben gerichtet ist, d.. er in 
einer fernen Vergangenheit findet. Und 
etwas zu einEam mag skh fUr den, der 
wenig von den Vorgangen der Jahre 
1839/40 weiS, ip der ausgewogenen 
Darstellung der Verfasser die Art der 
Berliner Berufung ausnehmen. Im letz
ten war es ein mU alIen Sidterungen 
versehener endgUltiger Obergang in un. 
abhangige Forsdterarbeit, verbunden mit 
dem Remt von Akademiemitgliedem, an 
der Berliner Universit.ii.t lesen zu kan
nen. Oer "Sinn" dieses Oberganges wird 
lm Blick auf jene Zeit als Obergang von 
der .. engeren Heimat'" in eine "grBBereM 

gewertet. Dabei werden wir uns fret. 
lich gegenwartig halten, daB I acobs se
schichtliches RaumgefUhl stets in den 
Vorstellungen seiner lugend geblieben 
ist. Aber wie sehr ist Uberhaupt immer 
nodt lacobs Innenwelt bis in seine wis. 
senschaftHche Innenwelt hinein fUr uns 
eine Unbekannte I Wir erwarten daher 
nicht zum wenigsten vom Kasseler Brii. 
der-Grimm-Museum Antriebe zu einer 
verstarkten Grimm-Forschung. 

Ein dritter Abschnitt der kIeinen Bio
graphi. (5. 24 ff.) sprlml van den 
",menschlichen Bindungen"', den ",Freund. 
sdtaften'" der BrUder. Man lasse dies 
reime KapiteI, das Sdtwankungen, ja 
sdunerzliche StHrungen, Im Blide auf 
das Ganze der Darstellung, 10 weit wle 
mHglich ins Unbelichtete stellt, voll auf 
sich wirken. Im Freundschaftsleben der 
Briider sind die labre der lugend und 
des friihen MannesaIters (wie Uberall 
und stets) die produkHven Jahre, also 
wieder die KasseIer J ahre mit ihrer ab. 
seitigen Stille, die van Besuchen unter
brochen wird. Ohne Wilhelms liebens
wiirdige Natur ist freiUch dies freund
schaftsleben, das in das Familiare 
hineinreicht, nicht zu denken. Trotzdem 
sehe ich in diesel meiner Ameige aum 
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hier vor allem auf den geniaIeren und 
darum schwierigeren Jacob Grimm, ohne 
den nun einmal der Ruhm der BtUder 
nidtt zu verstehen ist. Eins muB idt 
Ubrigens bei dieser Gelegenheit aus
spredt.en. Gewinnende Worte der Ver
fasser schildem das persHnlidte Verhali
nis, das die BtUder zu ihren BUcheiu 
gohabl haben. Im beslreile nlml, daS 
zu den un, verbliebenen Aufgaben ge
hHrt, diesem VerhaItnis nachzuspUren. 
WichHger erscheint mlr etwas anderes. 
Ludwig Denedee verfUgt in einem van 
ihm angelegten Zettelkatalog Uber den 
Bestand der Grimmsmen Bibliothek. 
Hoffentlidt kann er un, bald diesen Ka_ 
talog im Drude vorzeigen. Wir rnUssen 
namlich aUI einem besonderen Grunde 
wlssen, was die BtUder in ihrer Biblio
thek hatten. Jacob halt aim von aHem -
Famphlla,aphi,mon fern. Un<! dodt i.1 
fast selbstverstandlim, daB er (bewuBt 
und unbewuBt) Anregungen aus dem 
allgemein-philosophisdten Denken des 
spaten 18. und friihen 19. Jahrhun
derts aufgenommen hat. Wir kHnnen 
simerer arbeiten, wenn wir genau wi .. 
sen, was fUr seinen Zugriff in seiner 
Nibe stand. 

Ein letzler Absdmill (5. 30 ff.) .priml 
von den Arb~ten der BrUde~ in deren 
Liste der unermUdliche, dhe lacob den 
zarten Wilhelm um mmr ala die dol'
pelte zahl Ubertrifft. Urn dies Leben .. 
werk dtarakterisieren zu kHnnen, ve ... 
sammeln die Verfasser die Aufmerksam. 
kett ihrer Leter auf d rei Arbeiten, die 
zugleich Arbeitsstufen und damit Ar
beitsebenen besHmmen. Man gestatte 
mir, die Ergebnisse der Verfasser mU 
meinen Worten zu umschreiben. 

