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n den Tagen da man uberall in Deutschland sich anschickte den Tag

7A1 feiern , der vor 50 Jaliren in der schweren Entscheidung der Schlacht

dem Vaterland die aussere Unabhangigkeit urid die Moglichkeit freier

selbstandigef Entwickelung zuruckgab
,

'

der es bewalirte und besifegelte,

dass das deutsche Volk :

zu neuem Leben erboben

tiefer Versunkenheit mit neuer Kraft

dahm gegangen

deutscben Geisi

babe, ereilte uns die Kunde, dass' der Maiin

r den Lebenden vor aiidern 'als der Vertreter

erschien, der selber den bedeutehdsten Antheil an

der

der Weckung vaterlandischen Siniies gebabt, der, fast immer nur in

strenger Wissenschaft tbatig, doch allem Volk bekannt obne eifel

einer der Manner in Deutscbland war, und dessen Nam
w

zugleich mit Verehrung und Bewunderung tiberair auch "voii den'Frem

& ward man Interesse und Verstandnis fiir wahre Wissen

schaft hat.

Mit Jacob Grimm ist einer der Manner geschieden, die, wie es nur

einzelnen .^enden 'Naturen Wissenscliaft ub

haupt neue Bahnen eroffnen. Hat er aber damit aticH dem geistigen

nenen Antrieb gegeben, so war der'^CharakterLeben seines Volks eineri nenen

Arbeiten zugleich der, dass sie mebr als andere unmittelbar dem

m und alles forderten was wir an nationalen
J- 1

Vaterland zu Gute kamen

Giltern besitzen und pflegen m vollsten Sinn des Worte Mann

deutscber Wissenschaft mogen wir Jacob Gripim uennen: es hat seines

gleichen in dieser Weise nie gegeben.

1 *
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In dem einfaclien Wort ist aber ein Eeichthum an Gaben und
Leistungen beschlossen, den voUstandig darzulegen eine Aufgabe ist, der
nicht ein Einzelner geniigt. Manner Terschiedener Studieurichtung war-
den Gelegenheit haben

, und dieselbe sicher nicht versaumen
, jeder von

seinem Standpunkt ans hervorzuheben , wie Grimm in ihre Facher ein-
gegriffen, sie ausgebaut, umgestaltet , zum Theil erst neu begrundet
hat; und ebenso werden unter denen die ihm personlich nahe standen
der eine diese

,
der andere eine andere Seite seines Geistes und Wesens

besonders aufgefasst haben und davon auch offentlich Zeu^nis o-eben i&"^'^ 6

g
Wenn ich an dieser Stelle mir einige Worte der Erinneruug gc..a.tc:,

so geschieht es
,
auf den Wunsch verehrter Collegen , weil auch meine

Studien die machtigste Forderung durch ihn erfahr^n, weil "ich ausserdem,
wenn auch nicht wie andere in diesem Kreise durch coUegiales Zusam-
menleben ihm verbunden,, doch seit lauge seiner freundschaftlichen

Theilnahme mich riihmen durfte und bis zuletzt in Verkehr mit ihm
geblieben bin. Wenn aber an vielen Statten ihm ein Nachruf gebiihrt,

so gewiss vor allem hier, wo er einige Jahre der schonsten Thatigkeit

verlebte
,
wo er dann schweres Leid erfuhr , aber auch dadurch sich

nicht entfremden liess: noch bis zuletzt hat er an den Arbeiten und
Veroffentlichungen unserer Gesellschaft theilgenommen, die letzten Blatter

die er selbstandig yerfasste sind hier bekannt gemacht.
_ ^

Und mit ihm erinnern wir uns des Bruders Wilhelm, mit dem er

allezeit^auf das engste verbunden war, so dass sie in ihrem Leben und
in ihren Arbeiten wie zusammengehorig erschienen, der ihm dann aber
einige Jahre im Tode vorangegangen ist.

Jacob war der altere. Geboren am 4. Janiiar 1785, ist er, nach
gemeinsam verlebter Jugend erst im elterlichen Hause zu Hanau und
Steinau, dann nach dem fruhen Tod des Vaters bei Verwandten in Cassel

1) Da diese Blatter schon geschrieben waren, erhielt ich die Woiie welche der

bei Veroffentlichung der von Jacob zmn Andenken
Willielms in der Berliner Akademie namentlich
itr spaleres Leben , hinzngefugt hat. Xoch spater las ich einen Aufsatz

Grenzbote knndige

i
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ein Jahr friiher als der Bruder in das aliademische Leben zu Marburg

eingetreten. Hier war es, wo er, def sich dem Studium des Rechfes

widmete, durch Savigny, der eben anfing filr die^ tiefere Begmndiing

seiner Wissenschaft mit glanzendem Erfolg tliatig zu sein ,' die erste

hohere geistige Anregung e'mpfing ,' wie ihrer nacbher auch Wilhebn

theilhaftig ward. Zwiscben dem damals jungen Lebrer und den vor

andern reifen Scbiilern entspann sich ein Verbaltnis der Freundscbaft , das

durcli alle Wechsel des Lebens fortgcdauert hat. Fill Jacol) ergab sich

die Gelegenheit auch zui Theiliiahme an gelehrtcr Arbeit, als ihn

Savigny wenig spater nacb Paris berief, um sich seiner Hiilfe bei

Forscbungen in den reicben Schiitzen der dortigen Bibliotbek zu be-

dienen.

Hier in der Hauptstadt des neuen , damals scbon Deutscbland so

gefabrlicben Kaiserreicbes — es war im Winter 1805 — ward, wie er

selber bezeugt ,
' die Neigung zum Studium der Literatur und Dicbtkunst

des Mittelalters , durcb Benutzung und Ansicbt einiger Handscbriften

sowie durcb den Ankauf seltener Biicber angefacbt'. '

'

' m '

' Die erste Anregung dazu bat er auch schon in Marburg erhalten.

Die wissenscbaftliche Richtung der der diesem hahe

verbundene Kreis von Mannern wie Achim von Arnim, Brentano, alles

was die Scblegel , Tiek u. a. anscbloss , fuhrte zu einer Beschaf-

tigung mit der altdeutscben Literatur. Aber in einem noch ganz anderen,

viel mebr wissenschaftlichen Sinn nabmen Grimm und sein Bruder, der

ganz diese Xeigung tbeilte, die altdeutscben Studien auf, die Jacob auch

dann eifrig pflegte, als er nacb der Riickkebr von jener Eeise in den,

praktiscben Staatsdienst eintrat, bald darauf aber die scbweren Ge-

scbicke tbeilte, die das Jabr 1806 auch uber Hessen verbangte. Seine

ersten Aufsatze erschienen im folgenden Jabr in dem Literarischen An-

zeiger: sie gehen auf verscliiedene Gegenstande ein, die ihn spater

weiter bescbaftigt haben, die Mbelungen, Minne- und Meistersanger,

die Bedeutung der Sagen. Nach einigen Wechselfallen finden wir Jacob

als Vorsteber der Privatbibliotbek des neuen Konigs von Westfalen und

Auditeur im Staatsratb wieder, eine Stellung, die nur den einen Vortbeil
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hatt6 leidliche Musse zu gewahren und ihn mit literarischen Dingen in

naherem Ztisammenliang zu erhalten.

'Mit herbsteni Schmerz, sclireibt er, sah ich Deutschland in nnwiir-

dige Fesseln gesclilagen, niein Geburtsland bis zur Verachtung seines

Namens aufgelost. Da schienen mir beinahe alle Hoffnungen gewicKeri

und alle Sterne untergegangen ; nur erst mlihevoU iind langsam gerieth

es mir die Faden des angelegten Werkes wieder zu kniipfen und dann

wehmiitliig festzuhalten'. 'Das Driickende jener Zeiten zu iibefwinden,

erziihlt Wilhelm, half der Eifer, womit die altdeutschen Studien getrie-

ben wurden. Ohne Zweifel batten die Weltereignisse und das Bediirfnis

sich in den Frieden der Wissenschaft zuruckzuziehen beigetragen, dass

jene lange vergessene Literatur wieder erweckt wurde; allein man suchte

nicht bloss in der Vergangenbeit einen Trost, aucb die Hoffniing war

natiirlich, dass diese Richtung zu der Kiickkebr einer anderen Zeit etwas

beitragen konne'.

In diesen Jabren erscbien, nach mehreren kleineren Aufsatzen in

verscbiedenen Zeitschriften , von Jacob die Schiift iiber den' deutscben

Meistergesang (1811) , von den beiden Briidern zusammen der erste Band

der Kinder- und Hausmahrchen (1812). Wie diese, aus dem Mund des

Volks gescbopft, aucb wieder Eingang in die weitesten Kreise desselben

gefunden baben, ein Schatz geworden sind fur alle Stande und Alter,

ein wabres deutscbes Familienbuch , weiss jeder; und ebenso wenig

bedarf es besonderer Hervorbebung , wie durch diese Sammlung iiberhaapt

der recbte Sinn und das Verstandnis fiir diese Erzeugnisse des Volks-

geistes erweckt und in den beigeftigten Erlauterungen und literarischen

Ausfiihrungen der Grund gelegt ist zu einer fiir die Cultur- und Volker-

gescliicbte iiberbaupt anziehenden und bedeutenden vergleicbenden Be-

trachtung dessen was die verscbiedenen Kationen auf diesem Gebiete

geleistet. Die Abbandlung fiber den Meistergesang betrifft einen Gegen-

stand von mebr speciellem Interesse; aber sie giebt Gelegenheit, feine

Bemerkungen iiber Dicbtung iiberbaupt auszusprecben und falscben Auf-

fassungen entgegenzutreten. Es folgten mebrere ebenfalls mil Wilhelm
gemeinsam ausgefithrte Arbeiten, die Ansi^abe des Hildebrandsliedes und
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Wessobrunner Gebetes (1812), die Jacob ziierst als Gedicbte erkannte,

des Armen Hemrich (1815), der Eddalieder (1815), der Deutschen Sagen

(1816). ' Schliessen sich diese an die Mahrcben an, indem sie einen

andem bedeutenden Tlieil der Volksiiberlieferung sammeln, so macbte

die Ausgabe der Lieder der alten Edda einen Versucb , diese anf deut-

schen Boden zu verpflanzen und deutscbe und nordiscbe Studien zu ver-

binden. Auch eine eigne Zeitscbrift begrdndeten die Briidcr Grimm , die

Altdeutschen Walder (1813 — 16), in der namentlicli Jacob eine Reihe

von Arbeiten niederlegte, die nach den verschicdensten Seiten bin fiir diese

Studien neue Gesicbtspunkte ankiindigten, neues Material berbeischafFten.

Inzwiscben war Jacob, als der gewaltige Umscbwung der deutschen

Dinge auch seine Heimath ereilte, fiir eine Zeit lang in den Strom der

grossen Ereignisse hineingefiibrt. Von der wiederhergestellten hessischcn

Regierung zum Legationssecretar bei dem Gesandten ernannt der ins

Hauptquartier der gegen Napoleon verbiindeten Macbte ging, folgte cr

den Heeren auf ihrem Zug bis Paris, ^Y0 er einige Monate vcrlebte;

cnnor im Herbst nach Wien und wohnte hier den grossen Verhandlungen

bei; ward nach der zweiten Einnahme von Paris aufs neue hierbin be-

diesmal urn an. der Ruckforderuner der aus Deutschland *-^

Schatze der Wissenschaft Antheil zu nehmen. Es ist wohl charakteri-

stisch, dass er, da er spater hiervon erzahlt, fast nur berichtet, wie er

auf dem Zuge nach Paris nicht versaumte , alle Bibliotheken zu besuchen,

und jeden freien Augenblick in der franzosiscben Hauptstadt benutzte,

um in den Handschriften zu arbeiten, wie auch die Zeit in Wien fiir

seine Arbeiten nicht nutzlos verstrich , und wie er dann das zweite Mai in

Paris wegen seines Auftrags und dessen gewissenhafter Ausfuhrung auf der

Bibliothek nicht mehr die friihere Bereitwilligkeit fand und sich veranlasst

sah auf weitere Benutzung derselben zu verzichten. Wer kann aber

zweifeln, dass die Ereignisse, dereh Augenzeuge Grimm war, auf das

machtigste auch auf sein Gemuth einwirkten, die Gefuhle der Liebe

und Hingebung an alle vaterlandischen Interessen nahrten, in ihm Sinn,

und Verstandnis auch for des deutschen Volkes Beduifhisse in der Gegen-

wart grundeten und befestigten.
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Niclit w'enige die in den Tageii der Erniedrigung , #ie Grimm ein-

mal sagt

,

' Trost und Aufrichtung in der Beschaftigung mit "einer grossen

Vergangenheit und ihren Erzeugnissen suchten , sind spater' in einseitiger

Vorliebe fiir das Alte ohne Theilnahme oder selbst vol! Abneigiing ge-

wesen fiir die Aufgaben der Gegenwart , haben verscbwundene Zustande

zuruckrufen , Abgestorbenes neu ' beleben wollen, mittelalterlichen Er-

zeiignisseh nicht bios in der Literatur
,

' auch im Staate uiid in der Kirche

ihre Sympathien
,
ja ihre Bestrebungen zugewandt nnd sich dadurcB. in

Widerspruch gesetzt mit dem was der niemals stillestehende Gang der

Geschichte beraufgefuhrt : sie haben gemeint, historisch zu sein, wenn
sie eine Phase geschichtlichen Lebens festzuhalten suchten, das Eecht

zu vvahren, wenn sie ' der Eechtsbildung enge Schranken zogen. Nie-

mals haben die Grimm sich solchen angeschlossen , diesen Standpunkt

getheilt. Die Beschaftigung mit der Vergangenheit, mit dem Alterthum,

hat sie nicht gleicligiiltig gemacht fiir die Forderungen, die Kampfe der

Gegenwart. Sie lauschten den Aeusseruiigen des Volksgeistes auch wo
sie nur leise und halb verklungen zu ihnen kamen; aber sie gingen

auch nicht in vornehmer Zuriickgezbgenheit dem aus dem Wege Avas

von dem jVIarkt des Lebens zu ilinen herdber liallte , nnd riethen mit und
thaten mit wo es sich um offentliche Ansfelesenheiten handelte.ts^^^to

Zunachst freilich folgte eine Zeit, da an die Stelle des freu-

digen Aufschwungs der Freiheitskriege im offentHchen Leben iiberall

Stillstand und Hemmung trat, ^ielleicht nur um so mehr aber die

Freunde nationaler Entwickelung die Aufforderung batten, auf dem Ge-

biet der Wissenschaft dem Vaterland zu dienen. Grimm nennt es die

Tuhigste , axbeitsamste und vielleicht auch fruchtbarste Zeit seines Lebens.

In der ihm ubertragenen Stellung als zweiter BibHothekar zu Cassel,

neben dem an derselben Anstalt beschaftigten Bruder, wuchsen jene

Sammlungen heran , die wie ein Schatzhaus auch fiir spatere Arbeiten

gedient haben , entstand aber auch das grosse Werk , das seinem Namen
zuerst europaischen Ruf verschaffte, und an das auch nach so vielen an-

deren Leistungen wohl zuerst jeder denkt, wenn von Jacob Grimm die

Rede ist.
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Die Deutsche Grammatik ward 1818 begonnen, schon 1822 erschien

der erste Band in zweiter Auflage , der zweite folgte 1826 ,
die Fort-

setzung nnd der Anfang einer dritten Bearbeitung spater, ohne dass

freilich das Werk vollstandig zum Abscliliiss gebracht ^Yorden ware.

Ich fuhle mich in keiner Weise der Aufgabe gewachsen, hier auch

nur anzudeuten, welche Bedeutuns: dieser Arbeit beiwohnt, welchen

weitreichcnden Einfluss sie anf die Sprachwissenschaft iibcrliaupt aus-

geiibt hat. Ich weiss nur, dass hier zuerst der Zusammenhang aller

germanischen Dialekte und Sprachen — nicht weniger als 14 sind be-

riicksichtigt — dargelegt, ihre geschichtlichc Entwickelung gezeigt, oder,

wie Grimm selber es ^usdriickt, einmal aufgestellt ist, wie auch in der

Grammatik die Unverletzlichkeit und Nothwendigkeit der Geschichte

anerkannt warden miisse; dass fiir die Umwandelung der Laute Gesetz

und Kegel erkannt und nachgewiesen ist — man konnte die Lautver-

schiebung nach Weise der Mathematiker mit Hecht das Grimmsche Gesetz

nennen — ; dass zugieich die Stellung des Deutschen zu andern ver-

wandten Sprachen bestimmt, fiir die bis dahin so rathlose und willkur-

liche Etymologic eine sichere Grundlage gegeben, liberhaupt einer ver-

gleichenden Grammatik der Weg gebahnt ist. Wenn fur das Deutsche

vorher kaum Anfange einer wissenschaftlichen Bearbeitung Yorhanden

waren , so eilte es jetzt miteinmal den andern Sprachen voran :
sie

aUe batten an diesem Werk zu lernen : neue Gesichtspunkte ,
neue

Gebiete waren der Sprachwissenschaft eroffnet. Und das in der einfach-

sten, anspruchlosesten Form. Aus der genauen Darlegung des Einzelnen,

gtus fast uniibersehlichen Beispielen wachsen die Regeln von allgemeinster

Bedeutung hervor. Die ersten Auflagen der Grammatik am meisten

haben den Grimmschen Buchern wohl den Ruf eingetragen, dass sie

nicht gelesen werdcn konnten, nur fur solche geeignet seien die sich

ganz in das speciellste Studium vertieften. Doch sind dann wenig Werke

eben mehr studiert worden als diese, und -wer rechte Hingebung mit-

brachte, fand auch, ohne Sprachforscher vom Each zu sein, des Anre-

genden, Aufklarenden eine reiche Fuller man erfreut sich an der Fein-

heit der Beobachtung, der Scharfe des Blicks, und findet aller Orten

2
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Belehriing iiber die verscliiedensten Verhaltnisse deutschen Lebens , aiis

den Schatzen einer Gelehrsamkeit , wie sie sclion damals nicht leicht ein

Zweiter besass.

An die Deutsche Grammatik schliessen sich eine Reihe von Ab-

handlungen sprachlicben Inhalts an, die einzelne Gegenstande bebandeln,

namentlich solche die erst in der Fortsetzung des Hauptwerkes zur

Darstellung gekommen waren. Man wird hierhin aber ancb. die zalilen

diirfen, welcbe Yor andern weite Verbreitung erhalten und bedeutendes

Aufsehn gemacht hat : Ueber den TJrsprnng der Sprache , zuerst im

Jahr 1851 in den Abhandlnngen der Berliner Akademie erschienen,

nachher mehrmals wieder aufgelegt. Gewiss ist, es von dem grossten

Interesse, einen Mann von dem Geiste eines Grimm, der sich fast sein

Lebeu lang sprachlicben Untersuchnngen hingegeben und der Wissen-

schaft der Sprache den reichsten Zuwachs gebracht hat, hier zu deil

ersten Anfansren menschlicher Rede hinaufsteigen und sich rait einem

Problem beschaft B Denker

in Anspruch nahm. Man wird auch sicher nicht irre gehen, wenn man

hier eine Fiille feiner" Beobachtungen, sinniger Gedanken erwartet, wird

zustimmen , wenn weder ein Angeborensein einer fertigen Sprache noch

ein einmaliges Geoffenbartwerden zugestanden wird, aber doch wohl

finden , dass auch die hier gegebene Ausfiihrung die Frage nicht erledigt,

dass zu sehr auf den Standpunkt Herders zuriickgekehrt , alles auf ein

m oder minder zufalliEjes Finden oder Eriinden zuriickgefiihrt

ohne dass die innere Nothwendigkeit der Sprachbildung uberhaupt — Avas

Grinim selbst den unbewusst waltenden Sprachgeist nennt — und der

Zusammenhang der Entwickelung einzelner Sprachen mit der Bildung

und Unterscheidung der Volker zu ihrem vollen Rechte kommen.

Ich bin Hermit aber in eine spatere Periode von Grimms Thatigkeit

vorgeschritten, in der er uberhaupt mehr Neigung hatte, allgemeine Fragen

zu behandeln und von dem Standpunkt seiner deutschen Forschungen

aus einen Blick fiber das Gebiet der verwandten Volkerstiimnie
,

ja in

gewissem Masse liber Verhaltnisse die aUeu Volkern gemein siiid, zu

werfcn

.
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Doch hat er audi dafiir schon fruli die gi-undlegenden Studien ge-

inaclit! In Wien bescMftigte er sicli mit dem Sla\dschen, verofFentlichte

er eine Sammlung Spanischer Romanzen. Spater folgte die Uebcrsetzung

einer Serbisclien Grammatik und Serbischcr Lieder, mit Wilhelm ge-

ineinsam die Bearbeitiing Irisclier Elfenmarclieii.