Den Anfang mamen die ",Kinde ... 
und Hausmirdten", die aus umlaufendem 
Erzihlgut heranzuholen luchen, wal 
nimt ",Sage" im engeren Sinne ist. Dies 
Jugendwerk der BtUder, das vor allem 
durm eine Auswahl ein Welterfolg wird 
und auBerdem die allgemeine Volks
kunde anrogon hlifl, bewegt sim in 
einer merkwUrdigen Mittellage. In der 
ersten, bedingt kriHsdten Arbeitspertode 
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der BrUder heraulgebramt, ,cheidet el 
lich im Geplanten, wie e, am entschie
den.ten Jacob vor slch hatte, von alIen 
Mlrthenausgaben der damaligen Zeit; 
d.nn .s odtIigt dI. dort gebotenen 
Kunstmilr<hen durm den bere<htlgt.n 
Anlpruch einer durdt UberHeferung se
sldl.rten Echth.it. Und doch wird dI .. 
Jugendwerk von jener unterirdischen 
Spannung durchzog~ die zum Zusam. 
menleben der .0 venm.iedenen BrUder 
g.h6rt. Nldlt zumUg ist d .. W.rk In 
seiner Vollendung durch den. in Ihm 
wirksamen, elnheitlicben Spracbstil ein 
Werk Wilhelm" und zwar ein Werk, 
d.. den Rang von Dichtung .nelcht. 
Gerad. .uf dI...... Nlchtg.wollten b .. 
ruht leine Dauerwlrkung, da nun einmal 
allea Itreng Wissen.schaftliche, wenn 
man vom Methodischen und von Grund. 
sedanken ab.tf.'ht, weitgehend veralten 
muS. 

Dann Jacobs ... Deutsche Grammatik"', 
die erste umfasaende historische Gram. 
maHk der gelmanisdten Sprachen, auBer. 
dem eine Grammatik, die mit Vorzug 
dem. Altertum dieser Sprachen zuge
wandt t.t. Die Vertaner betonen mit 
Redtt: In diesem vierbindigen Werke, 
dal sdton 1819 zu ersdteinen beginnt 
und 1837 mitten in der Syntax unvoIl. 
endet abbricht, habe J acobs Ruhm seine 
... Grundlage .... Ent diese Grammatlk. die 
alle frUheren unhistorlscben oder halb. 
hi.torischen Sprachlehren be:tleite rUdc:t, 
verleiht Jacob Jenen Forscherrang, der 
ihn Ube:r die bit hlnaulhebt und mil
telbar Aum das Ansehen de, Bruders 
WilheIm ,teigert. Ein harter Bruch mit 
elner nahen Vergangenhelt, die fUr die 
FoIg ... it auch Nachteilig •• g.hobt hat, 
worUb.r hier nlcht zu r.d.n I.t! Jch 
m6dtte (die Dar,teUung der Verfalser 
erginzend) nicht unausgesprochen las
sen, daB die. Uberrucbende Hervortre
ten Jacobs nom immer nlmt genUgend 
aufgehellt tst, weil es nahezu etwas 
Rit .. ihafte. an slch hat. jacob, der nI. 
lm Ietzten ein .. Romantiker'" war, legt 
in einer im besten Sinne positivistl. 
achen Leiltung gewalUge Stoffmengen 
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vor, die er mit erstaunlicher Arbeit,. 
kraft einer oft sdtwer zuglnglic:hen 
Uberlieferung abgerungen hat, und er 
sucht ihnen, von gewislen Grundvorstel. 
lungen geleitet, dutch eine neue Fach. 
spracbe 10 etwas wie getdtlchtIime Gea 
setze abzufragen. Da er in seinem In
nem Vorstellungen seiner Jugendzeit 
keineswegs preisgibt, dnrfte es nlcht 
leicht sein, die Wurzeln seines Tuns 
freizulegen. 