Dann aber wandte sicli Jacob Grinmi einer Arbeit zii , die an seine

erstcn juristischen Studien ankniipfte, und zu dcr cinzelne Abhandlungcn

in der Zeitsclirift fiir gcschiclitliche Rechtswissenscliaft als Vorluufcr er-

.scheineii, die, als er sie beganii, wie die Vorrcde bcmerkt, einc Erho-

luiig sein soUte von der Beschaftigung mit dcr Grammatik, die aber zu

einer Bedeutung heraiiwuchs, dass sie sicli jener wohl ebeiibiirtig an-

reiht. Die Deutsclien Reclitsalterthiiracr erscbieiien 1828. Es ist freilich

nicbt zu sagen, dass sie in dem Masse ganz neue Bahnen erofFnctcn, wie

es die Grammatik gethan, aber sie crscblosscn docb erst die ganze Fiille

dessen was uns von Kunde alien Rechtslebens erhalten, gaben Sinn und

Verstandnis fiir die Wiirdigung des Volkstbiimlichen und Sinnlicben in

deniselben. Aucb hier wie in der Grammatik haben alle germanischen

Stamme ihren Beitrag geliefert; die deutscheu, angelsacbsisclien und

nordischcn Verbaltnisse erliiutern sicb gegenseitig; altes and neues rtickt

zusaramen, urn das Bild zu vervollstandigen. Der Begriff ' Alterthtimer'

ist nicbt eng bescbrankt, sondern was liber die Vergangenbeit irgend
I

Licbt verbreiten kann ist heraugezogen. Grimm selbst bemerkt, dass

es scbwer werden konne, die allzu kiibne Verbindung und Nebeneinander-

stellung ferner Zeitraunie zu recbtfertigen. Und wenn er binzusetzt:

bei naherer Prtifung werde man erkennen, dass er geschicbtlich zu Werk

gehe, so oft es tbunlicb, und kein Mittel versaume, dariiber sicbere

Bestimmungen auszumitteln , so wird man dem gewiss nicbt widersprechen,

aber doch wobl der Meinung sein diirfen, dass nicbt eine wirklich bisto-

risclie Behandlung durcligefiilu-t , d. h. nicbt so sebr auf das allmablicbe

Umbilden der Institutionen wie auf das Festhalten gemeinsamer Grand

anschauungen Gewicbt gelegt ist. Namentlicb bei der Darstellung der

Verbaltnisse des offentlichen Recbts kommt das in Betracbt, wo die

gescbichtlicben Ereignisse, auf welcbe gar nicbt eingegangen wird, einen

2 #
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bestimmenden Einfluss iibten. — Grimm beklasrt;e, dass die sittliche undo

sinnliche Grundlage des einheimischen Rechts nicht zu fortschreitender

geistiger Entfaltiing gedieben, sondem namentlich durcb Eindrang des

romiscben Recbts unterbrochen worden; er bob aucb mit Warme bervor,

wie der Gebraucb dieses unserer Verfassung und Freibeit keinen Vortheil

gebracbt, wie England und die Skandina^iscben Lande mancbe kostbare

Vorziige ihres gemeinen Volkslebens aucb der Beibebaltung beimiscber

Gesetze zu danken. Er spracb die Hoffnung aus, dass das mebr wissen-

scbaftlicbe Studium des romiscben und die bessere Pflege des deutscben

Recbts zusammen zu einer wenn aucb langsam beranriickenden Refor-

mation unserer Recbtsverfassung ftibren werden: eine Hoffnung, die

wenigstens nicbt ganz getausebt worden ist. Und wenn er hinzusetzt,

eine Hauptrolle sei bierbei der Geschicbte des deutscben Recbts in

ibrem weitesten Umfang zugedacbt, so mogen wir aussprechen, dass

sicber ibm und seiner Arbeit aucb ein wesentlicber Antbeil an dem ge-

biilirt was ftlr Herstellung eines gemeinen deutscben Rechts in den

letzten Jahrzehnten geschelien ist. —- Darin freilich diirften wir Grimm

nicht Recht geben, wenn er, wie einzelne Aeusserungen sicli deuten

lassen, gemeint baben sollte, das deutscbe Volk sei allein mit seinen

Kraften und Anlagen in recbtlicber und staatlicber Beziebung einer nocb

besseren und reicberen Ausbildung fabig gewesen, als ibm nun unter

dem Einfluss des Cbristenthums und der Elemente antiker Cultur zu tbeil

geworden. Dawider zeugt, glaube icb, die Geschicbte. In solcber Ab-
gescblossenbeit ware es ohne Zweifel in eine Erstarrung verfallen, wie

wir sie bei andem Volkern finden, wie sie aucb im skandinavischen

Norden in der letzten Zeit des Heidentbums eintrat. Der germaniscbe

Stamm war bestimmt, Elemente der Regeneration den abgestorbenen

Nationen des Siidens zuzutragen; aber er selbst bedurfte aucb einer

um die in ibm lieorenden KeimeoAnregung und Befrucbtung von aussen

,

zu entwickeln ; nur so ward er in den Stand gesetzt , die Bildung des

Altertbums aufzunehmen und fortzuleiten , ibre Reicbtbumer den spateren

Gescblecbtern zu bewabren. Dass das deutscbe Volk dazu die Kraft

hatte, scbon in seinen altesten Verbaltnissen die Bedingungen in sicb
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trug, dies gezeigt und allgemein zum Bewusstsein gebracht zu haben,

ist vor allem das Verdienst von Jacob Grimm.
A

Wie "\iel er ansserdem des Einzelnen aufgeklart, zuerst ins rechte

Licht ffesetzt, einseitige oder falsche Annahmen beseitigt hat, bedarf

hier keiner weiteren Darlegung: davon zeugt die gauze spiitere Literatur

der Reclits- und Verfassungsgeschichte, Einigem hat er in besonderen

Abhandlungen noch eine naliere Ausfiihrung gegeben: ich nenne nur die

lehrreiche Auseinandersetzung iiber Deutsche Grenzalterthiimer. Anderes
L J

wiirde vielfach erweitert und ausgefiihrt worden sein, Avcun es ihra ver-

gomit gewesen ware, wie er es lange wiinschte, ein zweites Mai Hand

an die Bearbeitung dieses Gegenstandes zu legen, nachdem die Quellcn

so viel besser und reicblicher flossen, Einzeluntersuchungen nach den

verscliiedensten Seiten bin angestellt waren. Er konnte wohl in spateren

Jahren verdriesslich werden , wenn man sich gegen eine hier aufgestellte

Behauptung offentlicb aussprach: ob man nidit glaube, dass er sclber

aucb scbon das Richtigere geselien und angemerkt babe. In der That

war er bis zu seiiien letzten Tagen bin aucb mit diesen Arbeiten eifrigst

beschaftigt-

Einen wahren Sehatz alterthumlicher Rechtsanschauungen und -ge-

brauche hatte Grimm in den Aufzeichnungen der Gewohnheiten und

Ordnungen, die unter der landlichen Beyolkerung galten, den sogenannten

Weistbumern ,
gefunden, die vorher wenig beriicksichtigt , erst durch ihn

in ibrer Bedeutung erkannt und ausgebeutet sind : eine Fiille anziehenden

Inbalts war ibnen in den Rechtsaltertbumern abgewonnen , bier aucb

auf das Wiinschenswertbe einer Sammlung bingewesen. Und eine solche

zu geben, hat Grimm spater selber Hand angelegt, zuerst drei starke

Bande veroffentlicbt , die einen bis dahin ungeahnten Keicbtbum solcher

Recbtsweisungen aus fast alien Tbeilen unseres Vaterlandes zu Tage

bracbten. Und nachdem eine Eeihe Yon Jahren verflossen und tbeils

einzelne Stucke, tbeils aucb ganze Sammlungen fur einzelne Gegenden

von andern nacbgetragen waren, docb aber noch immer eine bedeutende

Nachlese moglich, nahm er das Werk zum zweiten Male auf. Erst das

letzte Jahx brachte den vierten Band, mit dem ftinften war er bis zu
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seiiiem Tode beschaftigt ; derselbe wird durch die Sorge eines jiingeren

Gelehrten, dessen Hiilfe er sich bei dieser Arbeit bediente, das grosse

Werk abschliessen. Aber niemand kann ersetzen was Grimm hinzuzu-
±

fugen beabsiclitigte , eine ausffihrliche Auseinandersetzung tiber Wesen

iind Bedeutung der Weistlitimer , also ohne Zweifel auch liber die Ver-

lialtnisse welche vorzugsweise in diesen Denkmalern behandelt werden:

ursprunglich als Einleitung zu ^ der neuen Folge gedacht , hatte sie in

seinem Plan eine solche Ausdehnnng erhalten, dass er ihr ein besonderes

Werk bestimmte. Dazu ist er nun nicbt gelangt. Aber wir werden

ihm danken, dass er sich auch das Sammeln nicht yerdriessen liess.
M

Geschah dies nicht zu rechter Zeit, waren ihrer leicht -vdel mehr verloren

gegangen, als es so schon geschehen. Nun sind gegen zweitausend Stiicke

zusammengebracht und damit eine Quelle aufgeschlossen, aus der der

Erforschiing altdeutschen Kechtslebens die mannigfaltigste Fordernng zu-

fliessen muss. Grimm klagt, dass man bisher zu wenig daraus zti

schopfen verstanden, er meint, seine Arbeit sei ohne rechte Theilnahme

geblieben. Aber der Ertrag solcher Sammlungen ergiebt sich nicht in

wenigen Jahren : sie behalten ihre Bedeutung fiir lange Zeiten , und

gewiss wird mehr und mehr auch dies Werk nicht bios gelobt und

verdankt, auch genutzt und ausgebeutet werden. Die genauere Erfor7

schung der agrarischen Verhaltnisse , der viele ihre Krafte neuerdings

gewidmet haben, hangt doch auch schon wesentlich hiermit zusammen.

Die Rechtsalterthumer sind der letzte fertige Ertrag der Casseler

Arbeiteii. /Ich dachte in Hessen zu leben und zu sterben', schreibt er

in der kurzen Darstellung seines Lebens , die bis zu dem Uebergang in

einen neuen Lebensabschnitt fiihrt. Zurilcksetzung in der amtlichen

Stellung machte die beiden Briider geneigt, einem Kuf an unsere Univer-

sitat zu folgen — ein friiherer Antrag an die neu errichtete rheinische

Uniyersitat zu Bonn war abgelehnt — , hier der Bibliothek und dem
akademischen Lehramt sich zu widmen. So ward Gottinsen das Gluck

die treiflichen Manner eine Reihe von Jahren sein zu nennen, der Ge-

sellschaft der Wissenscbaft die Moglichkeit sie tinter ihre wirklichen

Mitglleder aufzunehmen. In einer Reihe von Vorlesun»en liber Gram-
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atik, Litei'attitseschichte , Rechtsalterthiimer, die Gefm&
4

u. s. w. sammelte Jacob jetzt lernbegierige Schuler uiii sich, die auch

hier die Schatze seiner Gelehrsamkeit , den Sinn fiif eindriugende For-

•schung und die Liebe fiir das deutsclie Altcrthum zu verehren Anlass

fanden. Nicht ohne eine gewisse Bangigkeit war er in die neuen Ver-
*

haltnisse eingetreten. 'Zwar, schreibt er, ist die Gottinger Gegend

zu vergleichen mit der Casseler; aber die niimlichen Sterne stelien am

Himmel, und Gott wird uns weiter helfen'. Es wurde ertrculicher , als

er gedaclit. Nalie freundschaftliche Bande wurdon angekniipft, und «ie

haben festgebalten, auch als spiitere Gcschicke gewaltsam cinsclmcideud
T

die liiesige Wirksamkeit nur zu sehr verkurzten.
* - - — 9 _

Die grossen Arbeiten hatten dabei ihren statigen Fortgang , und

man merkte nicht, dass amtliche GescMfte eriieblich mehr Zeit als

friiher in Anspruch nahmen.

In der Vorrede zu den Rechtsalterthumern ward der Wunsch ge-

aussert, in besonderen Abhandlungen zu verarbeiten was zu der G^schiclite

des heidnischen Glaubens, der Feste, Trachten, Bauart und Ackerbe-

stelluns der Deutschen g-esammelt. Das ist die erste Aukiindigung einer
53 VJ.1.M. ^-'L...tl,s.,^xxv,xi ^

Arbeit, die in der Abhandlung iiber Irmin und die Irminstrasse (1815)

auch wohl einen Vorlaufer hat, nun aber als eine waluhaft epoche-
<• -:

macliende hervortrat, der einige fast den ersten Platz unter Grimms

Schopfungen einraumen mochten, der Deutschen Mythologie, die 1837

verofFentlicht ward.

'Ans Vergleichung der alten und unverschmahten jiingeren Quellen
w

habe ich in andern Buchern darzuthun gesucht, dass unsere Voreltern,

bis in das Heidenthum hinauf, keine wilde, rauhe, regellose, sondern

eine feine, geschmeidige , wolgefiige Sprache redeten, die sich schon in

friihster Zeit zur Poesie heraresreben hatte: dass sie nicht in verworrener.
o^t>

5^^"*^^"6

. 1

er Horde lebten, yielmehr eines althergebrachten ^innvollen

Rechts in freiem Bunde, kraftig bliihender Sitte pflagen. Mt denselben

und keinen andern Mitteln woUte ich jetzt auch zeigen, dass ihre Herzen
Y - ^ ^

des Glaubens an Gott und Gotter voll waren, dass heitere und gross-

artige, wenn gleich unvollkommne Vorstellungen von hoheren Wesen,
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Siegesfreiide und Todesveraclitung ihr Leben beseeligten und aufrichteten,

dass ihrer Natur nnd Anlage fern stand jenes dumpfbriitende Niederfallen

vor Gotzen und Klotzen, das man, in ungereimtem Ausdruck, Feti-

scliismus genannt hat'. So kiindigt er selbst in der Vorrede an Dahlmann

seine Absicht an , und wir konnen kaum etwas anderes thun , als dankbar

bezeugen, in wie iiberraschender Weise ibm dies gelungen, bei so un-

gleicb viel geringeren Hiilfsmitteln, als ihm aiif den anderen Feldern zu

Gebote standen, auch bier gelungen. Die Deutscbe Mythologie wird

ewig ein glanzendes Zeugnis sein, was fleissige Sammlung, sinnige

Combination und liebevoUe Vertiefung in den Stoff aucb aus dem dilrf-

tigsten Material zu schaffen vermag. Eben wie neu geschaffen, und

doch auf sicherem geschicbtlichen Grunde ruhend , nicht ein Werk kiihner

Phantasie, tritt hier ein Bild von dem Gotterglauben und der Gotter-

verehrung der alten Deutschen iins entgegen , das freilich imnier noch

mehr Umrisse als Ausfiihrunff zeigt, doch liber den allgemeinen Charakter& ^^^tD

keinen Zweifel lasst und die von dem Verfasser ausgesprochene Behaup-

tung vollstandig bewahrheitet. Dabei hat derselbe hier eine Enthalt-

samkeit geiibt, die nicht genug. zu riihmen: er hat nicht wie andere

vor und nach ihm auf die Deutschen libertragen was den nordischen

Briidern angehort und hier in Jahrhunderten eine weitere und eigen-

thiimliche Ausbildung erhalten hat : er begnugt sich , den Zusammenhang

zwischen beiden , zwischen dem Alten und dem Spateren nachzuweisen,

oder, wie er es ausdriickt, festzustellen , dass die nordische Mythologie

echt sei, folglich auch die deutscbe, und dass die deutscbe alt sei,

folglich auch die nordische. Um aber dies zu ermoglichen , um die

religiosen Vorstellungen , die Mytben und den Cultus der alten Deutschen

zu erkennen, werden Quellen benutzt, die zum Theil erst die Grimm
selbst aufgedeckt batten , aus denen jedenfalls jetzt erst in solcher Weise

gescbopft- ward. Sagen und Mahrchen, Legenden und Aberglaube, Volks-

gebrauche und Kinderspiele werden als vielfach in altem Heidenthum

wurzelnd, mit altem Volksglauben zusammenbangend nacbgewiesen , und
ibnen dadurch eine nocb andere Bedeutung, als die sic an sicb als Er-

zengnisse des bier schaffenden Volksgeistes baben, gesichert. Es ist
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hinreichend bekannt, einen wie maclitigen j\jistoss dies zur Sammlung

und Ausbeutung solcher im IMund des Volks lebender Ueberlieferimgen

gegeben hat : aus fast alien Theilen Deutschlands sind nach uiid nach

solche Arbeiten erschienen, allerdings von unglcicbem Worth, einzelne

aber mit erheblichem Ertrag auch filr diese Studien, Dabci ist freilich

nicht zii verkennen , dass auch maneher Misbrauch getrieben , dass die

Ausdeutiing von Gebrauchen oder Erziihlungen auf altniythische Dinge

nicht selten die Grenzen des Erlaubten Qberschritten , und willkiirliche

Einbildungen fiir alte Ueberlieferimgen ausgegeben sind. Grimm selbst

war manchmal vielleicht zu geneigt, was als Bestatigung oder Anwendung

der im allgemeinen gcwonnenen Grundsiitze sich ankilndigte, bcreit'vvillig

anzunehmen, obne inimer die strenge Kritik zu iiben, die am Ende auf

diesem Gebiete fast noch nothwcndiger ist als auf jedcm andern der

historischen Forschung. Aber Verirrungen, in die manche Nachfolger

verfallen sind, blieben ihm durchaus fern. — Es war ihm vergSnnt, auf

diesem Felde im Lauf der Jahre immer reichere Ernten einzubringen.

Auch einzelne srliickliche Entdeckunsren firriffen, wie es durch eigen-&

thumliche Fiisung oft bei dem neuen Aufschwung eines Studiums der

Fall gewesen, fiirdernd ein. Ich erinnere mich mit ^besonderem Vergnii-

gen — und ich darf dies Personliche wohl einfiigen — des Eindi'ucks,

den die von mir in Merseburg aufgefundenen beiden Gedichte des
9

deutschen Heidenthums auf Grimm machten, als ich sie ihm im Herbst

1839 personlich iiberbrachte : er las sie wieder und wieder, erkannte

natilrlich gleich und viel besser als ich die Wichtigkeit des Fundes, und

sprach seine Freude in der liebenswurdigsten Weise aus. Seine Gelehr-

samkeit und sein Scharfsinn boten auch die Mittel zur Erklarung und

Verwerthung des Inhalts dieser gerade fur die Mythologie so merkwiirdigen

Denkmaler, wenn auch spatere Forschung einiges erganzt oder anders

bestimmt hat. — Grimm selbst war unermudlich im Sammeln und Forschen

auf diesem Gebiet, und einige Jahre spater konnte er in der zweiten

Auflage der Mythologie (1844), diesmal in zwei stattlichen Banden, ein

reich Termehrtes, nach alien Seiten bin erweitertes, dem aussern Umfang

nach fast bis zum Doppelten ausgedehntes Werk vorlegen. Und wer

3
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kann zweifeln, dass eine dritte Bearbeitung, wenn sie ilim vergonnt

geweseu ware — statt ihrer liiusste er sich ' ungern mit einem neuen

Abdrnck begniigen — iioch gewachseii ware , auch nielir nodi als ' nacb-

gelesene Aehren', die er seinen Nacbfolgern vermacht, gegebeh batte.