SchU.8Uch da. .Deutoch. W6rt .... 
buch .... zu dem die Verfalser mit Grund 
darauf aufmerksam machen, daS es lich 
nicht W6rterbudl der .. Brlider Grimm"', 
sondem, deutlich bennend, W6rterbuch 
von .jacob GrlmmundWilh.lmGrImm· 
nennt: fUr beide Briider die Last ihrel 
Alters. Wenn man den schmalen An. 
t.n der BrUd.r, der bis in don Aniang 
des vierten Bandes relmt, mit dem vor. 
HiuHg abgeschlossenen Gesamtwerk ver. 
glelcht, wird nur aUzu deutlldt, daS in 
rund hundert Jahren etwas anderes ent.. 
standen ist, all lich die BrUder vorge
·nommen hatten und vomehmen konn. 
ten. Und die emeuemde Fortsetzung 
wird gerade den AnteU der BrUder. der 
mit verhiiltnismiSig einfachen Mitteln 
vorbereitet wurde, weitgehendst ersel
zen mUlsen. Gleimwohl darf man der 
zweifelnden Frage, ob Jacob nlcht falsch 
handelte, aIs er seine Alterskraft dieser 
unter be:sonderen Bedingungen Ubemom. 
menen Aufgabe zuwandte, keinen Raum 
geben. Wer wetS. ob daa W6rterbum 
je vollendet worden wire, wenn es nicbt 
immer wieder durch den TiteInamen der 
BrUder .. In. W.lh. empfang .... hllto? 

Ich sehe ein und bedauere ein wen!g, 
daB die Verfasser den Gang durch dal 
Schaffen der Briider stark verkUrzen 
muBten. Was ich damit meine, lel an 
einem Beispiel erllutert. Ober Jacob. 
... Gesmichte der deutscben Sprame'" hetSt 
.. , er hab. in ihr •• Inlgo ihm U.b g .. 
wordene Ideen rur Verwandtschaft der 
germanismen Sprachen und V61ker'" in 
einer nicht immer glUdc:lichen Wetse zu 
HPopularisieren'" gesudtt. Ich denlc.e, es 
tst nicht ketzerisch, wenn ich behaupte, 
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kein WeTk sei fUr den g a n :z: e n Jacob 
Grimm so m.arakteristisch wie dies sein 
Alter.werk~ das trotz alIes FragwUrdi
gen, ja Falschen seine unausgeschBpfte 
Bedeutung habe. Ersdtiittemd del SdUuB 
def VOlrede vom Marz 1848 (I), in del 
lacob sagt, er arbeite .mit ungesmwadt. 
ter innerer Lust, aber ganz einsam'" und 
er vernehme ",weder Beifall noch Tadel'" 
sogar von denen, die ihm am nimsten 
stUnden. Und lm knappen Vorwort def 
:z:weiten Auflage vom September 1853 
heiBt es, die erste VOlrede sei ",unange. 
rUhrt geblieben"', weil es ihm unward!g 
sdteine, .. nam fehlgeschlagenen edlen 
Hoffnungen die Gesinnung zu verleug. 
nen", def er damals angehangen habe. 
Da meldet sich jeoe Ttagik zum Wort, 
die keinem groBen und wagemutlgen 
Leben und SthaHen erspart bleibt. Keloe 
verehrenden AuBerungen von Zeitge
nossen dUrfen Ober dies Tatsachliche 
hinwegt1iusmen. 

• 
Endlich die Bildtafeln, die (5.38) 

durch die Merkworte .. Die Familie", 
,,1 ugend und Studienzeit", .. Kasse}l", 
"GCSttingen", "Berlin", HDie OberIeben. 
den" gegliedert sind. Sie erBffnet (5. 39) 
der UrgroBvater Konsistorialrat Fried
rich Grimm (1707-1777) mit einem Ge. 
sicht von reformierter Strenge, das am 
ehsten in lacob Iebendig bleibt, und sie 
sch1ieBt (5. 120) die unverheiratete En
kelin Wilhelms, die letzte 1919 gestor
bene Namenstragerin des Familienzwei
ges Grimm mit dem geistig wamen und 
zugleich festen Blick einer Greisin, die 
aus femen Tagen llirem £Ode in ver
iinderter Zeit zuwandert. Dazwisdtlen 
Hegt eine mit Umsicht und Geschmack 
ausgewahlte Bilderbiographie der Brit. 
der, die Gestalten, landschaften und 
Schriftproben vereint: dies Ganze nlcht 
zum wenigsten durch den feinen und 
milden Stift des MaIerbruders ludwig 
Grimm auf eine kUnstlerisme Ebene ge. 
hoben. Ein Buch ware nBtig, um diese 
Bnder genauer zu erUiutem. leder mag 
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sich das ihm Zugangliche sumen und 
seinen EindrUcken folgen. AU5 der Grup_ 
pe der Zeitgenossen hebe ich nur die 
Gestalt Karl Ladunanns (1793-1851). 
des unbestemlichen Textkritikers, her
aus, deren aristokratische Verhaltenheit 
(5. 88) etwas davon ahnen lii.Bt, daB 
die rege 1 ugendfreundschaft eine Freund. 
sdtaft aus der Ferne, die ~spannte 
Altersfreundschaft eine Freundsdtaft 
aus der Nahe war. 