Tn einzelnen Abbandlungen , Ueber den'Namen des Donners, u. a., sirid

Gcgenstiinde behandelt die in diesen Bereicb fallen.o

Dabei mag ich eins nicht verscbweigen. Schon in der Vorrede

ersten Aiiiiage des Werkes fuhrt Grimm aus , wie eln Zusammenhang
bestebe zwischen den relimoscn Vorstelluncjen und Mytben der verschie-

denen, namentlicb der zum indo-ffermaniscben Stamm g-ehorisen Volker.^V.^.^^WXXXK.v>X-..V_J_.. ^V^^^^^X ^K^XX^^J.^

Und aiicb dadurcb bat er den Anstoss gegeben zii weiteren Forscbungen

Ton unzweifelhafter Bedeutung. Er bat aucb gewiss Recbt , wenn er in

der Vorrede zur zweiten Aufla<]re sicb areo-en die erkliirt, welcbe nm
gewisser Aebnlicbkeiten willen Erzeugnisse des deutscben Volkes auf

Uebertraoung , sei es von Griechen und Romern, sei es von Kelten

Oder anderen, znruckfiihren, iiberbaupt auf einzelne Entlehnungen weniger

Gewicbt legt, iind einen urgemeinscbaftlicben StofF hervorbebt. Aber

man wird wohl der Ansicht sein konnen, dass. um nun diesen Gemein-

besitz nacbzuweisen , zu viel des Fremden mit dem Deutscben verbunden,*

das eigentbumlicb Deutsche mancbmal verwischt und ein, dass icb so

sage, allgemein Indo-Germaniscbes an die Stelle gesetzt ist. Die Nei-
r

gung dazu, zu einer solchen allgemeinen vergleichenden Betrachtnn

dessen was sicli bei verschiedenen Volkerri ahnlicli ergeben hat, tritt

iiberbaupt in den s;^ateren Arbeiten Grimms mebr und mebr hervor.

Es mogen das mancbe fiir einen Fortscbritt halten. Mir scbeint es der

scbarfen Erfassung des unscrm Volk Eigentbiimlicben einige Mai Abbruch
getban, zii einer wie ich glaube nicht gliicklicben AYendung in Grimms
Arbeiten Anlass gegeben zu haben.

Vorerst ist aber eines Werkes zu gedenken, bei dem solches am

iD

wenigsten hervortritt, wo vielmehr recbt eigentlich deutscbes Eigentbum
geltend gemacht und vertheidigt wird. Es liegt nabe zu vermuthen,

obschon er es selber nicht sagt , dass die Beschaftigung mit dem reichen

StofF der Sagen fiir mytbologiscbe 'Zwecke Grimm auch wieder zu der
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Tliierfabel hinfiilirte, der er schon friili (1812) in einem Aufsatz des

Deutschen Museums seine Thcilnahme zugewandt hatte. Eben hier gait

es ilim die Mcinung abzuwe"hren, dass die Deutschen nur von Morgen-

landern oder Griechen eutlelm^ : ein Gemeingut stanimverwandter Volker,

aber in eigentliiimlicber nationaler Ausbildung, denkt er naclizuweisen.

Und wenn auch neuere Forschung in der Fabel- und JMalirchenwelt

vielleicht mebr als auf irgend einem andern Gebiet eine directe Ucbcr-

trao-ung von Osten her zu andern Volkern dargethan hat ~ auch das

freilich nicht mit Grimms Zustimmung — , die wesentlichcn Gestalten

nnd Ziige unseres Thierepos hat dicser sicher als recht cigentlich deutscli

erwiesen, hat zuglcich mit semem den Regungen des Volksgeistes

im' hohen Alterthum nachspurcnden Sinn schon in deni Waldesdirkigt

des altdeutschen Lebens die Grundlagcn der spateren Darstellungen auf-

zusuchen gewagt. Sein dichtcrischcr und man mochte sagen zugleich

kindlicher Sinn fand hier einen Stoff, der ihn vertraulich ansprach und

o-anz fiir sich einnahm. Auch ihm bewahrte er seine Liebe ungeschwiicht:

der letzte selbstilndisfe Aufsatz, der von ihm gedruckt worden, ist der

Bericht iiber eine neue interessante Arbeit auf diesem Crebiet, und er

benutzte die Gelegenheit, urn noch einmal mit aller Entschiedenheit die

Urspriinglichkeit und das hohe Alter der deutschen Thiersage gegen die

Behauptung fremder Ableitung zu vertreteri, und sprach dabei den Satz

aus, der die vollste Zustimmung finden muss, 'dass, wiewohl ein Volk

dem andern zutragt, und manche Gemeinschaft zwischen ihnen ein-

tritt, dennoch die Eigenthumlichkeit eines jeden das TJebergewicht be-

hauptet'.

Der lleinhart Fuchs hat eine Bedcutung aber auch durch die Zu-

sammenstellung der Dichtungen selbst, die Veroffentlichung ungedruckter

Texte. Im allgemeinen iiberliess Grimm die Edition alter Denkmaler der

Sprache und Literatur , wie er es selber ausgesprochen , lieber anderen

:

die genaue kritische und philologische Behandlung eines Textes zog ihn

nicht eben an. Doch war er immer bereit auch hier Hand anzulegen,

scheute keine Mthe und Arbeit, sammelte gehi und legte seine Samm-

lungen dar. Die letzten Arbeiten batten ihn auch zur lateinischen Poesie

3 *
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des Mittelalters gefiilirt, und die lateinischen Gedichte des 10. und 11.

Jahrhunderts , die er mit Schmeller herausgab (1838), die Gedichte des

Mittelalters auf Kaiser Friedrichl. u. s.w., -die spater folgteii (1844), zeig-

ten, wie er auch hier neues mitzutheilen , bekanntes in eiu helleres

Liclit zu stellen, wenig beachteten Erzeugnissen der Literatur mannig-

fache Ausbeute abzugewinnen wusste: die letzte Abbandlung giebt in-

teressantes Material aiicli fiir die Geschichte der Staufer (so lehrte er

statt des unberechtigen *Hohenstaufen' zu schreiben). — Auf ein anderes

Gebiet versetzt seine Auso^abe ansrelsaclisischer Gedichte mit reichen Er-

"^

o""^^ "-"&

lauterungen iiber Dichtkunst und Sage dieses Volksstammes (1840).

Friiher beabsichtigt war eine Ausgabe des Ulfilas, die er unterliess, da

hier andere tuchtiges leisteten: aber er nahm an dem Fortgang der

gothischen Studien den regsten Antheil, und hat in verschiedenen Auf-

satzen wesentliches zur Herstellung und zum sicheren Verstandnis des

Textes beigetragen. Erwalmen will icli aucli die Ausgabe der Germania

(1837), die alles beifiigte was in den ubrigen Scbriften des Tacitus auf

Geschichte und andere Verhaltnisse der Deutschen Bezug hat, zunachst

wohl fiir das Bedurfnis seiner Vorlesungen: wer hat mehr als Grimm

dazu beigetragen, dies unschatzbare Benkmal richtig auffassen und ver-

stehen zu lernen?

Hier wo zunachst von den Gottinger Arbeiten die Rede sein soUte

ist manches herbeigezogen das spaterer Zeit angehort. Dafur aber

kommen auf jene Jahre auch zwei Bande der Grammatik (Bd. III. 1831.

IV. 1837) und einige kleinere Aufsatze in den Gelehrten Anzeigen und

andern Zeitschriften , — wenn keine Abhandlung in den Scbriften der

Societat, so mochte man fast glatiben, dass ihm das damals noch her-

kommliche lateinische Gewand widerwartig war, ob er sich gleich, wie

in der Vorrede zur Germania, auch in einem Program, wo er eine alt-

deutsche Uebersetzung von Kirchenliedem veroffentlichte , und spater

einer Gratulationsschrift zu Hugos Jubilaum auch dazu entschloss.

Es waren nicht stille unbewegte Jahre die Grimm in Gottingen

verlebte. Die Ereignisse des Jahres 1830 hallten auch hier wieder; die

Einfiihrung der neuen Verfassung erregte lebhafte Theilnahme. Als
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politische Terdachtigung die deutschen Universitaten mit Vcrkiimmerung

ihrer Lehrfreiheit tind weiterer Steigerung kleinliclier Beschriinkungen
*

von Lelirern und Zuhorern bedrolite , nalim auch Jacob Grimm das Wort

in zwei Aufsatzen der Gelehrten Anzeigcn (1833. N. 12. 34) und trat

ein fur eins der kostbarsten Besitztbiimer unseres nationalen Lebens.

Er hatte kein Gefallen an politiscbcn Dingen. 'Wie gerue batte

icb in stiller Abgescbiedenheit , zufriedca mit der Ehre, die mir die

Wissenscbaft giebt, mein Leben in dem Dienste eines von der Liebe

und Ehrfmcbt seines Volkcs umgebenen Herrn zugcbracbt'. Aber er

batte ein feines Gefiihl fiir Recbt und Ebre, und was er von den deut-

scben Universitaten im ganzen sagt, 'dass sie bocbst rcizbar und cni-

pfindlicb seien fiir alles was im Lande Gutes oder Boscs gescbicbt', das

darf insbesondere von ibm gesagt werden. So mussten die Ereiguisse

des Jabres 1837 bier im Lande auf ihn den machtigsten Eindruck macben:

nicbt politiscber Eifer, ein inneres sittlicbes Bedurfnis trieb ilm zu dcm

Scbritt, den er mit dem'Bmder und fiinf andern Collegen gemeinsam tbat.

Es war zuMlig in meiner Gegenwart, dass die ersten Besprecbungen dar

zwiscben Dablmann und Grimm statthatten; icb erinnere micb lebhaft,

mit welcber Wiirme er sicb fur das gekriinkte Recbt ausspracb. Wenige

Tage darauf sollte Gottingen einer der scbonsten Zierden die es je gebabt

beraubt, Jacob Grimm aus einem Lande gewiesen werden, das sicb

ewig zu ruhmen bat ibn einige Jabre besessen zu baben. Icb verweile

nicbt bei einem Ereignis so trttber Erinnerung: spatere bessere Zeiten

haben es gesiibnt. Icb fiibre nur die Worte an, mit denen er die Scbrift

iiber seine Entlassung bescbloss : 'Solange icb aber den Atbem ziebe,

will icb frob sein setban zu baben was icb tbat, und das fuble icb

getrost, was von meinen Arbeiten micb selbst iiberdauern kann, dass

es dadurcb nicbt verlieren sondern gewinuen werde*.

Die Anbanglicbkeit an Gottingen hat Grimm nie verloren. Fast

20 Jabre spater erscbien er bier wieder , und freute sicb alte und jungere

Freunde zu begrussen. Er betbeiligte sicb auch abwesend an den Arbeiten

der Societat. Da zum ersten Mai die Wedekindscbe Preisstiftung fur

deutscbe Gescbicbte ibre Preise zu vertbeilen batte, iibeniabm et als

•
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auswartiges Mitglied em Referat und gab eine eingehende uhd inlialts-

reiche Beurtlieilung der eingereichten, von ihm warm fur den Preis em-

pfohlenen Bearbeitung der Chronik des Henricus de Hervordia.

Die nachsten Jahre yerlebte er in Cassel , eine Zeit lang getrennt

vomBruder; wie er einmal scbreibt, in der Stille des Arbeitszimmers 'eigen't-

lich bebaglicber als zuvor'. 'Hatten wir Protestanten die Sitte des klo-

sterlichen Lebens ohne andern Moncbsdierist, So bracbte ich darin gern

vdr dem Andrang der Leute meine librigen Tage geborgen zu', aussert

er sich gegen Lacbmann. Rasch sprossen bier neue Arbeiten bervor.

Nachdem die kleine Schrift iiber seine Entlassung veroffentlicbt , folgten

die schon erwahnten Ausgaben der lateiniscben und angelsachsischen Ge-

dichte und der Anfancr der diitten Auflage der Grammatik; gleichzeitig

war der Plan zum Deutschen Worterbuch entworfen.

Nacb wenigen Jabren aber ward durcb den bocWier ^-r^

Konig Priedricb Wilhelm IV. beiden Briidern eine neue ehrenvolle Stel-

lung gemeinsam in Preussens Hau;f)tstadt bereitet. Hier lebte er nun

als Mitglied der Akademie in scboner Musse , der nur in den ersten

Jabren durcb einzelne Vorlesungen an der Universitat etwas abgebrocben

ward, seinen grossen Arbeiten. Anfangs mit einer gewissen Abneigung

gegen die grosse Stadt, gewohnte er sich bald an dieselbe, und trat in

einen regen Verkebr mit alten und neuen Freuhden , die sich gerne um

ihn sammelten und ihn als eins der stolzen Haupter deutscher Wissen-
L

schaft ehrten.

Aucb die offentlichen Dinge in Preussen und Deutschland in den

viel bewegten 40er Jabren beschaftigten ihn mehr als friiher. Er nahm

Antheil an den Versammlungen der Gerrnanisten zu Frankfurt und Liibeck

1846 und 1847, die eine Verbindung wissenschaftlicher und nationaler

Bestrebungen darstellen sollten: er, der alles was bier zur Sprache kam

in sich vereinigte, ward zum Vorsitz berufen. Das Jalir 1848 fiihrte ihn

nach Frankfurt zu der Versammlung , die das schwere Werk einer engeren

staatliphen Einigung Deutschlands zu ToUbringen hatte. Er war mit

ganzeni Herzen dabei, ohne aA den Verhandlungen selbst sich viel zii

betheiligen' und oTine bis zu Ende auszuhalten. Nur ein paar Mai haf

%
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er das Wort genoramen, gleich zu Anfang, iim zur Eile in der Hanpt-

sache, der Verfassung. zu mahnen, dann als es sich iim Schleswig han-

delte, dessen Recht und Verbindung mit Deutschland in ihm einen

warmen Vertreter hatten, dessen spafere tranrige Scliicksale ihn mit

Schmerz mid Unwillen erfiillten. Wie wiirde sein Herz jetzt dabei

gewesen sein, wo Deutschland sich erhebt, um Subne scliweren Unrechts

und'nationaler Krankung zu fordern; wie sein Zorn aufgeflammt geg'feii

die welche das Eecbt hindern und hohnen!

Die Tauschung^ fast aller Hoffnnngen, die AA'irrsale der fol_

Jahre , die Kiimpfe im Innern der Staaten , die Uneinigkeit Deutscblands

die Schwiiche nach aussen liaben Grimin schwer gedruckt. Er blieb

audi jetzt allem politischen Treiben fern ; abet er nalirte bittercn Un-

mutli uber das was ihn umgab , und yerhehlte seine Gesinuung nicht.

In der schonen . erst nach seinem Tode veroffentlichten Abhandlung tber

das Alter , in der er an mehr als einer Stelle wie Yon sich eine Rechen-

schaft giebt, sagt er: 'Nun ist uns in vielen Verhiiltnissen Gelegenheit

geboten eine freie Denkungsart zu bewiihren ,
hauptsachlich aber zu

aussern hat sie sich in den beiden Lagen, wo das menschliche

iimersten erregt und ergriffen ist, in der Beschaffenlieit unseres

Glaubens und der Einrichtung imseres offentUchen Wesens'. Freunde

werden in ihren Briefen aus dieser Zeit manche kraftige, inhaltsschwere

Worte besitzen. Man hat keinen Grund von ihnen zu schweigen: sie

sind auch ein Stuck seines Wesens. Und so enthalte ich mich nicht.

eine Stelle mitzutheilen , die er mir im Jahr 1858 schrieb:

•Wie oft muss einem das traurige Schicksal unsers Vaterlandes in

den SiDU kommen und auf das Herz fallen und das Leben terbittern.

Es ist an gar keine Rettung zu denken, wenn sie nicht durch grosse

Gefahren und Umwalzungen herbeigefiilirt wird Es kann nur

durch rficksichtslose Gewalt geholfen werden. Je alter ich werde, desto

demokratischer gesinnt bin ich. Sasse ich nochmals in einer National-

Tersammlung, ich wurde ^-iel mehr mitlJhland, Schoder stimmen, denn

die Verfassung in dasGeleise der bestehenden Verhaltnisse zu zwangen,

kann m keinem Heil fiihren. Wir hangen an unsem Tielen Errungen-
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schaften und fiirchten uns vor rohem Ausbruch der Gewalt, doch wie

klein ist unser Stolz, wenn ihm keine Grosse des Vaterlands im Hinter-

grund steht. In den Wissenschaften ist etwas Unvertilgbares , sie werden

nach jedem Stillstand neu und desto kraftiger ausschlagen'.

Diesen Wissenschaften blieb sein Leben geweibt. Es war als

wiicbse mit dem Alter seine Arbeitskraft und SchafFenslust. Eine wahre

Ffllle von grosseren und kleineren Abhandlungen hat er der Berliner

Akademie mitgetheilt; Haupts Zeitschrift fiir Deutsches Alterthum,

Schmidts Zeitschrift fiir Geschichtswissenschaft, die unter seiner Mitwir-

kung begriindet ward, und andere haben ebenfalls zahlreiche Beitrage

empfangen : wenn einmal solche zerstreute Garben gesammelt , wird man

mit Erstaunen innewerden, welcher Eeichthum der .mannigfaltigsten

Forschungen hier niedergelegt ist. Alk Felder, die er einmal angebaut,

blieben in Pflege : mehrere Abhandlungen zur Grammatik und den Eechts-

alterthumem , die neue Auflage der Mythologle gehoren dieser Zeit an.

Aber auch noch neue Gebiete nahm.er in Angriif. Er beschaftigte

sich eifriger als zuvor mit der Sprache, Literatur, Sitte und ganzeu Art

verschiedener Volker: das Finnische Volksepos nahm seine Theilnahme

lebhaft in Anspruch ; Keltische Formeln beim Marcellus wurden erlau-

tert; den einem Ossian beigelegten Gesangen, iiber die er jetzt ganz anders

urtheilte als friiher, widmete er IJntersuchungen von bedeutendem Um-

fang , zu deren Veroffentlichung es jedoch nicht gekommen.

Die Hauptsache blieb freilich immer das weite Feld der germani-

eiV linhpn ahpr in dieser Zeit eine neue Wendung

^

^

schen Studien. Eben sie haben aber in dieser

genommen, die wohl eben mit dieser Ausdehnung der Forschung zu-

sammenhangt, und auf die schon vorher bei der zweiten Auflage der

Mythologie hingewiesen werden musste.

Eine Abhandlung: Jornandes und die Geten, die nur zwei Jahr

spater erschien (1846), trat mit der iiberraschenden Behauptung auf, die

bis dahin nur eine ganz unkritische Behandlung des deutschen Alterthums

gewagt, dass Geten und Gothen ein und dasselbe Volk, die Geten den

Deutschen zuzuzahlen seien. Von einzelnen bereitwillig aufgenommen,

fand sie entschiedenen und lebhaften Widerspruch bei Historikern und
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Sprachforschern. Es fulirte das aber Grimm , wie er selbst bezengt
,
nur

dazu, tiefer in die altere Geschiclite des deutschen Volkes einzudringen,

ein Werk zu verfassen, 'in dem die Geschichte aller deutschen Volker

getraukt werden sollte aus dem Quell unsrer Sprache'. Das ist die

Aufgabe der Geschiclite der deutschen Sprache: allerdings wohl nicht

das was der Titel scheinen mag zu verheissen, aber ein Buch, in dem

Sprache und Geschichte wie nie zuvor in Wechselbeziehung auf cinander

behandelt worden sind, und dem diese gewiss die mannigfaltigste und

reichste Belehrunj? verdankt . das namentlich ilber die fruhiten Anfiinge

des Volkslebens und die Zusammenhange mit andem Yolkcrn vielfach

helleres Licht verbreitet. Gleichwohl muss ich urthcilen, dass Grimm

hier mehr als irgendwo von dem rechten Wege abwich, dass gcrade

hier zu Tage tritt, wie er in der umfassenden Beschiiftigung mit dem

Alterthum verschiedener Volker den Blick filr das eigenthumlich Deutsche

sich getriibt hatte, so dass als solches in Anspruch genommen ward

demselben sicher nicht angehort und dessen Heranziehung nur

geeignet ist die Beurtheilung des altdeutschen Lebens zu verwirren.
^

TinnTi Prsrhien in den unruhigen Tagen von 1848, die Grimm

%

was

Das

Anlass gaben, neben mancher Klage und Besorgnis, die er spater selbst

als imbrgrundet erkannte, das Recht der Geschichte auch fiir die Gegen-

wart, ihre Aufgaben und Forderungen, geltend zu machen.

Demselben Kreis von Arbeiten gehort aber auch eine andere Unter-

suchung an (1850), die den Schleier liiftete, der so lange auf der Malberg-

schen Glosse gelegen, und hier in uberzeugendster und glanzendster

Weise den deutschen Charakter dieser merk^vurdigen Ueberbleibsel alt-

frankischen Kechtes vindicierte gegeniiber der eingerissenen Sucht iiberall

auf deutschem Boden keltischen Einfluss, keltische Institutionen zu fin-

den. Und ebenso verwarf Grimm eine andere spater aufgetauchte Mei-

die uberhaupt die Grenzen zwischen Keltisch und Germanisch

aufheben , alles Keltische als diesem zugehorig betrachten woUte.