Mit besonderer Absicht schIage ith 
Altersbilder der BrUder auf, in denen 
,ie nach meinem Eindruck mit erfOlltem 
leben in ihrem ganzen Wesen gegen
wartig sind. Zwel undatierte Photogra_ 
phien zelgen (5. 116) den lacob der 
spaten lahre in Ganzaufnahmen, die 
vlellelcht die sentimentale und ver
schCSnende Vorstellung manches Belrach. 
ters stCSren. Sie verdeutlichen mir, daB 
lacob Grimm in dem regen Berlin des 
mittIeren 19. lahrhunderts, in dem sith 
smon da, des spateren 19. lahrhun
derts vorbereitete, trotz alles Ansehens 
eine Gestalt war, die geistig und see
lisch einer anderen Welt entstammte. 
Mich drangt es (gerade in einer histo
rischen Zeitsmrift) zu diesen beiden 
Bildem treffsimere Satze Theodor Fon
tanes zu stellen, die mir nom nimt 
in der Grimmforsmung begegnet sind. 
Fontane schreibt sie in seinen auto
biographischen Schriften nieder, als er 
von "WahlmannerversammlungenM be
rlchtet, an denen er als amtundzwan
zigjihriger in Berlin im Mal und lunt 
1848 teUgenommen hat: "Und dann .. . 
schritt der alte 1 acob Grimm auf 
das Podium zu, der wundervolle Cha
rakterkopf - ihnlich wie de< Kopf 
Mommsens ,ich dem Gedamtnis ein_ 
pragend - von Iangem, schneeweiBen 
Haar umleuchtet und spram irgend et
was von Deutsch1and, etwas gam All
gemeines, das ihm, in jeder richtigen 
politismen Versammiung, den Ruf: "Zur 
Same" eingetragen haben wUrde. Dieser 
Ruf unterblieb aber, denn jeder war be. 
troffen und geriihrt von dem Anblidc 
und fUhlte, wie welt ab das alles auch 
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liegen modtte, daB man mm folgen 
mUsse, woUend oder nicht"'. 

Ich finde, dieser 5atz ist geeignet, daB 
immer nodt ungeschrlebene KapUel .. la. 
cob Grimm und die Politlk· einzuleiten, 
das eins der Kapitel sein dUrfte, die 
Entscheidendes in Iacobs sudtendem 
Denken auEsdtUeBen. Damit bin Idt bel 
den PhotographJen der Brilder aus dem 
jahre 1857 (5. 114115) angelangt, die 
die bewegende AhnIichkeit von Gem.ii.l. 
den haben, weit diese alten Photogra. 
phien .n1dtt unter der Momentaufnahme 
zu leideo haben: Hier das eddge Ant
litz lacobs mU seinen hellen, das Ob. 
Jekt durdtdringmden Augen und dem 
herb versdUossenen Mund, dort das 
weiebere Antlitz Wilhelm., das Antlitz 
eines sUllen Betramten, in dem sieb 
Wadtsein und Traum ml.men. 
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leb bin am Ende. Du SdUuSwort muB 
ein Wort des Dankes seln, obschon die
ser Dank immer wieder zwiseben den 
Zeilen gestanden hat. Es muB vor allem. 
ein Wort des Wunsches und der Hoff
nung sein. Der vorliegende Band (der 
o5dtuIte.Kemminghau.enIDened<eO

) darE 
nimt nur in die Hand der Grimm. 
kenner und Grimmfreunde kommen. 
Er muB vor allem die Iugend erreichen, 
womit er zugleich den Lehrem aUer 
Sc:hularten eine Aufgabe stellt. Und er 
muB aum in groBere AlIgemeinheiten 
wirken, darnit ein biasses Verehren, d .. 
sieb auf Horensagm oder auf die Er
innerung an einige Marmen verliSt, 
durch ein umfassenderes Wissen vom 
leben und 5dtaffen der Brilder und ins· 
besondere I acob Grimms ersetzt wird. 

Gallingen Frledrldt Neumann 

:I Gnunmelte werkt. Jubiliumllu.ga&e (Berlin 19:10) :I . Reihe. Bd. :I . S. 418. [Korrektllmote : Die SteUe 
Itt jnzt anseftlhrt in dem ftimm. Auftatz W i I h e I m H a n, en·, (Detmold): Die Brilder Grimm 
In Berlin _ Brilder Grlll'll" Gt'denm 1963 (N. G. ElwertfMarburg) S. :176.] 
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