Doch Hess er dann diese Studien zuriicktreten vor dem was ihn

nun die letzten Jalire fast ganz in Anspruch nahm .
dem grossen Werk.

das mehr als alle ubrigen sich an das Volk in weiten Kreisen wenden.

4

nung
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diesem ansrehoren , ihm sein eigenstes Besitzthum , seine Sprache , voll-
»

standig darlegen sollte.

Das Deutsche Worterbuch , in Gemeinschaft wieder mit Wilhelm
w

besronnen, kront wewissermassen die Arbeiten Jacob Grimms, der docb

den weit iiberwiegenden Antheil an der Ausffibrung genommen. Aeussere

Verhaltnisse . die AniForderung einer ehrenwerthen Bucbbandlung in der

Zeit da die Briider obne Amt und festes Einkommen waren, baben den

ersten Anlass gegeben. Nicbt obne Bedenken iibernommen, manchmal
r

audi als Last empfunden, ist es docb mit yollster Liebe, ja Hingebung

und Begeisteruiig durchgefubrt , soweit eben Kraft und Leben reicbten,

erst von beiden gemeinsam , ziiletzt nacb Wilhelms Dahinscbeiden von

Jacob allein. Ich weiss, dass mancbe bedauern, dass dieser wenigstens

die letzten zehn Jabre nun so vorzugsweise diesem Werke gewidmet bat

uiid dariiber andere grosse Arbeiten unvoUendet geblieben. Und wer

hatte nicbt den Abscbluss der Grammatik, den einleitenden Band zu

den AYeistbumern , eine mancbmal wobl in Aussicht gestellte Schilderung

alles dessen was der Sitte und Lebensweise angebort, als Erganzung

der alider6n grossen Werke tiber die verscbiedenen Seiten des deutscben

Volkslebens, dazu eine Arbeit uber epische Poesie, von der die Bescbaf-
I,

tiffuns mit dem Ossian nur ein Theil gewesen sein soil , dies und viel-

leicbt nocb ande^es unendlicb gern ausgefubrt geseben. Aber docb, glaube

ich, TTurde dies alles — auch wenn man nicbt auf Bedenken Riicksicbt

nehmen will, die wobl gegen einzelne Ausfiibrungen sicb batten erbeben

mussen — nicbt aufwagen kounen , was in dem Worterbuch gegeben.

wenisrs zu geben angefangen ist. Den ganzen unendlicben Reich^OVtXiC ^K4. ^V.^-xx ^..^^^^^,^

thum unserer Sprache , zunachst seit Luther , aber in stetem Riickblick

auf die vorhergehenden Bildungen und auf alles das was verwandte

Sprachen und Dialekte, auch die im Munde des Volks fortlebenden,

g'ewahren , zu sammeln und in seiner ganzen Mannigfaltigkeit darzulegen,

war nie versucht , und wiirde auch keiner in der Weise vermocht , ja

mail kann sagen gewagt baben wie die Grimm. Konnten docb auch

sie es nur unter Mitwirkung zahlreicher alterer und jiingerer Freunde,

die sich willig fanden einzelne Theile* der grossen Aufgabe vorzubereiten

y

>
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und die Schatze sammeln zn helfen, die dann in dem Worterbucli ge-

sichtet und s-eordnet vorselegt wurden. Es sind manclierlei Aasstellnn-
gCWlLiiicu yyjx^^^^f^

gen eriioben , einzelne in hohem Grade gehassig und verkehrt
,
andere

hisoweit begrfindet, als am Ende docli niclit gleich die angestrebte

Vollstandigkeit erreicht , vielleiclit mit eincr gewissen UnglcicKmassig-

keit einzelne Autoren bevorzugt, andere fiir die Gescliichte dcr Spiache

wichtige zuruckgesetzt waren. Aber jeder neue Band gab in der Be-

nnf1 Tiaherte sicb mn ein bedeutendes dem geisteckten Ziele.
ziebnng mcbr

Dass ausserdem die Arbeit, namentlich der Antbeil Jacobs, ein eigcn-

thiimlich subjectives Gcprage an sidi tragt, verstcbt sich von selbst.

Er mag manchmal rcicUlich viel auch fiber die iiltere Gescbicbte eines

At haben. Aber er hat auch zucrst eine wissenschaft-
Wortes ansesamm

liche Etymologie znr Geltung gebraclit, hat es zugleich moglich ge-

macht, das Aufliommen und den Gebrauch der einzelnen Ausdrucke

historisch zu verfolgen. Er ist nicht imraer streng logisch bei der Auf-

stellung und Unterscheidnng der verscliiedenen Bedeutungcn verfahren

:

lieUe mehr eine gewisse Freiheit in der Darlegung dessen wa^ er
er lie Die mear t^iuc g

zu behandeln hatte. Er konnte am im trockenen Lexiconstyl

schreiben. Er wollte es auch nicht. Er wunschte ,
hoffte, dass das

Worterbuch in die weiteren Kreise des Volkes dringe. 'Fande bei den

Leuten die einfache Kost der heimischen Sprache Eingang, so. konnte

das Worterbuch zum Hausbedarf , und mit Verlangen
,

oft mit Andacht

celesen werden'. Die grosseren Artikel sind kleine Monographien oft

Inhalts: eine Menge der sinnigsten, ansprechendsten

lier niedergelegt. Wie beim Beginn ihrer Thatigkeit

^e Bruder Grimm dem deutschen Volk in den Mahrchen und Sagen

den dasselbe sich gebildet, aber auch hatte

zerltreuen und zum Theil entfremden lassen, so schliessen siejhre

Laufbahn damit, die Halle der angestammten Sprache weit zu
""-

alle erst recht in dieselbe einzufiihren und in derselben heimisch zu

machen Selten ist eine Thatigkeit so der strengsten Wissenschaft zu-

des

Bemerkun

einen Schat

offnen

gewandt zugleich so echt volksthiimlich g

Jacob Grimm sprarh , namentlich in <

4 *
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nicht ungern uber Gegenstande die dem allgemeinen Interesse naher
w

g Ein Aufsatz : 'Italienische und Skandinavisclie Eindriicke', die Rede

zur Gedachtnisfeier Schillers, ein Vortrag uber Universitaten und Aka-
I

r

demien , und anderes gab dazu Anlass. Immer finden wir eine eigen-

thiimliche, charaktervoUe , oft sehr entschiedene , manchmal auch etwas

schroffe AuiFassung, immer aber zugleich den Anhauch einer zugleich

tief wissenschaftlichen und dichterischen Natur , verbunden jetzt mit ei-
D

ner dem Alter geziemenden Lebensweisheit.

So lebte und arbeitete er bis zu hohen Jahren hinauf, mit unge-

minderter Lust und Kraft. Es war als steiserten sich diese nur mit

dem Alter: er gonnte sich weniger als friiber Erholung , zog sich noch

mehr auf das stille Arbeitszimmer zuruck, wo er, wie er schreibt, 'in

seliger Einsamkeit die Stunden iiber den Biichern zubrachte'. Doch sah

er nicht ungern den Besuch von Freunden, war immer zuganglich und

an allem theilnehmend. Mit dem Bruder, dessen Familie auch die seine

war, lebte er in der trautesten Gemeinschaft wie aller Habe so auch

der von ihm mit besonderer Liebe gesammelten und gehegten Bilcher:

fruher zwei Tische in derselben Stube, spater die Arbeitszimmer unmit-

telbar neben einander. — Wie musste ihn da der Tod Wilhelms (1859)

reffen ! Doch nahm er ihn mit Ruhe und Kraft der Seele hin
:

er las

etwas spater in der Berliner Akademie selbst Worte zu des Bruders

Gedachtnis , die , als das letzte Denkmal ihrer das ganze Leben hindurch

festgehaltenen engen Verbindung , unlangst verofFentlicht worden sind.—
Im Jabr 1862 im Herbst erschien er noch auf der Versammlung der

historischen Commission in Miinchen, an deren Arbeiten er lebhaften

Antheil nahm, und wo er mehrere bedeutende Unternehmungen angeregt

und, wie die Fortsetzung der Weisthumer, selbst gefordert hat. Er war

o-eistesfrisch und thatig wie immer, nur durch Abnahme des Gehors am

unmittelbaren Verkehr seit einigen Jahren etwas gehindert. Das Jahi-

darauf w^ar noch ein Votum iiber die von ihm entworfene Preisaufgabe

eines Handbuchs der Deutschen Alterthiimer zu verlesen. Er war nicht

mehr unter den Lebenden.

Xachdem eine Besorgnis erregende Krankheit bereits so gut wie
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gehoben, machte ein Schlagiluss plotzlich am 20. September 1863 seinem

Leben ein Ende.
' w

Ein Leben ganz der Wissenschafl , dem Vateiland gewidmet war

beschlossen.

Oft und gern hob Grimm hervor, wie seine Arbeiten geleitet, getragen

von dem Gedanken seien, eben dem Vaterland zu dicnen.

'Auf das Yaterland , sagt er in einer der friiheren Schriften , sind

wir von Natur gewiesen, und nichts anders vermogen wir mit unseren

angeborenen Gaben in solcher Masse und so sicher begrcifcn zu lernen'.

Und spater: 'Mogen diese Studien iiberhaupt mancliem unergicbig ge-

schienen haben: mir sind sie jederzeit vorgekommen als eine wflrdige

ernste Aufgabe, die sich bestimmt und fest auf unser gemeinsames Vater-

land beziebt und die Liebe zu ihm nalirt'. Und ein ander Mai: 'Weil

icb lernte, dass seine Sprache, sein Recht und sein Alterthum viel zu

niedrig gestellt waren, wollte ich das Vaterland erhcben'. Dann wieder:

'AUe meine Arbeiten haben sich dabei wohl befunden oder sind viel-

mehr nur daran erstarkt, dass ich ein friiher unscheinbarcs und iiber-

sehnes vaterlandisches Element hervorzuheben und zu festigen geflissen

gewesen bin'. Endlich in einem seiner letzten Aufsiitze: 'Alle meine

Arbeiten wandten sich auf das Vaterland, von dessen Boden sie auch

ihre Kraft entnahmen, mir schwebte unbewusst und bewusst vor, dass

sichersten fiihre und leite, dass wir ihm zuerst yerpflichtetam

seien '.

Das ist, wie er es fasst und wir bestatigen diirfen, das Erste und

Oberste in seinen Arbeiten. Aber wie viel anderes kommt hinzu, giebt

auch diesem erst die voile Bedeutung.

Eine Vereinigung von Gelehrsamkeit , schopferischem Geist und

poetischem Sinn ist es die uns in Jacob Grimm entgegentritt und alle

seine Werke kennzeichnet. Der grosste Sammelfleiss — einen eisernen

Fleiss darf er ihn mit Recht selber nennen — , die sorgfaltigste Aufach-

tung auch auf das Kleine und scheinbar Unbedeutende ; aber alles zu-

sammengehalten, durchdrungen von dem Hauch geistigen Lebens.

Alles was er schrieb, der kleinste Anfsatz, die scheinbar trockenste



30
-I-

Xlntersuchnris ilber ein fefnzelnes Wort oder was es sonst sein mochte,

empfing durch seine Behandlung einen iiidividuellen Charakter, einen

eigenthiimlichen Reiz.

Nie ist er aber anziehender , Herz und Gemiitli jeden Lesers be\ve-

gender, als wGnii er' zii Frennden spricht, oder von seinem Leben, sei-

3n Arbeiten. seinen personliclien Beziehnnsen erzahlt : die Vorreden an
t3

den Brader, an Savigny, Dalilmaiin, Laclimann, Gervinus, die Selbstbio-

grapMe in der Hessischen Gelehrtengeschichte , die Schrift 'fiber meine

Entlassung', die Gedaclitnisrede auf Laclimann, die Worte der Erinne-

rung an Wilhelm , sind ein Ausdruck der edelsten Natur , eines reicTien

Geistes nnd kindlicben Geraiithes.
t

Es bedarf nicht der Hervorhebung , mit welcher Meisterschaft er

unsere Sprache beherrschte. Der voile E-eiclithum derselben stand ihm

zu Gebote : immer stellten siclx die treffendsten Ausdi'iicke und Wendun-

gen ein. Er liebte wohl etwas die regelmassig betretenen Gleise der

Rede zu verlassen und aus dem was ihm zustromte das nicht allgemein

Uebliche zu wahlen : einiges konnte fast zur Manier werden (z. B. der

Ausdruck der Negation durch vorgesetztes 'un'). Aber vielfach hat er

alte Besitzthiimer der Sprache gerettet, und gezeigt, welcher Mannigfal-

tigkeit und sinnlichen Lebendigkeit des Ausdrucks sie fahig ist. Er

bediente sich gerri eines Bildes, und namentlich was er von seinen Ar-

beiten zu sagen hatte pilegte er so einzukleiden. Er vermied nicht pe-

dantisch den Gebrauch fremder AVorte; aber wo er konnte kam er mit
M

den einheimischen aus.

' In der Rechtschreibung war er vorsichtig : so sehr er von dem Man-

gelhaften und Verkehrten der liblich gewordenen iiberzeugt war, doch

hielt er sich von starken Abweichungen fern, und erkannte an, dass nur

allmahlich eine Reinigung eintreten konne. Aber den grossen Anfangs-

buchstaben der Substantive hatte ef unversohnlichen Hass geschworen

und hat sie nur ungeru in Zeitschriften, zu denen er beitrug, sich ge-

fallen lassen. Fast nicht weniger entscliieden verwarf er in spateren

Jaliren (seit der Grammatik) die herkommliche dentsche Schrift, die aus

der spateren eckigen Minuskel her?orgegangen , und redete der alteren
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runden das Wort, die bei den romanischen Nationen Eingang gefunden.

Einige seiner Bucher hatten audi sonst im Aeusseren etwas von dem

Gewohnlichen "Abweichendes. ' Doch hat er das spiiter mehr fallen lassen.

Grimm war niclit der Mann der eigensinnig an einmal Ausgespro-

chenem festhielt. Er lernte immer zu, er spracli auch wohl rascli aus

was ihn eben das Recbte in einer Sache dunkte , und kam dann spater

zu anderer Ansicht. Mitunter ist das wiederholt gesclielien : eine viel be-

sprochene Stelle in der Germania hat er drei oder viermal ganz verschie-

den erklart.
'

Er arbeitete man kann sagen mit und vor dem Publicum. Er ver-

schloss nicht im Pult was er fertig hatte, oder wartete nur den Abschluss

eines Werkes ab, ehe er zur Veroffentlicliung schritt. Oft wandcrten die

Bogen unmittelbar wie sie geschriebeii in die Presse. Dagcgen sammelte

er lange fiir verschiedene Zwecke, las die wichtigsten Quelleu auch im-

mer aufs neue , liess die grossen Arbeiten' in seinem Geiste reifen, ehe

er an das Niederschreiben ging. Beshalh ist' so wenig handschriftlich

in seinem Nachlass gefunden , auch liber solche Gegenstande von denen

es bekanrit dass sie ihn die letzten Jahre riel beschiiftigt.

Bearbeitete er wiederholt dieselbe Aufgabe, so schritt er sicher das

zweite Mai weit iiber die erste Darlegung hinaus. 'Von tintersuchenden

Biichern, sagt er, die gleich auf den ersten Wtrrf so gut seien , dass sie

unverrackt stehen bleiben dtirfen, wohnt mir keine Vorstellung bei'.

Neue Auilagen, sahen wir," waren neue Werke. Nur ungern gab er in

den letzten Jahren, 'da die Zeit zur Umarbeitung des friiher Veroffent-

lichten nicht reichte, die Erlaubnis,' die alten 'Drucke zu wiederholen.

Die ersten Biicher waren mit dem Bruder gemeinsam, Sp

trennten sich die Wege, und auch in dem Worterbuch sind sie doch

mehr nur ausserlich wieder zusammengekommen. Jacob eilte um ein

Bedeutendes voran. Aber sie erganzten sich auch. Wenn Jacob sich in

grossartigen kiihnen Conceptionen erging, so war Wilhelm der Meister

feiner sleichmassizer sauberer Arbeit. Jener wagte wohl auch was sich^^V,xv.^x.x.^^..*j3

nicht behaupten liess; dieser zog sich engere Grenzen, in denen er

dann aber ganz zu Hause war. Sie waren nicht immer einer ganz mit
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deDi andern zufrieden; aber sie forderteu sich unablassig und erkannten

sich in ihrer Eigenthiimlichkeit an. Neidlos blickte Wilhelm zu den

boheren Leistungen Jacobs empor, wahrend dieser freudig pries was der

Bruder an besonderen Gaben batte.

TJeberbaupt freute er sich aller Mitarbeiter auf dem weiten Ge-

biet seiner Thatigkeit. Nicht selten klagte er uber lane Aufnabme sei-

ner Arbeiten — er dachte natiirlicli nicht an die Anerkennung fiir sich,

die ihm ja auch reichlich und von alien Seiten zukam -— , er meinte den

Mangel ^rdernder Theilnahme. Wo eine solche aber begegnete, ward

sie um so freudiger willkomraen geheissen.

tD^O

Abweichende, auch ihm entsegentretende Ansichten in wissenschaft-

licher Haltung nahm er willig bin. Es verdi'oss ihn wohl, dass so viele

der Freunde von seiner Geichstellung der Geten und Gothen nichts wis-

sen wollten : doch bat er auch den entschiedenen Widerspruch mir nie

veriibelt. Dagegen wo er kleinmeisterliche Herabsetzung und Schmahle-

runsT dessen was ihm gebiihrte zu finden glaubte, konnte er mitg w.toi3»:^ix y»ck«> *^xxi^ ^v-.-.«^xxi,v. ^^ xx^vcv.^
J-,

o und Zorn sich dagegen erheben. TJeberbaupt war er immer

schieden in seinem Urtheil, manchmal scharf und selbst herbe. Aber

wie viel bat er auch bereitwillig und nachsichtig anerkannt was andere

leisteten, wie freudig die Bestrebungen Jiingerer, wo er konnte, gefordert.

Er theilte und billigte nicht alle Wege welche die von ihm o-e-j^wx. ^x^v.xx« .,*^^^ " ^C5

pflegten Wissenschaften nahmen. Eine streng kritische Richtung, wie

sie besonders Lachmann vertrat, war ihm nicht genehm: gegen die Auf-

losung der Nibelungen in einzelne Lieder hat er sich noch entschieden

ausgesprochen. Auch in der Geschichte schien ihm die Kritik manch-

mal zu viel zu thun. Er wollte auch bier der Tradition, der auf Dich-

tung beruhenden spateren Erzahlung eine Geltung sichern, die ihr schwer-

lich zukommt. Er selbst vervvarf ungern was einmal uberliefert war.

Aber so vermied er auch nicht, manchmal entschieden unachtes oder

geialschtes Material zu benutzen. Ein willkiirlich ersonnener Gott

Crodo, die auf grober Tauschung beruhenden angeblichen frankischen

Runen aus der Normandie, und anderes der Art fand Gnade vor seinen

Augen, Dagegen liess er sich von der Unechtheit der berufenen Cor-
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ey Clironik iiberzeugen unci lieferte dann selbst Material ziir wei-

teren Begriindun&^^"^^""&

Ueberhaupt wie klein sind solche Mangel, die ich iiur hervorhebe,

wie ich vorlier bei einzelnen Arbeiten Meinung

nicht zurilckgehalteii habe, weil icb weiss, dass kciner weiiiger als

Grimm eine blosse Lobrede geduldet hiitte.

Denn er war voll innerer walirer Besclieidenheit.

war.

here

Sclion die tiussere Erscheiiumg bezeichnete den Mann ganz wie cr

Der ausdrucksvoile Kopf, mit scharf geschnittenen Zilgen, in ho-

1 Jahren umwallt von weissen lang herabhangcnden Locken ,
die

leicht gebeiigte Haltung, die grosseste Lebhaftigkeit ,
fast linrulie der

Bewegungen, der weiche, etwas elegische Ton der Stimme, alles kun-

di"-te eine forschende, sinnende, zugleich dichterische Natur an. Wer

hartte ihn je gesehen, ohne den Eindruck festzuhalten.

So wird sein Bild auch in unserer Mitte leben. Sein Andenken

aber durch unvergangliche Werke begriindet fiir alle Zeiten im deutschen

Volk, in der ganzen gelehrten Welt bestehen.

•'..
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